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E. Reisch. XIV (N. F. 1) s. Hadaczek,
Der Ohrschmuck der Griechen und
Etrusker. 1458.

— , Heidelberger, zur mittleren und
neueren Geschichte hgb. von Karl

Hampe, Erich Marcks und Dietrich

Schäfer. 3 s. Wiese, Die Politik der

Niederländer während des Kalmar-
krieges und ihr Bündnis mit Schweden
und den Hansestädten. 1319. —
7 s. Cartellieri, Peter von Aragon
und die sizilianische Vesper, 866. —
12 s. Hardegen, Imperialpolitik König
Heinrichs IL von England. 3066.

— , Kirchenrechtliche, hgb. von
Ulrich Stutz. 15 s. Müller, Die

bischöflichen Diözesanbehörden, ins-

besondere das bischöfliche Ordinariat.

1717.

— , zur Geschichte der Medizin, hgb.

von Hugo Magnus, Max Neuburger
und Kari Sudhoff. IX s. Hopf, Die

Anfange der Anatomie bei den alten

Kulturvölkern. 1884.

— , Freiburger, aus dem Gebiete des

öffentlichen Rechts. 4 s. Gerhard,

Der strafrechtliche Schutz des Briefes.

2730.
— aus dem Staats- und Ver-
waltungsrecht, hgb. von Siegfried

Brie. 7 s. Bahrfeldt, Der Verlust der

Staatsangehörigkeit durch Naturali-

sation und durch Aufenthalt im Aus-

lande nach geltendem deutschem und
frranzösischem Staatsrechte. 367. —
10 s. Riefs, Die Mitwirkung der ge-

setzgebenden Körperschaften bei

Staatsverträgen nach deutschem
Staatsrechte. 878.

Abhandlungen aus dem Staats-, Ver-
waltungs- und Völkerrecht, hgb.

von Phillipp Zorn u. Fritz Stier-Somlo.

I, 1 s. Pohl, Die Entstehung des belgi-

schen Staates und des Norddeutschen
Bundes. 1197. — I, 2 s. Giese, Die

Grundrechte. 32 1 1 .— 1, 3 s. Zorn, Über
die Tilgung von Staatsschulden. 1986.

— Strafrechtliche, hgb. von Ernst

Beling. 37 s. Freudenthal, Die not-

wendige Teilnahme am Verbrechen.

1071. — 55 s. Wiechowski, Die

Unterbrechung des Kausalzusammen-
hanges. 559. — 57 s. Keller, Der
Beweis der Notwehr. 682. — 59
s. Kulenkampff, Das Rechtsgut der

elektrischen Arbeit im geltenden

Strafrecht und sein Schutz. 2591.

—

63 s. Fabian, Abgrenzung von un-

tauglichem Versuch und Putativdelikt

und Erörterung ihrer Strafbarkeit.

3015.

— , Statistische und mathematische, zur

Versicherungs -Wissenschaft.
493.

— der Kgl. Preufsischen Akademie der

Wissenschaften s. Meyer, Ägyp-
tische Chronologie. 2327.

— der Kgl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen, Phil.-hist.

Kl. N, F, V, 5 s. Schulze, Zur Ge-

schichte lateinischer Eigennamen.
1751, — VII, 4 s. Schriften, Apolli-

naristische. 1290. — VII, 5 s.

SchWartz, Über den Tod der Söhiie

Zebedaei. 78. — VIII, 2 s, v. Münch-
hausens Berichte über seine Mission

nach Beriin im Juni 1740. 2794. —
Math.-phys. Kl. N. F, III, 2 s,

V. Koenen, Über die untere Kreide

Helgolands und ihre Ammonitiden.
937.

Abhandlungen der Kgl. Sächsischen Ge-

sellschaften der Wissenschaften.
Math.-phys. Kl. XXIX, 3 s. Mendels
Briefe an Cari Nägeli. 3017,

Abraham, Franz, Über Quellen und
Mundart des delphinatischen Myste-

riums: ,Istoria Petri et Pauli'. 2870.

Academie fran9aise. Rapport du secre-

taire perpetuel de l'Academie sur les

concours de l'annee 1904, 5.

Achelis, H., Virgines subintroductae.

1898.

— , Thomas s. Archiv für Religions-

wissenschaft. 1805.

Acta Pauli aus der Heidelberger Papyrus-

handschrift Nr. 1. Übers, von Carl

Schmidt. 785.

Adamkiewicz , Über das unbewufste

Denken und dasGedankensehen. 337.

Adelard von Bath, Traktat De eodem
et diverso. Hgb. von Hans Willner.

2435.

d'Adhemar,VteR., Le triple conflit. 2606,

Adickes, Erich, Charakter und Welt-

anschauung. 2981.

Adler, Guido, Richard Wagner, 1018.

Aesop, Der illustrierte lateinische, in

der Handschrift des Ademar Codex
Vossianus Lat. Oct. 15, Fol. 115-205.
Einl. von Georg Thiele. 2640,

Aethiopicarum Rerum, Scriptores occi-

dentales ined. a saec. XVI ad XIX,

Cur. C. Beccari. II s. Paez, Historia

Aethiopiae. 2858.
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Agricola, Georg s. Hofmann, Dr. G. A.

2125.

Ahlberg, Axel W., Studia de accentu

latino. 1684.

Ato/ivo'j Ilapt TTj? napoTtpsa^sia?. Texte

grec publie avec une Introduction et

un Commentaire par Jean-M. Julien

et Henri L. de Perera sous la direction

de Am. Hauvette. 724.

Akten und Urkunden der Univ. Frank-

furt a. O. hgb. von Georg Kaufmann
und Gustav Bauch. 5 s. Urkunden
zur Güterverwaltung der Univ. Frank-

j

fürt a. O. 1557.

Al-Battänl sive .\lbatenii Opus astrono-

micum. Ed. Carolus Alphonsus

Nallino. I. 816.

Albert der Grofse s. Schneider, Zur
;

Psychologie A. des Gr. 1809. !

Albrecht, Otto s. Katechismus, Der ^

Kleine, D. .Mart. Luthers. 2022. j

Alden, Percy, The unemployed. 1583.
j

Alexander der Grofse s. Janke, Auf A.s
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des Gr. Pfaden. 2446. !

Alexanderlied, Lateinisches s. Christen-
j

sen. Das A. Walters von Chätillon.
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1565.

Alexanderroman s. von Lemm, Der A.

bei den Kopten. 1683.

Alexandri, Vasile, Pastelle. Übertr. von
Konrad Richter. 2521.

i

Alexandroff. J., Aufgaben aus der
j

niederen Geometrie. 1013.

Allard, Paul, Histoire des persecutions

pendant la premiere moitie du 3 ^

siecle (Septime Severe, Maximin,
Dece). 3e ed. 1183.

Alt, Karl. Schiller und die Brüder

Schlegel. 149.

— , Theodor, Die Entstehungsgeschichte
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3087.

Althof. Hermann, Gerald und Ercham-
bald. 600.

Altmann, Wilhelm, Richard Wagners
Briefe nach Zeitfolge und Inhalt. 635.

Amadori-Virgüj, Giovanni, L'istituto

famigliare nelle societä primordial!.

1878.

Amazone, Die schweizerische. Aben-
teuer, Reisen und Kriegszüge der

Frau Oberst Regula Engel. Hgb. von
Fritz Bär. 3. Aufl. 1120.

Ambrosius s. Steier, Untersuchungen
über die Echtheit der Hymnen des

A. 796. —; s. Niederhuber, Die Lehre
des hl. A. vom Reiche Gottes auf
Erden. 1355.

American nation, The : A. history from
original sources ed. by Albert

Bushneil Hart, 3 s. Bourne, Spain
in America. 2453.

Amerika. Seine Bedeutung für die

Weltwirtschaft und seine wirtschaft-

lichen Beziehungen zu Deutschland,

insbesondere zu Hamburg. In Einzel-

darstellungen. Hgb. von Ernst von
HaUe. 2458.

Amherst of Hackney, Lady, A sketch

of Egyptian history, from the earliest

times to the present day. 733.
Amis und Amiles. Übertr. von Heinrich

Grein. Vorw. von Gust. Körting. 1315.

Arnos s. Harper, The structure of the

text of the book of A. 1737.

Analele Academiei Romane. S. II.

t. XXVI. 773.

Andre s. Hug, Französische Laut- und
Leseschule. 1871.

Anecdota Oxoniensia. Texts, documents,

and extracts chiefly from manuscripts

in the Bodleian and other Oxford
libraries. Class. series. X s. Clark,

The Vetus Cluniacensis of Poggio.

1491. 2989.

Andresen, Karl Gustaf, Sprachgebrauch
und Sprachrichtigkeit im Deutschen.

9. Aufl. 33.

Angermann, Otto, De Aristotele rhetorum

auctore. 533.

.\nnuaire pour l'an 1905, pubU par le

Bureau des Longitudes. 180.

Anschütz, Gerhard, s. Meyer, Lehrbuch

des deutschen Staatsrechtes. 1881.

'.\vt)-j>a>-o-i'jt«ia. Jahrbücher für folklo-

ristische Erhebungen und Forschun-

gen zur Entwicklungsgeschichte

der geschlechtlichen Moral, hgb.

von Friedrich S. Kraufs. 1 , 1

.

1928.

Apokryphen, Xeutestamentliche, s. Hand-
buch zu den N. A. 1161.

— s. Texte, Kleine, für theologische

Vorlesungen und Übungen. 1850.

Appel, Otto, Beispiele zur mikrosko-

pischen Untersuchung von Pflanzen-

krankheiten. 1720.

.Apulei Psyche et Cupido. Rec. Otto Jahn.

Ed. quinta 2707.
— Platonici Madaurensis pro se de

magia liber (.Apologia). Rec.Rudolfus

Helm. 2319.

Aragon, Peter von, s. Cartellieri, P.

v. A. und die sizilianische Vesper.

866.

Arbeiten, Theologische, aus dem Rheini-

schen wissenschaftlichen Prediger-

Verein. Hgb. von E. Simons. N.

F. 7. 587.

Arbel, Giwargis Warda von. Ausge-

wählte Gesänge des. Hgb. von Hein-

rich Hilgenfeld. 144.

Archambault, G., Le temoignage de

l'ancienne litterature chretienne sur

l'authenticite d'un Usp: ä-^a—ctstiix;,

attribue ä Justin l'apologiste. 3173.

Arche, Alto, Praktische Chemie. 2. Aufl.

1074.

Archiv, Politisches, des Landgrafen

Philipp des Grofsmütigen von Hessen.

Hgb. von Friedrich Küch. I. 1247.
— für Religionswissenschaft. Hgb. von

Albrecht Dieterich und Thomas Achelis.

1805.

Arens , Franz , Das Tiroler Volk in

seinen Weistümern. 41.

Arias, Gino, II sistema della costituzione

economica et sociale italiana nell'

etä dei comuni. 2343.

.•^riost s. Roth, Der Einflufs von A.s

Rolando furioso auf das franzö-

sische Theater. 2995.

I
Aristophanes s. Romagnoli , Origine

i
ed elementi della commedia d'Aristo-

' fane. 3125. — s. Romagnoli, .Aristo-

}

fane, Le Tesmoforiazuse. 3125.

Aristoteles s. .Angermann, De A. rhe-

i

torum auctore. 533. — s. Schrei-

ber, Schopenhauers Urteile über A.

i
3045.

Arndt, A., Betrachtungen zu einer Er-

neuerung unseres Lebens. 718.
— , Ernst .Moritz, Fragmente über

Menschenbildung. Hgb. von Wilhelm
Münch ond Heinrich .Meisner. 528.

— , — s. Müsebeck, E. M. A. und das
kirchlich-religiöse Leben seiner Zeit.

3207.

Arnheim, Fritz, Gustav Adolfs Gemahlin
Maria Eleonora von Brandenburg.
II. 3069.

.'\rnim, Johannes von s. Stoicorum
veterum fragmenta. 3174.

Arnold, Robert F., Geschichte der

deutschen Polenliteratur. I. 2321.
Arrian, s. Bersanetti, L'Anabasi di A.

1310.

.'\scher, Louis, Der Einflufs des Rauches
auf die .Atmungsorgane. 2893.

Ashe, T. s. Coleridge, The Table Talk
and Omniana. 800.

Ashley, W. J., The progress of the

German w^orking classes in the last

quarter of a Century. 628.

.Afsmann, Ernst, Das Flofs der Odyssee,

\ sein Bau und sein phoinikischer

Ursprung. 1904.

— , R., s. Atmosphäre. Beiträge zur
Physik der freien. 2804.

]
t Astrup, Eivind, Unter den Nachbarn

des Nordpols. Übers, von Margarete

I

Langfeldt. 1772.

I

Atmosphäre, Beiträge zur Physik der

!
freien. Hgb. von R. Afsmann und

;

H. Hergesell. 1, 1. 2. 2804.

\
.\uer, Fritz s. Pyschologie, Zur, der

! Gefangenschaft. 51.

Auerbach , Felix s. Grav , Handbuch
der Physik, 1590.

Aufrecht, Theodor, Catalogus catalo-

gorum. III. 1029.

Aufsefs, Otto Frhr. von und zu. Die

physikalischen Eigenschaften der

Seen. 1012.

— , Werner Frhr. von und zu, Ope-

rationen in Bayern von der Tauber
bis zum Beginn der Waffenruhen.

1923.

Augusta, Fr. F.-J. de, Gramatica arau-

cana. 2440.

.Augustins Enchiridion. Hgb. von O.

Scheel. 2433.

Auler, A. s. Handbuch für Lehrer

höherer Schulen. 2920.

.\usten, G. E. V. s. Theophrastus, The
characters of. 1622.

Axenfeld, K., G. Müller, C. Paul, J.

Richter, P. Richter, E. Strümpfel,

J. Warneck , Missionswissenschaft-

liche Stadien. Festschrift zum 70.

Geburtstag von Gustav Warneck. 335.

.Azara, Don Felix de. Geografia ösica

y esferica de la provincias del

Paraguav y Missiones Guaranies.

1517.

B.

Bach, Johann Sebastian, s. Schweitzer,

J. S. B. Le musicien-poete. 3C63.

— , J., Immerwährender Kalender der

christlichen Zeitrechnung in kürzester

Gestalt. 1441.

Baedeker. K.. Rufsland. 6. .Aufl. 363.

— , — , Konstantinopel und das west-

liche Kleinasien. 1191.
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Baerwald, Richard, Psychologische Fak-
toren des modernen Zeitgeistes. 2982.

Bäumer, G. s. Unterrichtswesen, Das,
im deutschen Reiche. 3115.

Bahnsen, Julius, Wie ich wurde, was ich

ward. Hgb. von Rudolf Louis. 263.

Bahrfeldt, Max, Der Verlust der Staats-

angehörigkeit durch Naturalisation

und durch Aufenthalt im Auslande
nach geltendem deutschem und fran-

zösischem Staatsrechte. 367,

Baire, Rene, Le9ons sur les fonctions

discontinues. 1992.

Bajkic, Wellimir J., Die französische

Handelspolitik 1892—1902. 874.

Baldensperger, Fernand s. ßetz, La
litterature comparee. 2698.

Baldus, Alois, Der Koran, seine Ent-

stehung, Abfassung und religions-

geschichtliche Bedeutung für den Is-

lam. 2380.

Balfour, Arthur James, Unsere heutige

Weltanschauung. Übers, von M.
Ernst, 977.

Balzac s. Le Breton, B., l'homme et

loeuvre. 2090.

Baranowsky, Karl, El Kahira. 1442.

Barat, Emmanuel, Le style poetique et

la revolution romantique. 602.

Barczat, W., De figurarum disciplina

atque auctoribus. I. 2320.

Bardey, E. s. Briefe eines Neumärkers
über seine Erlebnisse in den Frei-

heitskriegen. 1915.

Bares, Jean-L., L'univers, la terre et

l'home d'apres les lois de la nature.

502.

Barnes. Barnabe, The devil's charter.

Ed. by R. B. Mac Kerrow. 2644.

Bartels, Eduard, Die Varusschlacht und
deren Örtlichkeit. 160.

Barth, Friedrich, Die zweckmäfsigste
Betriebskraft, 2890.

Barthel, Walther, Zur Geschichte der

römischen Städte in Afrika. 1055.

Bartholomae, Chr., Altiranisches Wör-
terbuch, 25.

Bartmann, Bernhard, Das Himmelreich
und sein König nach den Synoptikern
biblisch-dogmatisch dargestellt. 1225.

Bartz, W. s. Claafsen und B,, Die

Zuckerindustrie, 1454,

Bassermann, H., Über Reform des

Abendmahls, 1357,

Bateson, Mary s. Borough customs,

2666.

Bauch, Bruno, Luther und Kant. 140.

— , Gustav, Die Universität Erfurt im
Zeitalter des Frühhumanismus, 465.

Baudisch, Julius, Ein Beitrag zur Kennt-

nis der früher Barbour zugeschriebe-

nen Legendensammlung. I. 1629,

Baudissin, Wolf Wilhelm Graf s. Cur-

tiss, Ursemitische Religion im Volks-

leben des heutigen Orients. 904,

Bauer, Johannes, Der köstliche Weg
des Paulus. 650.

— , W., Die Verfasser- und Zeitfrage

des dialogus de oratoribus. 1974.

Baumann, A., Der kleine Toussaint-

Langenscheidt, Enghsch. 1499.

— , Julius, Wille und Charakter. 2, Aufl.

1360,

Baumgärtner, G,, Pfeile nach einem
ZieL 413,

Baumgarten, Fritz, Franz Poland,
Richard Wagner, Die hellenische Kul-

tur, 1, 1047.

— , Otto, Über Kindererziehung. 1743.

— , — , Herders Lebenswerk und die

religiöse Frage der Gegenwart, 3165.
Baumgartner, Adolf, Zur Geschichte

und Literatur der griechischen Stern-

bilder. 1073.

— , Alexander. Geschichte der Welt-
literatur. V. 2386.

Bayer, Josef, Literarisches Skizzenbuch.
3133,

Beccari, C, Notizia e saggi di opere
e documenti inediti riguardanti la

storia di Etiopia i secoli XVI, XVII e

XVIII, 277.

Beck, Hermann s. Blätter, Kritische,

für die gesamten Sozialwissenschaf-

ten. 747.

Becker, Henrietta K., Kleist and Hebbel.
1625.

Befreiungskriege, Geschichte der, 1813
— 1815, s. v. Lettow - Vorbeck, Na-
poleons Untergang 1815. 359. —
s. V. Holleben, Geschichte des Früh-

jahrsfeidzuges 1813 und seine Vor-

geschichte. 2584, — s, Friederich,

Der Herbstfeldzug 1813, 2878,
Begiebing, Heinrich, Die Jagd im Leben

der salischen Kaiser. 1246,

Behm, Max, Allgemeine Handelskunde,
176.

Behme, Fr., und M. Krieger, Führer

durch Tsingtau und Umgebung. 2,

Aull, 2400.

Behre, Ernst, Die Eigentumsverhältnisse

im ehelichen Güterrecht des Sachsen-

spiegels und Magdeburger Rechts,

104,

Beihefte zum Zentralblatt für Biblio-
thekswesen. XXVIII s. Hantzsch,

Die Landkartenbestände der Kgl.

öffentlichen Bibliothek zu Dresden.

675. — XXIX s. Hortzschansky,

Bibliographie des Bibliotheks- und
Buchwesens. 1351, 2845,

— zu den Mitteilungen der Gesellschaft

für deutsche Erziehungs- und
Schulgeschichte, 6 s. Beiträge

zur Geschichte der Erziehung und
des Unterrichts in Bayern, 1420.

Beilage, Wissenschaftliche, zum 17.

Jahresbericht (1904) der Philosophi-

schen Gesellschaft an der Univ. Wien.
411.

Beiträge zur Ästhetik hgb. von Theo-

dor Lipps und Richard Maria Werner.

IX s. Fränkel, Zacharias Werners
Weihe der Kraft. 1975.

— , Altphilologische. 2 s. Schmidt,

Terminologische Studien, 1137.

— zur Geschichte der Erziehung
und des Unterrichts in Bayern.

1420.
— zur alten Geschichte hgb. von

C. F. Lehmann, l II. 36.

— für die Geschichte Nieder-
sachsens und Westfalens, hgb.

von Georg Erler, 1 , 1 : M, Hart-

mann, Geschichte der Handwerker-

verbände der Stadt Hildesheim im

Mittelalter, 3203.

Beiträge,Münstersche, zur Geschichts-
forschung, hgb, von Aloys Meister.

N. F. III s, Ueding, Ludwig der

Bayer und die niederrheinischen

Städte, 425, — V s, Kraayvanger,
Die Organisation der preufsischen

Justiz und V'erwaltung im Fürsten-

tum Paderborn, 1506, — VI s,

Wolfschläger, Erzbischof Adolf I, von
Köln als Fürst und Politiker. 2041.

2581,
— zur Geschichte der Handfeuer-
waffen, Festschrift zum 80. Ge-

burtstag von Moritz Thierbach, 2349,
— zur Kunstgeschichte, XXX s.

Justi, Dürers Dresdener Altar, 2108.
— XXXI s, Müller, Der Leichenwagen
Alexanders des Grofsen. 1266,

— zur Geschichte der Univ, Leipzig,
792,

— , Breslauer, zur Literaturge-
schichte, hgb, von Max Koch und
Gregor Sarrazin, I s, Landau, Karl

von Holteis Romane, 2641,
— , Erlanger, zur englischen Philo-

logie und vergleichenden Lite-
raturgeschichte, hgb. von Her-

mann Varnhagen, XVI s, Ley, die

literarische Tätigkeit der Lady Cra-

ven, der letzten Markgräfirt von
Ansbach-Bayreuth, 423.

— , Wiener, zur englischen Philo-
logie, hgb. von J. Schipper. XVII
s, Luick, Studien zur enghschen Laut-

geschichte, 2324. — XIX s. Oswald,
Thomas Hood und die soziale Ten-

denzdichtung seiner Zeit, 351,

— , BerUner, zur germanischen und
romanischen Philologie ver-

öffentl, von Emil Ehering. 26 s,

Fries, Platen-Forschungen, 1428,

— , Münchener, zur romanischen
und englischen Philologie, hgb,

von H, Breymann und J, Schick.

XXX s. Leykauff, Fran9ois Habert

und seine Übersetzung der Metamor-
phosen Ovids. 1114, — XXXI s,

von Vincenti, Die aitenglischen Dia-

loge von Salomon und Saturn, 3065.
— XXXIV s. Roth, Der Einflufs von
Ariosts Orlando furioso auf das
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Alberts des Grofsen, 1809",
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Beiart, Hans, Ernst Häckels Natur-

philosophie. 913.

Beliing, H., Studien über die Lieder-
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Benzinger, J., Geschichte Israels bis
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Beowulf s, Schücking, Die Grundzüge
der Satzverknüpfung im B. 922.
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hgb. von Otto Albrecht. 2022.

Kaufmann, Der deutsche. 1. Lief. 680.
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bis zum Tilsiter Frieden. 1874.

— , — s. Mitteilungen aus der lippi-
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342.

Weller, Karl, Geschichte des Hauses

Hohenlohe. I. 2040.

Wellhausen, J. s. Strafrecht, Zum
ältesten, der Kulturvölker. 1827.

Weltanschauung, Die neue. Beiträge
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Gesetz des Weltorganismus. 2308.

— , Aus der modernen. Hgb. von

Julius Reiner. 979.

Wendlandt, W., Die Förderung des

Aufsenhandels. 2100.

Wenger. Leopold, Römische und antike
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Wiechowski, Konrad, Die Unterbrechung
des Kausalzusammenhanges. 559.

Wiegner, Max. Die Kriegskonterbande
in der Völkerrechtswissenschaft und
der Staatenpraxis. 1776.

Wieland, Christoph Martin s. Hirzel,

W.s Beziehungen zu den deutschen

Romantikern. 1177. — s. Vogt, Der
goldene Spiegel und W.s politische
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Stadtgeschichte. 993.

Witkop. Philipp, Die Organisation der

Arbeiterbildung. 2048.

Witlaczil, Emanuel, Naturgesclychte

des Pflanzenreiches in Lebensbüdern.
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— für Ausländer an der Univ. London.
915.

Ferienkurse an der Univ. Greifswald.

1360.

— in Jena. 792.
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liche Stellung der. 1559.

Promotionsordnung, Neue, der staats-

wissenschaftl. Fakultät der Univ.

Tübingen. 2048.

Promotionsrecht der Fakultät f. kathol.
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Vereins zur Förderung des latein-

losen höheren. 2695.

Studentinnen an den schweizerischen

Universitäten. 341.

Studierenden, Zahl der, an den

deutschen Universitäten. 2027.
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rechts- und Staats wissenschaftl.Fakult.

300.
— Giefsen, Deutsches Doktordiplom
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— Greifs wald, Ferienkurse. 1360.
— Halle, ord. Professur für Landwirt-

schaft. 558.
— Heidelberg, Lektorat für Lateinisch

und Griechisch. 417. 1109.
— Spende an das Krebsforschungs-

institut. 306.

— Jena, Matrikel in deutscher Sprache.

2767.
— — , Lektorat für englische Sprache.

158. 667.
— Kiel, Philosophisches Seminar. 141.

— Königsberg, Anstalt für gericht-

liche Medizin. 2108.
— Leipzig, Reifezeugnis der Real-

gymn. gültig zum Studium der Rechts-

wiss. 851.

— — , Puschmann-Stiftung. 1206.
— Marburg, aord. Professuren f.

roman. Philol. u. f. Chirurgie. 722.

— München, König Ludwig II.-

Stipendium. 167.

— — , Lamontsche Stipendienstiftung.

2468.
— — , neue aord. Professur für Ortho-

pädie. 2926.
— Münster, zwei neue ord. Pro-

fessuren in der philos. Fakult. 722.

— Tübingen, neue Positionen für die,

im württembergischen Etat. 2027.
— — , neue Promotionsordnung der

staatswissenschaftl. Fakultät. 2048.

, ord. Professur für Hygiene. 375.

— Würzburg, neue aord. Pro-

fessuren für neuere deutsche Literatur

geschichte und für Hautkrankh. 2926

.

Universitäten, Frauen an den öster-
reichischen. 915.

Univ. Innsbruck, Vermächtnis der

Bibliothek des Prof. Stellwag von
Carion. 183.

— — , neue Professur für Österreich.

Staats- und Verwaltungsrecht. 2048.
— Prag, Teilung des rechtsgeschichtl.

Staatsprüfungsausschusses. 2278.

— Wien, Zulassung von Frauen zum
akademischen Lehramt in der philo-

soph. Fakult. 414.
— — , Abt. f. physiolog. Chemie am

Physiolog. Institut. 757.

Universitäten, Studentinnen an den

schweizerischen. 341.

Univ.Basel,Schenkungvon lOOOOOFr.
3082.

— — , ord. Professur für schweize-

risches Privatrecht. 368.
— Bern, Lektorat für kaufmänn. Rech-

nungswesen und Buchhaltung. 2955.

— Genf, neue aord. Professuren f.

Gesch. d. röm. und d. german. Rechts.

3079.
— Zürich, Vorlesungen über Journali-

stik. 1477.
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L'niv. Zürich, Preisaufgaben über

Kinderschutz. 1583.
— — F^rofessur und Institut für physi-

kalische Behandlungsweise. 634.

L'niv. Lund, Professur für germanische

Sprachen. 729.
— Upsala, Professur für germanische

Sprachen. 729.

Univ. Cambridge, Adams - Preis.

1013.

— London, Ferienkurs für Ausländer. :

915.
!

Universitäten, Schenkungen an ameri-
kanisch e. 98 1

.

Univ., Harvard-, Forschungsexpe-

:

dition nach Palästina. 1491.
— — , Spende z. Entwicklung der Abt.

für die Ethik der sozialen Frage. 1519.
— — , Schenkung der deutschen Aus-

{

Stellung für Sozialethik. 748. I

— — , Museum für Soziologie. 1071.
— Washington-, Schenkung zur Er-

richtung einer Professur für Ge-

schichte der Zivilisation. 981.

Unterrichtswesen, Das, im deutschen
i

Reiche«. Auszug in englischer Sprache.

H4.
I

Orientalische Philologie.

Ägypt. Sprache, Zettelsammlungen für

das Wörterbuch der, der Kgl. Preufs.

Akad. d. Wiss. 723.
|

Altäthiopische Literatur, Dr. Flemmings
-Auftrag zu ihrem Studium in .\bes-

sinien. 28.

Serabit El Khadcm, Fiinders Fctrie's ' Goethebild Kügclgcns, Kopie von dem.
Ausgrabung des Tempels von. 984. i 1052.

Vorderasiatische Gesellschaft. 461.
i
Grillparzerpreis, verliehen an Gerhart

Westasiatische Sprachen, aord. Professur
!

h- -
•

1. 281.

für, an der Univ. Göttingen.

Grieohisohe und lateinische Philologie

(S. auch Alte Geschichte u. Kunstwissenschaft).

AlbanesischgriechischesWörterbuch.90.

Alkaios, Bruchstück des. 2382.

Altphilologen, Ferienkurs für, in Bonn.

857.

Bälde, Denkmal für Jakob, in Ensis-

heim. 2031.

Codices graeci et latini photographice

depicti ed. duce Scatone de Vries.

X. Dioscurides. 2514.

Dioscurides. Codex Aniciae Julianae.

2514.

Griechisch, Lehrgänge zur Einführung

in das, an der Univ. Heidelberg. 4 1 7.

1109.

HoeufTt-Preis der Kgl. Akad. d. Wiss.

zu Amsterdam. 919.

Ilias, Arabische Übersetzung der. 279.

Latein und Griechisch, Lektorat für, an

der Univ. Heidelberg. 417. 1109.

Latinae linguae Thesaurus. 475.

— , Jahres%'ersammlung der Kommission
für den. 1685.

Livius- Handschrift, 3 Blätter einer, in

der Bibliothek zu Bamberg. 90.

Odyssee, 33 V^erse aus dem 17. Gesang
der, auf einem ägyptischen Papyrus.

1107.

Ha: Sammlung von Alwuindef
.\L.,.i u.n. 1179. 2:i66. 3103.

Hebbelbibliographie. 281.

Hölderlins Hyperion, Zinkemageis Plan
einer Ausgabe sämtlicher ungedruck-
ten Fragmente von. 1569.

Lenau, Denkmal für, in Czatad. 1429.

i
Lessing, Eintragungen von, in Jöcbers

I Gelehrten-Lexikon. 1239.
' Literaturgeschichte, neue aord. Pro-

fessur für neuere deutsche, an der
Univ. Würzburg. 2926.

Mitteilung von Berthold Litzmana betr.

»Goethes Faust«. 2994.

.Mundarten, .Änderung der Zeitschrift

für hochdeutsche. 2323.

Rheinischen Dialekts, Wörterbuch des.

729.

Schiller-Bibliothek Otto Dürrs geschenkt

an die Univ.-Bibhotbek in Leipzig.

582.

—Stiftung, Schweizerische. 1111. 2385.

Sprachverein, Allgemeiner deutscher,

14. Hauptversammlung. 1627.

Theatergeschichte, Gesellschaft für.

1240.

Theaterroman , Deutscher. Stümckes
Plan zu einer Geschichte. 3195.

Volksliederbuch, Deutsches. 2789.

Volksliedersammlung, Deutsche, in Öster-

reich. 990.

Archäologie, Gesellschaft für biblische,
j

Plutarchs Biographien, ihre Geschichte Volksmärchen, Boltes Neubearbeitung
zu London. 1425

Deutsch -asiatische Gesellschaft. 3011.
Entgegnung von Carl Fries, betr.

»Das philosophische Gespräch von
Hiob bis Piaton«. 984.

Entgegnung von M. Sobernheim betr.

vPalmyrenische Inschriften«. 1750.

Antwort von M. Lidzbarski. 1750.

Entgegnung von Edgar Pröbster betr.

Ihn Ginnl's Kitäb al-Mugtasab. 1812.
Antwort von K. Völlers. 1813.
Ilias, .Arabische Übersetzung der. 279.

Karäische Werke in der Stadtbibliothek

zu Frankfurt a. M. 2432.

nigsnamen. Sechs neue ägyptische
-.32.

ran, Plan einer neuen wissenschaft-
nchen Ausgabe. 2081.
kiewicz, Unveröffentlichtes Manu-

^Kript von. 2701.
Alonumenta Judaica. 1564.

Orientalisten-Kongrefs, 14. Internatio-

naler. 343. 1172. 1233.

Orient-Gesellschaft, s Mitteilungen« der
Deutschen. 1307. 1491.2512.3184.

Palästina, Stiftung an der Harvard-Univ.
zur Aussendung von Forschungs-
expeditionen nach, 1491.

Papyri, .Ägyptische, der Academie des
inscriptions et belles-lettres in Paris.

1107.

Philologen und Schulmänner, 48. Ver-
sammlung deutscher. 795. 1860.
2636. 2772.

Raschi , Preisaufgabe der Wormser
israelitischen Religionsgemeinde über
die Bedeutung von. 2318

und Überlieferung, Preisaufgabe über. der Grimmschen »Anmerkungen« zu

2255.
j

den deutschen. 2644.

Preis, Hoeufft-, der Kgl. Akad. d. Wiss.
I
Weifse, Originalbriefe von Christian

zu Amsterdam. 919.
^

;
Studienfahrt badischer Philologen nach

Griechenland und Kleinasien. 2641.

;

2701.

i Terra sigillata. Erstes Auftreten des

Ausdruckes, in der Literatur. 214.

Thesaurus linguae latinae. 475.

— , Jahresversammlung der Kommission
für den. 1685.

|

Wörterbuch, Griechisch-albanesisches.
1

90.
i

Deutsche Philologie. i

Alexanderlied, Bruchstücke aus dem,

Ulrichs von Eschenbach in einer
,

Handschrift des Ochsenfurter Stadt-
j

archivs. 799. 921.

Bauernfeld - Stiftung, Ehrengaben der.
j

2993.
]

Deutsche Kommission bei der Kgl.

Preufs. Akad. d. Wiss., General-

bericht. 3194.
!

Deutsche Literatur,

zu Berlin. 221.

2200. 3062.

Deutsche Philologie, Gesellschaft für,

zu Berlin. 2385.

Dramatiker, Nationalfonds für deutsche,

Herzog Georgs von Meiningen Spende

zu einem. 221.

Eichendorff, Denkmal von, in Wach-
witz. 1497.

— , Trauerspiele von, Erdmanns Arbeit

über. 2789

Gesellschaft für,

663. 860. 1697.

Felix, an Christian Ludwig v. Hage-
i dorn. 1052.

Englische Philologie.

Dickens -Museum, Aufruf für ein, in

London. 2203.

Englische Sprache, Lektorat für, an der

Univ. Jena. 158. 667.

Shakespeare, Neu aufgefundene Urkunde

betr. den Hauskauf von. 2792.
— -Foliant, Erster, entdeckt von Strick-

land Gibson. 667.— Gesellschaft, 41. Generalversamm-

lung der Deutschen. 730. 1242.— Institut in London. 607.

Wörterbuch, .Aufruf zur Mitarbeit am
Mätznerschen. 1431.

Romanische Philologie.

Dante-Denkmal bei Rom, Bemühungen
um ein. 2941.

Don Quijote de la .Mancha, Exemplar

der ersten .Ausgabe des. 607.

Französischen Sprache, Internationaler

Kongrefs für die .Ausbreitung und

Kultur, der. 1055. 2146. 2580.

Hugo, Victor, -Statue in Rom. 1316.

Italienische Sprache, Lektorat für, an

der Univ. Bonn. 288. 722. 1435.

Paris, Bibliothek von Gaston, erö.Tnet

in der Sorbonne. 1765.

Rechtschreibung, Beschlüsse der .\:i^.

franfaise für die Vereinfach

französischen. 1115.

Seminar für orientalische Sprachen, Be- Germanische Sprachen, Professuren für,
j
Roman. Philologie, aord. Professur iur,

sucherzahl am, zu Berlin. 88. an den Univ. Upsala und Lund. 729.
i

an der Univ. Marburg. 722.
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Sainte-Beuve, Erinnerungstafel für, in

Lüttich. 423.

Alte Geschichte.

Altertumsforschung, 6. Verbandstag der

vvest- und süddeutschen Vereine für

römisch-germanische. 2039.

Amenophis III., Grab einer Tochter.

802.

Asklepieion von Kos, Herzogs Aus-
grabungen im. 1398,

Ausgrabungen im Asklepieion von
Kos, Neue Funde bei Herzogs. 1398.

— bei Haltern. 2093.
— auf dem Hünenstollen. 2263.
— des Kais. Deutschen Instituts zu
Pergamon. 1820.

— bei Timgad. 444.

Befestigungen, Römische, von Remagen,
355.

Bistue vetus, Municipium. 3150.

Bronzezeit, Urnenfriedhof aus der aus-

gehenden, in Schwaz. 160.

Dorf, Befestigtes britisches, ausgegraben
bei Carshalton. 2649.

Finanzwesen, Preisaufgabe der fürstl.

Jablonowskischen Gesellschaft über

das griechische. 866.

Fürstengrab, Germanisches, auf dem
Pudelberge. 1317.

Gefäfse, Original-, aus Pompeji, dem
römisch-germanischen Zentralmuseum
geschenkt. 40.

Geschichts- und Altertumsvereine, Haupt-

versammlung des Gesamtvereins der

deutschen. 1317. 2039.

Goldmünzen der römischen Kaiserzeit

gefunden in Kalat-Schirgat. 2714.

Gold- und Silberfunde der griechischen

und neupersischen Küste, in Nach-

bildungen dem römisch-germanischen

Zentralmuseum geschenkt. 40.

Grabhügel bei Engen. 2092.

Grabsteine, Drei römische, in Metz.

2873.

Haltern, Ausgrabungen bei. 2093.

Hünenstollen, Ausgrabungen auf dem.
2263.

Kastell in Kellmünz. 1767.

Kos, Herzogs Ausgrabungen im Askle-

pieion von. 1398.

La Tene-Periode, Wohngruben aus der,

bei Rostock. 1245.

Münzen, Sammlung griechischer, in

München. 1441.

Neapel, Reste der antiken Stadtumwal-

lung von. 2391.

Numismatische Gesellschaft zu Berlin.

734. 1703. 2581. 2944.

Pergamon, Ausgrabungen des Kais.

Deutschen Instituts in. 1820.

Pfahldorf bei Glastonbury, Funde im. 995.

Prähistorische Sammlung Dr. Nürschs

angekauft von der Stadt Schaffhau-

sen. 1767.

Preisaufgabe der fürstl. Jablonowski-

schen Gesellschaft d. Wiss. betr. das

griechische Finanzwesen. 866.

Remagen, Römische Befestigungen zu.

355.

Römerfunde in Mainz. 669.

Römerlager in der Nähe von Oster-

kappeln. 2149.

Steindämme entdeckt bei Ausgrabungen

beim Gute Schwandt. 2796.

Timgad, Ausgrabungen bei. 444.

Urnenfriedhof aus der ausgehenden
Bronzezeit in Schwaz. 160.

Urnengrab in Torgau. 483.

V^illa, Römische, aufgedeckt in Betzin-

gen. 2944.

— , —, aus dem 3. oder 4. Jahrh. n.Chr.

bei Wachenheim. 927.

Wohngruben aus der La Tene-Periode,

aufgedeckt bei Rostock. 1245.

Zentralmuseum, Schenkungen an das

römisch-germanische, in Mainz. 40.

Mittelalterliche Geschichte.

Arnulph, Aufdeckung der Abtei St , in

Metz. 929.

Deutschen Reiches, Innere Geschichte

des, nach Landen und Volksstämmen
im Mittelalter von W. Schaeffner. 293.

Entgegnung von Benno Hanow betr.

»Beiträge zur Kriegsgesch. d. stauf.

Zeitt. 1914.

Antwort von F. Güterbock. 1915.

Frankenherrschaft in Griechenland, Ger-

lands Geschichte der. 2880.

Friedhof, Fränkisch-merovingischer, bei

Pleddersheim, östl. von Worms. 428.

Godesburg, Grundstein der. 2331.

Hansischer Geschichtsverein, 34. Jahres-

versammlung. 1631.

Kaiserurkunde Friedrichs III., Notarielle

Beglaubigung einer, entdeckt in

Ochsenfurt. 3004.

Kommission, Historische, Badische,
24. Plenarsitzung. 3004.

— — , bei der K. Bayer. Akad. d.

Wiss., 46. Plenarversammlung. 2796.

2880.

— , — , für Hessen und Waldeck, Be-

richt über die wissenschaftlichen

Unternehmungen. 1574.

— — , zur Herausgabe Lothringi-
scher Geschichtsquellen. 2651.

— — , für Nassau, Bericht über die

wissenschafthchen Unternehmungen
1902— 1904. 360. 2148.

Monumenta Germaniae historica, Jahres-

bericht über die Herausgabe der,

1821. 1872. 1911. 1979.

Münzen aus dem 14. Jahrh., gefunden

in Konstanz. 1706.

Nürnberg, Verein für Geschichte der

Stadt. 806.

Papsturkunden der Schweiz. 929.

Rheinische Geschichtskunde, Bericht

über die wissenschaftlichen Unter-

nehmungen der Gesellschaft für. 1375.

— — , Preisausschreiben der Gesell-

schaft für. 1508.

Schaeffner's , Wilhelm, hinterlassen es

Werk: Innere Geschichte des Deut-

schen Reiches nach Landen und
Volksstämmen im Mittelalter. 293.

Silbermünzen aus der Zeit Ottos III.

und Knuds d. Gr., gefunden bei Kei-

tum. 485.

Thietmar von Merseburgs Chronik,

Ausgabe der Dresdener Handschrift.

2583.

Urkundenbuch, Hamburgisches, Neu-

druck des I. Bandes. 2453.

Neuere Geschichte.

Archivtag, 5. deutscher. 2039. 2095.

Brandenburgia, 1577,

Entgegnung von Paul Holzhausen betr,

»Bonaparte, Byron und die Briten«.

1509.

Antwort von Adalbert Wahl. 1511.

General - Landesarchiv, Grofsherzogl.

badisches, Jahresbericht. 548.

Geschichte, Lehrstuhl für, an der Akad.

f. Sozial- und Handelswiss. in Frank-

furt a. M. 3008.

Heidelberg, Federzeichnung des Malers

P. Fr. V. Walpergen von Stadt und
Schlofs, im J. 1763. 1121.

Historisches Institut, Preufsisches , in

Rom. 1382.

Humboldt, Briefwechsel von Wilhelm
und Caroline. 2530.

Österreichs, Jahresbericht der Gesell-

schaft für neuere Geschichte. 1710.

— , Kommission für neuere Geschichte,

Vollversammlung. 46. 3208.

Pipers Tagebuch. 2588.

Preis Drouye de Lhuys, verliehen an

R. Waddington. 1771.

Staatsarchive, Benutzungen der preufsi-

schen, im J. 1904. 871.

Stadtarchive, Regelung der, in Frank-

furt a. M. 2044.

Stipendium, König Ludwig II.-, zur

Förderung des Studiums der Ge-

schichte an der Univ. München. 167.

Tagebuch Carl Pipers. 2588.

Geographie.

Anthropologen-Kongrefs, Deutsch-öster-

reichischer, in Salzburg. 2211. 2270.

2340,

Anthropologische Gesellschaft zu Berlin,

101. 742, 93k 3072,

Brasilien, Theodor Kochs Forschungs-

reise im Innern von. 1193.

Erdbebenforschung, Internationale Ver-

einbarung zur. 239.

Erdkunde, Gesellschaft für, zu Berlin.

49, 297, 363. 551, 627. 809.

1129. 1324. 1579.

Geographentag, 15. deutscher. 1443.

1636. 1712.

Indien und Tibet, Hedins Forschungs-

reise nach. 2656.

— , Schönfelds Forschungsreise nach.

3011.

Island, Aufnahme von. 491.

Kolonialgesellschaft, Deutsche, Abt.

Berlin. 676.

Kolonial -Kongrefs, Deutscher. 2346.

2400. 2589. 2657. 2722.

Medaille, Goldene, des RoquettePreises

der franz. Geogr. Gesellsch., ver-

liehen an Prof. v. Drygalski. 1005.

Mesopotamien und Südpersien, Expedi-

tion nach. 1324.

Mexiko, Preufs' Studienreise nach. 2722.

Nord- und Südpol, Doppelte Expedition

nach dem. 2950.

Nordenskiöldsche Expedition, Erland.

101.

Nordpolfahrt Robert Pearys. 551.

Nordsibirien, Russische Expedition nach,

südlich vom Chatanga. 1193.

Norwegen, Island und Grönland, Auf-,

findung von Swarts lateinischer Be-

;

Schreibung von. 2270.
;

Pearys Nordpolfahrt. 551. ;

Stübels Vermächtnis an das Museum i

für Völkerkunde in Leipzig. 49.
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varts, Claudius Clausson, Beschrei-

bung Norwegens, Islands und Grün-

lands, Auffindung von. 2270.

Tanganyikasec- Forschung. 2154.

Tiefsee- Expedition der »Sealark«. 1253.

Toll, Untergang der Expedition des

Barons E. W. 296.

— , Nordenskiölds Ansichten über den

Ausgang der Expedition des Barons.

809.

Volkskunde, Verein für, zu Berlin.

172. 433. 873.

. Hessische V^ereinigung für. 2098.

olkstrachten und Bauernaltertümer,

Sammlung der, im German. National-

museum. 1772.

Staats- und Sozialwissensohaft

.\kademie für Sozial- und Handels-

wissenschaften zu Frankfurt a. M.,

Vorlesungsverzeichnis der. 1967.

-, — , Besucher der. 2313.

Bodenkultur, Promotion von Doktoren
der. 2221.

Erklärung von S. Rietschel betr. R.

Eberstadts Besprechung von Keutgen,
Ämter und Zünfte. 681.

Erwiderung von R. Eberstadt. 751.

Entgegnung von S. Rietschel. 877.

1133. — s. auch Zunftkontroverse.

Forstlehranstalt in Eisenach. 1646.

andelshochschule in Köln, Besucher-

zahl. 3212.

Handelshochschulkurse in Mannheim.
1007. 3014.

Kinderschutz, Preisaufgaben der staats-

wiss. Fakult. der Univ. Zürich über.

1583.

ongrefs, Evangelisch- sozialer. 1642.

1715. 1774.

.ndwirtscliaft, ord. Professur für, an
der Univ. Halle. 558.

Preis Jules Audiffred verheben an F.

Calmette. 2955.

Preisaufgaben der staatswissenschaftl.

, Fakult, der Univ. Zürich über Kinder-

schutz. 1583.

Ehnungswesen und Buchhaltung,

{Lektorat für kaufmännisches, an der

Jniv. Bern. 2955.

^zialen Frage, Spende an die Harvard-

Jniv., zur Förderung der Abt. für

ie Ethik der. 1519.

Bial- und Handelswissenschaften zu
[Frankfurt a, M., Erweiterung der

[Akademie für. 493.

Vorlesungsverzeichnis der Aka-
demie für. 1967.

, Besucher. 2313.

, Lehrstuhl für Geschichte. 3008.
Sozial-Ethik, Deutsche Ausstellung für,

auf der Weltausstellung in St. Louis,

der Harvard-Univ. überwiesen. 748.

Sozialpolitik, Generalversammlung des
Vereins für. 2533. 2592. 2662.
2726.

Soziologie, Museum für, an der Harvard-
Univ. 1071.

Staatsdienst, Zulassung der Realgymn.-
und Oberrealsch.- .Abiturienten, zu
allen Prüfungen für den höheren,
in Baden. 2955.

Staatswissenschaftliche Fortbildung,Pro-

gramm und Vorlesungen der Ver
einigung für, zu Berlin. 1131. 2157.

Staatswissenschaft!. Fakultät der Univ. :

Tübingen. Neue Promotionsurdnung
!

der. 2048.

Statistisches Bureau, Kgl. Preufsisches.
!

1519.

VersicherungsWissenschaft, 5. interna-
;

tionaler Kongrefs für, 2049.

Verwaltungswissenschaft, aord. Pro-

fessur für, an der Univ. Berlin. 748.
'

Weltwirtschafts - Kongrefs, Internatio-

naler, in Mons. 1988.

Zunftgeschichte Freiburgs, Preisaufgabe

der rechts- u. staatswissenschaftl

Fakult. der Univ. Freiburg über die.

300.

Zunftkontroverse, Zur. 1008. 1329.

Reohtswissensohafl

Geschichte des römischen und des

germanischen Rechts, neue aord. Pro-

fessuren für, an der Univ. Genf. 3079.

Juristische Gesellschaft zu Berlin. 1451.

Justizdienst, Verfügung des preufsischen

Justizministers betr. die Zulassung
prcufsischer Rechtskandidaten zum
höheren preufsischen. 1388.

Kriminalistische Vereinigung, Internatio-

nale, 10. Versammlung. 2403. 2463.

Maurers, Konrad, Hinterlassenschaft,

Herausgabe der auf die norwegische
Rechtsgeschichte bezüglichen. 1451.
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GEOGRAPHIE ALS BILDUNGSFACH.
Von Dr. CHRISTIAN GRUBER.

[XVI u. 156 S.] gr. 8. 1904. geh. Mk. 2,80, geb. M. 3,40.

Nach einem kurzen einleitenden Teil zeichnet der Verfasser eingehend die gesamte Entwick-

lung der deutschen Schulgeographie mit Rücksicht auf die großen pädagogischen Strömungen der ver-

schiedenen Zeiten und anderseits mit Bezugnahme auf die riesenhaften Fortschritte der Geographie als

Forschungszweig. In einem dritten Teil aoer wird in 23 Einzelabschnitten die Frage beantwortet:

Worin bestehen die Hauptaufgaben der heutigen Schulgeographie und nach welchen
Richtungen ist dieselbe künftighin weiter auszubauen? Dabei geht der Verfasser vielfach

auf neuen Bahnen und tritt allen Fragen kritisch näher, welche zur Zeit die Lehrer der Erdkunde an

Mittel- und Volksschulen bewegen. Kein Schulmann wird sich in die ein schmuckes, sprachliches

Gewand tragenden Ausführungen ohne Nutzen vertiefen; er wird vielmehr daraus vielfältige Belehrungen

und Anregungen empfangen.
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(29.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Academie fran9aise. Rapport du secre-

taire perpetuel de rAcademic sur les

concours de l'annee 1904. Paris, Firmin-

Didot, 1904. 32 S. 4°.

Ich glaube auf dieses alle Jahr erscheinende

Dokument aufmerksam machen zu sollen; es ist

ein Repertorium, aus dem der Ausländer sich

über die literarische Produktion in Frankreich

und die Neigungen des gebildeten PubHkums
unterrichten kann. Seit zehn Jahren, seitdem

er ständiger Sekretär ist, hat G. Boissier, der

erlauchte Freund des erlauchten Mommsen, die-

sen Bericht zu einem einsichts- und geschmack-

vollen Überblick über das jedesmal verflossene

Literaturjahr gestaltet, und die glänzende Leichtig-

keit seines ungezwungen geistreichen Stils macht

seine Lektüre zu einer ebenso genufs- wie lehr-

reichen.

Der »prix d'eloquence«, der vor nun 250

Jahren von Balzac gestiftet worden ist, hat wie

gewöhnlich einen Wettbewerb hervorgerufen,

dessen Gegenstand (auf F. Brunetieres Vorschlag

und Bitten, wie ich glaube) Fontenelle war. 24

Reden sind eingegangen, und B. rühmt ihren

Wert. Die gekrönte Schrift, die von Laborde-

Miiaa, wird, wie ohne Zweifel auch einige der

anderen, eine Lücke in der französischen Literatur-

geschichte ausfüllen helfen, in welcher der hundert-

jährige Fontenelle als gelehrter Schriftsteller

einen Platz eingenommen und eine Rolle gespielt

hat, die nicht genügend bekannt sind. — Die

Bewerbung um den Poesiepreis hat selbst-

verständlich diesen wissenschaftlichen Charakter

nicht, doch gewährt sie oft nützliche Einblicke

in die herrschenden Geistesströmungen oder

formellen Richtungen. So ist es bemerkenswert,

dafs die Dichtung, die in diesem Jahr den Preis

davongetragen hat, Mon Auvergne, von Verme-
nouze, heifst und Land und Leute dieser Pro-

vinz besingt. Seit zehn, ja zwanzig Jahren ist

solche Heimatspoesie in Frankreich sehr ergiebig

und beliebt. Brizeux (Bretagne) hat dem Genre

Glanz verliehen, Albert Gratigny (Normandie)

pflegte es. Andre Theuriet (Lothringen) gefällt

sich darin, femer Frederic Plessis (Normandie

und Bretagne; vgl. DLZ. 1904, Nr. 24, Sp.

1501 f.), Francois F'abie (Rouergue), Gabriel

Vicaire mit seinen wundervollen Emaux Bressans,

1884, Maurice RoUinat (Berry), Jean Aicard

(Provence).

Die der Akademie eingesandten Romane
weisen ein anderes Symptom auf: die Zunahme

der Erziehungs- und Volksschulromane. »Viele

Lehrerinnen, sagt B., können der Versuchung,

uns den Roman ihrer Existenz zu geben, nicht

widerstehen. Gewöhnlich findet man darin

einen mehr leichten als kräftigen Stil, etliche

gut geschilderte Szenen, in denen der inspecteur

d'academie und der delegue cantonal nicht ge-

schont sind, dann und wann den rührenden Aus-

druck aufrichtiger Schmerzen, im allgemeinen

jedoch eine mittelmäfsige Kenntnis der Welt und

des Lebens.«

Mit Vorliebe verweilt B. bei den Werken

geschichtlichen Inhahs. Er hebt u. a, den Ro-

mancero frattfais hervor, in dem Doncieux den

Text der V^olkslieder festzustellen und ihre Ge-

schichte neu zu schreiben unternommen hat (vgl.

Julien Tiersot, Histoire de la chanson popuiaire

en France, 8^ Paris, Plön, 1889, von der Aka-

demie der schönen Künste gekrönte Arbeit);
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ferner die beiden starken Bände von H. Chardon
über Scarron inconnu et les types des personnages

du Roman coniiqiie\ — die Milanges de litterature

et d'histoire, in denen Gazier, professeur adjoint

an der Sorbonne, der Besitzer der schönsten

jansenistischen Bibliothek in Frankreich, von

Racines Jugend, von Bossuet und besonders von

Pascal handelt. Zu den Stoffen des 19. Jahrh.s

übergehend erwähnt er lobend das Buch Paul

Gautiers: M™* de Sta'el et Napoleon und das von

Michaut: Sainte-Beuve avant les Lundis. Sainte-

Beuve, der in den fruchtbarsten vierzig Jahren

des 19. Jahrh.s an der französischen Literatur-

bewegung einen so bedeutenden Anteil genommen
hat, wird seit zwei Jahren ein wahrer Studien-

mittelpunkt, in dem neben Michaut Leon Seche

(Sainte Beuve, 2 Bde 8 ^, Paris, Librairie du Mer-

cure de France, 1904) eifrig und hervorragend

bemüht ist.

Erwähnen wir kurz die von der Akademie
gekrönten Werke über Kunst, unter denen B.

den Berlioz Julien Tiersots anführt, des an-

gesehenen Geschichtsschreibers der französischen

Musik, und kommen wir zu der französischen

Literatur aufserhalb Frankreichs. Ich habe von

ihr in dieser Zeitschrift (1904, Nr. 32, Sp. 1989 f.)

gesprochen; auch ihr wendet die Akademie ihre

Fürsorge zu und wacht darüber, dafs das Band

zwischen Frankreich und dem, was man 'les

Frances litteraires de l'etranger' genannt hat,

nicht zerreifst. Sie hat diesmal besonders Verse

eines kanadischen Dichters ausgezeichnet und die

Sammlung in drei Bänden der literarischen und

dramatischen Feuilletons, die Pompiliu Eliade in

Bukarest in der Independance Rouraaine ver-

öffentlicht hat.

In der eigentlichen Geschichte ist Überflufs

an guten Arbeiten. B. bemerkt, dafs mehrere

von Geistlichen verfafst sind, was, fügt er hin-

zu, »eine Gelegenheit ist, dem literarischen und

wissenschaftlichen Fleifs des französischen Klerus

eine Huldigung darzubringen. « Der Abbe Piolet

hat in sechs grofsen Bänden eine Darstellung der

Missions catholiques frangaises au 19' siede ver-

öffentlicht; der Abbe Dunand hat Jeanne D'Arc

fünf Bände, Abbe Sicärd drei mit Recht berühmt

gewordene Bände — »unentbehrlich für jeden,

der unsere Kirchengeschichte im Revolutions-

zeitalter kennen lernen will« — dem Ancien

clerge de France gewidmet; der Abbe Laveille

hat die m)'stische Figur und die Wirksamkeit

J. M. de Lamennais', des Bruders des berühm-

ten F'elicite de Lamennais, von neuem darge-

stellt. — Der berühmte 'grand prix Gobert'

im Betrage von 10 000 Fr. ist Pierre de Segur

für seine drei Bände über den Marechal de

Luxembourg zuerkannt worden, diese so be-

deutende, so komplizierte, zuweilen so selt-

same und mit der Geschichte der Politik, der

Kriegs-, Literatur- und Sittengeschichte des

Zeitalters Ludwigs XIV. so eng verknüpfte Per-

sönlichkeit.

Auch die Geographie hat ihren Anteil an

der Freigebigkeit der Akademie, welche gern

Forschungsreisen unternehmender Offiziere zu

fördern sucht. Wie zu erwarten war, zieht

Japan seit mehreren Jahren die Aufmerksamkeit

Europas zu lebhaft auf sich , als dafs es nicht

der Gegenstand mehrerer Studien hätte sein

sollen, teils dem Lande günstigerer wie die von

Weulersse, teils strengerer wie die von Du-

molard, welcher mehrere Jahre in Japan gelebt

hat und in den europäischen Institutionen, die es

angenommen hat, nur eine »Verzierung« sieht,

»die die Leere verbirgt«.

Die Akademie hat auch Preise zur Verfügung,

die sie nicht einem einzelnen Werke, sondern

der gesamten Produktion eines Schriftstellers zu-

erkennt. Sie hat sie diesmal Victor Berard,

dessen Arbeiten sich auf die politischen Fragen,

deren Mittelpunkt die Türkei ist, und auf das

alte Griechenland beziehen, zuteil werden lassen

(er hat zwei sehr bedeutende, neue und an-

regende Bände über die Odyssee veröffentlicht),

ferner Maurice Barres, einem der geistigen Führer

des französischen Nationalismus und einem feinen

und kraftvollen Romandichter, und den letzten,

den beträchtlichsten, an Fräulein Gaston Paris,

die ihr ganz der Wissenschaft hingegebener

Vater ohne Vermögen zurückgelassen hat.

Berlin. E. Haguenin.

Friedrich Meyer, Verzeichnis einer Heine-Biblio-
thek. Leipzig, Dyk, 1905. 2 Bl. u. 175 S. 8" mit

1 Faksimile und 2 Beilagen. M. 4,50.

Diese Bibliographie zur Heine-Literatur fufst auf Ernst

Elsters Heine - Ausgabe. Eine Vollständigkeit hat der

Herausgeber da angestrebt, wo es sich um erste Aus-

gaben und um Veröffentlichungen handelt, die für die Text-

kritik irgendwie Bedeutung haben. In der grofsen Zahl

der Werke dürfte kein bedeutenderes von denen fehlen,

die sich mit Heine oder mit der Literatur des jungen

Deutschland im allgemeinen befassen. Die Sammlung be-

ginnt mit dem Jahre 1817; besondere Berücksichtigung

haben die zu Heines Lebzeiten erschienenen Schriften

erfahren. Vor allem wertvoll ist das sehr reiche Ver-

zeichnis von kleineren Aufsätzen aus einer Reihe von z. T.

längst verschollenen Zeitschriften ; wir nennen die Europa,

Eisenbahn, den Berliner Figaro, Freimütigen, Gesellschaf-

ter, Komet, das Mitternachtzeitung, die Stuttgarter Morgen-

blatt, die Zeitung für die elegante Welt usw. usw. Der

Herausgeber der Bibliographie, der Inhaber von Friedrich

Meyers Buchhandlung in Leipzig, beabsichtigt die Biblio-

thek als ganzes zu verkaufen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

1. Dezbr. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Diels.

1. Hr. Sachau sprach über die ältere syrische

Rechtsliteratur bei den Nestorianern und im besonderen

über das Buch der richterlichen Urleile des im Jahre

705 gestorbenen Patriarchen Chenanischo.

2. Derselbe legte eine Abhandlung des Hrn. Prof.

Mitteis in Leipzig vor: »Über drei neue Handschriften

des syrisch-römischen Rechtsbuches«. (Abh.) Der Verf.
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behandelt die Frage nach dem Ursprung des Rechts-

baches und seiner Überlieferung, nach dem Verhältnis

der verschiedenen Redaktionen untereinander und zu
dem Corpus juris Justinians.

3. Es wurde vorgelegt: Reden und Aufsätze von
Theodor Mommsen. Berlin 1905.

4. Die .Akademie hat zu wissenschaftlichen Unter-

nehmungen durch die physikalisch-mathematische Klasse

bewilligt: HH. Prof. Dr. August Hagenbach in Aachen
und Privatdozenten Dr. Heinrich Konen in Bonn zur

Herausgabe eines spektrographischen .Atlas 1000 Mark;
Hrn. Privatdozenten Dr. August Weberbauer in Bres-

lau zur Fortsetzung seiner botanischen Reise in Peru

2000 Mark; Hrn. Landesgeologen a. D. Dr. O. Zeise
in Südende bei Berlin zur Sammlung fossiler Spongien

in Oran 600 Mark.

8. Dezbr. Sitzung d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Diels.

1. Hr. Schmoller las über die brandenburgischen

Lehensverhätnisse vom 13. bis Ende des 17. Jahrhunderts.

Er trägt zuerst die Resultate einer Untersuchung über

die Gröfsenverhältnisse der Ritter- und Dienstmannen-
lehen, sowie über deren Gelderträge vor; er zeigt, dafs

die 4—6 Hufenlehen im 12.— 14. Jahrhundert eine zu
schmale Basis für den Kriegsdienst geworden waren;
der Lehensdienst forderte jetzt 3—4 Pferde , eine teure

Rüstung, daraus ergab sich die dreifache Forderung
einer Entschädigung für die erste Ausrüstung, für Kriegs-

schaden und einer Soldzahlung. Er fügt dann die

Resultate seiner weiteren Untersuchung bei, welchen Ein-

flufs die Verwandlung der meisten freien Vasallen in

Dienstleute in wirtschaftlicher und sonstiger Beziehung
gehabt habe; das Resultat ist, dafs die Durchsetzung der

allgemeinen Soldzahlung der Ritter und der fürstlichen

Entschädigungspflicht für .Aufwand und Schaden damit

gefördert wurde. Er zeigt zuletzt, dafs damit die ganze
Lehnsverfassung in ihrem Grundcharakter aufgelöst war,

die Tendenz der Ritter auf gewinnbringende Fehden
und fremden Solddienst gesteigert wurde, dafs die

reicheren Ritter Privatunternehmer kriegerischer Unter-

nehmungen wurden.
2. Hr. W. Schulze legte eine Mitteilung des Dr.

Frz. N. Finck vor: Die samoanische Partikel 'o. Es
wird gezeigt, dafs die Partikel 'o nicht, wie man all-

gemein annimmt, N'ominativexponent sein kann.
3. Es wurden vorgelegt: Theodosiani libri XVI ed.

Th. Mommsen et P. .M. Meyer. Vol. L Pars 1. 2.

Nebst Tafeln. Berolini 1905, und Prodi Diadochi in

Piatonis Timaeum commentaria ed. E. Diehl. IL Lip-

siae 1904.

8. Dezbr. Sitzg. d. phys.-math. KL Vors. Sekr.: Hr. Au wers.

1. Hr. Wald ey er las: Bemerkungen über das >Ti-

biale externumt. Unter Vorlage einer Reihe von Prä-

paraten wurden das Vorkommen und die Deutung des

Os tibiale externum besprochen. Wahrscheinlich müssen
die bisher bekannt gegebenen Fälle verschieden beurteilt

werden ; das die Stelle der Tuberositas navicularis ein-

nehmende besondere Knöchelchen ist als ein typischer

Skeletteil anzusehen.

2. Hr. Fischer überreichte eine Mitteilung über
eine von ihm gemeinschaftlich mit Hrn. Prof. Umetaro
Suzuki ausgeführte Untersuchung: Polypeptide der Dia-

minosäuren. Ähnlich den einfachen Aminosäuren lassen

sich die Diaminopropionsäure und die biologisch so
wichtigen Stoffe: Lysin, Histidin und .Arginin durch Er-

hitzen ihrer Ester in Dipeptide bezw. Diacipiperazin-

derivate verwandeln,
3. Hr. Koenigsberger, korrespondierendes Mit-

glied, übersendet eine Abhandlung: Das Energieprinzip

für kinetische Potentiale beliebiger Ordnung und einer

beliebigen .Anzahl abhängiger und unabhängiger Vari-

abein. Im Anschlufs an die früheren Untersuchungen
des Verfassers über die Prinzipien der Mechanik werden
zunächst die Unterschiede erörtert, welche sich zwischen

dem Prinzip von der Erhaltung der Energie für kine-
tische Potentiale beliebiger Ordnung, ar er nur einer
unabhängigen Variabein und dem ! /,ip für

eine unbeschränkte Anzahl unabhäng '7«lo er-

geben.

4. Hr. Schottky legte eine Mitteilung des Hrn.
Dr. H. Jung in Marburg vor: Über die Perioden der

reduzierten Integrale erster Gattung.

5. Herr Schwarz gedachte der Bedeutung des be-

vorstehenden 10. Dezembers, an welchem Tage seit der
Geburt Carl Gustav Jacob Jacobis hundert Ja!ire

verflossen sind, und knüpfte hieran einige Worte
über die Teilnahme der Akademie an der von der

Deutschen Mathematiker-Vereinigung bei Gelegenheit des
dritten internationalen .Mathematiker-Kongresses in Heidel-

berg bereits im August d. J. veranstalteten Jacobi- Feier.

15. Dezbr. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Diels.

1. Hr. F. E. Schulze las über den Bau und die

Entwickelung gewisser Tiefsee-Organismen, welche bis-

her von einigen Zoologen für Hornspongien, von anderen
für Foraminiferen gehalten wurden. Die Untersuchungen
des V'ortragenden, welche an einem reichlichen, von der

Tiefsee-Expedition des englischen Schiffes »Challenger«,

des amerikanischen >.Albatrofs€ und des deutschen >Val-

diviai stammenden Materiale -ausgeführt werden konnten,

haben ergeben, dafs es sich um eine besondere Gruppe
von Rhizopoden handelt, für welche der Name >AVmo-
pkyophora- vorgeschlagen wird. Dieselben bestehen

aus baumartig verästelten oder netzartig verbundenen
Strängen , welche von zarten organischen Skelettröhren

dicht umhüllt und mit diesen in einem lockerem Gerüst

verkitteter Fremdkörper {Xenophya Haeckel) befestigt

sind. Die Gestalt dieser, bei einigen noch von feinen

hornigen Fäden durchflochtenen Gerüste ist für die ein-

zelnen Gattungen und Arten der Xenophyophoren charak

teristisch.

2. Hr. S ach au legte eine Mitteilung des Hrn. Prof.

Dr. Karl Foy in Berlin vor; »Die Sprache der türkischen

Turfanfragmente in manichäischer Schrift i. Der Verf.

weist in einigen aus Turfan stammenden Literaturresten

einen sehr alten osttürkischen Dialekt nach und unter-

sucht das Verhältnis desselben zu dem ältesten In-

schriften-Türkisch und zum Uigurischen.

3. Hr. Warburg legte eine Mitteilung des Hrn.

Prof. Dr. Emil Cohn in Strafsburg vor: Zur Elektro-

dynamik bewegter Sj'steme. IL Die Grundgleichungen

der Elektrodynamik ändern ungleich denen der .Mechanik

ihre Form, wenn man sie auf ein gleichförmig bewegtes

Koordinatensystem bezieht. Daraus ist die Meinung ent-

standen, man könne das absolut ruhende System experi-

mentell finden, und man habe es tatsächlich in den Fix-

sternen gefunden. Der Verf. zeigt, dafs dies ein Irr-

tum ist.

4. Die .Akademie genehmigte die Aufnahme einer

von Hrn. F. E. Schulze in der Sitzung der physikalisch-

mathematischen Klasse am 8. Dez. vorgelegten .Arbeit

des Hrn. Dr. med. John Siegel: ^Untersuchungen über

die Ätiologie der Pocken und der Maul- und Klauen-

seuche« in die Abhandlungen (Jahrgang 1905). Die am
9. Juni vorgelegte, in den S.-B. unter dem Titel: »Bei-

träge zur Kenntnis des Vaccineerregers* abgedruckte

Arbeit desselben Verfassers über Cytorhyctes var-. f i,-

konnte durch fortgesetzte Untersuchungen, welch

auch auf die Erkrankungen mit Pockenlymphe ge: -.

Kälber erstreckten, bedeutend erweitert werden. Der

Verf. bringt jetzt Photogramme von typischen Kern-

teilungsfiguren sowie verschiedener Entwicklungsf

von Cytorhyctes variolae Guarnieri. Es wird der

weis geliefert, dafs Cytorhyctes ein Protozoon is

seinen Platz im zoologischen Systeme bei den Soor

finden mufs. Ein Parasit mit ganz ähnlichem Er

lungszyklus ist der bei der Maul- und Klauer;

-

vom Verf. aufgefundene Cytorhyctes aphtharut>.

spec. Derselbe sporuliert jedoch nicht, wie Cytor
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variolae Guarnieri, im Plasma der Hautepithelzellen,

sondern regelmäfsig im Zellkern.

5. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt : Th.
Mommsen , Gesammelte Schriften. Abt. I, Juristische

Schriften. Bd. I. Berlin 1905, und G. Darboux, Etüde
sur le developpement des methodes geometriques. Paris

1904.
Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

278, O. B., Roseggers »Frohe Botschaft«. — Gute Weih-
nachtsbücher für die Jugend. — 279. R. Thurow,
Die Kaufmannsgerichte. — H. Fischer, Schillers

Jugendfreunde (J. Hartmann, Schillers Jugendfreunde.)
— 280. F. Friedrich, .Moliere und das Leben. —
280/81. C. M. Cornelius, Ein neues Buch über Ru-

bens. (R. Vischer, Peter Paul Rubens). — 281. O. Rie-
der, Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte (Ein

Jahrzehnt-Jubiläum). — 282. L. Graetz, Über strahlende

Materie. — p. Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhyn-
chus. — Mela Escherich, Fahrten und Träume deutscher

Maler. — 283. Stubmann, Eine Steuer auf Tantiemen
dramatischer Autoren.

The Fortnightly Review. December. A. S. Hurd,
The Navy a peacemaker. — A. White, Anglo-Russian

relations. — J. A. R. Marriot, Adam Smith and some
Problems of to-day. — J. G. Frazer, Artemis and
Hippolytus. — A. Stead, Why Japan will win. — G.

Drage, A note on Russian finance. — H. Chisholm,
Next year's budget. — B. Taylor, Cotton and the Em-
pire. — Ethel Goddard, 'The winged destiny' and
Fiona Macleod. Will the Scottish crisis produce a

man? — D. Boulger, The awakening of Afghanistan.
— A. Po Hock, Army reorganisation. — S. Peladan,
Sacred archaeology. — W. T. .Shore, The crisis in

the book market. — G. K. Chesterton, Time's ab-

stract and brief chronicle. II. — F. G. Aflalo, The
sportsman's library. — H. G. Wells, A modern Uto-

pia III.

Blackwood's Magazine. December. 0., 'The war in the

far East'. — D. Blackburn, RichardHartley, prospector

— On the choice of a public school. — A. Noyes
The dream-fair. — H. Knollys, Damascus: its En
glish influences and its Scottish hospital. — St. E
White, The Rawhide. IV—VII. — W. H. Legge
Sport in the Middle Ages, in the country of the Soutji

down hunt. — P. Gibbon, The Vrouw Grobelaar's

leading cases. V. — J. K., Liberal deductions. — H.

G. Parso'ns, Lords of the Main. — Musings without

method. — W. Mair, Churches and the law.

Mercure de France. Decembre. P. Bjerre, La
folie geniale. — A. Myrial, Le pouvoir religieux au

Thibet. — F. Caussy, Psychologie de l'impressionisme.

— C|hateaubr iand, Lettres inedites. — J. Blanche,
Notes sur le Salon d'Automne. — L. Evrard, Le

soup9on. I.

Seances et Travaux de l'Academie des Sciences

ntorales et politiques. Novembre. M. Boutroux,
Notice sur^ la vie et les oeuvres de M. Etienne Vacherot.

A. Leroy-Beaulieu, L'AUiance fran9aise et la langue

fran9aise aux Etats-Unis et au Canada. — L. Legrand,
La resignation.

Nuova Antologia. 1. Dicembre. M. Ferraris,

L'ora delle riforme! — A. Baccelli, 11 canto del perdono.

— G. Salvadori.^Nuove rime di Dante. — A. d'Ancona,
Notizia letteraria. > Annali bibliografici« dell' editore Bar-

bera. —JfA. Chiappelli, Fra Filippo Lippi. — L.

Beltrami, Bramante e la sistemazione del Tevere. —
G. Baffico, Disertori. Dramma. — C. del Balzo,
L'ultima dea. IV. — E. Rignon, Carlo Emanuele e

la Macedonia. — F. Morazzi, Metamorfosi guerresche.

— D. La'nza, La'scena di prosa. II piü forte, commedia

di G. Giacosa. — * » ', La fobia della pubblicitä nella

politica internazionale.

Revue des Biblioihcques et Archives de Belgiqve.

Septembre-Octobre. O. Grojean, Le nouveau reglement

organique de la Bibliotheque royale de Belgique. —
A. Poncelet, Quelques autographes precieux. — L.

Stainijer, Congres international pour la reproduction

des manuscrits, des monnaies et des sceaux. — H.

Nelis.'^Le manuscrit no. 757c des Archives generales

du royaume. — H. Dubrulle, Inventaire des chartes

de l'Abbaye de St. Andre-du-Cateau. IV.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Morris Jastrow jr. [ord. Prof. f. semitische Sprachen

an der Univ. Philadelphia], The study of reli-

gion. [The Contemporary Science Series ed.

by Havelock Ellis.] London, Walter Scott, 1901.

XI u. 451 S. 8». Sh. 6.

Das vorliegende Handbuch, das über Methode

und Lehrbetrieb des religionswissenschaftlichen

Studiums umfassende Auskunft gibt, ist ein Be-

standteil einer gröfseren Sammlung von Hand-

büchern, die auf verschiedenen Gebieten Methode

und Stand der modernen wissenschaftlichen Arbeit

zeigen sollen. So trägt es mehr den Charakter

eines referierenden Kompendiums als den einer

selbständigen Untersuchung. Die Widmung an

C. P. Tiele zeigt den Geist, in dem das reli-

gionswissenschaftliche Studium aufgefafst wird.

Es ist der rein historische Geist der Aufsuchung

und Interpretation aller Tatsachen, die zu den

grofsen oder kleinen geschichtlichen Religions-

bildungen gehören, untrennbar vermischt mit dem
Geist der komparativen Behandlung und der Auf-

stellung evolutionistischer Reihen. Der Verf. bat

sich selbst an diesen Forschungen in verdienst-

lichster Weise durch seine »Religion Assyriens

und Babyloniens« beteiligt und kennt aus eigener

Arbeit die Aufgabe der kritischen Gewinnung

und p'esthaltung der Tatsachen. In diese Fest-

stellung der Tatsachen trägt er dann überall fein

und scharfsinnig ein die psychologische Deutung

und Erklärung aus dem allgemeinen geistigen

Zustande, innerhalb dessen sie zustande kommen,

sowie die Verbindung der einzelnen Tatsachen

der Einzelreligion und dann der Religionskom-

plexe selbst unter einander unter dem Gesichts-

punkt einer psychologisch -kausal verständlichen

genetischen Reihe.

Methodisch angesehen ist also die Religion

von ihm rein unter dem phänomenologischen,

psychologisch - kausalen , anthropologisch - geneti-

schen Gesichtspunkt behandeh, und als Material

für eine solche Behandlung ganz wesentHch die

Reihe der sog. positiven, d. h. konkrete Gemein-

schaftskreise bildenden Religionen in Betracht

gezogen, während die individuelle persönliche

Religiosität als solche dabei nicht direkt in Be-

tracht kommt. Allein diese methodische Ab-

grenzung wird nun überall durchbrochen, indem

die genetische Abfolge überall zugleich ganz von
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selbst zu einer Wertabstufung wird, indem die

Klassifikation sowohl als die chronologische

Stufenfolge von selbst in eine Gruppierung unter

Wertgesichtspunkte umschlägt, ohne dafs das Recht

eines solchen Umschlages für sich selbst unter-

sucht wird. Wie aber das Recht eines solchen

Umschlages ununtersucht bleibt, so bleibt auch

diese Wertbeurteilung in sehr allgemeinen Kate-

gorien stecken. Sie sieht die Ausbreitung der

Religion über den Gesamtumfang des Lebens
und die innere Verknüpfung der Religion mit

dem Prinzip des Lebens selbst als Ergebnis des

Differenzierungsprozesses an und läfst die Stellung-

nahme unter den Religionen der obersten Stufe

oder auch die Erwartung einer neuen Religion

oder gar die Bildung einer ,comparative religion',

d. h. eines aus der Vergleichung hervorgehenden

Durchschnittes völlig offen.

Wie hiermit in die rein phänomenologisch

-

anthropologische Betrachtung ein andersartiges

Element eingeführt ist, so ist auch in die psycho-

logische Analyse selbst ein solches eingeführt.

Denn diese soll auf Grundlage der Vergleichung

das Wesen und den Wahrheitsgehalt der Religion

zugleich feststellen. Es wird anerkannt, dafs

eine rein anthropologische Ableitung der Religion

nicht möglich ist, sondern in ihr immer ein unab-

leitbares Element zurückbleibt, das er als reli-

giösen Instinkt, als Nötigung des Bewufstseins

zur Bildung religiöser Gedanken oder auch als

Wahrnehmung des Unendlichen bezeichnet. Da-
mit geht die historisch-vergleichende Psychologie

der Religion ebenfalls unvermerkt in Erkenntnis-

theorie der Religion über, welche aus der tat-

sächlichen historisch-psychologischen Erscheinung

das Geltende oder das Objektive in der Religion

heraussucht. Auch hier fehlt das Bewufstsein

um die ganz andere Art dieser Problemstellung,

die zu eingehender Untersuchung über das Ver-

hältnis psychologisch-phänomenologischer und er-

kenntnistheoretisch-normativer Behandlung hätte

führen müssen.

Nur gelegentlich berührt wird dagegen ein

weiteres Problem der Religionswissenschaft, das

Verhältnis der religiösen Gottesidee zu den

aufserreligiösen wissenschaftlichen Bemühungen
um den Grund und das Wesen der Dinge. Der
sehr kurze Abschnitt über »Religion und Philo-

sophie« gibt nur phänomenologische Darstellun-

gen über das tatsächliche Verhältnis beider. Die

Wichtigkeit des Problems wird anerkannt, aber
die Lösung nur angedeutet, die in der Aner-

kennung des Rechtes einer auf Gemüt und Gefühl

erbauten, das Mysteriöse und Irrationale ahnen-

den praktischen Erkenntnis neben der in diesen

Fragen stets unzulänglichen Verstandeserkenntnis

besteht. Eine tiefere Begründung dieser Lösung
wird nicht gegeben.

So viel Feines und Gutes die phänomeno-
logischen Betrachtungen auch enthalten und so

berechtigt die Begründung der Religionsphilo-

sophie auf die Religionsgeschichte auch ist, so

haben wir doch Oberall in unklarer Mischung
Psychologie und Erkenntnistheorie, antt-

gisch-genetische Erklärung und normativ

>

abstufung, subjektivistische und objektivistische

Auffassungen. Das Verhältnis dieses Studiums

zu einer eigenen persönlichen Oberzeugung er-

scheint daher sehr undurchsichtig. Gewöhnlich
erscheint als Ziel und Ergebnis dieses Studiums

nur die Sympathie mit fremden Religionen und

eine auf feste eigene Überzeugung verzichtende

Toleranz. Die normativen Elemente jeder Religions-

wissenschaft kommen damit sehr zu kurz; sie gehen
in der Psychologie, Anthropologie und Evolution

unter trotz des Protestes des Verf.s, der diese Folge-

rungen des Renonisrae für nicht unumgänglich hält.

Ja er findet sogar den Ausweg »einfach«. Man
soll die eigene Überzeugung nur als solche stark

markieren, vom Einflufs auf die Forschung zu-

rückhalten und als einen provisorischen Stand-

punkt für jede etwa erwachsende Korrektur

offen halten, was keine Schwierigkeiten macht,

da für sie ja doch unter allen Umständen nicht

mehr als eine reasonable probability gewonnen
werden kann. Aber wie gewinnt man auch nur

diese reasonable probability? Das Buch, das doch

sich nicht auf die historisch - phänomenologische

Betrachtung der Religion beschränken, sondern

die ganze wissenschaftliche Arbeit an der Religion

umfassen will, gibt darüber keine Auskunft. Und
doch empfiehlt es seine Methode gerade als beste

Voraussetzung für die Lösung dieses Problems.

Ein letzter praktischer Teil fordert das ver-

gleichende Studium der Religion für Gymnasium
und Universität als Bestandteil einer liberalen

Erziehung, für theologische Seminare und Fakul-

täten als Mittel gegen ihre natürliche Neigung

zum Fanatismus. Einrichtungen nach dem Vor-

bild der Pariser religionsgeschichtlichen Sektion

der ecole des hautes etudes werden überall ge-

fordert und zum Schlufs ein religionswissen-

schaftliches Museum nach dem Vorbild des Pa-

riser Musee Guimet. Hier würde in Karten,

Tabellen, Photographien, Religionsbüchem und

Kultobjekten die Religion lebendig werden in

ihren vier Stufen als Religion of Savages, of

Primitive Culture, of Advanced Culture und

Religions emphasizing the coextensiveness of re-

ligion with life!

Am Schlüsse findet sich ein sehr reichliches

und brauchbares Literaturverzeichnis, gegliedert

nach den Rubriken der Religionsgeschichte und

Religionsphilosophie.

Heidelberg. E. Troeltsch.

Theodor Schermann [Dr. theol.]. Die griechi-

schen Quellen des hl, Ambrosius in 11.

III de Spir. s. [Veröffentl. aus dem Kirchen-

hist. Seminar München hgb. von Alois Knöpf! er.
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10.] München, J. J. Lentner (E. Stahl jun.), 1902.

VIII u. 107 S. 8». M. 3 (Subskr.-Pr. M. 2.20).

Die vorliegende Schrift soll nach des Verf.s

Angabe »die patristische Ergänzung seiner

dogmengeschichtlichen Arbeit (Die Gottheit des

hl. Geistes nach den griech. Vätern des 4. Jahrh.s.

Freiburg 1901)« darstellen. Durch die Sach-

kenntnis, die er sich bei diesen früheren Studien

erworben, fühlt er sich in den Stand gesetzt,

die Frage nach den griechischen Quellen von

Ambros. de spir. s. in umfassender Weise auf-

zunehmen. So mustert er die Autoren des

4. Jahrh.s — Cyrill von Jerusalem, Athanasius,

Basilius, Didymus, Gregor von Nazianz, Epi-

phanius — der Reihe nach noch einmal durch,

diesmal mit Rücksicht auf Ambrosius de spir. s.;

als Resultat ergibt sich ihm, dafs nicht nur, wie

allgemein zugestanden, Basilius und Didymus,

sondern die Genannten alle — nur bei Epi-

phanius ist die Abhängigkeit »sehr fraglich« —
dem Ambrosius Stoff für seine Schrift geliefert

haben. Wie sich der Anteil der einzelnen dabei

verteilt, führt die Liste am Schlufs (S. 99/100)

in imponierender Weise vor. Freilich mufs man
ein merkwürdiges Bild von der Produktionsweise

des Ambrosius mit in Kauf nehmen: Ambrosius

erscheint wie vollgepfropft von Reminiszenzen

aus griechischen Autoren; manchmal drängen sich

ihm mehrere gleichzeitig, zuweilen wirr durch-

einander in die Feder. Schermann glaubt jedoch

ernsthaft an einen derartigen Ambrosius (S. 25.

26. 38).

Von der Methode, durch die Seh. zu seinen

Resultaten gelangt ist, nur eine — von ihm selbst

als lehrreich hervorgehobene — Probe! S. 19

konstatiert er eine Beziehung zwischen Cyr. cat.

XVII, 10 und Ambros. I, 9, 107 ff. Cyrill spricht

a. a. O. davon, dafs die Taube, die zu Noah an

die Arche kam, ein Typus des bei der Taufe

auf Christus herabschwebenden Geistes war.

Ambrosius legt dar, dafs alle drei Personen in

der Trinität spiritus heifsen können, ohne dafs

sie doch zusammenfielen. Die Unmöglichkeit,

Sohn und Geist miteinander zu verwechseln, de-

monstriert er durch den Hinweis darauf, dafs nur

der Sohn Fleisch annehmen konAte. In einer

hierdurch angeregten Apostrophe über das

Kreuzesholz spielt er leicht auf die Arche an

(ligntim . . . crucis velut quaedam nostrae navis

salutis). — Zwischen diesen beiden Gedanken-

entwicklungen besteht nach Seh. ein Abhängig-

keitsverhältnis! Und das vorgeführte Beispiel ist

längst nicht das krasseste.

Es fehlt bei Seh., wie schon seine gröfsere

Arbeit erkennen liefs, am elementaren Verständ-

nis dafür', was bei einem Autor charakteristisch

und was für eine Abhängigkeit beweiskräftig

ist. Darum ist seine Schrift nichts weiter

als i^eine Anhäufung wertloser Gelehrsamkeit.

Bewiesen hat er schlechterdings nichts. Das

tiefere Problem des Verhältnisses der ambrosia-

nischen Trinitätslehre zur griechischen, speziell

zur kappadojcischen hat er ohnehin nur mit

nichtssagenden Phrasen berührt.

Tübingen. KarlHoll.

Curt Stage [Hauptpastor an St. Katharinen zu Hamburg],

Das Neue Testament. Leipzig, Philipp Reclam jun.,

o. J. 387 S. 8». Geb. M. 1,20.

Stage will für den Laien das Neue Testament in die

„Sprache"der* Gegenwart" übertragen, und damit für ihn

Schwierigkeiten beseitigen, die ihm der Luthersche Text

bereitet. Er stellt der Übersetzung kurze, objektive Ein-

leitungen voran, gibt zu längeren Abschnitten knappe Über-

schriften und vielfach erläuternde Einschaltungen im Text,

wogegen Anmerkungen selten sind. Die Ergebnisse der

neueren Forschung sind mit Vorsicht benutzt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul

Sieb eck) in Tübingen hat, um den Wünschen der

theol. und Lehrerkreise, sowie von gebildeten Laien nach

billigen Ausgaben der Textbibel u. des Weizsäcker-
schen Neuen Testaments entgegenzukommen, den

Preis der vollständigen Textbibel A. T. mit Apo-

kryphen und N. T., hgb.vonE. Kautzsch, auf M. 5 geh.,

M. 6 geb., M. 7 geb. schwarz mit Goldaufdruck herab-

gesetzt. Neben dieser vollständigen Ausgabe A führt sie

noch Ausg. B : A. T. ohne die Apokryphen und N.T., geh.

M. 4,50, geb. M. 5,50; Ausg. C: A. T. mit den Apo-

kryphen, geh. M. 4,50, geb. M. 5,50; Ausg. D: A. T.

ohne die Apokryphen, geh. M. 4, geb. M. 5; Ausg. E:

Neues Testament s. u. ; Ausg. F : Die Apokryphen des

A. T., geh. M. 1,50, geb. M. 2,50. — DasNeueTesta-
ment von Weizsäcker (9. Aufl.) kostet in Original-

Ausgabe kart. M. 1,50; in Leinw. geb. M. 2,— ; auf

starkem Papier in Leder geb. M. 3. Grofsoktavausgabe

aus der Textbibel (nach der 9. Aufl.) kart. M. 1,50, in

Leinw. geb. M. 2 , in Leder geb. M. 3.

Pergonalchronik

.

Der Direktor des theolog. Seminars zu Herborn Prof.

Emil Knodt ist von der theolog. Fakult. der Univ.

Marburg zum Ehrendoktor ernannt worden.

Der aord. Prof. an der Univ. München Dr. Joseph

Sicken berger ist als Prof. Kihns Nachfolger zum ord.

Prof. f. Patrologie an der Univ. Würzburg ernannt worden.

ünlTersitätsschriften.

Dissertation.

H.Schwienhorst, Das Verhältnis des Judasbriefes

zum zweiten Petrusbriefe. Münster. 48 S.

Neu erschienene Werke.

H. V. Hilprecht, Die Ausgrabungen in Assyrien

und Babylonien. I. T. Leipzig, Hinrichs. M. 4.

Realencyklopädie für die -protestantische Theo-

logie und Kirche. 3. Aufl. hgb. von A. Hauck. H. 149/50.

Ebda. Subskr.-Pr. M. 2.

Zwei Schriften des Münsterschen Wiedertäufers

Bernhard Rothmann, bearb. durch f H. Detmer und R.

Krumbholtz. Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus.

G. Heer, Der evangelische Gottesdienst in der

glarnerischen Kirche von den Tagen der Reformation

bis zur Gegenwart. Zürich, Schulthefs & Co. M. 1,60.

0. Baumgarten, Herders Lebenswerk und die reli-

giöse Frage der Gegenwart. Tübingen, Mohr. M. 1,80.

P. Grünberg, Philipp Jakob Spener. II. Bd.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 4,60.

H. Bräasch, Die religiösen Strömungen der Gegen-

wart. [Aus Natur und Geisteswelt. 66.] Leipzig,

Teubner. Geb. M. 1,25.
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K. Hesselbacher, Aus der Dorfkirche. Zehn
Predigten. Tübingen, Mohr. M. 1,50.

Zeltsrbrirten.

Zeitschrift für Kirchengeschichle. 25,4. Rocholl,
Orient oder Rom? — P. Kalkoff, Zu Luthers römischem
Prozess (Schi.). — G. Sommer feldt. Zu Matthäus de
Cracovias kanzelrednerischen Schriften. — E. Ter-
Minassiantz, Einige Bemerkungen zu Dr. H.
Thopdschians Artikel »Die Anfänge des armenischen
Mönchtums«.

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. Dezember.
M. S., Kompromisse. — Erfahrungen und Fragen aus
der Seelsorge an einem zum Tod Verurteilten. — H.

Gunkel, Ziele und Methoden der alttestamentlichen

Exegese.

Revue chretienne. 1. Decembre. J. E. Neel, La justi-

fication par la foi (fin). — P. Dieterlen, Le reveil des
Eglises par le moyen des pasteurs. — J. d'Arvey et

A. Lods, Le contre-projet du Gouvernement sur la

Separation des Eglises et de l'Etat. — A. Martin, La
Separation des Eglises et de l'Etat. — C. Bruston,
Vraie et fausse critique biblique. — A. Leroux, Un
Programme de restauration du catholicisme en 1795,
d'apres le »Manuel des missionnaires^ de l'abbe Jean-
Noel Coste.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Blaise Pascal, Pensees. Nouvelle edition colla-

tionnee sur le manuscrit autographe et publice avec

une introduction et des notes par Leon Brun-
schvicg [Prof. f. Philosophie am Lycee Henri IV].

3 voL [Les Grands Ecrivains de la France.
Oeuvres de Blaise Pascal). Paris, Hachette et Cie.,

1904. CCCX u. 104; 444; 424 S. 8°. Je Fr. 7,50.

Pascal hatte sich mit dem Plan einer »christ-

lichen Apologie« getragen, die gegen Freidenker

und Gottesleugner, aber zugleich auch gegen
die »schlechten Christen«, die Jesuilen, gerichtet

sein sollte. Sie hätte dartun wollen, wie einzig

das Christentum den Sinn der Welt zu enthüllen

weifs : allein, im Gegensatze zu allen philoso-

phischen Systemen, hat es den Menschen in

seiner Verquickung von Hohem und Niederem
verstanden, es hat im Neuen Testamente die

Verheifsungen des alten wahr gemacht, und zwar
in ihrer höchsten Bedeutung, dem Geiste nach;

darum aber können auch nur die wirklichen

Christen, die nämlich im Geiste es sind, die

Anhänger der augustinisch-jansenistischen Lehre,

auf dem Wege zum Heile wandeln. Port-Royal

und seine Richtung vertreten den Glauben. Wenn
es dafür noch eines Beweises bedurfte, hat der

Himmel selbst ihn geliefert, als er jüngsthin zu-

gunsten der bedrängten Gemeinde ein offensicht-

liches Wunder geschehen liefs. »Wie Gott

keine Familie glücklicher gemacht hat, so gebe
er auch, dafs er keine dankbarere finde«. In

diesem Gefühl der Inbrunst war der Gedanke
der Apologie gereift. — Doch das stolze Werk
ist nicht zur Ausführung gekommen. Als Pascal

im Jahre 1662 starb, lag nur ein Stofs frag-

mentarischer Aufzeichnungen vor, die er, fast un-

leserlich, eilfertig auf lose Blätter und Zettel gc-
schrieben hatte, wie der Augenblick sie eingab,
kurz, lang, abrupt, manchmal nur andcutentl.

Aus der ungestalteten Masse haben dann An-
gehörige und Freunde im Jahre 1669 eine Aus-
lese getroffen unter dem 'l'itel: Penaees sur la

religion et sur quelques autrets sujets. Man
wollte etwas von den kostbaren Bruchstücken
für die Allgemeinheit retten. Nur vergriff man
sich dabei an dem Vermächtnisse, das in seiner

leidenschaftlich-eruptiven Gröfse den Herausgebern
inopportun erschien. Dem Sinne und dem Buch-
staben nach schwächte und änderte man vieles

im Texte ab.

Es hat fast zweihundert Jahre gedauert, bis

die Welt die unverkürzte und richtige Lesart
kennen lernte. Victor Cousin war es, der im

Jahre 1842 wieder auf das Original-Manuskript

verwies. Prosper Faugere veröffentlichte 1844
die erste kritische Ausgabe. Damit war das
Problem der. Textgestaltung umrissen, aber noch
nicht gelöst. Gaston Paris sprach sich 1868
in der Revue critique dahin aus, dafs der Ver-
such Faugere's, wenn auch »nicht völlig be-

friedigend«, doch immerhin von prinzipieller Be-

deutung gewesen sei. Und tatsächlich haben
denn auf dieser Grundlage alle diejenigen weiter

gebaut, die sich bemühten: einmal die Fragmente
möglichst vollständig zu bringen, und zum anderen

sie aus einer logischen Gedankenfolge übersicht-

lich zu ordnen und zu gruppieren oder, wie der

französische Ausdruck besagt, zu »klassifizieren«.

Auch die vorliegende Ausgabe der Grands
Ecrivains gehört in diese Reihe. Sie fafst ge-

wissermafsen die früheren Ergebnisse zusammen
und führt doch wieder höchst geistreich über

sie hinaus. Sie ist originell im Zuge einer

gesunden Entwicklung. Und namentlich scheint

die Einteilung der Fragmente mit dem zu stimmen,

was uns von Pascals eigenem Plan und Ideen-

gange bekannt ist, so dafs denn der Scharfsinn

des Bearbeiters hier etwas wie eine sachliche

Bestätigung erfährt.

Freilich hat es nicht an Stimmen gefehlt, die

sich gegen jegliche Bearbeitung erklärten und,

ohne jede subjektive Zutat, einfach den Abdruck
des Torsos in all seiner Unordnung befürworte-

ten. Besonders hat Brunetiere diesen Standpunkt

vertreten, Michaut ihn in seiner Ausgabe (F^ri-

bourg 1896) praktisch durchgeführt. Wer sich

selbständig wissenschaftlich in die Materie der

Pensees vertiefen will, wird gewifs manchmal

auf den ungesichteten Text zurückgehen müssen.

Im Sinne der Mehrheit aber, die rasch orientiert

und belehrt sein will, die das Problem da auf-

nehmen will, wo es eben jetzt in seiner histo-

rischen Entwicklung steht, empfiehlt es sich doch,

die Menge der Bruchstücke — es sind deren

annähernd tausend — in eine klare Struktur zu

bringen. Die beiden Arten der Veröffentlichung,
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wie sie jede ihr unzulängliches haben, ergänzen

sich gegenseitig. Nur dafs natürlich der Wirkungs-
kreis für die eine ungleich begrenzter ist, als

für die andere.

Brunschvicg hat seinen Text mit einer Fülle

von Erklärungen und Noten umgeben, die alle Ge-
biete der einschlägigen Forschung, der Literatur,

Philosophie und Kirchengeschichte behandeln und

den vielgerühmten Kommentaren der älteren

Havet-Ausgabe durchaus gleichwertig sind. Nicht

als Kritiker, sondern als ein Lernender geht man
an dieses Werk. Und nur zögernd wagt man
es, von Zeit zu Zeit einmal eine Frage einzu-

werfen, allenfalls ein Bedenken zu äufsern, oder

einen Vorschlag zu machen. Weshalb z. B.

in Fragment 451 das »feindre« der Handschrift

durch »feinte« ersetzen? Doch nicht aus Gründen
der stilistischen Symmetrie! Denn die Sprache

Pascals kennzeichnet sich ja gerade durch eine

gewisse Schroffheit. — Fr. 1 8 wäre wohl

besser in zwei Teile zu zerlegen, wie das auch

Havet und Michaut getan haben; ebenso Fr.

109. In Fr. 41 dürfte Br. mit seiner geist-

reichen Deutung gegen Havet Recht behalten.

Fr. Fr. 348 und 397, die ihrem Inhalte nach zu-

sammengehören und überdies auf derselben Seite

des Manuskriptes (S. 165) stehen, kann man
nicht trennen. Überhaupt läfst die Anordnung

der Stücke, welche das Thema grandeur et

misere de l'homme betreffen, vielleicht noch zu

wünschen übrig. Der Eindruck ist hier wenig-

stens nicht so geschlossen, düster grofsartig, wie

etwa bei Havet, article I. — Doch das sind

Ausstellungen, die kaum ins Gewicht fallen.

Von den zahllosen gelehrten Noten könnte

vielleicht die eine und andere fehlen. Ein Hin-

weis, wie im Fr. 439 N. 3 auf Larochefou-

cauld, ist sachlich nicht berechtigt: Die Ver-

bissenheit der »Maximen« hat nichts mit dem
Mystizismus Pascals zu tun; ebenso wenig Char-

ron und die raison contraire mit den »deux

raisons contraires« im Fr. 567. Auch der Cheva-

lier de Mere, diese an sich doch ziemlich un-

bedeutende Persönlichkeit, wird etwas zu viel

zitiert und zu stark in den Vordergrund gerückt.

So soll das berühmte Kapitel von der Wette
eigens für ihn oder im Hinblick auf ihn ge-

schrieben sein. Das läfst sich jedoch weder be-

weisen, noch sonst erhärten, wie fein immer die

Ausführungen Br.s durchdacht sein .mögen.

Nichts hindert daran, dem Fragment eine breite,

allgemein-exemplarische Bedeutung . beizulegen.

Das Kapitel von der Wette ist überhaupt

der Punkt, wo ich dem gelehrten Herausgeber

am meisten widersprechen mufs. Er sträubt sich,

Pascal in der ganzen verwunderlichen Naivität

seiner absonderlich genialen Veranlagung hinzu-

nehmen. Auch vordem haben andere Kommen-
tatoren sich dagegen gewehrt. Der Gedanke,

dafs man die Religion zum Gegenstand einer

Wette macht, hat etwas Anstöfsiges für sie ge-

habt. Voltaire fand ihn: »indecent et pueril«;

Lanson »assez grossier« ; Br. sagt: »un peu trop

simpliste«. Und doch hat Pascal eben nichts

anderes .gemeint und gewollt. Man soll ihn nur

in seiner barocken Unbefangenheit gelten lassen.

Um die Menschen zu gewinnen, so denkt er,

mufs man auf ihre groben Instinkte eingehen.

»Wenn man mit Nutzen tadeln und einem anderen

zeigen will, dafs er sich irrt, mufs man acht

haben, von welcher Seite aus er die Sache an-

sieht.« (Fr. 9.) Die rechte Beredsamkeit ist

eine Kunst psychologischer Angleichung. den

anderen dahin zu bringen, dafs er um seines

baren Vorteils willen schon auf unsere Argumente
eingehen zu müssen glaubt. (Fr. 16, N. 2.)

Suchen wir also den Widersacher bei seinem

eigenen Interesse zu fassen! Und suchen wir

ferner: er möge zunächst einmal wünschen,
dafs die Religion wahr sei. Erst soll er Ge-
schmack an ihr finden, sie soll ihm begehrens-

oder »liebenswert« erscheinen. Dann wird man
ihm auch beweisen, dafs sie wahr ist. (Fr. 187,

betitelt Ordre.) — Und nun ergibt sich mühe-
los der Gedankengang der Wette. Pascal will

den Unglauben entwaffnen, ihn der Erkenntnis

entgegen führen. Fragen wir denn, wohin das

Verlangen der Weltkinder drängt? Sie streben

nach Glück, nach eitlem Wohlergehen. Der Ge-
winn, den sie suchen berechnet sich aus der

Nützlichkeit. — Gut, folgen wir ihnen. »Gott

ist, oder er ist nicht . . . Der Verstand kann

da nichts entscheiden.« (Fr. 233 S. 146.)

Wir stehen vor einer qualvollen Ungewifsheit,

vor einem Spiel, »oü il arriverra croix ou pile«
;

wo man »Kopf oder Schrift« wetten mufs. Es
geht um die Seligkeit. Was habe ich zu ge-

winnen, was zu verlieren? (S. 147.) Nichts

geringeres, als die Ewigkeit gegen die Zeitlich-

keit, die Unendlichkeit gegen die Endlichkeit,

»une vie« gegen »une infinite de vie infiniment heu-

reuse«, eine Chance gegen eine unendliche Anzahl

Nieten. (S. 149. 150.) Nun, wo ist da die

bessere .Aussicht, der gröfsere Nutzen? Gibt es

nur das eine Leben, so folgt ihm das Nichts

nach. Und so wagen wir denn schliefslich das

Nichts, um die Unendlichkeit uns zu sichern.

(S. 151, 147). — Nun ist der Freigeist so

weit, dafs er wünscht, die Religion »möge wahr

sein«. Aber wie verhält es sich damit? Er

will jetzt »in die Karten sehen« (S. 153).

Mit rascher Wendung antwortet ihm Pascal

:

»Ja, die Schrift . . . « Da steht, was Dich zur

Einkehr bewegen und auf den Weg des Rechten

führen kann. — Aber ich vermag nicht zu

folgen. — Ja, weil Du Deinen Leidenschaften

verfallen bist. Bekämpfe sie, beuge, gewöhne

Dich in Demut. Aligemach wirst Du glauben . . .

»cela vous fera croire et vous abetira.« (S. 154).

Dieses Wort »abetira« hat in seiner Krafs-
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heit wieder verstimmt. Br. versucht es zu deuten

und abzuschwächen. (S. 154, N. l). Weshalb?

es ist doch nur der leidenschaftlich übersteigerte

.Ausdruck, der violente Gestus, mit dem ein

Gläubiger seiner Inbrunst nachhilft. Tut den

Eigenwillen eures Verstandes ab! ringt die sü-

perbe, den geistigen Hochmut, nieder, »afin que

l'homme soit soumis ä la creature.«

(Fr. Fr. 249. 250), damit das, was Kreatur

in uns ist und simples Hinleben über das Selbst-

bewiifste den Sieg davontrage! Den Geist

unterwerfen (Fr. 251); durch den Gang der

Gewohnheit die »Maschine« gefügig machen

(Fr. 246), den »Automaten« richtig einstellen

(Fr. 252): in uns, wie in den Tieren, den be-

tes, — die ja nach der Cartesianischen Lehre

nur Automaten sind — wirkt eben ein Mecha-

nisches mit, das erst gehörig in Betrieb gesetzt

werden mufs. S'abetir: auch die Kreatur in uns

verlangt ihre Rechte.

Die »Wette« führt in den Mittelpunkt der

Weltauffassung Pascals und ist doch auch

wieder nur zu begreifen, wenn man seine ganze

düstere Ekstase kennt. Br., der ihr eine mehr

akzidentelle Bedeutung beimifst und, wie schon

gesagt, in ihr ein argumentum ad hominem sieht,

bezweifelt freilich, dafs sie in engerem Betracht

zur eigentlichen »Apologie« gehöre. Aber ob

sich das wirklich aufrecht erhalten läfst ?

Nach diesen mancherlei Einschränkungen ist

es wieder nur gerecht, mit Nachdruck auf jene

vortrefflichen Partien der Einleitung zu verweisen,

in denen Br. die Dialektik, um nicht zu sagen,

die Logik Pascals entwickelt. Eindringlicheres

ist über diesen Gegenstand wohl nicht geschrie-

ben worden. Neben dem bekannten Aufsatze

Ravaisson's in der Revue des Deux Mondes vom
15. März 1887, gehört es sicherlich zu dem In-

struktivsten, was man lesen mag. Höchstens

läfst sich einwenden — und wiederum auch nur

aus dem Gesichtswinkel des .Ästhetischen — dafs

eine begrifflich- abstrahierende Darlegung not-

wendigerweise den Einschufs des Temperamentes
nicht fühlbar machen kann, und dafs eben bei

dem Manne der »Provinzialen« und der :s>Apo-

logie« die heifse, stürmische Wallung des Em-
pfindens dem Charakterbild erst die tiefen Schat-

ten gibt.

Pascal steht im leidenschaftlichen Gegensatze

zu dem siegreichen Rationalismus seiner Epoche.

Die raison prätendiert nach der Weltherrschaft.

Dagegen lehnt der Apologet sich auf und zeigt,

wie im Grofsen und Kleinen der Verstand nur

ein mangelhaftes Werkzeug abgebe; wie er ver-

sage, sobald man etwas ergründen wolle. Das
ist die eine Tatsache, die er anruft. — Und
nun eine zweite Tatsache: in ihm lebt die Ge-
wifsheit, dafs Gott ist. Der Glaube sagt es

ihm, jener Glaube, den man besitzt oder nicht

besitzt, mit dem man begnadet wird, den aber

kein Argument erbringen oder erschfltteni kann.
— Und eine dritte Tatsache: sie beifst das gc-

offenbarte Wort, die Bibel. Drei Grundwabr»
heiten, die über unsere Schwäche hinaus auf eine

höhere Welt hinlenken!

Die Religion ist nicht zu beweisen, nicht auf

logische Formeln zu bringen. Aber was scha-

det das! Hat der Verstand doch, wie wir sahen,

so eng umgrenzte Befugnis! Nicht dafs er an

sich fehlerhaft wäre; aber er ist verdorben und
getrübt (Fr. Fr. 187 und 233, S. 153). Die in-

telligente Natur in uns hat sich verirrt. Und
was im Grunde dermafsen sie verfälscht hat, ist

hier, gerade wie im Cartesianischen Systeme,

der »Wille«. Nur dafs denn die volonte dorten

das liberum arbitrium, die freie Entscheidung im

vollen Umfange vorstellt, während sie bei Pascal

schlechtweg die Leidenschaft, die Selbstsucht des

Individuums, das Joch bedeutet (Fr. Fr. 425, 477).

Daher ist das ; moi« so »hassenswertt! (Fr. 455).

Es entfremdet den Menschen seiner eigendichen

Aufgabe, dem Leben in Gott. Die menschliche

Natur ist sich selbst entwendet, sie ist gefallen.

Wir sind im Grunde unseres Wesens und

unseres Strebens verderbt, und zwar von Adam
an. Um uns die Bahn der Erlösung zu öffnen,

ist Christus für uns gestorben. In jedem einzel-

nen, der geboren wird, ersteht die Erbsünde

neu auf. Bei jedem einzelnen fragt es sich, üb
ihn die Gnade erleuchten wird, ob er den Weg
des Heiles findet, ob er zu den Berufenen zählt.

Das Mysterium unseres Lebens liegt hier be-

gründet (Fr. 434, S. 348 — 349). Von hier

geht die Augustinische Lehre der Gnadenwahl

aus und nach ihr jetzt die Jansenistische Reform.

Gott spricht in unserem Herzen zu uns; mit

unserem kleinlichen und verdunkelten Verstände

können wir ihn nicht erreichen. Er oflfenbart

sich uns aus Barmherzigkeit. Aber so wissen

wir nur, dafs er ist, nicht wie er ist. Wir
fühlen die Gegenwart seiner Existenz, wir kennen

nicht ihre Eigenart. Er wirkt auf uns, doch

ohne dafs wir seine Natur begreifen — wie wir

von der Unendlichkeit sprechen, obgleich wir das

Unendliche nicht auszudenken vermögen {Fr. 233,

S. 144). Und ferner, wir können zwar aus

der Welt und ihren Werken nicht Gott beweisen,

aber aus Gott können wir die Welt verstehen.

Die Bibel allein, wenn wir sie im Sinne mysti-

scher Ergründung lesen, vermag uns das Rätsel

des Menschen zu deuten, das Schicksal des In-

dividuums und die Bestimmung der Völker. Ohne

die Offenbarung bleibt alles dunkel. Sie gibt die

einzig vorhandene Lösung, die alles erhellt. Oder

wenn man den Sprung ins Profane wagen darf:

es geht, wie mit jenen wissenschaftlichen Hypo-

thesen, die ein Problem erklären, während es

ohne sie unerklärlich ist. Es liegt darin eine

indirekte Gewähr des Richtigen. Und so gelingt

es dem Verstände, der sich der Gottheit nicht
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gleichsetzen kann, sich wenigstens indirekt ihr

zu nähern; ohne sie, mufs er bekennen, gibt es

keine Erleuchtung. »Ohne [das] Mysterium, das

unbegreiflichste von allen, sind wir uns unbe-

greiflich derart, dafs der Mensch ohne
dieses Mysterium noch unbegreiflicher ist, als

dieses Mysterium unbegreiflich ist für den Men-
schen« (Pr. 434 S. 349).

Das ist der düster lodernde Fanatismus, zu

dem sich Pascal im Ringen mit sich selbst ver-

steigt. »Le sublime des petites-maisons« hat

Voltaire gehöhnt. Aber mit den Waffen des

Witzes ist wenig entschieden. Es fragt sich, wie

Pascal zu widerlegen sei. — Ehrlich gesagt,

vom Standpunkt des Rationalismus aus ist er

nicht zu widerlegen. Man mag seine Argumente
anzweifeln, leugnen, sie verächtlich bei Seite

stofsen, aber man kann nicht vernunftmäfsig dar-

tun, dafs sie irrig sind. Erst mufs die Philosophie

kritisch werden, der Verstand einsehen, dafs er

in historischer Entwicklung sich sozusagen um
seine eigene Achse bewegt: dann erkennen wir

auch, dafs jene vermeintlich objektiven Wahr-
heiten, auf die sich Pascal stützte, nur Stadien

unseres eigenen Werdeganges und Projektionen

unserer selbst sind. Sie hören auf, in dem alten

Sinne Tatsachen zu sein, und damit zerbricht ihre

angebliche Beweiskraft.

Im Widerstreit zu Descartes, dem spekula-

tiven Kopfe, war Pascal eine positive Natur.

Das zeigt sich in manchem und nicht zum wenig-

sten in seiner Art der Glaubensverteidigung. Aber
der Mann, der es wagte, die Zukunft thematisch

vorzudeuten, hat gegen ihn Recht behalten. Der
kritische Verstand hat die »Apologie« überwunden.

Berlin. G. Ran s oho ff.

Paul Hellwig [Direktor der 5. Realschule zu Berlin,

Prof. Dr.], Die Technik des Unterrichts in der
deutschen Grammatik. Ein Hilfsbuch für Lehrer.

Dresden, L. Ehlermann, 1905. VIII u. 214 S. 8".

Das Buch ist eine Ausgestaltung und Erweiterung

einer vom Verf. vor 10 Jahren veröffentlichten Programm-
abhandlung und zugleich eine Ergänzung zu dem von
ihm, Hirt und Zernial herausgegebenen Lesebuchwerk.

Hellwig schliefst sich dem Lehrverfahren an, das Will-

mann in seiner Didaktik als Bildungslehre (II, S. 303)

kennzeichnet, sucht aber Einförmigkeit zu vermeiden,

indem bald der Unterrichtsstoff selbst in schulmäfsiger

Weise in Frage und Antwort entwickelt wird, bald

mehr allgemein die Gesichtspunkte dargelegt werden,

nach denen die Arbeit vom Lehrer vorzunehmen ist. Das
erste Drittel des Buches umfafst die Wortlehre; von
S. 73 bis zum Schlufs wird die Satzlehre behandelt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

V'on der Sammlung Les Philosophes du Moyen
äge, Textes et Etudes, die von dem Institut superieur

de Philosophie an der Univ. Löwen herausgegeben wird,

ist kürzlich der II. Teil erschienen. Er enthält die vier
ersten Quodlibets des Godefroid de Fontaines.
Herausgeber des bisher unveröffentlichten Textes sind

Prof. M. de Wulf an der Univ. Löwen und Dr. A.

Pelz er. Die 4 Quodlibets sind in einer doppelten

reporiatio nach den lateinischen Handschriften der Bi-

bliotheque nationale Nr. 14311, 15 364, 15 845 und der

Handschr. 435 (408) der Bibliothek von Cambrai her-

ausgegeben. Der Band kostet 10 Frs. — Die QuodL
V—XIV, die 3 Bände füllen werden, sind in Vorberei-

tung. Ferner ist soeben als preisgekrönte Abhand-
lung der belgischen Akademie erschienen : Etüde sur la

vie, les Oeuvres et l'influence de Godefroid de Fontaines.

— Geschäftsführer des Institut superieur de Philosophie

ist M. Tonon in Löwen (Belgien), 1, rue des Fla-

mands.

Gesellschaften und Vereine.

Berliner Gymnasiallehrer-Gesellschaft.

Dezembersitzung.

Nach der Neuwahl des Vorstandes für das Jahr 1905
sprach Prof. Dr. Paul Schwartz über die Behandlung
der Zeitgeschichte in den höheren Schulen
Preufsens von 1789 bis 1806. Er hat im Geh.

Staatsarchiv die ältesten Abiturientenarbeiten, von der

Einführung des Examens von 1789 an bis 1806, aufge-

funden. Unter ihnen ist eine beträchtliche Anzahl solcher,

die sich mit den gleichzeitigen geschichtlichen Ereignissen

und hervorragenden Persönlichkeiten befassen. Trotz

Wöllners Edikt blieben die höheren Schulen dem Geist der

Aufklärung getreu. Das Papsttum wurde im Geschichts-

unterricht als eine überwundene Macht dargestellt und
in seiner ganzen Erscheinung abfällig beurteilt; doch
war von einem Hafs gegen die Katholiken nichts zu
spüren. Die Vorgänge der französischen Revolution

wurden mit Beifall verfolgt, und wenn auch die jako-

binischen Ausschreitungen Abscheu erweckten, so wandte
sich doch später die Neigung den Franzosen wieder zu.

Ungescheut wurde die Frage erörtert , ob die monarchi-

sche oder die demokratische Verfassung vorzuziehen sei,

und nicht selten wurde der demokratischen der Preis

zuerkannt. Wenn anfangs die Teilnahme der Schule dem
Staate zugewandt war, dessen Verfassung der demokra-
tischen am nächsten kam, England, so verwandelte sich

später die Zuneigung in einen glühenden Hafs gegen

das herrsch- und habsüchtige Inselvolk, der gerade 1806

seinen Höhepunkt erreichte. Ungeteilte Bewunderung
zollte die Schule dem General Bonaparte, wenn sie auch

seinen Ehrgeiz tadelte, der ihn schliefslich auf den

Kaiserthron trieb. Seit 1795 entwickelte sich ein starkes

preufsisches Selbstgefühl, das überzeugt war, Preufsen

wäre unbesiegbar.' Das Jahr 1 806 brachte die Niederlage

durch den bewunderten Franzosenkaiser. An den Vortrag

schlofs sich eine sehr lebhafte Diskussion, an der sich die

Herren Münch, Kahn, Zelle, Bohn, Peukert, Wessely, Graske,

Schwartz und Wolter beteüigten. Man war sich darüber

einig, dafs die Abiturientenarbeiten vor 100 Jahren die

heutigen sowohl inhaltlich als stilistisch überträfen und
dafs den Lehrern und Schülern jener Zeit ein beneidens-

wertes Mafs von Gedankenfreiheit zugebilligt wurde.

Hr. Münch behauptete, dafs die Lernkraft unserer Nation

zurückgegangen sei.

Personalchronik.

Das Mitglied der Academie des -Sciences morales et

politiques Henri Bergson ist als Prof. Tardes Nach-

folger zum Prof. f. neuere Philos. am College de France

ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Innsbruck Dr.

Karl Ueberhorst ist kürzlich, 57 J. alt, gestorben.

Der Prof. f. griech. Philos. am College de France

in Paris Dr. Paul Tannery ist kürzlich gestorben.

DnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

D. A. Huebsch, Ralph Cudworth, ein englischer Re-

ligionsphilosoph des 17. Jahrh.s. Jena. 58 S.

O.Trübe, Rudolf Euckens Stellung zum religiösen

Problem. Erlangen. 70 S.
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Neu ersrhienene Werk«.

H. Ebeling, Glück und Christentum. _'. .\usg.

Zwickau, Johannes Herrmann.
W. Falckenheiner, Personen- und Ortsregister zu

der Matrikel und den Annalen der Universität Marburg
1527—1652. Marburg, Ehvert.

.\. Heubaum, Geschichte des deutschen Bildungs-

wesens seit der Mitte des 17. Jahrh.s. I. Bd. Berlin,

Weidmann. M. 8.

M. Braun, Geschichte des jüdisch theologischen Se-

minars (Fraenckelsche Stiftung) in Breslau. Festschrift

zum 50jähr. Jubiläum der Anstalt. Breslau, in Komm.
bei Wilhelm Koebner.

Neue Beiträge zur Frage des mathematischen und
physikalischen Unterrichts an den höheren Schulen, ge-

samm. u. hgb. von F. Klein u. E. Riecke. Leipzig, Teubner.
Chr. Ufer, Die Ergebnisse und Anregungen des Kunst-

Erziehungstages in Weimar. Deutsche Sprache und Dich-

tung. Eine Beurteilung. Altenburg, Oskar Bonde. M. 1.

M. Martin, Die höhere .Mädchenschule in Deutsch-

land. [Aus Natur und Geisteswelt. 65.] Leipzig, Teub-
ner. Geb. M. 1,25.

Zeitschriften.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger.
Decembre. F. Paulhan, L'immoralite de l'art. — J.

Delvaille, La vie sociale. — Brenier de Mont-
morand, Les mystiques en dehors de l'extase.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-
bildungsanstalten. 33, 12. Brügel, Moderne Volks-
bildungsbestrebungen (SchL). — E. Kaiser, Die Be-

strebungen der modernen Geographie (Schi.). — Ein
pädagogischer Reformator (Berthold Otto). — Die Neu-
regelung der Lehrerbildung in Anhalt (Schi.).

Das humanistische Gymnasium. 15, 6. O.Jäger,
Die Zukunft des Geschichtsunterrichts. L — K. Hirzel,
Die »kleineren« Lateinschulen Württembergs. — G.
Uhlig, Die lateinlehrenden Bezirksschulen des Kantons
.Aargau. — A.Biese, Eduard Mörike.

Die neueren Sprachen. Dezember. K. Breul, Das
Deutsch im Munde der Deutschen im Auslande. —
Hörn ig. Über den Stand des französischen Unterrichts
an den sächsischen Gymnasien, Realgj^mnasien und
Realschulen. — W. Grote, Der Studienaufenthalt im
Auslande. — Steinhäuser, Die fremdsprachlichen Rezi-

tationen an den Breslauer höheren Schulen. — F. Dörr,
Zu den fremdsprachlichen Rezitationen. — F. Dörr und
W. Vietor, Schwarzes Brett. 5—8. — W. Vietor,
Aus der Aufnahmeprüfung für das Proseminar; Darf
man von »schöner^, iguten, »richtigen Aussprache
reden?

Zeitschrift für Schnlgesundheitspßege. 17, 11.

Th. Heller, Die Gefährdung der Kinder durch krank-
haft veranlagte und sittlich defekte -Aufsichtspersonen.
— Th. Benda, Mafs der Lehrpensen und Lehrziele an
höheren Unterrichtsanstalten. — I. Dreyfufs, Die länd-
lichen Volksschulen des Bezirksamtes Kaiserslautern in

hygienischer Beziehung (Schi.).

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Chr. Bartholomae [ord. Prof. f. vergl. Sprachwiss.

an der Univ. Giefsen], Altiranisches Wörter-
buch. Strafsburg, KarlJ. Trübner, 1904. XXXII S.

u. 2000 Spalten. Gr. 8°. M. 50.

Ein dem heutigen Stand der Wissenschaft

entsprechendes Wörterbuch der altiranischen

Dialekte war seit längerer Zeit ein dringendes

Bedürfnis. Justis Handbuch <\r.r Z'-ndsprache

von 1864, dessen Hauptinhalt «las . I,

war, ist längst vergriffen und war, ,is

Wörtersammlung unentbehriich, nur als ein erstf-r

Versuch zu bezeichnen, die schwieric^- <—
der heiligen Zoroastrischen Bücher /

Lange Zeit mufsten sich die Iranist»:n mit uics!n.

Wörterbuche zufrieden geben; d«;nn das im J.

1900 erschienene »Complete dictionary of the

Avesta Language in Guzerati and Englisbc von
Kanga war nicht dazu bestimmt, an seine Stelle

zu treten. Inzwischen wurde auf dem Gebiete

der altiranischen Philologie fleifsig gearbeitet

und tüchtiges geleistet. Besonders vier Gelehrte

haben sich seit dem Erscheinen des Justischen

Handbuches um diese Studien verdient gemacht:

Chr. Bartholomae, der tüchtige Sprachforscher,

der in mehreren Zeitschriften und Büchern Artikel

sprachlicher und exegetischer Art veröffentlichte.

Karl F. Geldner, der dasselbe tat und sich aller

Dank erworben hat durch eine wenn auch leider

nicht ganz vollständige Neuausgabe der Avesta-

Texte, A. V. Williams Jackson, der sich als Er-

klärer des Avesta und Bearbeiter der Grammatik
rühmlichst bekannt machte, und der französische

Gelehrte James Darmesteter, der die einheimi-

sche Tradition hoch gehalten und das ganze

jüngere Avesta übersetzt hat. .Auch Spiegel,

de Harlez, Geiger, Mills, Gray u. a. haben sich

mehr oder weniger um das Studium des .Avesta

Verdienste erworben. Nur der Fachgelehrte

aber, der über eine vollständige Zeitschrift-

Bibliothek verfügte, konnte sich bis jetzt mit

vieler Mühe orientieren.

Dank der unermüdlichen Tätigkeit und dem
Scharfsinn Bartholomaes besitzen wir jetzt ein

prachtvoll ausgestattetes, von Trübner heraus-

gegebenes, aus der Drugulinschen Offizin hervor-

gegangenes Wörterbuch, das in allen Teilen dem
heutigen Stande der Wissenschaft gerecht wird

und nicht allein von dem Iranisten vom F*ach,

sondern von allen Sprachforschern mit der

gröfsten Freude begrüfst werden wird. Welche

unsägliche Mühe nicht nur die Zusammenstellung,

sondern auch die Bogenkorrektur dieser riesen-

haften Arbeit dem Bearbeiter gemacht hat, weifs

nur der Verf. selber, der Leser kann sl'- nur

erraten.

Die Brauchbarkeit eines Wörterbuches u:st

sich erst nach mehreren Jahren fleifsiger Be-

nutzung ganz ermessen. Bei diesem W^örter-

buch ist der erste Eindruck überaus günstig.

Dafs der Stoff mit dtfr gröfsten .Akribie be-

handelt ist, das verbürget uns der Name des

Verf.s, den seine eigene Vorarbeit, die gramma-

tische Behandlung des Avestischen und An-

sehen in dem Grundrifs der Iranischen Ph.i

an erster Stelle zum Verfasser emes Wörter-

buches geeignet machte. B. hat denn -:• rh

keine Mühe gespart, seine Arbeit so voIlsinJig
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wie möglich zu gestalten. Es waren da nicht

nur viele schwer zugängliche, zum Teil unge-

druckte Texte zu berücksichtigen, sondern viele,

ja die meisten Texte mufsten emendiert wer-

den; ich habe hier besonders das von Darme-
steter nur diplomatisch herausgegebene Nlran-

gistän im Auge, das für die altiranische Alter-

tumskunde von so grofsem Interesse ist. Es
ist ein Vergnügen, das Wörterbuch durchzu-

blättern und die zahllosen Noten durchzulesen,

die so manche neue und treffende Bemerkung
über Grammatik oder Altertumskunde liefern.

Ich mache aufmerksam auf die Artikel apäkhtara,

1. ahu, zarathushtra, manak, niainyu, ratu, paitish.-

hahya usw. Man darf aber bei der Benutzung

des Wörterbuches nie aus dem Auge verlieren,

dafs wir in den meisten Fällen die subjektive

Ansicht des Verf.s erfahren. Besonders gilt

diese Warnung für die Exegese der schwierig-

sten aller Literaturprodukte der ganzen indo-

germanischen Sprachfamilie, der Gäthäs, die lei-

der wohl immer ein crux interpretum bleiben

werden. Natürlich gibt es auch hier manches
Stück, über dessen Deutung man einig ist und

bleibt. Aber es gibt daneben eine ganze An-

zahl Stellen, über deren Exegese man sich

streitet und streiten wird. Nichts ist unbestän-

diger als gäthische Exegese! Der eine Gelehrte

macht eine Entdeckung, ein anderer nimmt sein

Ergebnis freudig an; da kommt der erste Ge-
lehrte und erklärt seine frühere Auffassung für

unzulässig. So ist es z. B. neuerdings mit

ahumbis gegangen (vgl. Geldner in den Sitzungs-

berichten der Kgl. Preufs. Akad. der Wiss.

1904, S. 1902), so geht es jetzt mit haranä,

dessen von B. selber herrührende Erklärung als

2. ps. sing. impt. von Brugmann aufgenommen,

jetzt von B. aufgegeben wird (vgl. s. v. myasträ-

harana). Und so wird es wohl noch in der Zu-

kunft gehen. Nicht nur die Schwierigkeit der

Gäthäs, die sich zum gröfsten Teil unserem Ver-

ständnis entziehen, dürfte daran schuld sein, son-

dern auch die Tatsache, dafs auf diesem Ge-

biete noch nicht genügende Vorarbeit geleistet

ist. Wenn ein Gelehrter einen Vorschlag zur

Exegese gemacht hat, der nur irgendwie befrie-

digend scheint, wird dieser oft nur allzii schnell

als richtig anerkannt. Es ist denn auch beson-

ders in der Erklärung dieser Stücke viel mehr

unsicheres, als man nach dem B.sehen Wörter-

buch zu glauben geneigt wäre. So mufs auch

namentlich die Syntax der Gäthäs noch gründ-

lich untersucht werden. ' Besonders ist zu unter-

suchen, ob der »zeitlose« Gebrauch der Verba

finita zulässig ist, eine Hypothese, die aller mög-

lichen Willkür Spielraum läfst. Es ist übrigens

selbstverständlich, dafs der Leser in manchem Falle

sich der Ansicht des Verf.s nicht anzuschliefsen

vermag. Anführungen von Einzelheiten sind hier

nicht an ihrem Ort. Jedenfalls aber mufs das

Endurteil über das neue Wörterbuch dahin lauten,

dafs B. das äufserste erreicht hat.

Utrecht. W. Caland.

A. S. G. Jayakar [Lieut.-Colonel], 'Omanee Proverbs.
[The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. Vol. XXI.] London, Kegan Paul, Trench,

Trübner & Co., 1904. S. 435—504. 8".

In der Einleitung weist der Verf. auf die charak-

teristischen Züge der arabischen Sprache hin, die den
Reichtum der arabischen SprichWörterliteratur begünstigt

haben. Er betont dann, dafs die Bewohner der Provinz
Oman infolge der geographischen Lage Jahrhunderte lang

von den übrigen Arabern gesondert gewesen sind und
sich infolgedessen grofse Rasseeigentümlichkeiten bei

ihnen ausgebildet haben, die natürlich sich auch in dem
Ausdruck ihrer Vorstellungen und Gedanken zeigen.

Hervorstechende Züge dieser Eigenart charakterisiert er

dann noch näher und gibt darauf, unter Zuhilfenahme
vor allem von Burckhardts und Freytags einschlägigen

Werken, eine Sammlung von 320 Sprichwörtern. Jedem
fügt er die englische Übersetzung, vielfach auch eine

englische Entsprechung bei; zuweilen geht er auch auf
den Ursprung des Sprichworts ein.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Im Auftrage des Preufs. Kultusministeriums wird der

Oberbibliothekar an der Univ.-Bibl. in Bonn Dr. Joh.

Flemming an der deutschen Expedition nachAbessy-
nien teilnehmen, um die noch vorhandene altäthiopi-
sche Literatur zu studieren und wertvolle Hand-
schriften anzukaufen.

ünlTersitätsschriften.

Dissertationen.

T. Mann, Beiträge zur Kenntnis arabischer Eigen-

namen. T. I. Berlin. 15, 3 u. 24 (arab.) S.

J. Bleichrode, Maimonides' Commentar zum Trak-

tat Sanhedrin Abschn. IV—V. Arab. Urtext mit verbess.

hebräischer Übersetzung, deutscher Übersetzung u. An-

merkungen. Giefsen. 26 u. 11 S.

Neu erschienene Werke.

V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes.

VIII. Syntipas. Lüttich, Vaillant- Carmanne (Leipzig,

Harrassowitz). Fr. 6,50.

The Srauta-Sütra of Drähyäyana ed. J. N. Reuter.

[S.-A. aus den »Acta Societatis Scientiarum Fennicae«.

XXV, 2.] London, Luzac & Co. Sh. 10. 6 d.

Zeitschriften.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-
landes. 18,3. R.Schmidt, Reva^aradhyas Smaratattva-

prakasika. — R. v. Stackeiberg, Beiträge zur persi-

schen Lexikographie. — L. H. Gray, Kai Lohrasp and

Nebuchadrezzar. — Th. Zachariae, Ein indischer

Hochzeitsbrauch. — J. Barth, Studien zu den 'Asma
*ijjät.

Berichtigung.

In Nr. 51/52 sind in der Rezension von J. Gebauers

Slovni'k starocesky folgende Druckfehler zu korrigieren:

Sp. 3147 Z. 7 V. u. anstatt Opfers lies Ofens; Sp. 3148

Z. 19 ist und dazu zu streichen; Sp. 3149 Z. 12 anstatt

nur lies und. Die besonders im Abdruck slavischer

Wörter zahlreichen Fehler können die Fachmänner selbst

berichtigen. M. Murko.
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Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

C. Brakman J. F., Sidoniana et Boethiana.
Utrecht, Druck von Ketnink & Zon, 1904. 38 S.

8<*. M. 1,50.

Diese kleine Schrift bringt für den Text des

Sidonius und Boethius einige neue Vorschläge

und die Verteidigung einiger angezweifelter

Stellen, ferner den Nachweis einiger Vorbilder

und Nachahmer, schliefslich die Vergleichung

einiger Abschnitte des Sidonius mit einer jungen

Handschrift (Neapel IV. B. 39). Etwas Be-

merkenswertes habe ich nirgends gefunden, es

müfste denn die unhistorische .Art sein, Textes-

schäden ohne jede Rücksicht auf die besondere

Überlieferungsgeschichte nach allgemeinen paläo-

graphischen Rezepten zu behandeln, die uns auch

hier wieder mit entwaffnender Selbstverständlich-

keit entgegen tritt.

München. L. Traube.

J. Vendryes [Maitre de Conferences f. Griech. an der

Univ. Clermont-Ferrand], Traite d'accentuation
grecque. [Nouvelle CoUection ä l'usage des classes.

XXVII.] Paris, C. Klincksieck, 1904. XVIII u. 276 S.

8*. Geb. Fr. 3,50.

Das Buch gibt fast unverändert die Vorlesung wieder,

die der Verf. vor der Faculte des lettres der Univ.

Clermont-Ferrand gehalten hat; er betont in dem Vor-

wort, dafs die Akzentlehre einen wesentlichen Bestand-

teil der griechischen Grammatik bilde, und dafs man, um
die griechische Betonung zu verstehen, zu den Ur-

sprüngen zurückgehen müsse, die nur die vergleichende

Sprachwissenschaft bieten könne. Die Absätze, in denen
der Verf. auf diese eingeht, hat er in Kleindruck gegeben,
der grofsgedruckte Text bietet eine vollständige und
systematische Darstellung der geltenden Akzentregeln.

Der V'erf. hat sich vor allem bemüht klar zu sein und
nicht nach Originalität gestrebt; nur in der Anordnung
des Stoffes finden sich .Abweichungen von der üblichen.

R. Helm [Privatdoz. f. klass. Philol. an der Univ. Berlin],

Volkslatein. Lateinisches Übungsbuch zur ersten

Einführung Erwachsener, insbesondere für volkstüm-

liche Vortragskurse. Mit einer Vorrede von H. Diels
[ord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ. Berlin]. 3. Aufl.

Leipzig und BerUn , B. G. Teubner, 1905. 41 S. 8»

mit 3 Tabellen. M. 1.

Die zweite Auflage des Übungsbuches hat an dieser

Stelle (1902, Sp. 1497) eine kritische Würdigung er-

fahren. Einen dauernden Wert hat das Büchlein für

weitere Kreise, vor allem aber für Gelehrte, die der

»Höherbildungt des Volkes ihr Interesse zuwenden,
durch Diels' vortrefflichen Vortrag über die Bedeutung
des Lateins für unser Volk und unsere Zeit. Die erste

Auflage des Büchleins war für die Teilnehmer des latei-

nischen Hochschulkursus in Berlin bestimmt. Dieser

Kurs ist jetzt nicht mehr auf dem Programm des Ver-

eins für volkstümliche Kurse von Berliner Hochschul-
lehrern zu finden. Doch soll der lateinische Unterricht

in anderer Form von dem Verein fortgesetzt worden
sein; es wäre interessant, darüber künftig in dem Vor-

wort des Übungsbuches genaueres zu hören.

Notizen und Mitteilungen.

DBlT«niUU«chrirUB

Dissertationen.

H. Spelthahn, Studien zu den Chiliaden des Jo
hannes Tzetzes. München. 55 S.

H. Kueppers, De Lygdami cartninibus. Jena. .V> S.

Kaa ersckicBeac Wark«.

F. Gu. Stegemann, De scuti Herculis Hesiodei poeta
Homeri carminum imitatore. Rostock, Warkentien. M. 2.

L. Hüter, Schülerkommentar zo Sophokles' Anti-

gone. Leipzig, Freytag. M. 1,20.

E. B. Clapp, Hiatus in Greek .Melic Poetry. [Univ.

of California Publications. Classical Philology. 1 , 1
.]

Berkeley, Verlag der Univ. $ 0,50.

P. Rasi, Saggio di alcune particolarita nei versi

eroici e lirici di S. Ennodio. [S.-A. aus »Rendicontic

del R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Serie 11, Vol. XXXVIl.j
E. Lattes, Correzioni, giunte, postille al Corpus

Inscriptionum Etruscarum (I.). Florenz, Seeber. L. 10.

ZeltsckrirUa.

Rivista di Filologia et d'Istruzione classica Ottobre.

C. Pascal, Morte e resurrezione in Lucrecio. — .A. Levi,
L'etimo di Centauro. — V. Costanzi, Intomo a un
frammento d'Olimpiodoro. — F. Bersanetti, In Eori-

pidis Iphigeniam Aulidensem adnotationes. 11. — A.-G.

Amatucci, Neniae e Laudationes funebres.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Schillers Sämtliche Werke. Säkular -.Ausgabe

in 16 Bänden. Herausgegeben von Eduard von
der Hellen [Dr. phil.]. 1. Bd. Gedichte 1. mit

Einleitung und Anmerkungen von Eduard von
der Hellen. 4. Bd. Don Carlos mit Einleitung

und Anmerkungen von Richard Weifsenfeis
[Prof. Dr.]. 6. Bd. .Maria Stuart. Die Jungfrau
von Orleans. Mit Einleitung und Anmerkungen von

Julius Petersen [Dr. phU.]. 7. Bd. Die Braut

von Messina. Wilhelm Teil. Semele. Men-
schenfeind. Huldigung der Künste. .Mit Ein-

leitung und .'\nmerkungen von Oskar Walzel
"ord. Prof. f. deutsche Sprache u. Lit. an der Univ.

Bern]. 9. u. 10. Bd. Übersetzungen. .Mit Einleitung

und Anmerkungen von Albert Kosten [ord. Prof.

f. deutsche Philol. an der Univ. Leipzig]. Stuttgart

und Berlin, J. G. Cotta Nachf., [1904]. XXII u. 360 S.

m. Bildnis; XLIV u. 332; XXX u. 402; XLIV u. 374;

XXIV u. 409; XX u. 291 S. 8». Je M. 1,20.

Als Seiten- und Gegenstück zu der »Jubiläums-

Ausgabe« von Goethes Werken läfst die Cottaschc

Verlagsbuchhandlung seit dem Anfang des Jahres

eine »Säkular-Ausgabe der Schillerschen Werke

in der gleichen Ausstattung und zu demselben

Preise erscheinen. Sie wird in 16 Bänden, von

denen bisher ein Drittel vorliegt, schon im Früh-

jahr 1905 vollendet sein; und wie die Jubiläums-

Ausgabe von Goethe gewifs das billigste vor-

stellen, was der deutsche Klassikerverlag bei

gleicher Solidität des Inhaltes und der Ausstattung

bisher geleistet hat. Die Texte werden auch

hier nicht einfach nach einer mehr oder weniger

sauberen Vorlage abgedruckt, sondern von dem

Herausgeber E. von der Hellen im Vereine mit
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Julius Petersen revidiert. Für die Einleitungen

und Anmerkungen sind acht Fachmänner gewonnen,
um in gemeinverständlicher Form die Resultate

der neueren Forschung einem grofsen Leserkreis

zu vermitteln.

Gerade in diesem letztern Punkt, in der Teil-

nahme vieler Hände, scheint mir die Haupt-

schwierigkeit solcher grofser Unternehmungen zu

liegen. Denn es läfst sich nicht bestreiten, dafs

gerade solche Zutaten, wie Einleitungen und An-
merkungen, aus einem einheitlichen Gesichtspunkt

gemacht werden müssen. Der eine Herausgeber
gibt eine ausführliche Entstehungsgeschichte, der

andere tut sie kurz ab ; der eine läfst sich auf

die geschichtlichen Quellen ausführlich, der andere

garnicht ein; der eine gibt eine Analyse der

Dichtung, der andere macht einzelne mehr oder

minder zufällige Bemerkungen darüber, und selbst

wenn beide eine Analyse geben, so gibt es doch

garnichts verschiedeneres, als die Art, wie zwei

ungleiche Menschen Dichtungen eines und desselben

Dichters betrachten. In den vorliegenden Dramen-
bänden tritt dies zwar nicht störend, aber doch

deutlich genug hervor : das nächste Verhältnis

hat Weifsenfeis zu dem Dichter; Walzel ko-

kettiert noch immer mit der Moderne und hat zu den

irreführenden Untersuchungen Roethes keine ent-

schiedene Stellung gefunden; Petersen hält eine

besonnene Mitte zwischen beiden. Ich glaube,

dafs die Ausgabe nicht verloren , sondern an

Einheitlichkeit gewonnen hätte, wenn die Ein-

leitungen alle in eine Hand gelegt worden wären.

Bei den Gedichten hat der Herausgeber, da

eine Ausgabe letzter Hand fehlt, die Anordnung

für die Prachtausgabe zugrunde gelegt. Das ver-

dient vollständige Billigung, wenn man auch gegen

die Art der Ausführung Bedenken haben kann.

Denn, wie auch die Bemerkungen des Heraus-

gebers I, S. 340 erkennen lassen, ist die Pracht-

ausgabe im Manuskript keineswegs fertig gestellt

worden; und ein schadenfroher Zufall hat es

mit sich gebracht, dafs auch Schillers Verzeichnis

der in die Prachtausgabe aufzunehmenden Ge-

dichte unvollständig erhalten ist. Es ist nämlich

die untere Hälfte des zweiten Halbbogens abge-

schnitten, der auf Seite 3 den Inhalt des dritten

Buches, auf Seite 4 den Inhalt des vierten Buches

enthält. Dafs auf Seite 4 noch andere Titel folgten,

ist zweifellos, denn ein durchschnittener Buchstabe

(S ?) ist noch zu erkennen. Es entsteht aber

die weitere Frage, ob nicht auch auf der dritten

Seite noch weitere Titel verzeichnet waren. In

der Tat habe ich die S. 340 verzeichneten acht

Gedichte (»Sängers Abschied« bis »Gunst des

Augenblicks«) noch imjSchillerarchiv zu Greiffen-

stein ob Bonnland zwischen dem dritten und

vierten ßuch liegend gefunden, wie der Inhalt

der einzelnen^^Bücher unter einem Deckblatt zu-

sammengefafst. Es ist also doch sehr die Frage,

ob diese Gedichte nicht für das dritte Buch be-

stimmt waren, das ja auch mit »Trojas Zerstörung«

zu den Reimen übergeht. Denkt man daran,

dafs Schiller doch gewifs auch die »Dido« auf-

nehmen wollte, wenn er die »Zerstörung Trojas«

aufnahm , so kann man auf den weiteren Ge-
danken kommen, dafs er die dazwischen liegenden

Gedichte an die Stelle von »Trojas Zerstörung«

setzen wollte, weil diese samt der »Dido« das

Buch weit über 40 Quartseiten ausgedehnt hätte.

Es ist aber auch keineswegs sicher, ob nicht

Schiller selbst absichtlich den Schnitt in dem
Verzeichnis gemacht hat, weil er eben die fol-

genden Nummern nicht aufnehmen oder anderswo

unterbringen wollte. Wir sehen eben nur, dafs

Schiller mit der Anordnung der Gedichte ebenso

wenig im Reinen war, wie mit ihrem Texte;

denn aufser den S. 340 genannten Gedichten

hat er auch »Die Künstler« (offenbar einer be-

absichtigten Umarbeitung wegen) nur durch den

Titel angedeutet. Es war die Pflicht des Heraus-

gebers hier nachhelfend einzugreifen. Nur hätte

er erstens die Reihenfolge der Gedichte nicht

antasten sollen; denn wenn die acht Gedichte

wirklich für das vierte Buch bestimmt waren

und wenn Schiller diese Anordnung nicht eben

dadurch zurückgenommen hat, dafs er von der

Scheere Gebrauch machte, so ist kein Zweifel,

dafs der durchschnittene Buchstabe auf »Sängers

Abschied« weist. Und zweitens hätte er nicht

auf eigene Faust Gedichte heraussuchen sollen,

weil auf dem Verzeichnis noch Platz für einige

Titel war; denn es ist überhaupt zweifelhaft, ob

dieser Platz ausgefüllt war, da für Schiller ja

nicht der auf dem Verzeichnis der Titel vor-

handene Raum, sondern der Umfang der Gedichte

mafsgebend war, und es ist auch nicht zu er-

raten, welche Gedichte etwa dort gestanden

haben können. Ganz unnötiger Weise (denn

das Manuskript stellt sich auch in der unfertigen

Form als ein ganzes dar) ist der Herausgeber

kurz vor dem Schlufs von Schiller abgewichen

und eigene Wege gegangen.

Im siebenten Band (S. XXIX) hätte die Roethe-

sche Parallele zu dem Alarkos entschiedener

zurückgewiesen werden sollen. Denn Schillers

Wallenstein (Tod 2972 ff.) sagt ja schon:

»Es gibt Schmerzen, wo der Mensch
Sich selbst nur helfen kann, ein starkes Herz

Will sich auf seine Stärke nur verlassen.«

Daraus kann Friedrich Schlegels: »So starke

Seelen sind allein am stärksten« entstanden sein;

kann, nicht mufs! Jedenfalls aber brauchte Schil-

ler für den Vers seines Teil (»Der Starke ist

am mächtigsten allein«) bei Schlegel keine An-

leihe zu machen. Die isolierte Stellung des Teil

aber geht auf Goethe zurück. Wallenstein und

Johanna sind nicht isoliert.

Zu dem neunten Band, der die Übersetzungen

enthält und von A. Kost er gut bearbeitet ist,

bemerke ich, dafs Schiller den Makbeth (S. 12)
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gewifs nicht als schuldlos edlen Feldherrn be-

trachtet hat; er sagt ja ausdrücklich, dafs ihm

der Fehler des Helden hier noch zu viel und das

Schicksal zu wenig tue. Auch die viel kom-
mentierte Stelle: »l£r hat keine Kinder!«, kann

man nicht mit der etwas trivialen Erklärung ab-

tun, dafs die Kinder der Lady entweder tot

seien oder aus einer früheren Ehe der Frau

stammten. Denn der Widerspruch findet sich ja

schon früher in derselben Szene (V. 530 und

564), wo Makbeth von ihr keine Töchter, sondern

nur Männer erwartet. So kann er nicht reden,

wenn sie schon Kinder gehabt hat; und so kann

Macduff nicht reden, wenn Makbeth Kinder ge-

habt hat, ob sie nun gestorben sind oder nicht.

Der Widerspruch ist zweifellos.

Der neuen Ausgabe aber wünschen wir einen

raschen Fortgang auf dem guten Wege, den sie

mit den ersten Bänden eingeschlagen hat. Sie

wird unter den Gaben des Jubeljahres in der

vordersten Reihe stehen.

Wien.
J. Minor.

Karl GustafAndresen, Sprachgebrauch und Sprach-
richtigkeit im Deutschen. 9., neu durchgeseh.

Aufl. Leipzig, 0. R. Reisland, 1903. VIII u. 458 S.

JS". M. 6.

Die Durchsicht des wohlbekannten und geschätzten
Buches hat Prof. H. Hirt in Leipzig übernommen; doch
war ihm die Aufgabe gestellt worden, an dessen Cha-
rakter nicht zu ändern. So ist denn auch die Stoff-

verteilung und der Inhalt der Hauptsache nach unver-
ändert geblieben, nur im einzelnen hat der neue Heraus-
geber Verbesserungen anbringen können. Bemerkens-
wert ist, dafs er im Gegensatz zu Andresen dem Sprach-
gebrauch eine wesentliche Bedeutung für die Sprach-
richtigkeit zuerkennt.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Zu Carl Weitbrechts Nachfolger als Prof. f Literatur-

geschichte ist Prof Dr. Otto Harnack in Darmstadt an
die Techn. Hochschule in Stuttgart berufen worden.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

A. Keller, Die Formen der .Anrede im Frühneuhoch-
deutschen. Freiburg i. B. 46 S.

J. Beinert, Deutsche Quellen und Vorbilder zu H.
M. Moscheroschs Gesichten Philanders von Sittewald.

Freiburg i. B. 64 S.

Schnlprogranime.

O. Meisinger, Die Appeilativnamen in den hoch-
deutschen Mundarten. I. Die männhchen Appellativ-

namen. Ein Beitrag zur Sprachgeschichte. Lörrach,
Gymn. 27 S.

C. Hacker, Der Gedankengang der Oden Goethes.
Gr.-Licht€rfelde, Oberrealsch. 49 S. 8°.

Xea erschienene Werke.

H. Hungerland, Zeugnisse zur Volsungen- und
Niflungensage aus der Skaldendichtung (S'.— 16. Jahrb.).

[S.-A. aus dem Arkiv för Nordisk Filologi. N. F. XVI.]
A. E. Schönbach, Beiträge zur Erklärung altdeut-

scher Dichtwerke. 4 : Die Sprüche des Bruder Wernher II ;

Über Gutolf von Heiligenkreuz. Untersuchungen und
Texte. [Sitzungsber. der Kais. Akad. der Wiss. in Wien.
Bd. CL, 1. 2.] Wien, in Komm, bei Gerolds Sohn.

Historie van Mariken van Nieumeghcn, hgb. von
M. Nijhoff. Antwerpen. Vorstcrman. Fl. '\2\

Grofsherzog Wilhelm Ernsl-Aus;,' ihe Gocth-,-.

Romane und .N'ovellen. Bd. l hgb. von H. G. Graf. —•

Schiller, Dramen. Bd. 1 hgb. von M. Hecker. I.eipxig,

Insel -Verlag. Geb. je M. 4,5<^».

H. v. Kleists Werke. Im Verein mit 0. Minde-
Pouet und R. Steig hgb. von Erich Schmidt, l. 2. Bd.
Leipzig, Bibliogr. Institut.

Die .Melker Handschrift hgb. von A. Leittmann.
[Deutsche Texte des Mittelalters, hgb. von der Kgl.

Preufs. Akad. d. Wiss. Bd. IV: Kleinere mittclhoch

deutsche Erzählungen, Fabeln und Lehrgedichte, l]
Berlin, Weidmann. M. 2.40.

Ch. H. Handschin, Das Sprichwort bei Hans Sachs.

1. T. : Verzeichnis der Sprichwörter. Doktor - Dissert.

[Bulletin of the Univ. of Wisconsin. No. 103. Philo-

iogy and Literature Series. Vol. 3, No. 1.] Madison,
Wisc. 50 Cents.

G. Kettner, Lessings Dramen im Lichte ihrer und
unserer Zeit. Berlin, Weidmann. Geb. M. 9.

H. Krüger-Westend, Goethe und seine Eltern.

Weimar, Böhlau. M. 1.

J. Hartmann, Schillers Jugendfreunde. Stuttgart,

Cotta. M. 4.

Zeitschiiften.

Arkiv for Nordisk Filologi. N. F. XVII, _*. A.

Kock, Ett par ordbildningsspörsmäl i fomnordiska
spräk ; Tyll frägan om nasalvokaler i de danska
runinskrifternas spräk; Om namnet Noen. — A. B.

Larsen, Om ordet barn i oldnorsk og i de nynorske
bygdemäl. — E. Hellquist, Ett par mytologiska bidrag.

— S. Bunge, Foranskudt's, isaer i navne. — E. L j u n g -

gren, Verben bry och förbrylla. — G. Cederschiöld,
iHundum verpa». — B. Sjöros, Genmäle.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

A. Trampe Bödtker, Partenopeus de Blois.

Etüde comparative des versions islandaise et danoise.

[Videnskabs-Selskabets Skrifter. II. Hist.-filos. Kl.

1904, 3.] Christiania, in Komm, bei Jacob Dybwad,

1904. IV u. 56 S. 8".

Diese dem Andenken von G. Paris gewid-

mete sorgfältige Studie beginnt mit einem aper^u

de ioutes les versions. Nach diesem zerfällt die

gesamte Partenopeus - Überlieferung in zwei

Gruppen y und z. Y gehören das altfranzösi-

sche Gedicht, das mittelhochdeutsche Konrads

von Würzburg, ein mittelenglisches, das nieder-

ländische und der italienische Cantare de lo Bei

Gherardino an, z wird durch die spanische und

katalanische, ein zweites englisches Bruchstück,

die isländische Saga und das dänische Gedicht

gebildet. Alle Vertreter von y bis auf Gherar-

dino halten sich ziemlich getreu an den Wort-

laut des altfranzösischen Gedichtes, die von z

weichen dagegen alle sowohl stark von y wie

untereinander ab. Soweit stimmt der Verf. mit

den Resultaten, zu welchen schon ehedem Kö!-

bing gelangt war, überein, dagegen stellt er si^ ;.

das Verhältnis von z zu y gerade umgekehrt wie

dieser vor. Nach Kölbing war z ein verlorenes

französisches Gedicht, aus welchem auch das uns
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erhaltene direkt herzuleiten ist (vgl. S. 90 seiner

Beiträge z. vergl. Gesch. d. romantischen Poesie),

nach Trampe Bödtker dagegen ist z nur eine Be-

arbeitung der durch die Hs. P repräsentierten

Redaktion des erhaltenen Gedichtes. Aus dieser

Bearbeitung gingen hervor: 1. durch Vermittlung

von X die spanische Bearbeitung und aus dieser

wieder die katalanische Übersetzung, 2. durch

Vermittlung einer verlorenen anglonormannischen

Version das mittelenglische Bruchstück und eine

ebenfalls verlorene alte norwegische Obersetzung,

welche die gemeinsame Quelle der uns in sieben

Handschriften überkommenen isländischen Saga und

des dänischen Gedichtes wurde. Von den Handschrif-

ten der Saga nimmt die 1690 von Jon Vigfüsson

geschriebene eine Sonderstellung ein; es ist eine

fehlerhafte Kopie aus dem verschollenen livre

d'Orntr Snorrason, welches einen besseren Text
der Saga aufwies als die gemeinsame Vorlage

der sechs übrigen Handschriften. Man sieht:

die aus detaillierter Vergleichung aller einschlä-

gigen Texte gewonnenen neuen Resultate sind

wertvoll, und Romanisten wie Germanisten wer-

den für seine mühevolle Arbeit dem Verf. gleich

dankbar sein.

Greifswald. E. Stengel.

W. Tuckwell [Rev., M. A.], Chaucer. [Bell's Minia-

ture Series of Great Writers.] London, George Bell

& Sons, 1904. 96 S. kl. 8" mit 8 Abbild. Geb. Sh. 1.

Das Buch" gliedert sich in 4 Kapitel. Im I. stellt der

Verf. kurz das äufsere Leben des Dichters dar; zu An-
fang sucht er mit wenigen Worten die Zeit Chaucers zu
charakterisieren. Kap. II behandelt die Werke nach der

üblichen Einteilung in drei Perioden. Die Canterbury
Tales, »die zugleich die Hochwasserlinie des Chaucerschen
Genius und die Geburt unserer nationalen Dichtkunst

darstellen», bilden den Gegenstand des III. Kapitels

(S. 46 — 77). Das kurze Schlufskapitel, das ein Weg-
weiser zur Chaucer -Lektüre sein soll, weist auf Eigen-

tümlichkeiten in des Dichters Wortschatz und seiner

Grammatik hin und beschäftigt sich mit den Ausgaben
der Werke. Den Schlufs bilden eine Bibliographie und
ein Namenverzeichnis.

Notizen und Mitteilungen.

Personalehronik.

Der ord. Prof. f. französ, Lit. an der Techn. Schule

in Zürich Dr. Paul Seippel legt sein Lehramt nieder

und tritt in die Redaktion des ,Journal de Geneve" ein.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

S. Eckardt, Beiträge zu einer Geschichte der

Klangveränderungen altfranzösischer Vortonvokale vor-

nehmHch in erster Silbe aus Texten des Zeitraums von
c. 1200 bis c. 1400. Heidelberg. 140 S.

P. Fischmann, Moliere als Schauspieldirektor

(Einl., I. u. II. Kap., Teil d. III. Kap.). Halle. 32 S.

E. Schulz, Das Verkleidungsmotiv bei Shakespeare,

mit Untersuchung der Quellen. Halle. 59 S.

W. Klapp, Sheridan Knowles' „Virginius" und sein

angebliches französisches Gegenstück. Rostock. 122 S.

Nen erschienene Werke.

A. Baumgartner, Geschichte der Weltliteratur.

V. Die französische Literatur. Freiburg i, B., Herder.

M. 12.

The Diary of Samuel Pepys, ed. by H. B. Wheatley.
III. IV. London, George Bell & Sons. Geb. je Sh. 5.

Zeitschriften.

Romanische Forschungen. 16, 3. M. Hub er, Visio

Monachi de Eynsham. — P. Marchot, Etymölogies. —
L. Jordan, Peros von Neeles gereimte Inhaltsangabe

zu einem Sammelkodex. — J. Luzi, Die sutselvischen

Dialekte. — A. Reiff, Historische Formenlehre der

Dialekte von Bournois-Besan9on.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Beiträge zur alten Geschichte, in Verbindung

mit J. Beloch, C. G. Brandis, G. Busolt, R. Cagnat

A. V. Doniaszewski, W. S. Ferguson, F. K. Ginzel

F. Hiller v. Gaertringen , F. Haverfield, Chr. Hülsen

J. Kaerst, J. Kromayer, P. M. Meyer, B. Niese

R. Nordin, E. Pais, R. Pöhlmann, M. Rostow

zew, R. V. Scala, O. Seeck, K. Sethe, G. Stein

dorff, H. Swoboda, C. Wachsmuth herausgegeben

von C. F. Lehmann [aord. Prof. f. alte Gesch.

an der Univ. Berlin]. Bd. I und II. Leipzig, Dieterich

(Theodor Weicher), 1902 u. 1903. 508 u. 492 S. 8".

Je M. 20.

Wenn eine Anzeige der beiden ersten Bände

der in Fachkreisen mit lebhafter Freude be-

grüfsten Lehmannschen, jetzt Lehmann -Korne-

mannschen »Beiträge zur alten Geschichte« hier

zu geben versucht werden soll, so versteht es

sich von selber, dafs es bei dem geringen zur

Verfügung stehenden Raum unmöglich ist, den so

reichen und gediegenen Inhalt derselben auch

nur einigermafsen vollständig wiederzugeben, und

dafs es noch weniger angeht, in eine Kritik der

einzelnen nach Stoff und Umfang so verschieden-

artigen Aufsätze einzutreten. Der Versuch, diese

Aufgaben zu lösen, würde bei der grofsen Mannig-

faltigkeit der hier veröffentlichten Arbeiten eher

verwirren als einen Überblick schaffen und so

den Zweck, über die Zeitschrift als solche zu

orientieren, notwendigerweise verfehlen. Es mufs

genügen und genügt auch, über die Mitarbeiter

und den behandelten Stoff mit dem auf das Ganze

gerichteten Blick zu berichten. In beiden Puukten

fällt — ich möchte sagen — die Universalität

der Zeitschrift als starkes Charakteristikum zu-

nächst ins Auge. Die Namen einer Anzahl

unserer bedeutendsten älteren deutschen Forscher

auf dem Gebiete der alten Geschichte, wie Hirsch-

feld, Beloch, Seeck finden wir mit umfangreichen

Arbeiten aus ihren speziellen Forschungsgebieten

vertreten, andere wie Ed. Meyer und Wachs-

muth haben, um das hier vorgreifend zu

sagen, zu den späteren Bänden Beiträge ge-

spendet, dritte endlich wie Busolt und Niese sie

in Aussicht gestellt; und an sie schliefst sich

eine noch weit gröfsere Reihe jüngerer deutscher

Gelehrter mit Namen von gutem Klange an.

Aber bei den schwarz -weifs- roten Grenz-

pfählen haben die rührigen Herausgeber nicht

Halt gemacht. Es ist ihnen gelungen, eine An-
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zahl österreichischer und ausländischer Gelehrter

zur Mitarbeit heranzuziehen, welche in einer

Reihe von meist kürzeren Ausführungen in eng-

lischer, französischer, italienischer oder soweit

die sehr beachtenswerten Darlegungen russischer

und österreichischer Gelehrter in Frage kommen,
in deutscher Sprache ihre Unterstützung betätigt

haben. Dieser universalen Mitarbeiterschaft ent-

spricht die Universalität des Inhaltes in dem
Rahmen natürlich der alten Geschichte, der aber

so weit wie möglich gesteckt ist. Die Ent-

wicklung von den ältesten Zeiten der Vorder-

asiatischen Kulturstaaten bis zum Ausgange des

Römertums ist grundsätzlich in die Behandlung

einbezogen. Es ist natürlich, dafs dieses weite

Gebiet in den vorliegenden zwei Bänden nicht

überall mit gleicher Ausführlichkeit angebaut sein

kann. Es zeigt sich im Gegenteil, den Neigun-

gen der zum Worte gekommenen Mitarbeiter

und den Richtungen unserer augenblicklichen

wissenschaftlichen Arbeit überhaupt entsprechend,

ein starkes Vorwalten einerseits des orientalischen

Gebietes, vertreten durch Ginzel, Prasek,
Lehmann, andrerseits des hellenistischen Zeit-

alters, für welches besonders mehrere sich gegen-

seitig stützende und ergänzende Aufsätze Be-
lochs zur Geschichte des 3. Jahrh.s, Herzogs,
Shebelews u. a. Beiträge in Betracht kommen,
und der römischen Kaiserzeit, aus der eine An-
zahl von Forschungen aus der Feder von Hirsch-
feld, Seeck, Kornemann, Münzer u. a. zu

nennen sind. Weit weniger haben dagegen die

Perioden der republikanischen Zeiten in Rom
und Hellas Berücksichtigung gefunden, die nur

durch drei gröfsere, aber allerdings sehr dankens-

werte .A.ufsätze von Jacoby, Holzapfel und
Schulten vertreten werden. Wie chronologisch,

so spannt sich auch geographisch der Rahmen
weit. Wir werden in die Krim und die dortigen

Ausgrabungen bei Charax (Rostowzew), an

die Ufer des Bagradas und die Grenze der By-
zacene (Cagnat), in die germanischen Wälder
(To utain) und das mesopotamische Parallelo-

gramm (Regung) geführt, und neben der poli-

tischen Geschichte ist die staatsrechtliche, reli-

giöse und wirtschaftspolitische Entwicklung durch

Aufsätze über die Götterkulte von Thera, die

antiken Herrscherkulte und die kurzen aber lehr-

reichen Bemerkungen über die Entstehung des

Colonats berücksichtigt; ja sogar ein kunsthisto-

rischer Aufsatz (Strzygowski) hat in den Bei-

trägen allerdings unter spezieller Motivierung

Aufnahme gefunden.

Wenn somit über die Reichhaltigkeit, Mannig-
faltigkeit und Güte des Gebotenen kein Zweifel be-

stehen kann, so ist doch andrerseits die Frage auf-

zuwerfen, ob die Einheit gewahrt, ob der Rahmen
nicht zu weit gespannt ist, ob mit einem Worte eine

prinzipielle Berechtigung für die Schöpfung gerade
dieser Art von Zeitschrift vorhanden gewesen ist.

Wer bisher auf dem Gebiete der alten Ge-
schichte produktiv arbeiten wollt«-,

einer der zahlreichen philologischen /.

oder, wenn die Ausführungen einen über das

engere Fachinteresse bioausgehendeo Gegenstand
betrafen, bei der Historischen Zeitschrift zu

Gaste gehen. Dieses Verhältnis war zwar in-

sofern nicht widernatürlich, als uns alte Histo-

riker ja mit der Geschichte des Mittelalters und

der Neuzeit eine gewisse Kontinuität der Ent-

wicklung und die formale Gleichheit des Gegen-
standes, mit den philologischen Zeitschriften das

weit stärkere stoffliche Band verknüpft, insofern allen

Altertumsforschern ja die Ergründung des antiken

Geistes- und Kulturlebens in allen seinen ver-

schiedenartigen Aufserungen als gemeinsames Ziel

vor Augen schwebt. Aber andrerseits ist doch

das Gebiet der Altertumswissenschaft wiederum
so gewaltig, dafs eine Differenzierung der .Arbeit

für die zahlreichen sich ihm widmenden Zeit-

schriften dringend geboten erscheint. So können
durch das Bestehen einer Spezialzeitschrift für

alte Geschichte diejenigen Blätter, die, wie be-

sonders der »Hermes , bisher mit zahlreichen histo-

rischeu .Aufsätzen durchsetzt waren, sich von

dieser Seite her etwas entlasten, und andrerseits

wird ein Sammelpunkt für die bisher zerstreuten

rein historischen Gegenstände geschaffen, ein

Sammelpunkt, wie er für die Perioden des

Mittelalters und der Neuzeit in zahlreichen ent-

sprechenden Organen ja längst gefunden, und

für die alte Geschichte ein längst empfundenes

und wiederholt ausgesprochenes Bedürfnis ge-

wesen ist.

Was die Abgrenzung gegenüber den anderen

Organen, die der gemeinsamen Altertumwissen-

schaft dienen, betrifft, so wird man prinzipiell

sagen müssen, dafs alles, was staatliches Leben
betrifft oder dazu in deutlicher Beziehung steht,

in das Gebiet der geschichtlichen Zeitschrift ein-

schlägt, also, aufser der politischen Geschichte

selber, Staats- und Völkerrecht, Staatsverwaltung,

Staatskult usw., dafs dagegen alles, was mehr

individuelle Geistesäufserung ist, wie die Ent-

wicklung von Religion, Philosophie, Spezial-

wissenschaften, Literatur, dem anderen Teile zu-

fällt, ganz abgesehen natürlich von den sprachlichen

Forschungen selber. Zwischen diesen beiden

Gebieten steht als Mittelglied aber noch das

weite soziale Gebiet, die sogenannten gesell-

schaftlichen Organisationen und Gebilde, Vereins-

wesen, Wirtschaftsgeschichte, dieEntwickkinf^ von

Verkehr und Industrie.

Indem die Herausgeber dieses .\iiuci^cbn:t

nach ihrem Programm ausdrücklich mit in ihre

Arbeit einbeziehen, haben sie ihm ein ent

wicklungsfähiges, vielleicht das entwicklungs-

fähigste der alten Geschichte hinzugefügt. Prak-

tisch wird es ja freilich nicht immer ganz leicht

sein, diese theoretisch geforderte Grenze einzu-
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halten, aber, so weit ich sehe, ist doch mit ein-

zelnen nicht sehr bedeutenden Ausnahmen das

Prinzip gewahrt geworden.

Ähnlich wie gegenüber den philologischen

Disziplinen ist aber eine Grenzregulierung auch

nötig gegenüber den Kulturzentren, die aufser-

halb des Griechen- und Römertums stehen.

Wohl liegt auch hier insofern eine Einheit vor,

als einerseits von den ältesten Zeiten her eine

fortwährende gegenseitige Beeinflussung von

Orient und Okzident durch die ganze alte Ge-

schichte hindurch stattgefunden hat und andrer-

seits die spätrömische Zeit unmerklich in die

byzantinische übergeht. Aber auch hier ist das

Gebiet zu grofs und die daher notwendige

Differenzierung auch längst eingetreten , indem

eine Anzahl von speziell orientalischen Fach-

blättern und die Byzantinische Zeitschrift ihre

Arbeitsgebiete bereits abgesteckt haben. In

diese überzugreifen, ist natürlich vom Übel, aber

auch hier ist wiederum das Grenzgebiet weit.

Wenn die »Beiträge zur alten Geschichte« die

Beziehungen zur Griechen- und Römerwelt immer

fest im Auge behalten und, ohne zu tief in reine

Spezialfragen der benachbarten oder zeitlich

folgenden Kulturentwicklungen einzutreten, haupt-

sächlich nur die Verbindungsglieder mit in ihre

Betrachtung hineinziehen, so werden sie sich

damit, glaube ich, ohne ihren Mittelpunkt zu

verlieren, ein wesentliches Verdienst um die Er-

haltung des grofsen Zusammenhanges in unserer

Anschauung der alten Kulturentwicklung erwerben

können.

Ist auch m. E. die unter diesem Gesichts-

punkt als vorteilhaft erscheinende Grenzlinie

hie und da in den Beiträgen ein wenig

überschritten worden, so kann doch andrerseits

mit Befriedigung konstatiert werden, dafs ein

besonderer Nachdruck darauf gelegt worden ist,

neue Beziehungen, welche besonders zwischen

dem Zweistromlande und der griechischen Ent-

wicklung bestehen, zu erkennen.

Es ist von fachmännischer Seite schon früher

der Wunsch und die Hoffnung ausgesprochen,

dafs sich die Beiträge zum Zentralorgan für alle

Bestrebungen auf dem Gebiete der alten Ge-

schichte entwickeln möchten, und ich glaube nach

dem Gesagten, dafs zur Erfüllung dieser Hoff-

nung die besten Aussichten vorhanden sind. Viel-

leicht ist es erlaubt, zur Erreichung dieses Zieles

auf zwei Punkte aufmerksam zu machen, die

eventuell noch weitere Ausgestaltung erfahren

könnten. Der erste beträfe das Hinzutreten zu-

sammenfassender und orientierender Aufsätze über

den Fortschritt und den Stand der Arbeit auf

den einzelnen besonders lebhaft angebauten For-

schungsgebieten, wie solche z. B. in der Ilberg-

schen Zeitschrift in letzter Zeit wiederholt mit

gutem Erfolge gegeben worden sind. Das zweite

wäre ein weiterer Ausbau der Mitteilungen und

Nachrichten, welche seit dem Ende des ersten

Jahrganges hinzugetreten sind und die drei

Rubriken der Miszellen , neuer literarischer Er-

scheinungen, Fundberichte usw. und Personalien

enthalten.

Hier könnte vielleicht die zweite Rubrik in

bezug auf die neuen Funde — die literarischen

Erscheinungen sind ja auch aus anderen Quellen

leichter erreichbar — mehr berücksichtigt werden.

Was nämlich der Historiker bei der p'ülle 'des

neu hinzukommenden Stoffes auf papyrologischem,

epigraphischem, numismatischem und archäologi-

schem Gebiet als eine so ungeheure Erschwerung
des wissenschaftlichen Arbeitens empfindet, das

ist ja, dafs sich dies reiche Material nirgends

nach denjenigen Gesichtspunkten geordnet vor-

findet, die gerade der Historiker braucht.

Wir haben in dem Bulletin de corr. hellen.,

den verschiedenen deutschen, österreichischen,

englischen, italienischen Reise- und Ausgrabungs-

berichten wertvollstes epigraphisches Material,

aber man liest sich stumpf und krank, ehe man
die für den Historiker wertvollen Goldkörner

herausfindet.

Hier könnte, glaube ich, eine Zeitschrift, wie

die Beiträge, sehr Erspriefsliches schaffen, wenn
sie in der Art, wie die musterhaften Berichte im

Wilckenschen Archiv es für das Gebiet der

Papyrologie tun, aber nicht in der Beschränkung

auf das Papyrusmaterial und andrerseits unter

Ausscheidung alles nicht für den Historiker Be-

langvollen fortlaufende Berichte gäben. Nach-

richten, wie sie P. M. Meyer am Ende des

2. Bandes der Beiträge unter dem Titel »Neue

Inschriften und Papyrus zur Geschichte und

Chronologie der Ptolemäer« zusammengestellt hat,

sind ein guter Anfang; nur müfste womöglich

das ganze Gebiet der alten Geschichte so auf-

geteilt und bearbeitet werden.

Das wäre allerdings eine müh- und ent-

sagungsvolle Arbeit, aber zugleich, glaube ich,

eine solche, die die Stellung der Zeitschrift be-

deutend festigen, sie noch mehr als bisher in

den Mittelpunkt des historischen Interesses rücken

und ihr dasjenige Gedeihen sichern würde, das

sie verdient, und das wir ihr alle wünschen.

Czernowitz. J. Kromayer.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Zar hat dem römisch-germanischen Zen-

tralmuseum in Mainz 30 Nachbildungen von Gold-

und Silberfunden der griechischen und neupersischen

Küste, die aus Grabhügeln Südrufslands stammen, ge-

schenkt. Die italienische Regierung hat ihm 300 Ori-

ginalgefäfse aus Pompeji gespendet.

Unlyersitätsschriften.

Dissertationen.

H. Goesch, Untersuchungen über das Wesen der

Geschichte. Ein Beitrag zur Methodenlehre. Erlangen.

36 S.
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R. Dahms, De Atheniensium sociorum tributis quae-

stiones Septem. Berlin. 79 S.

Schalproirramm.

W. Schott, Studien zur Geschichte des Kaisers Tibe-

rius. Bamberg, Neues Gymn. 4S S. 8".

Nea ersrhieneoe Werke.

M. Besso, Roma e il Papa nei proverbi e nei modi
di dire. Rom, Loescher. L. 20.

Zeitschriften.

Rivista di Storia antica. N. S. 9, 1. G. Mu-
sotto, Intorno alla tradizione della morte di Germanico
figlio di Druso, presso Tacito, Dione Cassio e Suetonio.
— V. Crescini, Di Agatone, poeta tragico. — G.

Grasso, La leggenda annibalica nei nomi locali d'Italia.

— L. Levi, Intorno a Timoteo. — G. Cardinali,
Greta e le grandi potenze ellenistiche sino alla guerra

di Litto. — G. Niccolini, Per la storia di Sparta. —
A. Gustarelli, Questioni intorno aU'enclitica. — A.

Am ante, Sui versi omerici Ü 6ü2 sgg. — A. Böse 111,

II mito degli Argonauti nella poesia greca prima di

ApoUonio Rodio.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Franz Arens [Dr. phil]. Das Tiroler Volk in

seinen Weis tum er n. Ein Beitrag zur deutschen

Kulturgeschichte. [Geschieht!. Untersuchungen
hgb. von Karl Lamprecht. 3. H.] Gotha, Friedrich

Andreas Perthes, 1904. XVI u. 436 S. 8». M. 8.

Nach einem allgemeinen Blick auf den Cha-

rakter der historischen Quellen des Mittelalters

und der ersten zwei Jahrhunderte der Neuzeit

bezeichnet der Verf. als seine Aufgabe »die Er-

mittlung des seelischen Gehaltes der Zeit«, und

zwar will er »das Seelenleben der unteren

Stände«, die psychologischen Zustände des

deutschtirolischen Landvolkes untersuchen, wäh-

rend er speziell juristischen Fragen aus dem
Wege geht. Wir haben es also mit keiner

historischen, sondern einer philosophischen Arbeit

zu tun, die sich mit der Erforschung der tiroli-

schen Volkspsychologie beschäftigt. Zu einer

solchen Untersuchung sind die Weitümer als Er-

zeugnisse des Rechtslebens des Volkes die ge-

eignetste Quelle, und es ist dem Autor von vorn

herein als grofses Verdienst anzurechnen, diese

bisher immer noch zu wenig beachtete historische

Fundgrube als erster für die Geschichte der

geistigen Kultur in erschöpfender Weise heran-

gezogen zu haben. Dafs die Wahl des Verf.s

gerade auf Tirol fiel, dürfte seinen Grund darin

haben, dafs die tirolischen Weistümer unter allen

bisher veröffentlichten Weistümer - Sammlungen
inhaltlich die reichhaltigste und zeitlich die um-

fassendste ist.

Arens gliedert seinen Stoflf, abgesehen von
einer Einleitung und einem Schlufswort, in sieben

Abschnitte: 1. Äufsere Bedingungen des tiroli-

schen Volkslebens, 2. Innere Anlage des tiroli-

schen Volkstums, wobei er zuerst »die Kräfte des

\'erstandes« und sodann »die Kräfte des Ge-

mütes« behandelt, 3. Stellung zur Natur.

Innere Grundlegung des sozialen Lebeo», ui

welchem Abschnitt er über »die Familie«, »die

Gefühle weiterer Zusammengehörigkeit«, »Stan-

desbildung und ständisches Lf.bcn« sich ver-

breitet, 5. Über Wertungen, 6. Das sittliche

Leben mit folgenden Kapiteln: »Sein Verhältnis

zum sozialen Leben <, »Das Individuum«, »Selbst-

beherrschung«, »Sympathiegefühle«, »Die Tugen-
den der sozialen Zuverlässigkeit«, »Die Ehre«,

»Allgemeines«, 7, Das Recht.

Trotz der Schwierigkeit der Aufgabe und

der Sprödigkeit des zu bewältigenden Materials

hat der Verf. seine Aufgabe recht gut gelöst,

er hat es verstanden, »das Material geistig zu

überblicken, die geschilderten Erscheinungen des

Seelenlebens nach ihrer inneren Zusammengehörig-

keit zu ordnen, sie untereinander in kausalen

Zusammenhang zu bringen, Entwicklungen zu

konstatieren, wo es möglich war« , obgleich es

nicht immer leicht ist, seiner philosophierenden

Schreibweise zu folgen.

Nach der Natur der Quellen und dem Cha-

rakter der gestellten Aufgabe liefs sich leider

ein weitgehendes GeneraHsieren vielfach kaum
vermeiden, so dafs oft ein im einen oder andern

Weistum hervortretender Zug gleich als ein all-

gemeiner Charakterzug des Tiroler Volkes hin-

gestellt wird. Andrerseits aber ist zu beachten,

dafs die Erscheinungen der Tiroler Weistümer

ebenso in den Weistümern anderer Territorien

sich finden, es handelt sich ja zum guten Teil

nicht um spezifische Eigenschaften des Tiroler

Volkes, sondern um allgemeine Charaktereigen-

schaften des deutschen Volkes oder der betreffen-

den Zeit überhaupt, wie auch die S. 43 ff. an-

geführten symbolischen Handlungen allgemeine

deutsche Rechtssymbole sind. Ein Vergleich mit

andern deutschen Territorien, insbesondere mit

den Nachbargebieten, war freilich infolge gänz-

lichen Mangels derartiger Arbeiten für diese Ge-

biete kaum gut mögUch.

Von Einzelheiten, die mir aufgefallen sind,

möchte ich nur folgende richtig stellen. Der

zum Jahre 1323 gemeldete Bundesbrief (S. 9)

gehört bekanntlich ins Jahr 1423. Die neu

reformierte Landesordnung stammt aus dem Jahre

1573 (nicht 1574), vom Jahre 1574 datiert nur

der erste Druck. Unrichtig ist es, in der »Maxi-

milianischen Gesetzeskompilationc, speziell in der

Malefizordnung von 1499, »das erste uns er-

haltene wirkliche Erzeugnis der Landesgesetz-

gebung« zu erblicken (S. 10). Diese Annahme

steht auch im Widerspruch mit der S. 9 ge-

brachten Nachricht, dafs die Anfänge einer

Landesgesetzgebung von 1352 datieren. Ebenso

ist nicht richtig, dafs die subsidiäre Anwendung

des gemeinen Rechts 1619 gesetzlich durchdrang

(S. 11. 417). Aus diesem Jahre haben wir nur

eine landesfürstliche Resolution, aus der sich er-
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gibt, dafs das gemeine Recht tatsächlich als sub-

sidiäres Recht gegolten habe. Unzulässig ist es

ferner, in dem am 4. Mai 1293 zu Bozen vor

dem Stellvertreter des Landesfürsten abgehaltenen

iudicium generale »eine Tagung des adeligen

Hofgerichtes zu Bozen« zu erblicken (S. 10).

Diese Punkte stehen jedoch mit dem eigent-

lichen Thema in keinem direkten Zusammen-
hange und beeinträchtigen den Wert des schönen

Buches nicht.

Innsbruck. Ferd. Kogler.

Jules Gay, Le pape Clement VI et les affaires
d' Orient (1342—1352). Pariser Doktorthese. Paris,

Societe nouvelle de librairie et d'edition, 1904.

188 S. 8".

Auf Grund der vatikanischen Register und der west-

europäischen und byzantinischen Chroniken sucht der

Verf. die Verhandlungen im einzelnen darzulegen, die

das Papsttum unter Clemens VI. mit dem byzantinischen

Kaiserreich, Cypern, Venedig und dem Johanniterorden

angeknüpft hat, um einen Seebund gegen die Türken
ins Leben zu rufen. Die Arbeit will zeigen, dafs die

orientalischen Träume für die Menschen des 14. Jahrhs.

keine Chimäre waren, und dafs der heilige Stuhl nicht

aufhörte, durch alle Mittel die Ausführung des grofsen

Planes zu bewirken, die türkische Barbarei aus dem
christlichen Europa verschwinden zu lassen.

Notizen und Mitteilungen.

Unirersitätsscliriften.

Dissertationen.

L. Melchior, Beiträge zur Kulturgeschichte der

Rheinlande im 8. und 9. Jahrh. Freiburg i. B. 71 S.

F. Schrod, Die Gründung der Deutschordenskomturei

Sachsenhausen. Ein Beitrag zur Geschichte der Herren

von Münzenberg. Giefsen. 35 S.

Neu erschienene Werke.

L. M. Larson, The King's Household in England
before the Norman conquest. Doktor-Dissert. [Bulletin

of the Univ. of Wisconsin. No. 100. History Series.

Vol. I, No. 2.] Madison, Wisc. 50 cents.

Zeitschriften.

Bibliotheque de l'Ecole des Chartes. Juillel-Aoüt.

L.-H. Labande, Antoine de la Salle. — A. Boinet,
Notice sur deux manuscrits carolingiens ä miniatures

executes ä l'abbaye de Fulda. — H. Omont, Diplomes
carolingiens et autres documents concernant les abbayes
d'Amer et de Camprodon en Catalogne. — L. Delisle,

Phihppe-Auguste et Raoul d'Argences, abbe de Fecamp.

Neuere Geschichte.

Referate.

Emil Reich [Dr. iur.] Foundations of Modern
Europe. Twelve lectures delivered in the Uni-

versity of London. London, George Bell & Sons,

1904. X u. 262 S. 8'. Geb. Sh. 5.

Das Buch bietet 12 »University Extension«-

Vorträge, welche Reich, ein in London lebender

Ungar, Verfasser mehrerer historischer Werke,

in den Räumen der Londoner Universität ge-

halten hat. Sie wollen in kurzen Umrissen die

Geschichte Europas von 1763— 1871 erzählen.

Ihrer ganzen Auffassung nach sind sie nicht un-

gesund. Der Verf. ist nicht, wie man das heut-

zutage bei so vielen Ausländern findet, ein An-

hänger der Abschaffung des Krieges, oder etwa

der Ansicht, dafs die Geschichte eine Natur-

wissenschaft sei, oder der Meinung, die Massen

bedeuteten in der Geschichte alles. Er findet

warme Worte für die Bedeutung grofser Männer.

Auch bemüht er sich sichtlich
,

gerecht gegen

alle einzelnen Staaten Europas zu sein. (Doch

glaubt man eine Abneigung des Verf.s gegen

Preufsen, England und Österreich zu spüren.) So
wird man das Werkchen als Ganzes keineswegs als

ungesund oder gefährlich bezeichnen können. Um
so mehr freilich im einzelnen! R. verrät zunächst

an gar zu vielen Stellen die Neigung, um jeden

Preis Neues zu sagen. Und wie sieht dieses Neue

vielfach aus ! Was soll man z. B. zu einem Urteil

sagen, wie dieses (S. 137), dafs die Reaktion

unter Metternicb Deutschland im 19. Jahrh. mehr

geschadet, als der 30-jährige Krieg im 17. ? —
Sehr viel schlimmer sodann als derartige Geist-

reicheleien sind zahlreiche, z. T. grobe Ver-

stöfse und Irrtümer. So weit ich sehe, hat jeder

Rezensent des Buches auf einige von ihnen auf-

merksam gemacht. Im folgenden soll dazu eine

kleine, keineswegs vollständige, Nachlese ge-

halten werden, zur Warnung des Lesers und im

Hinblick auf eine ja wohl zu erwartende zweite

Auflage. Der Verf. verwechselt die berühmte

Encyklopädie Diderots u. a. mit der Encyclopedie

Methodique (S. 18). — Beaumarchais' Einflufs

auf den amerikanischen Befreiungskrieg wird weit

überschätzt (S. 21). Dafs der Convent die

höhere Erziehung reformiert habe (S. 44), ist

unhaltbar, trotzdem er viel davon redete. Be-

sonders ausführlich, aber sehr seltsam, ist die

Behandlung Napoleons (vier Vorträge). Bis 1810

ist er über jede Kritik in jeder Hinsicht hoch

erhaben — er war z, B. »garnicht grausam« —
und in allen seinen Mafsnahmen von vollendeter

Weisheit. 1810 wird er plötzlich verblendet.

Daher sein Sturz. Die eigentlichen Probleme

werden dabei kaum berührt. Die Bemerkungen über

seine Strategie (S. 56. ff.) sind ganz unzureichend.

Königin Luise war nicht »politisch unbedeutend«,

wie R. will (S. 58). Nelsons Vernichtung der

französischen Flotte bei Abukir hatte, so meint

R., keinen Einflufs auf Napoleons Pläne (S. 62)1

Erstaunlich ist die Behauptung, dafs »die poli-

tische Maschine, wie Napoleon sie geschaffen,

jetzt die politische Maschine beinahe jedes Landes

auf dem Festland ist« (S. 69). Der Verf. unter-

schätzt die Bedeutung des spanischen Krieges für

Napoleon. Er tadelt die Spanier heftig dafür,

dafs sie die Waffen gegen jenen ergriffen (S. 92).

Das schwierige Problem der österreichischen

Politik im Frühjahr und Sommer 1813 löst R.

spielend: Allein [!] die persönhche Eitelkeit

Metternichs trieb Österreich auf die Seite der

Verbündeten. Diese Wendung seiner Politik gegen



45 7. Januar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 1. 46

Napoleon, liest man mit wachsendem Erstaunen,

hatte »keinen historischen Grund in der Vergangen-

heit« (S. 109). Die Fürsten Europas (S. 127)

erhoben sich gegen Napoleon hauptsächlich, um
den Krieg als Gelegenheit zu benutzen, den

Völkern des Kontinents alle ihre politische

Freiheit zu rauben. Natürlich hätten die Fürsten

sich über die Ehre freuen sollen, Napoleon dienen

zu dürfen. Vielleicht teilt uns R. auch gelegent-

lich mit, worin die politische F'reiheit der Russen,

Preufsen, Österreicher zur Zeit der Freiheits-

kriege bestand. Der Gegensatz zwischen

klassischer und romantischer Literatur wird von

R. (S. 142 ff.) ganz unzureichend nur darin ge-

sehen, dafs in der klassischen Literatur Harmonie

zwischen schöner Form und gesundem Inhalt ge-

herrscht, während die romantische Poesie sich

durch schöne Form bei krankhaftem Inhalt aus-

zeichne, mag dieser Satz immerhin an ein be-

rühmtes Wort Goethes (an Eckermann) anklingen.

Der bekannte Naturforscher heifst Ludwig,
nicht Karl, Büchner (S. 169). Die schlesischen

Kriege haben bekanntlich nicht von 1740— 1763
blofs mit der Unterbrechung von 1748— 17 56 ge-

dauert (S. 189). Bismarck entstammte nicht einer

geringen Familie (small family — S. 193). Der
bekannte, kürzlich verstorbene, Historiker heifst

Ottokar, nicht Otto, Lorenz (S. 195). Bismarck

drohte in Nikolsburg nicht, wie R. zweimal

erzählt, mit Selbstmord, als er Schwierigkeiten

fand, den König für seine Pläne zu gewinnen:

hier hat der Verf. die »Gedanken und Erinne-

rungen« gar zu flüchtig gelesen! Die süddeutschen

Hohenzollern sind nicht die preufsische Dynastie

(S. 210). Ems liegt nicht am Rhein (S. 211).

Wir hören, dafs es Österreichs Pflicht gewesen,

Preufsen 1870 anzugreifen (S. 213). — Der
Verf. neigt schliefslich zu sehr dazu, für äufserst

komplizierte Erscheinungen nur einen Grund
anzunehmen. Das zeigt sich an vielen Stellen

seiner Vorträge, am deutlichsten aber in

folgendem Falle. Für die Tatsache, dafs

Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern
so spät seine politische Einigung fand, weifs er

(S. 184) eine einzige Ursache: die nämlich, dafs

Deutschland ein meist binnenländisches Gebiet

hatte; denn Binnenländer können nach R. nicht

leicht geeinigt werden. »Die See ist es, welche

ein Volk einigt« ! Wer dächte dabei nicht an

das alte Griechenland! Ein wie einfaches Studium
ist doch das historische für viele Leute! Die
mannigfaltigsten Entwicklungen werden durch

irgend einen Einfall auf je eine Ursache zurück-

geführt, und was verschlägt es, wenn, wie in diesem
Falle, der betreffende Einfall noch dazu ein

schlechter ist?

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

M. G. Schybergson [Prof. f. Gesch. an der Univ. Helsing-

fors], Historiska Studier. Stockholm, P. A. Nor-
stedt & Söner, [1904]. 316 S. 8". Kr. 4,50.

Der Verf. vereinigt in diesem Bande, auf den wir
noch zurückzukommen gedenken, sechs Abhandlungen,
die schon vorher in Fachzeitschriften veröffentlicht waren.
Die älteste stammt aus dem J. 1879, die jüngste i^i

1903 erschienen. Es finden sich unter ihnen zwei bio-

graphische Skizzen, die Lars Johann Ehrcnmalm und
Michael Speransky betreffen. Dem 19. Jahrh. k^
die Aufsätze über den Konflikt zwischen dci

ländischen Senat und dem Generalgouverneur Zakrcwsm
im J. 1825 und über das finnische Zensurreskript vom
J. 1850 an. In das 18. Jahrh. führt die Darstellung der
Reichstagswahlen in Abo während der P'reiheitszeil.

Am interessantesten dürfte der erste Aufsatz sein, der
die Frage zu beantworten sucht, ob Gustav Adolf ein

Glaubensheld oder ein Politiker war.

Notizen and Mitteilungen.

GesellschaftCB and Vereine.

Vollversammlung der Kommission für neuere Geschichte
Österreichs für das Jahr 1903i4.

Wien, 31. Oktober 1904.

Den Vorsitz führte der Prinz Franz Lichtenstein.

Anwesend waren die Mitglieder: Prof. A. Dopsch, Prof.

A. Fournier, Prof. J. GoU (Prag), Hofrat J. Hirn, Prof.

J. C. Jirecek, Prof. E. v. Ottenthai (Geschäftsleiter),

Prof. A. F. Pribram, Prof. O. Redlich, Staatsarchivar H.
Schütter, Prof. O. Weber (Prag), Hofrat G. Winter. Prof.

H. von Zwiedineck-Südenhorst (Graz).

Der Stand der Arbeiten ist folgender: Reg. -Rat Dr.

Th. Fellner hatte im Auftrage der Kommission die

.Ausarbeitung einer Geschichte der Organisation
der österr. Zentralverwaltung übernommen, und
das Ministeriinn für Kukus und Unterricht hat aus
diesem Anlasse einer Ausdehnung der Kommissions-
publikationen auf innere österreichische Geschichte der

neueren Zeit seine Zustimmung erteilt; F. wurde leider

nach Vollendung des gröfsten Teiles des Werkes durch
einen plötzlichen Tod hinweg gerafft, die Fertigstellung

ist Dr. H. Kretschmayr übertragen worden; er hoffte,

mit dem Drucke im Dezember beginnen zu können.
— Abt. Staats vertrage: für die .Ausgabe der österr.

englischen Staatsverträge hat Prof. A. F. Pribram die

allgemeine Einleitung und die Spezialeinleitungen der

einzelnen Verträge bis 1721 vollendet und stellt die

Vorlegung des Manuskripts des 1 . Bandes für die nächste

Vollversammlung der Kommission in .Aussicht; Staats-

archivar Schütter hat die allgemeine Einleitung der

österr.-französischen Staatsverträge beendet; Mitarbeiter

Dr. H. R. V. Srbik ist mit der Durcharbeitung der

iHollandica« des Haus-, Hof- und Staatsarchives für die

Ausgabe der österr.-niederländischen Verträge beschäftigt;

V'orarbeiten für die Herausgabe der Verträge Österreichs

mit Bayern, Pfalz, Württemberg und Baden wird Dr. R.

Gooss in Angriff nehmen. Die Ausarbeitung des 2. Teiles

des »Chronolog. Verzeichnisses der österr. Staatsver-

träge«, der die Zeit von 1763 bis zur Gegenwart umfassen

wird, hat Dr. L. Bittner weitergefördert. — Von der

Korrespondenz Ferdinands I. wird zunächst die

Familienkorrespondenz mit Karl V., Margarete, Statt-

halterin der Niederlande, und Maria, Königin von Un-

garn, von 1522— 1530 herausgegeben werden; Mit-

arbeiter Dr. Wilhelm Bauer kann sich nach erfolgter

Genesung von längerer Krankheit dieser Aufgabe wieder

voll widmen; ihn unterstützt in der Sammlung des

Materials Dr. K. Goll. — An weiteren Publikationen

der Kommission wurden noch folgende in .Aussicht ge-

nommen: auf Antrag Prof. Redlichs wurde beschlossen,

die für die Arbeiten der Kommission erstatteten Berichte

über österreichische Privatarchive mit Zustimmung der

Besitzer der betreffenden Archive in geeigneter Auswahl

und Bearbeitung als »Berichte über Quellen material zur

neueren Geschichte Österreichs« mit Sondertiteln in

zwangloser Folge zu veröffentlichen. Ebenso wurde

die .Aufnahme des im Auftrage Sr. Durchlaucht des
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Prinzen Lichtenstein von Dr. Hans Übersberger be-

arbeiteten Werkes »Österreich und Rufsland«
(Darstellung der politischen Beziehungen beider Staaten),

dessen 1. Band im Manuskripte schon vorliegt, unter

die Kommissionspublikationen genehmigt.

Personalctaronik.

Der aord. Prof. f. pommersche Gesch. und Altertums-

kunde an der Univ. Greifswald Dr. Theodor Pyl ist

kürzlich, 78 J. alt, gestorben.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

I. D. Marte, Die auswärtige Politik der Reichsstadt

Lindau von 1530-1532. Heidelberg. 105 S.

F. Meusel. Burkes Schriften gegen die französische

Revolution (1790—1797). Heidelberg. 52 S.

Xea erschienene Werke.

H. v. Zwiedineck-Südenhorst, Deutsche Ge-

schichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung

des neuen Kaiserreiches. 3. Bd. Stuttgart, Cotta.

W. Busch, Das deutsche grofse Hauptquartier und
die Bekämpfung von Paris im Feldzuge 1870— 71.

Ebda. M. 2.

A. von Ruville, William Pitt. Ebda. M. 24.

P. Holzhausen, Bonaparte, Byron und die Briten.

Ein Kulturbild aus der Zeit des ersten Napoleon. Frank-
furt a. M., Moritz Diesterweg. M. 6.

A. Wahl, Vorgeschichte der französischen Revolution.

1. Bd. Tübingen, Mohr. M. 7.

Natalie v. Milde, Maria Pawlowna. Hamburg, in

Komm, bei Seippel. M. 2.

Bismarcks Briefwechsel mit dem Minister Frei-

herrn von Schleinitz 1858—1861. Stuttgart, Cotta. M. 3.

Zeitschriften.

Historische Vierteljahrschrift. N. F. 7, 4. R.

Kötzschke, Bericht über die 8. Versammlung deut-

scher Historiker in Salzburg.

Annalen des Historischen Vereins für den Nieder-
rhein. 78. J. Greving, Wohnungs- und Besitzver-

hältnisse der einzelnen Bevölkerungsklassen im Kölner

Kirchspiel St. Kolumba vom 13.— 16. Jahrhundert. —
E. V. Oidtmann, Bildnisse des Reitergenerals Jan von
Werth. Grabstein des kurbayrischen Rittmeisters Stephan
von Werth, gefallen im Gefecht bei Beutelsbach 1643.
— H. F. Macco, Das jülichsche Geschlecht von Werth.
— K. Füssenich, Die Volksmission in den Herzog-

tümern Jülich und Berg während des 18. Jahrhunderts. —
J. Bongartz, Zur Geschichte der Dürener Papier-

industrie.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

O. Schrader [aord. Prof. f. vergl. Sprachforsch, an

der Univ. Jena], Die Schwiegermutter und
der Hagestolz. Eine Studie aus der Geschichte

unserer Familie. Braunschweig, George Westermann,

1904. 1 Bl. u. 119 S. 8".

Zweierlei Probleme sucht der Verfasser dieser

gelehrten und scharfsinnigen, allgemeinverständlich

und humorvoll geschriebenen Untersuchung zu

lösen: Woher stammt der Typus der bösen

Schwiegermutter? Woher die »unser soziales

Empfinden beleidigende« Gestah des Hagestolzen?

Diese Fragen beantwortet er folgendermafsen.

Man mufs unterscheiden zwischen der Mutter des

Mannes der Schwiegertochter gegenüber (Mannes-

mutter) und der Mutter des Weibes dem Schwieger-

sohn gegenüber (Weibesmutter). Ein glühender

Hafs zwischen derMannesmutter und derSchwieger-

tochter läfst sich seit altersher feststellen; er ist

begründet vornehmlich in der Zuneigung der

Mutter zum Sohne und in der oft beobachteten

freien Lebensführung der Schwiegertochter. Der
Typus der bösen Weibesmutter fehlt in der

litauisch-slavischen Welt überhaupt gänzlich; hier

gibt es vielmehr nur einen bösen Schwiegersohn.

In der römisch -germanischen Welt wächst die

drohende Gestalt der mechante belle-mere langsam

heran, tritt aber erst beim Ausgang des Mittel-

alters in die Erscheinung: die germanischen

Rechtsverhältnisse haben ihr den Boden bereitet.

— Den Hagestolzen hat die Stadt geboren; die

Urzeit kannte ihn nicht; die Gründe, die Seh.

dafür anführt, sind nicht neu : bereits bei Pustel

de Coulanges (La cite antique, 3. ed. 1870,

p. 49 ff.) kann man sie finden. Das sinkende

Altertum und namentlich die römisch-katholische

Kirche des Mittelalters, die dem Ehelosen das

Diplom der Heiligkeit verhiefs, war der Aus-

breitung des Junggesellentums günstig.

Linguistische und kulturgeschichtliche Argu-

mente durchdringen einander und ergänzen sich

gegenseitig. Es ist ungefähr die Methode Viktor

Hehns, mit der Seh. seine Resultate gewinnt.

In der Vorrede zu der 7. Auflage von Hehns

»Kulturpflanzen« (1902, S. XXI) hat Seh. ge-

sagt: »Er [Hehn] erkennt, dafs die Anfänge

indogermanischen Kulturlebens, von dem Firnis

westeuropäischer Zivilisation nur schlecht ver-

borgen, in der Welt der Slaven noch in Wirk-

lichkeit vorhanden sind.« Diese Erkenntnis hat

Seh. sieb ganz zu eigen gemacht; mit Vorliebe

wählt er seine Beispiele aus dem russischen

Volksleben. Als Schüler Hehns zeigt er sich

auch in der zu weit gehenden Skepsis gegen die

Ergebnisse nichtindogermanischer Forschung; ganz

vereinzelt begegnet ein treffender Hinweis auf

chinesische Zustände, während sich doch durch

systematische Ausnutzung des von Post, W^ester-

marck, Schurtz, Kohler u. a. gesammelten Mate-

rials mancherlei hätte noch anschaulicher gestalten

lassen; hier, vi^enn irgendwo, ist die Methode der

wechselseitigen Erhellung am Platze. So bedenk-

lich mir die unkritische Aneinanderreihung ethno-

graphischer Notjzen aus aller Herren Ländern

erscheint: eine isolierende Betrachtung der indo-

germanischen Verhältnisse kann zu leicht dem
alten Irrtum Vorschub leisten, als seien gerade

diese Verhältnisse besonders eigenartig und preis-

würdig. Dafs Seh. freilich durchaus nicht dieser

Ansicht ist, weifs jeder, der nur einen BHck in

sein »Reallexikon der indogermanischen Altertums-

kunde« geworfen hat.

Berlin. Hermann Michel.
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Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Dem Museum für Völkerkunde in Leipzig hat

Dr. Moritz AKons Stübel einen Teil seiner Bibliothek,

eine Anzahl Photographien und ein Vermächtnis von
15000 .M. mit der Bestimmung ausgesetzt, die Zinsen

dieses Kapitals zur Vervollständigung der von ihm be-

gründeten Abteilung für vergleichende Länderkunde zu

verwenden.

Gesellschaften nnd Vereine.

Gesellschaft für Erdkunde.

Berlin, 2. Dezembersitzung.

Dr. Preufs vom Museum für V'ölkerkunde sprach

über den Ein flu fs der Natur auf die Religion der
Altmexikaner, vor allem über die religiösen Deutun-

gen, die Mythen und Legenden, die sich an Sonnen-
aufgang und Sonnenuntergang knüpfen. Beim Sonnen-
aufgange siegt die Sonne über die Sterne und opfert sie

den Göttern. Dieser Auffassung liegen die Menschen-
opfer zugrunde, denen man eine Verjüngung der Götter,

eine Aufrechterhaltung ihrer Kraft und Leistungsfähigkeit

zuschrieb, weil die Einverleibung ihres Ebenbildes die

Gottheit stärken müsse. In den Codices finden sich

viele symbolische Darstellungen jener Kämpfe, bei denen
auch Morgen- und Abendröte eine Rolle spielten; der

Adler erscheint als Opfergott, das Kaninchen als Opfer-

tier, die Federschlange als Gegner des Opfergottes. Ver-

körpert wurden diese mythischen Vorstellungen in eigen-

artigen Ballspielen und dramatischen Aufführungen mit

Menschenopfern ; sie finden sich zum Teil über gröfsere

Gebiete Nordamerikas verbreitet. Der Sonnengott wurde
im Wasser geboren und ging allabendlich auch wieder
im Wasser zugrunde. Nachts aber fuhr er auf den
Gewässern der Unterwelt in einer Arche, die von einem
Hunde geleitet wurde, von West nach Ost, um dort

morgens wieder aus dem Wasser aufzuerstehen. Andere
M)rthen berichten von einem Feuerraube, der weit hinten

im Osten begangen wird, um das himmlische Feuer her-

zubringen. In Utah z. B. ist es der Coyote, der das
Feuer holt. Er verschafft sich ein schwarzes Gewand
(Nacht) und zieht nach Osten zu den Leuten, die dort

das Feuer hüten. Unentdeckt kann er zum Feuer ge-

langen und es entführen. .Auch der Raub des Lichtes

der Sterne und der Sonne kommt in den Mythen vor.

Fr. behandelte auch die Flutsagen, die in Amerika eine

Heimat haben. Die .-^rche wie die Taube sind auch
dort der durchaus autochthonen Sage eigentümlich. Die

Verbreitung der Flutsageri sei keineswegs allgemein. Man
begegne ihnen in Griechenland, Vorderasien, Indonesien,

in der Südsee, dagegen selten in Afrika und Europa.
Am deutlichsten treten sie in Amerika und zwar auch
in Südamerika auf. Die Entstehung dürfte auf geschicht-

liche Flutereignisse, die stets nach einiger Zeit mythischen
Charakter anzunehmen pflegen, zurückzuführen sein. An
der Behringstrafse z. B. sind derartige Einflüsse noch
nachzuweisen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Breslau Geh.
Reg.-Rat Dr. Josef Parts ch ist als Prof. Ratzeis Nach-
folger an die Univ. Leipzig berufen worden.

CBlTersltätsseh riften.

Dissertation.

W. Berensmann, Wirtschaftsgeographie Schantungs
unter besonderer Berücksichtigung des Kiautschou- Ge-
bietes. Halle. 32 S.

Nen erschienene Werke.

D. Detlefs en, Die Entdeckung des germanischen
Nordens im Altertum. [Quellen und Forschungen zur
alten Geschichte und Geographie, hgb. von W. Sieglin.

8.] Berlin, Weidmann. M. 2,40.

Erich Schmidt, Deutsche Volkskunde im Zeitalter

des Humanismus und der Reformation. t'Rberingi Hi«to
rische Studien. XLVII] Berlin, K*^-'" ^' r

A. Becker. .Methodik des .

richtes. [Klars Erdkunde. III.) \N

F. Grassl, Geschichte der deutsch-b(*h-

Siedelungen im Banat. [HaufTens Beitrage /.

böhmischen Volkskunde. V, 2.] Prag, Calve.
G. Pitre, Studi di leggende popolari in Sicilia e

nuova raccolta di leggende siciliane. ^^Biblioteca del!<?

tradizioni popolari siciliane. X-KII.] Turin, Claosen.
L. 4.

ZelUckrifUn.

Globus. 86, 23. F. Förstern an n, Vergleichung
der Dresdener .Mayahandschrift mit der Madrider. —
H. Singer, Das Reisewerk der deutschen Südpolar-
expedition. — K. Th. Preufs, Der Ursprung der Reli-

gion und Kunst (Forts.). — Der See Kossogol. —
Restaurierung der hanseatischen Ringmauer in Wisby.

Peterutanns Mitteilungen. hO, 11. W. Anz, Aus
dem zentralen Gebirgsland der Provinz Schantung. —
W. Halbfafs, Weitere Beiträge zur Kenntnis der pom-
merschen Seen. — H. v. J bering. Der Rio Juruä. —
A. Benrath, Über eine Eiszeit in der peruanischen
Küstenkordillere.

The Geographical Journal. December. The Ant-

arctic .Meeting at the Albert Hall. — H. R. Mill, Eng-
land and Wales \iewed geographically. — J. A. Bur-
don, The Fulani emirates of Northern Nigeria. — Cap-
tain J. Liddells journeys in the White Nile region. — C.

Skottsberg, On the zonal distribution of South .\tlantic

and Antarctic Vegetation. — Grueber and Dorville's

journey across Tibet. — E. A. Reeves, Van der Grin-

ten's projection.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

A. Björkander, Till Visby stads äldsta

historia, Ett kritisk Bidrag. Upsala, 1898. XVI

u. 137 S. 8».

Diese treffliche Dissertation liefert einen

wichtigen Beitrag zur Geschichte der schwedi-

schen Stadtverfassung und der Hanse. Der

Verf. hat, wie mir scheint, sehr wahrscheinlich

gemacht, dafs Visby als Stadt im wesentlichen

auf die Deutschen zurückgeht, dafs zwar lange

vor der Entstehung Visbys die Gotländer Handel

trieben, vor allem nach dem Osten und Südosten

hin, dafs es aber das Inselland Gotland und

nicht eine Stadt war, von der der Handel aus-

ging. Die Faktorei der Gotländer in Nowgorod
bestand bekanntlich lange Zeit vor der der

Hanseaten, letztere haben nur die Erbschaft der

Gotländer angetreten, und ihre Rechtsurkunden

weisen, wie Frensdorff seinerzeit bemerkt hat,

hiervon untrügliche Kennzeichen auf. Auch auf

Gotland selbst hat der deutsche Hansekaufmann die

Handelsbeziehungen der Gotländer allmählich an

sich gezogen, den Deutschen war es vorbehalten,

den Handel in eine Stadt zu konzentrieren,

deren Gründung ihr Werk war und in die die

Gotländer selbst erst später als ebenbür'i^rr

Faktor eintraten. Alles dies, ebenso das '. t r-

hältnis der deutschen Gäste in Visby zu der

eigentlich städtischen Bevölkerung erörtert Björ-

kander klar und anschaulich. Bei seiner Er-
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örterung über die ältesten gotländischen Siegel

hat er meine Bemerkungen in den Germanist.

Abbandlungen für K. Maurer 1893 S. 40 f. über-

sehen. Auch auf das Stadtrecht von Visby,

das in Deutschland wenig bekannt ist, obwohl
es in einer trefflichen .Ausgabe Schlyters (corpus

iuris Sveo Gothorum Vol. VIII) vorliegt, kommt
der Verf. zu sprechen. Eine erschöpfende Unter-

suchung über die Quellen des Visbyer Stadtrechtes

steht noch aus, wer sie vornehmen will, mufs

gleich bewandert im Quellenkreise der Hanse
wie der schwedischen und überhaupt nordischen

Völker sein. Was Bj. S. 52flF. sagt, ist nicht

immer zutreffend und weit weniger erschöpfend.

So entstammt von den prozessualen Instituten

das Bahrgericht in I 37 sicher lübischem Einflufs

(vgl. meine Untersuchung in den Germanist.

Abhandl. für Maurer). Aber darin wird Bj. zu-

zustimmen sein, dafs das Stadtrecht ausgeht vom
alten Gotlandslag, dem gegenüber es das Sonder-

recht sein soll. Jede Untersuchung über das

Stadtrecht wird somit das Gutalagh zugrunde zu

legen haben, eine Rechtsquelle, die uns freilich

Rätsel genug bietet und manche eigentümliche

Anklänge an norwegisch -isländisches Recht auf-

weist, so in der Eingangsformel, in Kapitel 4,

in dem an den isländischen fjörbaugsgardr er-

innernden Friedenskreis (banda), der vielleicht

auf die drei Asyle in 5 Moses 4, 41, 42 zu-

rückzuführen ist (vgl. Klostermann, Deutero-

nomium und Grogas 1900). Wilda, Maurer,
Schlyter u. a. ist dieser Zusammenhang bereits

aufgefallen, ohne dafs sich Sicheres zur Erklärung

beibringen läfst; denn dafs der Aufenthalt des

heiligen Olaf auf der Insel die Ursache ist, wird

vorweg nur als Hypothese zu betrachten sein.

Vielleicht bietet die Arbeit des Verf.s Anregung
zu erneuten Untersuchungen über Land- und

Stadtrecht der merkwürdigen Insel.

Rostock. Karl Lehmann.

Zur Psychologie der Gefangenschaft. Unter-
suchungshaft, Gefängnis- und Zuchthaus-
strafe, geschildert von Entlassenen.
Ein Beitrag zur Reform der Voruntersuchung und

des Strafvollzuges herausgegeben von Fritz Auer
[Dr. jur. et rer. pol.]. München, C. H. Beck (Oskar

Beck), 1905. VI u. 138 S. 8». M. 1,50.

Das merkwürdige Buch von Hans Leufs hat

den Anlafs zur Entwicklung einer neuen Literatur

gegeben, die Sträflinge über ihre Erfahrungen

zu Wort kommen läfst. Theoretisch genommen
ist dies das einzig richtige, da doch in jeder

Sache nur der das Recht hat über dieselbe zu

reden, der in ihr Erfahrung hat, und so hören

wir heute von entlassenen Sträflingen Dinge ge-

schildert und mitgeteilt, die uns mehr oder

weniger fremd waren, und aus denen wir viel

lernen können. Diese Darstellungen bieten nur

zweierlei Schwierigkeiten: einerseits bekommen

wir sie doch nur von einer einzigen Reihe

von Verbrechern, den Gebildeteren und immer-

hin noch Besseren, denn der Raubmörder, Ge-

wohnheitsdieb und Brandstifter kann in der Regel

nicht brauchbar schreiben und schildern, er will

es aber auch garnicht tun. Andrerseits fragt es

sich immer, ob und in wie weit das uns mitgeteilte

wahr ist; ist es nicht richtig, und wird es doch

gläubig und kritiklos hingenommen, so richtet es

selbstverständlich argen Schaden an. Gegen
das erste Moment läfst sich nichts machen, wohl

aber kann man wenigstens Schlüsse auf das

Leben der nichtschreibenden Verbrecher aus

den Angaben der schreibenden über ihre Mit-

gefangenen ziehen. Ob aber die Angaben wahr

sind, läfst sich mit ziemlicher Sicherheit fest-

stellen, wenn wir einmal ein sehr grofses Mate-

rial vorliegen haben werden und dann Vergleiche

machen können : sagt eine grofse Zahl von Ver-

brechern an verschiedenen Straforten über die-

selbe Frage dasselbe aus, dann wären Zweifel

daran doch gezwungen.

Das vorliegende Buch ist in dieser Richtung

schon recht belehrend. Der Verf. hat durch

Tagesblätter einen Aufruf an entlassene Sträf-

linge mit dem Ersuchen verbreitet, ihm ihre Er-

fahrungen mitzuteilen, er ist in der Lage, die

Angaben von 29 entlassenen Sträflingen zu ver-

öffentlichen. Tröstend ist die Lektüre nicht, wir

bekommen doch die Überzeugung, dafs die heu-

tige Strafe nicht im entferntesten das bietet,

was sie leisten soll. Es wird durchaus nicht

blofs geklagt, nirgends etwa geschimpft, man
gewinnt den Eindruck, dafs die schildernden

Leute Mängel aufdecken, um Abstellung zu

veranlassen. Dabei stimmen gewisse Anführun-

gen auffallend überein, so dafs sie Anlals zum

Überlegen geben. Es ist z. B. merkwürdig, wie

oft die Erklärung wiederkehrt: »früher war ich

konservativ, dynastisch usw. gesinnt — seit mei-

ner Strafe bin ich rotester Sozialist«. Ebenso

einstimmig wird — oft gar nicht im Tone der

Klage — darauf aufmerksam gemacht, wie wohl-

tätig ein gutmütiges, aufrichtendes Wort von Seite

der Beamten auch auf solche Leute wirkt, und

wie schädlich rohes, barsches Wesen ist. Ein-

stimmig wird versichert, dafs der Sträfling an

seiner Gesundheit argen Schaden leidet; Ursache

sei mangelnde Reinlichkeit, seltenes Baden, üble

Ventilation, schlechte, fettlose Kost, Frost in

den Disziplinarzellen. Moralisch deprimierend

wirke die Schwierigkeit, an seine Angehörigen

schreiben zu können, wenig Lektüre, Schweige-

gebot, sich mit niemandem aussprechen zu

können usw. Merkwürdig verschieden beurteilt

wird die Frage, ob Einzelhaft oder gemeinsame

Haft härter sei: aber das leicht zu ziehende Re-

sultat geht zweifellos dahin, dafs gemeinsame

Halt mit Gleichgesinnten das Günstigste, mit

ganz verschiedenen aber das Härteste sei. Von
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Vielen wird Einzelhaft als »unbedingt zum Irrsinn

führend i bezeichnet.

Ausnahmslos wird über Polizeiaufsicht geklagt,

die es auch dem mit bestem Willen versehenen

unmöglich macht, wieder ehrlichen Erwerb zu

finden.

Prag. Hans Grofs.

Heinrich Freese [Fabrikbesitzer], Die Gewinnbetei-
ligung der Angestellten. Gotha, Friedrich Emil
Perthes, 1905. 70 S. 8". M. 1.

Die Schrift ist eine Erweiterung des Vortrages, den

der Verf. , in dessen Betrieb seit längerer Zeit die Ge-

winnbeteiligung eingeführt ist, auf dem 15. evangelisch-

sozialen Kongrels gehalten hat. Er beschäftigt sich mit

der neuesten Literatur über die Frage, mit der Stellung

der Behörden, der Wissenschaft und der Geschäftswelt

zu ihr, sowie mit verschiedenen Systemen der Gewinn-
beteiligung. Er spricht dann über seine eigenen Erfah-

rungen , auch über die Stellungnahme der Arbeiter und
der anderen Angestellten zu der neuen Einrichtung und
schliefst mit dem Urteil Laroche- Jouberts, dafs Arbeits-

einstellungen verschwinden werden , sobald man dahin

gelangt sein wird , den Geschäftsgewinn in gerecht be-

messenem Verhältnis zwischen Kapital, Intelligenz und
.Arbeit zu teilen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. Edgar Jaffe,
der Eigentümer und Mitredakteur des Archivs für soziale

Gesetzgebung und Statistik, als Privatdoz. f. National-

ökon. habilitiert.

Xea erschienene Werke.

Thünen-Archiv. Organ für exakte Wirtschafts-

forschung hgb. von R. Ehrenberg. I, 2. Jena, Gustav
Fischer. Bd. M. 20.

H. Averdunk, Die Duisburger Börtschiffahrt. Duis-

burg, Joh. Erwich.

K. Schirmacher, Die moderne Frauenbewegung.
[Aus Natur und Geisteswelt. 67.] Leipzig, Teubner.
Geb. M. 1,25.

Carl Fischer, Aus einem Arbeiterleben. Jena und
Leipzig, Diederichs.

A. Man es, Versicherungswesen. [Teubners Hand-
bücher für Handel und Gewerbe.] Leipzig, Teubner.

W. J. Ashley, The progress of the German wor-
king classes in the last quarter of a Century. London,
Longmans, Green, and Co. Sh. l. 6 d.

E. Mischler und J. Ulbrich. Österreichisches

Staatswörterbuch. 2. Aufl. 4. Lief. Wien, Holder.

F. Sun der, Das Finanzwesen der Stadt Osnabrück
von 1648— 1900. [Conrads Sammlung nationalökon.

und Statist. Abhandl. des staatsw^. Seminars zu Halle.

47.] Jena, Fischer. M. 5,60.

W. Waltz, Vom Reinertrag in der Landwirtschaft.

[Brentano - Lotz' Münchener VolkswirtschaftL Studien.

69.] Stuttgart, Cotta. M. 2,40.

Th. Mommsen, Gesammelte Schriften. I: Juristische

Schriften, l. Berlin, Weidmann. M. 12.

E. Cuq, Les institutions juridiques des Romains. I.

L'ancien droit. 2. ed. Paris, Plon-Nourrit. Fr. 6.

Statistica giudiziaria civile e commerciale e

statistica notarile per l'anno 1900. P. I. Rom, Druck
von Bertero e C.

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1901.

Ebda.
Zeltschriften.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

November. E. Muenst erberg. Das Problem der Armut.
— V/. Ed. Biermann, Sozialwissenschaft, Geschichte
und Naturwissenschaft. — A. Hertzog, Das elsafs-

lothringische Gesetz vom 14. Juli 1903 betr. die Er-

richtung und den Betrieb von Apotheken. — P. Lif
schitz, J. B. Says Mcthodok i..r w.... v.,f.„.........

Schaft. — R. Wilbrandt.
Maximalarbeitstag und .Mind. „^

Weberei. — B. Harms, Zur bcgri(Tsbestimmung des
»Kaufmanns«, > Fabrikanten ^c und > Handwerkers«. —
A. Emminghaus, Zum Kapitel der Haushaltskos'...n

— W. Kalckstein, Das Einlogierwe.sen in deutschen

Städten.

Zeilschrift für das Privat- und öffentliche Recht
der Gegenwart. 32, 1. F. W. .Maitland, Trust und
Korporation. — A. Menzel, Homo sui juris. Eine
Studie zur Staatslehre Spinozas. — H. Reiche! . Induk-

tion in der Jurisprudenz. — J. Hupka, Wie weit ist

bei Versicherungsverträgen die Vertragsfreiheit h

lieh der Verwirkungsklausel durch zwingende I

Sätze zugunsten des Versicherten einzuschränken; —
St. Brafsloff. Die Legitimation der liberi adulterini

durch nachfolgende Ehe im heutigen Recht

Archiv für katholisches Kirchenrecht.

Schmid, Kirchliche Verordnungen der Passauer liisohofe

Otto von Lonsdorf und Wichard von Perchtoldsdorf. —
Säg mü Her, Loisy und das Kirchenrecht. — J. G.

Mayer, Die Patron atsVerhältnisse in der Schweiz. —
A. Rösch, Das Kirchenrecht im Zeitalter der .Aufklä-

rung (Forts.). — P.A.Kirsch, Der sacerdos proprius

in der abendländischen Kirche vor dem Jahre 121.0. —
Heiner, Bruch des diplomatischen V'erkehrs zwischen

dem .Apostolischen Stuhle und Frankreich.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

La correspondance de A. Volta et M. van
Marum. Publice par J.

Bosscha [Secretaire

de la Societe hollandaise des Sciences]. Leiden, .\.

W. Sijthoff. 1905. XX u. 203 S. 8». '.M. 7.

Die holländische Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Harlera besitzt den wissenschaftlichen

Nachlafs einer Reihe holländischer Gelehrter und

beabsichtigt ihn der Öffentlichkeit zu übergeben,

sobald die Herausgabe der sämtlichen Werke
von Huygens, mit welcher sie gegenwärtig unter

voller Inanspruchnahme ihrer Kräfte beschäftigt

ist, beendet sein wird. Unter diesen nachge-

lassenen Schriften befinden sich auch die von

van Marum, der mit den namhaftesten Gelehr-

ten seiner Zeit, darunter auch Alexander Volta,

im Briefwechsel stand. Da nun aber das Isti-

tuto Reale Lombardo di Scienze e Lettere in

Mailand eine Herausgabe der Werke Voltas vor-

bereitet und ihm Abhandlungen, die Volta als von

ihm verfafst erwähnt, fehlen, diese aber in den

Briefen an van Marum enthalten sind, so hat sich

auf die Anfrage der italienischen Kommission

hin der Herausgeber entschlossen, den Brief-

wechsel zwischen Volta und van Marum jetzt

schon zu veröffentlichen, und man raufs ihm da-

für in hohem Grade dankbar sein. Denn eben-

so wie Volta die Erfindung der nach ihm ge-

nannten Säule in dem berühmten Briefe an

Banks vom 20. März 1800 zuerst bekannt gab,

so hat er die Vorarbeiten dazu, die zugleich

Galvanis Annahme einer tierischen Elektrizität mit

Erfolg bekämpften, in zwei Briefen, welche den
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wichtigsten Teil der vorliegenden Sammlung
bilden, niedergelegt. Aus den beiden Jahrzehn-

ten von 1782 bis 1802 enthält sie im ganzen

29 Briefe, darunter siebzehn von Volta, die

übrigen von van Marum, von denen sich neun-

zehn in Harlem befinden. Man kann dem Heraus-

geber nur zustimmen, wenn er den Hauptwert

von Briefen, wie die vorliegenden, darin sieht,

dafs der Urheber einer Entdeckung bei deren

Bekanntgebung nur selten alles mitteilt, was ihn

dazu geführt hat, dafs dies aber aus seinen

Briefen darüber zu entnehmen ist. So geht

denn auch der vorliegende Briefwechsel auf

alles ein, was in dem genannten Zeitraum in be-

treff der angeregten Fragen den beiden For-

schern durch den Kopf ging: Voltas Arbeiten

über das Verdampfen des Wassers, über den

Kondensator, das Elektrometer und die Luft-

elektrizität, über die Erklärung der Versuche

Galvanis und die Voltasche Säule, van Marums
elektrische Versuche werden darin besprochen.

Besonders hervorzuheben sind die Briefe Voltas

vom 30. August und vom 11. Oktober 1792 und

der übrigens von seinem Verfasser selbst bereits

veröffentlichte von van Marum vom 29. Novem-
ber 1801, nicht wegen ihrer gröfseren Länge,

sondern wegen der bereits erwähnten Wichtig-

keit ihres Inhaltes. In den beiden ersten gibt

Volta die Gründe an, um derentwillen er die

Annahme Galvanis von der tierischen Elektrizität

verlassen hat und die durch den Kontakt von

Metallen untereinander und mit Flüssigkeiten er-

haltene Elektrizität für gleichartig mit der Rei-

bungselektrizität erklären zu müssen glaubt,

während in dem letzteren van Marum über die

mit seinen Verstärkungsflaschen auf Voltas Vor-

schlag in Gemeinschaft mit Pfaff angestellten

Versuche berichtet, die ihn zu der Ansicht

seines Freundes bekehrt haben. Den Briefen

hat der Herausgeber Noten zugefügt, von denen

er mit Recht annimmt, dafs sie dem Leser will-

kommen sein werden. Bringen sie doch über

alles der Erklärung Bedürftige die wünschens-

werten Aufschlüsse und füllen namentlich auch

die Lücken aus, die vielfach zwischen dem In-

halt der Briefe bleiben mufsten. Dabei mag es

freilich dahin gestellt sein, ob man berechtigt

ist, den von Volta 17 92 angegebenen Apparat

aus zwei verschiedenen in Flüssigkeit getauchten

Metallplatten, deren herausragende Teile durch

die Zunge des Beobachters leitend verbunden

wurden, für seine erste Säule zu erklären, denn

mit ihm verfolgte Volta einen wesentlich anderen

Zweck, wie mit der späteren Säule, oder ob man
aus dem Briefe vom 22. Juni 1802 mit solcher

Bestimmtheit das Ohmsche Gesetz herauslesen

kann, wie es der Herausgeber tut. Vorbereitet

ist dieses durch die Versuche Voltas unzweifel-

haft, doch besafs er den Begriff des elektrischen

Widerstandes noch nicht. Den Briefen sind

Nachbildungen der recht ungeschickten Zeich-

nungen Voltas beigegeben, auch eine Zeichnung

der Säule, die von van Marum herrührt, ist zu-

gefügt. Eine phototypische Wiedergabe des

Schlusses des Briefes vom 1 1. Oktober 1792 findet

der Leser ebenfalls. Das schön ausgestattete

Buch wird mit Freuden überall da aufgenommen

werden, wo ein Interesse für die Geschichte der

Physik vorhanden ist.

Clausthal. E. Gerland.

Richard Hesse [Privatdoz. f. Zool. an der Univ. Tü-
bingen], Abstammungslehre und Darwinismus.
2. Aufl. [Aus Natur und Geisteswelt. 39. Bdch.] Leip-

zig, B. G. Teubner, 1904. I BI. u. 128 S. 8° mit 37

Fig. im Text. Geb. M. 1,25.

Dies aus einem Volkshochschulkurs entstandene Büch-

lein, das in den gegenwärtigen Stand der Abstammungs-
lehre einen möglichst klaren Einblick geben will, hat bei

seinem ersten Erscheinen an dieser Stelle (1903, Sp. 553)

eine anerkennende Besprechung erfahren. Der Verf. hat

das Nötigwerden der 2. Auflage dazu benutzt, kleinere

Fehler zu berichtigen und auch den Text an einzelnen

Stellen zu erweitern. Auch ist die Zahl der .Abbildungen

um sechs vermehrt worden.

Max Eyth, Lebendige Kräfte. Sieben Vorträge aus

dem Gebiete der Technik. Berlin, Julius Springer,

1905. VII u. 284 S. 8". M. 4.

Der als Ingenieur wie als Erzähler wohlbekannte
Verf. gibt aus den letzten zehn Jahren eine Anzahl von
Vorträgen, die »auf dem Boden der Arbeit entstanden sind

und von Werken erzählen«, bei denen er irgendwie be-

teiligt gewesen ist. Sie beziehen sich auf einen Teil

der lebendigen Kräfte, »die unsere Zeit bewegen und die

in tausendfacher Erscheinung und an allen Enden der

Erde das Leben der Menschen bestimmen, bald schein-

bar nur dem materiellen Fortschritt dienend, und gleich-

zeitig ihre geistige Entwicklung aufs tiefste beeinflussend,

bald auf geistigem Gebiet sich bewegend und dabei mit

der Welt des Stoffes ein gewaltiges Spiel treibend«. Die

Themata lauten: »Poesie und Technik«, wobei der Verf.

Technik definiert als alles, was dem menschlichen Wollen

eine körperliche Form gibt, »Das Wasser im alten und
neuen Ägypten«, »Die Entwicklung des landwirtschaft-

lichen Maschinenwesens in Deutschland, England und
Amerika« , »Mathematik und Naturwissenschaft der

Cheopspyramide«, »Binnenschiffahrt und Landwirtschaft«,

»Ein Pharao im Jahrhundert des Dampfes« , und »Zur

Philosophie des Erfindens«.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronih.

Der Privatdoz. f. Chemie an der Techn. Hochschule

in Stuttgart Dr. Hugo Kaufmann ist zum aord. Prof.

ernannt worden.
An der Univ. Leipzig hat sich der Assistent am phy-

sikal. Institut Dr. H. Scholl als Privatdoz. f. Physik

habilitiert.

Der Privatdoz. f. Phys. an der Univ. Bologna Dr.

Bernhard Dessau ist als Prof. an die Univ. Perugia

berufen worden.

An der Univ. Halle hat sich der Assistent am zoolog.

Institut Dr. L. Brüel als Privatdoz. f. Zool. habilitiert.

Der Prof. f. Wasserbau u. Baukonstruktionen an der

Techn. Hochschule in Aachen Geh. Reg.- Rat Dr. ing.

Ludwig Intze ist am 28. Dezbr., 61 J. alt, gestorben.

Der Prof. f. techn. Physik an der Techn. Hochschule

in Karlsruhe Geh. Hofrat Dr. H. Meid ing er ist zu Be-

ginn des Jahres in den Ruhestand getreten.



57 7. Januar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. NV. 1. 58

Neu erarhienene IVerke.

J. U. Ziegler, Die wahre Ursache der hellen Licht-

strahlung des Radiums. 2. Aufl. Zürich, in Komm, bei

Orell Füfsli. M. 1.50.

Zeitschriftea.

The Messenger of Mathematics. October. C u n n i n g -

harn and H. J. Wood all, Determination of successive

high primes (cont.). — H. J. Wood all, On synthetic

di Vision. — G. A. Miller, Extension of a fundamental
theorem in group theory.

Das Weltall. I.Dezember. A. Sieberg, Erdbeben-
und Vulkan -Katastrophen der letzten Jahre. — Chr.

Jensen, Die blaue Himmelsfarbe (Schi.). — M. Jacobi,
Atlantis und die Kunde von Amerika im Altertum. —
\'. von Lysakowski, Der Cyklon von Moskau am
•i.— 29. Juni 1904.

Justus Liebigs Annalen der Physik. 337, 2. P.

Köthner und E. Aeuer, Über das Atomgewicht des
Jods. — W. Manchot und P. Krische, Über die Ein-

wirkung von Schwefelammonium auf Ketone und die

Umwandlung von Thiopinakonen in Kohlenwasserstoffe.
— E. Erlenmeyer jun., Zur Kenntnis der ct-Amido-
säuren. — Derselbe und F. Bade, Über die Synthese
einiger a-Amido-ß-hydroxysäuren.

Annales de Chimie et de Physique. Decembre. A.

Brochet et J. Petit, Contribution ä l'etude de l'electro-

lyse par courant alternatif. — OechsnerdeConinck,
Contribution a l'etude du chlorure d'uranyle. — G.

Chavanne, Sur l'acide isopyromucique.

The Qiiarterly Journal of the Geological Society.

60, 4. A. J. R. .A.tkin, The genesis of the gold-deposits

of Barkerville and the vicinity. — W. Baldwin and
W. H. Sutcliffe, Eoscorpius sparthensis. — G. Barrow,
On the Moine Gneisses of the East- Central Highlands
and their position in the highland sequence. — W. S.

Boalton, The igneous rocks of Pontesford Hill.

Beihefte zum botanischen Zentralblatt. 2. Abt.

18, 1. Fr. Schulte, Zur Anatomie der Flechtengattung
Usnea. — H. Solereder, Über abnormale oberirdische

Sprosse des Tannwedeis. — J. Schwarzbart, Anato-
mische Untersuchung von Proteaceen-Früchten und -Sa-

men. — F. Hock,' Ankömmlinge in der Pflanzenwelt
Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts.

Botanical Gazette. 38, 5. E. C.Jeffrey, A fossil

Sequoia from the Sierra Nevada. — G. H. Shull, Place-

constants for Aster Prenanthoides.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Anatomie und
Ontogenie der Tiere. 21, 1. G. Tornier, Bau und
Betätigung der Kopflappen und Halsluftsäcke bei Cha-
mäleonen. — R. Goldschmidt, Der Chromidialapparat
lebhaft funktionierender Gewebszellen. — A. Goette,
Über den Ursprung der Lungen.

Medizin.

Referate.

Gaston Graul [Arzt in Neuenahr], Einführung
in das Wesen der Magen-, Darm- und
Konstitutionskrankheiten, 2. Teil: Die
Therapie der Magen-, Darm- und Konsti-
tution skrankheiten. Ein Leitfaden für Studie-

rende und Ärzte. Würzburg, A. Stuber (C. Kabitzsch)

1904. IX u. 235 S. 8». M. 3,60.

Der erste Teil des Werkes ist im Jahre

1903 in demselben Verlage erschienen. Auf
dem Titelblatt des jetzt vorliegenden Bandes
bekennt sich der Verf. als ehemaligen Assisten-

ten Leubes und ist gegenwärtig Besitzer und

Leiter einer Privaiklinik für Vcrda
Stofifwechselkrankeitcn in Bad Nr
der Verf. seine wissenschaftliche U
für durch sein Büchlein erweisen woihf:, so ist

ihm dieses gelungen. Er ist ein denkender Arzt
und aus einer guten Schule hervorgegangen.
Der Verf. gibt eine grofse Reihe praktisrli

wichtiger Winke, welche alle Beachtung ver-
dienen. Die Arbeit trägt einen originellen

Charakter, sie liest sich sehr gut, und jeder
Arzt, welcher das aufmerksam tut oder an der
Hand des guten Sachregisters sich über die ein-

schlägigen Fragen zu verständigen sucht, wird
die Arbeit des Verf.s nicht unbefriedigt aus der
Hand legen.

Göttingen. W. Ebstein.

Gottlieb Pick [praktischer Arzt in Aufsig. Dr.], Die
Lungentuberkulose als Volkskrankheit und
die Mittel zu ihrer Bekämpfung. [Sammlung
gemeinnütziger Vorträge, hgb. vom Deutschen Vereine
zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag.
Nr. 309.] Prag, in Komm, bei J. G. Calve (Josef
Koch), 1904. S. 91— 106. 8». H. 20.

Der Verf. will die drei >Grundwahrheiten« seinen
Lesern ins Bewufstsein rufen, dafs die Lungentuberkulose
eine ansteckende Krankheit ist, dafs sie eine verhütbare
Krankheit und dafs sie eine im .\nfangsstadium heil-

bare Krankheit ist. Er spricht deshalb über den Erreger
der Krankheit, über die Wege der .Ansteckung, über die

angeborene und die erworbene Disposition zur Tuber-
kulose, schliefslich über die Behandlung der Krankheit.

Notizen und Mittellungen.

Personakhronik.

Der aord. Prof. f. Dermatol. an der Univ. Rostock
Dr. Max Wolters ist zum ord. Honorarprof. ernannt
worden.

An der Univ. Berlin haben sich Dr. Erich Abder-
halden f. physiol. Chemie und Dr. Josef Heiborn f.

Augenheilkunde als Privatdoz. habilitiert.

Dem Privatdoz. f. Arzneimittellehre an der Univ.

Marburg Dr. Otto Loewi ist der Titel Professor ver-

liehen worden.
Zeitschrift««.

Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur all-

gemeinen Pathologie. 37, 1. W. Lindemann. Über
die Resorption in der Niere. — E. Krompecher, Über
Verbindungen, Übergänge und Umwandlungen zwischen
Epithel, Endothel und Bindegewebe bei Embryonen, nie-

deren Wirbeltieren und Geschwülsten. — G. Stertz,
Ein Beitrag zur Kenntnis der multiplen kongenitalen

Gliomatose des Gehirns. — J. Witte, Üb>€r Perforation

der Aorta durch akute bakterielle Aortitis bei Py-m ^.

— F. Neri, Sopra un caso d'incipiente adenocar.

primitivo circoscritto alla mucosa e sottomucosa _. _

appendice vermiforme. con infiammazione cronica, causa

di ripetuti attacchi appendicitici. — J. Wiesel, Bemer-

kungen zu der Arbeit von Dr. Iv. Karakascheff : Beiträge

zur pathologischen .Anatomie der Nebennieren.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Emma Reinhart [Dr. phil.]. Die Cluniacenser
Architektur in der Schweiz vom X- b

Jahrhundert. Zürich, Schulthess & Cc '
^ -i

8». M. 3.
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Das vorliegende Schriftchen reiht sich jenen

so dringend erwünschten monographischen Studien

an, die uns den Einflufs einzelner Orden im all-

gemeinen oder in abgegrenzten Gebieten auf die

Entwicklung der Architektur nachzuweisen ver-

suchen; so wie Enlart die bedeutungsvolle Rolle

französischer Cistercienser in der Frühgeschichte

der Gotik, Baer das Charakteristische der Hir-

sauer Schule und ihr Wirken festgestellt haben.

Bei Reinharts Monographie haben wir es ersicht-

lich nur mit einer fleifsigen Zusammenstellung

der Forschungsresultate anderer zu tun, die

aber doch, weil sie jetzt einen besseren Über-

blick gestattet, mancherlei neue Gesichtspunkte

eröffnen kann. Führer für das eigentlich Histo-

rische sind Sackur, für das Kunstgeschichtliche

zumeist Rahn und Naef gewesen. Eingehender

behandelt die Verfasserin dann die Eigenheiten

der Cluniacenserschule, die reichentwickelte, durch

das gerade in diesem Orden hochgesteigerte

liturgische Leben bedingte Choranlage und die

westliche, zwischen die zwei Türme eingeschobene,

gewöhnlich mit Obergeschofs versehene Vor-

halle. Die Bestimmung, die dieser Vorhalle zu-

gewiesen wird, Aufenthaltsort für Büfsende oder

Exkommunizierte zu sein, wenn auch nach alt-

christlichem Vorbild angenommen, wird nicht

glaubwürdiger gemacht durch den Hinweis,

dafs die Cluniacenser einmal während eines

Interdiktes das Recht erhielten, bei verschlossenen

Türen Messe zu lesen (S. 34). Als aus-

gesprochene und ausschliefsliche Klosterkirchen

gewährten die Gotteshäuser der Cluniacenser

den Laien nur sehr beschränkten Zutritt; der

Abschlufs war um so notwendiger, als durch

Eintritt zahlreicher Laien in das Kircheninnere

selbst leicht die häufigen liturgischen Umgänge
gestört werden konnten, oder, was uns auch

anderwärts, z. B. für die Vorhallen von eng-

lischen Kirchen berichtet ist, wenn die Frauen

durch die Klosterdisziplin nicht zugelassen waren

(vergl. Bygate, The cathedral church of Durham
2. Aufl. 1900 72 ff.). Auch den hl. Michael,

dem die in den Vorhallen, besonders in den Ober-

geschossen untergebrachten Kapellen geweiht

waren, möchte ich, selbst wenn man ihn »als Vor-

boten des jüngsten Gerichtes« fassen kann, nichtmit

den Exkommunizierten in Verbindung bringen,

sondern mit dem hier im Westen gewöhnlich

angelegten Friedhof (vgl. Consuetudine Farfenses,

edit. Albers p. 138). Es entspricht ganz den

Gepflogenheiten von Cluny, wo die systematische

kirchliche Fürsorge für die Toten ihren Ursprung

nahm, dafs sie jedem Gotteshaus, da, wo es

zum Bereich der Toten führte, eine Kultstätte

für den Patron der Toten anfügte, für den »sig-

nifer, der nach der Liturgie respraesentet

[animas] in lucem sanctam«. Eine zusammen-

fassende Untersuchung dieser Frage könnte wohl

ganz wertvolle Resultate für Kunst- wie Liturgie-

geschichte zu Tage fördern. Mit den zwei ge-

nannten Eigentümlichkeiten bürgert die Clunia-

censerschule, die erste markantere Bauschule

im Abendland, zwei auffallende Motive ein, die

bekanntlich Strzygowski schon in sehr viel

früherer Zeit an kleinasiatischen Bauten nach-

gewiesen hat. Es wäre also, will man den

Faden zwischen Orient und dem mittelalterlichen

Abendland festknüpfen, zunächst von Cluny bezw.

den Voraussetzungen zu seiner Reform- und

Kulturarbeit auszugehen. — Nach den allg. Be-

trachtungen behandelt die Verfasserin eingehen-

der die wichtigen Cluniacenserkirchen von Ro-

mainmotier und Payerne, kursorischer die Bauten

der übrigen Schweizer Priorate, um erst wieder

Allerheiligen in Schaffhausen einer näheren Unter-

suchung zu unterziehen. Da hier die deutsche

Spielart der Cluniacenser, die Hiersauer, einsetzen,

wäre eine weitergehende Beiziehung der Spezial-

Studie von Baer: Die Hirsauer Bauschule (Freib.

1897) nicht ohne Wert gewesen. Auch hätte

Ducketts Dokumentenpublikation, Visitations

and Chapter-Generals of the Order of Cluni in

respect of Alsace . . . Transjurane. Burgundy usw.

from 1266—1529 (Lond. 1893) manch nützliche

geschichtliche Angaben vermitteln können.

Freiburg i. B.
J, Sauer.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

König Georg von Sachsen, der Grofsherzog von
Sachsen-Weimar und die Herzöge von Altenburg, Koburg-

Gotha und Meiningen, haben dem Germanischen National-

museum den Abgufs des Grabmals des Erzbischofs
Ernst von Magdeburg, Herzog von Sachsen,

(t 1513) im Dom zu Magdeburg erworben. Das rein

gotische Werk 1497 von Peter Vischer gefertigt, ist die

Zweitälteste seiner sicheren Arbeiten. Die Seitenwände

der reich ornamentierten Tumba sind mit prächtig stili-

sierten Wappen geziert, dazwischen stehen die 12

Apostel, die unmittelbaren Vorgänger der Gestalten des

Sebaldusgrabes, sowie die Heiligen Stephanus und
Mauritius. Oben ruht in vollem Ornate der Herzog.

Über seinem Haupte wölbt sich ein Baldachin von
filigranartiger Durchbildung mit umgebogener Spitze.

Allerlei Getier kriecht um den Sockel der Tumba, ähn-

lich wie am Sebaldusgrab. Durch dieses Geschenk ist

wieder ein Schritt vorwärts getan zu dem Ziele, die

Werke der grofsen deutschen Meister in dem German.

Nationalmuseum zu vereinen.

Personalchronik.

An der Univ. Tübingen hat sich der Kustos am
Kunsthistor. Institut Dr. Erich Hey fei der als Privatdoz.

f. Ästhetik habilitiert.

Der Dozent an der Techn. Hochschule zu Berlin Prof.

Dr. Alfred Gotthold Meyer ist am 17. Dezbr., 40 J.

alt, gestorben.

Der Prof. f. Archäol. an der Univ. Kopenhagen Dr.

Julius Löffler ist kürzlich, 61 J. alt, gestorben.

Neu erschienene Werke.

M. Bukofzer, Zur Hygiene des Tonansatzes unter

Berücksichtigung moderner und alter Gesangsmethoden.

[S.-A. aus dem Archiv für Laryngologie. 15,2.] Berlin,

Hirschwald.

F. Witting, Kirchenbauten der Auvergne. [Zur

Kunstgeschichte des Auslandes. XXVIII].. Strafsburg,

Heitz. M. 3,50.
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Stellung als Bibliothekar,
Redakteur u. iL sucht Dr. phil. Längere Tätigkeit

an Univ.-Bibl. , ausgedehnte Kenntnis europ. Sprachen

(1 J. im .Auslande). Briefe erb. unter Y 153 a. d. Kxp. d. Bl,

Verlag von Fei. Rauch's Buchhandlung in Innsbruck.

Zeitschrift für katholische Theologie.

XXIX. Jahrgang.

Jährlich 4 Hefte. Preis 6 Mk.

Inhalt des soeben erschienenen 1. Heftes:

Abhandlungen. H.J.Cladder, Hebr. 1, 1—3 10 S. 1

Suv. Üunin-Borkowski, Methodologische Vorfragen zur
urchrisilichen V'erfassungsgeschichte (2. Art) S. 28

. Schmid, Die Einführung der christlichen Taufe S. 53
..:. Grabmann, Studien über Ulrich von Strafsburg (I. Ab-

schnitt) S. 82

Rezensionen. St. Ehses, Conplium Tridentinum (A. Kröfs) S. 108.

— V. Fr ins. De actibus humanis (H. .Voldin) S. 114. — J. B.

Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes (J.

Biederlack) S. 117. — VV. Scherer, Der erste Cletnensbrief

an die Korinther (A. Merk) S. 122. — R. Rei tzenstein,
Poimandres, Studien zur griechisch- ägyptischen und frOh-
chnstlichen Literatur (A. Kuhn) S. 124. — F. Bridge tt, Leben
des sei. Johannes Fisher (A. Kröfs) S. 127. — E. Kautzsch,
Wilhelm Gesenius' Hebräische Grammatik (P. Joüon) S. 129.

— X. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen
Luther (H. Hurter) S. 133. — A. v. Maltzew, Oktoich (N.

Nilles) S. 137. — F. Heiner, Benedict! XIV opera inedita (M.
Hofmann) S. 142. — W. Dittmar, Velus Testamentum in

Novo (L. Fonck) S. 143. — A. Crampon, La Sainte Bible

(L. Fonck) S. 145. — M. Buchberger, Kirchbches Hand-
lexikon (L. Fonck) S. 147. — Herders Konversations-
Lexikon (U. Holzmeister) S. 151.

Analekten. Neuere moral- und pastoral- theologische Schriften
(H. Noldin) S. 154. — Zur Literatur über die soziale Frage
(M. Hofmann) S. 156. — Zu den Brevierlektionen der Päpste
Euaristos und Alexander L (R. v. Nostitz-Rieneck) S. 159. —
Heinrich von Bitterfeld, O. pr., Professor in Prag (G. Sommer-
feldt) S. 165. — Eine vollständige Handschrift der Acta Ar-
chelai (A. Merk) S. 168. — Zur Katechetik (M. Gatterer) S. 17i.
— Noch einige Aktenstücke zum 5" o Streite im 16. Jahrh.
(B. Duhr) S. 178. — Eine kommentierte Ausgabe des angeb-
lich von Laymann verfafsten Processus juridicus contra sagas
(B. Duhr) S. 190. — Rede des Nestorius über Hebr. 3, 1 über-
liefert unter dem Namen des hL Chrysostomus (S. Haidacher)
S. 192. — Aus der Ära der bayerischen Aufklärung unter
Montgelas (J. Stiglmayr) S. 195. — Alois Meisters historisches

Programm (E. Michael) S. 204. — Zum Jubelfest der unbe-
fleckten Empfängnis Mariens (H. Hurter) S. 205. — Der hl.

Bonifatius, der Apostel der Deutschen (A. Kröfs) S. 207. —
Die Parabel vom verlorenen Schaf lein (L. Fonck^ S. 208.

Kleinere Mitteilungen S. 209

Literarischer Anzeiger Nr. 102 S. l*

Mit Beilagen: 1. J. Stufler, Die Verteidigung Schalls

durch Professor Kiefl (gratis).

2. Prospekt betr. Kirchl. Handlexikon
von Buchberger, Hilgenreiner, Nisius etc.

Zum Abonnement ladet höflichst ein
'

Die Verlagsbnchhandlang.

Verlag von ß. 6. Ccubncr in Ceipztg.

B^smärcks RedciT und Briefe

von Prof. Dr. Otto Cyon
für $d)ule u. Raus. Hebst einer Darstellung

des Cebens und der Sprache Bismarcks.

In geschmackvollem Original-Ceinwandband 2 FHk. '••<
iEer geiraltige S^^ilt unb bie DoCcnbete go^m ber

Sieben unb bet politifd^en 33riefe Si^marcfS, bie fic^ überall

in ber genialftcn SSeife mit bem 3nf)Qlte becft, ergeben

biefelben ju flaijifcben SSerten unferer ?itetatur^ Ser
überroöltigenbe ©ebanfenreic^tum, bie Sd)ärfe unb Ätarbeit,

bie Slnid)aulid)feit unb Silblie^feit, bie DoIfStümltcbe §xa\t

unb plafiifd)c Stunbung bes Stu^brucfä, burcbfitoblt Don

jünbenbeni SBi^ unb gemütDoüem §umor, öor allem aber

ber großartige nationale ©e^olt laffen bie Sieben unb
Sriefe unfereS StltreicfjSfan^lerä alä 2enfmäler unfcre3

beutid)en 2!enfen5 unb SmpfinbeuS erfcfjcinen, meiere bie

3a^t^unbcrte Überbauern werben. .•••^•••

Demnächst erscheint:

Georg Küntzet,
profcfTor an d«r anivcrfitat Bonn.

Cbim und Bismarck,

Cardinal Bcrnis. "^ ^

Zwei Beitrage zur Kritik französischer menoirei.

Bonn 1905, ÜCrlag üOn fncdricb Cohen.

^. @. ßotta'tc^e 33u($^anblnu8 9li4f. «ttUtgort ttiU Serlia

Soeben etfcbtenen!

PtUiamyitt ©röf uon Cljatljam.
Sßon ^(^crt oon ^UDiUc. 2rei 83änbe. Tht einem

Porträt unb fünf Äartenfüyen. ©tieftet 2R. 24.—.
5n ^albfranjbanb m. 29.—

5)tefeä ^otbintertffantc ®trf ift oic trft« umfafTfnb«, ben ^for-

betungen ber ©iffenfc^aft entfptecfjenb« ©iogtopl^ie SBtIltam
^itti beS Stlteten, in bem (Snglanb mit Sec^t eine ge-

fd)i(6tlicfie unb nationale ©röBe etften SangeS Hebt. —
%üi ben beutfcl)en Sefer finb oon befonberem ^nterepe bie Suf-

fcblüjfe, bie baS SBetf über baS SSetbAltni« jrot|d)en ^liebtidb

bem ®ioßen unb Snglanb im Sieben jäbitgen 5ttiege

gibt. 53eS roetteren trägt e« oieleß bei gum Öetfiänbni« be«

ßfterreicfiifdjen ßrbfolge« unb be« amerifanifdjen Un-
abbängigteitäfriege« unb geroäbrt gleitfcjeitig einen out?"

©inblicf in bie fojtalen unb innerpclittfiben ©er^
niffe. in bie (Sefinnungen, 3b«en unb ©ebtüudje be« m.:; -.

18. ^o^ibunbeitö, nie fie jt(^ in Qnglanb ^taufigebUbet blatten.

fleutft^e ©efrfjidjtc üüu örr iluf»
^
löfung be6 alten bis ^ur Crrid)'

tung öe0 neuen fiaiferfeid^eB

(1806 bi5 1871). |^,cSi.%^"'^^'*"'''=

dritter Soni»: tic Vöfunfl Der Dciitfdicn irroflc

unP Dflg »aiicrtiim Der Ooticiuollcm (l^»4t»— INTJ)

®e^eftet DJ. 6.— ^n ^'^'''frQn^banb Tl. S.—

Vtei% J)c« boOftönÖtflen «Öerfe« - 3 *änbe -: ©«Ijrftrt

an. 520.- 3n JDolbfranjfianb »i. 26.—

D. 3n'iebinecf8 5}atfleQung nimmt auf bie i^ctgänge in ben

übrigen Staaten (Suropaö gebübrenb Sücfficbt unb bebanbelt

in auäfübtlicber ®eife bie ®ef*id)te Ungarn«, ^tanf-

reich« unb St«"''«"^. bie mit bet beutfdjen tn ncnrenbigcin,

unauflcSbanm 3u'Jinmenbange ftebt.

3u 6r]te6ra {>ur4 f>it tariftcn ^u<6^anilunfitu

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS

ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS

[VIII u. 110 S.3 gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.
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und Goethes Ästhetik

Dr. Erich Heyfelder,
Privatdozent an der Universität Tübingen.

[Ästhetische Studien. • 2. Heft.]

4 Mark, geb. 5 9Iark.
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= 1,60 Mark.
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von
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Trotzdem die Phiialethes- Ausgabe von Dantes Göttlicher Komödie vor nahezu drei
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wirklich eindringen will. Die Verlagsbuchhandlung hat sich deshalb veranlaßt gesehen, eine

billige Ausgabe zu veranstalten, die das Werk des unsterblichen Dichters in noch weitere

Kreise bringen soll.
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Dorer und Achäer.

AiiniiA+iiA "• ^- ^^'* ^- ^- Gardthausen. I. 1.

MUgUSlUS n. M 10.— I. 2. n. JC 12.— I. 3.

n. ^ 8 — II. 1. n. Jl 6.— II. 2. n. Jf 9. — II. 3.

n- JC 7.—

BinnranhiD ^'® griechisch-römische Biographie
lOyrapniC. nach ihrer literarischen Form von
Friedrich Leo. n. JC 7.

—

Dmia-P '^^'"' '" ^^^ römischen Literatur von H. Peter.
DlieT, n. Ji 6.-

p kleine Schriften. I. Bd. Römische Denk-
DPUnn^ mäler — Altitalische u. etruskische Denk-

mäler, n. JC 12.

—

p» Der Briefwechsel Ciceros v. s. I'rokons. b. z.

UlCCrO. Cäsars Ermordung von 0. E. Schmidt,
n. M. 12.—

— Ciceros Villen von O. E. Schmidt. Mit 2 Tafeln

und Abbildungen im Text. n. Ji l.

—

nAvMnck+honoo """^ seine Zeit von A. Schaefer.
uemosinenes 2. Aun. 3 Bände, n. jt 30.—

Von Richard Meister.
I. Teil. n. Jt 3.60.

C-l'iovtnInniLo Geschichte der griech. Etymologika
LlymOlOgiKa. v. R. Reitzenstein. n. JC 18 —
rriihlinncfpct ^^'' ^"^^' ^^"^- ^'" ^^"'"^^ ^"'"

rrUllllllyblCbL Geschichte der antiken Religion

von R. Wünsch, n. Jt 2.

—

Pi^niMVMn+il/ histor., d. lat. Sprache v. H. Blase,
UrammailK, a. Dlttmar, J. CoUing, G. Her-

big, G.Landgraf, C. F.W. Müller, J. H.Schmalz,
Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. I. 1. Ein-

leitung u, Lautlehre. I. 2 Stammbildungslehre. Von
Fr. Stolz, je n. Ji 7.— . III. 1. Einleitung in die

Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. G ollin g.

Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. GoUing. Tempora
und Modi; Genera Verbi. Von H.Blase, n. Ji %.—
[Fortsetzung unter der Presse.]

— Studien zur lateinischen Moduslehre v. A. Dittmar.
n. Jt 8.—

UoHriork ^^^en des Kaisers Hadrian. Quellen-
rlauriun« analysen und historische Untersuchungen

von Otto Th. Schulz, gr. 8. n. Jt 4.—

Hellenistisches Zeitalter, "wäifh'en'zeu"
alters von J. Kaerst. I. Bd. n. M 12.— , geb. Jt 14.

—

11 Homerische Paläste. Eine Studie zu den
nOnlor. Denkmälern und zum Epos. Von F. Noack

Mit 2 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. n. JC 2.80.

|# jx Die geschichtl. Literatur der röm. Kaiser-
KaiSerZeil. zeitv. H. Peter. 2 Bde. je n. c^ 12.—

l/iine-fnrnco "^'^ antike, vom VI. Jahrh. v. Chr.
IxUnSiprOSci^ bis in die Zeit der Renaissance, von

E. Norden. 2 Bände, je n. oH. 14.—

I f-at^o-fiit*
Geschichte der röm. Literatur von

LiieralUr. Teuffel-Schwabe. 5. Aufl. n.

M 14.40, geb. Jl 18.—
— Gesch. der griech. Lit. der Alexandrinerzeit von
SusemihL 2 Bde. n. Jt. 30.—, geb. M. 34.—

— Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Liter.-

Gesch. V. TeuffeL 2. Aufl. n. Ji 12.—
— S. a. Kunstprosa.

I ifHion ^"^ Lydien. Epigraphisch - geographische
LyUien. Reisefrüchte, hinterl. von K. Buresch,

herausgeg. von O. Ribbeck. Mit einer Karte von
H. Kiepert, n. M 14.—

Al«,x^:i. der Griechen und Römer v. Christ. 2. Aufl.

Metrik „. ^ii.6o
— Grundzüge altröm. Metrik v. Klotz, tx. Jl 12.

—

— Theorie d. musischen Künste d. Hellenen von Ross-
bach u. Westphal. 3 Bde. n. Jt 36.—

Rhyth

Mi'fhi*oo '^'^ Mysterien des Mythra von Franz
mlinraS. Cumont. Deutsch von G. Geh rieh. n.

JC 5.—, geb. n. JC 5.60.

Miffknlnnia Lexikon d. griech. u. röm. Mythol.
inyinOlOyiB. herausgeg. von Röscher. I. Bd.

[A— H] n. Jt 34.— II. Bd. [I — M] n. JC 38.—
III. Bd. (jede Lief. n. Jt. 2.— ) im Erscheinen.

ni/iitnono '^'^ antike Idee der Ökumene in ihrer

UKUmCnc. politischen und kulturellen Bedeutung.

Von J. Kaerst. n. Ji 1.20.

Plo+n Philologische Studien zu Plato v. 0. Immisch.
riaiO. I. Heft: Axiochus. n. Jt 3.— IL Heft: De

recensionibus Platonicae praesidiis atque rationibus.

n. JC 3.60.

DAM4-Mn4-l#Än'Pn ä"f '^'"- Münzen von Imhoof-
rOriraiKOpTe Blum er. 2. Aufl. n. JC. 3.20.

— Auf hellen, u. hellenistischen Münzen von Imhoof-
Blumer. geb. n. JC 10.

—

riiiAllonbiiMrlA Abrifs dergriech.undröm.Quellenk.
UUeiienKUnue. vonA.Schaefer Nissen. L Abt.

4. Aufl. n. M 2.— II. Abt. 2. Aufl. n. JC 3.20.

p j Die attische Beredsamkeit v. Fr. Blass.
neaner. 3. Abt. 2. AuH. n. Jt 56.—, geb. JC 64.—

(Die Bände sind auch einzeln käuflich.)

Die Rhythmen der attischen Kunstprosa.m US. Isokrates— Demosthenes — Piaton. Von
Fr. Blass. n. JC 8.—

p Das alte Rom, Entwickelung seines Grund-
nüni. risses und Geschichte seiner Bauten. Auf

12 Karten u. 14 Tafeln dargest. u. mit einem Plane

d. heutigen Stadt, sowie einer stadtgeschichtlichen

Einleitung von A. Schneider, geb. n. Jt 16.—

— Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer

Altertümer in Rom von Wolfgang Heibig. 2 Bde.

2. Aufl. Geschmackvoll geb. n. Ji 15.— ; Ausg. m.

Schreibpapier durchschossen geb. n. Ji 17.— (Die

Bände sind nicht einzeln käuflich.)

QaDlDtiunnol ^^'" Seelenvogel in der alten Litera-

dScIcnVOQGI. tur und Kunst. Eine mythologisch-

archäologische Untersuchung von G. Weicker. Mit

103 Abbildungen im Text. n. JC 28.—

Q 1 Elementum. Eine Vorarbeit z. griech. u.

opraCne. lateln. Thesaurus v. H. Diels. n. Ji 3.—
— Charakteristik der latein. Sprache von O. Weise.

2. Aufl. n. Jt. 2.40: geb. Jt 3.—

C-f-oo+Aol-fnt-l-iimai« Handbuch der griech. Staats-

OlaaiSallcrLUnicr. altertümer von G.Gilbert.

\. Bd. (Laked. u. Athen.) 2. Aufl. n. M 8.— IL Bd.

n. JC 5.60.

ryt X « r.^^.....^ Geschichte u. System der

StaatSVertaSSUng. röm st. von E. Herzog
2 Bde. n. M 33.—

0..^»^w^:i.r Handbuch d. lat. u. griech. Synonymik
bynonymiK. v. j h h Schmidt, n .« 12-
— Syn. d. griech. Sprache v. J. H. H. Schmidt. 4 Bde.

n. Jl 54.—
TP« X \\\^^ Syntax und Stil des TertuUian von H.

TertUllian. Hoppe, n JC S -
T oionoooiiln Trajans dakische Kriege. Nachdem
I rajanSSaUie. SäulenrelieferzähUv. E.Petersen.

I. Der erste Krieg, kart. n. oü 1.80. IL Der zweite

Krieg, kart. n. JC 3.—
ir n I i.^r^\^ Sethianische, aus Rom v.

YerfluchungstaTeln, r. wünsch, n .^ 5.~

Yerglls n^ ji 12.—. geb. ji w.

7!nc-Fiiro Geschichte des Zinsfufses im griechisch-

^mSTUIS. römisch. Altertum bis auf Justmian von

J. G. Billeter. n. Ji 12.—
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d. Mittelalters, (in.)

Schraöller, Scholastische Lehre von Ma-
terie u. Form. (84.)

Seh wartz, Tod der Söhne Zebedaei. (78.)
Schwartz, L. Krug als XationalOkonom.

(102.)

St, Die Maljowantzi. (80.)

Stein, Protokolle d. röm. Senats. (97.)

Steindamm, Warenhäuser. (103 )

Studier, Xordiska. (86.)

Wette, Krauskopf. (116.)

Willis, Flowerlng Plants and Fems. da«.)

Ailgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Michael Korelin, Der frühe italienische

Humanismus und seine Geschichtschrei-
bung. [Rannij ital'janskij gumanism i ego
istoriografia.] Kritische Untersuchung. Moskau,

1892. VIII, 1087 u. 73 S. gr. 8».')

Das hier näher gewürdigte Werk wurde von
dem Verf. im J. 1892 der Moskauer Universität

als Magister -Dissertation eingereicht. Doch die

Fakultät erkannte Korelin den Doktorgrad zu

und übertrug ihm den Lehrstuhl für allgemeine

Geschichte. Die Akademie der Wissenschaften

•in St. Petersburg zeichnete im
J. 1895 das

Werk mit einem Preise des Metropoliten Maka-
rius-aus. Erschienen ist es 1892 als 14. und

1 S.Lieferung der gelehrten .Abhandlungen [Zapiski]

der historisch-philologischen Abteilung der Mos-
kauer Universität.

Korelin, 185 5 als Sohn eines russischen leib-

eigenen Bauern geboren, besuchte in Moskau
unter vielen Entbehrungen das Gymnasium und

die Universität. 1885 wurde K. von der Uni-

I

versität zu gelehrten Studien ins Ausland ge-

I

sandt und lebte dort bis 1887. Er widmete sich

I

vornehmlich dem Studium der Frührenaissance
I und verfafste eine Reihe von Arbeiten auf diesem

') Von einer der ersten Autoritäten auf dem Gebiete
des Humanismus werden wir um die Veröffentlichung der
obigen .Anzeige trotz des .Alters des K.schen Buches ge-

beten, da diese hervorragende wissenschaftliche Leistung
von der nichtrussischen Forschung bisher völlig unbe-
achtet gelassen worden sei. D. Red.

Gebiete. Als Professor in Moskau starb er vor

der Zeitjim Januar 1899.

Die kritische Untersuchung K.s über den

frühen Humanismus hat einen liebevollen Beur-

teiler in dem St. Petersburger Historiker Prof.

N. Karejev gefunden. Dieser war der Rezensent

bei der Erteilung des Preises und hat auch

ausführlich über das Werk in drei Heften der

St. Petersburger Monatsschrift sVestnik Evropyt
(H. 8—10, 1893) berichtet. Nach ihm ist das

Werk wertvoll genug, um mit Voigts >- Wieder-

belebung des klassischen .Altertums zu wett-

eifern, sein Verfasser vermittle zwischen Burck-

hardt und Voigt.

K. hat für seine Arbeit nicht nur die ge-

druckten Schriften der Humanisten benutzt, son-

dern auch viel handschriftliches Material zu-

sammengetragen und gesichtet, das in der Mai-

länder Ambrosiana, in der Florentiner Lauren-

tiana, in der V^atikanischen Bibliothek, in der

Pariser Nationalbibliothek und im Britischen Mu-

seum aufbewahrt wird.

Das Werk K.s besteht aus einer umfang-

reichen Einführung (S. l — 174) und 4 Ab-

schnitten. Der erste ist »dem ersten Hugianisten«

Petrarca gewidmet (S. 17 5—416), der zweite

beschäftigt sich mit Boccaccio (S. 417— 576),

der dritte mit den Zeitgenossen. Freunden, Schü-

lern und Nachfolgern der ersten Humanisten des

14. und des ersftn Viertels des 15. Jahrhun-

derts (S. 577— 1003); der vierte Abschnitt end-

lich behandelt die spezielle Literatur über die

Renaissance (S. 1004-1061) und ergebt sich in

allgemeinen Schlufsfolgerungen (S. 1061— 1087).

K. entwirft ein Bild der Entwicklung des

Humanismus nach Perioden oder nach Gen^-ra-
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tionen und beginnt die Geschichte seiner geo-

graphischen Ausbreitung nicht mit Florenz, son-

dern mit der päpstlichen Kurie in Avignon und
mit dem päpstlichen Gebiet in Italien. Dann be-

handelt er den Humanismus in Neapel und in Sizilien,

in Florenz und Toskana, in Mailand und im Mai-

länder Gebiet, in den Herrschaften der Tyrannen
des nördlichen und mittleren Italiens, in Venedig
und Genua, und beschliefst das Kapitel mit

einem Paragraphen Ober die Lehrer der griechi-

schen Sprache in Italien. Im Vordergrunde der

Behandlung stehen kulturelle und nicht soziale

Beziehungen. Hin und wieder polemisiert K.

gegen Voigt, wenn er ihn auch sonst sehr hoch

stellt. Er wendet sich gegen ihn, weil er

»das Bestreben der Humanisten, die politische

und moralische Welt nach dem Muster des Alter-

tums zu reformieren, kindisch« nenne, weil er

sage, »dafs Wort und Wirklichkeit, Schein und

Sein bei den Humanisten im eigentümlichsten

Widerspruch stünden, dafs ein Zug von Don-
quixoterie *in diesen Männern läge«. Dagegen
bemerkt K. : »Voigt beweist nicht und kann
nicht beweisen, dafs die ersten Humanisten sich

die Restauration des Altertums zur Aufgabe ge-

setzt hatten: einen solchen Gedanken kann man
in keinem einzigen humanistischen Werke finden.«

K. ist der ausgesprochene Gegner der Ansicht

Voigts, dafs die Quelle der humanistischen Be-

wegung das Studium des Altertums gewesen sei.

Er sympathisiert mehr mit der Meinung, dafs das

Altertum den Humanismus nicht geschafiFen, son-

dern nur beeinflufst habe. Zugleich weist K.

aber hin auf die mangelhafte Kenntnis Burck-

hardts von der humanistischen Literatur, und er-

blickt darin dessen Schwäche. Doch führt er

aus, dafs die beiden Werke Voigts und Burck-

hardts einander vorzüglich ergänzen.

K. selbst bekennt sich zu der Meinung (S.

1061): »Zwei wesentliche Merkmale bilden die

Besonderheit der humanistischen Literatur: der

in ihr zum Durchbruch kommende Individualismus

und das tiefe Interesse für das klassische Alter-

tum. Der humanistische Individualismus wird

charakterisiert, erstlich durch das Interesse des

Menschen für sich selbst, zweitens in der Aufsen-

welt durch das Interesse- vornehmlich für den

andern Menschen, drittens durch die Überzeugung

von dem hohen Werte der menschlichen Natur

überhaupt und von dem unnehmbaren Rechte

des Menschen, seine Fähigkeiten zu entwickeln

und seinen Bedürfnissen zu genügen, viertens

durch das Interesse für die den Menschen um-

gebende Wirklichkeit, soweit sie eine Wirkung
auf ihn ausübt«. In dieser Formulierung K.s

erblickt Karejev die Vereinigung der Ansichten

Voigts und Burckhardts zu einem Ganzen. »Das

Wesen der humanistischen Bewegung«, schreibt

K, (S. 107 5 ff.) »besteht in dem kritischen Ver-

halten zu den mittelalterlichen Formen der Kultur

von selten der neuen individuellen Bedürfnisse und

in dem Streben, eine auf ihnen sich gründende

neue Weltanschauung auszuarbeiten, d. i. eine

neue Ethik, Pädagogik, Politik und Wissenschaft,

wobei das autoritative klassische Altertum nur

als Waffe diente für den Kampf mit der alten

Kultur, nur als Stütze zur Ausarbeitung einer neuen

Weltanschauung«. K. kommt zu dem Schlüsse

(S. 1083), dafs bereits am Anfang des 15. Jahrh.s

sich die hauptsächlichsten Resultate der huma-

nistischen Bewegung offenbart hatten: die Be-

freiung des Gedankens von der kirchlichen Autori-

tät, die Prinzipien einer neuen Ethik, einer neuen

Pädagogik, einer neuen Politik und einer neuen

Wissenschaft, das Erscheinen der Publizistik, die

Bildung einer öffentlichen Meinung und einer sie

leitenden Klasse aus der weltlichen Intelligenz.

Die Hauptarbeit K.s gilt der kritischen Zer-

gliederung derjenigen Schriften der frühen Huma-
nisten, die eine Bedeutung für die Geschichte

der humanistischen Bewegung in sich schliefsen.

Den gröfsten Raum beanspruchen für sich Petrarca

(250 S.) und Boccaccio (150 S.). Von andern

Humanisten werden noch eingehend behandelt

und durch reichliche Zitate aus vielfach nur hand-

schriftlich vorhandenen Schriften beleuchtet: Leo-

nardo Bruni, Giovanni di Conversino da Ravenna
(der nach Karejev hier in neuem Lichte erscheint),

Antonio Loschi, Benvenuto Rambaldi da Imola,

Coluccio Salutati, Manetti, Vergerio, Guarino da

Verona u. a.

K. untersucht, zum Teil auf Grund neuen

Materials, die wissenschaftliche Tätigkeit Salu-

tatis. »Voigt«, so schreibt er, »war der erste,

der den Versuch machte, den Charakter Salutatis,

seine Ansichten und seine politische Tätigkeit

zu erhellen, und zwar auf Grund des heraus-

gegebenen Materials, d. h. des edierten Teiles

seines Briefwechsels; aber dieser Versuch gelang

durchaus nicht vollkommen . . . Salutati gehört

nach den Worten Voigts zu jenen seltenen und

glücklichen Menschen, die ihr Leben hindurch

den Idealen ihrer Jugend treu bleiben«. In ihm

hätten sich Philosophie und Leben im Einklang

befunden. Dazu bemerkt K., Voigt dürfte diese

Charakteristik Salutatis geändert haben, wenn

ihm dessen Werk De saeculo et religione be-

kannt geworden wäre (S. 791^— 800). In den

Schriften Salutatis liefse sich kein Zwiespalt

zwischen den katholischen Anschauungen und den

Idealen der antiken Literatur erkennen. Es

scheine sogar, dafs ihm deren unversöhnlicher

Widerspruch nicht bewufst geworden sei; doch

die Wehklagen über die Verderbtheit der Welt

und die Hinneigung zum Mönchtum bezeugten,

dafs der Seele Salutatis die Harmonie gefehlt

habe. Voigt spräche auch von der blinden Ver-

ehrung Salutatis für Petrarca und Boccaccio.

Dagegen bringt nun K. zwei unedierte Traktate

Salutatis bei, und zwar den Traktat De vere-
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iiindia, der sich gegen Petrarca, und den De
tyranno, der sich indirekt gegen Boccaccio richte.

K. zieht auch noch die Schrift De nobilitate

legum et medicinae in seine Betrachtung, die bis

zu einem gewissen Grade wider beide Stellung

nähme. Vorher schon analysiert er den Traktat

De fato et fortuna (S. 786— 790, und Beil.

S. 4— 7), in dem Salutati diese beiden Begriffe,

ihr Verhältnis zur göttlichen Vorsehung und ihre

Rolle im Leben des Menschen und der Gesell-

schaft erörtere, wobei er den mittelalterlichen

Autoren weit näher stehe , als Petrarca und

Boccaccio, und viel mehr Scholastiker und Mönch
sei, als Humanist.

K. beklagt bei diesem Anlafs, dafs die

Briefe Salutatis, die zu dessen Beurteilung von
unschätzbarem Werte seien, noch eines Her-

ausgebers harrten, wie ihn die Briefe Petrar-

cas in Fracassetti gefunden. Dieser von dem
russischen Gelehrten ersehnte Herausgeber war
aber schon da. Denn bereits im Jahre 1891
erschien in Rom der 1. Band des Epistolario

di Coluccio Salutati, besorgt von Francesco No-
vati, ihm folgten dann 1893 Band 2 und 1896
Band 3. Die vortreffliche Arbeit Novatis ist

geeignet, den Forscher mit einer Fülle des

reichsten Materials zu versehen. Wie wir hören,

steht das Erscheinen des 4. Bandes nahe bevor.

K. erachtet es für erspriefslich, Salutatis

Declamatio pro Lucretia nach der Vatikanischen

Handschrift mit den Varianten zweier Pariser

Codices in der Beil. 3 (S. 7— 12) abzudrucken,

wiewohl ihm die früheren Veröffentlichungen,

so auch die von Hermann Müller (in den Blättern

f. d. Bayr. Gymnas.- u. Realschulwesen. 1878.

Bd. 14, S. 371 ff.) bekannt sind.

Wie die Mehrzahl der in Rufsland ge-

druckten Bücher, so wird auch das Buch K.s

durch eine Menge von Druckfehlern verunziert.

Doch sind leider auch mannigfache sachliche

Versehen und Ungenauigkeiten zu beklagen. So
behandelt K. (S. 632 ff.) ausführlich und in

langen Zitaten »ein aufserordentlich interessantes

Werk Leonardo Brunis Nobilitatis contentio«,

von dem er zwei Handschriften in Paris kennen
gelernt und benutzt hat, und »das den neuen
Forschern gänzlich unbekannt geblieben sei«.

Dem ist aber nicht so. Denn das angebliche

Werk Brunis ist nichts als der Tractatus de
nobilitate des älteren Buonaccorso da Montemagno
(abgedruckt in Prose e rime de due Buonaccorsi

da Montemagno. Firenze 1718). Diesen Zeit-

genossen Petrarcas scheint K. ganz übersehen
zu haben. Dann erörtert K. (S. 668 ff.) Brunis

Leben des Aristoteles und Leben Ciceros, als

wären diese Schriften nicht gedruckt. Die Vita

Aristotelis ist jedoch gedruckt in den lateinischen

Plutarchviten s. a. & 1. (Hain 13 124), und

Ciceronis vita in M. TuUii Ciceronis Sex orati-

onum partes rec. A. Majus, Mediolani 1817,
|

p. 255. Gleichfalls (vgl. S. 655, n. 1.) ist

längst gedruckt Brunis Invcctiva in Laurum
Quirinum (Epist. IX, 3). Hingegen entbehrt

nicht eines gewissen Interesses K.s Beil. 1 (S.

l— 3), in der er nach einem Pariser Kodex
Leonard! Arretini De litterarum subscriptionibus

veröffentlicht.

Einen besonderen Wert beansprucht för sich

der Teil im Buche K.s, in dem er sich bestrebt,

eine Charakteristik des Giovanni da Ravenna zu

geben, aus dessen bisher unbekannten Schriften

er längere Abschnitte anführt. >, Durch die Schil-

derung Voigts ist die Gestalt des Magisters Gio-
vanni da Ravenna, der in seinen unsteten Wander-
jahren die durch den Genius des Francesco Pe-

trarca neu entdeckte Welt des Humanismus durch

die Städte Italiens trug, auch weiteren Kreisen

bekannt geworden.« Mit diesen Worten beginnt

Max Lehnerdt seinen Aufsatz »Zur Biographie

des Giovanni di Conversino von Ravenna«, der

1893 erschien (Progr. des Kneipböfischen Gymn.
in Königsberg), und den demnach K. für sein Buch
nicht benutzen konnte. Lehnerdt weist aber auf

die Mitteilungen Fr. Rackis hin aus einer im Be-

sitze der Akademie zu Agram befindlichen Hand-
schrift Epistolae Johannis de Ravenna, die be-

reits im Jahre 1885 in den Berichten der süd-

slavischen Akademie zu Agram veröffentlicht sind

(Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjet-

nosti, knijga 74, p. 135— 191). Der von Racki

benutzte Kodex, der 100 Briefe Giovannis ent-

hält, ist (nach Lehnerdt) für die Zeit des be-

ginnenden Humanismus eine Quelle ersten Ran-

ges, und dafs diese kroatische Publikation der

Aufmerksamkeit K.s entgangen, mufs wunder
nehmen und ist sehr bedauerlich. Voigt bezog
noch die über Giovanni überlieferten Nachrichten

auf eine Persönlichkeit, doch sind sie auf zwei

Personen zu verteilen. K. entwickelt den Ver-

lauf dieser gelehrten Streitfrage historisch (S.

834 ff.) und pflichtet der Ansicht Klettes bei,

dafs man Giovanni Malpaghini da Ravenna von

Giovanni di Conversino (Convertino, Conversano)

da Ravenna, dem Kanzler der Carrara von Padua,

unterscheiden müsse. Von den Schriften des

letztern untersucht K. zuerst die Dragmatologia

de eligibili vitae genere (S. 940— 947, u. Beil.

S. 13— 15), und entnimmt aus ihr, dafs sie end-

gültig die Frage entscheide, dafs Malpaghini und

Conversino zwei verschiedene Personen seien;

denn er halte es für undenkbar, dafs der Ver-

fasser der Dragmatologia, der sich als entschie-

dener Monarchist bekenne, wie man ihn vor

Macchiavelli nicht einmal unter den Humanisten

am Hofe der Medici finde, identisch sei mit Mal-

paghini, dem alteingesessenen Bewohner des re-

publikanischen Florenz. Nach der Dragmatologia

behandelt K. noch folgende Werke Giovanni tii

Conversinos: Historia Eiysiae (S. 947— 948, u.

Beil. S. 16— 26), Conventio inter podagrara et



75 14. Januar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 2. 76

araneam (S. 948— 950), Liber meniorandarum
rerum (S. 950— 954, u. Beil. S. 26—28), Fa-
miliae Carrariensium natio (S. 954— 955), Histo-

ria Ragusii (S. 956 u. Beil. S. 28— 29).

Der russische Gelehrte gibt am Ende seines

Werkes ein mehr als 30 Seiten langes alpha-

betisches Verzeichnis der von ihm durchgesehe-

nen Werke der Humanisten und Schriften über

den Humanismus; aber nur sehr selten kann er

auf einen Landsmann hinweisen. Bei der Dar-
stellung des Humanismus in Florenz wird ihm
jedoch die Genugtuung, sich mehrfach auf einen

ausgezeichneten russischen Vertreter der wissen-

schaftlichen Erforschung der Renaissance berufen

zu können. Es ist der in St. Petersburg wirkende
Professor und Akademiker Alexander Nik. Vese-
lovskij, der Giovanni da Pratos II Paradiso degli

Alberti in italienischer Bearbeitung (1867) in

Bologna herausgegeben hat, und dann (1870)
russisch in Moskau: »Villa Alberti. Neue Ma-
terialien zur Charakteristik des literarischen und

gesellschaftlichen Umschwungs im italienischen

Leben des 14. und 15. Jahrhunderts.« — Nach
der Veröffentlichung der Untersuchung K.s er-

schien dann noch 1893 — 94 in St. Petersburg

das zweibändige Werk Veselovskijs: Boccaccio,

sein Milieu und seine Genossen.

Berlin. Friedrich Dukmeyer.

Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken herausgegeben
vom Verein Deutscher Bibliothekare. 3. Jahr-

gang. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1904. 1 Bl. u.

152 S. 8".

Das verdienstvolle Werkchen bringt in seinen fünf

Abteilungen ein Verzeichnis der Bibliotheken , ein Ver-

zeichnis der wissenschaftlichen Bibliotheksbeamten, Ver-

ordnungen und Erlässe, eine Bibliotheksstatistik und
schliefslich Mitteilungen über den Verein Deutscher
Bibliothekare. Als sehr dankenswerte Neuerung ist

hervorzuheben, dafs in der Abt. I (S. 1— 88) die Lite-

raturangaben so vollständig geboten werden, dafs man
die wichtigste, noch brauchbare Literatur über die an-

geführten Bibliotheken, beisammen findet. Um den Um-
fang nicht zu sehr zu vergröfsern , ist deshalb Abt. II

gekürzt worden ; nur die Veränderungen gegen den
2. Jahrgang sind ausführlich gegeben.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Novembersitzungen.

In der philos.-philol. Kl. hielt Herr v. Hertling
einen für die Sitzungsberichte bestimmten Vortrag:

Augustinus -Zitate bei Thomas von Aquino. Es wird
untersucht, welche Stellung Thomas von Aquin bei dem
Gegensatz zwischen Augustinismus und Aristotelismus,

der sich in der Scholastik des 13. Jahrh.s entwickelt

hatte, zu Augustinus selbst einnimmt, und in welcher

Weise er sich mit den in grofser Zahl von ihm heran-

gezogenen Aussprüchen des Kirchenvaters auseinander-

setzt. Die Prüfung ergibt, dafs er sie zu einem Teile

nur konventionell verwertet, wie dies durch die schola-

stische Lehrmethode herbeigeführt wurde, teils still-

schweigend seiner Denkweise eingliedert, teils aber auch
im Sinne dieser letzteren vollständig umdeutet. Zwar
weifs er, dafs Augustinus durch die Platonische Philo-

sophie beeinflufst war, aber er kennt die letztere nur

aus dem, was Aristoteles von Piato berichtet, nicht ihre

spätere Ausgestaltung im Neuplatonismus. Zugleich
wirkt offenbar die Absicht mit, den Gegensatz gegen
die gleichfalls dem Neuplatonismus entstammte Lehre
des arabischen Philosophen Averroes scharf hervortreten

zu lassen. — In der math.-phys. Kl. sprach Herr
K. Göbel über die kleistogamen Blüten und die An-
passungstheorien. Die kleistogamen Blüten sind bisher

hauptsächlich teleologisch gedeutet worden, man glaubte,

sie träten nur in solchen Fällen auf, wo sie der Pflanze

von direktem Nutzen seien. G. zeigte zunächst, dafs

dieser Annahme schon das zeitliche Vorkommen der

kleistogamen Blüten, namentlich bei Viola biflora in den
bayrischen Alpen widerspricht, dafs vielmehr diese

Blütenform abhängig sein mufs von bestimmten äufseren

Faktoren , nicht etwa von dem Ausbleiben der Samen-
bildung in den gewöhnlichen Blüten. Die experimentelle

Untersuchung ergab, dafs die kleistogamen Blüten Hem-
mungsbildungen dar.stellen, bedingt durch die in zu
geringer Menge erfolgende Produktion bestimmter orga-

nischer Substanzen. Es gelang demzufolge durch
mangelhafte Ernährung Pflanzen mit nur kleistogamen
Blüten zu erziehen, und solche, welche schon chasmo-
game Blüten erzeugt hatten, wieder zur Bildung kleisto-

gamer Blüten zu veranlassen (Impatiens noli tangere),

und ebenso durch kräftige Kohlenstoffassimilation und
Beschränkung des "Wachstums bei Veilchen-Arten, welche
normal zuerst im Jahre chasmogame, dann nur kleisto-

game Blüten bilden , im Herbste wieder chasmogame
Blüten hervorzurufen. Herr K. v. Orff legte das 6. Heft

der Veröffentlichungen der kgl. bayer. Kommission für

die internationale Erdmessung (relative Schweremessun-
gen in Bayern, I.Reihe 1896—1900) vor. Das Heft

bringt die bisher in Bayern unter seiner Leitung von
Prof. Dr. Anding ausgeführten Messungen der Intensität

der Schwerkraft zur Darstellung. Diese sowohl für die

Geodäsie wie für die Geologie interessanten Bestimmun-
gen bestätigen den durch die österreichischen und
schweizerischen Messungen ermittelten Massendefekt
unter dem Alpengebiet, während für Bayern nordwärts
des Parallels von 48*4 " Breite unterirdische Massen

-

Überschüsse angedeutet werden. Herr R. Hertwig hielt

einen Vortrag: Experimentelle Untersuchungen über die

Differenzierung des Geschlechts bei Rana temporaria und
Rana esculenta. Er versucht die sexuelle Differenzierung

auf Veränderungen in dem Mengenverhältnis von Kern
und Protoplasma zurückzuführen. Er sucht ferner die

Erfahrungen über die Ursachen , welche bei Protozoen

Veränderungen im Verhältnis von Kern und Protoplasma
hervorrufen, auf das Geschlechtsproblem anzuwenden.
— In der bist. Kl. hielt Herr v. Heigel einen für die

Sitzungsberichte bestimmten Vortrag: Das Projekt einer

Vermählung des Herzogs Philipp Wilhelm von Pfalz-

Neuburg mit der »grande mademoiselle« 1652— 1653.

Herzogin Anna Maria von Montpensier, bekannter unter

dem Namen »la grande mademoiselle«, spricht in ihren

Memoiren in spöttischem Ton von dem Annäherungs-
versuch eines »kleinen deutschen Fürsten aus dem
Wittelsbachischen Hause«, des Herzogs Philipp Wilhelm
von Pfalz -Neuburg, der durch Vermittlung eines Neu-

burger Jesuiten ihr Geld und ihre Hand habe erschleichen

wollen ; die Erzählung von der Brautwerbung des

»drolligen« Paters liest sich wie eine burleske Operetten-

szene. Dagegen läfst sich aus bisher unbekannten Archi-

valien, Briefen des Herzogs an die grande mademoiselle

und die Mitglieder des königlichen Hauses, insbesondere

aber aus zahlreichen und sehr ausführlichen Berichten

des Brautwerbers P. Antoni — Berichten, die ein origi-

nelles, fesselndes Bild von den Zuständen in Frankreich

und speziell am französischen Hofe nach der Nieder-

werfung der Fronde gewähren — feststellen , dafs die

Erzählung der Dame wohl in den Hauptzügen richtig

ist, aber in groben Übertreibungen sich gefällt und das

Wichtigste nicht erwähnt. Das Projekt einer Vermählung
des Herzogs mit der französischen Prinzessin ist auf
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kirchlich politische Motive zurückzuführen. Der Einflurs

und das V'ermögen der Herzogin sollten vor allem dazu
dienen . in Jülich und Berg die Alleinherrschaft des

katholischen Bekenntnisses wieder zu begründen. Aus
ien vorliegenden Korrespondenzen und Berichten läfst

.ch auch ersehen, dafs nicht blofs, wie es in den Memo-
•^en dargestallt ist, einige bestochene Hofbeamte, sondern
ie Eltern der Prinzessin, die Königin-Mutter und Kar-

dinal Mazarin den Plan begünstigten. Die preziöse

Jungfrau von Orleans selbst zog die Heirat sehr ernst-

haft in Erwägung, und wenn sie schliel'slich eine ab-

lehnende Haltung einnahm, so geschah dies nur, weil

sich auf einen .Augenblick .Aussicht eröffnete, dafs sie

zur Gattin des jungen Ludwigs XIV. erhoben werden
könnte, um die Aussöhnung der Krone und der besiegten

altnationalen Partei zu besiegeln.

Personalrhronik.

Der Direktor der Universitätsbibliothek zu Breslau

Dr. Wilhelm Erman ist zum Geh. Regierungzrat ernannt

worden.
Dem Bibliothekar der Kgl. Museen in Berlin Dr. Fer-

dinand Laban ist der Titel Professor verliehen worden.
Der Bibliothekar an der Univ.-Bibl. zu Rostock Dr.

.\dolf Hofmeister ist, 55 J. alt, gestorben.

Nen erschienene Werke.

Report of the Librarian of Congress for the fiscal

year ending June 30, 1904. Washington, Government
Printing Office.

Catalogue of Polish scientific literature. III, 4.

Krakau, Josef Filipowski.

Zeitschriften.

Göltingische gelehrte Anzeigen. Dezember. E.

Troeltsch: Sänger, Kants Lehre vom Glauben. —
K. Sethe: Miketta, Der Pharao des .Auszuges. — J.

Wellhausen: Brünno w-Domaszewski, Die Pro-

vincia Arabia. I. — Fr. Leo: Mazon, Essai sur la

composition des comedies d'.Aristophane. — R. Reitzen-
stein: Plüss, Das Jambenbuch des Horaz. — E.

Klostermann: Anecdota Maredsolana. III, 3. — K.

Uhlirz: Lair, La bataille de Formigny: Joret, La
bataille de Formigny. — Th. Ilgen: Kölner Inventar

II. bearb. von Höhlbaum. — W. Köhler: Joachim
Westphal, Briefsammlung. I. — G. Meyer von Kno-
nau, Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons
Glarus; Heer, Geschichte des Landes Giarus; Heer,
Glarnerische Reformationsgeschichte; Stadtrechnungen von
Bern hgb. von Welti. — Fr. N. Finck: Wilhelm von
Humboldts gesammelte Schriften. I. II. X. XI. — C.

Brandi: Erben, Das Privilegium Friedrichs I. für Öster-

reich; Turba, Thron folgerecht in Österreich.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

4. O. B., Ein Bergsteigerleben (Josef Enzensperger).
— K. Borinski, Der junge Goethe. — 285. W. Lac-
mann, Deutsches Leben in Südamerika. III. — J.

Pistor, Zur historischen Geographie. — 286. C. Duk-
meyer v. Kienitz, Gottessucher im Islam. — 286/87.

V. S., Chuquets Etudes d'histoire. — 287/88. A. Wirth,
Die Turanier Vorderasiens und Europas. — 288. Else
Zurhellen-Pfleiderer, Die Religion unserer Klassiker.
— 289. J. U., Unser Interesse an der Weiterentwick-
lung des Darwinismus. — -rt-, Die Rotationsdauer der

Venus. — 290. O. B., Bücher von Edgar und Isolde

Kurz (E. Kurz, Gedichte; Volkslieder aus der Toskana.
I. Kurz, Neue Gedichte; Im Zeichen des Steinbocks). —
291. W. Kinkel, Die Ethik des reinen Willens. — J.

.M. Franz, Ein neues Buch von Philipp Langmann
(Leben und Musik).

Deutsche Revue. Dezember. Antwort des russischen

Staatsmannes auf den Brief von Baron Suyematsu. —
H. Oncken, Aus den Briefen Rudolf v. Bennigsens. \^

— V. Lignitz, Der russisch-japanische Krieg. VII. —
Valois, Russen und Engländer auf der Doggersbank.
— Ch. Bruce, Was wird England für den Frieden

tun? — M. Lehmann, Ein Arndt Fund. — H. Eich-
horst, Über Selbsterhaltung und Selbstvergiftung. —
L. Claretie. Die Geschichte des l'aUi» de lElyaee. —
O. Loew, Über japanische Nahrungsmittel. — G.
Bapst, Der Donnerschlag von Sadowa (Forts). —
V. Helldorf Bedra, Aus bewegter Zeit. Zwei kleine

Erzählungen vom Kriegsminister Roon. — W. KienzI,
Die Wege des deutschen Männerchorgesanges. — Aus
der Zeit des Frankfurter Parlaments. Aufzeichnungen
aus dem Nachlasse des Abgeordneten Georg Friedrich
Kolb (Schi.). — J. Joesten, Nochmals über Gottfried

Kinkels Todesurteil. — E. Klein, Der versunkene
Schatz. — H. Schulz, Augustenburg. Ein Wandertag.

De Gids. November. Helene Lapidoth-Swarth.
Herfstsonnetten. — H. de Vries, Californische %'ruchten.

Een bezoek bij Luther Burbank. — H. Teirlinck, De
vurigc doorn. — D. G. Jelgersma, .Moderne positi-

visme. II. — C. Th. van Deventer, Koloniale her-

vorming? — W. G. C. Byvanck, Betje Wolff en
.Aagtje Deken.

Revue des Deux Mondes. 15 Decembre. P. Lot«,
Escales au Japon (1902). I. — Zurlinden, Les hautes

etudes de guerre et l'avancement dans l'armee. — P. et

V. Margueritte, Le prisme. I. — E. Daudet, Autour
d'un mariage princier. II. Fianfailles d'exiL — P. Eli-

ade, Un poete roumain. Gregoire Ale.xandresco et ses

maitres fran9ais.

Tijdschrifl voor Boek- en Bibliotheekweezen. Sep-

tember-October. H. G. Bellaard, Nieuwe fragmenten
van Jacob van Maerlant's Spieghel Historiael. — J. W.
Enschede, Initialen in de \iftiende en zestiende eeuw.
— P. C. .Molhuysen, De Universiteitsbibliotheek te

Leiden (Slot). — G. Busken Huet, Twee Bijbels met

Miniaturen. — E. de Bom, De Tentoonstelling van het

Moderne Boek in het Museum Plantin - .Moretus te .Ant

werpen.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

E. SchwartZ [ord. Prof. f. klass. Philol. an der

Univ. Göttingen], Über den Tod der Söhne
Zebedaei. Ein Beitrag zur Geschichte des Jo-

hannesevangeliums. [Abhandlungen der KgL
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttin-

gen. PhiL-hist. KL N. F. VII, 5.] Berlin. Weid-

mann, 1904. 53 S. 4*. M. 3,50.

Die von Jahr zu Jahr sich mehrende Mit-

arbeit der Philologen an der Erledigung theolo-

gischer Mühen und Sorgen kann nur dazu dienen,

den Horizont, innerhalb dessen sich diese bisher

begrenzt haben, zu erweitem und die Rüst-

kammer von Instrumenten und Waffen, die zur

Lösung so mancher verwickelter Probleme an-

wendbar erscheinen, zu bereichem. Eines der

meist umstrittenen unter den speziell neutesta-

mentlichen und urchristlichen Problemen gilt der

Frage nach dem, seit Irenäus in der kirchlichen

Tradition feststehenden, späteren Aufenthalt und

friedlichen Lebensende des .Apostels Johannes

in Ephesus. Diesem Gegenstand hat Eduard

SchwartZ, früher in Strafsburg, jetzt in Göttingen,

eine umfassende Untersuchung gewidmet, deren

Resultate ebenso durch ihre Kühnheit und Neu-

heit überraschen, wie durch feinen Spürsinn bei

Befragung der Quellen und durch konsequent

durchgeführte Begründung sich allseitiger Bcach-
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tung empfehlen. Nicht neu darin ist fast allein

die allmählich von einer immer wachsenden An-
zahl theologischer Forscher vertretene, freilich

auch immer noch von bedeutender Seite ab-

gelehnte, Anerkennung der bekannten und viel

erörterten, sicher auf Papias zurückgehenden
Nachricht vom Märtyrertod des Johannes in Palä-

stina. Damit ervv^eist sich das an die Zebedäus-
söhne gerichtete Herrnwort wenigstens in der

bestimmten Fassung Mark. 10,39 = Matth. 20, 23

(beiläufig bemerkt umschreibt noch Chrysostomus
richtig: ßcaup davdr(p tt^v ^cotjv xaraXvffsre) als

vaticinium ex eventu. Schon vor 30 Jahren

hatte deshalb Hausrath (Neutestamcntliche Zeit-

geschichte III*, S. 372 f.) die Vermutung gewagt,

der Zebedaide Johannes sei 62 gleichzeitig mit

Jakobus, dem berühmten Gemeindehaupt, um-
gekommen. Freilich war dieser Jakobus ein

Bruder Jesu, nicht des Johannes.

Von dieser Schwierigkeit wird nicht ge-

troffen die Ansicht unseres Verf.s, derzufolge Jo-

hannes vielmehr schon um 43 oder 44 das Geschick

des Zebedaiden Jakobus geteilt hätte, was Act.

12, 2 zugunsten der späteren ephesischen Johannes-

tradition unterdrückt wäre. Er unterläfst es,

sich dafür etwa auf das neuerdings von Erbes

und anderen besprochene syrische Martyrologium

zu berufen, das den Tod beider Brüder auf den

27. Dezember ansetzt und nach Jerusalem ver-

legt. Denn wer die Entstehung solcher Data

kennt, wird darauf keine Häuser bauen (vgl.

Drummond, Inquiry into the character and autor-

ship of the fourth gospel. 1903, S. 232 f.).

Ins Gewicht aber fällt, dafs von jener späteren

Johannestradition sich auch wohl nach dem
Urteil von Schwartz (S. 46. 48 f.) in der ersten

Hälfte des 2. Jahrh.s sonst keine Spur ent-

decken läfst, und noch schwieriger wird die

Lage dadurch, dafs unter obiger Voraussetzung

Gal. 2, 9 Johannes Markus gemeint, was von

diesem aber Act. 12, 25. 13, 5. 13. 15, 37.

39 erzählt ist (übrigens auch noch aus anderen

Gründen) zu beanstanden wäre. Andrerseits ver-

dient Beachtung, dafs unser Verf. mit seiner

Unterscheidung des Kol. 4, 10. Philem. 24.

2. Tim. 4, 11 genannten »Markus« von dem
»Johannes, der auch Markus« Act. 12, 12. 25.

13, 37, ja sogar einfach »Johannes« 13, 5. 13,

15, 39 aber allerdings nur »Markus« heifst, an

Hugo Grotius, Schleiermacher, Kienlen, Krenkel,

R. A. Hoffmann, Johannes Weifs Vor- und Seiten-

gänger hat, die sich in ähnlicher Richtung um
die Verteilung jener Namen auf zwei Personen

bemüht haben: so einladend zu derartigen Mafs-

nahmen erweist sich der angedeutete exegetische

Tatbestand. Aber zögern wird man immerhin.

Es ist hier nicht der Ort, weitere Funde zu

behandeln, die den Leser dieser reichhaltigen

Abhandlung überraschen, als da sind neue Zu-

recbtlegung altkirchlicher Traditionen über die

Entstehung des vierten Evangeliums, neue Inter-

pretation der eusebianischen Exzerpte aus Papias

(hinter dem Wechsel der Tempora und Numeri

8lnsv und XsyovCtv kein sachlicher Gegensatz,

ot rag dlXorglag svzoXdg fxvrjfiovsvo'Vrsg Gno-
stiker, antignostische Pointen auch in dem Be-

richt über die Evangelisten, /xa^tal tov xvQtov

Mitglieder der Urgemeinde), Polykrates (vier

Töchter des Philippus, von welchen zwei ver-

heiratet) und Clemens (dessen Presbyter »von

denen des Papias nicht unabhängig« mehr als

diese überliefern, vgl. Harnack, Literaturgeschichte

II, 1, S. 671f. 685 f.). Dafs Papias zur Zeit

seiner Schriftstellerei das Evangelium gekannt

und sogar höher als die Synoptiker gewertet

hat, mufs ich nunmehr einräumen, nachdem mich

schon vorher die bezüglichen Ausführungen bei

Corfsen, Harnack, Zahn u. a. , neuerdings auch

bei Drummond an meinem negativen Urteil irre

gemacht haben. Unser Verf. bespricht weiterhin

das Muratorianum, die syrischen Johannesakten,

die monarchianischen Prologe, die Aloger und

gibt im letzterwähnten Zusammenhang einen be-

lehrenden Exkurs über den von Hippolyt wider-

legten (wir erhalten eine griechische Rücküber-

setzung der x€(f6Xaia xaxu Fatov), eben darum

aber mit dem Kritiker der Apokalypse bei Epi-

phanius identischen Gajus, welcher sich dann

als »Aloger« schlechthin enthüllt und auch das

Evangelium verworfen hat. Auch über das Auf-

kommen der herkömmlichen Reihenfolge der

Evangelien und der Annahme einer bei Abfassung

des vierten mafsgebend gewesenen Tendenz auf

Ergänzung, sowie über Zweck und Entstehungs-

zeit des Anhangskapitels weifs der Verf. manches

neue Licht aufzustecken. Aus den kleinasiati-

schen Legenden über Johannes und Philippus

zieht er den unabweisbaren Schlufs: »Der antike

Heroenkult treibt auf christlichem Boden neue

Blüten« (S. 17). Noch besonders beachtenswert,

weil manche eingewurzelte Vorurteile zerstörend,

scheint dem Unterzeichneten, was auf Grund

umfassender Sachkunde über den prekären Wert
von altertümlichen Überlieferungen überhaupt ge-

sagt wird, mögen sie von den Selbstzeugnissen

der Urkunden, welchen sie gelten, auch noch so

unabhängig dazustehen scheinen (S. 22).

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

Aus der Arbeit unter den Stundisten. 3.

neu bearb. Aufl.

Die Geschichte des Märtyrers Mirsa Ibra-

him, sowie einige Berichte aus dem Leben christ-

gläubiger Muhammedaner. 3. verm. Aufl.

St., Die Maljowantzi. (Eine russische Sekte.)

Christophilos, Ein Blatt aus der Geschichte
des Stundismus in Rufsland.

[Hefte zum Christlichen Orient. 3— 6.]

Berlin, Deutsche Orient-Mission, 1904. 47 S. 8°
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mit 4 Abbild.; 27 S. 8» mit 14 Abbild.; 24 S. 8"

mit 6 Abbild, im Text; 20 S. 8» mit 3 Abbild.

M. 0,30; 0,20; 0,20; 0,20.

Die Hefte zum Christlichen Orient verfolgen

praktische Zwecke, aber sie leisten zugleich der

Wissenschaft einen Dienst. Das gilt namentlich

von den der Beleuchtung des Stundismus ge-

widmeten. Sie eröffnen nicht nur einen Einblick

in religiöse Bildungen innerhalb der gegenwärti-

gen russischen Kirche, sondern eben damit lehren

sie uns zugleich analoge Erscheinungen älterer

Zeit, insbesondere in den Anfängen der christ-

lichen Kirche, verstehen. Ein interessantes Doku-

ment religiösen Lebens ist die Selbstbiographie

des Stundistenmissionars Stefanowitsch mit ihrer

Schilderung der orthodoxen Priesterfamilie, wel-

cher er entstammte, und der Zustände im Odessaer

Geistlichen Seminar und im bulgarischen Heer,

aus dem er wegen seines evangelischen Be-

kenntnisses entlassen wurde. Dafs in diesen

Schilderungen eine mitunter starke Einseitigkeit

des Standpunktes und der Beurteilung waltet,

die auch auf den geschichtlichen Bericht von

Einflufs ist, läfst sich nicht verkennen. Aber der

\'erf. übt auch ungescheut Kritik an den inner-

halb des Stundismus hervortretenden Gebrechen.

Ein Bild solcher Verirrungen gibt seine Dar-

stellung. (Nr. 5) der Maljowantzi/ einer russischen

Sekte, die, vom Baptismus ausgegangen und be-

einflufst von genuin russischen Mystikern, dazu

gelangt ist, in dem Wagenbauer Maljowany eine

Erscheinung des »Erlösers« zu erblicken, und

nun ein rein geistiges Christentum verwirklichen

will, bei dem man oft unmittelbar an die Weise
der alten gnostischen Sekten gemahnt wird. Um
so anziehender wirkt die in Nr. 6 gezeichnete

Gestalt des ältesten, evangelisch-pietistischen Stun-

disten Iwan Rjaboschapka, eines »wunderbaren

Menschen« auch nach dem Zeugnis seiner Geg-
ner, der nach zwölfjähriger Verbannung in den

Kaukasus als »unverbesserlicher Stundist« aus

Rufsland ausgewiesen wurde. Schwere Verfol-

gungen sind ja unter der Führung Pobjedonos-

zews über die Stundisten, denen man preufsi-

sche Propaganda schuld gab, ergangen. (5b

ihnen jetzt Duldung erblühen wird? — Ein Opfer

mohamedanischer Verfolgung in Persien schildert

Heft 4. — Dafs dem Verfasser der Hefte das

Deutsche nicht ganz geläufig ist, macht sich nur

ausnahmsweise bemerklich.

Göttingen. N. Bonwetsch.

A. Kerler, Christliche Gedanken für die Suchen-
den unserer Zeit gesammelt. Tübingen, J. C. B.

Mohr (Paul Siebeck), 1905. X u. 248 S. 8". M. 2.

Wertvolle christliche Gedanken in anziehender und
eindringlicher Form, in wenig umfangreichen Abschnitten,

will der Sammler auch dem Leser nahe bringen, dem
im Drange der täglichen Arbeit nur einige Minuten zu
derartiger Lektüre vergönnt sind. Berücksichtigt hat er

vor allem die neuere Literatur. Wenn der Leser eine

Anzahl Werke, die er hier gern verwertet gefunden

hätte, vermifst, so entgegnet ihm Kerlcr, der Grund für
ihre Nichtaufnahme sei, dafs sich in ihnen keine kurzen
Abschnitte fanden, die ein Ganzes gebildet }

Geist, in dem die Sammlung angelegt ist, v. ,

durch die Namen der benutzten Sohnftslcller. W;r licnncn
u. a. O. Baumgarten, Bousset, Drews, O. Dreyer, Eucken,
Erich Förster, Frenssen , Furrer , Hänng, Harnick, U
Holtzmann , Kaftan, Kirmfs, Lühr, Monod, Naumann.
Otto, Paulsen, Peabody, Robertson, Schleiermacher,
Weinel und Wimraer.

Notizen und Mitteilungen.

PeraoaAlcbroaik.

Der ord. Prof. f. neutestamentl. Exegese und Dog-
matik an der Univ. Königsberg Lic. Martin Schulze
ist von der theolog. Fakult. der Univ. Halle zum Ehren-
doktor ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

A. Jeremias, Monotheistische Strömungen innerhalb

der babylonischen Religion. Leipzig, Hinrichs. M. 0,80
Fr. Giesebrecht, Jeremias Metrik am Texte dar-

gestellt. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M ^ >

Dodekapropheton erkl. von K. Marti.

Kurzer Hand-Commentar zum A. T. Lief. 20, 2. li

Tübingen, Mohr. M. 3,75.

'Vinisius to Nigra'. A 4^** cent. Christian letter

written in South Britain and discovered at Bath. ffow
deciphered, translated and annotated by E. W. B. Nichol-

son. London, Henry Frowde. Sh. 1.

A. Dorn er. Die christliche Lehre nach dem gegen-
wärtigen Stande der theologischen Wissenschaft und
ihre Vermittlung an die Gemeinde. Vortrag auf dem
22. Deutschen Protestantentage. Berlin, C. -A. Schwetschke
& Sohn. .VI. 0,50.

M. Fischer, Die christliche Lehre nach dem gegen-

wärtigen Stande der theologischen Wissen.schaft und
ihre Vermittlung an die Gemeinde. Vortrag auf dem
22. Deutschen Protestantentage. Ebda. M. 0,50.

E. Sülze, Nur durch die Überwindung des Katholi-

zismus in beiden Kirchen, in der evangelisthen und
der katholischen, und durch die unumwundene Rück-

kehr zur ursprünglichen Religion Jesu ist die wach-

sende Macht des Atheismus zu brechen. — Eugen
Mayer, Der Kampf wider den Atheismus. Vorträge.

Ebda. M. 0,80.

E. Troeltsch, Psychologie und Erkenntnistheorie

in der Religionswissenschaft. Vortrag, gehalten auf dem
Internat. Congress of arts and sciences in St Louis.

Tübingen, Mohr. M. 1,20.

K. H. Pahncke, Pförtner Schulpredigten. Ebda.

.M. 1,50.

P. Mehlhorn, Die Kirche für die Lebenden!

Predigt über Mark. 2, 27 und 28. Berlin, C. A.

Schwetschke & Sohn. M. 0,30.

Zeitschrinen.

Zeitschrift für Theologie und Kirche. 14, 6. E.

Fuchs, Christentum und Kampf ums Dasein. — P.

Lobstein, Wahrheit und Dichtung in unsrer Religion.

Zeilschrift für wissenschaftliche Theologie. 48, 1.

F. Lipsius, Die moderne Welt- und Lebensanschauung

und das Christentum. — A. H i Igen fei d. Die Ein-

leitungsschriften der Pseudo- Clementinen. — M. Poh-

lenz. Philosophische Nachklänge in altchristlichen Pre-

digten. — Fr. Gör res, Charakter und Religionspolitik

des vorletzten spanischen Westgotenkönigs Witiza. —
J. Dräseke, Zu Basileios von Achrida.

Zeitschrift für katholische Theologie. 29, !
n

J. Cladder. Hebr. 1, 1—5. 10 — St. v. Duni.

kowski, .Methodologische Vorfragen zur urchri;:

Verfassungsgeschichte. IL — F. Schmidt, Die Em
führung der christlichen Taufe. — -M- Grabmann,
Studien über Ulrich von Strafsburg. 1.
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Revue de Theologie et Philosophie. Septembre.

P. Lobstein, Catholicisme et protestantisme. — A.

Fornerod, La crise religieuse. — P. Bovet, Louis
Bourguet. Son projet d'edition des ceuvres de Leibnitz.

— A. Raymond, Note sur le jugement geometrique.
— H. Vuilleumier, A la memoire d'Henri BuUinger.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Alexander Pfänder [Privatdoz. f. Philos. an der

Univ. München], Einführung in die Psycho-
logie. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1904.

VII u. 423 S. 8". Geb. M. 6.

Es ist schade, dafs dieses klar und lebendig

geschriebene Buch nicht eigentlich als Einführung

in das Gesamtgebiet der modernen wissenschaft-

lichen Psychologie dienen kann. Pfänder ver-

zichtet nämHch mit ausgesprochener Absichtlich-

keit darauf, einen allgemeinen Überblick über

den heutigen Stand der wissenschaftlichen Psy-

chologie zu geben. Was er statt dessen gibt,

ist £ine Einleitung zum Verständnis und eine

iApologie psychologischer Anschauungen von Lipps

und Brentano. Dadurch glaubt er den »natür-

lichen, unbefangenen Standpunkt« gegenüber den

Vorurteilen und traditionellen Irrtümern dessen,

was heute in Büchern und Vorlesungen als

wissenschaftliche Psychologie geboten wird, wie-

der herzustellen. Nun mag es freilich dem
natürlichen unbefangenen Denken recht einleuch-

tend erscheinen, dafs Farben, Töne, Gerüche

usw. nichts Psychisches und daher nicht Gegen-

stände der Psychologie seien. Aber wenn dem-

selben Denken zugleich die Annahme zugemutet

wird, dafs Farben, Töne usw. da seien, ohne

empfunden zu werden und dafs sie möglicher-

weise doch nicht objektiv, sondern in erkenntnis-

theoretischem Sinn subjektiv seien, dann wird die

Unbefangenheit doch stark auf die Probe gestellt.

F'arben als etwas Physisches und doch nicht Ob-

jektives — das denke sich, wer kann! Aufser

dieser im Gegensatz zu der Mehrzahl der mo-

dernen Psychologen durchgeführten Behandlung

der Inhalte des Gegenstandsbewufstseins sind als

jedenfalls nicht allgemein anerkannte und doch

recht dogmatisch vorgetragene Behauptungen der

Pfänderschen Einführung zu beanstanden seine

Darstellung des Gegenstandsbewufstseins als einer

Beziehung zwischen Ich und Gegenstand, seine

Behandlung der Assoziationsgesetze und seine

Interpretation des Weberschen Gesetzes. Die

Wissensrelation zwischen Subjekt und Objekt

wird der räumlichen, zeitlichen und kausalen Be-

ziehung gegenübergestellt, als ob durch die Sub-

sumption des Wissens unter den Begriff der Be-

ziehung etwas an Verständnis gewonnen würde.

In der Behandlung der Assoziationsgesetze nennt

Pf. das Gesetz der Ähnlichkeitsassoziation als

zweites Grundgesetz rieben dem der Erfahrungs-

assoziation, ohne von der MögHchkeit einer Re-

duktion des ersteren auf das letztere etwas zu

erwähnen. Bezüglich des Weberschen Gesetzes

endlich behauptet er, die Gröfse der Intensitäts-

oder Quantitätsänderung, die ein Gegenstand er-

leiden mufs, um die Aufmerksamkeit auf

sich zu ziehen, hänge von der Intensität oder

Quantität des Gegenstandes ab. Das ist sicher-

lich eine sehr dogmatische Formulierung der un-

wahrscheinlichsten Deutung des Weberschen Ge-

setzes.

Neben diesen von mir als Mängel empfunde-

nen Eigenschaften einseitiger Parteinahme besitzt

das Pf.sche Buch übrigens auch bedeutsame Vor-

züge in der logischen Schärfe, mit der Probleme

wie das Bewufstseins-, Wahrnehmungs- und Auf-

merksamkeitsproblem behandelt werden und in

der Gewandtheit, mit der Pf. populäre Vorurteile

gegen die Psychologie ad absurdum führt. Frei-

lich hält sich die Polemik Pf.s nicht immer ganz

frei von Konstruktionen. So gelingt ihm z. B.

der Nachweis, dafs die Annahme des psycho-

physischen Parallelismus zur Behauptung eines

universellen ParalleHsmus nötige, nur unter der

Voraussetzung, dafs die Vertreter des psycho-

physischen Parallelismus lückenhafte psychische

Kausalität annehmen, was so allgemein jedenfalls

nicht zugegeben werden kann.

Im Ganzen darf man Pf.s Einführung vor

allem denjenigen zur Lektüre empfehlen, die mit

einer gewissen Kenntnis der modernen psycho-

logischen Wissenschaft bereits ausgerüstet, zur

Klarheit über psychologische Prinzipienfragen

gelangen wollen.

Würzburg. Ernst Dürr.

L. SchmöUer, Die scholastische Lehre von Ma-
terie und Form. Passau, Kleiter, 1903. 63 u.

III S. 8".

Die Schrift will »vom Standpunkte der Naturwissen-

schaft aus die scholastische Lehre beleuchten und deren

Begriffen einen der modernen Körperlehre entsprechenden

Inhalt geben«. Das Resultat der Abhandlung ist, dafs

der Körper seinem Wesen nach Komposition aus Materie

und Form ist, jene als die kleinsten Teilchen des Stoffes,

diese als das Gesetz ihrer Zusammenwirkung zum durch-

aus einheitlich gebauten Körper aufgefafst.

M. Petschar [Prof.], Empirismus, Sprachgefühl
und Grammatik im altklassischen Unterricht.
[Programm des Gymnasiums zu Klagenfurt. 1903.]

34 S. 8».

Die Abhandlung gliedert sich in zwei Hauptabschnitte.

Im ersten stellt der Verf. die These auf, dafs schon im

Elementarunterricht eine Art Lektüre und damit eine

Belesenheit und zwar im Wege zusammenhängender

Texte und deren mündliche und schriftliche Verarbeitung

im Wege der Übersetzung und freien Wiedergabe ange-

strebt werden müsse. Der zweite Abschnitt, der sich

mit dem Unterricht auf Mittel- und Oberstufe beschäf-

tigt, gliedert sich in 5 Teile. Im 1. geht der Verf. auf

den grammatisch -syntaktischen und stilistischen Unter-

richt, im 2. auf die vier Stufen in der Lektüre und im

Ausgleiche der natürlichen und künstlichen. Spracher-

werbung ein. Der 3. wendet sich gegen die Gruppierungen

nach dem etymologischen, stilistischen und sachlichen

Prinzip. Zur freien mündlichen Reproduktion in ihrem
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Verhältnis zur mündlichen Übersetzung übergehend, ist

der Verf. der Ansicht, dal's die Übersetzung durch eine

kurze Wiedergabe in der Originalsprache ersetzt werden
kann. Schliefslich verlangt er freie schriftliche Schul-

aufsätze im näheren oder entfernteren Anschlufs an die

Lektüre.

Notizen und Mittellungen.

Personalrhronik.

Der schultechn. Mitarbeiter bei dem Provinzialschul-

kollegium in Königsberg i. Pr. Prof. Dr. Walter Prellwitz
ist zum Direktor des Gi'mnasiums in Rastenburg ernannt

worden.

Gymn.-Direktor Prof. Dr. Heinrich Spiefs in Bochum
ist zum Direktor des städt. Gymn. in Danzig ernannt

worden.
Xea erschienene Werke.

Seb. Reinstadler, Elementa philosophiae scholasti-

:ae. 2 Bde. 2. Aufl. Freiburg i. B., Herder. M. 6.

P. W. von Keppler, Das Problem des Leidens in

der Moral. 2. Aufl. Freiburg i. B., Herder. M. 1.

P. P ach er, Dühring. 2. Aufl. Salzburg, Selbstverlag.

M. 0,20.
Zeitschriften.

Monatsschrift für höhere Schulen. 3, 12. L. Mär-
ten s, Erziehung zur Selbstständigkeit. — R. Petsch,
Schillers philosophische Gedichte in der Oberklasse. —
0. A. Ho ffmann, War Horaz Jäger?

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 3.

.\. Heintze, Die Seele der erdkundlichen Namen (Schi.).

— Hörn ig, Bericht über die 13. Hauptversammlung des
Vereins sächsischer Realschullehrer. — Budde, Die Zu-

kunft der Oberrealschule. — Holzmann, Statistisches

über die höheren Schulen (Mittelschulen) Badens 1903,04.
— Quandt, Der Unterricht in der philosophischen

Propädeutik. — Ratschläge für diejenigen Studierenden,

welche sich auf das höhere Lehramt vorbereiten und
einen Teil ihrer Studienzeit auf der technischen Hoch-
schule verbringen. (Aus dem Programm der Kgl. Techn.
Hochschule zu Aachen). — Über die Anerkennung der

Seminare als höhere Lehranstalten u. ä. — Warnung
vor dem Besuche der Münchener Universität.

Natur und Schule. IV, 1. F. Krasan, Die Wucher-
blume. — K. Fricke, Zur Vorgeschichte dtr Breslauer

Verhandlungen über den naturwissenschaftlichen Unter-

richt mit Bezugnahme auf einige damit zusammenhän-
gende Veröffentlichungen. — J. Norrenberg, Zum
astronomischen Unterricht an höheren Schulen. — F.

Engleder, Das Zeichnen im naturkundlichen Unter-

richte. — P. Westberg, Das Netz der Kreuzspinnen.
— H. Bohn, Versuche über Standfestigkeit und Schwer-
punkt. — H. Wedde, Ein Muschelmodell.

Revue pedagogique. 15 Novembre. V. Bonnaric,
Le Congres de la Ligue de l'Enseignement ä Amiens, —
H. Mouton, Duclaux. — J. Philippe, G. Paul-

Bon cour, Vrais et faux anormaux scolaires. — M.
Gommes, Un dispensaire medical pour les enfants

anormaux. — H. Delorme, Nouvelle enquete sur le

degre d'instruction des conscrits. — Godard, La
litterature enfantine. — J. Lescoffier, Autour des ecoles

primaires de Norvege.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

A. Meillet [Directeur adjoint f. semitische Sprachen an

der Ecole pratique des hautes etudes in Paris],

Esquisse d'une gramraaire coinparee de
Tarmenien classique. Wien, Verlag der

.Mechitharisten-Congregation, 19(J3

8°. Fr. 6.

Lange Jahre bat dem Indogermanisten und
besonders dem angehenden Armenisten eine zeit-

gemäfse Grammatik der klassischen armenischen

Sprache vom vergleichenden Gesichtspunkte ge-

fehlt. Das einzige, was in den letzten Jahr-

zehnten überhaupt in Betracht kommen konnte,

waren Hübschmanns armenische Studien, die aber

keine eigentliche Grammatik sein sollten. Von
Hübschmanns grundlegendem gröfserem Werke,
das eine solche sein soll, ist ja leider bis jetzt

nur die einleitende 'armenische Etymologie' er-

schienen.

Diesem gewifs von vielen lange empfundenen
Mangel hat der auf dem Gebiete der armenischen

Sprachwissenschaft — und nicht nur auf diesem
— längst rühmlichst bekannte Forscher nun in

dankenswerter Weise abgeholfen, fast in der-

selben Zeit, wo auch N. Marr einen ähnliches

bezweckenden, seiner ganzen Anlage nach aber

recht verschiedenen Versuch unternommen hat.

Ein im Verhältnis zum Umfang so inhaltreiches

Buch wie das vorliegende wird allerdings hier

und da zur Aufserung abweichender Meinungen

Anlafs geben. Ein Artikel von mir in der Zeit-

schrift für armenische Philologie bringt manche

Einzelheiten zur Sprache, auf deren Erörterung

ich hier, dem Charakter dieses Blattes ent-

sprechend, verzichte. Aber das W^erk als gan-

zes wird auch stärkeren Angriffen, als ich sie

unternehme, standhalten und sich als eine Leistung

bewähren, an der kein Mitforscber achtlos vor-

übergehen darf. Durch den Ausdruck dieser

meiner festen Überzeugung glaube ich der die-

sem Blatte gegenüber übernommenen Verpflich-

tung zu genügen.

Charlottenburg. F. N. Finck.

Nordiska Studier till^nade Adolf Norecn p4 bans

50-ärsdag den 13 mars 1904 af studiekamrater och

lärjungar. Uppsala, K. W. Appelberg, 1904. 3 EL

u. 492 8. 8".

Von den 41 Aufsätzen, die in dieser Fest-

gabe vereinigt sind, beschäftigt sich die Mehr-

zahl mit Problemen der schwedisch -finnischen

Sprach- und Kulturgeschichte. Der übrige Norden

tritt dem gegenüber zurück. Einzelne Studien

gelten phonetischen Verhältnissen im Deutschen

und Gälischen, Johansson verzeichnet systema-

tisch die Nominalzusammensetzungen im Gotischen.

Entferntere Forschungsgebiete werden nur be-

rührt durch die reichlich und fruchtbar betriebene

Etymologie. So handelt Li den über got. hrbt.

Torbiörnsson stellt die Gleichung auf: nhd.

Quast (wozu u. a. aisL koistr 'Zweig') = russ.

gvostb 'Nagel'. Lagercrantz verbindet nhd.

Rind mit kret. 'xaQrav (überliefert xdorrjv) bei

Hesychius und erklärt das davon abgeleitete

xOQtalTiog, sowie dvöganodov, das nach II. H
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475 ursprünglich konsonantisch flektiert habe,

durch Verknüpfung mit nhd. fassen. Eine neue
gute Etymologie von nhd. Wiese gibt Karsten.
Geländers einleuchtende Entwicklung der Be-
deutung 'hauchen' in der Wurzel unseres tot

wirft ein Licht auch auf got. afdöjan 'abmatten'

und gr. iktv^a, womit zu vergleichen isl. da 'be-

wundern'.

SprachHche Untersuchungen haben das Über-

gewicht. Hervorgehoben sei Ekwalls scharf-

sinnige Hypothese über die Doppelheit an. Ityn

, Geschlecht' aus *kunja neben pili 'Bretterwand'

aus *ßilja: ßili sei nach bekkpili und dergleichen

Gomposita gebildet, wo die längere Form leicht

nach Analogie der langsilbigen entstehen konnte;

das Lautgesetzliche sei in andlit =: ahd. antlizzi

bewahrt. Man mufs hinzufügen: weil andlit

'Gesicht' von litr 'F'arbe' isoliert war. — M.

Kristensen, der eine lichtvolle Analyse von
Kap. 5 des ersten grammatischen Traktats gibt,

erklärt aisl. earn für irisches Lehnwort. —
Nordenstreng wendet sich gegen die jetzt übliche

Auffassung, das Ergebnis der «-Brechung sei io

gewesen, und sucht die ältere Meinung wieder

zur Anerkennung zu bringen. — Nachfolger ver-

dient Brahe mit seinen Untersuchungen über alt-

schwedische Interpunktion, die ein befriedigend

klares Resultat liefern. — Wir befinden uns im

Zeitalter des diplomatischen Textabdrucks. Dar-

an erinnern auch andere Stellen in der Samm-
lung, z. B. Linds Polemik gegen die übliche

Art, die Personennamen zu drucken {Vlfr Grims-

son und dgl. in 2 Wörtern statt 3), übrigens eine

mehr wort- als gedankenreiche Deklamation. —
Dem Eddatext widmet Hellquist einige Wort-

erklärungen zu den Skirnismal. Was zu den

Alvismäl beigebracht wird, fällt nicht ins Gewicht.

Almgren, der die archäologischen Funde mit

den literarischen Berichten über Bestattungs-

weisen vergleicht, fällt über die historische

Treue der altisländischen Literatur ein günstiges

Urteil.

Das Buch enthält manches Unbedeutende.

Mehreren Beiträgen sieht man es nur zu sehr

an, dafs sie ad hoc vom Zaune gebrochen sind.

Das konnte bei der groCsen Zahl der Mitarbeiter

kaum anders kommen. Das Ganze bleibt doch

ein schönes Denkmal eifriger und vielseitiger

germanistischer Studien, und auch wir in Deutsch-

land dürfen Adolf Noreen im Jahre seines fünf-

zigsten Geburtstages zu den Früchten beglück-

wünschen, die seine Anregung für die Wissen-

schaft gezeitigt^hat.

Breslau. G. Necke 1.

Bruno Freydank, Kleiner buddhistischer Kate-
chismus. 2. Aufl. Leipzig, Buddhistischer Verlag,

1904. 30 S. 8". M. 0,30.

Die kleine Schrift, die aus der buddhistischen Dich-

tung eine ganze Reihe von Proben gibt, will ein Hilfs-

bücblein zum ersten Stadium des Buddhismus sein,und wird

bei dem Interesse, das für dies Religionssystem bei uns
wie im ganzen westlichen Europa jetzt herrscht, sicher

viele Leser finden.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Das Seminar für orientalische Sprachen zu
Berlin wird im W.-S. 1904/05 von 239 Seminaristen

besucht, gegen 214 im Vorjahre. Die Gesamtzahl der

Teilnehmer, einschliefslich der Teilnehmer der nicht-

amtlichen Kurse, beträgt 481. Da der chinesische Unter-

richt jetzt besonders in Anspruch genommen ist, wurde
Yao-Pao-ning als zweiter Lehrer des Chinesischen

gewonnen. Zum japanischen Kursus sind 15 General-

stabs- und Admiralitätsoffiziere kommandiert. Zum
ersten Mal ist das für den Norden unserer Kamerun-
Kolonie wichtige Fulbe in den Lehrplan des Seminars
aufgenommen. Unter den Seminaristen sind 16 Aus-

länder. Nach Berufsarten finden sich unter den Be-

suchern des Seminars 97 Angehörige der juristischen

Fakultät, darunter 54 Dragomanats - Aspiranten , von
denen 4 die Diplomprüfung schon bestanden haben,

42 .Angehörige der philos. Fakultät, Lehrer und Gelehrte,

21 Angehörige des Kaufmannsstandes, Privatpersonen

und Beamte, 29 Angehörige der Reichspostverwaltung,

32 Offiziere, 2 Mediziner, 7 Theologen, 8 Techniker.

Die Vorlesungen über Realien hören 109 Seminaristen.

Die nichtamtlichen Lehrkurse für Kaufleute, Bankbeamte
und Techniker besuchen 209 Personen, aufserdem

nehmen 18 Hospitantinnen an dem Seminar-Unterricht

teil. Besucht werden die Kurse für Englisch von 101,

Realien von 102, Französisch von 53, Russisch von 45,

Chinesisch von 39. Arabisch von 28, SuaheH von 22,

Spanisch von 20, Türkisch von 19, Japanisch von 12,

Haussa von 9, Bantu-Lautlehre von 7, Neugriechisch

von 6, Herero von 4, Fulbe von 3, Persisch und Ephe

von je 1 Seminaristen. Die nichtamtlichen Lehrkurse

besuchen: im Spanischen 82, in der Vorlesung über

„Geld und Banken" 65, im Russischen 51, im Chinesi-

schen 11 Personen.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. semit. Philol. an der Univ. Kiel

Dr. Mark Lidzbarski ist der Titel Professor verliehen

worden.
Zeitschriften.

Revue celtique. Oclobre. J. Vendryes, Les mots

vieil-irlandais du ms. de Laon. — J. Loth, Gavnach,

gamhuim, gamhnach, mehefyn, mid samon; gwely, gwele.

— Wh. Stokes, The life of Fursa. — E. Ernault, Sur

l'etymologie bretonne. — V. Tourneur, Le mystere

breton de Saint Crepin et de saint Crepinien.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

R. Sabbadini [Honor.-Prof. f. latein. Literatur an der

Univ. Catania], Spogli Ambrosiani Latini.

[S.-A. aus den Studi italiani di Filologia classica.

Vol. XI]. Florenz, Bernardo Seeber, 1903. S. 165

— 388. 8».

Sabbadinis Schrift ist das Ergebnis vieler

Stunden geduldiger Arbeit in der Ambrosiana

und teilt auf mehr als 200 Seiten aus einer An-

zahl weniger bekannter lateinischer Handschriften

der Bibliothek Einzelheiten mit. Die ersten

zwanzig Seiten enthalten einen sehr vollständigen

Bericht über einen Kommentar zur Ars maior
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des Donat (von einem iriseben Gelehrten?). Die

Handschrift, die der Bibliothek des Bobbio an-

gehörte, die wahrscheinlich den Plautus-Palimpsest

enthielt, liefert ein neues Plautus - Bruchstück

(Fol. 122^): Paenitens, taedens enim nemo
dicit, et male faciunt qui dicunt pudens; nam
participium ns terminatum non venit nisi ab eo

verbo quod in o vel in or exit. Plautus dicit:

pudens qui facit spes in alias. Nomen
erit magis quam participium. — Darauf folgt

eine Vergleichung von Donats Terenzkom-
mentar in einer Papierhandscbrift (L 53 sup.,

saec. XV) mit Wessners Text. Hieran schliefst

sich eine ähnliche Behandlung einiger Tacitus-

handschriften, usw.

Die Aufzählung all der interessanten Dinge,

die uns S. in diesem Buche darbietet, würde zu

viel Raum erfordern; darum will ich mich auf

die Erwähnung zweier weiterer Autoren, Con-

sentius und Martial, beschränken. S. hat eine

neue Handschrift von Consentius >idc nomine et

verbo« (B 7 1 sup., saec. IX) entdeckt. Sie

wäre willkommener, wenn sie den anderen Teil

von der Ars Consentii enthielte ; denn die neu-

gefundene Baseler Handschrift (vgl. Winstedt im

Americ. Journ. of Philol. 1904) weicht nicht im

geringsten von dem von Keil benutzten Monacensis

ab. — Die beigebrachten Stichproben aus der

Martialhandschrift, die vor der Renaissancezeit ent-

standen ist (Ambros. H. 39 sup., saec. XII— XIII),

zeigen, dafs eine vollständige Durchforschung ihrer

Lesungen nutzlos sein würde; aber es lohnt sich

zu prüfen, ob sie in Beziehung steht zu der als

F bekannten Florentiner Handschrift. Von den

Martialhandschriften des 15. Jahrh.s bringt S.

einige interessante Randbemerkungen bei , die

ein Licht auf den geheimnisvollen ,codex vetustus'

werfen, von dem die Spectacula in die Renaissauce-

handschriften übergingen. Die früheste derartige

Martialhandschrift, in der ich die Spectacula ge-

funden habe, befindet sich in der Bibliothek der

Westminster-Abtei (Nr. 8). Sie wurde in Eng-

land geschrieben und enthält (nach Buch XIV)
die Epigramme von Godfrey de Winton und die

Spectacula (mit Nr. XXVIII schliefsend).

Da bisher von den Handschriften der Am-
brosiana kein Katalog veröffentlicht ist, sind S.s

Mitteilungen doppelt willkommen; hoffentlich wird

er seine Forschungen weiterführen.

St. Andrews (Schottland). W. M. Lindsay.

Arnold Pischinger [Gymn.-Lehrer Dr.], Der Vogelzug
bei den griechischen Dichtern des klassi-
schen Altertums. Ein zweiter Beitrag zur Würdi-
gung des Naturgefühls in der antiken Poesie. [Pro-

gramm des Kgl. humanistischen Gymnasiums Eich-

stätt, 1904.] Leipzig, Fock, 1904. 76 S. 8».

Der Verf. hatte im Programm vom J. 1901 den
Vogelgesang behandelt; zu dieser Untersuchung gibt er

uns jetzt ein Seitenstück in der obengenannten .Abhand-

lung, in der er zu zeigen sucht, wie weit der Vogelzug
und seine Einwirkung auf das menschliche Gemüt von

den griechischen Dichtern beobachtet und benutzt wor-
den ist. Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Das
1. beschäftigt sich mit dem Frühjahrsrug ; er wnr natur-
gemäfs für die Naturfchilderungen griech; ster
nicht gerade von Belang, in den Fragmentt her
Lyrik, die uns erhalten sind, finden wir wenig j^cr ihn.

Weit mehr Ausbeute gewährt der Herbstzug und der
Winteraufenthalt der Vögel, der im 2. Kap. behandelt
wird. Ausführlich geht der Verf. hier auf die Schilde-
rung der Kranichzüge ein und sucht auch den Kr.mpf
der Kraniche und Pygmäen und die Kranichsteine zu
erklären. Den Gegenstand des 3. Kap. bildet der Zug
im allgemeinen; im 4. wird die Volksanschauung vom
Winterschlafe der Vögel, im 5. die von der Verwand-
lung eines Vogels in einen andern besprochen.

Notizen und Mittellungen.

Xotizea.

In der Bibliothek zu Bamberg sind im Einband einer
Karmeliter-Handschrift drei Blätter einer Livius- Hand-
schrift aus dem .Anfang des 5. Jahrh.s aufgefunden
worden. Diese Reste stellen den .Archetypus der 4. Dekade
des Livius dar.

Die Epirotische Geseilschaft zu Athen hat unter Mit-

wirkung des Prof. Chariton das von Konstantin
Christophorides ausgearbeitete Werk über die alb«-

nesische Sprache in der Form eines griechisch-alba-
nesischen Wörterbuches herausgegeben. Es unifafst den
gesamten Sprachschatz des Albanesischen unter Angabe
jedes Dialektes und bietet die Zusammenfassung aller

bisherigen Einzelarbeiten über die albanesischen Dialekte

von Blanchus, Rossi, Hahn, Doson, Reinhold und .Meyer.

Xen erschleaeae Tferke.

Seeliger. Ist der König Oedipus des Sophokles eiue

Schicksalstragödie? — Ist »König Oedipus t vor >Anti-

gone« gedichtet? — Zur Polyneikesszene im Oedipus auf

Kolonos. [Einladungsschrift zur Gedächtnisfeier und Er-

innerungsfeier des Johanneums in Zittau.] Zittau. Druck
von Richard Menzel Nachf.

Zeitachrift«B.

The Classical Review. December. W. Headlam,
On some tragic fragments. — T. G. Tucker, Adver-

saria upon Fragmenta tragicorum adespota. — H.

Richards, Platonica. VI. — J. W. White, Notes on

the Schoha to the .Aves. — W, G. Rutherford, The
date of the Dionysalexander. — W. Peterson, The
opening sentence of the Verrines. — H. J. .Maidment,
Horace, Ars poetica vv. 125 foU. — A. J. Kronen berg.

Ad Apuleium. — J. Greene, Notes on the emphatic

neutes. — J. P. Postgate, The Latin future Infinitive.

— J. T. Allen, On secrecy in voting the .Athenian law

Courts in the fifth Century b. C. — R. Knox .Mc Elder-

ly. Some notes upon Roman Britain (cont). — E. W.
Fay, Studies of Latin words in -cinio-, -cinia-.

Nordisk Tidsskrift for Filologi. 13.

Roeder, Papyrusfundene i Oxychynchos. -- .

Ostergaard, Hades. — K. Hude, 'EtspaxxT,«;. — A. B

Drachmann, Virgils Ciris.

Listy filologicke. XXXI, 5. 6. O. Ji ran i. Das Leben

des T. Calpumius Siculus. — P. Lang, CERNO, —CELLO
(Schi.). — Jos. Zubaty, KOrPlAlUi:.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Walther Eggert-Windegg, Kduard Mörike.

Stuttgart. .Max Kielmann, 1904. 105 S. 8». M. 2.

Hans Landsberg [Dr. phil.], Eduard Mörike.

[Moderne Essays hgb. von Hans Landsberg^
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H. 46.] Berlin, Gose & Tetzlaff, 1904. 54 S. 8".

M. 0,50.

Theodor Ebner, Eduard Mörike. Ein schwäbi-

sches Charakterbild. [Zeitfragen des christ-

lichen Volkslebens. XXIX, 6.] Stuttgart, Chr.

Belser, 1904. 43 S. 8». M. 0,60.

Gustav Kühl, Eduard Mörike. [Die Dich-
tung. Eine Sammlung von Monographien, hgb. von
Paul Remer. Buchschmuck von Heinrich Vogeler.
10. Bd.] Berlin, Schuster & Löffler, 1904. 80 S. kl. 8"

mit 10 Taf. u. 1 Faksim. M. 1,50.

In meiner Mörike -Biographie habe ich vor

drei Jahren im Hinblick auf den bevorstehenden

hundertsten Geburtstag des Dichters der Hoff-

nung Ausdruck gegeben, der grofse Lyriker

möge vor dem Schicksal, Mode zu werden, be-

wahrt bleiben. Diese Hoffnung hat sich leider

nicht erfüllt. Mit Pauken und Trompeten wird

seine stille scheue Muse heut durch alle Gassen

geschleift, und kaum kann man noch ein Literatur-

blatt zur Hand nehmen, ohne auf den Namen
"des bislang in weiten Kreisen unbekannten

Poeten zu stofsen, mit dem zusammengenannt zu

werden gerade Goethe noch gut genug zu seiu

scheint. Fast sieht es aus, als wolle es mit

Mörike noch schlimmer werden als mit Hebbel,

der den Überschwang eines Adolf Bartels doch

auch nicht ganz heil überstanden hat. Da liegt

z. B. der Prospekt eines Herrn vor mir, der

wie ein Weinreisender »in Mörike macht« : von

Mitte Oktober bis Mitte November dieses Jahres

waren Württemberg und seine Nachbargebiete

zu absolvieren, »für Ende November und Anfang

Dezember sind die Provinzen Ost- und West-

Preufsen nebst den angrenzenden oder unter-

wegs liegenden Gebieten (Pommmern, Posen,

Brandenburg, Sachsen und Thüringen) in Aus-

sicht genommen«. Alles, was zu einer »wirk-

lichen, Herz und Sinne erquickenden Feier« dient,

wird fertig zum Gebrauch geliefert, leihweis bei

mäfsigen Versandkosten auch eine Gipsbüste,

zu deren obligater Bekränzung die verehrlichen

Kommunen und Vereinsvorstände nur noch eine

»Dame von guter Erscheinung« bereit halten

wollen; selbst die »lokale Prefspropaganda« be-

sorgt garantiert schmerzfrei der Spezialist. Wie
wäre es, wenn diese »Sehrmänner« den beweg-

lichen Apparat ihrer gemütvollen Aufmachung

noch durch ein Transparent mit dem Mörike-

Verse »Lafs, o Welt, o lafs mich sein!« be-

reicherten? Solch ein Trara pafst erstens zu

niemandem schlechter als zu Mörike, und zwei-

tens ist er, äufserlich betrachtet, eine literar-

geschichtliche Fälschung, mit anderen Worten:

eben eine blofse Modesache.

Wenn ich, den man mangelnder Liebe zu

Mörike und mangelnder Hochschätzung seiner

Lyrik gewifs nicht zeihen kann, demgegenüber

einmal nachdrücklich betonen möchte, dafs z. B.

sein Antipode Heinrich Heine als poetische Ge-

sa mterscheinung denn doch eine gröfsere Be-

achtung in der Geschichte unserer Literatur ver-

dient, so sündige ich bereits bewufst gegen ein

in gewissen Kreisen immer unumstöfslicher wer-

dendes Dogma. Namentlich mufs ich befürchten,

unter den Schwaben den einen oder anderen

Freund und Gönner zu verlieren, aber: Plato

amicus, magis amica veritas. Mörikes Lands-

leute machen heut noch vielfach hinter Heines

Namen drei Kreuze, und völlig auf dem Stand-

punkte des bekannten Almanachstrikes vom Jahre

1837 (vgl. Just. Kemers »Briefwechsel mit sei-

nen Freunden«, Bd. 2, S. 102 ff.) steht auch

Eggert- Windegg, der als Jüngster die stark

anwachsende Mörike - Literatur vermehrt hat.

Seine ganz unnötigen Ausfälle gegen den Ver-

fasser des »Schwabenspiegels« geben keine

günstige Folie für die warme Verehrung ab,

die sein Büchlein dem Landsmanne zum Jubi-

läum darbringt. Immerhin ist diese Liebe zu

ihrem Helden weitaus das beste an der kleinen

Arbeit, denn den Ansprüchen, die der tempera-

mentvoll-selbstsichere Verf. sonst erhebt, wird er

so gut wie gar nicht gerecht. Der literarhistorische

Wert seiner Schrift ist recht gering und beson-

ders befreipdlich der Widerspruch zwischen einer

sehr animosen Tendenz gegen die Forschung und

die »grofsmäuligen Kritiker heutigen Tages« (S. 67)

auf der einen und der Tatsache auf der anderen

Seite, dafs diese unberufenen Vorgänger dem
berufenen Verf. doch fort und fort die Bausteine

zu seinem »Häuslein ... so windebang« leihen

müssen. E.-W.s Schrift ist eine mühelose, selbst

wörtlichen Entlehnungen nicht aus dem Wege
gehende Projektion fremder Arbeit auf eine In-

dividualität, der nicht nur die Unparteilichkeit

fehlt, um zu ästhetischer Betrachtung und Dar-

stellung befähigt zu sein. Dabei ist man nicht

einmal vor sachlichen Fehlern und Versehen ge-

schützt. Dafs dem ersten Erscheinen von Mö-

rikes »Gedichten« im Jahre '1838 »bald Auf-

lage um Auflage« folgte, ist dahin zu berichti-

gen, dafs bis zur zweiten fast zehn, bis zur

vierten fast dreifsig Jahre vergingen. Mifsver-

ständlich zum mindesten ist die Angabe , dafs

Hebbel seine »Gedichte« dem schwäbischen

Freunde »gewidmet« habe; handelt es sich doch

nur um ein einzelnes Dedikationsexemplar. Die

»Idylle vom Bodensee« wird als das Ideal eines

einheitlichen Kunstwerks angepriesen: »aber da

kommen gleich wieder Leute . . . mit dem Ein-

wand, die Einschaltung des Jugendstreiches Mar-

ies sei gezwungen« — zu diesen »Leuten« ge-

hören leider alle, die ein Urteil haben, auch

der schwäbische Geschichtschreiber schwäbischer

Literatur Rudolf Kraufs (Bd. 2, S. 107). Wäre
das Büchlein wenigstens gut und gefällig ge-

schrieben, so könnte es trotz allem einem wei-

teren Leserkreise empfohlen werden, aber leider

fehlt jede Abrundung und Verteilung des Stoffes,
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der ohne Einschnitt von der ersten bis zur

letzten Seite abgewickelt wird, und vielfach in

einem Deutsch, dafs man mit S. 48 sagen möchte:
>Ich widerstehe kaum, Proben zu geben«. Völlig

unberechtigt ist in einer so unkünstlerischen

Schrift selbstverständlich der anspruchsvolle »Ich«.

Stil. Eine neue knappe Essay-Arbeit über Mö-
rike wäre gewifs mit Freuden zu begrüfsen; so

mufs man das gröfsere Publikum pach wie vor

auf die sehr ansprechenden kleinen Lebensbilder

Jacob Bächtolds und Hermann Fischers verweisen,

obwohl sie im einzelnen inzwischen naturgemäfs

veraltet sind. —

Soeben wird uns der Wunsch nach neuen
kleineren Mörike-Porträts erfüllt. Hans Lands-
berg und Theodor Ebner schreiben beide gut

und anregend, ersterer (der des Dichters »Ge-
sang zu zweien in der Nacht« »mit Verlaub ge-

sagt, verteufelt schön« findet) nur zu wenig ein-

fach und natürlich. Er hat sich Mörike wirklich

innerlich zu eigen gemacht. Leider ist seine

kleine Schrift nicht arm an Druckfehlern und
Versehen. So sind die Fragmente, die ich (der

ich übrigens stets als Mayer figuriere) aus dem
Nachlafs publiziert habe, weder beide dramati-

scher Natur, noch fallen sie beide in die Tü-
binger Zeit. Auch bei L. begegnet also unge-

nügende Kenntnis der literarhistorischen For-
schung, die ja freilich nach seiner Ansicht bei

Mörike gründlich versagt hat. Und nicht minder
schimpft Ebner auf die Gelehrten, nachdem er

sie nicht ohne Mifsverständnisse ausgeschrieben

hat. Des Dichters Jugendfreund heifst wieder-

holt Mährlin statt Mährlen, Rudolf Kraufs mufs

mit einem weichen s vorlieb nehmen, »»nd Richard

M. Meyer wird mit einem falschen Vornamen be-

dacht. Das sind indessen natürlich Kleinigkeiten,

vielleicht blofse Druckfehler. E.s Schrift ist da-

durch interessant , dafs hier ein Schwabe die

ungünstigen Seiten des Schwabentums äufserst

scharf betont. Er polemisiert demnach gegen
Vischer und D. Fr. Straufs und betrachtet Mörike
viel zu streng und nüchtern. Über des Dichters

Werke, deren Betrachtung sehr zu kurz kommt,
wird oft höchst befremdlich abgesprochen. Der
Nolten« biete nichts, was unserem modernen

Denken und Empfinden auch nur irgendwie ent-

gegenkommen könnte;;; in der Lyrik findet E.

auch viel Künstelei, Prosa und Verzerrung und

zumal in den Liebesgedichten, wie den an Pere-

grina gerichteten, eine ; wenig sympathische Spie-

lerei mit sinnlichen Problemen e, Ungeschick und
Pedanterie.

Wir müssen nach der Lektüre dieser drei

Mörike - Schriftchen schliefslich erklären, dafs

u. E. hier die Populär- Publizistik versagt hat.

Zum Glück sind wir aber bei dem Mörike-

Jubiläum doch nicht ganz leer ausgegangen, denn
das Mörike-Bändchen der so geschmackvoll aus-

gestatteten neuen Sammlung tDic Dichtung« ist

eine sehr hübsche Leistung, die jene oben cha-
rakterisierte Lücke glücklich ausfüllt. In Gustav
Kühl fafst ein feingearteter Mensch unserer
Tage den grofsen schwäbischen Dichter rein

impressionistisch auf, und sein gutes EinfQhlrn

und Nachfühlen beschert uns manche brauchbare
Beobachtung. Auch K. hat die Mörike- Bio-

graphien gelesen und die Briefbände ausge-

schöpft, ohne aber in wesentliche Abhängigkeit
zu geraten Er bringt keinerlei biographische

Details, keine einzige Jahreszahl, kein Wort
über Mörikes Beruf und Familie. Ein Poet sagt

uns, wie er einen wählverwandten anderen auf-

fafst: das ist ja das Programm der > Dichtung«,

und so wenig unbedenklich es vom literarhisto-

rischen Standpunkt aus im allgemeinen ist. hier

hat es eine im ganzen recht erfreuliche Frucht

gezeitigt. Auch der vielen guten Bildbeigaben

wegen ist das zierliche Bändchen wahren Freun-

den des Dichters warm zu empfehlen.

Marburg i. H. Harrv Mavn.-.

Notizen und Mitteilungen.
>'«Q erschienene ITerke.

E. Martin und H. Lienhart, Wörterbuch der

elsässischen Mundarten. II. 3. Strafsburg, Trübner. M. 4.

H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch. 10. Lief.:

Brot— Buz. Tübingen, Laupp. M. 3.

Zeit«ckirlft«n.

Tijdschrift voor Xederlandsche Taal- en Letter-

kunde. 23, 3. 4. J. Prinsen, Bronnen voor de kennis

van leven en werken van Jan van Hout. II. — W. Z.,

Trouwen met Juffer Catalijn. — J. Verdam, De rijmen

in .Maerlanfs Historie van Troyen. II; Quadie, quadien.
— J. Schrijnen. Gutturaal-sigmatiscbe wisselvormen.
— .\. Keets, Ketelaar.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Michele Catalano, La venuta dei Nor-
manni in Sicilia nella poesia e nella

leggenda. Catania, Druck von Monaco e MoUica,

1903. 104 S. 8'.

Die Studie behandelt sehr verschiedenartige

Dinge: die zeitgenössische lateinische Poesie der

normannisch -sizilischen Eroberung (Kap. I), die

Spuren nordischer Sage in diesen Dichtungen,

sowie die im normannischen Sizilien lokalisierten

Elemente der späteren, namentlich der franzö-

sischen Sage (Kap. II), die meist wertlosen

modernen Dichtungen über den Gegenstand,

von den Tassoepigonen an (Kap. Ill) bis ins

19. Jahrb. hinein (Kap. IV). und endlich die

heutigen, an die normannische Zeit sich knüpfen-

den sizilianischen Volkssagen. Die Arbeit entbehrt

so infolge der Themastellung eines einheitlichen

Charakters und in den letzten Kapiteln des all-

gemeinen Interesses. Anzuerkennen ist die Sach-
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kenntnis und Belesenheit des Verf.s in den ersten,

wichtigeren Abschnitten (vgl. auch den wertvollen

bibliographischen Anhang S. 97 ff.). Die Dich-

tungen Wilhelms von Apulien und Gaufrids Mala-

terra sind richtig charakterisiert, nur hätte ein

Hinweis auf die gleichzeitige arabische Poesie,

die durch Schacks und Amaris Übersetzungen

zugänglich gemacht ist, die poetische Armselig-

keit namentlich Malaterras noch besser zur Er-

scheinung gebracht. In der interessantesten und

schwierigsten Frage aus dem Bereich des

Themas: ob sich ein eigener fester normannisch-

sizilischer Sagenzyklus gebildet habe, verhält sich

der Verf. wohl mit Recht skeptischer als Gaston

Paris, aber eine endgiltige Klärung ist auch ihm

noch nicht gelungen.

Berlin. E. Caspar.

Calderon de la Barca, Jeder hüte sein

Geheimnis (Nadie fie su secreto). Ein

Mantel- und Degenstück in drei Aufzügen. Deutsch

von Heinrich Weber. [S.-A. aus »Dichterstimmen

der Gegenwart«. 18. Jahrg.] Baden-Baden, Pet.

Weber, 1904. 70 S. 8" mit 1 Bildnis. M. 1,60.

Unter den Calderonschen Stücken ist das

vorliegende fraglos ein typisches Beispiel seiner

fein berechnenden Kombinationskunst und seiner

poesievollen Darstellungsgabe. Die Übersetzung

bewegt sich mit einer gewissen Freiheit sowohl

in der Verwendung fünffüfsiger iambischer Verse

statt der wechselnden Vermafse des Originals

als auch hin und wieder in der Wiedergabe der

Gedanken; trotzdem bleibt sie durchaus sinn-

gemäfs, liest sich glatt und angenehm und redet

eine gute, bühnengemäfse Sprache. (Sprach-

widrig ist das darin S. 1 1 Z. 9.) Nach meinem

Geschmack eine recht ansprechende Leistung.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Otto Jespersen [ord. Prof. f. engl. Philol. an der Univ.

Kopenhagen], The England und America Reader.
Kopenhagen, Schuboth, 1903. 250 S. 8". Kr. 2.

Der Stoff des reichhaltigen Lesebuches ist unter acht

Gruppen verteilt. Nachdem der Leser zuerst im allge-

meinen über England unterrichtet worden ist, wird ihm

im II. Abschnitt eine eingehende Schilderung von London
geboten. Der III. führt in das Leben der Schüler der

Mittelschulen und der Universitäten Englands ein, der

IV. beschäftigt sich mit besonderen Charaktereigentüm-

lichkeiten der Engländer. Interessant ist besonders ein

kurzer Abschnitt (V.), in dem R. L. Stevenson über das

Gefühl der Heimatlosigkeit spricht, das den Schotten in

England ergreift. Der VI. Abschnitt geht ein auf die

Rechtspflege und Verfassung, der VII. (53 S.) handelt

von Greater Britain, u. a. von Kolonisation, der VIII.

über die angelsächsische Rasse in den Vereinigten Staaten.

Die Texte stammen teils aus Schulsainmlungen, teils aus

Zeitungen und Zeitschriften, teils aus Schriftstellern, dar-

unter auch sehr hervorragenden, wie Hippolyte Taine.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

W. van der Gaaf, The Transition from the Im-

personal to the Personal Construction in Middle English.

[Hoops' Anglistische Forschungen. 14.] Heidelberg,

Carl Winter. M. 5.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. November. J. P. W.
Crawford, On the relations of Congreve's Mourning
bride to Racine's Bajazet. — Eleanor P. Hammond,
Ms. Pepys 2006. A Chaucerian Codex. — P.J. Fr ein,

The Reims manuscript of the fahles of Walter of England.
— P. Reiff, Views of tragedy among the early roman-
ticists. — O. Patzer, The wealth of the clergy in the

fabhaux. — Ch. C. Clarke jr., Two investigations in

French phonetics.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII—
MCCXCI). Additamentum edidit Rein-
hold Röhricht [Prof. am Humboldt-Gymn. zu Ber-

lin, Lic. Dr.]. Innsbruck, Wagner, 1904. 1 Bl. u.

136 S. 8». M. 4,50.

Ein Nachtrag zu Röhrichts grofsem Regesten-

Werk des Königreichs Jerusalem (Innsbruck 1 893),

der unentbehrlichen Grundlage für jedes künftige

Werk über die Kreuzzugsstaaten, aus dem für

den Verf. selbst ebenso seine noch nicht genug

gewertete »Geschichte des Königreichs Jerusa-

lem«, Innsbruck 1897, hervorgegatigen ist, als

sie ihm für die 4 Jahre darauf folgende »Geschichte

des ersten Kreuzzugs«, Innsbruck 1901, zugute

gekommen ist. Dieser Nachtrag selbst, so ge-

wissermafsen ein Resume der Arbeit, die in dem
Jahrzehnt, das seit jenem Standard work ver-

flossen ist, auf dem Kreuzzugsgebiet erfolgt ist,

an der sich neben Röhricht namentlich noch

Hagenmeyer, der verstorbene gelehrte Pfarrherr

in Ziegelhausen bei Heidelberg (Chronologie de

la premiere croisade in der Revue de l'Orient latin

VI

—

IX, und Epistulae et chartae, quae pertinent

ad primum bellum sacrum, Oeniponti 1901) so-

wie der grofse französische Spezialist für Kreuz-

zugs- und zumal Johanniter- Ordens -F'orschung,

Delaville de Roulx (mit Cartulaire de l'ordre de

St. Jean de Jerusalem, Paris 1894— 1904, 4

voll. Pol. und Inventaire de pieces de l'ordre

de l'Hopital in der Revue de l'Orient lat. III)

beteiligt haben.

Auf 104 S. nebst 32 S. eines doppelten

Index (24 S. Personarum und TVa Locorum,

neben denen ein 3. Index »Rerum« nur 9 Ge-

genstände betrifft, unter denen die Verweisung

auf die Statuta Hospitalis, die an 14 Orten zu

finden ist, am ungernsten vermifst würde) ca

900 Stücke, die in ihrer Nummerierung den

über 1500 jenes gröfseren Regestenwerks an-

gepafst sind. Darunter eine ziemliche Anzahl

neuer, früher, d. h, vor jenen neuesten Arbeiten

nirgends erwähnter. Alles mit möglichster Knapp-

heit, aber echt Röhrichtscher Zuverlässigkeit und

Pünktlichkeit. Ein Denkmal deutscher Gelehrten-

treue, die es nicht weiter anficht, wie wenige

doch nur diese Frucht mühsamsten F'leifses

weiterhin anrühren werden, zumal mit dem La-
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tein des Textes, das immer nur in der spezifi-

schen Gelehrtenwelt, für diese aber auch im

internationalen Sinn, der R.sehen Arbeit ihre

-stelle sichern wird. Ein Glück, dafs es auch

-olche Gelehrte noch unter uns gibt, so dünn

gesät sie allmählich sein mögen. Um so mehr

^^ebührt ihnen Ehre und Dank für solch mühe-

olle Kleinarbeit!

Grofsaltdorf. Julius Gmelin.

Gottfried Brunner, Ketzer und Inquisition

in der Mark Brandenburg im ausgehen-
den Mittelalter. Berliner Inaug.-Dissert. Berlin,

Druck von Gebr. Unger, [1904]. 1 Bl. u. 36 S. 8°.

Über Ketzerverfolgungen in Pommern und

der Mark Brandenburg im 14. und 15. Jahrh.

hatte bekanntlich W. Wattenbach in den Ab-

handlungen der Berliner Akademie vom Jahre

1886 auf Grund einer Wolfenbütteler Hand-

schrift ausführliche Mitteilungen gegeben. Die

dort veröffentlichten Akten bilden die Grundlage

der vorliegenden fleifsigen Arbeit, die Watten-

bachs Kommentar und Darstellung in einzelnen

Punkten ergänzt und berichtigt. Wesentlich

Neues vermochte der Verf., dem namentlich auch

Priebatsch vorgearbeitet hatte, nicht beizubringen.

Doch wird man ihm beipflichten, wenn er gegen-

über Priebatschs abweichenden Auffassungen die

weit verbreiteten märkischen Ketzer des 14.

und 15. Jahrh. s der deutschen Kolonistenbevölke-

rung zurechnet und für sie die Zugehörigkeit

zum Waldensertum anspricht.

Giefsen. Herman Haupt.

Arthur Stein, Die Protokolle des römischen Se-

nates und ihre Bedeutung als Geschichts-
quelle für Tacitus. [S.-.'^. aus dem 43. Jahres-

berichte der 1. deutschen Staatsrealschule in Prag.]

Prag, Selbstverlag, 1904. 33 S. 8".

Der erste Teil der Schrift erörtert Entstehung und

.\usbildung der Senatsprotokolle und ihren Hauptinhalt,

spricht über die Schriftführer, von denen uns eine An-
zahl mit Namen bekannt sind, und von denen ein

chronologisches Verzeichnis gegeben wird, geht auf die

Bedeutung und Dauer des .Amtes und die Frage der Er-

nennung ein. Nach dem Verf. ist der Schriftführer

wahrscheinlich durch den Kaiser direkt ernannt worden.
— Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Be-

nutzung der Senatsprotokolle durch Tacitus; Stein sucht

nachzuweisen, dafs ein grofser Teil der Annalen auf

ihnen fufse; er hebt die Eigentümlichl<eiten des Werkes,

die dafür sprechen, hervor, betont, dafs die Spuren der

Benutzung privater Mitteüungen gegen seine Annahme
nicht spreche, und schliefst mit dem Satze, dafs Tacitus

zeitgenössiscTie Darstellungen vortrefflich für Stimmungs-
bilder habe verwenden können , dafs er aber die Zu-

verlässigkeit seiner Erzählung vor allem auf die authen-

tischen Senatsprotokolle stützen mufste.

Notizen und Mitteilungen.

Zettsrbrift«!!.

Mühlhäuser Geschichtsblätter. 1904/1905. R. Jor-

dan, Der Kurfürstentag zu Mühlhausen 1572; Alte

Handelswege im Gebiete Mühlhausens; Zur Geschichte

der Vornamen ; Verzeichnis der in Erfurt studierenden

.Mühlhäuser (1392—1636); Der Denkstein auf dem Schade-

berge. — M. Herwig, ,\u8 der Geschichte der g«nerb-
schaftlichen Vogtei Ober- und Niederdorla und I^nKula
vor dem Hainich. — Th. VViesenthai, .\\x% der Ge-
schichte des .Mühlhäuser Postwesens. — K Seil

mann, Beiträge zur Geschichte von .Mühlhauseti

historischer Zeit; 1. Das Steingrab von Hcroldisr.

2. Der Urnenfriedhof bei der Ammerbrücke. 3. hm
Brandgrab aus der La Tene Zeit. — K. Löffler, Die

Belagerung von Heiligenstadt im Jahre 1404; Magister

Helmbold wider die Jesuiten. — K. v. Kauffan ^en.
Die älteste Kämmereirechnung der Kaiserlich freien

Reichsstadt .Mühlhausen vom Jahre 1407; Das Engel-

hartsche ».Mühlhäuser Wappenbuch'. — E. Heyden-
reich. Die Jenaer Immatrikulationsurkunde des Ernst

Wilhelm Petri aus .Mühlhausen vom Jahre 1752 und
die studentischen Gewohnheiten jener Zeit. — H. Spiet

-

hoff, Die Gebetsverbrüderung der .Mühlhäuser Bürger-

schützen mit hundert Klöstern des Predigerordens im

Jahre 1404. — E. Kettner, Die Kleinode der Mühl
häuser Schützengesellschaft.

Deutsche Geschichtsblälter. Dezember. H.Werner,
Kirchen- und sozialpolitische Publizistik im Mittelalter, i.

Neuere Geschichte.

Referate.

Briefe Consalvis aus den Jahren 1795—96
und 1798. Mitgeteilt von fPaul Wittichen.
[S.-.A. aus Quellen und Forschungen aus ita-

lienischen Archiven und Bibliotheken hgb.

vom Kgl. Preufs. Histor. Institut in Rom. VII, 1.]

Rom, Loescher & Co. (Bretschneider & Regenberg),

1904. 34 S. 8». L. 1,90.

Mit Webmut zeige ich diese kleine Edition

an, eine der hinterlassenen Arbeiten meines ver-

storbenen Freundes, dem es in der kurzen Zeit,

in der er wirken konnte, nicht vergönnt war,

das Bedeutende zu leisten, das diejenigen, welche

ihm näher standen, von seinem freien Blick, sei-

nem überaus selbständigen Denken, seiner poli-

tischen Begabung und seinem eisernen Fleifse

mit Sicherheit erwarteten

Die Briefe Consalvis, von denen 11 den

Jahren 17 95/6 angehören und nur einer dem

Jahre 17 98, sind wichtig (.Adressat ist Graf Litta,

den Pius VI. im März 1 7 94 als Nuntius nach

Warschau geschickt hatte). Der spätere Kar-

dinal-Staatssekretär Pius' VII. zeigt sich schon

17 95/6 als aufs äufserste für die auswärtige

Politik interessiert und in sie eingeweiht, und

zwar, wie Litta, als Vertreter des Systems der

Verständigung mit nicht -katholischen Mächten.

England, Preufsen, Rufsland. Für die Kenntnis

dieses Systems, sowie für die Vorgeschichte des

Friedens von Tolentino sind die Briefe von nicht

geringer Bedeutung. In letzterer Hinsicht er-

gänzen sie in wichtigen Punkten die Arbeiten

von Seche, Les Origines du Concordat (ii494).

Richeraont, La premiere rencontre du Papc et

de la RepubUque Francaise (im Correspondant

1897), und Du Teil. Rome, Naples et le Direc-

toire, (1902). Das letztere Buch hat Wittichen

nicht mehr gekannt.

Die Einleitung zu den Briefen ist mit der bei



99 14. Januar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 2. 100

W. üblichen Kraft und Schärfe abgefafst. Mit

Recht weist er — im Gegensatz zu den Anschau-
ungen einiger Historiker, z B. des genannten
Seche — daraufhin, dafs Pius VI. nicht geneigt

war, gegen territoriale Vergünstigungen seine Pro-

teste gegen die Zivilkonstitution zu widerrufen.

Das ging auch schon aus dem genannten Werke
Du Teils hervor. Man kann in dieser Hinsicht,

dünkt mich, nichts besseres tun, als den folgenden

Satz W.s (S 9) zu unterschreiben, der in allen

seinen Teilen beherzigenswert ist: »Niemand
wird der Politik Pius' VI. bei aller Schwäche
in der Verwaltung des Kirchenstaats — eine

Schwäche, die überdies eine allgemein europäi-

sche war — eine grofsartige F'estigkeit in reli-

giösen Dingen absprechen können.«

Freiburg i. B Adalbert Wahl.

Jules Poirier, Metz. I. II. [Les forteresses fran9aises

en 1870. I. III.] Paris, Monde militaire, o. J. 315
u. 324 5 8».

Der Verf. hat die deutsche wie die französische Lite-

ratur fleifsig gelesen; aufserdem war es ihm gestattet,

die Archive des französischen Kriegsministeriums zu
benutzen, sodafs er zu den bisherigen Darstellungen
manches Neue hinzufügen kann. Nach einer Beschrei-

bung der Festung Metz gibt er eine anschauliche Er-

zählung von den Vorgängen in und vor der Festung
vom 17. Juli an. Bazaine wird strenge beurteilt, doch
sieht der Verf. in ihm nicht einen Verräter. Der II. Teil

enthält eine Darstellung der Vorgänge im deutschen und
französischen Lager vom 19.— 31. August. Den Schlufs

des Bandes bilden 13 Anhänge mit wichtigen amtlichen

Aktenstücken.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. Dr. Karl Mayr, Sekretär der Kgl. Bayer.

.Akad. d. Wiss., und der Prof. an der Kadettenschule Dr.

M. Döberl sind zu Honorarproff. f. neuere Gesch. an
der Univ. München ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

L. Keller, Der Humanismus. Sein Wesen und
seine Geschichte. [Vorträge und Aufsätze der Comenius-
Gesellschaft. 12, 4.] Berlin, Weidmann. M. 1.

K. Wild, Lothar Franz v. Schönborn, Bischof von
Bamberg und Erzbischof von Mainz 1693— 1729. [Heidel-

berger Abhandlungen zur mittleren und neueren Ge-

schichte. 8.] Heidelberg, Carl Winter. M. 5,20.

Zeitschriften.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstei-

nische Geschichte. 34. Bd. G. Wegemann, Das Bran-

des-, Boje-Francke- und Albert Franckesche Familien-

legat. — H. Chr. Matthiefsen, Chronik der Familie

Matthiefsen. — Briefe des Grafen Otto Joachim Moltke an

den Kanzler Gay Lorenz Brockdorif aus dem Jahre 1830.

— K. Seitz, Zur Belagerung und Erstürmung von
Breitenburg. — G. Hille, Das Ordnen der Akten im

Schleswiger Staatsarchiv. — O. Mensing, Schleswig-

Holsteinisches Wörterbuch 1903 und 1904. — R. von
Fischer-Benzon. Literaturbericht für 1902/04.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Hermann Popig [Lehrer am Kgl. Seminar in Löbau

Dr.], Die^Stellung der Südostlausitz im

Gebirgsbau Deutschlands und ihre in-

dividuelle Ausgestaltung in Urographie
und Landschaft. [Forschungen zur deut-

schen Landes- und Volkskunde, hgb. von
A. Kirchhoff. XV, 2.] Stuttgart. J. Engelhorn,

1903. S. 151-236 8» mit einer Karte und einer

Tafel Profile. M. 7.

Die vorliegende Arbeit, eine von den fleifsigen

Abhandlungen aus der Ratzel^chen Schule, schliefst

sich in ihrer Behandlungsmethode eng an ähn-

liche Untersuchungen an, wie wir sie z. B. von

Burgkhardt über das Erzgebirge, von Wohlrab
über das Vogtland usw. besitzen. Ihr Haupt-

wert beruht darauf, dafs der Verf. auf Grund
recht eingehender, mühevoller, orometrischer

Messungen die orographischen und landschaftlichen

Formen eines kleinen Ausschnitts aus dem Deut-

schen Mittelgebirge, nämlich aus dem »Schollen-

erosionsgebirge« zwischen Kreibitz und dem
Iserknie bei Kl. Skal, genau bestimmt und klassi-

fiziert. Auf Grund der so gewonnenen Ergeb-

nisse glaubt er den Nachweis erbringen zu

können, dafs das behandelte Gebiet, welches

sich durch den Pafs von Pankratz in zwei ge-

sonderte »Gebirgsindividuen« , in das Lausitzer

Gebirge und das Jeschkengebirge, zerlegt, un-

bedingt zur Sudetenkette zu rechnen sei; nur

das »Rumburg-Schönlinder Bergland« erweise sich

in seinen Richtungs- und Strukturverhältnissen

als Übergangsgebiet zum erzgebirgischen Typus.

Diesen orographischen Untersuchungen ist

der zweite Hauptabschnitt, der umfänglichste der

ganzen Arbeit, gewidmet. Die Erörterungen im

1 . Teile, die sich an einige einleitende kritische

Bemerkungen über die Abgrenzung und Gliederung

des zur Untersuchung stehenden Gebiets an-

schliefsen, erstrecken sich im Sinne der Ratzei-

schen Anthropogeographie auf den Einfliifs der

Lage für die Lausitz im allgemeinen, sowie für

die Verkehrs- und politischen Nachbarverhältnisse

der Südostlausitz im besonderen. Ein Abschnitt

über die Landschaft schliefst die klar ge-

schriebene Abhandlung ab, deren Lektüre durch

eine sauber ausgeführte Höhenschichtenkarte und

eine Profiltafel, in der allerdings die 20-fache

Überhöhung etwas stört, wesentlich unterstützt

wird.

Dresden. Emil Schöne.

Murray's Handbook for Switzerland. 19*^ edition,

completely remodelled and thoroughly revised. Lon-

don, Edward Stanford, 1904. CVI u. 555 S. 8". Sh. 10.

Die neue Ausgabe des englischen Baedeker für die

Schweiz verzeichnet die zahlreichen Veränderungen, die

in dem Lande für den Reise- und Wanderverkehr in den

letzten Jahren vor sich gegangen sind, mit bekannter

Genauigkeit und Zuverlässigkeit ; wir erwähnen die An-

gaben über neue Bergbahnen, Höhenwege, neue Hotels,

neue Mittelpunkte des Touristenverkehrs u. dgl. Auch
die Karten- und Bilderbeigaben haben eine Vermehrung
und Verbesserung erfahren.
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Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die seit September in Peru auf der Punaebene sich

aufhaltende Erland Nordenskiöldsche Expedition
hat die Kordilleren zuerst zwischen Tambopata und
Azangaro, sodann zwischen Santa Rosa und .Vlacusani

überschritten. Sie hat in den letzten Monaten eine gute

.Ausbeute an Fossilien, niederen wirbellosen Tieren, Säuge
tieren und Vögeln erzielt. Auf der Punaebene fand man
in einer Grotte die Reste einer ausgestorbenen Säugetier-

fauna. Am 10. November stand die Expedition nach der

oss. Ztg. im Begriff, zu den Urwäldern am Rio Inam-

ari hinab zu gehen. Dort wird der Zoologe der Ex-

pedition 2— 3 Monate hindurch zoologische Studien be-

treiben, während Erland Nordenskjöld am Rio San Gaban
hinab zum Rio Jaguarmayo geht, um die dortigen wilden

Indianerstämme zu besuchen. Danach sollen in der Puna
belegene Ruinenstädte aus der Inkazeit besucht und .Aus-

grabungen in Grotten vorgenommen werden.

Gesellschaften and Vereine.

Anthropologische Gesellschaß.

Berlin, Dezembersitzung.

Die Sitzung begann mit dem wissenschaftlichen Jahres-

bericht, den Prof. Lissauer erstattete. Er erwähnte in

ihm die grofse Zahl Forschungsreisen von Mitgliedern

der Gesellschaft im Laufe des letzten Jahres, berichtete

über die Bibliothek, die anthropologische Sammlung,
die durch etwa 550 Schädel aus dem Nachlafs Rudolf

Virchows bereichert worden ist, über die photographische

Sammlung. Es folgte dann der Kassenbericht, Prof. Dr.

Hans Virchows Bericht über die »Rudolf Virchow-Stiftung«

für 1904 und die Vorstandswahl. Darauf demonstrierte

Geh. Rat Walde yer an Anthropoidenschädeln einen

Kanal an der Schädelbasis, der nur im embryonalen
Leben und sonst nur bei sehr jungen Individuen beim

Menschen beobachtet worden ist und besprach die Er-

scheinung der Vielfingrigkeit , die einige Gelehrte als

einen Atavismus deuten, während andere sie aus Mifs-

bildungen herleiten, die durch Ursachen des fötalen Le-

bens bedingt sind. Jeder solcher Fälle wird einzeln

und individuell einer Beurteilung hinsichtlich seiner Ur-

sache zu unterziehen sein. Prof. Lissauer legte einen

Schockeleng-Schädel vor, der eine starke crista metopica

hat und auch sonst mit dem aus Santa Catarina (Süd-

brasilien) stammenden Bugger -Schädel, den die Samm-
lung des kgl. Museums besitzt, übereinstimmt. Dr. Leh-
mann-Nitsche (Buenos Aires) überwies der Gesell-

schaft eine Sammlung des itahenischen .Malers Boggiani

von Typen südamerikanischer Eingeborenen, die er pu-

bliziert hat. Boggiani wurde von den Chamakoko er-

schlagen. Als Stämme, welche unter diesen malerisch

aufgefafsten Volkstypen vertreten sind, erscheinen die

Maskoi Guaconi, Bororo und Chamakoko. Dr. Götze
(Berlin) sprach nach der Vorführung seines verbesserten

iBöschungsmesserst über verschiedene .Methoden prä-

historischer Metallurgie. Für den Bronzegufs in prä-

historischer Zeit lassen sich drei .Arten unterscheiden,

der Herdgufs, der Kastengufs und der Gufs in »verlore-

ner Form»-, »ä cire perdue^. Gufsnähte treten an Stücken,

die im Herdgufsverfahren hergestellt sind, nicht auf, da-

gegen zeigen Stücke, die in zweiteiligem Kastengufs

hergestellt sind. Gufsnähte und Gufszapfen. Beim Gufs

ä cire perduet wird das Wachsmodell mit einem Ton-

mantel umgeben. .Aus angestellten Versuchen und aus

genauer Beobachtung der in Frage kommenden prä-

historischen Stücke schlofs der Vortragende, es sei auf

das Steinmodell vor dem Gufs ein Tonmodell aufge-

tragen worden. Auch können noch sonst Kunstgriffe

bei den prähistorischen Metallarbeitern bekannt gewesen

sein, die für uns heute längst aus der Überlieferung

-eschwunden sein mögen. .An einer .Anzahl vorgelegter

.V.Kte, Ringe, Ketten sucht G. nach der Voss. Z. die

Technik der Herstellung dieser Dinge eingehend darzu-
legen; besonders erörterte er den Gufs in mehrteiligen

Formen, auf die die an verschiedenen Stellen sichtbaren

Gufsnähte hinweisen. Da viele der Stücke aus dem
Elsafs, aus Lothringen und Frankreich stammen, so
weist diese Technik auf den Westen, doch haben wir

in solcher Art hergestellte Ringe auch aus der Mark
und selbst aus Schlesien schon bekommen. Es er-

scheint nicht unmöglich, dafs zur Herstellung von Gegen-
ständen, die in Menge gearbeitet wurden, metallische

Formen als feste Gufsformen schon früh im Gebrauch
waren.

Neu enirbleiieae Werke.

F I'erlberg, Palaestina- Album. 10 .Aquarell-An-

sichten. München, C. Andelfinger & <

ZefUrkrirteD.

Globus. 86, 24. j. David, Weitere Mitteilungen

über das Okapi. — B. Lauf er. Ein buddhistisches

Pilgerbild. - K. Th. Preufs, Der Ursprung der Reli-

gion und Kunst (Schi.). — Lessner, Die Balue- oder

Rumpiberge und ihre Bewohner (Schi ).

Geographische Zeitschrift. 10, 12. J. Partsch,
Die Eiszeit in den Gebirgen Europas. — A. Hettner,
Das europäische Rufsland. Vlll. Die Volkswirtschaft

IX. Die materielle und geistige Kultur. — H. Fischer,
Der Vlll. internationale Geographenkongrefs. — Fr.

Regel, Der XIV. internationale .Amerikanistenkongrefs

in Stuttgart.

Bolleliino della Societä geografica italiana. Di-

cembre. C W. Guastalla, Di una presunta stazione

Veneziana sul golfo di Suez. -• A. Faust ini, Su di

una caratteristica localitä toscana. — A. Castellani e

.A. .Mochi, Contributo alla antropologia dell' Uganda.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Otto Schwartz. Leopold Krug als National-

ökonom. Ein Beitrag zur deutschen Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte und deren Theorien im XIX.

Jahrhundert. Berner Inaug.-Dissert. Frankfurt a. M.,

Druck von R. Mahlau (Mahiau & Waldschmidt), 19C>4.

78 S. 8».

Wer die Fachliteratur der Wirtschaftswissen-

schaft verfolgt, weifs, dafs wir jetzt in einer

Umschwungsperiode begriffen sind. Das Inter-

esse an »Dogmen« gewinnt von Tag zu Tag

mehr Boden. Begreiflich ist es daher, dafs die

Geschiebte der Wirtschaftswissenschaft ihren sieg-

reichen Einzug beginnt. Dies läfst sich wahr-

nehmen sowohl in den Vereinigten Staaten Nord-

amerikas und in Britannien, als auf dem Kontinent

bezw. Frankreich und Deutschland.

Die vorliegende Schrift besteht aus füüi is.«-

piteln: I. Problem der Armut; II. Krugs Stellung

zur Leibeigenschaft; III. seine Stellung zu den

Physiokraten ; IV. seine Domänen- und Steuer-

politik; V. seine Methode. Schwartz hat die

lichtige Methode in der Behandlung des Stoffes

gewählt, nämlich er sucht die Theorien Krugs

an der Hand des gesamten Sozial- und Wirt-

schaftslebens zu erklären. Seine .Arbeil eingehen!

zu würdigen, ist hier nicht der Ort. Ich bt

mich daher auf die Hauptpunkte in kurzen W
aufmerksam zu machen.
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Das »Problem der Armut« wird von Krug
dahin gelöst, dafs man eine Versicherung auf

dem Prinzip der »Selbsthilfe« einführen solle.

In dieser Beziehung ist Krug als Vorläufer, wohl

gemerkt im modifizierten Sinne, der Versicherungs-

idee in Deutschland zu betrachten. Ähnliches

finden wir später bei von Thünen. (Vgl. meine

Abhandlung in Conrads Jahrbüchern, 1904: »Die

soz. Ansichten Johann Heinrichs von Thünen«). —
Krugs Stellung zur Leibeigenschaft bezw. Erb-

untertänigkeit wird dahin charakterisiert, dafs er

für die Aufhebung eintrat, und zwar wollte er

den Bauer auch ökonomisch versorgen. Die

Ablösung habe sich durch Schadenersatz zu voll-

ziehen, falls aber der Bauer arm ist, so müsse

der Staat die Loskaufung übernehmen.

Sehr interessant ist das Kapitel »Krug und

die Physiokratie«. Bekanntlich hat W. Röscher

in seiner »Geschichte der Nationalökonomik in

Deutschland« Krug als »Physiokraten« bezeichnet.

Scbw. zeigt an der Hand der Forschuugen über

die Physiokratie (nämlich in Aug. Onckens »Ge-

schichte der Nationalökonomie«) einerseits und

an der Hand quellenmäfsigen Studiums der Krug-

schen Schriften andrerseits, dafs der Name Krug

aus der Geschichte<»der Physiokratie zu streichen

sei. »Krug war weder Merkantilist, noch Phy-

siokrat, er war, wie schon betont, Eklektiker«

(S. 61). Dies Urteil ist ohne weiteres zu unter-

schreiben.

Ich übergehe das Kapitel »Krugs Domänen-
und Steuerpolitik«, weil es eigentUeh als eine

Portsetzung der Untersuchung über Krugs Stellung

zu den Physiokraten zu betrachten ist. — Nicht

weniger interessant ist das Kapitel über Krugs

Methode, weil in den letzten Jahrzehnten ein

grofser Streit entbrannt ist auf dem Gebiete der

Methodologie der Geschichtswissenschaft. Lehr-

reich ist es zu wissen, dafs schon Krug die Be-

deutung der Wirtschafts- und Verfassungs-
geschichte mit grofsen Nachdruck betont und

die individualistische Geschichtsschreibung

bekämpft hat (S. 7 5). Krug ist also als Vor-

läufer der »modernen« Geschichtsschreibung zu

betrachten.

Alles in allem ergibt sich, dafs die mono-

graphische Darstellung von Schw. allen Auf-

forderungen entspricht. Wir wünschen deswegen,

dafs dieses Beispiel Nachahmer finde. Dieser

Beitrag gewährt uns einen Einblick in die sozi-

alen, kulturellen und wirtschattlichen Verhältnisse

Deutschlands am Anfang des vorigen Jahrhunderts

überhaupt und in die Periode der Hardenberg-

Steinschen Reform insbesondere.

Bern. F. Lifschitz.

Job. Steindamm [Dr.], Die Besteuerung der Waren-
häuser. [Rechts- und staatswissenschaftliche Studien,

veröffentl. von E. Ehering. H. 21.] Berlin, E. Ehering,

1903. 155 S. 8". M. 4,50.

Der Verf. beginnt seine Darstellung mit einer geschicht-

lichen Übersicht. Darauf geht er auf die Mafsregeln

ein, die man zur Bekämpfung der Warenhäuser — abr

gesehen von Steuern — vorgeschlagen hat. Alsdann
stellt er die Frage, ob eine besondere Besteuerung nach

den bestehenden Gesetzen zulässig und welche Art ihrer

Regelung zweckmäfsig sei. Endlich behandelt er die

verschiedenen in Betracht kommenden Steuerarten, um
zu dem Ergebnis zu gelangen, dafs es nicht angezeigt

sei, durch eine Steuer die Auswüchse im Warenhaus-
betriebe zu bekämpfen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Landwirtscha ftliche Hochschule in Berlin
wird in diesem Wintersemester von 865 Studierenden

besucht. Die Zahl hat sich gegen das Vorjahr um 29

vermehrt. Unter den Hospitanten befinden sich 28 Damen,
die teils landwirtschaftliche, teils naturwissenschaftliche

Fächer hören.
UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

W. Brauer, Die Abzugsfähigkeit der Lebensversiche-

rungsprämie vom steuerpflichtigen Einkommen. Mün-
chen. 57 S.

E. Grossmann, Die Finanzen der Stadt Zürich.

Zürich. 97 S.

F. Jantzen, Die landwirtschaftlichen Arbeiterverhäl-

nisse im Grofsherzogtum Mecklenburg-Schwerin. 1. Be-

triebsaufwand für den einzelnen Arbeiter. Rostock.

114 S. u. 2 Karten.

Nen erscliienene Werke.

W. Spitta, Der landwirtschaftliche Grundkredit in

Württemberg mit besonderer Berücksichtigung des Würt-

tembergischen Kreditvereins in Stuttgart. Tübinger

rnaug.-Dissert. Tübingen, Laupp. M. 2,50.

Zeltschriften.

Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissen-

schaft. V, 1. R.Ulrich, Die neueren Fortschritte der

Schiffbautechnik in ihrer Bedeutung für die Transport-

versicherung. — Else Lüders, Das Problem der Mutter-

schaftsversicherung. — Rau, Zur Rechtsprechung in

Unfallversicherungsprozessen. — P. Moldenhauer,
Krankenkassen und Ärzte. — G. Bohlmann, Eine

Revisionsformel für Reserven. — G. Engelbrecht, Die

Wirkung der Auslese auf die Sterblichkeit in den ersten

Versicherungsjahren. — J. Samson, Über den Verlauf

von Unfällen bei Versicherten. — J. Hupka, Die Ver-

wirkungsklausel der Versicherungsverträge vor dem

Deutschen Juristentag.

Journal des Economistes. 15 Decembre. G. de

Molinari, L'evolution du salariat. — A. deMalarce,
Valeur economique et morale des caisses d'epargne sco-

laires en Europe et en Amerique. — A. Raffalovich,

Le cout de la guerre sud-africaine 1899—1902. — La-

borer, Les le9ons de choses ä l'exposition de Saint-

Louis. — D. Bellet, Mouvement scientifique et indu-

striel. — J. Lefort, Revue de l'Academie des Sciences

morales et politiques. — Rouxel, Travaux des Cham-

bres de commerce. — Fr. Passy, Premier Congres de

l'Hygiene des travailleurs et des ateliers. — M. Zahlet,

Administration des Monnaies et Medaüles en 1903. —
E. Martineau, L'arithmetique de M. Meline.

Rechtswissenschaft,

Referate.

Ernst Behre [Referendar], Die Eigentums-
verhältnisse im ' ehelichen Güterrecht

des Sachsenspiegels und Magdeburger
Rechts. Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger,

1904. Vlll u. 111 S. 8°. M. 3.
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Längst sind die Zeiten vergangen, in denen

der Sachsenspiegel den Ausgangs- und Mittel-

punkt der rechtsgeschichtlichen Forschung bildete.

in der germanistischen Literatur der letzten Jahr-

zehnte überwiegen die dem älteren deutschen

Recht gewidmeten Werke. Immerhin haben ge-

rade die letzten Jahre auch für das Studium des

sächsischen Rechts wesentliche Bereicherung ge-

bracht; die grofsen Urteilssammlungen, die IVOl

erschienen sind und deren Fortsetzung zum Teil

noch zu erwarten steht, zeigen uns in weit

gröfserem Umfange als ältere Veröffentlichungen

die praktische Anwendung des sächsischen Rechts

durch die Gerichtshöfe; sie bieten neues Material

auch für die früher viel behandelten Fragen des

ehelichen Güterrechts. Dafs gerade diese Probleme

immer von neuem ihre Anziehungskraft bewähren,

kann nicht Wunder nehmen; ist doch das Güter-

recht des Sachsenspiegels bis auf den heutigen

Tag das in Deutschland herrschende Recht geblieben.

Der Verf. behandelt nicht das ganze eheliche

Güterrecht, sondern eine Reihe von Einzelfragen.

Seine Arbeit zerfällt in zwei Bücher, deren erstes

sich mit dem gesetzlichen Güterstande beschäf-

tigt. Auf S. 1— 45 wird der rechtliche Cha-

rakter des Instituts der Gerade behandelt. Nach

Ansicht des Verf.s hat während der Ehe sowohl

der Mann wie die Frau eine Gerade; die Witwe
nimmt aus dem Nachlasse des Mannes dessen

Gerade (Witwengerade); ihre eigene Gerade

vererbt sie bei ihrem Tode auf die nächste

weibliche Angehörige (Niftelgerade). Die Un-

gerade, d. h. die nicht zur Gerade gehörigen

Mobilien der Frau, gehen, wie S. 45— 63 aus-

geführt wird, in das Eigentum des Mannes über,

sobald dieser sie in seine Gewere nimmt. Am
Schlufs des 1 . Buches behandelt der Verf. kurz

den Arbeitserwerb der Frau, der nach seiner

Ansicht gleichfalls in Gerade und Ungerade zer-

fällt und je nachdem Eigentum des Mannes oder

der Frau wird.

Das 2. Buch befafst sich mit dem vertrags-

mäfsigen Güterrecht und zwar ausführlich mit

der Morgengabe, anhangsweise mit der Leib-

zucht. Auch in diesem Buch kommt der Verf.

zu neuen Ergebnissen. Er unterscheidet — mit

nicht gerade glücklicher Terminologie — drei

Arten der Morgengabe: die tradierte, die gesetz-

liche und die gelobte. Das Gelöbnis der Morgen-

gabe ist ein Vermächtnisvertrag, zu dessen Be-

stärkung drei Wege offen stehen: die Erneue-

rung des Versprechens im gehegten Ding

(Novation), die Stellung von Bürgen, endlich

die Umwandlung der Morgengabeforderung in

eine Grundschuld. Der wirtschaftliche Zweck der

gelobten Morgengabe ist derselbe wie der der

gesetzlichen: Entschädigung der Frau für die ihr

verloren gehende Ungerade Zwischen beiden

Morgengaben besteht ein Alternativverhältnis;

sie schliefsen sich gegenseitig aus. Die Leib-

zucht wird der Witwe entweder dui

des Nicfsbrauchs an einem Grui:

durch Gewährung einer lebenslänglichen Keotc
oder eines Kapitals auf Lebenszeit zugewendet.

Die Arbeit des Verf.s, der sich vielfach mit

hergebrachten Anschauungen in Widerspru« h

setzt, erhebt sich weit über das Mafs gewöhn-
licher Ersllingsschriften. Sie bezeugt Flcifs und
Klarheit des Denkens, vor allem aber grofse

Selbständigkeit. Dieses Lob wird nicht gemin-

dert dadurch, dafs die Ergebnisse des Verf.s

nicht durchweg, ja zum gröfsten Teil nicht, bei-

fallswürdig erscheinen. Dem Verf. mufs ent-

gegengehalten werden, dafs er sich seine Quellen-

zeugnisse mit einer gewissen Willkür ausgewählt

hat, und vor allem, dafs er in der Auslegung

sich auf allzu schwankende und kühne Argumente
stützt. S. 1 1 werden eine Reihe von Stellen

der sächsischen Rechtsbücher, die zu der vom
Verf. entwickelten Geradetheorie nicht passen,

damit abgetan, dafs es sich hier um eine forma-

listische Spielerei der Quellen handele, während

S. 34 ff. und anderwärts die Ausdrucksweise des

Sachsenspiegels geradezu ausgeprefst wird. Wenn
dieser beispielsweise in I, 24, 1 sagt, dafs die

Frau nach dem Tode des Mannes ihre Morgen-

gabe nimmt, so kann hier nach Ansicht des

Verf.s die der Frau bestellte Morgengabe nicht

gemeint sein, sondern nur die gesetzliche, weil

es überflüssig gewesen wäre, den selbstverständ-

lichen Anspruch auf die erstere noch besonders

zu erwähnen, und wenn in III, 74 von der be-

stellten Morgengabe gamicht gesprochen wird,

so 'mufs deren Rechtslage seine so einfache

gewesen sein, dafs es Eike nicht für nötig hielt,

ihrer ausdrücklich zu gedenken i. Dafs die auf

solchen Annahmen aufgebauten Schlufsfolgerungen

nicht so unzweifelhaft sind, wie der Verf. sie

vielfach hinstellt, bedarf keines weiteren Be-

weises; im übrigen kann hier auf Einzelheiten

nicht eingegangen werden. Der Verf. regt mehr-

fach eine weitere Durchforschung des ostfälischen

ehelichen Güterrechts an; voraussichtlich wird

die weitere Herausgabe der Magdeburger Schöffen-

sprüche hierfür neues Material bringen.

Beriin. R. Behrend.

Notizen und Mitteilungen.

Personmlchronlk.

Der Privatdoz. f. österr. Zivilprozels an der deutschen

Univ. zu . Prag Dr. Georg Petscheck hat den Titel

eines aord. Prof. erhalten.

Der Privatdoz. f. Strafrecht n. Strafprozefs an der

Univ. Rom, Dr. Enrico Ferri ist zum Prof. f. Strafrecht

an der Univ. Palermo ernannt worden.

Der ord. Honorarprof. f. sächs. Privatrecht an der

Univ. Jena, Geh. Hofrat Dr. Wilhelm Langen beck ist

am 31. Dezbr., im 90. J. gestorben.

rairanititssekrifUB.

Dissertationen.

F. Moncke, Spiel und Wette im Bürgerlichen Gesetz-

buch. Rostock. 77 S.
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L. Schneller, Das Veranlassungsprinzip im Schweize-

rischen Zivilrecht. Zürich. 122 S.

G. Schroedter, Die Gewaltmittel des schweren
Diebstahls im Reichsstrafgesetzbuch. Greifswald. 48 S.

Zelts i-hrifl.en.

Archiv für öffentliches Recht. 19, 3. G. H. Wähle,
Die Stillegung von Zechen. — Wen gl er. Die Kämpfe
der Ärzte mit den Krankenkassen. — C. H. P. In-

hülsen, Das Kirchenvermögen im Falle der Lostrennung

einer Majorität von der Einheit der Kirche. Ein Beitrag

zur schottischen Kirchengeschichte. — F. Gorden, Die

Gepäckträger der Eisenbahnverkehrsordnung.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. Dezember. H. Herz, Die Kriminalität

in den einzelnen österreichischen Kronländern und ihr

Zusammenhang mit wirtschaftlichen und sozialen Ver-

hältnissen. — Rotering, Das Landstreichertum seit den

Kreuzzügen.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Henry Moir [Actuary of the Provident Savings Life

Assurance Company of N. Y.], Life Assurance
Primer. New York, C. C. Hine's Sons Company,

1904. 156 S. 8". $ 1,50.

Es ist dem Verf. in diesem Werke gelungen,

eine elementar mathematische und praktische Ein-

führung in die Lebensversicherungstechnik zu

geben. Nachdem in den beiden ersten Kapiteln

in etwas knapper Form die Grundbegriffe und die

verschiedenen Arten der Lebensversicherung, mit

besonderer Berücksichtigung der amerikanischen

Verhältnisse, erläutert worden sind, bespricht der

Verf. in den folgenden drei Abschnitten die bei-

den »mathematischen Faktoren« der Lebensver-

sicherungstechnik: die notwendigen Lehren der

Zinses- und Rentenrechnung und die wichtigsten

Methoden der Sterblichkeitsmessung und Sterbe-

tafelkonstruktion. Diese Kapitel behandeln zwar

die prinzipiellen Fragen nur in flüchtiger W^eise,

sie sind jedoch wegen der gesunden Kritik, die

den wichtigsten Distinktionen zugrunde liegt, für

den Anfänger sehr förderlich.

Die zweite Hälfte des Buches (V—XII. Kap.)

ist der Darstellung der einfachsten Rechnungs-

arten gewidmet, und es kann hervorgehoben

werden, wie systematisch der Verf. diese um
den Standpunkt der Praxis gruppiert und wo-

möglich alles kurz vorführt, was zur Aufstellung

der eigentlichen Probleme nötig ist. Den Schluls

bildet der Abdruck einiger Tabellen und die Er-

klärung der Bezeichnungen und Symbole, bei

denen sich der Verf. in vorteilhafter Weise an

die nun hoffenthch bald durchdringende Bezeich-

nungsweise des Londoner Institute of Actuaries

anschHefst.

Es wäre wünschenswert, dafs das Buch auch

in deutschen Schulkreisen, besonders bei der

Einführung des Versicherungswesens in den

mathematischen Unterricht der Handelsschule Ver-

breitung finde.

Budapest. Karl Goldziher.

J. C. Willis [Direktor des Kgl. botanischen Gartens,

Ceylon], A Manual of the Flowering Plants
and Ferns. 2*1 edition revised and arranged in one

volume. Cambridge, University Press (London, C. J.

Clay & Sons), 1904. IX u. 670 S. 8». Geb. Sh. 10 6 d.

Der gröfste Teil dieses Werkes, das zuerst im J.

1897 in zwei Bänden erschienen war, besteht in einem

alphabetischen Verzeichnis der Gattungen und Ordnungen
der Blütenpflanzen und Farren , wobei auch auf die

wichtigeren unter ihnen besonders hingewiesen wird,

und die naturgemäfs kurzen Angaben zur Identifizierung

genügen dürften. Eine Einleitung enthält Ratschläge für

Botaniker und Sammler. An das V^erzeichnis schliefst

sich eine Reihe Kapitel, die Abrisse der Morphologie,

Systematik und Geographie der Pflanzen bieten.

R. H. France, Die Weit erent Wickelung des Darwi-
nismus. Eine Wertung der neuen Tatsachen und An-

schauungen. [Gemeinverständliche darwinistische Vor-

träge und Abhandlungen, hgb. von W. Breitenbach,

Heft 12.] Odenkirchen, Dr. W. Breitenbach, 1904. IV

u. 136 S. 8» mit 53 Abbild. M. 2,50.

Die Schrift sucht darzutun, dafs die neueren Rich-

tungen der Biologie, wie der Neodarwinismus, der Neo-

lamarckismus, die Mutationstheorie, wenn sie auch teil-

weise einen Gegensatz zur Selektionstheorie aufweisen,

doch Weiterbildungen des Darwinismus sind. Während
derVerf. auf der einen Seite es für unbiUig erklärt, die Selek-

tionstheorie deshalb ganz zu verwerfen, weil sie nicht

alle Erscheinungen erklären könne, sieht er auf der

andern Seite im Neovitalismus seinen dankenswerten

Versuch, den Darwinismus in der Erklärung der Lebens-

erscheinungen zu ergänzen«. Sein Verdienst sei, dafs

er dargetan habe, physikalische und chemische Gesetze

allein könnten das Leben nicht erklären.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Der Vorstand der Astronomischen Gesellschaft
hat folgende Preisaufgabe gestellt: Es wird eine

möglichst scharfe Vorausberechnung der nächsten Er-

scheinung des Halleyschen Kometen verlangt; hierbei

soll als Ausgangspunkt die Erscheinung von 1 885 dienen.

Der Preis beträgt 1000 M., der Termin läuft bis 31. De-

zember 1908. Die Bewerbungsschriften können in deut-

scher, französischer, englischer oder italienischer Sprache

abgefafst sein und sind unter der üblichen Form an die

Astronomische Gesellschaft (Sternwarte zu Leipzig) ein-

zusenden.
Gesellschaften und Vereine.

Deutsche Botanische Gesellschaft.

Berlin, 30. Dezbr. 1904.

Der Sekretär der Gesellschaft erstattete Bericht über

die neu eingegangenen .'\bhandlungen für das Januarheft,

u. a. Abhandlungen von Vofs (Hamburg) über Ver-

korkungsarten, von Möbius über den Einflufs des

Bodens auf die Struktur eines Xanthiums, in der der

Nachweis geführt wird, dafs bei Wachstum der Pflanze

auf feuchtem Lehmboden habituelle und anatomische

Verschiedenheiten gegenüber anderen auf kalkhaltigem

Sand gewachsenen Pflanzen auftreten, von Trebour
(Charkow) über die Stickstoffernährung der grünen
Pflanze, worin er nachzuweisen versucht, dafs Nitrite

weniger als Nitrate zur Ernährung Verwertung finden,

und ferner die Beziehungen des Asparagins zur Ernäh-

rung aufklärt, dem er die physiologische Rolle als Eiweifs-

vorstufe nicht zusprechen kann. H. Winkler, z. Z. in

Kamerun, hat eine neue, apogame, Parthenogenese
an einer tropischen Pflanze beobachtet. An der längeren

Erörterung darüber beteiligten sich Geh. Rat Engler, Prof.

Ascherson und Prof. Magnus. Der Prof. f. Botanik an

der Tharandter Forstakademie Dr. Neger erstattete noch

Bericht über die Keimfähigkeit der Sporen eines para-

sitischen Eichenpilzes, die in reinem Wasser nie,
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in Wasser aber, in dem ein Stück Buchen- oder Eichen-

holz lag. sehr gut iceimten, eine Erscheinung, die N. auf

einen chemischen Reiz zurückführt. Dr. Magnus be-

antwortete zum Schlufs eine Anfrage des Geh. Rats Witt-

mack, auf welchem Nährboden Champignons am besten

wüchsen, unter Hinweis auf die kürzlich erschienene Ab-

handlung der Amerikanerin Ferguson.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Physik an der Univ. Berlin u. Di-

rektor der physikal. Univ.-Anstalt Geh. Reg.-Rat Dr. Emil

Warburg ist als Prof. Kohlrauschs Nachfolger zum
Präsidenten der physikal.- techn. Reichsanstalt ernannt

worden.

Der Privatdoz. f. Chemie an der Univ. Erlangen Dr.

Ferdinand Henrich ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Paläontol. an der Univ. Wien und
Direktor der geolog.paläontolog. .Abt. des dortigen Hof-

museums Dr. Theodor Fuchs ist in den Ruhestand

getreten.

Der Privatdoz. f. Zool. an der Univ. Würzburg Dr.

Hans Speniann ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Zool. an der Univ. Wien Dr. F.

M. Brauer ist kürzlich, im 73. J., gestorben.

l'nlrersitätssch riften

.

Disserlationsn.

W. Brüser, Untersuchungen über die sechsgliedrige

halbeinfache Transformationsgruppe. .Münster. 31 S.

A. Kopsel, Über die Genauigkeit der Längen- und
Winkelmessungen in Städten. .Auf Grund amtlichen

Materials der freien Hansestadt Bremen. Rostock. 106 S.

W. Hamacher, Untersuchung über den Einflufs von
Eisenkernen auf die Selbstinduktionen einer Drahtspule.

Münster. 25 S. u. 2 Taf.

W. K ei per, Elektrotechnische Reduktion einiger

Nitro-Azo-Verbindungen. Giefsen. 54 S.

A. Nüesch, Über das sog. Aufziehen der Milch bei

der Kuh. Zürich. 41 S.

Zeitscliriften.

Annali dt Matematica. Xovembre. E. O. Lovett,
Singular trajectories in the restricted problem of four

bodies. — F. G. Teixeira, Sur la theorie des cubiques

circulaires et des quartiques bicirculaires. — t. Borto-
lotti, Contributo alla teoria degli infiniti. — R. Cigala,
Sopra un criterio di instabilitä. — M. Lerch, Sur

quelques applications des sommes de Gaufs.

Himmel und Erde. Dezember. P. Spies, Über

die Grenze mikroskopischer Vergröfserung. — A. Rum-
pelt, Palermo (Schi). — K. Steurer, Die Ausnützung
der Brennstoffe in den heutigen Wärmekraftmaschinen.
— F. Ristenpart, Gibt es einen Punkt der Ruhe im

Weltall?

Zeitschrift für analytische Chemie. 43, 12. Wein-

statistik für Deutschland. XIII.

Journal de Chimie physique. 11, 9. G. W. A.

Kahlbaum, Sur les variations de densite provoquees

par le passage ä la filiere.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. 41, 1.

Th. Porodko, Studien über den Einflufs der Sauer-

stoffspannung auf pflanzliche Mikroorganismen. — B.

Lidforss, Über die Reizbewegungen der .Marchantia-

Spermatozoiden. — E. Strasburger, Die Apogamie
der Eualchimillen und allgemeine Gesichtspunkte, die

sich aus ihr ergeben.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geo-

graphie und Biologie der Tiere. 21,3. E. Ch.

Starks, The osteology of Dallia pectoralis. — F.Wer-
ner, Die Fische der zoologisch-verglcichend-anatomi-

schen Sammlung der Wiener Universität. I. Cyclosto-

men, Chondropterygier, Ganoiden, Dipnoer. — Valeria

Neppi, Über einige exotische Turbellarien. — Th-

Stingelin, Untersuchungen über die Cladocerenfauna
von Hinterindien, Sumatra und Java.

Archiv für Anthropologie. N. F. III, 2.

Macnamara, Beweisschrifi betreffend, die gemei:

Abstammung der .Menschen und der anthropoiden
— C. H. Stratz, Das Verhältnis zwischen Gt-
und Gehirnschädel beim Menschen und Affen. — .M.

Höfler, Bretzelgebäck. — G. Sergi, Die Variationen

des menschlichen Schadeis und die Klassifikation der

Rassen. — Maiie Andree-Eysn. Die Pcrchtcn im
Salzburgischen. - K. Nagel, Die Aufstellung von
Schädel kalotten. — W. Warda, Anthropologisches über

Goethes äufseres Ohr.

Medizin.

Referate.
Mencke [Sanitätsrat, Dr. med.]. Welche Aufgaben

erfüllt das Krankenhaus der kleinen Städte
und wie ist es einzurichten? Nach langjähriger

Erfahrung dargestellt. 5. Aufl. bearb. von Fritz
Carlan [dirigierender Arzt im Krankenhause .Mencke-

Stift, Dr med] Berlin, Richard Schoetz, 1904. VII u.

83 S. 8" mit 6 Taf. Abbild, u. 7 in den Text ge-

druckten Holzschnitten. M. 3.

Die neue, von dem Nachfolger des Verfs. in der Leitung

des nach seinen Plänen gebauten Krankenhauses heraus-

gegebene Auflage unterscheidet sich nur unwesentlich

von den früheren. Das Schriftchen erörtert eingehend

die Bedeutung eigener, wenn auch kleiner und einfacher

Krankenhäuser für die Krankenpflege namentlich in kleinen

Industriezentren. .Auf diesen theoretischen Teil folgt eine

bis ins einzelste gehende Beschreibung eines Kranken-

hauses, das nach Menckes Plänen eingerichtet ist und

nach seinen Grundsätzen mit verhältnismäfsig geringen

Kosten verwaltet wird.

M. Klopstock [Dr. med.] und A. Kowarsky [Dr. med.].

Praktikumderklinischen, chemisch-mikrosko-
pischen u. bakteriologischen Untersuchungs-
methoden. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904.

VIII u. 296 S. 8" mit 70 Abbild, auf 16 Taf. Geb. .M. 5.

Das Buch will einen kurzen Leitfaden für den prak-

tischen .Arzt bieten. Knapp und deutlich schildern die

Verff. die einzelnen .Methoden und die .Apparate, die im

Gebrauche sind, um die Se- und Exkrete des mensch-

Uchen Körpers in chemischer, physikalischer, mikrosko-

pischer und bakteriologischer Hinsicht zu untersuchen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaft«!! nad Vereise.

Der 22. Kongrefs für innere Medizin findet

vom 12.— 15. April in Wiesbaden statt. Am ersten

Sitzungstage soll über Vererbung diskutiert werden.

Das erste Referat: »Über den derzeitigen Stand der Ver-

erbungslehre in der Biologie« hält Prof. H. E. Ziegler

(Jena), das zweite; »Über die Bedeutung der Vererb, n.^

und der Disposition in der Pathologie mit besi

Berücksichtigung der Tuberkulose» Prof. Dr. .\

(Rostock).
PersonalchroBik.

Die Privatdozz. f. Psychiatrie Dr. Hans Gudden an

der Univ. .München und Dr Wilhelm Weygandt an

der Univ. Würzburg sind zu aordd. Proff. ernannt

worden.
Der Privatdoz. f. Chirurgie an der Univ. Krakau

Dr. Alexander Bossowski hat den Titel eines aord.

Prof. erhalten.

Dem Sanitätsrat Dr. Karl Sudhoff in Hochdahl bei

Coblenz ist der Titel Professor verliehen worden.

An der Univ. Zürich hat sich Dr. Oscar Wild als

Privatdoz. f. Nasen- und Halskrankh. habilitiert.
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UniTersitätsschriften.

DissertaHonen .

B. Beyer, Über die Beziehungen zwischen Pseudo-

leukämie und Lymphosarkom, auf Grund von anato-~

mischen Untersuchungen. Rostock. 70 S.

H. Bohtz, Untersuchungen über die Einwirkungen

von Metallpulvern auf Bakterien. Giefsen. 40 S.

R. Brade, Gelenkerkrankungen bei Scarlatina. Leip-

zig. 20 S.

F. J. Broer, Über Sehnenplastik. Würzburg. 27 S.

F. Haase, Kasuistische Beiträge zum Lupus vul-

garis. Bericht über 135 Fälle aus dem Königlichen

Universitäts-Institut für Lichttherapie zu Berlin. Berlin.

50 S.

Zeitschriften.

Klinisches Jahrbuch. 13,3. Kolle, Milchhygienische

Untersuchungen. — Dönitz, Bericht über die Tätigkeit

des Instituts für Infektionskrankheiten während des

Jahres 1903. — E. Lesser, Über die Verhütung und
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. — J. Hirsch-
berg, Über die Körnerkrankheit. — M. Jaffe, Stellt

die Bottinische Operation einen Fortschritt in der Be-

handlung der chronischen Urinretention bei Prostatikern

dar?

Kunstwissenschaften.

Referate.

Friedrich Sarre [Prof. Dr.], Die spanisch-mau-
rischen Lüsterfayencen des Mittelalters

und ihre Herstellung in Malaga. Ein

orientalisches Metallbecken des XIII.

Jahrhunderts im Kgl. Museum für Völker-

kunde. Rembrandts Zeichnungen nach
indisch-islamischen Miniaturen. [Jahrbuch

der Kgl. preufs. Kunstsammlungen 1903, S. 103— 130,

1904, S. 49-71 u. 143— 158 FoL] Berlin, G. Grote,

1904.

Diese drei Aufsätze des durch seine Arbeiten

über die seldschukische Kunst und das Monu-

mentalwerk über persische Baukunst bekannten

Verf.s bezeugen, dafs auch bei uns die Forschung

auf dem Gebiete der islamischen Kunst nicht

ganz brachliegt. Lebhafte Anregung gab die

Exposition des arts musulmans, Paris 1903;

Sarre selbst, van Berchem und G. Migeon haben

im Anschlufs daran Arbeiten veröffentlicht.

Hoffen wir, dafs die Eröffnung des Kaiser Fried-

rich-Museums dem von der deutschen Kunst-

wissenschaft arg vernachlässigten Kreise der

islamischen Kunst wachsendes Interesse und

neue Arbeitskräfte zuführt. Ein Schaustück wie

die vom Sultan dem deutschen Kaiser geschenkte

Monumentalfassade von Mschatta sollte nach

dieser Richtung ebenso befruchtend wirken,

wie es zweifellos der klassischen Archäologie

und der P'orschung auf dem Gebiete der vor-

islamischen Kunst in Vorderasien und Byzanz

ganz neue Ausblicke eröffnet.

Graz. Josef Strzygowski.

Curt Sachs [Dr. phil.], Das Tabernakel mit

Andrea's del Verrocchio Thomasgruppe
an Or San Michele zu Florenz. [Zur Kunst-

geschichte des Auslandes. Heft XXIII.] Strafs-

burg, J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1904. 2 Bl.

u. 45 S. 8° mit 4 Taf. M. 3.

Als Studie in einer Fachzeitschrift würde

man die vorliegende Arbeit mit einigen Ver-

kürzungen, was Verrocchios und Donatellos viel

erörterte Entwicklung anlangt, gerne gelten

lassen. Für eine selbständige Publikation scheint

das Gebotene trotz aller aufgewandten Mühe

etwas dürftig. Aufserdem fehlt dem Verf. das

Geschick, Text und Anmerkungen in ein richti-

ges Verhältnis zu bringen. Man kann durch das

Gerüst den Kern des Bauwerkes oft nur mühsam

erkennen. Der Nachweis, dafs Donatellos Lud-

wigsstatue in Santa Croce ursprünglich nicht für

das Tabernakel der Thomasgruppe bestimmt ge-

wesen ist, dürfte dem Verf. gelungen sein. Auch

seine Beweisgründe, dafs die Architektur des

Tabernakels Michelozzo, die Plastik Donatello

zuzuschreiben sei — wie es auch schon Schmar-

sow getan — wirken überzeugend. Derartige

Arbeitsteilungen waren in den Bildhauerwerk-

stätten des Quattrocento übHch. In den vor-

wiegend stilkritischen Erörterungen über die

Thomasgruppe selbst ist der Nachweis beachtens-

wert, dafs die Signoria von Florenz das Modell

der Gruppe zum besonderen Schmuck des

Sitzungssaales der Universitä de' mercatanti am

23. März 1483 käufHch erwarb. Warum der

Verf. sich begnügt, für solche neugefundenen

Tatsachen nur die Quelle im Florentiner Staats-

archiv ohne irgend einen Auszug des Original-

textes zu geben, ist unerfindlich. Ob endlich

Männer wie Signorelli und Perugino wirklich bei

Verrocchio Anleihen gemacht haben für ihre

ähnhchen Gruppen in Loreto und Rom? Das

Problem, eine Gruppe aus zwei Gestalten in

eine Nische hineinzukomponieren, ist doch wohl

nur plastisch so schwer zu lösen; malerisch er-

gibt es sich viel einfacher. Besonders dankens-

wert ist die Übersicht der Statuen an Or San

Michele mit Angabe des Aufstellungsjahres, der

Künstler und der Zunft, die sie gestiftet hat.

Schwerin i. M. Ernst Steinmann.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellsciiaften nnd Vereine.

Der Internationale Archäologische Kongrefs
wird in diesem Frühjahr bestimmt in Athen abgehalten

werden. Die Eröffnung ist auf den 7. April festgesetzt,

sie wird auf der Akropolis erfolgen. Zur Einteilung der

Kongrefsarbeiten werden sieben Abteüungen gebildet:

1. für klassische Archäologie, 2. für das prähistorische

Altertum und die orientalischen Völker, 3. für die Aus-

grabungen, Museen und die Erhaltung der antiken Denk-

mäler, 4. für die inschriftliche Archäologie und die

Numismatik, 5. für christliche und mittelalterliche Archäo-

logie, 6. für den Unterricht in der Archäologie, 7. für Geo-

graphie und Topographie im Verhältnis zur Archäologie. Die

Dauer des Kongresses ist auf acht Tage bestimmt. Allen

Abteilungen soll auf Anregung des Gesandten Griechen-

lands in Berlin Rangabe als gemeinsames Beratungsthema

die Aussprache des Altgriechischen gestellt werden. Über

die Einzelheiten der Kongrefsarbeiten wird die Kom-
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mission, in der Deutschland durch den Leiter des deut-

sehen archäologischen Instituts in Athen Prof. Dr. Dorp-

feld vertreten ist, sich demnächst schlüssig machen. Den
Kongrefsarbeiten werden sich gemeinsame archäologische

Ausflüge innerhalb Griechenlands und über seine Grenzen

hinaus anschliefsen ; wahrscheinlich werden Kreta, Ephesos,

Milet und Pergamon besucht. Auch ist eine F'estAuf-

führung eines altgriechischen Dramas im .Athener Stadion

geplant.

KuHStgeschichtliche Gesellschaft.

Berlin, 11. November 1904.

Herr Prof. Dr. Fr. Sarre sprach über Re mbrandts
Zeichnungen nach indisch-islamischen Minia-
turen. Entgegen der allgemeinen Annahme habe es

stets in der Kunst des Islams Darstellungen von leben-

den Wesen gegeben. Die Miniaturmalerei, die bis ins

13. Jahrh. zurück zu verfolgen ist, verbreitete sich erst

im 15. und 16. besonders auf persischem Boden weiter,

da einmal die Perser vor allen andern orientalischen

Völkern künstlerische Begabung auszeichnet und dann
das Herrscherhaus der Safiden (1502 — 1736) und mit

ihm das Volk Schiiten waren, die die Tradition (Sunna)

nicht für religiös bindend halten, und darum weniger

Anstofs an der Darstellung menschlicher Figuren nehmen.

Die weltliche Literatur, vor allem das Königsbuch des

Firdusi, die romantischen, Ij'Hschen, mj-stischen und
didaktischen Werke wurden mit typisch an den gleichen

Stellen wiederkehrenden Illustrationen versehen. Doch
lernt man in ihnen die persischen Maler weniger schätzen,

als wenn man sie in ihren freilich seltener vorkommen-
den Einzelblättem und Zeichnungen aufsucht. Einen

eigenen selbständig sich entsvickelnden Zweig entsendete

die persische Malerei nach Indien, wo unter den Nach-

kommen Timurs an den glänzenden Höfen von Delhi,

Labore, Agra die Miniaturmalerei die regste Pflege fand.

— Unter Rembrandts Zeichnungen sind seit jeher einige

Skizzen aufgefallen, die als Kopien orientalischer Minia-

turen erscheinen. Sie unterscheiden sich von seinen

übrigen Arbeiten nicht unwesentlich, so dafs man sie

hat in Zweifel ziehen können. Bisher ist es nicht ge-

lungen, die unmittelbaren Vorlagen nachzuweisen. Rem-
brandt hatte offenbar nicht persische, sondern indische

Miniaturen vor Augen. Nicht aus rein künstlerischen

Motiven oder von seinem Hang zum Phantastischen und
Fremdartigen geleitet, hat er sie nachgebildet, sondern

sie sind ihm wertvoll gewesen als authentische Doku-
mente orientalischen Lebens, und weil sich ihm hier ein

Blick zu eröffnen schien in jene farbige Welt, in der er

sich die ihm vertrauten biblischen Vorgänge spielend

dachte. Unter den Entlehnungen aus den typischen,

häufig wiederkehrenden indischen Miniaturen ist die

Zeichnung im Louvre >Timur auf dem Thron« beson-

ders interessant. Eine Miniatur, die diesen Gegenstand
behandelt, findet sich z. B. in einem indischen Album
der Hamilton-Sammlung im Königl. Museum für Völker-

kunde zu Berlin. In seiner Zeichnung hat Rembrandt
das Kostümliche der Vorlage besonders sorgfältig nach-

geahmt. Der thronende Fürst hatte natürlich wegen
seiner Verwendbarkeit in vielen biblischen Szenen einen

besonderen Reiz für ihn, .und es lassen sich allgemeine

Erinnerungen daran bei mehreren Rembrandtschen
Schöpfungen nachweisen, z. B. bei einigen Zeichnungen
mit dem Urteil Salomonis. Die Studie des Britischen

Museums ^Vier Orientalen unter einem Baum« erweist

sich als Kopie einer indischen Miniatur, auf der mu-
hammedanische Schechs dargestellt sind. Auch dieser

Vorwurf findet sich häufig in der indischen Miniatur-

malerei. Hier kann man Rembrandt eine direkte Ver-

wertung des Vorwurfs nachweisen: denn die Radierung

B. 29 »Abraham, die Engel bewirtend«, schliefst sich in

der Komposition und im Detail eng der erwähnten Zeich-

nung an; die Gruppe der drei nach orientalischer Art

sitzenden Engel in der Radierung ist den drei Schechs

der Zeichnung genau nachgeschaffen. Das Blatt datiert

von 1656, während Rembrsn
20 Jahre früher in einem Gci:

hat. Ein Vergleich beider Werke iiciyt. wie sehr der

Vorwurf an Tiefe und Innerlichkeit des Empfindens unter

dem Einflufs des indischen Vorbilde? gewonnen hat
Bei einer anderen Zeichnung des Britischen Museums,
auf der die .Audienz eines orientalischen Fürsten iartic-

stellt ist. lehrt ein Vergleich mit indischen .Miniaturen,

dafs es sich hier um den Mogulkaiser .Xkbar \i.

Wieder ist das Kostümliche und auch der indisc

Sichtstypus absichtlich genau wiedergegeben. Wir iuk;«

dieselben Kostüme, die gleich geschnittenen indischeri

Männerköpfe in vielen Werken Rembrandts wieder, z. B.

beim Potiphar des BerUner Bildes und auf dem Gemälde
des Roumiantzoff- Museums zu Moskau: Ahasver und
Haman beim Mahle der Esther. Hier ist auch der Um-
stand interessant, dafs die Figuren beim .Mahle nicht

sitzen, sondern nach orientalischer Weise auf ähnlichen,

niedrigen Taburetts knieen, wie sie Rembrandt auf der

Zeichnung des audienzgebenden Akbar fixiert hat. —
Andere Zeichnungen mit Einzelfiguren, Inder zu Pferde

und zu Fufs darstellend, finden sich aufser im Britischen

Museum auch in den Sammlungen von G. Salting. J. P.

Heseltine, F. Murray und L. Bonnat. Auch diese Blätter

sind Kopien indischer Miniaturen. Dafs Rembrandt zur

Anschauung indischer Miniaturen gelangte, ist nicht

wunderbar, wenn man seinen Sammeleifer bedenkt. Be-

sonders seit er von 1631 an in Amsterdam war, mufs es

ihm leicht geworden sein, zu der orientalischen Rüstung,

die schon 1633 auf der grofsen »Erweckung des Laza-

rus« vorkommt, die vielen anderen Stücke der .\rt zu

erwerben, die das Inventar von 1656 aufzählt. Viel-

leicht verdankt er die indischen Miniaturen seinen Be-

ziehungen zum Direktor der Ostindischen Kompagnie,

.Abraham Wilmerdonks, den er 1642 porträtierte, und in

dessen Hause er sogar eine grofse ethnographische

Sammlung jener fernen Länder sehen konnte. Dafs in

Amsterdam solche Miniaturen im Kunsthandel vorkamen,

beweist u. a. ein Kauf des Grofsen Kurfürsten vom
Jahre 1670, ein heut in der Kgl. Bibliothek aufbewahrtes

Album von 57 Blatt. — .Auffallender Weise sind alle

Zeichnungen Rembrandts nach indischen Vorlagen in

ihrem Charakter gleichartig: mit der Feder flüchtig vor-

gezeichnet und in Sepia laviert; nur eins der Blätter ist etwas

in Farbe gesetzt. Sie sind auch alle fast gleich grofs

und zeigen die Figuren hell vom zugestrichenen Grund

abgehoben. Auch sind in allen Blättern Köpfe und Hände

flüchtig, alles was sich aber auf das Kostüm bezieht,

sehr sorgfältig ausgeführt. Man kann bei solchen Über-

einstimmungen wohl annehmen, dafs die Blätter gleich-

zeitig oder doch rasch hintereinander entstanden seien.

Eine Notiz in dem erwähnten Inventar seines Kunst-

besitzes scheint da zu Hilfe zu kommen; unter den

Mappen und Büchern ist auch ein Band beschrieben:

»Ein dito (Buch) voll merkwürdiger Miniaturzeichnungen

aufser verschiedenen Holzschnitten und Kupferstichen

von allerhand Trachten.* Es ist sehr wahrscheinlich,

dafs dies Buch ein indisches .Miniaturalbum war, das,

wie es bei vielen derartigen Stücken der Fall ist, auch

europäische Holzschnitte und Stiche enthielt, die vom

ehemaligen indischen Besitzer als Kuriositäten eingefügt

worden waren. Die zahlreichen Anregungen mochten

ihm den Band besonders wertvoll, den .Abschied davon

besonders schmerzlich gemacht haben. Da könnte er

denn, ehe er sie beim Bankerott hingab, sehr gut rasch

und in einem Zuge hintereinander, die Blätter

haben , indem er dabei , was sie ihm besonders

machte, die Kostüme, vor allem liebevoll dur,

Gestützt wird diese Hypothese noch durch den U
dafs die auffallendste Verwertung eines dieser ir

Motive, die Radierung »Abraham mit den Engel-

1656 datiert ist, in dem das Inventar für den

seines Besitzes angefertigt wurde. — Danach

Herr Schweitzer Mitteilungen über die Ausstfc..u...

der primitiven Franzosen. Er stellte die Frage,
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ob die Franzosen berechtigt sind, die Bilder von
niederländischen Künstlern, die in Frankreich gearbei-

tet haben, für sich in Anspruch zu nehmen, und be-

streitet den Versuch, eine französische Schule zu kon-
struieren zu einer Zeit, da Frankreich so gut wie alle

hervorragenden Leistungen in der Malerei vom Ausland
empfing. In der 2. Hälfte des 15. Jahrh.s sind in Frank-
reich nur wenig eingeborene Künstler von einiger Be-

deutung bekannt, während gerade in der Regierungszeit
Karls V. (1364— 1380) eine Schar niederländischer Maler
sich dem französischen Hof zur Verfügung stellt und
eben wegen ihrer im Lande seltenen Eigenschaften zu
hohen Ehren kommt. Das gilt für den königlichen Hof
selbst wie für die der Herzöge von Burgund, von Berry

und von Anjou. Fast alle steigen hier zur Ehre des

»Valet de chambre« auf. Zugegeben kann nur werden,
dafs sie sich in gewissem Sinne französierten. Der fran-

zösischen Forschung ist erst durch die Ausstellung von
Brügge 1902, wo von flämischer und deutscher Seite

flämische Arbeiten, als französische ausgeschieden wur-
den, der Gedanke nahegelegt, eine grofse nationale Ent-

wicklung für ihre Kunst zu suchen. Seitdem hat man
dort mit ungewöhnlichem Fleifs daran gearbeitet, nicht

blofs eine Ausstellung von französischer Kunst zustande

zu bringen, sondern man hat auch durch exakte For-

schung und kühne Hypothesen die Entwicklung der

französischen Malerei ganz neu gestaltet. Im Norden
Frankreichs glaubte man eine ganz neue rein fran-

zösische Schule gewissermafsen gründen zu dürfen, die

früher nur franco-flamande hiefs. Noch vor zwei Jahren

schrieb Durrieu die heures de Turin einem »Atelier fla-

mand« zu. Als Beispiel für die unberechtigte Be-

urteilung wählte Schw. die »Verkündigung« aus Aix en

Provence. Bei überwiegend niederländischen Zügen in

Hauptfiguren und Details weist sie auch manche fran-

zösische Merkmale auf. Hier war also die Bezeich-

nung franco-flamande am Platz. Statt dessen wird sie

in dem überaus fleifsigen Katalog Bouchots der ecole de

Bourgogne zugewiesen. Für den Stand der Kunst in

Frankreich um 1400 bieten das wichtigste Beispiel die

tres-riches heures in Chantilly, die den Brüdern Limbourg
zugeschrieben werden und beim Tod des Bestellers, des

Herzogs von Berry 1416, unvollendet blieben. Sie be-

zeichnen die glückliche Mischung echt niederländischen

mit französischem und italienischem Geist. Auf dieser

Basis erhebt sich dann um die Mitte des 15. Jahrh.s die

rein französische Kunst, als deren Hauptvertreter Cha-

ronton, Froment, Fouquet, Perreal allgemein anerkannt

sind. Schw. spricht über die ältesten französischen Tafel-

bilder und führt zum Schlüsse die geistreiche Hypothese

Hulins an, den vlämischen Meister der »Verkündigung

von Aix« mit dem Schwaben Conrad Witz von Basel

in Verbindung zu bringen, dessen bis jetzt bekannte

Werke er einer Kritik unterwirft. — Zum Schlufs legte

Herr Fritz Lippmann der Gesellschaft die Reproduktion

eines Gemäldes im letzten Heft des »Connoisseur« vor,

das Lady Clifford der Galerie in Bath geschenkt hat.

Es ist das Fragment einer Anbetung der Könige, die in

der Komposition zu dem von Bouts her bekannten

Schema gehört, in den Typen aber dem Hugo van der

Goes ungemein 'nähersteht.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Kunstgesch. an der Univ. München
Dr. .\rtur Weese ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Dem Privatdozenten an der Techn. Hochschule in

Berlin, Architektur- u. Figurenmaler Kurt Stoeving ist

der Titel Professor verliehen worden.

Der Direktor der Unterrichtsanstalt des Kgl. Kunst-

gewerbemuseums und der Kgl. Kunstschule zu Berlin

Prof. Ernst Ewald ist am 30. Dezbr., 68 J. alt, gestorben.

Nen erschienene Werke.

Fr. Kenner, Römische Funde in Wien aus den

Jahren 1901— 1903. [S.-A. aus dem Jahrbuch der K. K.

Zentral-Kommission. Bd. II (1904).]

Fr. Haack, Die Kunst des 19. Jahrhunderts [zugleich

5. Bd. von Lübke-Semrau, Grundrifs der Kunstgeschichte].

Stuttgart, Paul Neff (Carl Büchle). Geb. M. 10.

S. Weber. Fiorenzo di Lorenzo. [Zur Kunstge-

schichte des Auslandes. XXVII.] Stralsburg, Heitz.

M. 12.

H. Dinger, Dramaturgie als Wissenschaft. 1. Bd.

Leipzig, Veit & Comp. M. 7,50.

Zeitschriften.

Zeitschrift für bildende Kunst. N. F. 40, 16.

W. Miefsner, Moderne Plaketten und Medaillen. —
Anna L. Plehn, Vom gebogenen Holz.

Moderne Dichtung,

Referate.

Hermann Wette, Krauskopf. Roman. Zwei

Bände. Leipzig, Grunow, 1904. 387; 460 S. 8°.

Geb. M. 4,50 u. 5,50.

Das Werk ist mehr Biographie als Roman;

es führt im 1. Bande bis zum 9. Lebensjahre,

im 2. Bande bis an die Schwelle der Universität.

Es zeigt uns den Knaben und Jüngling im Eltern-

hause, auf der Rektorats- und auf der Kloster-

schule, sowie auf dem Münsterschen Gymnasium.

Es ist ein gesundes, in der niedersächsischen

Heimat tief wurzelndes Buch, das in der F'ülle

der scharfumrissenen Gestalten ein getreues Dorf-

und Volksbild bietet; es umschlingt Erdennähe

und Himmelsfernen, denn das religiöse Problem,

das Ringen einer Gott suchenden Seele, die

Schranken der Konfession zu überwinden, ist

sein Kern. Neben Zeloten und Fanatikern sind

prächtige Vertreter des Katholizismus in dem

Buche gezeichnet; trotzdem werden nur frei-

mütige Katholiken an ihm Freude finden; die

niedere und die heuchlerische Frömmigkeit wer-

den schonungslos aufgedeckt, doch liegt dem

Verf. eine irgendwie böswillige Tendenz völlig

fern. Im Gegenteil werden die Evangelischen

mit Bewunderung anerkennen, welche sittlichen

Kräfte nicht nur in einzelnen Vertretern des

Katholizismus mächtig sind, sondern auch in gan-

zen Gemeinschaften, wie in dem Gaisfurter Alum-

nat, wo fromme Gesinnung sich mit klassi-

scher Bildung und charakterfesten Erziehungs-

grundsätzen paaren.

Es ist viel Lehrhaftes in dem Buch; beson-

ders der Patohm, der gute Schutzgeist des Kraus-

kopfes, hält im ersten Teile langgedehnte Reden

voll kernigen Gehaltes; auch die Methode der

Schulmeister, besonders des geistvollen Terflot,

wird uns genau geschildert. Aber mit dem Ernst

mischt sich die Komik, und zwar in mannigfachster

Abstufung; »ja beim Krauskopf«, sagt der sieges-

gewisse Verf. selbst, »kann man lachen, herz-

lich lachen, wenn man das Lachen noch nicht

ganz verlernt hat, und reine Luft weht dort;

reine Luft aber und herzliches Lachen, sie tun

dem Menschen so gut, sie sind ihm gesund«.

.\uch derbe Späfse und burleske Karikaturen
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- wie der Oberlehrer Pannhas — fehlen nicht.

I )och auch liebliche I'oesie treibt ihre Blüten,

ie in dem Waldidyll der ersten jungen Liebe,

und tiefe Lebensweisheit in <len Briefen und

Reden der aufgeklärten Protestantin Johanna

und des Justizrats Reif. Wie Johanna und

der Patohm, der wegen seines freimütigen Pro-

stes wider das Vatikanum exkommuniziert

wurde, sich in glücklicher Ehe zusammenfinden,

so strebt die Grundanschauung des ganzen

Werkes nichts geringeres an als die Versöhnung

heider Konfessionen auf dem Boden christlicher

römmigkeit und Sittlichkeit und echt nationaler

vjesinnung.

Der Stil ist musterhaft klar und kraft-

voll, die Darstellung liebt Abschweifungen und

Seitensprünge, und nicht überall gelingt dem
\'erf. die hohe und schwere Kunst, das Ein-

zelne zum Allgemeinen zu erhöhen oder zu

verdichten, sodafs die innere Entwicklung des

Jünglings den beherrschenden Mittelpunkt bildet.

Jedenfalls aber spricht aus dem Buche ein gan-

zer Mann, der gestaltende Phantasie, ein war-

mes Poetenherz und hohen sittlichen Lebens-

emst in sich vereinigt. Auf den 3. abschliefsen-

den Band wird der Leser der beiden ersten mit

Spannung warten.

Neuwied. Alfred Biese.

Notizen und Mittellungen.
>'• «rirlilVBfB« Wfrk».

K. Hoos, Gedichte. Berlin, (Harmonie. .M.

B. GeiRer. Ein Sommer Idyll. (Das Jahr der J _,.-:.„

1. Buch.l Berlin Charlottenburg. Verlane im Goctbc-Mau«,
Marie-Louise von Bändels, Prismen. Gedichte.

Berlin. M. Lilienthal. M. 2.

J. B. Diehl S. J., Gedichte. ;i. u. t einer

Einleitung und kurzen Anmerkungen von G. Gietmann
S. J. Freiburg i. B.. Herder. Geb.,.M. 4.20.

L. .Mirau, Lieder aus weiter Ferne. Buenos
Selbstverlag (Leipzig. Karl Kaupisch). M. 1.

Bau mann. Pflücke das Leben! Gesichte.

Charlottenburg 2, Modem - F'ädagogischer und i

logischer Verlag. .M. 1,

L. Fulda. .Maskerade. Schauspiel. Stuttgart u.

Berlin, Cotta Nachf. M. 2.

R. Eysler, Die Hochzeit. Komödie. Berlin. Har-

monie. M. 2.

E. Scribe und .Melesville. Sein Vermächtnis. Lyri

sehe Komödie. Deutsch von H. Jelmoli. .Musik von II.

Jelmoli. Zürich. Schulthess & Co. .M. 2.

Vasile Alexandris Partelle. Aus dem Rumäni-
schen übertr. von Konr. Richter. Berlin, Maver& .Müller.

M. 1.

L. Jahne, Die Khevenhüller. Epische Dichtung aus
der Zeit der Gegenreformation Österreichs. Klagenfurt,

Ferd. v. Klein mayr. Kr. 2,40.

K. Sohle, Schummerstunde. Bilder und Gestalten

aus der Lüneburger Heide. Berlin, B. Behr.

S. Waldburg (Gräfin Sophie Waldburg-Syrgenstein).

Erschautes und Erdachtes. Gedichte. Dresden, Pierson.

.M. 3.

Gertrud Prell witz. Michel Kohlhas. Ein Trauer-

spiel. Freiburg i. B., Friedrich Ernst Fehsenfeid. .M. 2.

Inserate.
Verlag Ton B. G. Teubner in Leipzig.

DIF WAREXHAUSSTEÜER
IX PRELSSEN.

EIN BEITRAG ZUR KAUFMÄNNISCHEN
MITTELSTANDSPOLITIK.

VON
DK. HANS GEHRIG.

, [X u. 81 S.] gr. 8. geh. .(6 2,40.

Yerlag yon B. G. Tenbner in Leipzig.

Soeben erschien:

Die aus einer preisgekrönten Schrift hervorgegangene
Arbeit behandelt systematisch und kritisch in vier Ka-
piteln die Grundlagen und die Entwicklungsgeschichte
der preufsischen Warenhaussteuer, ihre Begründung, die

steuertechnischen .Mittel sowie die Erfolge und Ergeb-
nisse, die mit dieser kaufmännischen Mittelstandspolitik

erzielt worden sind. Der Verfasser kommt zu dem Re-

sultat, dafs die Ziele der sozialpolitischen Sondersteuer
in Preufsen ebensowenig erreicht werden wie in ande-
ren deutschen Bundesstaaten (Bayern, Württemberg,
Sachsen). Die Rechtslage in diesen Gebieten wird gleich-

falls geschildert. Die .Mafsnahmen negativer Mittelstands-

fiirsorge konnten die Entwicklung der Grofsbetriebe im
Detailhandel, die im Zusammenhang der ökonomischen
Gesamtentwicklung gewürdigt wird, nicht hemmen und
mufsten aus inneren Gründen wirkungslos bleiben. So
wird eine Frage, welcher gegenwärtig in allen deutschen
Staaten das politische Interesse sich zuwendet, auf Grund
eines aus parlamentarischen und wissenschaftlichen Quellen

gewonnenen Materials von nationalökonomischen und
finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten aus eingehend
imd objektiv behandelt und auf die Lösung der »Waren-
hausfraget in anderen Ländern hingewiesen.

DIE FREQUENZ DER
DEUTSCHEN INIYERSITATEX
VON IMEK GRÜNDUNG BIS ZUR GEGENWART.

VON FRANZ ELTiENBURG.
Mit 1 Karte und 8 graphischen Darstellungen.

(Xn u. 324 S.) Lex.- 8». geh. M iii.—

Unter einem doppelten Gesichtspunkt läßt sich die

»Frequenz der deutschen Universitäten x betrachten. Das
kulturhistorische Interesse geht vor allem auf die Kennt-

nis vom Bestand und der Bedeutung der Anstalten selbst

;

das soziologische wül auch in diesen besonderen .Massen-

erscheinungen Gesetzmäßigkeiten des Gesellschaftslebens

aufzeigen. Beiden Gesichtspunkten sucht die .Arbeit ge-

recht zu werden.

Wir erhalten dadurch einen Gradmesser ebenso für

die geistige Intensität jeder Zeit wie für die Bedürfnisse

der Gesellschaft nach gelehrten Studien. Die mannig-

fachen Wandlungen, die das deutsche Universität-'

in dem halben Jahrtausend seines Bestehens d:.

macht hat. finden hierin ihren besonderen AusdrucK. r.->

werden weiter die soziale Herkunft, das Rekruiierungs-

gebiet und die Wanderungen der Studentenschaft •
"-

folgt, die wechselnde Bedeutung der einzelnen

schule aufgezeigt. Der Anteil der verschiedenen

am Studium gibt einen Gradmesser der herrs-;:

Geistesrichtung, die Zusammensetzung des Lehrk
,

-

zeigt das äußere Schicksal des wissenschaftlichen unter

richtes. In alledem spiegelt sich ein nicht geringer Teil

der geistigen Kultur^des deutschen Volkes wieder. Die

Untersuchung ist bis unmittelbar auf unsere Tage fort-

geführt: dadurch erfährt die Vergangen heit^eine leben-

dige Vergleichung, und die Gegenwart wird in einen

größeren Zusammenhang eiogestellL
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE

DEUTSCHLANDS.
Herausgegeben im Auftrage des

Deutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswesen.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen. Mit 12 Karten. [VIII u. 331 S.] geh. n. Mk. 10.—,
geb. n. Mk. 12.—.

Band II: Die land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe. Mit B Karten. [VI u. 253 S.]

geh. n. Mk. 6.— , geb. n. Mk. 8.—

.

Band III: Die Hauptindustrieen Deutschlands. Mit 22 Karten. [XIV u. 1048 S.] geh. n.

Mk. 30.—, geb. n. Mk. 34.—.
Band IV: Deutschlands Handel und Verkehr und die diesen dienenden Einrichtungen.

Mit zahlr. Tab. u. 1 Karte. [VIII u. 748 S.] geh. n. Mk. 18.—, geb. n. Mk. 21.—.

Das Handbuch der „Wirtschaftskunde Deutschlands" stellt einen ersten umfassenden

Versuch dar, auf Grundlage der vorhandenen wissenschaftlichen Vorarbeiten eine zu-

sammenfassende Darstellung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und

Einrichtungen Deutschlands zu geben. Es wird jedem, der im öffentlichen oder wirt-

schaftlichen Leben schaffend tätig 'st, zur Bewältigung neuer Aufgaben, wie zur Klärung

der wichtigsten Lebensfragen einen klaren Einblick in die wirtschaftlichen Erschei-

nungen und Zusammenhänge geben, zugleich aber auch eine bedeutsame wissen-

schaftliche Aufgabe erfüllen, indem es den Bau und das Leben des staatlichen Orga-

nismus in seinen tatsächlichen Grundlagen verstehen lehrt. So werden die * Vertreter

der Wissenschaft, die Lehrer an Handels- und Industrieschulen, Verwaltungs-

beamte, städtische und staatliche Behörden, Politiker usw. einem solchen zu-

verlässigen Nachschlagewerk das gleiche freudige Interesse entgegenbringen, wie die selbst

im Wirtschaftsleben Stehenden und Schaffenden, die Fabrikanten, Landwirte, Kauf-

leute usw. Allen, die an dem wirtschaftlichen Leben unseres Vaterlandes Anteil

haben oder demselben zu dienen berufen sind, wird, wie wir hoffen, das „Hand-

buch der Wirtschaftskunde Deutschlands" ein willkommenes Hilfsmittel sein.

Hannoverscher Courier. 30. VI. 04 Für jeden aber, der sich mit der Volkswirtschaft zu

beschäftigen hat, und die Fühlung mit dem pulsierenden Leben sucht, sowohl für den Mann der Wissen-

schaft als für den praktischen Volkswirt, den Kaufmann und Gewerbetreibenden, und für den Politiker wird

das »Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands«, das an Vielseitigkeit und Zuverläßigkeit des
gebotenen Tatsachenmaterials nicht seinesgleichen hat, ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk, ein gewaltiges Rüstzeug in seiner Handbibliothek sein.

v Gewerbeschau«. Nr. 13. XXXIV. Jahrg Eine große Anzahl von Mitarbeitern, die auf

den einzelnen Gebieten als Autoritäten gelten, ist herangezogen worden, und Regierungsrat Dr. Stegemann
hat als kühner Baumeister den Plan des Gebäudes entworfen. Das Werk ist, wie eine Zeitung richtig be-

merkt, die notwendige Ergänzung der Volkswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftspolitik , sie bildet die

unentbehrliche Grundlage des gesamten Lehrgebäudes der politischen Ökonomie. Sie wird berufen sein, im
Studiengange des Nationalökonomen eine wichtige Stelle einzunehmen, indem sie das Verständnis der politi-

schen Geschichte durch die Wirtschaftsgeschichte vertieft, die geographischen Kenntnisse durch die Wirt-

schaftsgeographie weiter entwickelt und so die Befähigung zur Aufnahme wirtschaftlicher Theorien besser

als heutzutage vorbereitet
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«»«.«»^ yerlag uon B- 6-Ceubner in Celpzlg. mß m» mß

Da$ inittelmeergebict. Uon
Prof. Dr. ülfred Pbilippson.

Seine geogr. u. kulturelle Eigenart. IHit Figuren im Cext.

13 Ansichten und 10 Karten auf 15 Cafein. 0r. $. 0eh. 6 mk..

geb. 7 IHk. --^---•»--^ *» *» *• «• ^»»^.»».^

»!J)a§ oorltegenbe SDSerf eignet ficft oorjüglic^, um einem

»weiten Äreife allgemein ©ebilbeter eine SJorfteHung Don bem
ju geben, maä ©eograp^ie f)eute ift, namentlid) aber ber

^etig rcat^fenben Qalil ber 'öefuc^er be§ üJJittelmeergebtete«

ein tieferes SBerftänbniS für bo§, roaä fie fe^en, ju erfdjliegen.

3ebet foQtc ftd) boS ©ud) alä (Srgänjung feines SReife{)anb«

buc^S mitnehmen, unb bie 33ibIiott)efen unferer S'iunbreife»

bampfer foüten eS in mehreren Sfemplaren entölten

3(uc^ bem ^iflorifer, bem Sutturbifiorifer, bem Sojiologen

bringt boS SBuc^ bebeutenben ©eroinn. . . . 2)ie Silber fmb
tjorgüglii^ geroö^It unb gut ausgeführt, bie Aorten fe^r tlare

SScranft^auUc^ungen beS 2;ejteS."

(^rof. Dr. X\). gifdier in ber 3)eutf(^en Siteroturjeitung.)

„ÜKögc baS liebenireürbige, oon jebcm unnötigen roiffen=

fc^aftli^en iöattofl freie unb babei boc^ bur(^ unb burc^

roiffenft^üftli(^e f[eine SSerf t)on allen benjenigen gelefen

»Derben, bie eine SReifc nac^ irgenb einem ber ällittelmeer=

länber onjutrcten beobft^tigen , bomit fte einen über bie

Sinjelbeiten ^inauSge^enben , ma^r^aft geograp^ift^en Über»

blicf geroinnen; fie rcerben bonn imjianbe fein, bie ja^l»

reichen @in3elerf(^einungen öon ^ö^eren ©efxc^tSpunften auS

gu betrachten unb mit ttirfUc^em S?erf!änbniS bem ®e«
fomtbilbe einjuorbnen oerfte^en.

(Sfnnalcn ber §^brograp!^ie unb SJioritimen SDieteoroIogie.)

D
ie natur in der Kunst. Uon

Prof. Dr. ?. Rosen, u^ u^
mit über 100 Abbildungen, üornebm geb. 12 IDk. —**—

„@S ift ber erfie, mit 3urei(^enben 9JiitteIn unternommene
Serfuc^, tiCi^ S5er^ä[tniS ber Äünftler jur yiaXux für einige

§auptepoc^en ber SDTalerei in fad)lic^em ©inge^en auf bie

einjig ma^gebenben Sofumente, bie Äunftrcerfe, erfc^öpfenb

barjuiieDen. . . . 5Rofen frfjreibt nic^t bloß für ben funfi=

^iflorifc^er. gac^mann, fonbem er forbert ben gebilbeten

Sefer ju einem ®ange burc^ bie ÖJefc^ic^te ber 3)talerei auf,

bei bem er i^m mandie überraf(^enbe , neue ^erfpeftioen

unb manchen tieferen (Sinblicf gu eröffnen roeiß.

(S3reSlouer 3eitung.)

u
n$er Uerbältnis zu den bil»

denden Künsten, s^ m
Uon Prof. Dr. H. $d)marsow. Geheftet m.i.

gebunden tük. 2,60. •^^^^^.^^^.^.^.^.^^

„Sie fec^S SSortröge bilben ben mertDoüfien ^Beitrag gur
Jiterotur über bie Äunftergie^ungSfrage. ©rf)marfott) ent»

raicfelt feine Slnfc^auung über baS SJer^ältniS ber ^njte
jueinonber, um ju geigen, roie jebc eingcine einer befonberen
©eite ber menfc^lid^en Crganifation entfprec^e, roic eben
barum aber auc^ aüe eingelnen Äünfie eng miteinanber
oertnüpft ftnb, ta fte äße öon bem einen menfc^Iit^en Or.
ganiSmuS auSftra^Ien. ©o tritt benn Sc^marforo aud^ für
bie Srjiebung beS gongen ÜJlenfc^en gur fünfilerifc^en SBe»

ttttigifng ein " ($rof. Dr. Äau§f(^ i. b. Seutft^. £itgtg.)

Der Städtebau nach kiinst-

leriscben Grundsätzen, m
Uon Rcgierungsral Carnillo Sjttc. Gin

Beitrag zur Cösung moderner fragen der

Architektur und monumentalen Plastik, j»
mit 4 f)eliogravüren und 109 Illustrationen und Detail-

planen. 3. Auflage. 0eh. 5 mk. 60 Pfg., in BIbfr. geb.
7 mk. (üerlag von garl Öraeser & eo., ÜUien.) •••••

3n biefem SBerfe, loelc^es überaO bie größte Sufmerfforn.
feit erregt unb oUfeitig bie günfiigfie ©eurteilung gefunben
t)Qt, unternimmt e« ber befannte Serfaffer, bei einer «eitje

alter %<x^* unb ©tabtanlogen bie Urfadje ber f(^önen ffiir.

fung JU ergrünben, babei »on ber «nfidjt ausgetjenb, ba§
bie Urfac^en, roenn fie richtig erfannt inerben, eine »eiije uon
Siegeln barfleHen iDürben, an bereu ^anb man bei mobernen
anlogen dljnlic^e fünfilerifc^ fd)öne SBirfungen ergielen fönne.

Die Renaissance in Tlorenz

und Rom. Uon €. Brandt
Professor an der Universität Ööttingcn.

Zweite Auflage. Geh. mk. 5., geschmackv. geb. 6 mk.

„©ir bofien ein gong Dortrefflic^c« 83u(^ cor un«, bo«,

mit roeifer Ofonomie ben reichen @toff beljerrft^enö, weiteren

Steifen ber ©ebilbeten, bie boS ©e^ürf^i« empfinben, bie

unflerbli(^e Äunfl ber itolienifc^en aienatffance im 3ufoinmen«
^ang mit ber 3fitgef(^ic^te, Don ber fie obtiängig ip, ju bc
greifen, nur lebhaft empfoljten iDerben fann."

(Äöln. 3eitung. 1900. 9h. 486.)

„3m engflen 9iaum fiellt ftt^ bie geroaltigfie 3f't bar,

mit einer Äraft unb ©ebrungen^eit. ®d|ön^eit unb Äürge
beS ausbrucfs, bie flaffift^ ifi."

(Sie 5«Qtion. 1900. 9tr. 34.)

„SronbiS $uc^ bietet oor ollem ^öt^fl lebenbige

©c^ilberungen ber fübrenben ^erfönlic^feiten ; bie ©teQe
über 3)?i(^elangolo gehört gum Öefien bortn unb geigt am
fiärfjien DotteS SRitempfinben unb tiefeS einbringen."

(^ifiorifc^e 3«itf<ä^rift.)

as moderne Ttaliem Uon

Pletro Orsi. u^ u^ u^
0esd)id)te der letzten 150 Jahre, übersetzt

von J. 0oetz. Geheftet 5 mk. 60 Pfg., vornehm geb.

6 mk. 40 Pfg. ^^^.^^^^^^^^^^
„ ... ©0 ift benn bie beutfc^e StuSgobe in jeb«r ©e-

gie^ung bogu . angetan, bem fc^önen 3tolien unb feiner @e.

fc^ic^te in ben legten anbert^olb ^i^r^unberten neue Jreunbe

gujufü^ren." (i?eipgtger 3^itung. 1903, 'üJr. 44. j

„Stuf ftreng j»iffenf(^oftli(^er Orunbloge ifi bier \>ai

gefomte gebrudt oorliegenbe iDJateriol für bte politifc^e

©efc^ic^te 3'fl'i*"^ •" t**" legten onbert^olb ^abrbunberten

JU einem orgonifc^en ®an}en oerorbeitet. XoS S*!uB?'ri:c!

bietet bann in großen 3ög«n einen Überblicf über

erf(Meinungen auf ben ÖJebieten Don Äunfi unb ^-

SoS gange JBui^ geic^net fic^ boburt^ ouS, \)a^, uiu v.:.

trodene Slufgäblung ber Xoten unb (jireignifie ?u «ermei.ü^

in öu^erfi gefc^icfter Seife ÄuSjüge ouS r

@ebid)ten, 'ißarlomentSreben unb ä^nlit^em ^
Derftod^ten finb. (£in onberer SBorjui

~
^'

.

eine einfeitige ^orteino^me ju oermc. i pofi

Sbeen unb ^öeftrebungen ÜJiagginiS, u>v -aie, vüüril

SriSpiS u. 0. gleichmäßig gerecht \u rocroen fui^t"

(2«utf(^e i'iterorargeitung.)

D
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Hu ßatur und 0ei$te$welt.
Jrets
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iicubnevs fimc 3pvacfibücbef ücubncii fleinc 5pracf)büd)cr.

^
«̂^5

^
^
^

btruhtn auf bcr foflfnanmfn Dtrmitttlnttn ^J«tJ)ctt, inCftn

fie bfn neueren ^otbetungen entfpredjenl) bet (Srler-

nung berSpia(i)e jum münMicben unb [(triftlidjen

freien (Bebrauc^e bienen, ohne bod) bie Orrccrbung einer

fieberen granimattfd)en ttrunblage ju Dernadjl^ffidcn.

dcubncrs fldnc 5prad]büd)cv
N^ eignen fid) beöhalb inäbefonbere jur (Sinfü^rung in £*ulen
^suncÄurfen mit befcbrinfterem Spracbunterridjt . roeil |ie Hcf)

^J^ auf baö ipirfiid) ^lotroenbige befdjränfen, aüeS überflüffige

^^ Siegel roerf aber oermeiben. •^•^•^•^•^•^*^*^<

(Ecubncrs fkine 5prad]bücf^cr
finb ferner inSbefontere au(fe für ben raftfier f crtfcfcreiten-

ben llnterrid)t iiterer Sdjüler unb (Srroadjfener geeignet, ipeil

fie nur für ben unmittelbaren piaftifc^en ®ebrau(6
geeignete gpracfcfloffe für bie ^lemung ber Spradie bt-

nu^en. •^•^•^^•^•^^«^•^•^•^^•^<

(Ecubncrs fleine Sprad^büd^cr
N^ tienen infolgebeffen ferner ä^ö'''* >J'* juperlaffige praf-

^^tif(be SJatgeber für ben fpäteren ©ebraud) ber
M^ Sprache, in bem ter ^enufer »on pornt)erein ^ei-

Ceubners fleine 5pracbbüd)er
M^ eignen ]\it bcö^alb ganj befonterS jur ©rlemung ber Sprachen
^N für Äaufieute, iedjnifer, Seifenbe n. f.

^.•^••^^«

©rfitienen finb:

r. ^ranjöfiicf«. Son Dr. Otto ©oerner. 8)!t. 2.40.

II. englifd). i?on fJrof. Dr. Däfar J^iergen. 2. «ufL
aj}f. 2.40.

in. 3talienif*. 2. «uflage. 33on 8. Scanferlato. «Wf. 2.40.

^ierju II. 2eil : (Srgänäungen. 3)lf. 2.—
IV. Spanif*. SJon $rof. Dr. .£). S u n g e. 2)?f. 2.40.

V. J-eutf* für SuSlänber. 3Scn M. ^. »ecfer. ®f. 2.—

Sebcg 'ÖQiibdjen bei befier 2lu?flattunfl mit Sa.ten, ^läiini,

äJiün-,iaieln unb in bauertjoftetr, flffdjmacftioOtrm Siubanb^

3n ber @omtn(ung \^ m« crf<lrtcnen

:

X)eutfd? für 2lu*Uiubcr.
Das ZTotßJcnbigftc aus öcr öeutfcben

Sprad^lebre mit praftifd^en öcifpieleu,

£e)*e= imö (Befprdd^sübungen. ^ ^
'-I^üii Reverend H. C. ßcAcr.

mit JiNSichten von Berlin. Dresden, Köli UMd niribna.

Preis gebunden nik. 2.-. .—
2)aä ^fic^Iein bat einen rein proftifc^tn ^xotA. S0 uin<

ffl§t „boS ^iotroenbigfle ouS ber bcutfdten 3prod)lfbrt, mit

proftifdjen ^ifpielcn, ?efe» unb ©efprät^sübungen". 8on b<r

erften Stunbe an roirb ber fernen b« burd) jroerfmäßige
, fidj

auf ta^ ?eieftü(f bejiebenbc »yrogen gejroungen, ftd) ber beut-

\&\in Sprache ju bebienen. Xie (Sigentümlic^feiien beS HuS«
brucfee roerben überoU befonberS berüdfidjtigt, unb bie fprad)=

lidjen ©rflärungcn nnb fnapp unb flar gefaßt, äud) eine ein =

gebenbe ^cbonblung ber mufiergültigen beutfdjen 31u5fprad>e

ift gleid) im "Jlnfonge ju finben, unb Don ber omtlic^en Siet^t«

fc^reibung ift burdjroeg geroifienbafter ©ebraud) gemotzt roor»

ben. 32ül3Ü(^e ÜBörteroerjeic^niffe, $?eieftü(fe in ^rofa unb eine

tleine Sammlung beliebter @ebid)te unb jum Sdjluffe eine

beträchtliche Stnjabl geläufiger Spridjroörter folgen im 8n.
^ange, ber auc^ nodj roeitere nü^lic^e 2prad)regeln mit :??<i'

Ipielen jur 5Jertiefung in ber ÖJrammant entölt. 5"'"^"«
bie bo§ Seutfc^e im 3tcic^e, in Öfierreicft, ber Sc^roeij ober

anberäwo praftifc^ unb fc^neö erlernen lüoüen, ijt bie5 in ob»

raec^ffInb lateinifcftem unb beutic^cm 3)Tucfe erjc^inenbc SBerl«

c^cn warm ju empfeblen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[MII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

s gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die
rfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und

: allen Neuphilologen wertYoUe Anregungen, wie die prak-
üschea Fähigkeiten des Sprechens und Verstebeos systematisch
ausgebildet werden können.

Verlag von $. f$. 9>tubntv in feMrfig.

?rryutrrrtr^ti.b.©erunöl)eit0lcl)rc

auf ben I)()l)eren JrljrQnpoUfn.

[26 e.] ge^. SR. - .40.

2er Setfaifer {ud)t barauf b<n)unrirten, baB auf brn ^^trm
Schulen ein Sefc^Irc^t berangebilbet mrrbe, bae au4 in brc ^jKpcne
irinr aagemdne Silbung bellet unb uitrilif&^s ift frri bot gragrn
Sßa8 ift flffunb, Soä ift ungefunb?

9?eid)g.

fanjlcr lyürff ^o|)enIo^Cä
^tnterlaffene ^2Iuf5eic^nungcn

©enerar ö. b, ©ol^: ''"""'^SÄ Äeusen

9^ub. t)on <23ennigfen: TnÄeÄ„e„ >pie«n

crf(feinen im 3at)rgang 1905 bcr gjJonotfc^rift L}6lIIlCn6 KCÜlIw
Äcrau^gcgcbcn oon Q^icljarl) tyleifc^cr. Q3ierfclJQ^rlid) (3 ibcfte) 6 ^loxl

3)a« 3anuarbeft liefert jeb« ^uc^^anblung §ur 2lnil*t, au* bie ®euff*e qgeriafl^anftait in Stuttgart

®ie intereiTantefte bcutfc^e aWonatfc^rift if)rer 2lrt
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Neue mathematische und naturwissenschaftliche Werke
im Verlage von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

ÜBUNGSBUCH ZUM STUDIUM
DER HÖHEREN ANALYSIS.

VON
DR 0. SCHLÖMILCH und DR. E. NAETSCH.

ERSTER TEIL:

AUFGABEN AUS DER DIFFERENTIALRECHNUNG.

5. AUFLAGE, BEARBEITET VON Dr. E. Naetsch.

- - [Vni u. 372 S.] gr. 8. 1904. geb. Mk. 8.— =
Bei Bearbeitnn^ der vorliegenden 5. Auflage des I. Bandes von

Oskai- Schlömilchs Übungsbuch ist der Wunsch maßgebend gewesen,
dem Werke seine Eigenart, durch das es sich seit nunmehr 3G Jabren
zahlreiche Freunde erworben hat, durchaus zu erhalten. Es wurden
aus diesem Grunde wesentliche Änderungen weder im Stoff noch in

der Anordnung vorgenommen, Zusätze und Einschaltungen aber nur
in beschränktem Umfange angebracht; dieselben sind übrigens durch
kleineren Druck als solche kenntlich gemacht

Bei den Einschaltungen handelt es sich meistens darum, entweder
gewisse allgemeine Prinzipien, welche ganzen Gruppen von Aufgaben
zugrunde liegen, hervorzuheben und weiter zu verwerten, oder aber
die Methoden der Differentialrechnung aufprägen anzuwenden, welche
in der darstellenden Geometrie vorkommen und dort mittels geome-
trischer Überlegungen oder direkt auf graphischem Wege erledigt

zu werden pflegen.

MATHEMATISCHE EINFÜHRUNG
IN DIE

ELEKTRONENTHEOKIE.
VON DR A. H. BUCHERER,
PRIVATDOZENT AN DEK UNIVERSITÄT BONN.

Mit 14 Figuren im Text.

[IV u. 148 S.] gr. 8. 1904. gebunden n. Mk. 3.2().

Die wunderbaren Entdeckungen auf dorn Gebiete der Radioaktivität
und der Gasentladungen haben den Physiker mit ungeahnten Eigen-
schaften der Materie bekannt gemacht und ihn genötigt, seine Vor-
stellungen von dem Wesen der Materie und allgemein der physikali-

schen Erscheinungen einer weitgehenden Revision zu unterziehen. Bei
der sich heute vollziehenden Umgestaltung rückt das Elektron mehr
und mehr in den Vordergrund und wird allmählich zum Fundament
des theoretischen Aufbaues der Physik. Der Forscher, welcher dieser

eminent wichtigen Entwicklung folgen will, sei es nun, daß er theore-

tisch oder daß er experimentell auf dem Gebiete der Elektronen-
phänomene tätig ist, mulj sich durchaus mit den mathemati.scheii

Grundlagen der Theorie vertraut machen. Ihm hierzu einen Leitfaden
an die Hand zu geben, ist das Bestreben des Verfassers gewesen,
und zwar hat er die einfachsten mathematischen Hilfsmittel

zu diesem Zwecke verwandt. Das prinzipiell Wichtige auf dem Einzel-

gebiete der Elektronentheorie ist so eingehend behandelt, daß es zur

Beherrschung der Theorie ausreichen dürfte.

ELEMENTARES LEHRBUCH

DER ALGEBRAISCHEN ANALYSIS
UND DER INFINITESIMALRECHNUNG

MIT ZAHLREICHEN ÜBUNGSBEISPIELEN =-
VON ERNESTO CESARO, ord. Professor an der königl. Universität zu neapel.

NACH EINEM MANUSKRIPT DES VERFASSERS

DEUTSCH HERAUSGEGEBEN VON DR. GERHARD KOWALEWSKI, a. o. Professor a. d. univ. greifswald.

Mit 97 in den Text gedruckten Figuren. [VI u. 894 S.] gr. 8. 1904. In Leinwand geb. n. Mk. 15.—

Ans dem Vor>yort. Der wichtigste Zweig der mathematischen Wissenschaft ist ohne Zweifel derjenige , welcher die Möglichkeit aus-

nutzt, die Zahlen beliebig groß oder beliebig klein werden zu lassen, und darauf ein System analytischer Operationen begründet, die für das

Studium geometrischer Verhältnisse sowie der mannigfachsten Naturphänomene so außerordentlich nutzbringend sind. Die genannten
Operationen bilden die Infinitesimalrechnung, und das Buch hat sich die Aufgabe gestellt, sie hier in elementarer Weise zu entwickeln,

indem ihm eine einfache, aber strenge Auseinandersetzung der algebrai sehen Analysis zur Grundlage gegeben ist. Es wendet seine Sorgfalt

nicht so sehr den Prinzipien zn als vielmehr den Anwendungen, indem es den Leser rasch und sicher dazu führt, eine reiche Ernte analyti-

scher und geometrischer Tatsachen zu machen.

KURZE EINLEITUNG IN DIE

DIFFERENTIAL- UND INTEGRALRECHNUNG
(„INFINITESIMALRECHNUNG")

VON DR. PHIL. IRVING FISHER,
PROFESSOR DER NATIONALÖKONOMIE AN DER YALE UNIVERSITÄT.

AUS DER DURCH xMEHRERE VERBESSERUNGEN DES VERFASSERS VERVOLLSTÄNDIGTEN DRITTEN

ENGLISCHEN AUSGABE ÜBERSETZT VON N. PINKÜS.

. MIT 11 FIGUREN IM TEXT.

[VI u. 72 S.] gr. 8. 1904. geb. Mk. 1.80.

Vor allem ist dieses im besten Sinne des Wortes populäre Buch auf die Bedürfnisse des Nichtmathematikers zugeschnitten, dem die

rasche und zweckmäßige Orientierung in den Hilfsmitteln der höheren Mathematik so viel Schwierigkeiten bereitet. Am meisten dürfte dies

Büchlein wohl den Statistikern und Nationalükonomen willkommen sein, für die durch dasselbe eine empfindlich werdende Lücke der ein-

schlägigen Literatur ansgefUlIt wird.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: D5, Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berfin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Terlag Ton B. O. Tenbner in Lieipzig.

ETHIKALS KULTURPHILOSOPHIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 640 S.] gr. 8. 1904.

geb. Jl 14.

—

geh. M 12.—
,

Die „Ethik als Kulturphilosophie« will den Beweis erbringen,

daß die Aufgabe des Erziehers in der Tat keine andere sein kann

als die, den Zögling zum Kulturarbeiter heranzubilden. Der erste

Teil des Werkes gewährt demgemäfs, nachdem in der Einleitung

vom sittlichen Bewufstsein im allgemeinen, von den Aufgaben,

Quellen und Methoden der Ethik gehandelt worden ist, einen Über-

blick über die „ Entwickelung des sittlichen Bewußt-
seins in Geschichte und Tat der Menschheit«, die Ent-

wickelung der sittlichen Tatsachen und Anschauungen von der

grauen Vorzeit bis zur Gegenwart. Der zweite Teil enthält als-

dann eine Darlegung der „ethischen Prinzipienfragen«,
welche sich stützt auf Biologie, Anthropologie und Soziologie,

und zieht fernerhin die „praktischen Konsequenzen" aus

dem gesamten beigebrachten Material, stellt die für unser Handeln

sich ergebenden Maximen, die sittlichen Normen oder Forderungen

fest, im allgemeinen wie im besonderen, im Hinblick auf das pri-

vate und das öffentliche Leben.

LEHRBUCH

DER PÄDAGOGISCHEN

PSYCHOLOGIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 483 S.] gr. 8. 1901. geh.

geb. JC 11.—

Ji 9.-

Überall ist aber an die praktische Pädagogik angeknüpft,

und am Schlüsse jedes Kapitels werden hieraus resultierende

pädagogische Mafsnahmen besprochen, woraus sich der Titel

„Pädagogische Psychologie" mit Recht ableiten läfst. Wir

empfehlen das Werk zum Studium und event. auch zur An-

schaffung für die Bezirksbibliotheken.

(Bayerische Lehrerzeitung Nr. 31. 36. Jahrg.)

Beide Werke wollen die Lehren der neueren Psychologie dar-

bieten. Dies gelingt in vollem Mafse jedoch nur Bergemann

Bergemanns Buch aber sei allen denen dringend empfohlen, die

tiefer als es Heilmanns Buch ermöglicht, in die Psychologie ein-

dringen wollen.
(Sächsische Schulzeitung Nr. 42. 1902.)

SOZIALE PÄDAGOGIK
AUF ERFAHRUNGSWISSENSCHAFTL. GRUNDLAGE

UND MIT HILFE DER INDUKTIVEN METHODE

ALS UNIVERSALISTISCHE ODER KULTUR -PÄDAGOGIK

DARGESTELLT VON PAUL BERGEMANN.

[XVI u. 616 S.] gr. 8. 1900. geb. .^ 10.— ,

in Halbfr. geb. .H 11.60.

„ Aus diesen Erfahrungen zieht Verfasser das Facit und

baut darauf seine sozial -pädagogischen Anschauungen auf, die

dem Geiste der Zeit durchaus gerecht werden, von einem tiefen

sozialen Verständnis und edler Humanität getragen, eine ganz be-

stimmte und eigenartige Richtung innerhalb der sozialen Päda-

gogik einschlagen '•

(Die Frauenbewegung. 1901. Nr. 9.)

EINFÜHRUNG iNDiE PHILOSOPHIE

DER REINEN ERFAHRUNG.
VON JOSEPH PETZOLD.

I. BAND: DIE BESTIMMTHEIT DER SEELE.

[XIV u. 356 S.] gr. 8. 1899. geh. J( 8. -

II. BAND: AUF DEM WEGE ZUM DAUERNDEN.
[VIII u. 342 S.] gr. 8. 1904. geh. J6 8.—

Das Buch bietet eine Einführung in den Anschauungskreis,
als dessen hauptsächlichste Vertreter Richard Avenarius und
Ernst Mach zu gelten haben. Ihre Philosophie, insbesondere
die schwer verständliche Kritik der reinen Erfahrung von Ave-
narius, leicht zugänglich zu machen, ist eine der Hauptaufgaben
des Werkes. Es gewinnt aber auch durch die eingehende Be-
gründung und Anwendung der beiden Prinzipien der Eindeutig-
keit und der Tendenz zur Stabilität die Mittel zur Beurteilung,

Um- und Weiterbildung jener Philosophie.

Der I.Band behandelt die Grundlagen der Psychologie, na-

mentlich die Analyse und die biologische Bestimmung der höhe-
ren psychischen Werte. Der II. Band kommt auf Grund psycho-
logischer, biologischer und physikalischer Tatsachen zu dem Er-

gebnis, daß die Menschheit einer Dauerform entgegengehe, und
gründet darauf eine metaphysikfreie Ethik, Ästhetik und formale

Erkenntnistheorie. Schließlich löst die materielle Erkenntnistheorie

vollständig das Problem Hennes und lehrt Kant als einen Um-
weg der geschichtlichen Entwicklung erkennen.

ZUR EINFÜHRUNG
IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWART.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.

2. Auflage, gr. 8. 1904. Geh. <./r( 3.—
,
geb. <//Ü^ 3.60.

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheidet

sich Riehls Buch nicht bloß durch die Form der freien Rede, son-

dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und Anlage,

die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen können.

Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen,

psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son-

dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel-

mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise.

Es ist hoch erfreulich, daß Alois Riehl, der außer seinem

großen Werke über den philosophischen Kritizismus und seiner

bekannten Nietzsche-Monographie bisher nichts Zusammenfassen-

des veröffentlichte, uns diese seine „Einführung" gegeben hat

Wir möchten somit das philosophische Interesse mit Nachdruck

auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. A. Langes

Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus

hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophieren

zu lehren. Monatsschrift für höhere Schulen 1904.

EINLEITUNG IN DIE

PSYCHOLOGIE DER GEGENWART.
VON GUIDO VILLA,

Privatdozent der Philosophie an der Universität Rom.

NACH EINER NEUBEARBEITUNG DER URSPRÜNG-

LICHEN AUSGABE AUS DEM ITALIENISCHEN

ÜBERSETZT VON CHR. ». PFLAUM.

[XII u. 484 S.] gr. 8. 1902. geh. J( 10.—, geb. Ji 12.—.

Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kriti-

sche Einleitung in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht.

In der Behandlung der Streitfragen versteht es der Ver-

fasser, die verschiedenen Richtungen in sachhcher Beurteilung

zu würdigen In einem Buche, das in die Gegenwart einfuhrt,

mufs es besonders schwer halten, immer objektiv zu bleiben.

Der leidenschaftslose, sachliche Standpunkt, den Villa einnimmt,

ist erfreulich. Der Stil und die Übersetzung des Buches sind der-

art, dafs sich das Werk leicht und angenehm liest.

(Literar. Zentralblatt f. Deutschland Nr. 17. 53. Jahrg.)
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Referate.

ThaddaeuS Sinko, [Privatdoz. f. klass. PhiloL an der

Univ. Krakau], Sententiae Platonicae de
philosophis regnantibus quae fuerint

fata. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums
zu Podgorze, 1904. 56 S. S".

Eine Geschichte cles Piatonismus, die sämt-

liche Nachwirkungen dieses welthistorischen Fer-

ments zur Darstellung brächte, gibt es nicht und

kann es vielleicht nie geben. An einem einzel-

nen Gedanken, an dem berühmten Ausspruch

über die Personalunion von Fürst und Denker,

erläutert Sinko die Aufgabe einer solchen Ge-

schichte, indem er jener Sentenz nachgeht durch

die gesamte Weltliteratur bis herab zu Friedrich

Nietzsche. Dabei geschieht es zum Vorteil der

Sache, wenn das Thema nicht gar zu eng ge-

fafst erscheint: nicht immer der fest ausgepräg-

ten Sentenz allein, sondern dem ganzen Pro et

Contra wird gelegentlich nachgespürt, zu dem
sie gehört, und das sich auf das Verhältnis

wissenschaftlicher Theorie zur Praxis des poli-

tischen Regimentes bezieht. Dabei zeigt sich

freilich, dafs S. in den nachchristlichen Jahrhun-

derten besser Bescheid weifs als in den früheren

Zeiten. Dort sind seine Sammlungen von wirk-

lichem Interesse und Nutzen, hier erscheint er

nicht durchweg unterrichtet genug über die Zu-

sammenhänge des staatswissenschaftlichen Den-

kens der Griechen, das von der neueren Wissen-

schaft denn doch gründlicher aufgeklärt ist als

aus den Einzelheiten, die S. davon heranzieht,

erkennbar wird. Auch sein Ausgangspunkt ist

insofern zu bemängeln, als er das platonische

Wort nicht etwa nur als Konsequenz sokrati-

scher Gedanken auffafst, sondern es in seioer

Fassung als Sentenz bereits dem Sokrates zu-

schreibt. Der klare Widerspruch des 7. Briefes

(326 A) existiert für ihn allerdings nicht, aber

freilich nur infolge einer geradezu unbegreiflichen

Stellungnahme in der Frage der Briefe. Sie

wird dadurch gekennzeichnet, dafs nach S. aufser

Karstens bekannter Schrift nur die Bemerkungen

der Stuttgarter Platoübersetzung (1859) aliquid

bonae frugis coniinent (S. 10). Reinhold, Blass,

Sill, E. Meyer (bei dem die Briefe mit unge-

wöhnlichem Nachdruck als eine authentische

Quelle allerersten Ranges gewertet sind) schei-

nen für S. nicht zu existieren. So mag sich

denn der Leser mehr an die späteren Partien

dieser Schrift halten, die sich übrigens durch

eine recht moderne Lebendigkeit auszeichnet,

für die auch das Latein kein Hemmnis gewesen

ist: allerdings mufs dafür auch der Nichtcicero-

nianer manches in den Kauf nehmen, was ihn

minder freut.

Leipzig. O. Im misch.

A Catalogue of the Publications of the Univer-
sitv of Chicago Press. Autumn edition. Chicago,

The Univ. of Chicago Press, 1903. XI u. 52 S. 8*.

Die Universität Chicago ist mit einer vollständigen

Verlagsbuchhandlung verbunden, deren Verwaltungsrat

von. den Fakultäten ernannt wird. Der Katalog ihrer

Veröffentlichungen ist in neun Rubriken eingeteilt, näm-

lich in Unterrichtswesen, Philosophie und Psychologie.

Sprachen und Literaturen, Nationalökonomie, Politik und

Soziologie, Geschichte, Theologie, Naturwissenschaften,

Vermischtes und Zeitschriften. Zum Schlüsse werden ein

alphabetisches Verzeichnis nach den Verfassernamen und

ein solches nach den Buchtiteln gegeben.

Notizen and Mittellungen.

PenoMAlckroklk.

Der Assistent an der Univ.- Bibliothek «u Greifswald

Dr. Julius Steinberger ist an die Univ.-Bibl. zu Halle

versetzt worden.
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Der Bibliothekar an der Univ.-Bibl. in Jena Dr. Richard

Eschke ist zum Oberbibliothekar ernannt worden.
Der Kustos an der Univ.- Bibliothek zu Krakau Dr.

Rudolf Ottmann ist kürzlich gestorben.

Zeltschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

292. K. Voll, Die kunsthistorische Ausstellung in

Düsseldorf. — A. Götze, Auch eine Frauenfrage. —
J. F., Das Gyroskop. — 293. E. Wrobel, Technische

Briefe. XIV. — R. Engelmann, Die Gallier in Delphi.

— 294. 0. B., Ein neuer Gedichtband von Albert

Matthäi. — 294/95. M. J. Minckwitz, Zu Sainte-

Beuves hundertjähriger Geburtsfeier. — 295. K. Schmidt,
Zur Stellung der Bodenreform in der Geschichte der

Nationalökonomie. — 296. Ein Brief für die Weihnachts-

nummer. — G. Berlinger, Ein Weichnachtsabend
unterm Äquator. — 29". W. Lacmann, Deutsches

Leben in Südamerika. IV. — Zo ellner, Geschichte des

kurbayerischen Heeres unter Kurfürst Max II. Emanuel
1682—1726. — L. Geiger, Fünf neue Goethe-Schriften

(Grofsh. Wilh. Ernst-Ausgabe; Briefe hgb. von E. v. d.

Hellen; Briefe hgb. von Ph. Stein; Kleinere Aufsätze hgb.

von W. V. Seydlitz; H. Stümcke, Corona Schröter). —
298. H. Weber, Neue Briefe von Johann Georg Hamann.
— G. Leidinger, Neuere Veröffentlichungen über

Wasserzeichen des Papieres. — S. Schott, Ernst Zahns
neuer Roman (Die Clari- Marie). — 299. T.Kellen, Les
Nouvellistes. — 299/300. G. v. Below, Die Frage der

Vermehrung der Fideikommisse in Preufsen. — 300.

R. Wassermann und W. P., Eine Steuer auf Tantiemen
dramatischer Autoren. — L. G., Zwei Schriften von
K. E. Franzos (Neue Novellen; Deutsche Fahrten).

Deutsche Revue. Januar. Aus der Jugend des

Fürsten zu Hohenlohe-SchiUingsfürst (1819— 1847). —
E. D. Behring, Immunität. — H. Oncken, Aus den

Briefen Rudolf v. Bennigsens. VI. — Rufsland und Japan.

Ein neuer Brief des Baron Suyematsu. — v. Lignit z.

Der russisch-japanische Krieg. Betrachtungen über den

Landkrieg. VIII. — J. Palisa, Intramerkurielle Planeten.

— Zweifel, Über die Krebskrankheit. — B. Krieger,
Briefe der Königin Luise an ihre Erzieherin. — A. Furt-
wängler, Die klassische Archäologie und ihre Stellung

zu den nächstbenachbarten Wissensgebieten. — G. Bapst,
Der Donnerschlag von Sadowa. HI. — v. Schulte,
Deutschlands kleinstaatlicher Partikularismus im Lichte

der Geschichte und Gegenwart beleuchtet. — E. Philippi,
Die Schlittenreisen der Deutschen Südpolarexpedition. —
Valois, Zur bevorstehenden Friedenskonferenz. — K.

Busse, Der Schornsteinfeger. — R. Henning, Das
Spiel am Totalisator.

The Contemporary Review. January. R. Giffen,
Local extravagance and imperial burdens. — „Julius",

The Anglo-German paper war. — R. Heath, France

and Rome. — A. Ular, The policy of the Dalai-Lama. —
D. A. .Macnaugh ton. Utüitarian secondary education.

— W. H. Dawson, The German agrarian movement. —
G. Bar low, The dual nature of Deity. — Marie A.

Davies, Physical deterioration and the teaching of

cookery. — W. H. Griffin, Robert Browning and Alfred

Domett. — V. Bartlet, The Oxyrhynchus „Sayings of

Jesus". — E. J. Dillon, Russia.

The Westminster Review. December. J. Herlihy,
Sir William Harcourt. — A. W., Government by fraud.

— Gh. Rolleston, Social parasites. — H. Allsopp,
Natural morality. — W. Miller, A tour through the

Peloponnesos. I. — Ambidexterity. — Ignoto, Women
in international Conference. II. — Vox Clamantis,
The ethical and political teaching of Shelley. — G.

Trobridge, Dante and Swedenborg. — Gh. Ford,
Does science exclude christianity?

The North American Review. December. W. A.

Dunning, A Century of politics. — W. D. Howells,
English feeling towards America. — W. G. Brown, The

immediate peril of the Negro. — V. Lee, Nietzsche and
the „Will to power". — J. Sumulong, A Filipino view
of the Philippine problem. — L. Gilman, The new
American music. — M. Sullivan, Present Status of
repudiated State -bonds. — C. Bellairs, British and
American naval expenditure. — Fiona Macleod, The
Irish muse. II. — Finlander, The Situation in Finland.

Oud' Holland. 22, 2. A. Bredius, Hollandsche
kunst in Fransche provinciale musea. — A. Bredius
en W. .Martin, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis
van het Leidsche St. Lucasgild. — A. Bredius en E.

W. Moes, De schildersfamilie Mytens. — Th. von
Frimmel, Cornelius van Poelenburgh und seine Nach-
ahmer. — C. Hofstede de Grot, Het album amicorum
van Jacob Heilblocq. — J. E. Herres, Janus Rutgersius.— W. Martin, De Schilder -etser Michiel Sweerts. —
Graf G. Mycielski, Theodoor und Christoffel Lubie-
nietzki. — J. F. .M. Sterck, Alardus van Amsterdam en
zijne vrienden. — A. W. Weifsmann, Het geslacht de
Keyser.

La Revue de Paris. 1. Janvier. H.-A.-L. de Castres,
Souvenir de Brienne (1780— 1784). — H. de Regnier,
Le passe vivant. II. — Sainte - Beuve, Lettres ä
Victor Hugo et ä Madame Victor Hugo. II. — L. Ber-
trand, Le jardin de la mort. I. — ***^ Canon et

cuirasse. — J.-M. Deguignet, Memoires d'un paysan
bas-breton. II. — G. d'Houville, Esclave (fin). —
E. Bonhoure, La reforme tunisienne.

Revue de Belgique. 15 Decembre. A. Du Bois,
Un predecesseur de M. Combes au XVIII ^ siecle. —
J. Delacre, Un mari. — P. Grosfils, La musique
grecque. — H. Liebrecht, Maurice Quentin de La Tour
(fin). — E. Greyson, Le probleme de l'education publique

Rivisla d'Italia. Dicembre. G. Tarozzi, Professori

di scuole medie ed associazioni professional!. — E
Morselli, Psichiatria e neuropatologia. — A. Solerti
II Petrarca disegnatore. — E. Butti, II cuculo. — F
Tocco, Lettera aperta al ministro della P. I. — L. An
zoletti, Femminismo sperimentale. — A. Fazio, La
navigazione interna. — G. Alpi, L'igiene nel regno
dei fiori.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Drei georgisch erhaltene Schriften von
Hippolytus. Der Segen Jakobs, der
Segen Moses, die Erzählung von David
und Goliath. Herausgegeben von G. Nath.
Bonwetsch [ord. Prof. f. Kirchengesch. an der

Univ. Göttingen]. [Texte und Untersuchungen
zur Geschichte der altchristlichen Literatur
hgb. von Oscar von Gebhardt und Adolf Har-
nack. N. F. XI, la.] Leipzig, J. C Hinrichs, 1904.

XVI u. 98 S. 8». M. 3,50.

Seit der Herausgabe des I. Bandes der Ber-

liner Kirchenväter- Ausgabe (Hippolytus I, von

Bonwetsch und Achelis, Leipzig 1897) hat das

Wissen um diesen wichtigen Kirchenschriftsteller

(im J.
23 5 mit Bischof Pontian von Rom exiliert)

eine bedeutsame Erweiterung erfahren, so dafs

man fast bedauern kann, dafs jener Band, der

hierdurch zu bereichern war, schon herausge-

kommen ist. In einer dem Kloster Schatberd

(an der Südwestgrenze Georgiens) entstammen-

den Handschrift, einem Sammelcodex seltener

Denkmäler der altgrusinischen Literatur, ent-

deckte nämlich Marr mehrere Schriften Hippo-
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lyts, darunter exegetische über den Segen Jakobs
(Gen. 27. 48 f.) und Moses' (Deuter. 33) und

die lirzählung Davids und Goliaths (1. Sam. 17 f.),

ferner die Erklärung dtrs Hohen Liedes, die er

in dem grusinischen Text und mit russischer

Obersetzung 1901 herausgab (danach in deut-

scher Ausgabe von Bonwetsch, Texte und Unter-

suchungen. N. F. VIII, 2. Leipzig 1902). In

dem vorliegenden Hefte läfst Bonwetsch nun

uch die vorhergenannten Schriften folgen, nach-

dem Harnack eine russische Übersetzung durch

den Priester V. Karbelov zu veranlassen ge-

wufst hat. Die georgische Übersetzung beruht

auf armenischem Text, wovon eine Handschrift

in Venedig liegt. Der Wert der Veröffent-

lichung wird durch diesen Umstand in Frage
gestellt, so gerne wir sie lesen, und so reiches

Material B. zur Erläuterung bereits beigebracht

hat. Interessant ist wiederum der Hinweis auf die

Benutzung der Erklärung des Segens Jakobs durch

Ambrosius. B. selbst gesteht: »Dafs bei einem Hin-

durchgehen durch so zahlreiche Übersetzungen,

wie es hier der Fall ist, der Sinn des vorliegen-

den Textes oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt

worden, ist selbstverständlich.« Es hätte viel-

leich genügt, das exegetisch oder archäologisch

Bedeutsame vorläufig herauszuheben, unter Hin-

weis auf eine künftige Textausgabe, die ohne
das Medium des Russischen wird erfolgen

können. Die schriftstellerische Art ist die gleiche

wie beim Daniel-Kommentar, der jedoch bedeu-
tender und interessanter ist. Immer die gleiche

typologische Verwertung des Alten Testaments,
die dessen hohe Schätzung neben weitgehen-

der Ignorierung der zugrunde liegenden histori-

schen Verhältnisse offenbart; diese werden nur

soweit berücksichtigt, als es sich um Vorführung
der äufseren Einrahmung der Erzählungen handelt.

Die vorhandenen Fragmente zum Segen Jakobs
hat B. nach der Berliner Ausgabe in oder unter

dem Texte eingefügt, desgleichen zum Segen
Moses' zwei in der Katenenüberlieferung unter

des Irenäus Namen gehende Fragmente und dar-

aus das volle Recht gewonnen, am Schlufs

(S. 94 f.) noch einige andere Irenäusfragmente

der Auslegung des Bileamsegens durch Hippolyt

zuzuweisen (hier mufste aber durch Unternummern
deutlich gemacht werden, dafs wir kein zusammen-
hängendes Stück vor uns haben; vielleicht war
auch das Anfangsstück S. 94 i_8 vielmehr hinter

Z. 26 zu setzen; zu Z. 23—25 fehlt unter dem
Texte neben der Psalmstelle 115 2 LXX! noch
Rom. 3 4, wo erst der volle Gegensatz vorliegt).

Die Zuweisung der Theodoret-Fragmente fig ir^v

qjdr^v T/j-v ^uydXriv an eine Lücke hinter der

Erklärung zu Deuter. 33; (S. 56 f.) ist B. selbst

fraglich. Zu S. 31 2 durfte noch auf S. 211 der

Berliner Ausgabe (I, 2), zu S. 3 10 f. auf die

Möglichkeit der Entlehnung aus irgend einer apo-

kryphen Quelle verwiesen werden. Warum B.

auf S. 7 Gen. 27,, (mit Luther) durch das alter-

tümliche »rauch« wiedergibt, ist ni« ht verständ-
lich. Die Ausgabe verdient sonst den Dank der
Forschung.

Bethein. E. Hcnneckc.

Alfred Kraufs [weiland Prof. d. Theologie an der

Univ. Strafsburg], Pastoraltheorie. Durchgeseh.
S.-.\. aus dem Lehrbuch der praktischen Theologie.

Herausgegeben von Friedrich Niebcrgall [Ph-
vatdoz. f. prakt. Theol. an der Univ. Heidelberg).

Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. VII

u. 273 S. 8». M. 2.

Es war ein glücklicher Gedanke des Ver-
legers von A. Kraufs' Lehrbuch der praktischen

Theologie die im 2. Bande S. 211 — 456 vor-

getragene Pastoraltheorie in einem besonde-
ren Abdruck aufs neue zu veröffentlichen. Denn
dieser Teil ist, wie der Herausgeber mit Recht
urteilt, das beste Stück des ganzen Werkes
und eine der besten Darstellungen dieser Dis-

ziplin überhaupt. Die schöne Verbindung von
nüchternem Wirklichkeitssinn und idealer Auf-

fassung des geistlichen Amtes, dessen Würde
und Ansehen durchaus von seinem religiös-sitt-

lichen Inhalt und der religiös -sittlichen Persön-

lichkeit seines Trägers abhängig gemacht wird

— die Aufgabe des Pastors ist: evangelischer

Christ xar' itoxr^v zu sein — . gibt dem Werke
das Gepräge echter pastoraler Weisheit und

damit einen hohen bleibenden Wert. Wir machen
uns die Worte von H.

J. Holtzmann in dem
Vorwort des von ihm nach dem Tode des Ver-

fassers herausgegebenen zweiten Bandes des

Lehrbuches von Kraufs ganz zu eigen: Wo
nach den hier entwickelten Grundsätzen und

in dem hier zum Ausdruck gelangten Geist pasto-

riert würde, da wäre es gut bestellt um Kirche

und Volk. Es ist das eines der trefflichsten

Pfarrerbücher, die wir haben, und auch, was
nicht Pfarrer ist, ja sogar, was dem Kultus und

öffentlichen Kirchenwesen ziemlich fremd und

kühl gegenübersteht, müfste sich über der Lek-

türe dieser Vorlesungen doch wohl sagen, dafs

für Gesundung und Gesunderhaltung unserer ge-

sellschaftlichen Zustände die Existenz eines Stan-

des, dessen Wirksamkeit in den hier gezeich-

neten Bahnen sich bewegt, von unberechenbarer

Bedeutung sein kann.«

Das Buch gliedert sich in drei Teile: das

pastorale Wirken in der kirchlichen Sphäre (S.

29— 101), in der bürgerlichen Sphäre (Familie,

Schule, Gemeinde. Staat, S. 101— 187), in der

gesellschaftlichen Sphäre (die persönlichen Be-

ziehungen zur Gemeinde, der Hausfreund der

Gemeinde, das Haus des Pfarrers, sein persön-

liches Leben, S. 188—271). Ein Register be-

schhefst das Werk. Der Verf. will die Pastoral-

theorie als die Theorie der speziellen Seelsorge

an den Einzelnen der Gemeinde verstanden
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wissen, die »Fälle« erörtern, in denen sie ein-

zutreten hat, die Art und Weise, wie sie zu üben

ist; indem er jedoch von der Stellung des Pfarrers

zu den genannten Kreisen ausgeht, tritt jener

Gesichtspunkt der Fürsorge für die Einzelnen

zurück. Damit mag zusammenhangen, dals mit-

unter dem Peripherischen des geistlichen Amtes

ein zu grofser Raum gewidmet ist, und dafs

man gern in das Spezielle der seelsorgerlichen

Amtswirksamkeit (z. B. Krankenseelsorge) näher

eingeführt wäre. Auch darf vielleicht gefragt

werden, ob »das persönliche Leben der Geist-

lichen« seinen richtigen Platz unter dem »pasto-

ralen Wirken in der gesellschaftlichen

Sphäre« und am Ende des Buches gefunden

hat, da doch das persönliche Leben des Geist-

lichen nach der Gesamtauffassung der Theorie

die condicio sine qua non der guten Wirksam-

keit des Pfarrers überhaupt ist. Wir hätten

ferner gern gesehen, wenn stärker, als es ge-

schehen ist, hervorgehoben wäre, dafs der Pastor

Seelsorge übt stets als Mandatar, daher auch

namens der religiösen Gemeinde, dafs ferner der

evangelische Charakter der Seelsorge nur ge-

wahrt wird, wenn die Selbstverantwortlichkeit

des mündigen Gemeindegliedes und die Notwen-

digkeit seiner Selbsterziehung die Voraussetzung

alles pastoralen Wirkens ist. Endlich hätte die

prophylaktische Seelsorge besonders an dem

heranwachsenden Geschlecht einer eingehenderen

Darstellung wohl bedurft.

Der Herausgeber hat mit leiser Hand und

feinem Takte seine Arbeit getan. Einige Kür-

zungen waren unvermeidlich, und die Fortführung

der Literaturangaben bis in die neueste Zeit ist

dankbar zu begrüfsen. Einige Ungenauigkeiten

in Namen und Buchtiteln S. 19, 20, 24, 80, 160

wären wohl zu vermeiden gewesen.

Dem neuen Lauf des vortrefflichen Werkes

geben wir unsere besten Wünsche mit auf den

Weg.

Marburg. E. Chr. Achelis.

W, Kapp [Pfarrer in Ittenheim i. E., Lic. theol.], Die
Predigt der Sündenvergebung nach ihren

religiös - sittlichen Beziehungen. Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1903. 1 Bl. u. 40 S.

8". M. 0,80.

Der Verf., der die Aufgabe der Dogmatik recht eigent-

lich darin sieht, festzustellen, welche Stellung dem Be-

griffe der Sündenvergebung im Zusammenhange des

christlichen Glaubenslebens zukommt, wie es zu fassen

ist, damit die vitalen religiösen und ethischen Interessen

vollauf gewahrt werden, und der in der gesamten Reli-

gionsgeschichte die Heimat des Sündenvergebungsbewufst-

seins sieht und hierfür Belege aus aufserchristlichen

Religionen anführt, will die Frage des Inhaltes der Sün-

denvergebung erörtern. Er kommt zu dem Ergebnis,

dafs bei der Verheifsung der Sündenvergebung ein zwei-

faches zu unterscheiden sei, die Vergebung als religiöses

Motiv, das des gottentfremdeten Sünders Vertrauen,

Hoffen und Glauben beflügelt, und als sittliches Quietiv,

durch das den auf dem sittlichen Lebenswege Straucheln-

den und Fallenden Tröstung und Beruhigung zuge-

sprochen wird. Das erste betrifft das wesentlich christ-

liche positiv geschichtliche Element des Christentums,

den Kern der Verkündigung Jesu und den Mittelpunkt

der paulinischen und lutherischen Predigt, das letztere

das mehr natürliche, allgemeine, geschichtslose Moment.

Notizen und Mitteilungen.

Pergonalchronlk.

Der aord. Prof. f. neutestamentl. Theol. an der Univ.

Basel Lic. Ed. Riggenbach ist von der theolog. Fakult.

der Univ. Greifswald zum Ehrendoktor ernannt worden.

Der ord. Prof. f. neutestamentliche Exegese, prakt.

Theol. u. Dogmatik an der evgl.- theolog. Fakult. der

Univ. Bonn Konsistorialrat Dr. Siegfried Goebel tritt

am 1. April in den Ruhestand.

Zum ord. Prof. f. Moraltheol. an der Univ. Strafs-

burg als Prof. Walters Nachfolger ist der aord. Prof.

Dr. Franz Fahrner ernannt worden.

Zeitschriften.

Protestantische Monatshefte. 8, 12. R. Ehlers,
Konfessions- und Simultanschule. — A. H. Braasch,
Vom Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Theo-

logie. — M. Christlieb, Moderne Weltanschauung und
moderne Theologie bei Seeberg, Trümpelmann und

Lepsius.

Theologische Studien und Kritiken. Januar. V.

Kirchner, Subjekt und Wesen der Sündenvergebung,

besonders auf der frühesten Religionsstufe Israels. —
G. Heinrici, Die neuen Herrensprüche. — G. Berbig,
Akten zur Reformationsgeschichte zu Coburg. — C.

Giemen, Schleiermachers Vorlesung über theologische

Enzyklopädie. — G. Dax er, Wühelm Wundts Philo-

sophie und die Religion. — W. Soltau, Die Einheit-

lichkeit des 1. Petrusbriefes.

Der Katholik. 84, 10. V. Zapletal, Der Unsterb-

lichkeitsglaube Qohelets. — 0. Nordwälder, Friedrich

Paulsen und seine religiösen Anschauungen. — Fr. Th.

Esser, Über die allmähliche Einführung der jetzt beim

Rosenkranz üblichen Betrachtungspunkte. — A. Franz,
Sprichwörterpredigten aus dem 15. Jahrhundert. — E.

K. zur Gilge, Friedrich Nietzsche.

The Expositor. January. G. A. Smith, Sion: the

City of David. — W. M. Ramsay, The olive-tree and

the wild-olive. — G.Jackson, The ethical teaching of

St. PauL I. The sources. — G. A. Chadwick, The

virgin birth. — A. Carr, The foreshadowing of the

Church. — B. Gray, The »steppes of Moab«. — J.

Moffat, Literary illustrations of Ecclesiastes.

Philosophie.

Referate.

Bruno Bauch [Privatdoz. f. Philos. an der Univ.

Halle], Luther und Kant. Berlin, Reuther &
Reichard, 1904. VI u. 191 S. 8". M. 4.

Das Verhältnis Kants zu Luther bezw. dem

Protestantismus ist in neuerer Zeit mehrfach zum

Gegenstand der Untersuchung gemacht worden.

Bauch charakterisiert in der Einleitung in Kürze

die Arbeiten seiner Vorgänger, unter denen er

besonders Diltheys Aufsatz im Archiv für Ge-

schichte der Philosophie (Bd. Vf.) hochschätzt.

Er selbst behandelt das Thema bedeutend ein-

gehender als die früheren. Die Abhandlung

selbst ist in übersichtlicher Weise gegliedert.

Es werden zunächst die sittlich -religiösen An-

schauungen Luthers, dann die ethischen und
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religionsphilosophischen Prinzipien Kants in klarer

und zutreffender Darstellung entwickelt und so-

dann beide mit geschickter Betonung des wesent-

lichen verglichen. Es sind in der Tat Ansichten

von grundlegender Bedeutung, in denen sich eine

bereinstimmung zwischen Kant und Luther her-

usstellt: die prinzipielle Verinnerlichung des Sitt-

lichen und Religiösen, die .'\utonomie des Einzel-

nen, die Geringachtung des äufseren Erfolgs, der

Selbstwert des Sittlichen, sein formaler Charak-

ter, seine Unterscheidung von allem Glücks-

streben, die Zurückführung der sittlichen Anlage

auf Gott und dabei doch das Streben, die mora-

lische Selbständigkeit des Menschen zu wahren,

die Auffassung der Nächstenliebe "im Sinne der

Achtung vor der Persönlichkeit der Mitmenschen,

die Tendenz, den Begriff der Kirche zu dem
ner rein geistigen Gemeinschaft umzubilden.

atürlich ist das alles bei Luther mehr gefühls-

mäf^g vorhanden, gelegentlich gekreuzt von

widerstreitenden Tendenzen, die der Verfasser

auch durchaus richtig hervorhebt: erst bei Ka'nt

wird alles klar begrifflich herausgearbeitet und

in einem widerspruchslosen System zu vereinigen

gesucht. Um übrigens die Bedeutung der hier

aufgewiesenen Übereinstimmung nicht zu über-

schätzen, wird man gut tun daran zu denken,

dafs auch schon in der antiken und der mittel-

alterlichen Philosophie manche der erwähnten

ethischen Gedanken mehr oder weniger klar sich

geltend machen.

Giefsen. A. Messer.

Seb. Reinstadler [fr. Prof. f. Philos. am Seminar zu
Metten], Elementa philosophiae scholasticae.
2 Voll. Ed. altera ab auctore recognita. Freiburg

i. B., Herder, 1904. XXIX u. 452: XVUI u. 448 S.

8». M. 6.

Das besonders für künftige katholische Theologen
bestimmte Lehrbuch zur Einführung in die Philosophie

steht natürlich ganz auf thomistischem Standpunkt. Zu
Rate gezogen hat der Verf. vor allem die jesuitische

Philosophia Lacensis und Merciers Cours de philosophie.

Die Stoffaufnahme soll das Buch für die Hände der

Schüler wie der Lehrer geeignet machen. Der I. Band
enthält Logik, Erkenntniskritik, .Metaphj'sik und Kos-

mologie, der IL .'Anthropologie, natürliche Theologie und
Ethik. In der neuen Ausgabe bildet die Erkenntnis-

kritik, die früher in die Logik eingeschaltet war, einen

besonderen Abschnitt, während die methodologischen
Ausführungen jetzt in die logischen und erkenntnis-

kritischen Abschnitte verwoben sind. Die Änderungen
im 2. Bande beziehen sich vor allem auf die generatio

aequivoca, die Entstehung der Arten, die Substantialitat

der Seele, auf den Grund der inneren Möglichkeit der

Dinge, die göttliche Weltleitung durch Wunder, schliefs-

lich auf die soziale Frage.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

An der Univ. Kiel ist ein philosophisches
Seminar eingerichtet und seine Leitung den ordd. Proff.

Dr. Paul Deufsen und Dr. Goetz .Martius übertragen

worden.
Gesellschaften ond Vereine.

Der 5. Internationale Kongrefs für Psycho-
logie wird vom 26.— 30. April d. J. in Rom abgehalten

werden. Dem Organisationsausschufs in Rom ;-

die Professoren Luciani, Tambormi, Santt de
und Sergi an. Anmeldungen können unmittelbar sm
einen von ihnen gerichtet werden. Wegen der grofsen
Arbeit, die der Ausschufs zu bewältigen hat, wird um
baldige Anmeldung von Mitgliedern gebeten.

Pertonalchronlk.

Der ord. Prof. f. Philos. an der Univ. München Dr.
G. V. Hertling ist zum Geheimen Rat ernannt worden.

.\n der Univ. Heidelberg hat sich Dr. Emil Lask als

Privatdoz. f. Philos. habilitiert.

Zeltickririca.

Philosophisches Jahrbuch der Görres- Gesellschaft.

18, 1. A. Dyroff, Das Ich und der Wille. — Scherer,
Sittlichkeit und Recht, Naturrecht und richtiges Recht
(Schi.). — P. Czaja, Welche Bedeutung hat bei Ari-

stoteles die sinnliche Wahrnehmung und das innere An-
schauungsbild für die Bildung des Begriffes? (Schi.) —
A. Neher, Patritius Benedikt Zimmer. — C. Gutber-
iet, Der erste Kongrefs für experimentelle Psychologie.

Unterrichtswesen.

Referate.

Wilhelm Falckenheiner [Oberbibliothekar anjder

Univ.- Bibliothek zu Göttingen], Personen- und
Ortsregister zu der Matrikel und den
Annalen der Universität Marburg 1527

bis 1652. Mit einem Nachwort von Edward
Schröder [ord. Prof. f. dtsche Philol. an der Univ.

Göttingen]. Marburg, N. G. Elwert, 1904. XIV u.

281 S. 8». M. 7.

Die seinerzeit von dem 1886 verstorbenen

Marburger Professor Julius Cäsar in einer Anzahl

von Universitätsprogrammen (1872— 1886) ver-

öffentlichten Catalogi Studiosorum Marpurgensium

hatten, so verdienstvoll diese Publikation an und

für sich auch war. nur bedingten Wert, weil

der Herausgeber nicht mehr zur Ausarbeitung

des Personen- und Ortsregisters gekommen war.

Um so dankbarer begrüfsen wir es jetzt, dafs

sich ein Schüler des Verewigten, der Oberbiblio-

thekar Dr. Wilhelm Falckenheiner in Göttingen,

dieser Arbeit unterzogen hat. Zu den mannig-

fachen Schwierigkeiten, die hierbei zu über-

winden waren, gehörte nicht nur eine z. T. recht

mühsame und zeitraubende Vergleichung der von

Cäsar nicht immer richtig gelesenen Namen mit

den Lesarten, wie sie die Matrikelbücher bieten,

die Identifizierung der Ortsnamen u. a. m., auch

die engen Beziehungen der Universität zu dem

Pädagogium in Marburg, ferner einzelne Ver-

sehen der die Matrikeln führenden Rektoren oder

Beamten erschwerten vielfach die .Arbeit des

Herausgebers. In einem gehaltvollen Vorwort

legt dieser Rechenschaft ab über die Grund-

sätze, die ihm für seine Edition mafsgebend

waren, und gibt zugleich über alle sonst noch

in Betracht kommenden Fragen Auskunft, während

der Göttinger Germanist Edward Schröder an

einer Reibe von Beispielen zeigt, wie das in der

Marburger Matrikel enthaltene, von F. zugäng-
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lieh gemachte reiche Material für die Geschichte

und Statistik der hessischen Hochschule, für die

Gelehrten-, Familien- und Namengeschichte nutz-

bar gemacht werden kann.

Kassel. Julius Pistor.

Karl Knortz [Schulsuperintendent in Evansville (Indiana),

Prof.], Die amerikanische Volksschule. Tübin-

gen, H. Laupp, 1904. 49 S. 8". M. 0,60.

Nachdem der Verf. zum Eingang mit Nachdruck her-

vorgehoben hat, dafs die öffentliche Schule Amerikas auf

dem Prinzipe politischer und sozialer Gleichberechtigung

beruht, skizziert er die allgemeinen Verhältnisse der

nordamerikanischen Republik und weist auf die Faktoren

hin, die zu der frühen Selbständigkeit der Amerikaner

führen. Er bietet dann eine geschichtliche Skizze der

Entwicklung des amerikanischen Schulwesens, geht auf

die äufseren Einrichtungen der Schulen , auf die (teils

recht wenig erfreuliche) Stellung der Lehrer, auf das

Überwiegen der Lehrerinnen, den (oft noch recht mangel-

haften) Schulbesuch, die Unterrichtsdauer, die Prüfungen,

die Lehrfächer und Lehrmethoden, die Schulbücher ein.

Er führt aus, dafs die Volksschule in Amerika dem Kinde

mehr Spielraum zur Entfaltung seiner Individualität ge-

währt, weist auf das Fehlen des Religionsunterrichts

hin, spricht zuletzt aus, dafs die amerikanische Volks-

schule ausschliefslich Unterrichts-, aber keine eigentliche,

das Herz veredelnde Bildungsanstalt ist, hofft aber, bei

dem Interesse der Amerikaner für sie, werden sich Mittel

finden, sie allen Anforderungen der Gegenwart ent-

sprechend umzumodeln.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Das Zeugnis eines Gymnasiums, Realgymnasiums
oder einer Oberrealschule wird auf Anordnung des

württembergischen Kultministeriums künftig in bezug auf

die Zulassung zur juristischen, medizinischen,
philosophischen, staatswissenschaftlichen und
n a tu r wissen sc haftlichen Fakultät als gleichwertig
behandelt werden und dem Inhaber die Immatrikulation

in diesen Fakultäten gewähren. Ein Recht auf Zulassung

zu den einzelnen Staats- und Promotionsprüfungen wird

durch Immatrikulation jedoch nicht erworben. Für Frauen

mit Reifezeugnissen gelten die gleichen Bestimmungen.

Personalchronili

.

Der fr. Direktor des Gymn. zu Wilhelmshaven Geh.

Reg.-Rat Prof. Dr. Hugo Holstein ist kürzlich, im 71.

J., in Halle gestorben.

Zeitschriften.

Pädagogische Studien. 26, 1. H. Pop ig, Herbarts

Gedanken über das Verhältnis der Erziehung zum Staate.

— M. Lobsien, Über Gedächtnistypen. — O. Barche-
witz, Neue Bahnen im heimatkundlichen Unterrichte.

Zeitschrift für das Gymnasialniesen. November.
Dezember. R. Ullrich, Benutzung und Einrichtung der

Lehrerbibliotheken an höheren Schulen.

School. December. J. B. Paton, The Bishop of

Hereford's Bill. — E. M. Langley, The use of modeis
in mathematica! teaching. — G.A.Christian, Criteria

in the selection of head masters and mistresses. — Dr.

Richard Busby. — Professor Sadler's Liverpool report.

— F. Watson, Mr. Sadler and Richard Mulcaster. —
E. M. Wilmot - Buxton, Wanted — a new Renaissance.
— J. A. Owen, Nature study. Bird and tree day. —
J. C. Medd, Rural schools of science. — 0. W. Beyer,
Women at the German universities.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda
von Arbel. Herausgegeben mit Übersetzung, Ein-

leitung und Erklärung von Heinrich Hilgen-
feld [Privatdoz. f. semit. Philol. an der Univ. Jena].

Leipzig, Otto Harrassowitz, 1904. 2 Bl. u. 86 S. 8".

M. 7.

Von den Gedichten des bei den Syrern ge-

feierten nestorianischen Dichters Georg von

Arbel, die in der zum gröfsten Teile von ihm

verfafsten und nach seinem Ehrenbeinamen Warda
d. i. »Rose« benannten nestorianischen Kirchen-

liedersammlung uns erhalten sind, hat der Her-

ausgeber in dankenswerter Weise neun Lieder

veröffentlicht, die sich durch ihren Inhalt hierzu

besonders empfahlen. Es sind zunächst alle

Gedichte auf gleichzeitige Ereignisse, von denen

fünf die traurigen Schicksale seiner Heimat be-

handeln, die durch die Einfälle der Mongolen

nach der Zerstörung des Reiches von Chwarism

durch Dschingischam 1221, gleichzeitig aber

auch durch Hungersnot, Pest und andere Plagen,

wie Dürre und Heuschrecken, Fieber und Aus-

satz, Überschwemmung und nicht zum wenigsten

durch Erpressungen von selten ihrer muhamme-
danischen Behörden schwer heimgesucht wurde.

Speziell werden die Heimsuchungen in den Jahren

1223/4—1227/8 und der Mongoleneinfall des

Jahres 1235, bei dem nacheinander die Ort-

schaften Arbel, Bet Qöqä und Karmelisch ausge-

plündert wurden, in den Gedichten eingehend

geschildert. Von den übrigen vier Gedichten hat

das erste, das dem Schmerz, den man in den

christlichen Kreisen seiner Heimatgegend über

den Abfall eines Diakons namens Abraham

empfand, Ausdruck gibt, gleichfalls noch ein zeit-

genössisches Ereignis zum Gegenstande; ein

weiteres behandelt die Lebensgeschichte Johannes

des Täufers und zwei die Martyrien syrischer

Heiligen, eines Tahmazgerd und die anderen

Glaubenszeugen von Karka d'Bet Selök, das

andere »Jakob des Zerschnittenen«, der 420 n. Chr.,

im ersten Jahre der Regierung Bahräms V. den

Märtyrertod erlitt. Da die Gedichte auf den

heiligen Georg schon von Folkmar veröffentlicht

wurden, so ist auch diese Gattung von Ge-

dichten des Georg Varda nun vollständig ediert.

Eine Einleitung berichtet über die Person

des Dichters, über den dichterischen Wert der

Lieder, ihr Metrum, die benutzten Handschriften

usw. In dem Abschnitte über den Wert der

Dichtungen wäre bei aller Anerkennung der dichte-

rischen Befähigung Georgs doch zugleich darauf

hinzuweisen gewesen, dafs vielfach bei den Syrern

mosaikartige Verwendung biblischer Bilder und

Gedanken an die Stelle originalen dichterischen



45 21. Januar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 3. 146

Alisdrucks tritt, worauf ja der Hgb. in den An-

merkungen zu seiner Übersetzung durch seine

reichlichen Verweisungen auf die verwerteten

Bibelstellen tatsächlich hinreichend aufmerksam

gemacht hat. Im einzelnen Heise sich noch

manches beifügen. So bezieht sich die >'davi-

lischex Psalmstelle, die bei der Abtrennung des

:zten Gliedes dem »Jakob dem Zerschnittenen .

.a den Mund gelegt wird, darauf, dafs David in

der Genealogie Mt. 1, 2— 5 die 14. Stelle einnimmt.

Es folgen ausführliche Vorbemerkungen zu

inigen Gesängen, die teils aus den geschicht-

lichen Berichten eines Barhebraeus, teils aus den

^lärtyrerakten alles beibringen, was zum Ver-

findnisse der Gedichte notwendig ist. Hier

könnte man nachtragen, dafs sich Kerkuk auf

der dritten Tafel von Sachaus Reisebericht >Am
Euphrat und Tigris (1900) findet. — Den Ab-

«'•hlufs bildet die Übersetzung des veröffentlichten

fischen Textes, die durch zahlreiche Anmer-

kungen zu den einzelnen Stellen hinreichend er-

läutert wird. Die Übersetzung ist bei aller Frei-

heit, die ein gutes fliefsendes Deutsch ermöglicht

hat, getreu und vor allem korrekt. Sein Inter-

esse an der gediegenen Arbeit möchte der Ref.

noch durch einige Vorschläge bekunden, wie

wohl die korrupten Textstellen zu heilen sind:

in V, 10, wo weiter ausgeführt wird, dafs die

Mongolen sogar »die Klausner wie nackte Kinder

auszogen«, möchte der Ref. lesen: gallaihon

(zweimal) und gullaihon »ihre Kutten v und ->ihre

Kapuzen &, wobei man die Stelle aus der Chronik

des Klosters St. Gallen vergleichen kann, wo es

heifst. dafs der Abt Engilbert bei dem üngarn-

einfall i. J. 926 stola und cuculla über den

Harnisch gezogen hatte; V, 25 "^ ist wohl am
Anfange w''erdöna (»Zimmer«) zu lesen; dagegen
ist V, SS'' der Text der Handschrift (doch ohne

d*) beizubehalten und zu übersetzen: »wenn sie

(die Mörder) die Besänfttgungsversuche sahen,

so wurden sie (die Besänftiger) auch noch ver-

höhnt; . Die Lücke V, 60 '^ ist vielleicht mit

Dll'^p auszufüllen. Da der Dichter in dem Ge-
dichte auf Johannes den Täufer höchst wahr-

scheinlich, wie Hilgenfeld richtig bemerkt, in

Str. 50— 54 die syrische Obersetzung der

Kirchengeschichte des Eusebius (I, 8) benutzt

hat, so geht die 5. Strophe wohl auf I, 10 des-

selben Werkes zurück, obwohl dort nur von

der Amtseinsetzung der Hohenpriester durch die

Römer die Rede ist.

Zürich-Fluntern. \'. Ryssel.

C. Fossey [Dozent f. assyro-babylon. Religion an der

Ecole pratique des hautes etudes in Paris], L'Assyrio-
logie en 1903. [Journal asiatique. X« Serie. IV, 2.]

Paris, Ernest Leroux, 1904. S. 241-306. 8".

Seinen assyriologischen Jahresbericht für 1903 hat

Fossey in neun Abschnitte eingeteilt Der I. (Allge-

meines) beschäftigt sich nur mit der 2. Auflage von
Bezolds »Ninive und Babylon», im II. vGeschichte der

Assyriologie) werden Hilprechts Arbeiten über seine -Aus-

grabungen, Zehnpfunds und Messerschmidt» Aufsatie im
>Alten Orient' besprochen, der III. behandelt die fran

zösischen Ausgrabungen in Tellöh und die deuts
Babylon. Der IV. Abschnitt ist den wichtigsten
malischen und lexikographischen Veröffentlichungen des»

Jahres gewidmet. Fast 24 Seiten umfafst der V. Ah
schnitt, der Bericht über »Literatur'; er gliedert ^1

8 Unterabschnitte, die die geschichtliche, proph'

magische, religiöse, mythologische, juristische, wissen
schaftliche und »verschiedene* Literatur umfassen: die

Einteilung scheint nicht eben glücklich zu »ein. Ab-
schnitt VI gilt der Geschichte; besprochen werden
E. Meyers »Chronologisches System des Berossos«, C. F.

Lehmanns -Dynastien der babylonischen Königsliste und
des Berossos ": und -erster syrischer Krieg«, und E.

Lindls iCyrusn Pra^eks >Sanheribs Feldzüge gegen Juda«
und Weifsbachs »Babylonisch-Assyrisches«. Der VII. Ab-
schnitt über Religion und Mythologie geht auf Hehn.s

Hymnen und Gebete an .Marduk, Legranges Studien zu
den sem.itischen Religionen, Sayces Religionen des alten

Ägyptens und Babyloniens, und Jastrows >God of AJ^ur<

ein. Abschnitt VIII (Metrologie) bespricht nur Shaw-
Caldecotts »Linear .Measures of Babylonia about 250<t

b. C. Der letzte Abschnitt behandelt dann das wichtige

Thema der babylonischen Einflüsse.

Notizen und Mitteilungen.

Personaichronlk.

Der Sprachforscher Dr. Georg Sauerwein, Korrektor

der englischen Bibelgesellschaft, ist am 18. Dezember in

Christiania gestorben.

Xea erschieneiie Werke.

G. X. Pope, A Handbook of the ordinary dialect

of the Tamil Language. P. IL 1^ ed. Oxford, Claren-

don Press (London, Henry Frowde). Geb. Sh. 5.

L.W.King, Records of the reign of Tukulti-Ninib 1.

London, Luzac. Geb. Sh. 6.

Zeitaehrlft«n.

Tke Indian Antiquary. October. C. E. Lucard,
Tattooing in Central India. — R. C. Temple, Some
.\nglo-Indian terms from a XVII ^Century ms. - J. K.

Fleet, Notes on Indian history and geography.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

H. Omont [.Membre de l'lnstitut, conservateur du

departement des manuscrits der Bibliotheque Nationale

in Paris], Notice du ms. nouv. acq. lat.

763 de la Bibliotheque Nationale conte-

nant plusieurs anciens glossaires grec

et latins et de quelques autres manu-
scrits provenant de Saint- Maximin de

Treves. [S.-.Ausg. aus den Notices et extraits des

manuscrits de la Bibliotheque Nationale et autres

bibliotheques. T. XXXVIII.] Paris, C. Klincksieck.

1903. 60 S. V. Fr. 2,60.

Zu Beginn des 19. Jahrh.s hatte Joseph von

Görres (t 1848) eine ansehnliche Sammlung von

192 Handschriften zusammengebracht. Die meistf-n

und wertvollsten stammten aus S. Maximin in

Trier, andere aus der Diözese Trier, namentlicli

aus dem 1133 gegründeten Cistercienserkloster

Himmerod. .Aus dem Nachlasse wurden 1902

in München eine grofse Anzahl Handschriften
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verkauft, leider nicht geschlossen an eine gröfsere

Bibliothek des Ursprungsgebietes. Davon hat

die Pariser Nationalbibliothek sechs erworben,

die H. Omont mit seiner unermüdlichen Arbeits-

kraft und gründlichen Sachkenntnis der gelehrten

Welt alsbald bekannt gemacht hat. Seine aus-

führliche Beschreibung verdient unsern Dank um
so mehr, als diese Handschriften wie die ganze

Sammlung bisher ziemlich unbekannt geblieben

waren.

Die sechs Handschriften tragen jetzt in der

Bibl. Nat. die Nummern 759. 760. 762. 763.

1835. 1836 des 'fonds latin des acquisitions

nouvelles'. Nr. 759 aus dem 12.— 13. Jahrh.

enthält Sermones, die Summa magistri Romundi
de Pennaforti und Cursus dictaminum ordinis Pre-

monstratensis. Auf dem schönen Ledereinbande

(abgebildet S. 34) hat sich der Verfertiger ge-

nannt: Henricus Walramus me fecit. — In

Nr. 760 aus dem 12. und 13. Jahrh. sind ent-

halten Schriften von Origenes und Augustin,

Briefe der Äbtissin Hildegard von Disibodenberg,

darunter ein, wie es scheint, bisher noch nicht

bekannter Brief an Elisabeth, Teile der Visionen

der Elisabeth von Schönau, 26 Verse des magister

Serlo. — Unter den Heiligenleben in Nr. 1836

vom Ende des 12. Jahrh. s ist von Interesse die

vita^ S. Willibrordi, abgedruckt S. 50— 60.

Sie ist nach Alcuin von Echebert in der ersten

Hälfte des 12. Jahrh. s bearbeitet. Für die Ge-

schichte des Wortschatzes in den deutschen

Klöstern ist es lehrreich, wie an Stelle der

lateinischen Ausdrücke Alcuins nun germanische

Wörter treten: (Kapitel XVIII) in cellarium,

in quo vini modicum in una iunna reppe-
rit (Alcuin: in vase oder in uno dolio);

(Kapitel XIX) modicas flascones und ex illis

^^a.T\\sflasculis (Alcuin: ex illis lagunculis).

— Nr. 1835 aus dem 10. Jahrh. enthält aufser

Augustin, de consensu quattuor evangelistarum,

auch Hymnen auf den h. Aegidius mit Neumen
(abgedruckt S. 47 — 50). — Bibelkommentare

bilden den Inhalt von Nr. 7 62 aus dem 10. Jahrh.

Die wertvollste und älteste Handschrift ist

Nr. 763 aus dem 9, Jahrh. mit 170 Blättern,

von verschiedenen Händen geschrieben: zwei

anonyme Kommentare zur Benediktiner- Regel,

mehrere rein lateinische und ein griechisch-latei-

nisches Glossar, Synonyma Ciceronis (am Rande

einige tironische Noten), zwischen den Glossaren

auf leer gelassenen Blättern — für Nachträge

wie sehr oft in Glossarhandschriften — einige

grammatische Stücke aus l'erentius Scaurus und

Coronatus; Formulare für Urkunden, dann einige

kleine Stücke, unter denen die Similitudo II ulmi et

vitis aus dem Hirten des Hermas mit Abweichun-

gen vom Texte bei Fabricius zu nennen ist; end-

lich eine Beschreibung der drei Magier mit

genauen Angaben, offenbar für die Buchmaler
berechnet. — Von den drei reinlateinischen

Glossarien hat O. zur Probe den Anfang von

A und B und den Schlufs von V mitgeteilt. In

dem dritten, das in C abbricht, hat O. richtig

einen der zahleichen Vertreter des gröfseren

Abavus- Glossars erkannt; die beiden Vorreden,

für die ursprüngliche und die erweiterte Fassung,

stehen auch in der Münchener Handschrift Clm.

14 252 (Corp. Gloss. lat. IV, S. XXIV) des-

selben Glossars; ebenda und auch sonst die Über-

schrift incipiunt glose affatae et reliqua

ex (reliquae decem Münchener Hs.) novo et

veteri testamento (seu) ex aethimologi-
arum spiritaliter conpositae, nach der als

Hauptbestandteile Isidor, die glossierte Vulgata

und das Affatim-Glossar (C. Gloss. IV, S. 47 1 ff.

:

der Titel nach dem Anfangsworte wie antike

Buchtitel) gelten sollen. Das erste .Glossar wird

durch die Unterschrift explicit glosa de Vir-

gilio richtig charakterisiert. Dem zweiten auch

sonst überlieferten Glossare folgen Nachträge,

aus denen merehc basileus rex wegen der

hebräischen Aussprache und co lumbar uuiht

wegen der Erklärung interessieren. Ein Auszug

aus dem Liber Glossarum (G. Goetz, der L. Gl.

251 [41]) ist das hier ganz abgedruckte grie-

chisch-lateinische Glossar, in dem bei der Glosse

Probuseida: lufo vel elefanti dicunt der

Schreiber seine Nationalität verrät. Aber als

Denkmal für den Schulbetrieb und für die grie-

chischen Studien des Abendlandes im Mittelalter

hat es doch auch selbständigen Wert. Wir

sprechen O. für seine Veröffentlichung unseren

Dank aus.

Tübingen. G. Gundermann.

Friedrich Kreppel [Gymn.- Lehrer], Der Zyklus der

Horazischen Römeroden. 2. Teil: Die dritte

Staatsode. [Beilage zum Programm des Gymnasiums
zu Kaiserslautern. 1904.] Kaiserslautern, 1904. 63 5.8".

Der Verf. beginnt' seine Abhandlung mit einer Über-

sicht, Beurteilung und Klassifizierung der bisherigen Er-

klärungen der 3. Römerode. Dann stellt er sich die kui-

gäbe, »des Dichters eigene Worte über seine Meinung

zu befragen«. In dem vir iustus et tenax sieht er den

Augustus. Den Gedankengang der Ode fafst er zum
Schlufs in den Sätzen zusammen: Gerechtigkeit und Aus-

dauer sind unbesiegbar, sie werden, wie . . . dem Qui-

rinus, so auch dem Augustus den Sitz im Olymp ver-

schaffen. Mit ihm hat nach der Götter Spruch eine

neue Zeit für Rom angefangen, wie eine solche mit

Quirinus für unsere Vorfahren begonnen hat. Damit

aber diese neue Zeit uns zu . . . Gröfse führt, ist es

nötig, dafs wir auf Erneuerung veralteter Zustände ver-

zichten und uns entschlossen wie der Princeps der neuen

Zeit widmen, wie unsere Vorfahren aufhören mufsten,

Trojaner zu sein, um Römer zu werden.

Notizen und Mitteilungen.

Personalclironik.

Die Academie des Inscriptions et Beiles - Lettres zu

Paris hat den ord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ.

Bonn Geh. Reg.Rat Dr. Hermann Usener zum korre-

spond. Mitglied gewählt.

Der ord. Prof. f. klass. Philol. u. Altertumskunde an

der Univ. Wien Dr. Emil Szanto ist kürzlich, 47 J. alt,

gestorben.
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»n ersrhienene Werke.

u A r. t,'erniann , De Arisfotclc rhetorum auctore.

Leipziger Inaug.-Dissert. Leipzig, Druck von Otto Himiy.
'ra)^'/f>Y,c. /.luY, XI ä-i'ciaY, at-r; {lova;;-». 'htoptxä

-ö? xa-.vo'jft'o'j l*ofji:tiv3ü)V(z. Athen, Hestia (Paris,

M. Welter). Fr. 6.

Zeitsrlirirten.

Rheinisches Museum für Philologie. N. i

n. Usener. Keraunos. — P. v. VVinterfeld, Wie sah
Jer Codex Blandinius vetustissimus des Horaz aus? —
:". Jacoby, Zur Entstehung der römischen Elegie. —
1. van Herwerden, .-\dnotationes criticae ad Libanii

rationum editioneTi Foersterianam. — P. Graffund er,

ntstehungszeit und Verfasser der akronischen Horaz-
-holien. — Fr. Reufs. Ktesias' Bericht über die An-
'iffe der Perser auf Delphi. — G. Knaack.Zu Strabon.
- F. Solmsen, Eine Inschrift aus Pharsalos. — J.

-und wall. Zeitbestimmung einer Inschrift. — W. Gil-

ert. Zu Horaz' Oden. — G. Lehnert, Zur Text-

Geschichte der gröfseren Pseudo-Quintilianischen Dekla-

ationen. — A. v. Domaszewski, Die Heimat des

ornelius Fuscus. — A. Brinkmann, Lückenbüfser.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Carl Alt [Privatdoz. f. deutsche Philol. an der Techn.

Hochschule zu Darmstadt], Schiller und die
Brüder Schlegel. Weimar, Hermann Böhlaus

Nachfolger, 1904. IX u. 130 S. 8°. M. 2,80.

Der Verf. will zu dem Streite um das Ver-

hältnis von Klassikern und Romantikern einen

Beitrag liefern, indem er den Punkt« »schärfer«

zu bezeichnen gedenkt, >;wo die Romantik sich

vom Klassizismus loslöst«.

Sein Buch läfst ein sehr fleifsiges Quellen-

studium und ein ernstes Bestreben , Herr des

Stoffes zu werden, erkennen. Es bringt vor-

trefllicbe Fingerzeige, denen man allerdings nicht

blind folgen dürfte. Als »Beitrag, und Vorarbeit

zu der Streitfrage ist es jedenfalls beachtenswert.

Allerdings vermag Alt nicht bis zu greifbaren

Resultaten vorzudringen. Wir erhalten von ihm

mehr eine detaillierte Darlegung einzelner klassi-

scher und romantischer Lehrsätze vom Stand-

punkt Hettner-Haym, als neue Eröffnungen über

die eigentlichen Grundunterschiede oder Berüh-

rungspunkte von Klassizismus und Romantik.

Dieser recht fühlbare Mangel an objektiven und

prägnanten Lösungen liegt aber zum allergröfsten

leil an der Gröfse und Kompliziertheit des Stoffes.

Die romantische Ästhetik und die klassische Ästhe-

tik sind schon jede für sich genommen Gebiete.

'iie eine ungeheure historische und philosophische

Arbeit fordern. Die Punkte, wo sie sich trennen,

scharf hervorzuheben, die Gebiete, wo sie inein-

ander übergehen, künstlerisch ineinanderfliefsend

darzustellen, wie A. dies mit Scherers Worten
sich zu tun vorsetzt (S. IV), hätte eine seltene

Höhe des Standpunktes gefordert. .Aber selbst,

wenn dieses in Erwägung gezogen ist, bleibt

noch einiges zu wünschen übrig: eine freiere

Haltung dem Stoff gegenüber, ein tieferes Ver-

ständnis der Philosophie des m

Jahrh.s und der Entwickelungs^ ,...^ ,; :

Ästhetik, auch etwas mehr Toleranz and Vcr
ständnis für die Terminologie der Rf.u

Dann scheint mir die Methode A.s

lieh. Er geht die Werke, die für die r - i /;- ic

Ästhetik in Betracht kommen, einzeln >ui ,n\A'>-

gisch durch, greift da, wo ihm etwas Scbillcrisch

vorkommt, die Sätze heraus und legt Scbilk-rs

Anschauung daneben. Abweichungen von Schiller

werden gewöhnlich tadelnd, Ob- nungen
mit Schiller als »Nachsprechen« i. Da-
durch wird es dem Leser recht schwer, feste

Punkte zu erkennen; für den Verf. aber siod

Wiederholungen fast unumgänglich. Auch die

den Klassikern und Romantikem gemeinsame
Vorgeschichte bleibt unklar, da sie nicht als

Ganzes, sondern nur unter chronologischer An-
ordnung ihrer einzelnen Vertreter (Winckelmann.
Herder, Lessing, Garve usw.) betrachtet wird.

Soll das Verhältnis der klassischen und roman-
tischen Ästhetik dargestellt werden, so mufs doch
eine übersichtliche, objektive Darstellung der ro-

mantischen Ästhetik als Ganzes neben eme eben-

solche der Klassiker gestellt werden. Das Über-

einstimmende mufs chronologisch geprüft und mit

der gemeinsamen Vorgeschichte verglichen werden.

Dann mufs die zeitgenössische Philosophie heran-

gezogen werden, unl das, was die Romantik vom
Klassizismus trennt, im Lichte der damals akzep-

tierten Spekulation zu beleuchten. Denn die

Romantiker sind Philosophen, wie auch Schiller

einer ist. Sie neigen zu Fichte und Schelling,

wie Schiller zu Kant und zu den Schotten. Ge-

rade aus dieser Tatsache ergibt sich ein tieferes

Verständnis der Unterschiede und oft eine andere

Sachlage als die ist, welche A. im Anschlufs an

Haym als die selbstverständliche anzunehmen

scheint.

Selbst ein »Beitrag«, oder besser, gerade

ein Beitrag darf diese Hauptfragestellung nicht

aus dem Auge verlieren; und erst am Schlufs

der Lösung der ganzen Frage dürfen wir doch

mit positiven Werturteilen kommen. Auf dem

Wege zu einer solchen Lösung haben Wert-

urteile immer etwas Lähmendes für wissenschaft-

liche Erkenntnisfreude; ja. es ist geradezu be-

trübend, gewaltige Geistesepochen (wie die Ro-

mantik doch sicher eine ist), deren Einflufs und

Tragweite heute kaum zu übersehen sind, immer

wieder und wieder auf ihre Existenzberechtigung

hin geprüft zu sehen.

Gänzlich abzulehnen aber ist die Art un!

Weise, wie A. die schwierige Frage nach dem

Verhältnis von F. Schlegel zu Schelling '

delt. Seine Schlufsfolgerung ist: weil Sc:: ^

.Gespräch über die Poesie- gleichzeitig mit

Schellings »Transzendentalphilosophie« (18üOj

erscheint, so ist es »wahrscheinlich«, dals

»Schelling der Gebende wars (S. 70). Schon
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auf der nächsten Seite wird dann die »Wahr-
scheinlichkeit« zur Tatsache. Die Abhängigkeit

der Schlegels von Schelling steht fest auf S. 71.

72. 82. 86. 117, ohne dafs irgendwo ein Beweis

angetreten ist. Wie kann A. die Atbenäums-

fragmente von 1796 — 97 (S. 71) oder einige

Stellen aus dem »Gespräch über die Poesie«,

die sämtlich in den »Ideen« (1799) oder den

»Fragmenten« ihre Parallelen haben, dafür aus-

geben wollen? Wie kann er aus den Jugend-

werken (vor 1796) zitieren (S. 116), ohne dafs

ihm ein Zweifel kommt, ob Schelling wirklich

so durchaus der Gebende war? S. 86 aber ist

es doch ein Widerspruch, wenn plötzlich nicht

Schelling, sondern Schiller das Hauptmoment für

die ästhetische Anschauung Schlegels geliefert

haben soll. — Wo stehen die »ausdrücklichen

Bekenntnisse« W. Schlegels, nach denen man
' meinen soll, dafs Schelling sein einziger Lehr-

meister ist? Spielt A. vielleicht auf die Stelle

in den Berliner Vorlesungen an (Deutsche Litt.-

Denkm. 17, 90), so hat er sie wohl nicht recht

verstanden. W. Schlegel erklärt sich da als

»einverstanden« mit den Schellingschen Ideen,

möchte aber dafür seines Bruders Terminologie

einsetzen. Das ist doch kaum ein Abhängigkeits-

bekenntnis.

Im Grunde hat A. recht viele Ideen in der

Hand, mit denen er — oft eingestandenermafsen

(S. 30. 59. 84) — nichts anzufangen weifs.

Hätte es sich um eine andere Persönlichkeit als

F. Schlegel gehandelt, so wäre es wohl nicht

unter A.s Fähigkeit und wissenschaftlichem Inter-

esse gewesen, die Paradoxien auf den Kern

Wahrheit, den sie enthalten, zu untersuchen.

Aber es handelt sich um F. Schlegel — da heifst

es denn kurz und bündig (S. 107): »In der Tat

beruht Schlegels ganze (!) Tätigkeit darauf, dafs

er fremde Ideen mit Enthusiasmus aufgreift, sie,

blind für alles andere, auf die äufserste Spitze

treibt, bis die Begeisterung verflossen ist und

ein neues Idol das alte verdrängt!« — ein hartes,

wenn auch kein neues Urteil über einen Menschen,

den Schleiermacher einen der universellsten Köpfe

nannte.

Doch es wäre ungerecht, A. einen Vorwurf

daraus zu machen, dafs er dem folgt, was

nun einmal die Mode in vielen Kreisen der

Literarhistorik ist.

Halberstadt. Marie Joachim i.

Paul Heyse, Kolberg. Erläutert von Heinrich Gloel

[Prof. Dr.]. [Deutsche Dichter des neunzehnten Jahr-

hunderts. Ästhetische Erläuterungen für Schule und

Haus, hgb. von Otto Lyon. 15.] Leipzig und Berlin,

B. G. Teubner, 1905. 47 S. 8». M. 0,50.

Heyses i Kolberg« ist das einzige seiner dramatischen

Werke, das auf der deutschen Bühne dauernden Erfolg

gehabt hat, und doch hat der Dichter es »des Eindrucks

sicher, leicht hingeworfen und den von ihm selbst ge-

legten dramatischen Keim nicht zur Entfaltung gebracht«,

dafür aber in der Charakterzeichnung » Lebenswahrheit,

Anschaulichkeit und Frische« vereinigt, eine * Fülle von
anziehenden und wirkungsvollen Szenen, echte V'olks-

tümlichkeit, köstlichen, alles belebenden Humor, Natür-

lichkeit und Kraft der Darstellung, fesselnden Dialog,

historischen Sinn und reiche Erfindungskraft« in dem
Stücke gezeigt. Das ist das Schlufsurteil Gloels; Heimat-

kunst im edlen Sinne des Wortes findet er in dem
Drama. In seiner Erläuterung stellt er zuerst den Gang
der Handlung dar, fügt im II. Abschnitt Einzelerklärungen

hinzu, und stellt im III. die Charaktere vor uns hin. Der

IV. Abschnitt behandelt die Vaterlandsliebe als die »Seele

des Dramas. Nachdem der V. Abschnitt das Drama-
tische in dem Stück herausgehoben hat, geht der VI.

auf Sprache und Vers, der VII. auf die Behandlung des

geschichtlichen Stoffes ein. Der Schlufsabschnitt gibt

eine kurze allgemeine Würdigung Heyses.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

K. Ried er, Der Gottesfreund vom Oberland. Eine

Erfindung des Strafsburger Johanniterbruders Nikolaus

von Löwen. Innsbruck, Wagner. M. 24.

C. Enders, Die Katastrophe in Goethes Faust.

Dortmund. Fr. Wilh. Ruhfus. M. 1,20.

Grillparzers Werke, hgb. von R. Franz. 5. Bd.

Leipzig, Bibliograph. Institut. Geb. M. 2.

Deutsche Dichter des neunzehnten Jahrhunderts.

Ästhetische Erläuterungen für Schule und Haus, hgb. von
O.Lyon. 17: Th. Storm, Pole Poppenspäler. Ein stiller

Musikant, eri. von 0. Ladendorf. — 18: C. F. Meyer, Der

Heüige, erl. von K. Credner. Leipzig u. Berlin, Teubner.

Je M. 0,50.
Zeitschriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen

und Literaturen. N. F. 13, 3. 4. Fr. von der
Leyen, Zur Entstehung des Märchens. — E. K.

Blümml, Volkslied-Miszellen. — G. Buchner, Beiträge

zur Geschichte der sieben weisen Meister.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Cancioneiro Gallego-Castelhano, The extant

galician poems of the Gallego-Castillan

Lyric School (1350—1450). Collected and

edited with a literary Study, notes and glossary by

Henry R. Lang. I. Text, Notes, and glossary. —
New-York, Charles Scribner's Sons (London, Edward

Arnold), 1902. XIX. 284 S. 8».

Die in dem berühmten Proemio des Markgrafen

von Santillana aufgestellte Behauptung : Dichter

und Reimkünstler Castiliens, Andalusiens, Estre-

maduras hätten noch »vor nicht langer Zeit« alle

ihre Werke in gallizischer oder portugiesischer

Sprache verfafst, klingt heute wohl etwas phan-

tastisch und widerspricht gewissermafsen den im

gleichen Sendschreiben geäufserten Ansichten über

altcastilische Dichtung; richtig und unbestreitbar

ist nur, dafs wir in Gallizien, der Heimat des

gefeierten Apostels Santiago, die Wiege des

lyrischen Gesanges auf der iberischen Halbinsel

zu erblicken haben, dafs zwei Jahrhunderte noch

nach den Cantigas Alfons' X in Castilien und in

anderen spanischen Provinzen spielweise, nach
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iherlieferten Mustern, gallizisch gedichtet und leise

loch, am Ausgang des Mittelalters, die Zusammen-
j^ehörigkeit mit der alten höfischen lyrischen

Schule gefühlt wurde. Dem Herausgeber des

Liederbuches des Königs Denis, dem wir bereits

manche schöne und lehrreiche Abhandlungen über

allportugiesische Dichtung verdanken {The re-

lations of the earliest Portuguese Lyric School

with the Troubadours and Trouveres in Mod.

Lang. Notes. X; The descort in old Portuguese

and Spanish poetry, in der Festgabe Gröbers 1899
usw.) bot sich die Aufgabe, die in den spanischen

Cancioneros« zerstreut vorliegenden, mit Hispa-

nismen aller .Art (die Arragonismen scheinen mir

zweifelhafter Natur zu sein) stark durchsetzten

lyrischen Ergüsse in gallizischer Sprache der

Verfalls- und Übergangszeit, von Mitte des 14.

bis Mitte des 15. Jahrh.s etwa, zu sammeln und

sie, nach einer sorgfältigen Revision der durch

die Willkür und Eilfertigkeit der Abschreiber

entstellten Texte, in chronologischer Reihenfolge,

ohne Schwankung in der Orthographie, neuerdings

bekannt zu geben.

Nur die wenigsten darunter können einen

wirklichen, künstlerischen Wert beanspruchen.

Es sind meistens begeisterungslose Reimereien

in frostigem, konventionellem Tone; Spiele der

grübelnden und klügelnden Vernunft, keine wirk

liehen Herzensergiefsungen. Die alten Themen
der cantigas d'amigo und cantigas d'amor wieder-

holen sich und spinnen sich mühsam und leiden-

schaftslos fort. Die erdichteten Gefühle spiegeln

sich in einer unnatürlichen und, in Castilien wenig-

stens, nicht mehr lebendigen, einer neuen Schöpfung
völlig unfähigen Sprache.

Man griff notgedrungen zu den alten stro-

phischen Formen zurück und versuchte, innerhalb

und ausserhalb des Reimes, die gewaltsam sich

aufdrängende Ausdrucksweise der castilischen

Muttersprache, so gut wie es eben ging, zurück-

zuweisen. Eine cantiga d'escarneo auf eine alte,

häfsliche, liebesbedürftige Jungfer, Klagen der

mal maridada«, Spottgedichte, Streitgespräche

zwischen Leib und Seele werden auch zum besten

gegeben. Bekannte Dichternamen: Macias der

Verliebte, Pero Velez de Guevara, Oheim des

Markgrafein von Santillana, der »Condestavel«

Don Pedro von Portugal, Garci Ferrandez de

Gerena, Montoro, Gomez Manrique, kehren wieder;

vor allem ist der nicht unbegabte, vielfach tätige

Alfonso Alvarez de Villasandino mit allerhand

Huldigungen »por amor e loores'; einer ange-

beteten Dame in der Sammlung vertreten.

Ob es dem trefflichen Forscher gelungen ist

alle Überbleibsel der spät gallizischen Dichtkunst

auf hispanischem Boden zusammenzuraffen, und

die äufserliche gallizische F'ärbung einiger wenigen

Versuche ihn nicht verleitet hat, für gallizisch zu

halten, was ursprünglich castilisch gedacht und

verfafst war, will ich hier nicht untersuchen.

Das dem neuen Cancioneiro einverleibt'

des Condestave! Don Pedro, eines gebormm
Portugiesen, könnte wohl in manchen den Wunsch
t-rwecken weitere im Canc. de Resende ,\\. 67 ff.)

enthaltene Lieder des Freundes Santillanas, und viel-

leicht auch einige, in der nämlichen Verfallszeit ent-

standene, sprachlich vielfach umgestaltete, von
Gil Vicente und anderen Dichtern verwertctr

gallizisch-portugiesischen Volks- und Tanzlieoer

in der Sammlung berücksichtigt zu sehen.

Aus den zahlreichen, dem Neudruck dieser

wenig erfreulichen lyrischen Erzeugnisse beige-

fügten Anmerkungen werden Historiker und Lin-

guisten gleichen Nutzen ziehen, und hätte Lang
nicht ursprünglich einen 2. Band Studien zu den

hier gebotenen Texten geplant, so wäre die kri-

tische Ausbeute unzweifelhaft reichhaltiger ge-

wesen^); manche rasch hingeworfene. lose und

zerstreute Andeutungen und Vergleiche wären

schon jetzt zu vollkommenen, abgerundeten .Ab-

handlungen gediehen. Wie sehr mich das präch-

tige, mit erstaunlichem Wissen verfafste Buch

belehrt und angeregt hat, mögen folgende un-

bedeutende Randbemerkungen beweisen.

V. 1 7 — Anstatt sennora, [e] non me
matedest, besser > sennora [que] non me matedes. —
67 — Wiewohl sp. Jazerio und port. lazeiro

nachweisbar sind, möchte ich doch lieber lazrada

statt lazerada lesen; Maguer mucho Jazerio t

mucha coyta oyeron;< (Poema de Fernan Gonzalez.

218, ed. C. Marden); ein Jazradamientre bietet

die Cron. gener. d. Alf. X.\ >Fiso para laseria

l Dios al honbre nascer«; »El que torna de robo
'

Fuelga maguer /asraJo« (Prot: des Rabi Santob). —
69 — »Can ravioso« erinnert möglicherweise

an Hitas Cantares: »suelen dezjr que el can

con grand angosto et con rabia de la muerte

a SU duenno traba el rostro«. 84 — Auf die

-Falsedatz e desmesura- des Peire Cardenal

könnte die Note auf S. 165 hinweisen. ».Amors

es mezur e merces (Peire Vidal, AVm5 in geh)
;

quered por mesura / oy darme posada«. {Cant. d.

Archipr. de Hita); »Mas mesurada que toda nt€-

sura (Labyrinto des Juan de Mena). — 109 —
Über den Begriff cortesia im Mittelalter (Note

S. 167) vgl. jetzt N. Zingarelli, Documenlum libe-

ralitatis, Napoli, 1903. — 145 — Anstatt >ou

eemigOfc (eemigo im Glossar) lese man besser ou

enemigo. — 349 ff. — Zu den auf S. 175 ff. auf-

gezählten romanischen und germanischen bur-

) So dünkt mir die von L. versprochene Studie

gallizischec Mundart (eine erwünschte Ergänzung zu der

von Rennert, Macias. o namorado. Philadelphia. 1900.

S. 20 ff. gebotenen Skizze. — das chaotische Buch A.

de la Iglesia's, El idioma gallego. Coruna, 1886, sowie

die vom erblindeten Manuel R, Rodriguez der gallizischen

Crönica Troyana ed. v. Martinez Salazar. CorufSa 1901

beigefügten Apuntes gramaficales zeigen wenig mehr

als den guten Willen) besser an künstlerisch wertvollen

Liedern des 13. Jahrh.s. als an diesen versifizierten

Übungen und Gemeinplatzen angebracht.
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lesken -»Testamenten«, füge man das neuerdings

von A. Bonilla (^Anales de la lüer. espan. S. 65 ö.)

herausgegebene Testamento del picaro pohre des

Damön de Henares hinzu. — 562 — Die aller-

dings auf die neuere Zeit beschränkte Sammlung
des D. Juan Perez de Guzman, Cancionero de

la Rosa. Manojo de la poesia castellana formado
con las mejores producciones liricas' consagradas

ä la reina de las flores. (B. 85 u. 91 der

Colecc. d. escrit. castell.) könnte man nebst

Jorets bekanntem Buche La rose usw. an-

führen. — 568 — Vgl. Cino da Pistoia, »Giro

traendo dolorosi guai«] Petrarca, »Mi fa del mal

passato tragger guai« ; D. Joao Manoel (Canc.

ger.) Guay de la madre«. — 581 — Die ro-

manischen Nachtigalldichtungen haben offenbar

auf die englische und deutsche Poesie im späteren

Mittelalter gewirkt. Vgl. Lydgates Nightingale

Poems. »A mos ops chant et a mos ops flaviol, /

quar hom mas ieu non enten mon lati, / qu'atretam

pauc coma d'un rossinhol / entent la gens de mon
chantar que 's di« (Peire Cardenal, Las amairitz).

Alte Nachtigall-Themata leben in moderner Volks-

dichtung fort: »Calla, ruisenor, no cantes/ Y acom-

pafia mi dolor; / Quien te manda ä ti cantar, /

Estando malita yo?« (Cantos populäres espan. recog.

p. F. Rodn'guez Marin, III, 465). Der »pajaro«

und natürlich auch der »papagayo« vertreten

oft die Rolle der Nachtigall als Liebesbote in der

spanischen Dichtung alter und neuer Zeit. »Aquer,

pajarito, mare, / Que canta en la verde oliba, /

Digal' uste que se caye, / Que su cantar me
lastima« (Cant. pop. III, 367). Die liebesseufzende

Melibea singt (Celestina. Act XIX): »Papagayos,

ruiseiiores, / Que cantais a la alborada, / Llevad

nueva a mis amores / Como espero aqui asentada«.

Über die Legende des Vogels als Bote der Liebe

unterrichtet P. Savj-Lopez, La novella provenzale

del pappagallo, Napoli 1901. »Ins un vergier

de mur serat, / Alombra dun laurier foilhat, /

Auszi contendre un papagai. / Daital raszon com
hieus dirai. / Dauant huna dones vengutz, / Et

aportal de luenh salutz .... Messatgiers soi nous

sia mal«. (// canz. prov. J. in Stud. d. fil. rem.

IX, 564). Portug. rouxinol spricht das Volk auch

roux'nol aus. Eine etwas leichtfertige Studie

G. Bonellis / nomi degli uccelli nei dialetti loni-

bardi (Stud. fll. rom. IX, 423 f.) erwähnt

einige Varianten des tose, uzinuolo in nord-

italienischen Mundarten. — 652 — »moire« ist

offenbar Druckfehler für morre, welches nur

im Glossar berücksichtigt wird (auf S. 169

lese man Gafsner statt Gefsner). — 129 — Vgl.

Dante, Parad. XXVII, 145 y>\a. fortuna, che tanto

s'aspetta, / Le poppe volgerä u' son le prore«,

Petrarca, Son. CCLI: »In gran /br/MMfl e'n dis-

armato legno«. Einem vent fortunal begegnen

wir in der Gloria de amor des Rocaberti (ed.

Del Balzo, Poesie di ntille autori intorno a Dante

IV, 23). — 7 70 — Über die Allitteration im

Rumänischen vgl. Densusianu, Äliteratiunea in

limbile romanice, Jasi, 1895; für die italienischen

Mundarten die wertvolle Rezension Salvionis zu

Taylor, Alliier, im Giorn. stör. d. letter. ital.

XXIX, 366 ff. — 789 — Ein lehrreicher Exkurs

(S. 199 ff.) beschäftigt sich mit der, portug. Be-

zeichnung soedade, soidade, saudade (*solitate) für

Sehnsucht. Nach einem dem gelehrten Ver-

fasser entgangenen Bericht des Grafen D. Juan

de Silva de Portalegre: »El Conde a Dona Magda-

lena de Bovadilla, sobre la diferencia o conformidad

de la saudade portuguesa y soledad castellana«

{Rev. hisp. 1901 S. 54 ff.) anknüpfend an den

Satz : » Gran soledad tenemos de no kavernös hallado

en la Romerih de Mayo« (Juli 1572) scheint die

Frage im 16. Jahrh. eifrig besprochen worden
zu sein: »Brava cisma se ha levantado entre la

saudade y la soledad, si Vm. no me ayuda ä

defenderla de la Senora D^ Maria Manuel y de

todo Portugal, y aun de la doctrina de Fernando

de Silva que en el sermon que predicö en

castellano ä la.Cofradia de la Soledad de Nuestra

Senora dicen que hico gran fuer9a en mostrar

la diferencia destos dos vocablos. Yo soy tan

grosero que ninguna hallo fuera de las letras

con que se escriven, como entre la enveja y la

envidia«. Die portug. Bedeutung der saudade

bietet eine Stelle des Diablo cojuelo (ed.

Bonilla S. 40): »Don Cleofas . . . sintiendo la

soledad del companero«. — 920 — Zu der auf

S. 203 vorgemerkten bildlichen Bedeutung von

riso (vgl. Glossar S.-262 »smiling countenance«,

warum nicht kurzweg Mund, wie der berühmte

Vers Francescas angibt?) beachte man die von

Dante im Convivio (III, 8) als Kommentar zu

den Versen »Dico negli occhi e nel suo dolce

r/so / Che le vi reca amor . .« der Canz. Amor
che nella mente mi ragiona gegebene Definition:

»E che e ridere, se non una corruscazione della

dilettazione dell'anima, cioe un lume apparente di

fuori secondo che sta dentro?«, >y nella faccia, massi-

mamente in due luoghi adopera l'anima . . . cioe

negli occhi e nella bocca, quelli massimamente adorna,

e quivi pone lo'ntento tutto a far bello . . . . li

quali due luoghi per bella similitudine si possono

appellare balconi della donna che nello edificio del

corpo abita, cioe l'anima«. Canz. XIX: »Voi lo

vedete Amor pinto nel riso«. Petrarca, Ball.

Di tempo in tempo: »L'angelica figura e'l dolce

riso, I E l'aria del bei viso«. — 936 — Eine

Silbe fehlt; man ergänze: »por que chorades

[mui] tristes«. Die an die Augen gerichtete Klage:

»Ojos tristes, llorareys« usw. hat das Volk mit

wenigen Varianten unermüdlich wiederholt. (Canc.

pop. III, 384): »Ojos mios, Uoremos / Que es

el arbitrio / Que les queda ä los tristes / Para

su alivio. / Lloremos tanto, / Quese aneguen mis

ansias / En nuestro llanto«; »Ojitos mios, yorar /

Lagrimas, tener pasiensia; »Yorar, yorar, ojos

mios; /Yorar si teneis por que«. Vgl. auch die
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Tragedia de Ja insigne reyna doha Isabel des >Con-

ilestaveK. D. Pedro de Portugal (ed. C. Michaelis

de Vasconcellos im Homenaje d Men^ndez y Pelaijo

\, 60 ff. : »O vos ojos mios, dexad el liorar«. —
995 — Note S. 205. Nicht erst C. Michaelis

de Vasconcellos in der Zeitschr. f. rom. Phil.

(Bd. VII), sondern bereits Duarte Nunes de Leao,

um die Mitte des 16. Jahrb. s, leitete portug.

sengo von Seneca ab : » Sengo por sabedor, que

OS rusticos corromperao de Seneca«. — 1295 —
Folquet de Romans (Mahn III, 105) »Aissi com
la Clara stela / guida las naus e condui, / si

guida:< usw.; Sordello (ed. De Lollis S. 178).

xE pos guid'al ferm l'estela luzenz / las naus

qui van perillan per la mar«; »Quien estubiera

tan arta / Como la estreya der Norte, Para saber

lo que hase / Mi morenito esta noche« (Cani. pop.

III, 24). — 1544 — Ich würde ohne weiteres

genio, dem prov. geing , genh entsprechend (B.

de Born, »tant es subtils mos genhs e m'artz«
;

R. de Miraval, »Amors dona l'art e'l geing«),

statt des ungewöhnlichen, äufserst gesuchten geno

vorschlagen. — 1976 — Zu correger, Anm. S.233
vgl. Dante, Ptirg. VI, 95 : »per non esser corretta

dagli sproni« — 1987 — entalla, dem prov.

enthaJhar. einschneiden, schnitzen entsprechend, ist

hier gewifs befremdend. Ob sich Gomez Man-

riquc durch den Reim mit talla gezwungen fand

das passende castilische entabla umzugestalten? —
2052 — Über ca = car im altport. vgl. J. Jean-

jaquet. Rech, stir Vorig, de la conjonc. nquev..

Neuchätel, 1894, S. 80 f. — 2095 — ponto ohne

ein darauffolgendes de wäre auch im Portug. wie

im Franz. und Prov. undenkbar (»ia no i veirez

or poig de cambel ni de lin < Chans. d'Antioche). —
2 1 1 8 ff. — Das schöne Morgenlied, worin der

bon amigo« zum Stelldichein am frühen Morgen
bestellt wird, ist nicht gallizischen Ursprunges und

sollte, streng genommen, aus dem neuen Canc.

verschwinden. Einige Winke über das traditio-

nelle Motiv der »Alba« in Spanien und Portugal

wären schon hier erwünscht gewesen. Carolina

Michaelis de Vasconcellos (vgl. ihre eingehende,

ungemein sorgfältige Besprechung dieses Canc. in

der Zeitschr. f. rom. Phil. XXVIII, 200— 231

und die soeben erschienene monumentale .Ausgabe

des Canc. de Ajtida) fragte sich vor Jahren in

Gröbers Zeitschr. (XIX, 57) ob die »peninsularen

Albas nicht vielleicht ursprünglich liturgische Mai-

gesänge für die kirchlichen Marienfeste waren ; .
—

2127 ff. — Weitere, sehr beachtenswerte, die Ab-

handlung Reniers ergänzende Nachrichten über

das Thema der mal maridada bietet F. Rodn'guez

Marin, Luis Barahona de Soto, Madrid, 1903.

S. 715— 718.

Innsbruck. Arturo Farinelli.

The Poetical Works of John Milton. Edited with

critical notes by William Aldis Wright. Cam-
bridge, Universitv Press (London, C. J. Clay & Sons),

1903. XXIV u. "otJT S. 8".

In der Textgestaltung ist Wright sehr konservativ
verfahren; nur Textänderungen orthographischer und
interpungiercndcr Art hat er eingesetzt. Dem Text voran
geht eine Einleitung, die über die Handschriften, die
ältesten Drucke und die neueren Ausgaben spricht; an
den Tejtt schliefsen sich gegen 4 tk^eo Anmerkungen
an, in denen wir besonders auch über Miltons bessernde
und ändernde Tätigkeit an seinen Werken viel inter-

essantes erfahren.

Notizen und Mittellungen.

.Notizen.

.Auf Antrag der philosophischen Fakultät wird an
der Univ. Jena ein Lektorat für englische Sprache
errichtet werden.

PersoBalehronik.

Der Privatdoz. f. engl. Philol. an der Univ. .>iun-

chen Dr. Ernst Sieper ist zum aord. Prof. ernannt
worden.

An der Univ. Giefsen ist Dr. Lucien Thomas aus
Lüttich als A. Goetschys Nachfolger zum Lektor f. fran-

zös. Sprache ernannt worden.

>'en erachienene Werke.

Th. Claufsen, Die griechischen Wörter im Franzö-
sischen. I. [S.-A. aus Vollmöllers Roman. Forschgn.
XV, 3.] Eriangen, Junge. M. 3.

Zeitschriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaluren. N. F. 13, 3. 4. F. Holthausen,
Kennedy - Studien ; Rhythmische Prosa in Lillos The
London merchant. — C. Haag, Antoine de la Säle und
die ihm zugeschriebenen Werke (Schi.). — H. Dübi,
Cyrano de Bergerac, sein Leben und seine Werke. 1.

— P. Sakmann, Voltaire als Kritiker .Montesquieus.

Revue des Langues rotnanes. Novembre-Decembre.
B. Sarrieu, Le parier de Bagneres de-Luchon et de sa

vallee. — A. Vi dal, Les deliberations du conseil com-
munal d'Albi de 1372 ä 1388 (suite).

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Conrad Cichorius [ord. Prof. f. alte Gesch. an

der Univ. Breslau], Die römischen Denk-
mäler in der Dobrudscha. Ein Erklärungs-

versuch. Berlin, Weidmann, 1904. 42 S. 8'. M. l.

Der Verf. sucht von neuen epigraphischen

Beobachtungen aus die noch immer schwebende

F'rage zu fördern, in welche Zeit die römischen

Bauten bei Adamklissi in der Dobrudscha zu

setzen sind. Bekanntlich liegen dort nahe bei

einander die Reste einer römischen Stadt, eines

mächtigen Tropäums, eines grofsen Grabaltars

für gefallene Soldaten und die Fundamente eines

Rundbaues; auch die Reste von Limcsanlagen,

mit denen auch dort die Grenze des römischen

Reichs geschützt war, sind nicht fem. In der

Bestimmung der Fntstehungszeit dieser Bauten

herrscht nur darin Übereinstimmung, dafs die

Stadt unter Trajan angelegt ist, alle übrigen

sind strittig.

Zu der Inschrift des Tropäums bemertt

Cichorius, dafs am Ende der Zeile, in der nur

die Buchstaben itu erhalten sind, nur noch für

einen einzigen Buchstaben Raum ist. Damit ist
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Furtwänglers Annahme zu Gunsten seiner Hypo-
these, dafs Trajan das Tropäum erneuert und
erst mit Inschrift versehen habe, resi]itu[it zu

lesen, endgültig beseitigt.

Der Hauptgegenstand der Untersuchung ist

der Soldatenaltar, der die Namen zahlreicher

Soldaten trägt, qui pro re publica morte occubu-

erunt. Über diesen in Kolumnen geordneten Na-
men steht an erster Stelle ein Name, für den
eine ganze Zeile bestimmt war, also der eines

Offiziers von ganz hervorragender Stellung. Der
Name ist verloren, erhalten ist nur die Heimatsbe-
zeichnung und der Anfang des militärischen Ranges.
Während man nun bisher pol pont gelesen und
als Nico]pol(i) Pont(i) gedeutet hatte, hat C. die

Buchstaben als ol pomp erkannt, die nur zu

c]ol(onia) Pomp(eis) ergänzt werden können.
Durch diese verbesserte Lesung wird der

folgende Zusatz domicilio Neapoli Italiae erst

verständlich, zugleich aber auch die Zeit der

Errichtung des Altars fest bestimmt. Wir
lernen jetzt, dafs — offenbar solange die Ab-
sicht bestand, Pompeji wieder aufzubauen —
Bürger aus Pompeji ein zeitweiliges Domizilium

in Neapel bekamen, um der staatsrechtlichen

Forderung zu genügen, dafs »jeder Staatsbürger

einer bestimmten Bürgergemeinde als Ortsbürger

angehören mufs«. Dieses staatsrechtliche Interim

kann nur eine beschränkte Zeit bestanden haben,

vermutlich doch nur unter Domitian. Für die

F'rage, ob der Soldatenaltar unter Domitian oder
unter Trajan gehört, gibt die Inschrift jedenfalls

für Domitian den Ausschlag. Die Zahl der auf

dem Altar genannten Gefallenen berechnet C.

auf etwa 3800 und schliefst aus der ungewöhn-
lich hohen Ziffer mit Recht auf eine schwere
Niederlage der Römer. Demnach ist ein römi-

sches Heer unter Domitian in dieser Gegend
unter furchtbaren Verlusten geschlagen und zum
Gedächtnis der Gefallenen und. zwar, wie die

Kenntnis der Namen beweist, sehr bald darauf

der Altar errichtet worden. Das ist ein schönes,

sicheres Resultat.

Von dem militärischen Titel des Offiziers ist

nur pra erhalten, es ist also von einem prae-

fectus die Rede. Die Anordnung der Inschrift

gestattet aber nur an einen praefectus praetorio

zu denken. Literarisch ist nur von drei Garde-

präfekten der Tod im Felde überliefert; von

diesen hat unter Domitian der Gardepräfekt

Cornelius Fuscus gegen die Daker eine

schwere, ungeheuer verlustreiche Niederlage er-

litten, bei der er selbst den Tod fand. Martials

Epigramm auf seinen Tod (VI, 76) spricht von

einem Grabmal, das ihm nach Besiegung der

Daker an einer vermutlich nahe der Grenze ge-

legenen Stätte errichtet wurde.

Man wird ohne Bedenken C. darin zustimmen,

dafs die Identifikation des auf dem Altar ge-

nannten Offiziers^) mit diesem Cornelius Fuscus,

der überdies auch aus einer römischen Kolonie

stammte, die gröfste Wahrscheinlichkeit hat. Das
Einzeldenkmal, das das Epigramm Martials ver-

langt, ist in dem Rundbau neben dem Altar zu

erkennen, der, nur in den Fundamenten erhalten,

bisher wohl bekannt, aber bei den Erörterungen

über die Monumente nie berücksichtigt war.

Auch darin hat C. ohne Zweifel Recht, dafs

aus den Worten des Epigramms nun Hmet hosti-

les iam lapis iste minus auf eine Sicherung der

Grenze durch Domitian zu scbliefsen ist. Aber
das auf den einen der dort erhaltenen Erdwälle

zu beziehen, ist nach den Beobachtungen am
Limes auf deutschem Boden nicht statthaft. Diese

Erdanlagen gehören einer wesentlich späteren

Zeit an.

Sind somit der Soldatenaltar mit Sicherheit,

die Rundbaufundamente mit grofser Wahrschein-

lichkeit zeitlich festgelegt, so hat doch auch der

viel bestrittene Hauptpunkt, die Datierung des

Tropäums in die Zeit Trajans, eine neue wesent-

liche Unterstützung erhalten. Denn in der neu

ermittelten Tatsache, dafs die schwere Nieder-

lage unter Domitian in dieser .Gegend stattge-

funden hat, ist die Erklärung dafür gefunden,

dafs Trajan nach der endgültigen Überwindung

der Daker und der Wiedergewinnung des einst

vermutlich hier verlorenen F'eldzeichens gerade

hier dem Mars Ultor sein grofses Weihedenkmal
errichtet hat.

So bringt C.s Buch trotz seines geringen

Umfanges eine Menge von sicheren Feststellun-

gen, und zwar in methodisch fortschreitender

und vorsichtig abwägender Beweisführung, und

darf unter der durchaus nicht immer erfreulichen

Adamklissi-Literatur mit besonderer Genugtuung

begrüfst werden.

Wiesbaden. E. Krüger.

Eduard Bartels, Die Varusschlacht und deren
Örtlichkeit. Hamburg, W. Mauke Söhne, 1904.

IV u. 67 S. 8". M. 1,50.

Die Abhandlung ist schon vor drei Jahren in den

Mitteil, des Ver. f. Gesch. u. Landeskde zu Osnabrück
veröffentlicht, aber seitdem überarbeitet und ergänzt

worden. Sie beginnt mit einer Schilderung der all-

gemeinen Bodenbeschaffenheit Germaniens. Im saltus

Teutoburgiensis sieht der Verf. das gesamte Bergland

links von der mittleren Weser und den Lippequellen

bis über Osnabrück hinaus. Dann geht Bartels auf die

Persönlichkeit des Varus und auf Arminius' Feldzugs-

plan ein, sucht den Zug des römischen Heeres zu

bestimmen und schliefst sich schliefslich Mommsens
Hypothese an , dafs die Schlacht bei Barenau statt-

gefunden habe; die Quellenschilderungen stimmten mit

keiner Gegend so gut wie mit der dortigen.

Notizen und Mittellungen.

Xotlzen.

Funde von sehr seltenen Gefäfsen und Tongeräten

bei dem Bau der neuen städtischen Wasserleitung in

") Die Bezeichnung »Altarpräfekt« , die C. unmittel-

bar neben Gardepräfekt gebraucht, wäre besser ver-

mieden worden.
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hwaz (Tirol) haben Prof. Fr. v. Wieser in Wien zu
orsuchsgrabungen veranlafst. die nur auf dem der Stadt

gehörigen Feldwege vorgenommen werden i<onnten. Nach
ihrem Ergebnis hat er erklärt, dals hier jedenfalls ein

rnenfriedhof aus der ausgehenden Bronzezeit
algefundeii worden ist. Aus dem kurzen bisher auf-

gedeckten Räume sind nach der Voss. Z. sechs grofse

Aschenurnen freigelegt worden, von denen eine unver-

sehrt "ausgehoben werden konnte; die anderen waren
beschädigt und lagen in .Abständen von 1 bis l'/j Metern

ineinander. Jede Urne ist mit einer Steinplatte zuge-

ckt und steht auf einer solchen. Dicht neben einer

grofsen Urne stand ein Gefäfs mit Leichenbrand und
feinen dünnschaligen Knöchelchen. Manche Urnen haben
ein bandartiges Ornament und lassen auch eine gewisse
Entwicklung in der Technik erkennen. .An Bronzebei-

gaben fanden sich Messer, Meifsel. zwei kleine Armringe,
jedenfalls von Kindern, ferner Haarnadeln mit mohnkopf-
ähnlichen Köpfen, Ohrringe, andere Ringe, Gürtelhaken

und noch verschiedene Gegenstände. Der Urnenfriedhof

von Schwaz stimmt nach Prof. v. Wieser mit dem
bereits bekannten Urnenfriedhofe von N'ordtirol überein

und bietet nebst anderen Anzeichen den Beweis, dafs

das Inntal schon in der Bronzezeit besiedelt war.

Personslchronik.

Dem ord. Prof. f. alte Gesch. an der Univ. Greifs-

wald Dr. Otto Seeck ist der Charakter als Geh. Reg.-

Rat verliehen worden.
Der ord. Prof. f. allg. Gesch. an der Univ. Leiden

Dr. P. L. Muller ist, 62 J. alt, kürzlich in Gardone
gestorben.

Neu erschienene Werke.

.\. G roten feit. Geschichtliche Wertmafsstäbe in

der Geschichtsphilosophie, bei Historikern und im Volks-

bewufstsein. Leipzig, Teubner.
E. Fabricius, Die Besitznahme Badens durch die

Römer. [Neujahrsblätter der Bad. Histor..Komm. 1905.]

Heidelberg, Winter. M. 1,20.

Zeitschriften.

Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums-
kunde. 4, I. E. Preiswerk, Eine zweite Beschreibung
Basels von Enea Silvio. — D. Burckhardt - Werthe-
mann. Drei wiedergefundene Werke aü3 Holbeins
früherer Baslerzeit; Eine unaufgeklärte Episode aus den
1830er Wirren. — Th. Burckhardt - Biedermann,
Über Zeit und Anlafs des Flugblattes: Luther als Her-

cules Germanicus. — Th. von Liebenau, Aus dem
Diarium des Johannes Rütiner von St. Gallen aus den
Jahren 1529— 1539. — A. Huber, Über Basels Anteil

am Rötel - Erbfolgestreit im Jahre 1503.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

J. F. D. Blöte, Das Autkommen der Sage
von Brabon Silvias, dem brabantischen
Schwanritter. [Verhandelingen der Ko-
ninklijke Akademie van Wetenschappen te

Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks.

Deel V. No. 4.] Amsterdam, Johannes Müller, 1904.

V u. 127 S. 8». M. 5.

In dieser aufserordentlich fleifsigen und gründ-

lichen Arbeit setzt der, kürzlich von der Gronin-

ger philosophischen Fakultät zum Ehrendoktor
ernannte Verf. seine seit mehr als zehn Jahren
der Schwanrittersage gewidmeten und in einer

Reihe in verschiedenen Zeitschriften veröfifent-

licbter Artikel niedergelegten Studien fort. Unter

Zurückweisung der ursprünglich voo ihm selbst

geteilten Ansicht, die in der Sage einen germa-

nischen oder keltischen mythischen Hintergrund

erblickt, erkennt er in ihr den Nird'-rschlag ge-

schichtlicher Tatsachen aus dem Hause der nor-

mannischen Grafen von Toöni, die sich in drr

Erinnerung mit dem Scbwankinder mär che n

vermischten. Durch die Heirat einer Enkelin

Rogers von Tot-ni mit ßalduin, dem Bruder G<»t-

frids von Bouillon, war die Tradition auf das

dortige Fürstenhaus übergegangen, Gotfrid zum

Enkel des Schwanritters geworden, und wi'-''»-r

durch Heiraten übertrug sie sich voo d;i

mittelbar oder mittelbar, u.a. auch auf die Fürsten

häuser von Brabant und Cleve, bei denen vorher

keine Spur von ihr nachzuweisen ist. Der

Übergang auf Brabant, veranlafst durch die Hei-

rat der Mathilde von Boulogne mit Heinrich I.

(1179), lag um so näher, als sich in der Volks-

vorstellung die Fürstenhäuser von Bouillon und

Brabant als »niederlothringische. leicht .i

mischen konnten.

Die vorliegende Studie verfolgt nun genauer

die brabantische Sage in ihrer jüngeren Gestalt,

die sich nicht als eine Volkssage, sondern als

willkürliche Erfindung gelehrter Männer, hervor-

gegangen aus rationalistischer und fürstendiene-

rischer Gesinnung, ergibt. Zwischen 1320 und

1330 entstand eine Version, die die übermensch-

lichen Züge der Sage verstandesmäfsig umdeu-

tete, indem sie z. B. den Schwan als Stamm-

vater zu einer Fürstentochter namens Swant
machte, und ihre Angaben mit den willkürlichen

Genealogien früherer Chroniken in Verbindung

setzte. Mit weiteren gröfseren oder geringeren

Umformungen, die zum Teil auf albernen Ety-

mologien im Zeitgeschmack beruhen, liegt diese

Gestalt u. a. vor in den Chroniken des Hennen

van Merchtenen (1414) und des Willem van

Berchen (147 2). Eine neue tief greifende Um-

gestaltung ist auf Jean Lemaire des Beiges (16.

Jahrh.) zurückzuführen. Dagegen ist Lucius von

Tongern (14, Jahrh.?) an der .Ausbildung der

Sage nicht beteiligt.

Die Untersuchung führt mit grofsero Scharf-

sinn und allen Mitteln einer philologischen Akribie

durch die vielverschlungenen Pfade einer reichen,

zum Teil erst von Blöte hypothetisch erschlosse-

nen Chronikenliteratur in lateinischer und heimi-

scher Sprache. (Die Ergebnisse werden S. 1 24

— 127 noch einmal zusammengefafst.) Man ist

ja nicht immer in gleichem Grade überzeugt, di«-

Schlüsse machen zuweilen den Eindruck der

Überkühnheit
i

aber im ganzen hat man doch

das vertrauensvolle Gefühl, dafs die Grundlagen

der Geschichte sicher festgelegt sind. Dab«:i

freut man sich noch besonders, zu einer Zeit.

da unter neuem Namen" eine alte irrige Vorstellung

wieder ihr Wesen treibt und die Dinge erklärt

zu haben glaubt, wenn sie sie als Erzeugnisse



163 21. Januar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 3. 164

des Volkstums ausgibt, eine absichtlich nüchterne

Betrachtungsweise aur Geltung gebracht zu sehen,

die trotzdem die Volksphantasie, das Bedürfnis

des Volksgeistes die Dinge abzurunden und sich

nach seiner Art zurechtzulegen, nicht übersieht,

Bonn.
J. Franc k.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Direktor des Regierungsarchivs in Salzburg Dr.

Richard Schuster ist vor kurzem gestorben.

Neuere Geschichte.

Referate.

Gustav Kawerau [ord. Prof. f. prakt. Theol. an

der Univ. Breslau], Die Versuche, Melanch-
thon zur katholischen Kirche zurück-
zuführen. [Schriften des Vereins für Reformations-

geschichte. Jahrgang 19, Stück 3.] Halle, Niemever,

1902. 86 S. 8».

Curt Christmann, Melanchthons Haltung
im schmalkaldischen Kriege. [Historische
Studien, veröffentlicht von E. Ehering. Heft 31.]

Beriin, E. Ehering, 1902. VIII u. 160 S. 8". M. 4.

Es ist nicht zu bestreiten, dafs das Bild von
der Persönlichkeit Melanchthons, wie es bis vor

kurzem die allgemeine Vorstellung beherrschte,

nicht der Wahrheit entspricht. Der Grund für

diese Tatsache wird darin zu suchen sein, dafs

die frühere Melanchthonforschung auf die Schwä-
chen Melanchthons zu wenig geachtet hat. Dafs

Karl Schmidt in seiner sonst so verdienstlichen

Biographie (1861) in manchen wichtigen Fragen

den richtigen Standpunkt nicht zu finden ver-

mochte, erklärt sich eben daraus, dafs er für die

Schwächen seines Helden kein Auge hatte. Will

man die Persönlichkeit verstehen, so mufs man
auch die nicht erfreulichen Eigenschaften sorg-

fältig berücksichtigen; erst dann wird die Ent-

wicklung des Charakters völlig verständlich.

Wertvolle Beiträge zur Erkenntnis dieser

Schattenseiten Melanchthons liefern die beiden

oben genannten Schriften. Vor allen Dingen die

Schrift Kawerau s. Der Hauptinhalt ist den

Freunden der Reformationsgeschichte bereits be-

kannt; denn K.s Buch ist die Überarbeitung und

Vervollständigung des Aufsatzes, den der hoch-

verdiente Forscher 1901 unter dem gleichen

Titel in den Deutsch- evangelischen Blättern«

veröffentlicht hat. Schon bei ihrem ersten Er-

scheinen wurden diese Mitteilungen als eine be-

deutende Bereicherung unserer Kenntnis von Me-
lanchthons Leben und seinen Beziehungen all-

gemein anerkannt. Durch Aufdeckung und Ver-

arbeitung eines fast völlig unbekannten oder

übersehenen Materials waren in der Tat hier der

Forschung neue und wichtige Antriebe gegeben

worden. Die Form, in der der Verf. seine

Arbeit nunmehr vorlegt, führt wiederum auf der

bereits betretenen Bahn um ein gutes Stück

weiter. Hinzugekommen ist zunächst eine Dar-

stellung des von Fr. Nausea 1523 unternomme-

nen Versuches, Melanchthon auszuhorchen; Nausea

unternahm den Vorstofs bekanntlich auf Ver-

anlassung des Legaten Campeggi, der zu gleicher

Zeit auch durch Erasmus vergeblich auf Melanch-

thon einzuwirken suchte. Ferner weifs K. auch

für die Bemühungen des Dantiscus um die Wieder-

gewinnung Melanchthons jetzt Material beizu-

bringen (S. 19 — 21) und zeigt uns zugleich in

der Person Johanns van den Campen einen

Mann, der ebenfalls bemüht war, Melanchthon

zur katholischen Kirche zurückzuführen. Höchst

wertvoll ist auch die Notiz über den Beschlufs

des päpsthchen Konsistoriums S. 27. Auch ist

der von Friedensburg veröffentlichte Briefwechsel

zwischen Fabri und Sadolet S. 42 hineingearbeitet.

Weiter erhalten wir ungemein bedeutende Mit-

teilungen über die Verhandlungen zwischen

Nausea und Melanchthon auf dem Wormser Re-

ligionsgespräch 1540/41 und einen Bericht über

die letzten, schon ziemlich herabgestimmten Hoff-

nungen, die sich in päpstlichen Kreisen anläfslich

des Konzils von Trient regten. — Die von K.

in dem Aufsatz vorsichtig geäufserte Vermutung,

dafs der bei den römischen Versuchen der

Wiedergewinnung Melanchthons wiederholt ge-

nannte Herr Peter von Holland mit dem späteren

Bischof von Acqui und Nuntius Peter van der

Vorst identisch sei, wird jetzt mit Recht auf-

gegeben.

Den Gesamtinhalt der vom römischen Lager
ausgehenden Bestrebungen und Melanchthons

Stellung zu ihnen kann man in der Kürze

folgendermafsen zusammenfassen: sowohl Me-
lanchthons eigenes Auftreten qls das, was über

sein Verhältnis zu Luther und noch mehr zu den

strengen Lutheranern in die Öffentlichkeit drang,

erweckten in den Kreisen der Gegner immer

wieder neue Hoffnung auf die Wiedergewinnung

Melanchthons, obgleich es innerhalb der Ver-

fechter der römischen Lehre auch nicht an

schärfer Blickenden fehlte, die an einen Erfolg

nicht glaubten. Den von Kirchenfürsten wie

Cricius u. a. ausgehenden Lockungen gegenüber

verhält sich Melanchthon nicht bestimmt ablehnend,

aber er spricht auch kein Wort, durch das er

auch nur die leiseste Verpflichtung einginge, und

er hält die Beziehungen zu den ihn umwerbenden

Bischöfen so lange als möglich aufrecht.

K. gehört selbstverständlich nicht zu jenen

Gelehrten, die ihre eigene Geistesgröfse dadurch

zu bekunden meinen, dafs sie möglichst ver-

ächtlich über Melanchthon und sein Lebenswerk

aburteilen. Er hat in seiner Festrede: »Me-

lanchthon neben Luther« (Theologische Studien

und Kritiken, Jahrg. 1897) sowie in dem kleinen

Jubiläumsaufsatz der »Christlichen Welt« das

UnvergängHche in Melanchthons Lebensarbeit
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\ ortrefflieh herausgearbeitet. So hat er auch

in der vorliegenden Studie S. 64 ff. die Handlungs-

weise Melanchthons ohne Voreingenommenheit
•11 erklären gesucht. So sehr die an dieser

stelle beigebrachten Gründe das Richtige treffen,

-o wird man doch vielleicht noch einiges bei-

ringen können, was uns Melanchthons Verhalten

\ erständlicher macht. Vor allen Dingen die

kirchenpolitischen Pläne, die Melanchthon auch

nach dem Augsburger Reichstage noch eifrig

• etrieb (vgl. meine Biographie, S. 3 14 ff.). Dafs

s ihm gerade um dieser Bestrebungen willen

\ichtig schien, die Beziehungen zu den Kirchen-

ürsten nicht allzu schroff abzubrechen, tritt

leutlich hervor, wenn man sieht, wie Melanch-

thon durch Übersendung seines Kommentars zum
Römerbriefe den Bischof Cricius für seine Pläne

11 gewinnen sucht.

Im einzelnen sei noch folgendes hervor-

gehoben: den Ausdruck: negolia molestissinia in

'em ersten Briefe an Cricius S. 13 möchte ich

nicht wie K. mit »lästige Geschäfte ;<, sondern

mit »sehr schwierige Geschäfte: übersetzen; es

AÜrde dann genau dasselbe sein, was wenige
/eilen vorher als »grofse Geschäfte v bezeichnet

vird. Schon dadurch rückt der Brief in etwas

andere Beleuchtung; aber auch im übrigen wird

er wohl nicht allzu strenge zu beurteilen sein.

In humanistischer .Art wird auf eine höfliche Ein-

ladung eine höflich aufschiebende und damit tat-

sächlich verneinende Antwort gegeben. Anders
steht es schon mit dem zweiten Briefe, S. 13,

allein hier mufs man erwägen, dafs er eben zu

iem Zwecke geschrieben war, um den Bischof

lür die Einigungspläne zu gewinnen: aus diesem

Grunde wird das so stark hervorgehoben, was
die Gemäfsigten in beiden Lagern verbindet

md von den Heifsspornen trennt. — »Die zur

l'römmigkeit dienenden Lehrstücke« kann ich

nicht mit K. als die ethischen Fragen auffassen.

Aus dem Kommentar zum Römerbrief von 1533
selbst, aus dem Widmungsbrief an Erzbischof

Albrecht von Mainz scheint es mir vielmehr mit

Sicherheit hervorzugehen, dafs Melanchthon hier

in erster Linie die Rechtfertigung durch den

Glauben meint.

Man kann von der .Arbeit nicht scheiden,

)hne nochmals dem Dank für die Erschliefsung

und sorgfältige Verwertung des nach so vielen

Richtungen hin lehrreichen Materials Ausdruck
zu geben.

Die Schrift Christmanns bietet zunächst

eine Reihe von kritischen Bemerkungen zum Cor-

pus Reformatorum. Diese Datierungsversuche

der im C. R. mitgeteilten Schriftstücke sind durch-

weg dankenswert; denn auch da, wo sie nicht

überzeugen, regen sie doch zu erneuter Prüfung

an. Der darstellende Teil von Chr.s Schrift ver-

folgt Melanchthons Stellungnahme im einzelnen

und stellt die mannigfachen vSchuankungen fest,

die sein Verhalten aufweist. Im wesentlichftn

sind es die auch aus Melanchth(jns fnV

Leben bekannten Züge, die uns hier cm.
treten. Er sucht sich der jeweiligen I^age na« h

Möglichkeit anzubequemen und rii)»-r t\\,- nl, !,•

wegzuräumenden Schwierigkeiten

sehen« (dissimulare) hinwegzukommen. i;un ii

dringender Scharfblick, Kraft, Gröfse der An-
schauung sind gewifs einer derartigen Politik

nicht nachzurühmen, aber in der Erfassung der

Einzelfragen zeigt Melanchthon nicht selten ein

zutreffendes Urteil. Dafs in einer so schwieri-

gen Zeit Melanchthon nicht der geborene Führer

des Protestantismus, wird man dem Verf. ohne
weiteres zugeben. Dagegen kann man im ein-

zelnen sich der Auffassung des Verf.s nicht

durchweg anschliefsen. Bekanntlich hatte Me-
lanchthon nach der Niederlage der Schmalkaldener

Johann Friedrich die Versicherung gegeben, dafs

er am liebsten in seinen Diensten bleiben möchte,

und Johann Friedrich wünschte Melanchthon für

die neu zu gründende Universität Jena zu ge-

winnen. Nachdem Moritz von Sachsen aber

die Wittenberger Universität wiederhergestellt

hatte, zog es Melanchthon vor, in Wittenberg

zu bleiben. Der Verf. bemerkt hierzu: Be-

dauerlich bleibt es auf alle Fälle, dafs er dadurch

gerade den Fürsten verletzte, dem es an Idealis-

mus für die evangelische Sache nicht gefehlt und

der dem gefeierten Gelehrten mehr als einen

Beweis seiner Achtung und Zuneigung gegeben

hatte <• Wenn der Verf. gesagt hätte, dafs die

AnhängHchkeit an das ernestinische Herrscherhaus

Melanchthon von diesem Schritte hätte zurück-

halten müssen, so Hefse sich darüber reden.

Aber Johann Friedrich selbst hatte seinen Pro-

fessor wiederholt in so roher und unwürdiger

Weise gekränkt, dafs man unmöglich in Melanch-

thons Herzen ein reines Gefühl der Dankbarkeit

voraussetzen kann.

Berlin. Georg Ellinger.

Le Pippre [Commandant], Dernier mot sur le

Masque de Fer. Paris, Henri Charles- Lava u-

zelle, [1903]. 40 S. 8».

Der Verf., der seine Schrift stolz als das

»letzte Wort« über die i Eiserne Maske* be-

zeichnet, will den Nachweis Funck- Brentanos.

dafs Matthioli der in der Bastille am 1 9. Novem-

ber 1703 verstorbene maskierte Gefangene war,

nicht gelten lassen, und tritt seinerseits für Dau-

ger, den einzigen Kandidaten, der neben .Mat-

thioli noch in Frage kommt, ein. Indessen ist

keines der von Le Pippre vorgebrachten Argu-

mente stichhaltig, und es macht gerade keinen

guten Eindruck, dafs der Verf., um seine These

zu stützen, seine Zuflucht dazu nimmt, eine ihm

höchst unbequeme Stelle im Tagebuche du Junc.is

gewaltsam umzudeuten und ferner dem Gefangi-

nen, der im Jahre 1687 von Exiles nach S-iintc-
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Marguerite transportiert wurde, nämlich Dauger,

eine Maske anzudichten, während sie in Wirk-

lichkeit erst im Jahre 1698 bei jenem Gefange-

nen, der mit Saint -Mars von Säinte - Marguerite

in die Bastille übersiedelte, nachweisbar ist und

im übrigen viel besser zu dem Gesichte Ma,tthiolis

pafst (vgl. Histor. Vierteljahrsschr. , 1904, S.

378 ff.). Derartige Kunststücke können nieman-

den täuschen, der einigermafsen mit den Quellen

vertraut ist. Der Nachweis, dafs Dauger der

Maskierte gewesen wäre, ist durch Le P. nicht

erbracht worden, und die von Funck- Brentano

vertretene Lösung des vielumstrittenen Rätsels

wird auch fernerhin als richtig anerkannt wer-

den müssen. In einem Punkte hat der Verf. ent-

schieden Recht: irgend ein Staatsgeheimnis liegt

der Gefangenhaltung Daugers jedenfalls nicht

zugrunde. Was Le P. aber über eine Intrigue

des Ministers Louvois vorbringt, ist eine blofse,

nicht einmal wahrscheinHche Vermutung, die eben

mit seiner These von der Identität Daugers mit

dem Maskierten zusammenhängt. In Wirklich-

keit kennen wir den Grund der Gefangenhaltung

Daugers nicht, und damit müssen wir uns be-

scheiden.

Frankfurt a. M. W. Bröcking.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Das König Ludwig II. - Stipendiu m zur För-

derung des Studiums der Geschichte an der Univ.

München ist für das Jahr 1904/05 dem Studierenden der

Geschichtswissenschaft Franz Bastian aus Braunschweig

verliehen worden.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Gesch. an der Univ. München Dr.

Siegmund Riezler ist zum Geheimen Rat ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

Schriften des Vereins für Reformationsge-
schichte. 21, 3. W. Zahn, Die Altmark im 30 jähr.

Kriege. — 21, 4: P. Kalkoff, Die Anfänge der Gegen-

reformation in den Niederlanden. II. — 22, 1: G. von
Schulthefs - RechTjerg , Heinrich BuUinger, der Nachfolger

Zwingiis. — 22, 2: G. Egelhaaf, Landgraf Philipp von

Hessen ; W. Diehl, M. Butzers Bedeutung für das kirch-

liche Leben in Hessen. Halle, in Komm, bei M. Nie-

meyer. Je M. 1,20.

Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte
Ostfrieslands. Heft 1: Ostfriesland und der Hof der

Gräfin Anna in der Mitte des 16. Jahrh.s. Von P. Wagner.
— Heft 2 : Ostfriesland unter dem Einflufs der Nachbar-

länder. Von F. Wächter. Aurich, D. Friemann.

Zeitschriften.

Forschungen zur Brandenburgischen und Preufsi-

schen Geschichte. 17, 2. J. Kretzschmar, Die

Allianzverhandlungen Gustav Adolls mit Kurbrandenburg

im Mai und Juni 1631. — H. Plehn, Zur Geschichte

der Agrarverfassung von Ost- und Westpreufsen. I.
—

M. Klinkenborg, Untersuchungen zur Geschichte der

Staatsverträge Friedrichs d. Gr. I. Die nicht ratifizierte

Postkonvention zwischen Preufsen und Kursachsen vom
22. April 1767. II. Verhandlungen mit Spanien wegen

Abschlusses eines Handelsvertrages. — R. Steig, Die

Stettiner Sonntagszeitung. Ein preufsisches Patrioten-

blatt aus der Franzosenzeit. — Fr. Thimme, Die

Mission Knesebecks nach Petersburg (1812) in neuem

Lichte; General von Prittwitz und der 18./19. März 1848.

— O. Meinard US, Die Erhebung Ottos von Schwerin

in den Reichsfreiherrnstand. — O. Heinemann, Zur
Geschichte der ältesten Berliner Zeitungen. — W. Stolze,
Die Testamente Friedrich Wilhelms I. — G. L. Mam-
lock, Krankheit und Tod des Prinzen August Wilhelm,

des Bruders Friedrichs d. Gr. — H. v. Petersdorff, Ein

Programm zur Gründung einer konservativen Zeitung. —
Fr. Holtze, Neues zum Müller Arnoldschen Prozesse.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Baldwin Spencer [Prof. f. Biologie an der Univ.

Melbourne] and F. J. GiUen [Special Magistrate

and Sub-protector of aborigines of South AustraliaJ,

The Northern Tribes of Central Austra-
lia. London, Macmillan & Co., 1904. XXXV u.

784 S. 8" mit 2 Taf., 315 Textabbild, u. 1 Karte.

Sh. 21.

Seit den unvergänglichen Leistungen des

grofsen Morgan haben keine Entdecker der

Ethnologie Gröfseres und Bedeutungsvolleres ge-

bracht, als die zwei Forscher, denen das obige

Werk zu verdanken ist, von denen der eine

sich über 20 Jahre bei den Australnegern auf-

gehalten und beide sich so sehr in das Wesen
der Australier vertieft haben, dafs sie in ihre

vertraulichsten Geheimnisse eingeweiht wurden.

Von beiden rührt ein im Jahre 1899 erschienenes

Werk über die Eingeborenen Zentral-Australiens

(The Native Tribes of Central Australia) her,

und diesem ist nunmehr das vorliegende Werk
gefolgt, nachdem man den beiden unermüdlichen

Forschern die Mittel für einen längeren Aufent-

halt bei den Nordstämmen Australiens gewährt

hatte.

Fürwahr, Lewis Morgan wäre entzückt

gewesen, hätte er diesen Triumph seiner Lehre

erleben können, und die Gegner seiner For-

schung, die Gegner der Gruppenehe, haben

guten Grund, nunmehr zu schweigen. Denn was

der grofse Amerikaner seinerzeit aufstellte, hat

durch die eindringlichen, tief ins einzelne gehen-

den Erkundungen dieser Forscher eine glänzende

Bestätigung erfahren. Ich kann mich darum auch

einer Antwort gegenüber denen enthalten, die

mir vorwarfen, ich hätte meine Schrift über die

Gruppenehe auf schwankende Grundlage gebaut

und unsichere Hypothesen als zweifellose Wahr-

heiten verkündet. Eine weitere Diskussion mit

den Gegnern hätte überhaupt nur dann eine Be-

deutung, wenn diese sich vorher mit den Werken

unserer Forscher vertraut gemacht hätten. So-

viel ich sehe, ist aber jenes im Jahr 1899 in Lon-

don erschienene Werk (vgl. darüber Zeitschr.

f. vgl. Rechtsw. XVII, S. 256 f.) in Deutschland

lange nicht nach Gebühr bekannt geworden.

Es ist nunmehr unwiderleglich dargetan, dafs

• die Verwandtschaftsbezeichnungen sowohl der

Eingeborenen von Zentral-Australien als auch der

von Nord-Australien klassifikatorischer, nicht in-
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ilividualistischer Art sind, dafs Vater = Vater-

bruder, Brudersohn = Sohn, Vaterbrudersohn =
Bruder, Schwester der Ehefrau = Ehefrau, Bruder

des Ehemanns = Ehemann, Bruder des Vaters

der Ehefrau = Schwiegervater usw. ist. Es wird

ilurch die beiden Forscher bestätigt, dafs diese

Kezeichnungsweisen nicht etwa blofs äufserlich

und zufällig sind, sondern der Auffassung
und dem Brauche des Lebens vollständig

entsprechen. Der Australneger unterscheidet

nicht zwischen Vater und Vaterbruder, zwischen

Mutter und Mutterschwester: ihm ist die Möglich-

keit einer individualisierenden Verwandtschaft

vollständig fremd. Die Gruppen stehen den

Gruppen, nicht die einzelnen den einzelnen gegen-

über, und so sagen denn die beiden Reisenden,

welche so lange unter den Australnegern gelebt

haben und als Vertraute ihrer intimsten Gebräuche
zugezogen wurden, folgendes (S. 95 f.):

»We are, after a further study of these

tribes, more than ever convinced that amongst
them group marriage preceded the modified form

of individual marriage which is now the rule

amongst the majority, though in all of the latter

e find customs which can only be satisfactorily

explained on the supposition that they are sur-

viving relics of a time vvhen group marriage

was universally in vogue amongst all of the

tribes.«

»As we have already said, it is absolutely

essential in dealing with these people to lay aside

all ideas of relationship as counted amongst our-

selves. The savage Australian, it may indeed

be said with truth, has no idea of relationships

as we understand them. He does not, for

example, discriminate between bis actual father

and mother and the men and women who belong

to the group, each member of which raight have
lawfully been either bis father or his mother, as

the case may be. Any wrong done to his

actual father or mother, or to his actual father-in-lavv

or .mother- in- law, counts for nothing whatever
more than any wrong which he may have done
to any man or woman who is a member of a

group of individuals, any one of whom might

have been his father or mother, his father-in-law

or mother-in-law.

«

Von höchstem Interesse ist die Beobachtung,

dafs die Sprachen und so auch die Verwandt-

schaftsbezeichnungen sehr verschieden sind ; über-

all aber kehren die obigen Gleichstellungen wie-

der, zum deutlichen Zeichen, dafs es durchaus

nicht etwa sprachliche Gründe, Dürftigkeit der

Bezeichnungsmittel, sondern dafs es die innere

Anschauung und die dieser entsprechende Le-
bensführung ist, welche diese Gleichung hervor-

ruft. Und jeder, der die Liste der Ver-

wandtschaftsnamen in ihrer grofsen Folge-

richtigkeit und mit der F'ülle von Ausdrücken
genauer beobachtet, wird finden, dafs gerade in

dieser die Hauptstärke solcher Naturvölker liegt,

denn in der Beobachtung dieser Familienbczicbun-
gen leben und webtn sie; davon sprechen sie

in ihren Sagen und Mythen; hier zeigen si<

geistige Kraft , die sie sonst nicht bew
Es sind dieselben Völker, die nicht über drei

zählen können und die doch solche klassifikatoriscbe

Verwandtschaftsbeziehungen bis in das einzelm-

.hinein unfehlbar erkennen. Allein darin liegt

auch der Kern ihrer Lebensbildung; jede wirt-

schaftliche Entwicklung dagegen ist ihnen frero«!

und dementsprechend auch die Zahlenbegriffe,

denn diese haben sich erst mit dem wirtschaft-

lichen Fortschritte der Völker gebildet.

Von gröfster Bedeutung ist auch die Ver-
knüpfung der Verwandtscbaftsformen mit der

Stammeseinteilung. Die Stämme zerfallen alle

in zwei Hauptabteilungen und in vier oder acht

Unterabteilungen; diese aber sind entscheidend

für die Eheschliefsung, soweit nicht daneben
noch der Totemismus in Betracht kommt, der

wie alle Naturvölker, so auch die Australier

vollkommen erfafst und in ihrem Denken be-

stimmt; denn die totemistiscbe Anschauung ge-

hört zu den Uranschauungen unseres menschlichen

Geschlechtes.

Die eindringlichen Forschungen des früheren

Werkes haben sich namentlich auf die Aruntas

bezogen. Jetzt kommen die Warramupga, Wor-
gaia, Umbaia, Tjingilli, Gnaji, Binbinga, Mara-

und Anulastämme in Betracht, von welchen die

ersten fünf und die letzten zwei wieder näher

zusammengehören. .Aufser der sozialen Organi-

sation wird uns aber auch das geistige Leben
dieser Völker mit einer Eindringlichkeit und Ge-
nauigkeit dargestellt, wie es früher nie der Fall

war. Alle haben einen animistischen Glauben

und alle haben die Vorstellung von früheren

Tagen, in welchen ihre Stammeltem entweder

als Tiere oder als Mittelding zwischen Menschen

und Tieren oder als halbentwickelte Wesen exi-

stierten und vielfach eine besondere Kraft und

Schöpfergewalt entwickelten. Sie glauben alle,

dafs die Seelen der Vorfahren, der alcheringa,

sich inkarnieren und in Leib und Blut der Nach-

folger übergehen, und dafs daraufhin der Geist

des Verstorbenen nach einiger Zeit wieder in

die Seelenwanderung eintritt. Viele haben heilige

Steine oder Hölzer (churinga), die von den Ur-

eltern herrühren und als IVäger ihres Geistes

erscheinen. Alle kennen totemistiscbe Einteilun-

gen, und aus dem Totemismus erwachsen nicht

nur eine Fülle von Sagen und Mythen, sondern

auch eine Menge von Feierlichkeiten, die oft

W^ochen in Anspruch nehmen, bei denen sie teils

die Altvordern verehren, teils deren Tun und

Treiben in episch -dramatischer Weise zu mimi-

scher Darstellung bringen. Dazu kommt der

Glaube an Zauber verschiedenster Art, an be-

sondere Zaubermenschen, es kommt dazu '
-
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Furcht vor Tod durch Verzauberung und die Ven-

detta, indem man den geheimnisvollen Mörder

in irgend einer mehr oder minder mystischen

Weise erkundet und an ihm Rache nimmt; und

während das wirtschaftliche Leben nur in den

äufsersten Anfängen steht, zeigt ihr Gemüts-

leben bereits mildere Seiten: namentlich die

Freundestreue ist heilig. Hierzu tritt eine pri-

mitive Dekorationskunst, ein gewisser Sinn für

rhythmische Bewegungen, womit ihr Geistes-

leben ziemlich abgeschlossen ist. Da die wirt-

schaftlichen Bestrebungen nicht über die An-

eignung von Naturprodukten hinausgehen, die

Pflege des Bodens unbekannt ist, so ist das

Leben ein recht ungeregeltes Wanderleben

und zeigt eine öde Eintönigkeit. Diese wird

nur unterbrochen durch religiöse Feierlichkeiten,

namentlich auch durch die Jünglingsweihe. die

einen wichtigen Abschnitt im Leben bildet und

mit Entbehrungen und manchen Qualen ver-

bunden ist.

Jetzt wissen wir genau, was wir von der

Kulturentwicklung dieser Völker zu halten haben.

Wir wissen, dafs insbesondere der religiöse

Glaube fast durchaus in den totemistischen Vor-

stellungen und der Idee der Seelenwanderung

aufgeht. Von einem Glauben an das Jenseits

und von der Idee höherer Wesen finden wir

fast nichts^ höchstens, dafs dann und wann eine

mystische Schlange verehrt wird, die, von un-

geheuren Dimensionen, eine riesige Gefahr für

die Menschheit sein könnte, aber einstweilen

unter der Erde verborgen liegt; aufserdem

werden gewisse Geister als gute oder böse

Geister verehrt oder gefürchtet; jedoch tritt

dieser Teil der religiösen Vorstellungen voll-

ständig hinter dem Totemismus zurück.

Zugleich wissen wir aber auch, dafs dem
jetzigen Stande der Völker eine Entwicklung

vorhergegangen ist, namentlich was ihre Haupt-

errungenschaft, ihre soziale Organisation, be-

trifft. Die einen Stämme sind auf dem Stande

des Mutterrechls geblieben, andere sind zum

Vaterrecht übergegangen, unter Beibehaltung

verschiedener mutterrechtlicher Züge. Die

Gruppenehe aber, die einst das Leben be-

herrschte, hat sich bei den meisten Völkern

mehr und mehr zurückgezogen. Wahrscheinlich

hängt dieser Übergang zur Einzelehe mit den

Änderungen des australischen Kontinents zu-

sammen, der, wie wir aus der Paläontologie

wissen, dereinst eine reiche Vegetation trug und

erst später auf starke Weise ausgedörrt wurde.

So war es möglich, dafs in früheren Zeiten

gröfsere Gruppen zusammenlebten, während mit

der sich steigernden Dürftigkeit der Nahrungs-

mittel die Gruppen nicht mehr so innig zu-

sammenbleiben konnten und sich in kleinere Fa-

milien trennten, die nur wieder von Zeit zu

Zeit ihre Gemeinschaft betätigten.

Die Erkenntnis der Urzeiten der Mensch-

heit gehört zu den reizvollsten Aufgaben der

P2thnologie und der Universalrechtsgeschichte;

sie ist durch die Studien dieser Forscher aufs

höchste gefördert worden, und glücklicherweist-

noch in einer Epoche, als solche Stämme ihre

volle Eigenart an sich trugen und noch nicht

unter dem Einflufs der Kultur den Kern ihres

Denkens eingebüfst hatten. Wünschenswert

wäre es, dafs alle Gebiete Australiens auf solche

Weise durchforscht würden, so dafs wir ein ab-

gerundetes Bild von dem Leben dieser ethno-

logischen Völkerklasse erhielten, welche die ur-

sprünglichen Bildungen der Menschheit noch in

ganz besonders hohem Mafse an sich trägt.

Berlin. Josef Kohler.

A. W. Nieuwenhuis [Dr.], Quer durch Borneo. Er-

gebnisse seiner Reisen in den Jahren 1894, 1896

bis 1897 und 1898—1900. Unter Mitarbeit von Dr.

M. Nieuwenhuis und v. Üxküll-Güldenbandt.
I. Bd. Leiden, Brill, 1904. XV u. 493 S. 8» mit

97 Taf. u. 2 Karten.

Das Werk ist gewissermafsen eine Umarbeitung und
Ergänzung von Nieuwenhuis' 1900 erschienenem Werke
»In Centraal Borneo«, das für unsere Kenntnis vom
Inneren der Insel und ihrer Bevölkerung epochemachend
gewesen ist. Der I. Band gibt einen eingehenden Be-

richt der Reise, die N. im Auftrage der holländischen

Regierung im Mai 1898 angetreten hat, auf der er zweimal

die grofse Insel durchquert hat, und deren politisches Er-

gebnis die Stellung der Stämme am oberen Kapuas und

Mahakam unter die Botmäfsigkeit der Regierung gewesen

ist. Von den Einwohnern zeichnet er ein Bild, das von dem
landläufigen sehr abweicht. Die geographischen , geo-

logischen und sonstigen naturwissenschaftlichen Einzel-

heiten hat N. in die Schilderung seiner Reise hinein-

gezogen , die ethnographischen Ausführungen bilden

meist selbständige Kapitel.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

Verein für Volkshunde.

Berlin, Dezembersitzung.

Oberlehrer Dr. Ernst Samt er sprach über Hoch-
zeitsbräuche. Anknüpfend an einen im März d. J.

gehaltenen Vortrag über antike und moderne Toten-

bräuche erörterte er die enge Verwandtschaft zwischen

Hochzeits- und Totenbräuchen. Beides seien zur Ab-

wehr von Geistern bestimmte Sühnriten. Der Mensch

einer primitiven Kulturstufe fühle sich, besonders bei

jeder wichtigeren Wendung seines Lebens, von Geistern

bedroht, nicht zum wenigsten in dem bedeutsamen

Augenblicke der Vermählung. Die Braut bedürfe zudem

noch besonderer Sühnung, weil sie in eine neue Familie

übertrete, deren Hausgötter nur die Angehörigen der

eigentlichen Familie schützen und über den neuen Ein-

dringling zürnen würden , wenn man sie nicht durch

Opfergaben und Sühnungen besänftigte. In England, in

der Türkei und bei den siebenbürgischen Zigeunern werfe

man dem Brautpaare einen alten Schuh nach. Dafs auch

diese eigentümliche Sitte in das Gebiet der Opfergaben

gehöre, suchte S. gegenüber anderen Deutungsversuchen

auf Grund zahlreicher Analogien nachzuweisen. Gerade

so wie der Inder ein von seinem Kleide losgerissenes

Stück als Totenopfer hingebe, um sich damit loszukaufen

und für alles andere von den Geistern Schonung zu er-

wirken, werfe man bei der Hochzeit den Schuh als ein

Stück seiner Kleidung den Geistern hin , um sie damit

abzufinden und so zu versöhnen. Wenn es in Sieben-
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bürgen heifse, die Zeremonie solle Fruchtbarkeit der Ehe
erzielen, so sei dies bei der Auffassung als Opfer leicht

rständlich; denn die Seelen der Toten, an die sich

se Bräuche ursprünglich richteten, spenden nach weit

verbreitetem Volksglauben Fruchtbarkeit nicht nur in der

Pflanzenwelt, sondern auch beim Menschen. S. behan-
delte auch den altrömischen Hochzeitsbrauch, nach dem
die Braut am Hochzeitstage Wollbinden an den Türpfosten
ihrer neuen Wohnung aufhängte und die Pfosten mit

it oder Ol bestrich. Der Wollbinde begegne man im
..;tertum bei jeglicher Sühnung; sie sei ein Ersatz für

das WoUvliefs, das Fett des geschlachteten Opfertieres,

also eine symbolische Andeutung des Opfers. Bei anderen
Gelegenheiten werde die Tür mit dem Blute des Opfer-

tieres bestrichen, damit die Geister abgefunden und vom
Eintritte in das Haus abgehalten werden — ein Ritus,

der auch 2. Buch Moses 12, 22 ff. zugrunde liege. Die

gleiche Bedeutung habe das Fett des Tieres im römischen
Hochzeitsbrauche. Statt seiner wird zum Bestreichen

des Türpfostens oder der Schwelle wohl auch Öl und
bei manchen Völkern Honig verwendet — beides auch
sonst Hauptbestandteile der den Überirdischen gewidmeten
Sühnopfer. Neben diesen Bräuchen, die die Beschwich-
tigung der Geister durch Geschenke zum Zweck haben,
trete noch eine andere .'^rt der Abwehr dieser Geister

auf, nämlich das Bestreben, sie durch Lärm zu schrecken.

S. führte eine Reihe von Bräuchen aus Griechenland,

Rom, Indien, Nord- und Südamerika, Bulgarien, Norwegen,
Tirol und Deutschland an, die darauf hinauslaufen. Ge-
rade bei der Hochzeit haben sich derartige Bräuche am
allgemeinsten und zähesten — bis in die Gegenwart —
erhalten, wenn auch nicht überall mehr in der wirklichen

Ausführung, so doch in dem Namen Polterabend.

Zeltschriften.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
1904, 10. C. Uhlig, Vom Kilimandscharo zum Meru
(Schi.). — P. Ehrenreich, Der XIV. Internationale

Amerikanisten -Kongreis zu Stuttgart. — H. Fischer,
Vom Achten Internationalen Geographen-Kongrefs.

Deutsche geographische Blätter. 27, 3. 4. Fr.

Teten s, Über Bremens Bedeutung als Handelsplatz. —
W. Hochstetter, Die Entwicklungsgeschichte des Nord-
deutschen Lloyd. — .'\. Wolken ha u er. War die magne-
tische Deklination vor Kolumbus' erster Reise~ nach .Ame-

rika tatsächlich unbekannt? — F. 0. Karstedt, Die

südfinnische Skärenküste von Wiborg bis Hangö.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. S, 4. V-

Pellandini, Usi e costumi di Bedano (Ticino). — G-

Züricher und M. Reinhard, Allerhand Aberglauben
aus dem Kanton Bern. — A. Rossat, Les paniers

(suite). — J. Ochsn er, .Volkstümliches aus Einsiedeln

und' Umgebung.

La Geographie. 15 Novembre. Drot, Notes sur
le haut Dahomey. — P. Mougin, Les poches intra-

glaciaires du glacier de Tete-Rousse. — Les communi-.
cations entre Djibouti et Addis -Abeba. — V. Huot,
Les reseaux ferres du Bresil.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Paul Simson [Oberlehrer an der Stadt. Oberrealschule

zu Danzig, Dr.], Geschiebte der Danziger
Willkür. [Quellen und Darstellungen zur
Geschichte Westpreufsens hgb. vom West-

preufs. Geschichtsverein. 3.] Danzig . L. Saunier,

1904. VIII u. 207 S. 8". M. 5.

»Willkür der Stadt Danzig. nannte sich

das Gesetzbuch, das zur Zeit des Danziger Frei-

staates, also bis 17 93 und auch noch über diese

hinaus zum Teil bis an die Schwelle der Orj^cn-
wart, in Danzig in Geltung war. Nur zw >. !

17 32 und 1761, war es im Druck crsch

reichte aber in seiner bandscbriftlichen Cbcnif-i- -

rung bis in die Mitte des 15. jabrb.s zurürk ; in

den Wandlungen, die es in diesen drei Jai

derten durchlaufen hat, spiegelt sieb ein bctt

lieber Teil der inneren und auch der äufseren

Geschichte der Stadt ab. Es war somit clrt

dankbare Aufgabe für einen Kenner der Danzi

ger Geschichte, wie Paul Simson, der den Lesern
dieser Blätter als Verfasser einer trefflichen Ge-
schichte des Danziger Artushofes (s. DLZ. 1901,
Sp. 1143) bekannt ist, den Wandlungen diesrs

Rechtsdenkmales nachzugeben.

Nachdem er in einem einleitenden Kap. (S.

l— 10) den Begriff der Willkür als Rechtsvor-

schrift für Land und Stadt und die uns erhalte-

nen Willküren im Ordenslande Preufsen (aber

die Bezeichnung ist nicht nur auf dieses be-

schränkt), sowie die Stellung der Ordensregie-

rung zu diesen Akten der Selbstverwaltung er-

örtert hat, wendet er sich im 2. Kap. (S. 11 — 65)
der ältesten Danziger Willkür zu, die wahrschein-

lich in ihrer jetzigen Gestalt aus dem Jahre 145 5

stammt, aber auf eine Reihe Einzelverfügungen

aus der Ordenszeit, die jetzt wohl von neuem
zusammengestellt wurden, zurückgeht. Sie ist

nur in einer vollständigen Handschrift, des Dan-

ziger Staatsarchivs X f l, dem amtlichen Exem-
plar des Rates, erhalten, und deshalb bat S.

beim Abdruck dieser Handschrift (S. 25 — 65)

alle Eigentümlichkeiten der Rechtschreibung bei-

behalten. Ihr Inhalt ist sehr bunt; gänzlich un-

geordnet stehen Bestimmungen über Prozefs,

Strafrecht, Erbrecht, Handelsrecht, Markt- und

Sittenpolizei und noch anderes nebeneinander.

Bald nach 147 9 genügte das bis dabin geltende

Rechtsbuch nicht mehr; es wurde umgearbeitet,

verbessert und vermehrt; von dieser zweiten

Redaktion in 215 §§ (die erste Willkür bat 165)

haben sich zehn Handschriften erhalten. Im

3. Kap. (S. 66— 91) beschäftigt sich S. mit die-

ser Umarbeitung, erörtert sehr eingebend ihre

Unterschiede von der ersten und stellt (S. 8

1

— 91) die Überschriften der 215 §§ zusammen,

indem er die entsprechenden Nummern der ersten

Willkür danebenstellt. Diese zweite Redaktion

blieb bis 1574 in Geltung. Erst nach den

Kämpfen, die mit der Abweisung der soge-

nannten Statuta karnkoviana 1570 endeten, er-

hob die Vertretung der Zünfte und Gewerbe,

die dritte Ordnung, den gerechtfertigten Rut

nach einer > Reformation-^ der Verfassung, di'-

zunächst 1574 zum Erlafs der dritten \\

führte; ihr ist Kap. 4 (S. 92—110) gewi

von ihr haben sich S Handschriften erhalten.

Aber schon 157 7, bald nach dem .Abzug Stephan

Bathorys von Danzig, begann eine neue Revi-

sion, die freilich erst 15'>7 ^u Ende gel.
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und in der vierten, in 43 Handschriften über-

lieferten Willkür ihren Ausdruck fand (Kap. 5,

S. 111— 128); in dieser wurde zum ersten Mal

eine systematische Gliederung des Stoffes in 3

Bücher, die aber noch recht mangelhaft ausfiel,

vorgenommen. 38 Jahre hören wir nun nichts

von Änderungen, aber von 1635 an beginnen in

den Ordnungsrezessen wieder die Verhandlungen,

die immer nur, wenn die Verfassung der Stadt

durch Eingreifen der Krone in eine Krisis tritt

(167 7/7 8 durch Johann Sobieski, 1749—52
durch August III.) einen Schritt weiter kommen.
Erst 1761 wird die 5. und letzte Redaktion,

die gleich gedruckt wird, fertig (Kap. 6 u. 7,

S. 129—143, 144—165). Das Schlufskapitel

(S. 166— 170) schildert die letzten Schicksale

der Willkür, deren eherechtliche Bestimmungen

erst jetzt allmählich erlöschen. In einer Beilage

stellt S. in 5 Tabellen die verschiedenen §§ der

5 Willküren zusammen und fügt ein sehr sorg-

fältig gearbeitetes Sachregister, in dem zahl-

reiche schwer verständliche Ausdrücke der älte-

sten Willkür erklärt werden , bei. Die trotz

des spröden Stoffes sehr anschauliche Darstellung

erörtert eingehend den Einflufs, den Wirtschaft,

Politik und Verfeinerung der Sitten auf die all-

mähliche Umbildung der Rechtsvorschriften ge-

habt haben, nur ob und wiefern auch fremde

Rechte, das römische Recht und das auch in

Danzig nicht fehlende gelehrte Richtertum, in

den verschiedenen Fassungen der Danziger Will-

kür zu verspüren sind — diese Frage hat der

Verf. nicht aufgeworfen. Das scheint mir aber

auch der einzige Mangel seiner abschliefsenden

Arbeit zu sein.

Berlin. M. Perlbach.

Max Rumpf [Dr. jur.]. Die Teilnahme an un-

erlaubten Handlungen nach BGB. Auch

als Göttinger Inaug.-Dissert. gedruckt. Oldenburg, G.

Stalling (Max Schmidt), 1904. 2 Bl. u. 128 S. 8". M. 3.

Der Verf. erörtert zunächst die Tatbestands-

merkmale des § 830 Abs. 1 Satz 1. BGB.: un-

erlaubte Handlung, die nach seiner Ansicht in

den Fällen nicht nur der Schuld-, sondern auch

der Gefährdungshaftung wie des BGB. so auch

anderer Reichs- und Landesgesetze, gegeben

ist; Verursachung, die er im Anschlufs an M.

Rümelins objektive Fassung der adäquaten Kau-

sallehre bestimmt und, wenn psychisch ver-

mittelt, nur in der Form der Anstiftung für

haftungbegründend erklärt; gemeinschaftliche Be-

gehung, die nicht nur zwischen vorsätzlich, sondern

auch zwischen fahrlässig und schuldlos Handeln-

den gegeben sein kann. Er interpretiert die Be-

teiHgung im Sinne des
J^
830 Abs. l Satz 2 BGB.

als ein schuldhaftes, gemeinsames Handeln mehre-

rer Personen, deren eine, aber ungewifs welche,

einen Schaden verursacht, deren jede aber durch

ihre Tätigkeit die Gefahr eines solchen begründet

hat, und entdeckt neben diesem noch einen

zweiten Fall der Teilnahme trotz fehlenden Kausal-

zusammenhangs. Weiter sucht der Verf. darzutun,

dafs auch Delikts- und Vertragsschuldner bei

gemeinsamer Schadenstiftung solidarisch haften.

SchliefsHch wird nachzuweisen versucht, dafs trotz

§ 426 auf Grund des § 242 BGB. die Teilnehmer

in ihrem Verhältnis zueinander im Einzelfall zu

ungleichen Teilen haften können, und dafs § 840
Abs. 3 BGB. trotz entgegengesetzten klaren

Wortlauts die §§ 834, 838 nicht unter sich be-

greife, dafs er sich aber andrerseits auch auf

alle aufserhalb des BGB. normierten Fälle der

Gefährdungshaftung beziehe. Für eine Anfänger-

leistung ist die Arbeit selbständig gedacht und

gut geschrieben.

Heidelberg. Gustav Radbruch.

Max Behm, Allgemeine Handelskunde. I. u.

II. Teil. [Sammlung von Lehrmitteln für Fach- und
Fortbildungsschulen, hgb. von O. Knörk.] Berlin,

E. S. Mittler & Sohn, 1905. 76 u. 75 S. 8". Je

M. 0,90.

Dem Zweck der Sammlung entsprechend tritt in der

Darstellung das Theoretische hinter dem praktisch Brauch-

baren zurück. Im I. Teil behandelt der Verf. das Wesen
des Handels und die Formen des Handelsbetriebes,

unterrichtet über die Personen des Handels, über den

Kontorbetrieb, über Post- und Telegraphenwesen, Güter-

versand, Warenberechnung, Zollwesen und Zahlungs-

verkehr. Den Inhalt des II. Teils bilden das Geld- und

Münzwesen, das Wechselwesen, der Giroverkehr, das

Bankwesen, der Effekten- und Börsenverkehr, die aus-

gebildeten Formen des Handels und die Stellung des

Staates zum Handel.

Notizen und Mittellungen,

fleseilschaften and Terelne.

Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft

und Volkswirtschaftslehre.

Berlin, Januarsitzung.

Dr. Ernst Loeb sprach über die grofsen europäi-

schen Effektenbanken, ihre volkswirtschaft-
liche Bedeutung und ihre Stellung im Aktien-
recht. Dem Umwandlungsprozefs, der in der Produktion,

im Handel und im Verkehr vor sich ging, mufste sich

auch der Bankverkehr anpassen, und es war nur natur-

gemäfs, dafs mit der Konzentration der Produktion und

der Zusammenfassung der Betriebe sich auch für die

Besorgung des Geld- und Kreditverkehrs eine starke

Konzentration der Banken und ein Zusammenschlufs zu

Grofsbetrieben vollzog, wie in der Industrie. Diese Ent-

wicklung im Bankwesen hat sich in den verschiedenen

Ländern Europas nicht gleichmäfsig vollzogen und ist

auch bis heute noch nicht zu einem gleichmälsigen Ab-

schlufs gelangt. Der Unterschied wird am besten klar,

wenn man von der Entwicklung des englischen Bank-

wesens ausgeht. Das englische Bankwesen ist charak-

terisiert durch die weitgehende Arbeitsteilung unter den

Banken als solche einerseits und den Banken und der

Börse anderseits. Die zunftmäfsige Verfassung der eng-

lischen Börse macht das Börsengeschäft in England zu

einer speziellen Berufstätigkeit im Bankgewerbe, die dem

Broker und dem Jobber zufällt. Die Banken als solche

haben keinen Zutritt zur Börse und müssen ihre Auf-

träge an der Börse durch den Broker ausführen lassen,

der sich seinerseits wieder an den Jobber wendet. Aber

auch die übrigen Banktätigkeiten sind in England weit

spezialisiert und geteilt zwischen dem banker, dem
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merchant und den banks, namentlich den jointstock-

banks. Die Depositenbanken widmen sich speziell der

Pflege des Depositengeschäftes und sind im Interesse der

Sicherheit der Depositare in ihren Aktivgeschäften be-

schränkt auf die .Anlage der Depositen im Wechselge-

schäft, in sicheren Lombards und in den besten

Staatspapieren. Neben diesen Banken bestehen noch

die sogenannten foreign banks, die speziell den Verkehr

mit dem Ausland pflegen. Unter diesen haben nament-

lich die Filialen der grofsen deutschen und französischen

Banken eine gröfsere Bedeutung erlangt. Dafs das

Emissionsgeschäft in England bis heute im wesentlichen

in den Händen der privaten merchants liegt, hängt zum
Teil mit der englischen .'Aktiengesetzgebung zusammen,
die die Ausgabe von kleinen Aktien von 1 Lstr. zuläfst

und durch den kleinen Nominalbetrag dieser Werte die

Heranziehung weiterer Kreise des Publikums nicht

nur in England, sondern auch im Ausland ermöglicht.

In Deutschland wurde eine Grofsbank ins Leben ge-

rufen durch die scheinbaren Erfolge, welche der von
den Gebrüdern Pereire gegründete Credit mobilier in

den ersten Jahren seiner Tätigkeit hatte. Der Credit

mobilier, dessen Gründer Saint-Simonisten waren, wollte

einen Kampf gegen das private Bankkapital führen und
im grofsen Stil sich dem Gründungs- und Spekulations-

geschäft widmen. In richtiger Erkenntnis der Vorliebe

des französischen Kapitals für fest verzinsliche Werte
hatten die Gründer ihren Plan darauf basiert, durch

Ausgabe von fest verzinslichen Obligationen gegen die

im Portefeuille der Bank befindlichen Aktien sich jeweils

die Möglichkeit weiterer Kapiualserhöhung zu verschaffen.

In Deutschland wurde die erste deutsche Effektenbank,

wenn man vom Schaaffhausenschen Bankverein absieht,

auf .Anregung von Moritz von Haber im Jahre 1853 in

Darmstadt gegründet, und zwar die Bank für Handel

und Industrie. Die grofsen Perioden der Entwicklung

des deutschen Bankwesens, die erste Periode bis zum
Ausbruch der Krisis 1859, die zweite von 1867— 1870,

die dritte von 1870—1895 und die vierte von 1895—1903
sind am besten charakterisiert durch folgende Momente:
Die Krisis des J. 1857 lehrte die deutschen Effekten-

banken, dafs es nicht ihre Aufgabe sei, neue Unter-

nehmungen in der Industrie ins Leben zu rufen, und
sie begnügten sich in der Folgezeit mehr mit der Um-
wandlung bestehender Unternehmungen in Aktiengesell-

schaften. Bis zur Gründung des Deutschen Reiches

beschränkte sich ihre Tätigkeit im wesenthchen auf

Deutschland. Erst seit 1870, seit Gründung der Deut-

schen Bank, gehen die Banken zielbewufst vor, den

deutschen Handel im Ausland von der Vermittlung der

englischen Bankwelt unabhängig zu machen. Seit

Anfang der 70er Jahre beginnt auch ein aufserordent-

licber Dezentralisationsprozefs im Bankwesen, hervor-

gerufen durch das auf Heranziehen von Depositen

hinzielende System der Deutschen Bank, die richtig

erkannte, dafs die Quintessenz des Bankgeschäfts darin

besteht, mit fremden Mitteln zu arbeiten. Die Periode

seit 1895 ist gekennzeichnet durch Bankfusionen und
Bankkartelle. Dafs die deutschen Banken in zunehmen-
dem Mafse an Stelle der Gründung eigener Filialen

mehr und mehr dazu übergingen, bestehende Aktien-

banken in der Provinz zu übernehmen, hängt in sehr

erheblichem Mafse wiederum mit dem Aktiengesetz zu-

sammen. In Frankreich ist eine so weitgehende Kon-
zentration des Effektenbankwesens wie in Deutschland

nicht eingetreten, namentlich deshalb nicht, weil dort

die Banken nicht in dem Mafse Industriebanken sind,

wie in Deutschland, da Frankreich noch heute in viel

höherem Mafse Agrarstaat ist. In der Schweiz hat

sich die Entwicklung des Effektenkbankwesens ähnlich

vollzogen wie in Deutschland, dasselbe gilt in neuerer

Zeit von Rufsland. Dafs diesem Entwicklungsgang der

Aktienbanken unser Aktien- und Bankrecht vielfach

nicht gefolgt ist, steht aufser Zweifel. Die Bestimmungen
speziell der deutschen Gesetze beschränken sich auf die

Pflicht der Bilanzver."

banken gilt, sonder:

Haft., die ßankgcschaiic ncui-it^crK

Stimmungen über die Grundsät/e,

aufzustellen ist, noch ganz. Für ücn < icsrugci i-

es sich stets darum hundein, dafür zu sorgen,
den Bankbilanzen die Verteilung des Ristkos eviu«;:ii

gemacht wird und dadurch die Sicherheit der Bank von
der Öffentlichkeit kontrolliert werden kann

l>rROBalrlirOBU.

Der ord. Prof. f. Volkswirtschaft. Finanzwiss. und
Statistik an der Univ. Würzburg Dr. Georg Schanz ist

zum Geh. Hofrat ernannt worden.
Der aord. Prof. f. Landwirtschaft an der Techn

Hochschule in München Dr. Emil Pott ist als Prof.

Leisewitz' Nachfolger zum ord. Prof. ernannt worden.
an seine .Stelle tritt der Schriftführer des landwirtschaftl.

Kreisvereins der Oberpfalz, (Jkonomierat Dr. August
Seh ei der.

Den Direktoren der Statist. Ämter der Städte Char-

lottenburg und Schöneberg Dr. Johannes Rahts und
Dr. Heinrich Silbergleit ist der Titel Professor ver-

liehen worden.
Der ord. Prof f. Straf- und Völkerrecht an der Univ

München Dr. Emanuel Ullmann ist zum Geheimen Rat

ernannt worden.

Der Privatdoz. f. Kirchenrecht an der Univ, Münster

Dr. theol. et jur. J. Böckenhoff ist als aord. Prof. an

die Univ. Strafsburg berufen worden.

Der Privatdoz. f. Staats- und Verwaltungsrecht an

der Univ. Bonn Dr. Fritz Stier-Somio ist der Titel Pro

fessor verliehen worcfen.

CniTersititsscbrinen.

Dissertationen.

H. May, Die Landwirtschaft der Wetterau unter Be-

rücksichtigung der natürlichen, wirtschaftlichen und sozi-

alen Verhältnisse. Giefsen. 156 S.

A. Schmidt, Die wichtigsten Tarife der deutschen

Reichs-Postverwaltung. Leipzig. 115 S.

K. Sepp, Die Einheitlichkeit der Leibrente und ihre

Wirkungen. Erlangen. 58 S.

E. Siegel, §810 des Bürgerlichen Gesetzbuches al.s

Vorlegungsgrund im Prozefs. Halle. 7 1 S.

»n erschienen« Werke.

L. Gumplowicz, Geschichte der Staaisiheorien.

Innsbruck, Wagner. M. 12.

K. Rathgen, Die Japaner und ihr Wirtschaftsleben.

[Aus Natur und Geisteswelt. 72.] Leipzig, Teubner.

Geb. M. 1,25.

J. Hatschek, Englisches Staatsrecht mit Berück-

sichtigung der für Schottland und Irland geltenden Son-

derheiten. 1. Die Verfassung. [Handbuch des ÖffentL

Rechts. IV. II 4. I.] Tübingen, Mohr. .M. 18.

H. Zint, Urkundenunterdrückung und Grenzfrevel

in § 274 des Strafgesetzbuchs. [Belings Strafrechtl. Ab-

handlgn 58] Breslau, Schletter. M. 2,80.

S.Keller. Der Beweis. Eine rechtshistorische Studie

aus dem Sachsenspiegel. [Dieselbe Sammlung.

Ebda. M. 1,50.

Zeitsckriften.

Zeitschrift für Sozialtvissenschaft

Steinmetz. Feminismus und Rasse. — M. v. Brandt.

Unser Vaterland Japan. — F. Schiller. Zwei Jahre

Fürsorgeerziehung. - G. v. Below. Zur Würdigung

der historischen Schule der Nationalökonomie. VUI.

La Science sociale. Decembre. A. de Preville

L'ouverture du Thibet. U Bouddhisme et Ic Laroaisme.

Giornale degli E.onomisti. Novembre. E. Sella.

Della natura logica dei problemi terminall deU'economia

politica. — C. Dragoni, Sull'istituzione di un ispettorato

del lavoro. - V. Giuffrida, Sülle zone franche do-

ganali. — L. Nina, La situazione finanziaria del co-
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mune di Roma. — F. Corridore, La popolazione e la

situazione finanziaria dello Stato romano nel secolo XVIII.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10, 1. H. Dernburg,
Zum fünften Jahrestag des neuen bürgerlichen Rechts.

— P. Laband, Rechtspflege und volkstümliches Rechts-

bewufstsein. — Fötsch, Sprache der Juristen, der Ge-

setze, der Geschäftswelt. — R. Leonhard, Beiträge zur

Irrtumslehre. — v. He nie. Der 57. Band der Entschei-

dungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. — J. Kohler,
Die Gesetzgebungspolitik des 19. Jahrhunderts. — Nie-

meyer. Das Völkerrecht und der russisch -japanische

Krieg. — Heimberger, Zur reichsgesetzlichen Rege-

lung des Strafvollzugs.

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht. N. F.

41, 1. 2. K. Lehmann, Die skandinavischen Entwürfe

eines Gesetzes über den Kaufvertrag. — K. Schneider,
Das Grenzgebiet von Strandungsordnung und Binnen-

schiffahrtsgesetz. — Joerges, Zum Recht des Fern-

sprechverkehrs. — P. Brunswig, Die vertragsmäfsige

Haftung des Ratgebers. — L. Per eis, Das Internatio-

nale Signalbuch und das deutsche Seerecht. — von
Obstfeider. Zur Besitzausübung durch Treuhänder

beim Warenlombardverkehr.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Carus Sterne, Werden und Vergehen. Eine

Entwicklungsgeschichte des Naturganzen in gemein-

verständlicher Fassung. 6., neubearb. Auflage her-

ausgegeben von Wilhelm Bo eise he. I. Bd.:

Entwicklung der Erde und des Kosmos, der

Pflanzen und der wirbellosen Tiere. Berlin,

Gebrüder Borntraeger, 1905. 551 u. XXIII S. 8"

mit 379 Abbild, im Text und 28 Taf. in Holzschnitt

und Farbendruck. 20 Lief, zu M. 0,50.

Der unter dem Pseudonym Carus Sterne be-

kannte Schriftsteller Dr. Ernst Krause ist im

August 1903 gestorben. Sein Hauptwerk »Wer-

den und Vergehen«, welches bis dahin schon

fünf Auflagen erreicht hatte, gehört seit mehre-

ren Jahrzehnten zu den beliebtesten populär-

wissenschaftlichen Darstellungen der 'Entwicke-

lungslehre und Deszendenztheorie. Die Bearbei-

tung der ö. Auflage, welche soeben erscheint,

ist dem bekannten Schriftsteller Wilhelm Boelsche

übertragen worden. Er wollte den ursprüng-

lichen Charakter des Buches möglichst erhalten

und sah also seine Aufgabe hauptsächlich darin,

die Disposition des Stoffes, die durch mannig-

fache Zusätze allzusehr verwischt worden war,

wieder deutlicher hervortreten zu lassen und

manche Unklarheiten zu verbessern. An einigen

Punkten sind die Resultate neuerer Forschungen

berücksichtigt worden, auch einige neue Bilder

kamen hinzu. Das Buch ist mit Abbildungen im

Text reichlich ausgestattet, von welchen manche

freilich noch mit der älteren Technik hergestellt

sind und wohl durch zartere Bilder hätten ersetzt

werden dürfen. 21 schöne, zum Teil farbige

Tafeln, die meistens vorzüglich ausgeführt

sind, zieren das Buch. Das Werk wird sich

auch in der neuen Ausgabe wieder viele Freunde

erwerben. Ohne scharfe Polemik und ohne über-

mäfsige Bevorzugung einzelner Spezialgebiete

gibt der Verf. eine übersichtliche Entwickelungs-

geschichte unserer Erde und der Tier- und Pflan-

zenwelt. Eine Fülle von Tatsachen aus dem
astronomischen, geologischen, botanischen und

zoologischen Gebiete ist in dem reichhaltigen

Buche verwertet. Die Darstellung ist anziehend

und allgemeinverständlich.

Jena. H. E. Ziegler.

Annuaire pour l'an 1905, public par le Bureau
des Longitudes. Avec des notices scientifiques.

Paris, Gauthier-Villars, 1905. 669, 74 u. 44 S. kl. 8».

Fr. 1,50.

Nach den neuen Bestimmungen des Bureau soll das

bekannte Jahrbuch genaue Angaben aus den Gebieten

der Mefs- und Münzkunde, der Geographie, der Statistik

und der Meteorologie sowie der Physik und Chemie

bringen, doch wird ein zweijährlicher Turnus eintreten;

infolgedessen sind die chemischen und physikalischen

Angaben für das folgende Jahr zurückgestellt. Im astro-

nomischen Teile findet sich diesmal ein Artikel über

den julianischen Kalender, Tafeln zur barometrischen

Höhen- Berechnung, ein vollständiges Verzeichnis der

veränderlichen Sterne, deren Periode bekannt ist, die

Sternparallaxen, Doppelsterne, Eigenbewegungen und

Stern -Spektroskopie. Der von Levasseur herrührende

geographisch-statistische Teil will nach amtlichen Daten

einen möglichst vollständigen und genauen Abrifs der

»statistischen Geographie« der verschiedenen Länder

geben. Neu ist der Abschnitt über die Meteorologie.

Nur eine wissenschaftliche Abhandlung ist dem Bande

diesmal beigegeben, der zweite Teil von P. Hatts ele-

mentarer Erklärung von Ebbe und Flut. Den Schlufs

bilden ein Verzeichnis der Mitglieder des »Bureau*, so-

wie ein systematisches und ein alphabetisches Inhalts-

verzeichnis.

F.Lukas, Die Psychologie der niedersten Tiere.

Wien, W. Braumüller, 1904. 272 S. 8°. M. 5.

Die ersten Spuren psychischen Lebens hat der Verf.

bei den Hydroidpolypen gefunden. Wichtig ist es für

den Organismus nur »in der Form eines Bewegung

auslösenden Begehrens, eines bewufsten Bewegungs-

antriebes«, während »Empfindung allein und Gefühl

allein für den Organismus bedeutungslos istc Das Be-

gehren ist »in seiner primärsten Form bewufst gewor-

dener Bewegungsantrieb I. Indessen ^entzieht sich das

Psychische in den Tieren unserer Erfahrung«, und wir

haben »für sein Erkennen kein unfehlbar sicheres Mittel«,

können daher auch niemals mit voller Bestimmtheit die

Frage beantworten, auf welcher Stufe des Tierreichs das

erste Mal Bewufstsein eintritt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Auf der Lick - Sternwarte zu New York ist mit Hilfe

des Crosley- Reflektors ein neuer Mond des Jupiter

aufgefunden worden.

Dem Landesgewerbemuseum in Stuttgart hat vor

kurzem der Geh. Kommerzienrat Junghans in Schram-

berg sein Museum für Zeitmefskunst , die be-

deutendste Uhrcnsammlung der Welt, als Geschenk

überwiesen.

Der Victoria- Jubiläumspreis der Royal So-

ciety in Edinburg sowie die goldene Lavoisier-

Medaille der Academie des sciences zu Paris ist dies-

mal an Prof. James De war für seine Untersuchungen

über die Verflüssigung der Gase und über die chemi-

schen und physikalischen Eigenschaften der Stoffe bei

niedrigen Temperaturen verliehen worden.
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Am 29. Dezember 1904 ist auf der Sternwarte zu
Marseille von Borelly ein neuer Komet entdeckt worden.

Er hatte etwa die Helligkeit eines Sternes 10. Grofse

und stand im östlichen Teile des Walfischs, am 4. Januar

ungefähr 4 Grad nördlich von dem Sterne ö' 3. Gröfse.

Sein Meridiandurchgang erfolgt gegen 7 Uhr Abends.

Seine Bewegung ist nach Nordwesten gerichtet, etwa

auf den Stern « im Bilde der Fische zu. Es ist das

der fünfte Komet, der im Jahre 1904 aufgefunden

worden ist.

Personalchronlk.

Der aord. Prof. f. Mathem. an der Univ. Breslau

Dr. Ernst Neumann ist an die Univ. Marburg versetzt

worden.

Der Dozent f. Physik an der Techn. Hochschule in

Danzig Prof. Dr. Friedrich Dolezalek ist als aord.

Prof. an die Univ. Göttingen berufen worden.

Der ord. Prof. f. Zool. an der Univ. Berlin Geh.

Reg.-Rat Dr. Karl Moebius tritt von seinem Amt als

Leiter der Sammlungen für Naturkunde und des zoolog.

Museums zurück.

Der aord. Prof. f. Botanik u. naturwissenschaftl.

Hygiene an dei- Techn. Hochschule in Karlsruhe Dr.

W. Migula ist als Prof. f. Botanik an die Forstlehr-

anstalt in Eisenach berufen worden.

Der Privatdoz. f. Geologie, Paläontol. u. Geogr. an

der Univ. Erlangen Dr. Max Blanckenhorn ist auf

seinen Wunsch aus dem Lehrkörper der Univ. aus-

geschieden.

An der Univ. Leipzig hat sich der Assistent am
Laboratorium f. angewandte Chemie Dr. Georg Locke-
mann als Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

Der Observator an der Kgl. Sternwarte zu Berlin

Dr. Hans Battermann ist als Prof. Struves Nachfolger

zum ord. Prof. f. Astronomie an der Univ. Königsberg
ernannt worden. An seine Stelle tritt der 1. Assistent

an der Landessternwarte auf dem Königstuhl bei Heidel-

berg Dr. L. Courvoisier.

Der Prof. f. Chemie an der Techn. Hochschule zu
Braunschweig Dr. Guido Bodländer ist am 27. Dezbr

,

48 J. alt, gestorben.

Unirersitätssch riften.

Habilitationsschrift

.

W. Ludwig, Projektive Untersuchungen über die

Kreisverwandtschaften der nichteuklidischen Geometrie.

Karlsruhe. 54 S. u. 1 Taf.

Dissertationen.

0. Nothdurft, Einige Versuche über den Hallwachs-
und Le Bon-Effekt. Freiburg i. B. 59 S.

F. Hodgson, Resonanzversuche über das Verhalten

eines einfachen Kohärers. Giefsen. 39 S. u. 16 Taf.

S. Labendzinski, Über die Konstitution der ge-

lösten Schwermetallsalze auf Grund von Potentialmessun-

gen. Breslau. 48 S.

Neu erschienene Werke.

G. Jaumann, Die Grundlagen der Bewegungslehre
von einem modernen Standpunkte aus. Leipzig, J. A.

Barth. M. 11.

F. Frech, Aus der Vorzeit der Erde. [Aus Natur
und Geisteswelt. 61.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

Zeltsrhrlften.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. 51,3.
L. Henneberg, Zur Torsionsfestigkeit; Über einige

Folgerungen, die sich aus dem Satz von Green für die

Torsion von Stäben ergeben. — C. Runge, Über die

Formänderung eines zylindrischen Wasserbehälters durch

den Wasserdruck. — A. Kneser, Ein Beitrag zur

Theorie der schnell umlaufenden elastischen Welle. —

F. Ludwig, Die biometrische Analyse einer Pflanzen
Spezies. — L. Rrmenyi, Pczval« Theorie Jcr T')n

Systeme.

Zeitschrift für anorganische ('hcmte.

Milbauer, Über die Einwirkung des Sulfocyank.:

auf Metalloxyde bei höheren Temperaturen. Zwc
Selenverbindungen: Uranylselenid und Kn!
selenid. — F. W. Küster, Beiträge zum Sch.v

kontaktverfahren

.

Proceedings of the Physical Society of London.
December. Ch. Cree, The law of action between
magnets and its bearing on the determination of the

horizontal component of the earth's magnetic force with
unifilar magnetometers. — J. A. Fleming, A model
illustrating the propagation of a periodic electric current

in a telephone cable, and the simple theory of its Ope-

ration. — A. E. Garrett and R. S. Willows, Chemical
dissociation and electrical conduclivity. — W. M. Thorn-
ton, The magnetization of iron in bulk. — M. E. J.

Gheury, Exhibition of Admiral Fleuriais's Gyroscopic
Horizon.

// Nuovo Cimento. Ottobre. G. Belluzzo, Principi

di termodinamica grafica. — A. Filippini, Sopra il

fenomeno di Hertz. — A. Bernini, Süll' influenza della

temperatura nella conducibilitä elettrica del litio. —
L. Giuganino, Sopra il potenziale elettrodinamico. —
A. Righi, Di alcuni fenomeni osservati neu' aria

ionizzata da corpi radioattivi.

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und
Palaeontologie. 20, 1. A. Ost ho ff. Über die Reflexion

und Brechung des Lichtes an Zwillingsebenen vollkommen
durchsichtiger, inaktiver, einaxiger Krystalle. — W. Volz.
Der Vulkan Papandajan in West- Java. — L. Hezner.
Über einige in schweizerischen Pfahlbauten gefundene

Steinwerkzeuge. — A. Tornquist, Beiträge zur Geo-

logie der westlichen .Mittelmeerländer.

Beiträge zur wissenschaftlichen Botanik. 5, 1.

H. Morstatt, Beiträge zur Kenntnis der Resedaceen. —
G. Schmidt, Über die Atmung ein- und mehrjähnger

Blätter im Sommer und im Winter. — O, Mezger,
Untersuchungen über die Entwicklung der Flechtenfrucht.

— M. .'\rct, Untersuchungen über die Atmung der

Pflanze in aufrechter und umgekehrter Lage. — E. Lang,
Beiträge zur Anatomie der Krustenflechten.

Boianisk Tidskrift. 26. 2. F. Bergesen og

C. Jensen, Utoft Hedeplantage. — C Raunkiaer,
Et maerkeligt Bygningsforhold hos .Milla biflora Cav.
— C. H. Osten feld, Studies on Phytoplankton. II. Hl.

— E. A. Wainio, Lichenes ab Ove Paulsen praecipuc

in Provincia Ferghana et a Boris Fedtschenko in Tjan-

schan anno 1898 et 1899 collecti. — O. Paulsen.
Lieutenant Olufsen's second Pamir- Expedition. Plants

collected in Asia-Media and Persia. II. — L. A. Hauch.
Om den saakaldte >Spredningsevne* hos vore Trae-

arter. — C. Chr istensen, On the .American species of

Leptochilus Sect. Bolbitis; A new Elaphoglossum from

Brazil. — M. Vahl, Notes on the summerfall of the

leaf on the Canary-Islands.

Wiener entomologische Zeitung. 23, 9. K. Petri,

Bestimmungstabelle der mir bekannt gewordenen .Arten

der Gattung Lixus Fab. aus Europa und den angrenzen

den Gebieten. — P. L. Czerny, Revision der Helo

myziden. — G. Breddin, Noch einiges über Colobasi-

astes Bredd. (Rhynchota heteroptera). — .A. Fleischer,

Biologisches über Liodes- Arten (Coleoptera) ; Liodes

(Trichosphaerula m.) scita Er. — E. Reitter, Sechs

neue Coleopteren aus der paläarktischen Region; Coleo-

pterologische Notizen.

Archivio zoologico. H, 1. R. Issel, Sui rotiferi

endoparassiti degli enchitreidi — P. Enriques, Dells

circolazione sanguigna nei Tunicati. - G. Mazza-
relli. Contributo alla conoscenza delle larve Hbere degli

Opistobranchi. — C. Barbieri, Ricerche sullo svlluppo
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del midollo spinale negli anfibi. — C. Emery, Le affi-

nitä del genere Leptanilla e i limiti delle Dorylinae. —
F. S. Monticelli, II genere Lintonia Montie.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. N. F.

32, 2. W. Gadzikie wicz, Über den feineren Bau des

Herzens bei Malakostraken. — W. v. Göfsnitz, Ein

weiterer Beitrag zur Morphologie des Zwerchfelles. —
J. H. Fl eure, Zur Anatomie und Phylogenie von Hali-

otis. — M. Fernandez, Zur mikroskopischen Anatomie
des Blutgefäfssystems der Tunikaten. — H. Egge-
ling, Über die Drüsen des Warzenhofes beim Menschen.

Bulletins et Metnoires de la Societe d'Anthropo-

logie de Paris. 1904, 3. Th. Volkov, Variations

squelettiques du pied (fin). — P. Salmon, Influence

du sexe sur le dessin. — L. Lapicque, Sur l'emploi

d'une toise horizontale en campagne, experience faite

dans le Sud de l'lnde. — W. Bogoraz, Idees religi-

euses des Tchouktchis.

Medizin.

Referate.

Die Kinderfehler. Zeitschrift für Kinderforschung mit

besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Patho-

logie. Herausgegeben von Mediz.-Rat Dr. Koch,
Direktor J. Trüper und Rektor Chr. Ufer. IX.

Jahrg. Langensalza, Beyer & Söhne, 1903/04. M. 4.

Die Hefte dieser pädagogisch- medizinischen Zeit-

schrift, die jede zwei Monat erscheinen, setzen sich aus

drei Teilen zusammen ; der erste enthält selbständige

Aufsätze, der zweite Mitteilungen über den Stand der

pädagogischen Pathologie und kleinere Beiträge, der

dritte Rezensionen. Von den Aufsätzen des Jahrganges

sind zu nennen Hieronymus, Die Vererbung und
erbliche Belastung in ihrer Bedeutung für Jugend- und
Volkserziehung. Der Verf. zieht Lamarcks, Darwins,

Haeckels, Weismanns und Lombrosos Ansichten heran

und würdigt sie genauer. Der zweite Aufsatz gibt den

Vortrag wieder, den Medizinalrat Engelhorn auf dem
I. Kongrefs für Schulhygiene in Nürnberg über die Be-

deutung der Psychologie und Psychopathologie der Ent-

wicklungsjahre für die Schulhygiene gehalten hat. In

den Mitteilungen werden u. a. behandelt der Zusammen-
hang von Erziehung und Krankheit, das Kind in der

Kunst, der Stand der Heilpädagogik in Ungarn, ein Fall

motorischer Aphasie.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Verminderung der Zahl der Medizinstudie-
renden an den deutschen Universitäten dauert fort. Im
letzten S.-S. betrug ihre Zahl 6049 gegen 6072 im Vor-

jähre; vor 10 Jahren waren es 7796, es ist somit eine

Verminderung um 23% seitdem eingetreten.

Der vor kurzem verstorbene fr. Prof. f. Augenheil-

kunde an der Univ. Wien Hofrat Dr. Stellwag von

Carion hat seine Bibliothek der Univ. Innsbruck
vermacht.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. innere Medizin an der Univ. Heidel-

berg Hofrat Dr. Wilhelm Fleiner ist als ord. Prof. an

die Univ. Greifswald berufen worden.

Dem ord. Prof. f. patholog. Anat. u. allg. Pathol.

an der Univ. Greifswald Dr. Paul Grawitz ist der

Charakter als Geh. Medizinalrat verliehen worden.

Dem Privatdozenten f. Physiol. an der Univ. Breslau

Dr. Paul Jensen ist der Titel Professor verliehen

worden.
Der Privatdoz. f. Psychiatrie an der Univ. Bonn Dr.

Richard Förster ist von der Societe medico-psycholo-

gique in Paris zum auswärt. Mitglied gewählt worden.

Der Privatdoz. f. Pharmakol. an der Univ. Marburg
Dr. O. Loewi ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Dem Privatdoz. f. Frauenheilkde an der Univ. Kiel Dr.

Karl Holzapfel ist der Titel Professor verliehen worden.
An der Univ. Göttingen hat sich der Assistent am

physiolog. Institut Dr. A. Pütter als Privatdoz. f. Physiol.

habilitiert.

An der Univ. Bonn hat sich der Stabsarzt Dr. Otto

Burchardt als Privatdoz. f. Laryngologie habilitiert.

An der Univ. Basel hat sich Dr. S. v.Saltykow als

Privatdoz. f. patholog. Anat. habilitiert.

Unirersitatsschriften.

Dissertationen.

C. Boehm, Über traumatische Herzfehler. Breslau.

43 S.

H. Bräutigam, Über traumatische Pachymeningitis

haemorrhagica interna. München. 63 S.

H. Franke, Über einseitige Sinnestäuschungen. Frei-

burg i. B. 31 S.

W. Kretschmer, Über das primäre Bronchial- und
Lungencarcinom. Leipzig. 42 S.

A. Laarmann, Eine Prüfung über das Eintreten

des Gärtnerschen Venenphänomens bei Gesunden und
bei Kranken mit Kreislaufstörungen. Erlangen. 23 S.

Zeitschriften.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und klinische Medizin. 179, 1. S. Ma-
tuszewski, Über absteigende Hinterstrangsdegeneration.
— M. Simmonds, Über Alterssäbelscheidentrachea.

— Fr. Pröscher, Über experimentelle Erzeugung von

Lymphocytenexsudaten. — G. P. Zeliony, Pathologisch-

histologische Veränderungen der quergestreiften Muskeln

an der Injektionsstelle des Schlangengiftes. — K.

Schwalbe, Über die Schafferschen Magenschleimhaut-

inseln der Speiseröhre. — Lina Samelson-Kliwansky,
Ein Beitrag zur Kenntnis der Mammacysten mit butter-

ähnlichem Inhalt. — K. Wegelin, Über das Adeno-

karzinom und Adenom der Leber. — G. Herxheimer
und J. Walker Hall, Über die Entkapselung der Niere.

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 28, 1.

K. Heilbronner, Zur Symptomatologie der Hemi-

plegie. — L. Müller, Über Status hemiepilepticus

idiopathicus. — T. Thunberg, Ein neuer .^Igesimeter

nebst einer kritischen Darstellung der bisherigen algesi-

metrischen Methoden. — J. Kollarits, Hypophysistu-

moren ohne Akromegalie.

Berichtigung.

In dem Referat von Lenhartz, Mikroskopie und

Chemie am Krankenbett in Nr. 47 des vor. Jahrg. ist

die Angabe, dafs die 3. Auflage des Buches vor 10 Jahren

erschienen sei, irrtümlich. Es mufs heifsen: vor vier

Jahren.

Moderne Dichtung.

Referate.

Walt Whitman, Grashalme. Eine Auswahl

übersetzt von Karl Federn. Minden i. W., J.

C. C. Bruns, [1904]. XXVIII u. 192 S. 8». M. 1,50.

Walt Whitman ist als Dichter einerseits arg

verhöhnt und andrerseits über die Mafsen ver-

herrlicht worden, wie es bei der Beurteilung der-

artiger ungewöhnlicher Erscheinungen oft vor-

kommt und fast unvermeidlich ist. Man hat

ihm Obscönität und Unsittlichkeit vorgeworfen.

namentHch in den erotischen Gedichten »Adams-

kinder«, in denen das Geschlechtsleben gefeiert

wird. Gegen diese Anklage haben seine Be-
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wunderer ihn mit Recht in Schutz genommen,
denn Whitman war ein durchaus tugendhafter

Mensch; aber vor der Beschuldij^img der Abge-

schmacktheit in der Behandlung solcher Gegen-

stände wird man ihn schwerlich retten können.

Naturalia non sunt turpia; aber es gibt

natürlich Dinge, die, obwohl nicht schändlich,

nicht vor aller Welt geschehen dürfen. Das
Feigenblatt, sagt Hr. Federn, ist das Zeichen

des Sündenfalls, und die Leute scheinen ihm sehr

verdächtig, die dieses Zeichen ihrer Unreinheit

überall anbringen wollen. Das Feigenblatt ist

nur das Symbol der Bekleidung, die der Mensch

also zum Beweis seiner Unschuld ablegen und

sphtternackt umhergehen mufs. Whitman fafst

die Ehe nur als sexuelle Verbindung auf, und

sein Lob der Frauen beschränkt sich auf ihre

Fähigkeit, Kinder auf die Welt zu bringen; es

schmeckt zu sehr nach Sinnlichkeit, um eine er-

hebende sittliche Wirkung hervorzubringen. Von
Schillers »Würde der Frauen« hat er keinen

Begriff und Goethes »Ewigweibliches« bleibt ihm

jedenfalls völlig fremd. Die vorliegende Über-

setzung ist recht lesbar und bringt manche Stellen

noch klarer zum Ausdruck als das Original, denn

Whitman ist stolz auf seine Unverständlichkeit,

mit der er öfters prahlt, und aus Verachtung

oder Unwissenheit setzt er sich einfach über die

Regeln der Grammatik hinweg. Selbst einer

seiner gröfsten Verehrer sagt von einigen Stellen

in seinen Gedichten: »Ja, welcher Mensch kann
das begreifen? Das wird man vielleicbt erst im

nächsten Jahrhundert verstehen!»

Aibling. ^.

Notizen und Mitteilungen.

.»0 erirblCDMi« Werke.

Luise B ruh n, Glückliche Kmder. Skizzen. Dresden,
Pierson. M. 1.

Elisabeth Gnauck-Kühne. Goldene Früchte aus
Märchenland. Bremen, G. A, v. Haiem. Geb. M. 2,80.

Deutsches Balladenbuch, enth. die neueren deut-

schen Balladen des 18. und 19. Jahrh.s mit einer Ein-
leitung hgb. von VV. von Scholz. .München, Georg
.Müller

Otto Ernst, Asmus Sempers Jugendland Der Roman
einer Kindheit. Leipzig, L. Staackmann. .M. 3,50.

Eislandblüten. Ein Sammelbuch neu-isländischer

Lyrik von J. C. Poestion. .München. Georg .Müller.

H. Grasb erger, Novellen aus Italien und der Hei-

mat. .Mit einer Einleitung von P. Rosegger und einem
Geleitwort der Herausgeber. München, Georg .Müller.

M. 5.

Luise Koppen. Heitere Bilder aus dem Bodenstedter
Pfarrhause. Berlin, Trowitzsch & Sohn. .M. 2,40.

Frz. Diederich, Die weite Heide Stimmungen.
München, Georg Müller.

J. Wiegand, Golgatha. Zwei Dramen. Ebda.
A. L. Kielland, Novellen und Novelletten. Deutsch

von W. Lange. Berlin, Franz Wunder. M. 3.

Th. H. Hall Caine, Der verlorene Sohn. Roman.
Leipzig, H. A. Ludwig Degener. M. 6.

V. Blüthgen. Im Kinderparadiese. Kinder - Lieder

und Reime. Gotha, F. A. Perthes.

A. Wilbrandt, Fesseln. Roman. Stuttgart u. Berlin,

Cotta. .M. 3.

Inserate.
Terlag Ton B. (r. Tenbner in Leipzig.

DIE FREQUENZ DER
DEUTSCHEN UNmiRSITÄTEN
VON IHEEß aßÜXDIj:S'G BIS ZUR GEGENWART.

VON FRANZ EULENBURO.
Mit 1 Karte und 8 graphischen Darstellungen.

[Xn u. 324 S.] Lex.-S». geh. M 10.—

Unter einem doppelten Gesichtspunkt läßt sich die

»Frequenz der deutschen Universitäten« betrachten. Das
kulturhistorische Interesse geht vor allem auf die Kennt-
nis vom Bestand und der Bedeutung der Anstalten selbst;

das soziologische will auch in diesen besonderen .Massen-

erscheinungen Gesetzmäßigkeiten des Gesellschaftslebens

aufzeigen. Beiden Gesichtspunkten sucht die Arbeit ge-

recht zu werden.

Wir erhalten dadurch einen Gradmesser ebenso für

die geistige Intensität jeder Zeit wie für die Bedürfnisse
der Gesellschaft nach gelehrten Studien. Die mannig-
fachen Wandlungen , die das deutsche Universitätsleben

in dem halben Jahrtausend seines Bestehens durchge-
macht hat. finden hierin ihren besonderen .Ausdruck. Es
werden weiter die soziale Herkunft, das Rekrutierungs-
gebiet und die Wanderungen der Studentenschaft ver-

folgt, die wechselnde Bedeutung der einzelnen Hoch-
schule aufgezeigt. Der Anteil der verschiedenen Fächer
am Studium gibt einen Gradmesser der herrschenden
Geistesrichtung , die Zusammensetzung des Lehrkörpers
zeigt das äußere Schicksal des wissenschaftlichen Unter-

richtes. In alledem spiegelt sich ein nicht geringer Teil

der geistigen Kultur des deutschen Volkes wieder. Die
Untersuchung ist bis unmittelbar auf unsere Tage fort-

geführt: dadurch erfährt die Vergangenheit eine leben-

dige Vergleichung, und die Gegenwart wird in einen

größeren Zusammenhang eingestellt.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

SCHERZ UND ERNST~
IN DER MATHEMATIK
geflügelte und ungeflügelte worte

gesammelt und herausgegeben von

Dr. W. AHRENS
IN MAGDEBURG.

gr. 8. (X u. 522 S.) 1904. Geb. .<f 8.-.

Das Werk hat eine außerordentlich gute

Aufnahme gefunden, wie die nachstehende nur

auszugsweise wiedergegebene Besprechung von

Prof. Dr. Holzmüller zeigt:

Der Verfasser der „Mathematischen Unterhaltun-

gen" hat uns mit einem neuen, überaus fesselnden

und originellen Werke überrascht, welches n -n rils

einen mathemathischen „Büchmann" i

könnte, wenn es nicht neben aphoristi-

merkungen auch längere Briefe und Au-
setzungen brächte. Beginnt man zu lesen, -

man das Buch nicht aus der Hand legen, uie uian

zum Ende gelangt ist, und dann werden viele wieder

von vorn beginnen. Jedem wird es neues brin-

gen, möge er noch so belesen sein ......
Gerade das vorliegende Buch gibt einen tiefen Ein-

blick in das Ringen der Geister und manchem wird

durch manche kurze, treffende Bemerk
Licht über ganze Gebiete der Wiss
aufgehen. Man lernt abwägen zwischen \ri.-ciu..

denen Richtungen und Schulen, and manches un-

gerechte Urteil wird durch das Buch korrigiert.

Ein alphabetisches Sach- und Namenregister er-

leichtert die Orientierung.
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Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

€ncyklopä9ie 9er juathematischcn Wissenscha|ten

mit Einschluß ihrer Anwendungen.

Herausgegeben im Auftrage der

Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Leipzig, München und Wien,
sowie unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen.

In 7 Bänden zu je 6—8 Heften, gr. 8.

Arithmetik und Algebra, red. von Frz. Meyer.

Heft: 1. [112 S.] 1898. J( 3.40; 2. [112 S.]

1899. J( 3.40; 3. [128 S.] 1899. JC 3.80; 4.

[160 S.] 1899. J( 4.80; 5. [208 S.] 1900.

Jf 6.40; 6. [272 S.] 1901. JC 1.20; 1. [128 S.]

1902. M 3.60; 8. [XXXVIII u. 77 S.] 1904.

JC 3.60.

IV. Mechanik, 2 Teile, red. von F. Klein u. C. H. Müller.

H. Burkhardt.

1899. JC 4.80; 2/3.

7.50; 4. [160 S.]

II. Analysis. 2 Teile, red. von

I. Teil. Heft: 1. [160 S.]

[240 S.] 1900. JC
JC 4.80; b. [199 S.] 1904. JC 6.—

II. Teil. Heft: 1. [175 S.] 1901. JC b.20

III. Geometrie, 3 Teile, red. von Frz. Meyer.

I. Teil.

II. Teil.

I.Abt. Heft: 1. [121 S.] 1901. JC 3.40; 2.

[156 S.] 1902. JC 4.60; 3. [156 S.] 1903.

JC 4.60.

2. Abt. Heft: 1. [478 S.] 1904. JC 4.40.

Heft: 1. [147 S.] 1901. JC 3.80;

2. [131 S.] 1903. JC 3.80.

Sommerfeld.

1903. JC 4.80;

1904. c4C 8.—.

II. Teil. Heft

II. Teil. Heft

III. Teil. Heft

III. Teil. Heft

1. [160 S.] 1903. .'(C 4.80.

2. [96 S.l 1904. .IC 2.80.

1. [183 S.] 1902. .//5.40.

2/3. [256 S.] 1903. JC 6 80.

VI.

VII.

Physik. 2 Teile, red. von A
I.Teil. Heft: 1. [160 S.]

II. Teil. Heft: 1. [280 S.]

Unter der Presse:

VI. 1: Geodäsie und Geophysik,
red. von Ph. Furtwängler und E. Wiechert.

In Vorbereitung:
2: Astronomie, red. von K. Schwarzschild.

Historische, philosophische u didaktische Fragen
behandelnd, sowie Generalregister.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig — Gauthier-Villars in Paris.

Encyclopedie des sciences mathetnatiques
pures et appliquees.

Publiee sous les auspices des Acad^mies des sciences

de Oöttingiie, de Leipzig, de Munich et de Vienne
avec la collaboration de nombreux savants.

£ditioii fran^aise,
redigee et publiee d'apres l'edition allemande sous la direction de Jules Molk, professeur :'i

l'universite de Nancy.

En sept tomes.

Tome I: vol. 1, fasc. 1 [160 pag.] 1904. JC 4.—.

Durch die gün.stige Aufnahme veranlaßt, welche die deutsche Ausgabe dieses monu-

mentalen Werkes in Fachkreisen gefunden hat, und auf vielfache Anregungen hat sich die

Verlagsbuchhandlung entschlossen, die Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften in

Gemeinschaft mit der Firma Gauthier-Villars in Paris auch in französischer Sprache

erscheinen zu lassen. Das Werk wird, wie schon die erste Lieferung zeigt, seitens der deutschen

Bearbeiter viele Änderungen und Zusätze erfahren, und auch die französischen Mitarbeiter,

sämtlich Autoritäten auf ihren Gebieten, haben eine gründliche Umarbeitung vorgenommen.

Zum ersten Male dürfte somit wohl hier der Fall eingetreten sein, daß sich bei einem so

großen Werke die ersten deutschen und französischen Fachgelehrten zu gemeinsamer Arbeit

verbunden haben.
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Künftkiifd^cr IDanbfcbmncf
•--^-» „^on ben ©ilbcrunternel)inungcn ber legten ^aijn, bie ber neuen „öftöeti|d)en ©troegung" entfprungen ftnb
begrüßen lotr einä mit ganj ungetrübter ^yreube: ben „fünftlerifdien 5BJQnbfd[)tnu(f für Sd)u[e unb ^ou«" . . . . Sir
^aben ^ier wirtlid) einmal ein au« warmer ?iebe jur guten Sod)e mit rechtem IJierftänbniS in eljrlic^em ^letnfl^n oe.

idjaffene« Unterne[)men Dor uns — förbcm lüir c3, i^m unb unä ju ))l\xt}, nad^ Äräften!" «-^ (»unftnKirt. i»oi, «r.^.)

^^^^.^^^^^^ öisl^cr erfd?ienen u. a. folgende Blätter: -^^^^-^^-^*
. «» » » « 2)ie mit * t)erfe^enen Silber ftnb 60x50, bie mit f 75x55, bie onberen 100x70 cm grog. -••>-••> -^ ^

•fi. Sttuer. (Boftljf Mb. 3.—
*fi. 6ourr. 5d)iUfr „ 3.—
*|. §aufr. iü\\)tT 3.—

|. Bergmann, ^rtroftn ,. 6.—

|. fiicff. güncngrob ,,
6.—

fi. fiicff, Staljlnjfrh bei firup|) „ 6.—

flj. (IConj. 5d)n)or}«)albtonHt ,, 6.—

f. Ddtmann. öulkon^HIrrft „ 6.—
i. flu 6ois = Bej)monb. Oif flhro|)ol:s . . . ,, 6.—

ti- €id)robt. Droben rtfljtt bie fioptUe . . . „ 5.—

t|. ^id)robt, Bäemonn ,,
5.—

g. gngtls. ©ubrun am pctre ....... 6.—

t|. Jikentrd)c"r. paloen „ 5.—
tO. /tkrntrd)cr. firü|)rn im Bdjnre . . . . „ 4.

—

t®. jihcntrdiEr. ^id)^örutt)cn „ 5.—
^. likenirt^er. /ui^b im gieb „ 5.—
S. Jriefe, Ipringenber iörot ,. 6.—
flJ. ©forgi. pflügcnber fiautr , 6.—
ä. goufiffu. Der fiöljlrr ,, 6.

—

J. |fin. Arn aJrbiiul)! ,. 6.—
f. §od). Jiftberbuotr ,, 6.—

jS-. ^oö), filorgnt im Qodjgfbirgc 4.—
S. §od). fiicftrn ., 6.—
J. finümorgen. Sübnmrrika'fli'i'Pff 6-

-

J. lallmorgen. t'okomotiurn^lDcrkfliittf 6.—
*ä. fiampf. fioifrr Hlilljrlm 11 „ 3.—
©. fiompmaan. ponboufgang ,,

6.—

t®. fiampmonn. Örrglanb im Sd)nte . . . . „ 5.

—

t®. fiompmann. Äbenbrot ,. 5.

—

^. fonolbt. 8id)fn ,
6.—

t|. luitljan. BüUc lloif)t. Ijfiligc flötet ..... 5.—

t®. Leiber. SonntagsRiUt ,,
5,—

§. fei), Jtngfrl)ut im polbe ,. 6.—

t|. ftcbermann. a)fm'®ott iniU rti^tt ^unfl

nrottfcn „ 5.

—

fg. ©rlik. Eübe?al)l „ 5.—

tC. Orlik. gänfel unb ftrefel Mk. 5.—
äl. Bomon. Römifdje (tampagno '„ 6.—
SI. Eoman. paedum .' 6,—
fli. |trid) = ä:f)opfll, €irb §rimatlonb abf 6.'—

flJ. 5trid)-(CI)opfU. §frbn im €onb «.—
öl. Jrübnrf. fllt = §ribtlbfrg 5,—
§. D. üolkmann. flir Sonn* erroad)! ß. -

§. D. Äolkmann. ÄJogenbes fiontfelb f,.

ffi. fljrllf. Junge gönnen . :,. -

41x30 cm Pk. 2.50, grca^mt ptt. 4.50 unk|5.50.

Kal?men
audi als IDcdjfcI=

robmen porrätig.

©d)uIrQbmen (©rlenöols, o^nc Profil) *m. 3.80, fS)«. 4.—, SWf. 5.—

^augrabmen ((Srlen^otj, mit ^ropO * „ 5.40, f „ 6.—, „ 8.—

baäf., mit ®{aS * „ 9.—, f „ 10.-, „ 13.-

©olonrobmen (aJia^agonipoUtur, mit ®la;g) * „ II.—, f „ H.— , „ 15.—

Kleine ITanbbtlber für bas beutfd^e ^aiis
S3ilbgrö§e 41x30 cm, mit "ißapierranb 57X44 cm. «ßrci^ eines jeben Slatteä 2' , aJZf.

•-»«--• (Sinfoc^e g^c^macfuolle ^augrobmen auS gcbeigtem ©rlenbol} o^ne ®Ia8 2 SK!., mit ®Ia8 2 gWf. 50 ^fg. 8ot.

nebmc Salonrobmcn mit aufgelegter SDialjagompoIitur unb @oIblimen mit @IaS 3 aJif. •- •• •• •• •• •• -•--••'^

(ßcf(f)Cnf-^TTaüü^ ^" fünftlcrifd^er SlüSfüfjrung , je 10 Slättcr md) 3Baf)l (9^r. 201—216)
i—

i

^^ iJ--i. cnt^oltenb, 28 3)«., bie Ü)?appc aüein o^ne Silber S^ll; mit je o blättern

:

201—205, 206—210, 212—216, in oorne()mer ^artonmappe 12 5D». ^^^^^^^^^^^
201. funb. Altes 5töbtd)fn.

202. ßicfe, Cljrtitmorkt.

203. laueiftn. Eulje.

204. §off. 5orf)auertn.

205. oon golkmann, Jrüljling auf ber

flJeibe.

206. 0. Dolkmann. fibenbniolken.

207. lieber, getberot.

208. ßiffe. «infamer §of.

209. fiab, füljner.

210. ftkcnt('d)cr, fflaimorg^fn.

211. |u fiois ° ^tqmonb, fgina.

212. Sein. Das ial.

213. ©rtlieb. gerbfllun.

214. lebet, um Stabttor.

215. 5tri"di=e:bopfÜ. filührnbe fiaftanifn.

216. oon Uo'lkmonn. §frbn in ber (gifel.

2luf tPunfdj ausfül|rlid?e illuftrierte Kataloge unentgeltlid? unö pojtfrei. «^-
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lyürft ^o|>entobeä
^intertaffene ^^luf^eic^nungen

fö^lt^rrtf ^ h (ftnf'^* ^nnncrungen an bcn ^rinjcn
\ZJ%^n%^K^KH^ Vo V* \lfVll)4^ '«^nebric^ 5?arl öon ^reu^en

JVUO* t)Ott -ÖCtiniQlCnt feinen^mtertaffenen papieren

ctfd)einen im 3at)rgang 1905 t)cr 9}Zonaffci)nff DSUllCuß K6UII6
Äerauögegcben öon 9?id)acb 'Jlcifi^cr. Q3icrtcljäf)rUrf> (3 Äcftc) 6 ^avt

®ttö Sonuar^eff liefert jebe ^uc^^anblung jur ^nfi^t, aud& l)te ©eutfcfte ^eriagö'^2lnffa(t in Gtuttgarf

®ie intereffantefte beutfc^e 90?onatf(^rift i^rer 3lrt

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

Soeben erschien:

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904.

geb. Ji 4.20.

geh. JC 3.60,

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an

das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten,

sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen

Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie

für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen

Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVIDSEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. c£ 5.—,

geb. J( 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originahtät mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteile der Presse:

„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

torschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch
wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.

„Der kopenhagener Universitätsprofessor O. Jespersen zählt zu den allerhervorragendsten Vertretern der

phonetischen Wissenschaft und seine werke sind für den neusprachlehrer aus dem gründe von beson-
derer Wichtigkeit, weil er, selbst früherer lehrer, sich ununterbrochen in fühlung mit den bedürf-
nissen des neusprachlichen Unterrichts gehalten hat, was wir sonst nur noch von Vietor und Paul

Passy kennen. Soweit ich sehe, sind alle seine schritten von direktem und zumeist sehr hohem werte für

den neusprachlehrer." (Prof. Dr. H. Klinghardt in Neuere Sprachen.)

Dieser Nnnimer der „Uentschen Literatarzeitung^' liegen Beilagen der Weidmannschen Buchhaudlnng
in Berlin und Ton Martinas Mjhoff, Verlagsbuchhandlung in Haag bei, die wir bestens empfehlen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Schrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

R. Roch-oll, Bessarion. {Walter

Norden, Dr. phiL, Berlin.)

It. Hashagen, Ernst Curtius.

Si tzungsberichte der Kgl. Preufsischen

Akademie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

.\. Berendts, Die handschriftliche

Überlieferung der Zacharias- und
Johannes -.'apokryphen. Über die

Bibliotheken der Meteorischen und
Ossa- Olympischen Klöster. (iViai-

thanael Bonwetsch, ord. Univ.- Prof.

Dr. theol., Göttingen.)

K. Böcken hoff. Das apostolische

Speisegesetz in den ersten fünf

Jahrhunderten. {Anton Koch, ord.

Univ.-Prof. Dr., Tübingen.)

P. Graue, Unabhängiges Christen-

tum. {Georg Wobbermin, Privat-

doz. Prof. Dr., Berlin.)

.A.Deutsch, Neue Weltanschauung. Neue
Religion.

Entgegnung. (Daniel Völler, Univ.-Prof.
Dr., .\rasterdam.)

Philosophie und Unterriohtswesen.

Frdr. H. Lipsius, Kritik der theologi-

schen Erkenntnis. {Ernst Troeltsch,

ord. Univ.-Prof. Dr. theol., Heidel-

berg.)

H. Romundt, Kants 'Widerlegung des
Idealismus'.

J. Lange, Die Pädagogik des Pierre

Coustel.

berliner Gymnasiallehrer-Gesell-
schaft.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

J. Bondi, Der Siddur des Rabbi
Saadia Gaon. {Moritz Stein-

schneider, Prof. Dr., Berlin.)

H. C o r d i e r , Bibliotheca änica. Vol. I, p. U.

Grieohisohe und lateinisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

K. PoVtäxYjC, PujflOt'.lXYj YP^Pfi«^-*''!-

{Albert Thutnb, aord. Univ.-Prof.

Dr., Marburg.)

Latin hymns selected by W. A.

Merrill. {Max. Manitius, Prof. Dr.,

Radebeul bei Dresden.)

Deutsche Philologie und Literaturgesohiohte.

C. Busse. Annette von Droste-Hüls-

hoff. {Hermann Hüffer, ord.

Univ.-Prof. Geh. Justiz -Rat Dr.,

Bonn.)

Karl Müller-Kraureuth, Aus der Welt
der Wörter.

GesellschaftfürdeutscheLiteratur.

Romanisohe und englische Philologie

und Literaturgesohiohte.

Berth. Wiese, Altitalienisches Ele-

mentarbuch. {Bernhard Schädel,

Privatdoz. Dr., Halle.)

The Works of Ralph VValdo Emer-
son. VoL II.

Allgemeine und alte Geschichte.

S. Zebelev, AXAIKA. Im Gebiete

der .Altertümer der Provinz Achaja.

( Vladislav Petrovii' Buzeskul, ord.

Univ.-Prof. Dr., Charkow.)

Albr. Wirlh, Geschichte Asiens und Ost-

europas. I. Bd.: Von den Anfängen bis

1790.

Mittelalterliche Geschichte.

Hj. Crohns. Die Summa theologica

des Antonin von Florenz und die

Schätzung des Weibes im Hexen-

hammer. {Friedrich Kropatscheck,

ord. Univ.-Prof. Dr. theol., Breslau.)

Troisieraes Melanges d'histoire du
moyen age, p. p. .M. Lucbaire.

Neuere Geschichte.

G. Rathlef, Zur Frage nach Bis-

marcks Verhalten in der Vorge-

schichte des deutsch-französischen

Krieges. {Herntan v. Petersdorff,

Archivar am Kgl. Staatsarchiv, Dr.,

Stettin.)

E. Loevinson, Giuseppe Garibaldi e 1«

sua Legione nello State Romano 1848
-49. P. n.

Geographie, Linder- und Völkerkunde.

C. Cappeller, Kaip seneji Letuvinin-

kai gyveno. {W. Gaigalat, Pfarrer

Dr., Prökuls.)

Staats- und Sozialwissensohaften.

Handbuch d. Wirtschaftskunde
Deutschlands, hgb. im Auftrage

des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtswesen.

4. Bd. {Alfred Kirchhoff, ord.

Univ.-Prof. emer.. Geh. Reg.- Rat

Dr., Mockau b. Leipzig.)

Soziale Kultur, red. von Fr
und W.Hohn. XXV, 1.

Reohtswissenschaft

Ernst Mayer, Die Schenkungen Kon-

stantins und Pipins. {Hermann
Edler v. Ho/mann, Privatdoz. Dr.,

Göttingen.)

J. Müller, Corpus iuris civilis und BQr-

gerliches Geseubuch.

athcMatik und Maturwissensohaftan.

A.Sturm, Geschichte der .\:

M. Wilh. Meyer, Die Natur .:

K. Noack, Aufgaben für phya lfa ltv.tvf

Scbülerübungen.

Kunstwissensobafl*«.

Joh. Reil, Die frühchristlichen Dar

Stellungen der Kreuzigung Christi

{Joseph Sauer, Privatdoz. Dr., Frei

bürg i. B.)
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D

Zur Geschichte
"r)as Lehnbuch Friedrichs des Strengen,

Markgrafen von Meißen und Land-

grafen von Thüringen, 1349— 1350-

Snvon Woldemar Lippert und Hans
TD ^«^l, ^..-^^^ (Schriften der Königl. Sächsischen Kommission
iSeSCnOrner. \^^ Geschichte, Bd. VIII.) [CCLVIII U.642 S.

nebst 9 Tafeln in Lichtdruck.] gr. 8. geh. ./^ 28.—, geb. ^ 31.-

Dem ersten Teile der Einleitung, der sich allgemein mit der

Entstehung und Entwicklung der deutschen Lehnregister befaßt,

schließt sich die besondere Einleitung zum Lehnbuch Friedrichs des

Strengen und seiner Brüder an, die zunächst eine Reihe territorial-

geschichtlicher Fragen, wie den Erwerb einzelner Herrschaften und

Aemter seitens der Wettiner, behandelt, um darnach die Anlage der

einzelnen Teile dieses ältesten wettinischen Lehnbuches zu bestimmen.

Es folgen dann Untersuchungen über die Handschrift, über ilire

Schrift, Sprache und Form der Einträge, über die auftretenden Lehns-

herren, die Bestimmung der Örtliohkeiten , die rechts-, wirtschafts-,

orts- und familiengeschichtliche Bedeutung des Lehnbuches u. a.

Das Lehnbuch erstreckt sich über die Marken Meißen, Landsberg,

das Osterland, Pleißenland und die Landgrafschaft Thüringen, also

über den größten Teil des heutigen Königreichs Sachsen und der

thüringischen Staaten und die südliche Hälfte der königlich preu-

ßischen Provinz Sachsen; es betrifft also ein großes und wichtiges

Stück Mitteldeutschlands. Der Text ist begleitet von einem aus-

gedehnten Kommentar. Den dritten Teil des Werkes bilden meh-

rere Übersichten und Register. Zur Erläuterung der schwierigen

Untersuchungen über die verschiedenen Hände, die bei der Her-

stellung des Lehnbuches beteiligt waren, sind 9 Facsimilctafeln in

Lichtdruck beigegeben, die dem Paläographen Material zur Kenntnis

des Schriftwesens d. territorialen Kanzleien Mitteldeutschlands liefern.

ie deutschen Lehnbücher. Beitrag

zum Registerwesen und Lehnrecht

des Mittelalters von Woldemar Lippert.

[VII u. 184 S.] gr. 8. geh. M 8.—•••«
Bei den für die Kenntnis des mittelalterlichen Kanzleiwesens

und der territorialen Verwaltungen wichtigen Registerstudien ist

bisher eine ausgedehnte, eigenartige Gattung von Registern beiseite

gelassen worden, die Lehnregister. Wohl sind zahlreiche Lehnbücher

publiziert, eine zusammenfassende Untersuchung über ihr Wesen

aber ist noch nicht gegeben worden. Und doch ist ihre richtige

Beurteilung und Benutzung ohne Kenntnis von Entstehung und

Anlage schwierig oder unmöglich. Der Verfasser hat es unternommen,

die Entstehung und Entwicklung der deutschen Lehnbücher von

den Anfängen in karolingischer Zeit bis zu ihrer Ausgestaltung zu

Lehnkopialen im 15. Jahrhundert darzulegen, wobei Deutschland im

historischen Sinne als altes deutsches Reich (einschließlich der

Niederlande, der Schweiz und Österreichs) gefaßt ist. Die Studie

berührt also die Arbeitsgebiete des Diplomatikers wie des Rechts-

historikers, und ferner wird auch die neuerdings stark aufblühende

familiengeschichtliche Forschung daraus Nutzen ziehen können, be-

sonders aus der Übersicht der gedruckten und der handschriftlich in

den Archiven ruhenden Lehnbücher.

Quellen zur Geschichte der Revolu-

tionszeit von Prof Dr. Hermann

HüFFER in Bonn. L Quellen zur Ge-

schichte des Krieges von 1799.

[XVn u. 556 S.] gr. 8. geh. n. M 20.—. 11, I \ JJie

Schlacht von Marengo und der italienische

Feldzug des Jahres 1800. [iv u.igos./gri's'.

geh. n. j^6.-. II, 11: Quellen zur Geschichte
J ^7 ' ^ ^ ,,^« ,Qr^n. Mit 1 Plan. [XVH u. 399 S.)

des Krieges von 1 800. ^_ g. geh. n. m is.-

Das Buch bildet den Anfang einer auf vieljährigen Arbeiten

beruhenden Quellensammlung, welche in einer Reihe von Bänden

besonders die diplomatischen Beziehungen der europäischen Mächte

in den Jahren 1792-1801 zur Kenntnis bringen soll. Die Kriege

von 1799 und 1800 werden zuerst in Betracht gezogen, weil sie m
ihrem Verlaufe so vielfach mit politischen Verwicklungen zusammen-

hängen und so manche wichtige noch uneriedigte Fragen dabei

hervortreten. Die Aktenstücke sind mit geringen Ausnahmen un-

gedruckt, großenteils noch ganz unbekannt. Der Verfasser hat aus

vielen tausend Schriftstücken das Bedeutende und Zusammen-

gehörige ausgewählt und, von rein militärischen Einzelheiten ab-

sehend, die entscheidenden Wendepunkte des Krieges, insbesondere

die Wechselwirkung der diplomatischen und kriegerischen Vorgänge

ins Licht gestellt. Vorzüglich wichtige Dokumente werden in ihrer

Bedeutung durch eingehende Bemerkungen gewürdigt.

Die Aktenstücke zur Schlacht von Marengo zeichnen sich

durch ihre große Bedeutung für die allgemeine Geschichte, sowie

durch ihre Anschaulichkeit und Frische der Darstellung ?ns und sind

auch daher für einen größeren Leserkreis interessant und wertvoll.

erschien im Verlage von * *

B. G. Teubner in Leipzig:

Tjie reichsstädt. Haushaltung Nürn-

bergs auf Grund ihres Zustandes

von 143 1 bis 1440 dargestellt von Paul
Q.-^nAc^v Mit zahlreichen Tabellen. [XXu. 938S.] gr. 8. In zwei
oanuer. Halbbänden. 1. Halbband geh. n. M 16.—. IL Halb-

band geh. n. M 20.— ^•«»^^^^^^^^<
Die musterhafte Ordnung, die in Nürnberg von alters her auf

allen Gebieten des öffentlichen Lebens und nicht zum wenigsten

auch in der städtischen Buchführung und im Arnbivwesen ge-

herrscht hat, ermöglicht es uns noch heute, an der Hand der im

Nürnberger Kreisarchiv aufbewahrten Akten und Register bis in

alle Einzelheiten hinein eine klare Vorstellung von dem Idealtypus

der älteren deutschen Stadtverwaltung zu gewinnen. Unser Buch
beabsichtigt, die öffentliche Haushaltung der berühmten Reichsstadt

in ihrem Wesen und in ihrer Entwicklung zu schildern. Zu
diesem Zweck sucht es für die zehn Jahre von 1431 bis 1440, für

welche eine seltene Fülle wertvollsten Materials vorhanden ist, die

Aufgaben und Hilfsmittel der nümbergischen Verwaltung in mög-
lichster Vollständigkeit systematisch darzustellen.

D^iie Mathesische Sammlung von

Luthers Tischreden, der* Leipziger '^stadtbib-

liothek heraus- "prr.r,cf T^t-r^L-^it- Bibliothekar an der Leip-

gegeben von Il^^rnSI rS-rOKCr, ^jger Stadtbiblioth. [XXH
u. 472 S.] gr. 8. geh. n. >^ 12.— ,

geb..i^.l4.»^*^»^»'*'*'*'*^«

Für die Überlieferung der Tischreden Luthers und ihre Datie-

rung ist es von hohem Werte, die Sammlung kennen zu lernen, die

der Joachimstaler Pfarrer Johannes Mathesius durch eigene Nach-

schriften und durch Abschriften aus den Sammlungen anderer

Tischgenossen zusammengebracht hat. Die Veröffentlichung Georg

Lösches (Analecta Lutherana et Melanchthoniana. Gotha, 1892) hat

uns offenbar nur einen Auszug aus der großen Mathesischen

Sammlung gegeben ; auch sind in der von Lösche publizierten

Handschrift die einzelnen Reden, aus dem chronologischen Zusammen-
hang herausgerissen, und die Überlieferung des Textes ist schlecht.

Eine gute, vollständige Abschrift der Mathesischen Sammlung
liegt in einer bisher unbeachtet gebliebenen Handschrift der Leipzi-

ger Stadtbibliothek vor. Die Königlich Sächsische Kommission für

Geschichte hat die Veröffentlichung der wichtigsten Abschnitte

dieser Handschrift unter ihre Publikationen aufgenommen. Es sind

1. die von Mathesius selbst 1540 nachgeschriebenen Reden, 487

Nummern (bei Lösche nur 133 Nummern); 2. Nachschriften Heyden-

reichs aus den Jahren 1542 und 43; 3. Nachschriften Besolds aus

dem Jahre 1544; 4.-6. Nachschriften Wellers und Lauterbachs, be-

sonders aus den Jahren 1536 und 37. Die Publikation enthält 847

fest datierte Reden ; die kleinere Hälfte davon wird hier zum ersten-

mal veröffentlicht

zur
Mit Titel-

bild, [vm

lY/Toritz von Sachsen. Von E. Branden

bürg. Erster Band: Bis

Wittenberger Kapitulation (i 547)
u. 558 S.] gr. 8. geh. n. M 12.—, geb. n. M 14.— >•••••••<

Politische Korrespondenz des Herzogs

und Kurfürsten Moritz von Sachsen.

Herausgegeben von Prof Dr. Erich

R^on/^önKnrrr (Veröffentlichung der Königl. "FTrstPrrSranaenDUrg. 'sächs. Komm, für Geschichte.) J^ri>Ler

Band: Bis zum Ende des Jahres 1543.
[xxrv u.

n. M 24.

zum Ende des Jahres 1546.
-'"J. f\ 2%t Zweiter Band: 1 544 bis

gr. 8. 1904. geh.

Jt 34.—, geb. Jl 38.—.

Da Moritz in der deutschen und sächsischen Geschichte seiner

Zeit eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, da er auch als Per-

sönlichkeit das Interesse aufs lebhafteste erweckt, da endlich sein

Charakter und seine einzelnen Maßregeln in der bisherigen Lite-

ratur in außerordentlich verschiedener Weise beurteilt worden sind,

war es in der Tat ein dringendes Bedürfnis, seine Geschichte neu

zu untersuchen und darzustellen.

Die Aktenpublikation bietet das Material, auf dem die

Kenntnis seines Wirkens fußt. Freilich war bei der Veröffent-

lichung, da die Masse sehr groß ist, Beschränkung geboten. Die

vorliegende Publikation, die im ganzen vier Bände umfassen soll,

beschäftigt sich ausschließlich mit der auswärtigen Politik des

Kurfürsten Moritz und nimmt auf die inneren Verhältnisse nur so weit

Rücksicht, als dies zum Verständnis der äußeren erforderlich schien.

Die Darstellung sucht einmal den Charakter und die einzelnen

Handlungen des Herzogs verständlich zu machen und die Bedeutung

seines Werkes für Sachsen und Deutschland zu bestimmen und

kommt auf diese Weise zu neuen sicheren Ergebnissen. Der I. Band

behandelt die Zeit bis 1547, ein 2. wird das Werk abschließen.
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R. Rocholl [Kirchenrat Dr. theol.], Bessarion-
Studie zur Geschichte der Renaissance. Leipzig.

A. Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1904. XII u.

239 S. 8». M. 4.

Es sind bei genauerem Zusehen zwei Mo-
mente, durch die der Verf. im Vorwort seine

Arbeit charakterisiert. Einmal will er der Figur

und Geschichte Bessarions einen gröfseren kultur-

lichen Hintergrund geben, als das bei den früheren

Biographen der Fall ist. er will »di^ ganze

grofse Strömung der damaligen Zeit« verständ-

licher machen, indem er sie »um die bedeutende

Gestalt dieses Kardinals gruppiert«. Zugleich

aber bezeichnet er es ausdrücklich als sein

»Thema«, in Bessarion die Bekämpfung des im

Abendlande herrschenden Aristotelismus durch die

platonische Doktrin darzustellen. Also auf der

einen Seite eine Erweiterung, auf der anderen

eine Verengung des biographischen Rahmens.

Die allgemeine Aufgabe hat der Verf. in an-

sprechender Weise gelöst. In lebendigen, farben-

vollen Bildern führt er uns an der Hand der

^^uellen (darunter auch handschriftlichen) kapitel-

eise die Wirkungsstätten und -kreise des Kardi-

nals vor Augen: von Trapezunt über Konstan-

tinopel und Misithra (statt »Mysithras«) nach

Florenz und Rom bis nach Wien und Frank-

reich. Die östliche wie die westliche Kultur des

15, Jahrh.s wird uns vergegenwärtigt.

Freilich ist das nun mehr als ein blofser

Hintergrund für die Schilderung des Eintritts des

Piatonismus in die abendländische Welt. Diese

philosophische Auseinandersetzung findet vielmehr

nur innerhalb des Gefüges jener Gesamtdar-

stellung hauptsächlich in zwei Kapiteln statt.

Und dabei ist dem Verf. die viel tiefer greifende,

die »philosophische Renaissance* des Abend-

landes bis auf ihre verborgensten Wurzeln zurück-

verfolgende Untersuchung von Ludwig Stein (in

den Neuen Heidelberger Jahrbüchern Jahrg. IX,

1899, Heft 1, S. 12 a.) entgangen. Sie wird

man auch in Zukunft für jene Frage in erster

Linie heranziehen müssen.

So scheint mir denn nicht sowohl in der

speziellen philosophischen Ausführung als viel-

mehr in der allgemeinen, wenn auch nicht viel

Neues bringenden, so doch sehr anschaulichen

Schilderung von Bessarions Zeitalter das Haupt-

verdienst des Werkchens zu liegen.

Den Knotenpunkt in der Geschichte Bessa-

rions findet Rocholl in dessen Doppelnatur als

eines römischen Kardinals und eines Humanisten.

Als Kardinal habe er das kirchlich-kuriale System

stützen, als Renaissancemensch es untergraben

müssen (S. 218 fiF.). Gewils, aber dieser Zwie-

spalt war bekanntlich — auch R. erwähnt es

(S. 223) — ein allgemeiner Zug der Zeil, und

durch ihn gewinnt das Leben Bessarions kein

individuelles Gepräge.

Ich meine, dals der Hebel anderswo anzu-

setzen hat, nämlich bei der Zwischenstellung

Bessarions zwischen Byzanz und dem Abendland.

Als eine Vermittlerrolle schlechthin ist diese seine

Position nur ganz ungenügend charakterisiert.

Auf das Wie der Vermittlung kommt vielmehr

alles an.

Vom Anbeginn an sind die kirchlichen Be-

ziehungen zwischen dem Abendlande und Byzanz

das Mittel gewesen, durch das sich der allgemein-

geistige Konnex dieser beiden Welten auf dem

Boden der Renaissance hergestellt bat. Diese

Entwicklung nun gipfelte in der Wirksamkeit

Bessarions. Der letzte grofse Vertreter dci
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mittelalterlichen Gedankens einer kirchlich-politi-

schen Realunion zwischen Byzanz und dem Okzi-

dent, ward er zugleich der Hauptförderer der

neuen Idee einer ästhetisch-wissenschaftlichen Ver-

schmelzung der beiden Kulturen auf dem Grunde
des klassischen Altertums. Das ist, ich möchte
sagen, der »Strukturzusammenhang« seines ge-

schichtlichen Lebens.

Dies würde eine Biographie Bessarions im

eigentlichen Sinne zu berücksichtigen haben. Sie

hätte ihn, der Mahnung Pastors gemäfs, vor
allem auch als Staatsmann eingehend zu kenn-

zeichnen, was R. in der Vorrede ausdrücklich

von sich weist. Ein äufserst reiches handschrift-

liches Material harrt hier noch der Bearbeitung.

Auch die treffliche neugriechische Schrift von
Kalogeras, MüQxog 6 Evysvtxog xal Beaaagtüov

6 xagdivaXog (Athen 1893) wäre hier heran-

zuziehen.

Berlin. W. Norden.

Fr. Hashagen [Prof. Dr.], Ernst Curtius. Leipzig, H.
G. Wallmann, 1904. VIII u. 123 S. 8". M. 1,80.

Von Ernst Curtius' Leben und Schaffen hat uns
sein Sohn Friedrich ein umfassendes Bild in dem Werke
»Ernst Curtius. Ein Lebensbild in Briefen« gegeben.
Zu dieser Darstellung bietet der Verf. der uns seinen
Helden als Sohn, als Schüler, als Meister, als Mann
vorführt, skizzenhafte Ergänzungen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

22.Dezbr. Sitzung d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Diels.

1. Hr. Dilthey las über die Grundlegung der

Geisteswissenschaften. (Ersch. später.) Die Grund-
legung der Geisteswissenschaften bedarf wie die philo-

sophische Selbstbesinnung überhaupt der Ausdehnung
auf alle Klassen von Wissen, sowohl die Wirklichkeits-

erkenntnis als die Wertbestimmung sowie die Zweck-
setzung und Regelgebung. Die Theorie des Wissens
hat für die Grundlegung der Geisteswissenschaften zu-

nächst zwei Fragen aufzulösen. Naturwissenschaften

und historische Wissenschaften machen zwei Voraus-
setzungen : sie nehmen eine vom empirischen Einzel-

bewufstsein unabhängige Bedingung seiner Erfahrungen

an, und sie setzen voraus, dafs unser Denken, sofern

es in den Formen und nach den Regeln fortschreitet,

an die das Bewufstsein der Evidenz geknüpft ist, zu
einem Wissen führe, welches dieses vom empirischen

Subjekt Unabhängige erkennbar mache. Die zunächst
versuchte Auflösung des zweiten Problems geht aus von
der Vergleichung der logischen Struktur in den ver-

schiedenen Zusammenhängen, welche Wirklichkeits-

erkenntnis, Wertbestimmung und Zwecksetzung sowie
Regelgebung zu realisieren suchen.

2. Hr. W. Schulze legte eine Mitteilung vor über
lit. kläusiu und das indogermanische Futurum, kldusiu

'ich frage' ist ein Futurum der Wurzel klev 'hören'.

Aus der Betonung des litauischen Wortes, der Flexion

der griechischen Verba liquida und dem Brauche des

i^gveda wird nachgewiesen , dafs die auf Sonorlaute

endigenden Wurzeln ursprünglich im Futurum regel-

mäfsig die Form der zweisilbigen Wurzel annehmen.
Da die gleiche Flexionseigentümlichkeit in den altindi-

schen Desiderativa und in den mit ihnen verwandten
litauischen Praesentia auf -stu wiederkehrt, bestätigt

sich der längst vermutete Zusammenhang der Futur-

und der Desiderativbildung.

3. Es wurden vorgelegt: Commentaria in Aristotelem
graeca. Vol. XVIII. Pars 2 (Davidis Prolegomena et in

Porphyrii Isagogen commentarium ed. A. Busse) und
Vol. XXII. Pars 2 (Michaelis in 11. de partibus animalium
etc. commentarium ed. M. Hayduck). Berolini 1904
und Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften.

Bd. III. Berlin 1904; ferner das unterstützte Werk
I. Karst, Armenisches Rechtsbuch. I. Stral'sburg 1905.

22. Dez. Sitzg. d. phys.-math. Kl. Vors. Sekr. : Hr.Auwers.

1. Hr. Waldeyer las einen »Nachtrag« zu seinem
Vortrage vom 8. Dezember »über das Os tibiale externum«.
Vorgelegt und besprochen wurde der Fall eines Knöchel-
chens, welches Hr. Prof. Dr. H. Virchow an dem Krüppel-
fufse einer Chinesin gefunden und in der Zeitschrift für

Ethnologie 1903, S. 266 [282], beschrieben hat. Das
fragliche »Tibiale externum« lag nicht an der typischen
Stelle des Naviculare pedis, sondern am Talus, mit dem
es knorplig artikulierte. Dies stimmt also mit dem
IV. Falle der Mitteilung vom 8. Dezember. — Ferner
wurde das Fufsskelet eines Buschmannes mit auffallend

grofser Tuberositas ossis navicularis demonstriert.

2. Hr. van't Hoff überreichte eine weitere Mit-

teilung aus seinen Untersuchungen über die Bildungs-

verhältnisse der ozeanischen Salzablagerungen: XXXIX.
Bildungstemperaturen unterhalb 25°. Gemeinschaftlich

mit Hrn. Prof. Meyerhoffer wurde festgestellt, dafs

Glaubersalz unterhalb 18" entsteht, während Thenar^it,

Magnesiumsulfathexahydrat, Kieserit, Leonit und Astra-

kanit bei bezw. 13,5", 13", 18», 18" und 4,5" fort-

fallen.

3. Hr. von Bezold legte eine Mitteilung des Hrn.

Geh. Reg.-Rats Dr. G. Hellmann vor: Über die relative

Regenarmut der deutschen Flachküsten. In der Abhand-
lung wird nachgewiesen, dafs die allgemein verbreitete

Ansicht, wonach die Küsten regenreicher sein sollen als

das dahinter liegende Binnenland, nur für ansteigendes

Gelände gilt. Wenn man über Beobachtungen eines

hinreichend dichten Netzes verfügt, wie dies an der

deutschen Küste der Fall ist, dann zeigt sich, dafs

Flachküsten regenärmer sind als das dahinter liegende

Binnenland.

4. FolgendeDruckwerke wurden überreicht: durch Hrn.

van't Hoff das erste Heft einer zusammenfassenden Dar-

stellung seiner in den Sitzungsberichten mitgeteilten Unter-

suchungen zur Bildung der ozeanischen Salzablagerun-

gen. Braunschweig 1905, und durch Hrn. von Bezold

die Veröffentlichungen des Kgl. Meteorologischen In-

stituts: Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen
in Potsdam im Jahre 1901. Berlin 1904, und: Ergeb-

nisse der Beobachtungen an den Stationen II. und
III. Ordnung im Jahre 1899. Berlin 1904.

Nea erschienene Werlie.

K. Georgs Schlagwort-Katalog. IV: 1898-
1902. 6. (Schl.-).4bt. Hannover, Gebr. Jänecke. M. 20,80.

Neujahrsblätter der Bibliothek und des Archivs

der Stadt Leipzig. I: G. Wustmann, Geschichte der

heimlichen Calvinisten in Leipzig. 1574— 1593; Hiero-

nymus Lotter der Jüngere und die Fürstenbildnisse
J
im

Leipziger Rathause. Leipzig, C. L. Hirschfeld. M. 3,50.

Zeitschriften.

Baltische Monatsschrift. November. R. Haus-
mann, Zur Geschichte des Hofes von St. Peter in Now-
gorod. — Th. Pezold, Meine Lehr- und Schuljahre in

St. Petersburg 1858/59.

Deutschland. Januar. H. Gallwitz. Staatlicher

und kirchlicher Religionsunterricht. — A. Rogalla von
Bieberstein, Die Neugestaltung des Militärpensions-

gesetzentwurfs. — Rosika Schwimmer, Staatlicher

Kinderschutz in Ungarn. — H. v. S., Feldmarschail

Graf Hellmuth von Moltke. — Fr. Philipp i. Das

Heidekreuz. — G. Schulze, Der deutsche Kaufmann
als Kulturträger. — E. Erdmannsdörffer, Fünfzig
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:

Jahre japanischer Politik und Kulturarbeit. H. — Tr. R.

Minuth, Die amerikanische Gefahr. — W. Haacke,
Die nationalen Aufgaben des biologischen Unterrichts.
— X. Y. Z.. Konfessionelle Ursachen und Strömungen
im siebenjährigen Kriege. I. — iM. v. Kaisenberg,
Die Aufzeichnungen des Leutnants von den Kaiser-

husaren. Baron Gerdau, über seinen Aufenthalt in

Japan. V.

The Nineteenlh Century and afttr. January. Earl

Roberts, The Army: as it was and as it is. — Prince

Kropotkin, The constitutional agitation in Russia. —
J. Keir Hardie, Dealing with the unemployed: A hint

,
from the past. — Ch. Macpherson, The Church crisis

in Scotland. — C. Jackson. »Rome or the Reforma-
tion«: A reply to Lady Wimborne. — E. H. Cooper,
Children's christmas amusements. — J. M. Creed, The
Position of the .Australian aborigines in the scale of

human intelligence. — Fr. Wedmore, Fantin and Bou-
din. — Ch. Newton-Robinson, The revival of the

smallsword. — H. Madras, Higher education in India.

— W. Raymond, At the »Rose in June». — J. Ki dd ,

The cause and prevention of appendicitis from a phy-
sician's point of view. — E. Robertson, Some naval
questions. — W. H. Rennert, Reserves of Welsh smoke-
less steam coal for the British Navy.

The Dublin Review. October. H. Thurston, A
conjectural chapter in the life of St. Edmund of Canter-

bur}'. — R. E. Francillon, The last days of James,
third Earl of Derwentwater. — Miss J. M. Stone, True
and false reform. — F. Aveling, The necessary infe-

rence. — J. Freeland, Domestic affection in saintly

characters. — F. R. Wegg-Prosser, »Man's place in

the Universe«. — E. B. B. , The Benedictine nuns of
Cambray. — J. Chapman, Pope Zosimus and the

Council of Turin. — L. C. Casartelli, The ninth
Gäthä of the Avesta.

Revue des Deux- Mondes. 1. Janvier. P. et V.

Margueritte, Le prisme. IL — L. Lefebure, Monta-
lembert. — P. Loti, Escales au Japon. — E.Daudet,
Autour d'un mariage princier. IIL Les annees d'attente.

— Th. Bentzon, Impression d'ete ä Londres. — M.
G. Lacour-Gayet, Campagne du vice-amiral d'Estaing
en 1778.

Giornale slorico della Letteratura italiaua. 44, 3.

A. Farinelli, Note sulla fortuna del Petrarca in Ispagna
nel Quattrocento. — A. Foresti, Per la storia di una
lauda. — A. F. Massera, Un contrasto amoroso di

messer Ubertino di Giovanni Del Bianco d'Arezzo. —
A. Belloni, L'usuriere Vitaliano, illustrazione storica

d'un verso di Dante.

La Civiltä catiolica. Quad. 1308. II testamento
di Luigi Windhorst al suo popolo. — Giovanni Pascoli

poeta. — L'insegnamento di Gesü Cristo sul suo se-

condo avvento. — .-^ Londra. — Sulla storia dell' arte

medievale. — Nuovi osservatorii in Spagna a Tortosa
ed a Granata.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

A. Berendts, Die handschriftliche Ober-
lieferung der Zacharias- und Johannes-
Apokryphen. Über die Bibliotheken
der Meteorischen und Ossa-Olympi-
schen Klöster. [Texte und Untersuchun-
gen zur Geschichte der altchristlichen Lite-

ratur, hgb. von Oscar v. Gebhardt und .Adolf

Harnack. N. F. XI, 3.] Leipzig, J. C. Hinrichs,

1904. 1 BI. u. 84 S. 8°. M. 2,70.

In seinen »Studien über Zacharias-Apokryphen
und Zachariaslegenden« (Leipzig 1895) hat Be-

rendts ein bis dahin nur in altslaviscber Sprache
in dem Septemberband der 'rscbetji-Minet de»
Metropoliten Makarius von .Moskau (St. Pctrrs-
burg 1868) gedrucktes .Apokryphen in dcuts. • '

Obersetzung vorgelegt und untersucht. S' in-

Weiterarbeit aber hat ihn nunmehr zur Fest-

stellung »eines ganzen um Johannes den Täufer
und seinen Vater Zacharias sich webenden Lc-
gendenkreises« geführt. Er kann daher in der
vorliegenden Schrift über griechische und siavi-

sche Texte orientieren. Für die ersteren weist

er drei Rezensionen nach, ferner Verarbeitungen
der Legende und eine dem .Markus zugeschrie-

bene Erzählung vom Leben und Tod des Jo-
hannes. Die erste Rezension wird durch den
cod. Athen. 1007 saec. 17 (in orthographischer

und grammatischer Hinsicht sehr verwahrlost)

und durch cod. Messan. 30 a. 1308 vertreten;

die zweite, kürzend und glättend und in mehre-

ren Handschriften überliefert, ist von A. Wassil-

jeff in dessen Anecdota Graeco-Byzantina (Mos-

kau 1893) ediert worden; eine dritte findet sich

in Coisl. 296. Im Slavischen entspricht jener

ersten Rezension, und zwar wie es scheint

Messan. 30, der Text der Tschetji - Miuei des

Makarius wie des Miljutin , mit denen auch der

gegen sie zum Teil selbständige Text nicht

weniger Handschriften auf die gleiche slavische

Obersetzung zurückgeht. Der slavische Text
der zweiten Rezension repräsentiert ebenso eine

erweiternde (wohl in Übereinstimmung mit Par.

gr. 7 70) wie der griechische eine verkürzende

Überarbeitung. Scheint die Rezension des Coisl.

296 nicht ins Slavische übersetzt zu sein, so

begegnen hier dagegen auch Bearbeitungen und

die Erzählung des Markus.

Mit mustergültiger Sorgfalt hat B., zum Teil

unterstützt durch Nachweisungen und Mitteilungen

von V. Dobschütz, es sich angelegen sein lassen,

alles zu sammeln und zu durchforschen, was in

griechischer und slavischer Sprache der Zacha-

riaslegende angehört. Mit bewunderungswerter

Hingabe hat er nicht gezögert, am kleinsten

Punkt die gröfste Kraft einzusetzen. Seine Er-

gebnisse hat er in übersichtlicher und durch-

sichtiger Weise dargelegt. — Bleibt notwendig

der Kreis der Forscher ein kleiner, die sich mit

der Zachariaslegende beschäftigen, so dürfen um-

somehr auf ein allgemeines Interesse die Mit-

teilungen rechnen, die B. über handschriftliche

Schätze der Meteorischen und Ossa-Olympischen

Klöster zu machen weifs. Obenan steht hier der

mit Kaaacavov fiovaxov ßtßUov bezeichnete

Kodex, der Hippolyts Erklärung des Segens

Jakobs (unter dem Namen des Irenäus, wie ich

es jüngst in bezug auf Hippolyts Erklärung von

Deut. 33 gezeigt), den Danielkommentar Hippo-

lyts und eine bis Caracalla gehende Chronik, in

der B. die des Julius .Africanus erblicken zu

dürfen glaubt, enthält. Sollte es gelingen, der
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wissenschaftlichen Verwertung diese Handschrift

zugänglich zu machen, so wäre das ein schöner

Lohn der hingebungsvollen Forschungen des Ver-

fassers.

Göttingen. N. Bonwetsch.

Karl Böckenhoff [Privatdoz. f. Kirchenrecht an der

Univ. Münster], Das apostolische Speise-
gesetz in den ersten fünf Jahrhunderten.
Ein Beitrag zum Verständnis der quasi -levitischen

Satzungen in älteren kirchlichen Rechtsquellen. Pader-

born, Ferdinand Schöningh, 1903. VIII u. 142 S.

8". M. 4.

In der eingehenden und gründlichen Studie

wird die Beobachtung und Auffassung des ersten

kirchlichen Speisegesetzes, das von der sog.

Apostelsynode zu Jerusalem (Apg. 15,28 f.) als

Verbot des Götzengeopferten, des Blutes und des

Erstickten erlassen und »zum Prototyp ü^d

Mittelpunkt aller späteren Satzungen dieser Art

geworden« ist, von der Zeit der Apostel an

bis zum 5. Jahrh. klar und übersichtlich aufge-

zeigt. Die Lösung des vielbehandelten Problems

bietet sicher manche Schwierigkeiten. Im allge-

meinen werden die Resultate der gelehrten

Untersuchung volle Zustimmung verdienen. Mit

Recht haben sich Augustin und Cyrill von Alexan-

drien gegen die grundsätzliche Verpflichtung,

beiw. die fortdauernde formale Geltung der

apostolischen Speiseverbote ausgesprochen. Dafs

ein gewisser »Judaismus« in den späteren Speise-

satzungen, namentlich in denjenigen der sog.

Bufsbücher, nachwirkte, ist unverkennbar. Von
Interesse ist der Schlufsabschnitt, der von »der

Beobachtung des apostolischen Speisegesetzes

in ihrem Einflüsse auf die ethischen Anschauungen

der ersten fünf Jahrhunderte« handelt. Besondere

Hervorhebung verdient die sorgfältige Benutzung

der für die Frage in Betracht kommenden
Literatur und das gute Register,

Tübingen. Anton Koch.

Paul Graue [Pastor an der Kaiser Wilhelm-Gedächt-

nis-Kirche in Berlin], Unabhängiges Christen-
tum. Berlin, Alexander Duncker, 1904. 160 S. 8".

M. 2.

Ein treffliches Zeugnis echter, in ihrem tief-

sten Wesenskern erfafster christlicher Religiosität.

Da die Schrift direkt-wissenschaftlichen Zwecken
nicht dient und auf spezifisch - wissenschaftliche

Fragestellungen nicht eingeht, beschränke ich mich

darauf, zwei kurze ihr entnommene Zitate hier-

her zu setzen, die für den Standpunkt des Verf.s

und für den Hauptinhalt seiner Schrift besonders

charakteristisch sind. »Christlicher Glaube kann

in seiner vollen Reinheit und Kraft leben mit

oder ohne Kopernikus, mit Darwin oder gegen

ihn. Er ist unabhängig von jeder wissenschaft-

lichen Theorie, sei sie neu oder alt, von jeder

Politik, sei sie konservativ oder liberal, von

jedem Kulturstand, sei er zurückgeblieben oder

fortgeschritten. Edelste Frömmigkeit verbindet

sich mit altmodischen Erkenntnissen und Einrich-

tungen, und wiederum die neuesten Errungen-

schaften fügen ihr nichts wesenhaft Neues hinzu,

sondern enthüllen nur neue Seiten ihrer Art,

bieten ihr nur neue Mittel ihrer Bewährung, neue ;

Ausdrucksformen ihrer Gestaltung« (S. 40).

»Dogmen werden nicht offenbart, Theorien sind

menschlich; offenbart wird nur Leben, neues

Leben aus Gott, und die Bewufstseinswahrheit,

die sich mit der neuen Lebenserfahrung verbin- i

det, wird aus ihr erst nachträglich abgeleitet,

strahlt, wenn intuitiv gefunden, nur auf in un-

mittelbarer Einheit mit der Offenbarung des

Lebens. Also die Gesinnung ist hier grund-

legender als die Meinung, die rechte Lehre ist

nichts weiter als eine Spiegelung vom Geiste

Jesu erfafsten Lebens« (S. 139).

Steglitz b. Berlin. Georg Wobbermin.

August Deutsch [Dr. phil.], Neue Weltanschauung.
Neue Religion. Leipzig, Richard Wöpke, 1904.

74 S. 8». M. 1,20.

Der Standpunkt des Pseudonymen (?) Verf.s ergibt

sich aus den folgenden Sätzen der Einleitung: »Die

. . . sittliche, physische und intellektuelle Hebung der

Gesamtheit des Volkes wird nicht anders möglich sein,

als auf dem Boden einer mit einander in Einklang

stehenden Weltanschauung und Religionslehre. Es mufs
nicht nötig sein, dafs in der Religionsstunde den Kindern

gesagt oder stillschweigend zugemutet wird: »Kinder,

ihr müfst euren Verstand gefangen nehmen. In der

Tat ist nichts nötig, als ganz deutsch zu werden.

Deutscher Glaube, deutsche Sitte, deutsche Treue.«

Wieder einmal erhebt der Verf. den Vorwurf, die Kin-

der würden erzogen, als sollten sie Juden oder Griechen

werden, und erklärt: »Deutsch sein, das heifst: edel

und treu seint. Von diesem Standpunkt aus behandelt

er das Verhältnis von Weltanschauung und Religion,

spricht dann über eine neue Weltanschauung und den

Kampf um sie, befafst sich auch mit der Babel -Bibel-

frage, wobei er den Juden anrät, ihren »jüdischen, ego-

istischen, partikularistischen , exklusiven Monotheismus
aufzugeben«, um dem Antisemitismus ein Ende zu

machen, und versucht endlich die Entwicklung der

religiösen Weltanschauung durch Heidentum, Judentum,

Christentum zum Deutschtum aufzuzeigen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

An der Univ. München hat sich Dr. Theodor Scher

-

mann als Privatdoz. f. Kirchengesch. habilitiert.

Neu erschienene Werke.

H. Schäfer, Die Mysterien des Osiris in Abydos
unter König Sesostris nach dem Denkstein des Ober-

schatzmeisters I-Cher-Nofret im Berliner Museum. [Sethes

Untersuchungen zur Gesch. u. Altertumskde Ägyptens.

IV, 2.] Leipzig, Hinrichs. M. 9,60.

H. Frhr. von Soden, Urchristliche Literaturgeschichte

(die Schriften des Neuen Testaments). Berlin, Alexander

Duncker. M. 2,50.

H. Bärge, Andreas Bodenstein von Karlstadt. I:

Karlstadt und die Anfänge der Reformation. Leipzig,

Friedrich Brandstetter. M. 10.

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. II:

Het Offer des Heeren (de oudste verzameling doops-

gezinde martelaarsbrieven en offerliederen) beweerkt door

S. Gramer. Haag, Nijhoff.
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J. Bahnsen, Wie ich wurde, was ich ward. Hgb.
von R. Louis. München, Georg Müller. M. 8.

A. Fr. Ludwig, Weihbischof Zirkel von Würzburg
in seiner Stellung zur theologischen Aufklärung und zur

kirchlichen Restauration. I. Bd. Paderborn, Schöningh.

ZelUchrirten.

Deutsch-Evangelisch. W, 2. Denkschrift des Deutsch-

Evangelischen Kirchenausschusses über die kirchliche

Versorgung der Diaspora im Auslande. — Braun-
schweig. Die Protestanten in Smyma im Jahre 1904.
— E. Fuchs, Was haben wir, von unseren Erfahrungen

in Grofs-Britannien aus, zu sagen über Wechselwirkung
von Frömmigkeit und Nationalität? (Forts.). — Klein,
Die Anforderungen der Kirche und Schule in den grofsen

Auslandsgemeinden.

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. Januar.

Völter, Theodicee? — Satt ig. Das sechste Gebot. —
P. Drews, Was lehrt uns die Geschichte des evangeli-

schen Pfarrstandes? — A. Teubner, Der Bauernhof-

prediger.

Teyler's Theologisch Tijdschrifi. 3, 1. J. C.

.Matthes, Rouw en doodenvereering bij Israel. — A.

Bruining, Het Nieuvv -Heglianisme en de Evangelie-

prediking. — W. F. Loman, De Godsdienst van Duitsch-

lands klassieken. — L M. J. Hoog, Onze reformatori-

sche Literatur.

Etudes Franciscaines. Decembre. P. Rene, Tota
pulchra es! — A. Germain, La sainte Vierge dans
1 art. — P. Barret, La question messianique. — H.
Matrod, Un predicateur populaire au XIII^ siede. Fr.

Berthold de Ratisbonne. — P. Leonard. De la realite

des possessions demoniaques. — A. Charaux, La
litterature fran9aise aux XVII « et XVIII^ siecles (suite).

— P. Cutbert,- La question de l'enseignement en
-Angleterre.

Entgegnan;.')

Auf die wegwerfende Kritik, die Herr Jülicher (DLZ.
1904, Nr. 50) an meinem Buch über die Apostolischen

Väter (\) mit vielen starken Worten und wenigen
schwachen Gründen geübt, darf ich wohl der besonderen
Wichtigkeit der Sache wegen kurz antworten.

1. Wenn auf Herrn J. die Annahme von Interpola-

tionen und Überarbeitungen in den urchristlichen Schrif-

ten wirkt wie das rote Tuch auf den Stier, so ist

das nicht meine, sondern seine Schuld. Er macht sich

selber das Verständnis des Urchristentums dadurch
unmöglich.

2. Meine »literarischen Konstruktionen« sind nicht

einer vorgefafsten Meinung zu Liebe gemacht, sondern
die letztere ist das ungesuchte Resultat der ersteren.

3. Was ich auf Grund meiner Kritik von I. Clem,
Herrn. Barn, behaupte, ist, dafs in Rom zur Zeit des
Clemens (c. 100 n. Chr.) ein wesentlich alttestament-

lich gefärbtes, proselj'tenartiges Christentum die Ober-
hand hatte, in dem Jesus nur die Rolle eines Propheten
spielte. In abnehmendem Mafse bestand dieses Christen-

tum in Rom noch einige Zeit fort.

4. Wenn J. sich dagegen auf den paulinischen und
ignatianischen Römerbrief beruft, so bedeutet das nichts.

Der letztere ist, wie nicht blofs ich, sondern auch an-

dere annehmen, ein spätes Falsifikat. Der erstere ist,

falls ich ihn einen Augenblick wie J. als einheitlich auf-

fasse und ganz dem Paulus zuschreibe, einige Jahre
vor der Neronischen Christenverfolgung geschrieben.

Er beweist also für die neuen Verhältnisse nach dieser

Verfolgung nichts. Doch läfst sich aus ihm dann ab-
leiten, dafs die römische Gemeinde schon zur Zeit des
Paulus einer gefährlichen judaistischen Beeinflussung

ausgesetzt war. Für die Zeit nach der Neronischen
Verfolgung steht uns der Hebräerbrief zur Verfügung,

*) Der Herr Referent verzichtet auf eine Antwort

der auch nach J. wahrscheinlich nach Rom getohfWMa
ist, und den ich ähnlich wie B. Weifs nur verttcben
kann als gerichtet an eine Gemeinde, die auf einen
mehr oder weniger alttestamenthch- jüdischen Standpunkt
zurückgefallen ist. Gerade dies zeigen I. Clem. und
Herrn., während Barn, wie Hebr. diesen Standpunkt be-
kämpft. Auch die freundliche oder feindliche Stellung
zu Paulus verändert nichts an der Tatsache, dafs die

Pseudoclementinen die Autorität des Clemens für sich

in Anspruch nehmen, was sich nur verstehen läfst, wenn
Clemens ein alttestamentlich-jüdisch gefärbtes Christen-

tum vertreten hat. Wenn J. fragt, wo wir denn sonst
noch ein solches Christentum ohne Christus bezeugt
finden, so antworte ich : im Jakobusbrief, in dem Spitta

mit Recht Christus in 1, 1 und 2, 1 streicht, der aber
doch christlich ist und zwar ein ähnliches alttestament-

lich bestimmtes Christentum vertritt wie Clemens und
Hermas. Mit Machtsprüchen werden wissenschaftliche

Fragen nicht entschieden, auch auf dem Gebiet des Ur-

christentums nicht, sondern nur durch ehrliches, vor-

urteilsloses Suchen nach Wahrheit
Amsterdam. D. Völter.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Friedrich Heinrich Lipsius [Privatdoz. f. Philos.

an der Univ. Jena], Kritik der theologischen
Erkenntnis. Berlin, C. A. Sdiwctschke & Sohn,

1904. VII u. 212 S. 8». M. 5,50.

Dieses Buch stellt sich schon durch seinen

Titel in Parallele zu dem zermalmenden Werke
Kants. Es will die Illusion aufheben, als

ob der Relig^on im gewöhnlichen Verständnis

des Wortes irgend ein Erkenntniswert zukomme.

Die Religion ist vielmehr ein psychologisches

Produkt von Gefühlen und Wünschen, wie sich

aus einer folgerichtigen Durchdenkung der Idee

der psychologischen Kausalität von selbst ergibt.

Der Kern der Religion ist verstandesmäfsige

xVIetaphysik, und ihr Erkenntniswert reicht genau

so weit, wie der Erkenntniswert metaphysischer

Begriffe über Weltgrund und Weltziel bei kühl-

ster objektiver Prüfung reicht. Daher stellt sich

auch die Einleitung des Buches in ausdrücklichem

Vergleich zu Straufsens berühmter Bilanz der

christlichen Theologie, die er in seiner »Glaubens-

lehre < und dann in seinem ^ Alten und neuen

Glauben« vollzogen hat. Zur Ziehung einer

solchen Bilanz sind sichere Mafsstäbe notwendig.

Straufs hatte den Mafsstab an dem völlig imma-

nent aufgefafsten Panlogismus Hegels. Lipsius

hat den Mafsstab an der Lehre Wundts. die

durch Natur und Geistesweit hindurch den Kausa-

litätsbegriff lückenlos durchführt, ohne darum

dem Materialismus zu verfallen, die vielmehr

einen unpersönlichen kosmischen Willen lehrt,

dessen Manifestationen in anorganischer, organi-

scher und seelischer Natur in strengem, jedes

Wunder und jede Unableitbarkeit ausschliefscn-

dem, Kausalverhältnis stehen. :»In der Lebens-

arbeit Wundts hat sich eine staunenswerte, seit

Leibniz nicht wieder erschienene Universalität

des Wissens mit scharfem und originalem Denken
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verbunden.« Man »wird daher nicht abgeneigt

sein, in ihr die bei Hegel vergeblich gesuchte

absolute Philosophie verwirklicht zu finden, die

zwar der Einzelforschung noch unendlich viel

Raum zu weiterer Tätigkeit offen lassen, aber

die grofsen Geheimnisse des Wesens, Ursprungs

und Zieles aller Dinge, an denen sich die Mensch-

heit seit Jahrtausenden das Haupt zermartert

hat, endgültig entschleiern soll. Der erkenntnis-

theoretische Dualismus Kants ist beseitigt und

doch die Grundlehre der Vernunftkritik, dafs

die sinnliche Erscheinung nur als ein subjektives

Symbol, nicht als die für sich bestehende meta-

physische Realität in Betracht kommen könne,

anerkannt. Der Streit zwischen Geist und Materie

wird zugunsten eines teleologischen Idealismus, mit

dem die mechanische Erklärung der empirischen

Natur gleichwohl verträglich ist, der zwischen

voluntaristischer und intellektualistischer Denk-
weise in dem Sinn entschieden, dafs zwar der

Wille als die Grundkraft des Daseins anerkannt,

aber hinzugefügt wird, weit entfernt ein alogi-

sches Prinzip darzustellen, sei er vielmehr die

Intelligenz selber« (S. 5 1 f.). Damit ist auch die

Stellung zum Kantianismus, dem stärksten und

breitesten Träger der heutigen Religionsphilo-

sophie, gekennzeichnet. Von Kant wird nichts

angenommen als sein Phänomenalismus, der als

die Grundlehre bezeichnet wird, während die für

Kants eigene Absicht entscheidenden Sätze der

Unterscheidung von Psychologie und Erkenntnis-

theorie dahinfallen und die letztere der kausalen

Psychologie mit dem besonderen Prinzip psycho-

logischer Kausalität, dem Prinzip der schöpfe-

rischen Synthese, geopfert wird.

Von hier aus ergibt sich nun die Kritik von

selbst. Die Versuche Kants und Schleiermachers,

der Religion eine erkenntnistheoretische Selb-

ständigkeit, ein eigenes Apriori, zu geben,

werden als Gefühlstheologie bezeichnet und von

der Psychologie als kausale Produkte des Ge-

fühlslebens und der von ihm bestimmten Vor-

stellungstätigkeit aufgelöst. Es bleibt also nichts

als die rationelle Metaphysik. Diese aber zeigt

bei dem rein mechanistisch-kausalen Zusammen-

hang, wo alles in seiner Entstehung kausal erklärt,

d. h. aus schon Vorhandenem abgeleitet wird,

keinerlei Raum für den Gottesbegriff. Mechanik,

mechanistische Lebenslehre, Entwickelungslehre,

Psychophysiologie, psychophysischer Parallelis-

mus verhängen über den Gottesbegriff absoluten

Platzmangel. Die Konsequenz der wunderlosen

Weltbetrachtung ist notwendig die Beseitigung

des Gottesbegriffes, und die wunderlose Welt-

betrachtung ist notwendig durch die Wissen-

schaft gefordert. Damit ist jeder Theologie und

Gotteserkenntnis das Todesurteil gesprochen.

»Der Atheismus und damit die Preisgabe jeder

religiösen Weltanschauung stehen vor uns als

das anscheinend unentrinnbare Endergebnis einer

durch fromme Wünsche und metaphysische Schein-

begriffe unbestochenen philosophischen Kritik«

(S. 96). Gleichwohl ist das nicht das letzte

Wort L.s. Ein kurzes letztes Kapitel stellt an

der hingerichteten Theologie ganz unerwartete

Wiederbelebungsversuche an und glaubt sogar

für den wieder etwas hergestellten Delinquenten

das Prädikat der Christlichkeit in Anspruch nehmen
zu dürfen. Es geht hier, wie so oft: der vom
Kausalitätsbegriff erstickte Theologe bleibt eben

doch Theologe und findet seine freilich sehr

verschüchterte Sprache wieder.

Freilich vollzieht sich das hier mit einen ganz

besonders hohen Grade von Inkonsequenz. Das
Mittel hierzu bietet eine letzte Analyse des Kausal-

prinzips. Dieses Prinzip ist ein logisches, nicht

aus der Erfahrung allein begründbares, Prinzip.

Das absolute Vertrauen auf seine Geltung ent-

hält daher einen metaphysischen Satz, die Ge-

wifsheit einer kausalen Einheit des Universums.

»Die menschliche Intelligenz wird niemals von

dem Bedürfnis loskommen, sich die in den Dingen

waltende absolute Notwendigkeit als einen über

sie herrschenden absoluten Willen vorstellig zu

machen, so sicher auch jeder Versuch, dies in

concreto durchzuführen, in Widersprüche ver-

wickelt, die ihn seines Wertes ganz und gar

wieder zu berauben drohen« (S. 201). Es ist

hier jedoch vielleicht zu helfen, wenn man mit

den Neuplatonikern und Kant die Seinskategorie

auf die endliche Erfahrung beschränkt und

für die kausale Welteinheit die Kategorie

des Seins überhaupt aufhebt, etwa, vom
»Übersein« oder vom »Wesen im Gegensatz

zum Sein« spricht. Ja wir kommen vielleicht

noch weiter, wenn man sich an die besondere

Art der psychologischen Kausalität, an die

schöpferische Synthese, hält: »Da sich die

höheren seelischen Einheiten schlechterdings nicht

blofs als Aggregate der niederen begreifen lassen,

so mufs in der Tat hier die Einheit das Prius

der sie zusammensetzenden Vielheit sein« (S. 205).

Von da aus lassen sich sogar teleologische Be-

griffe für die »überseiende« oder »wesende«

Kausal-Einheit finden. »Die selbstbewufste Per-

sönlichkeit unterscheidet sich von ihrer Umgebung
als eine ihr innerlich überlegene Gröfse. Nicht

blofs als zufälliges Produkt von Licht und Wärme
tritt sie in das unendliche All, sondern als der

geborene König, der in sein Eigentum kommt.

Das Wesen der Weit ist bewufst- persönlicher

Geist.« Aber das soll nun durchaus kein dua-

listischer Theismus sein. »Da uns aber ein

blofs potentia Seiendes unausdenkbar ist und

seine Versinnlichung in der Gestalt toter oder

auch beseelter Atome nicht zureicht, so machen

wir die Individuen schaffende Weltidee selbst

zu einem Individuum oder stellen uns vor, dafs

in ihr unzählige Ab- und Urbilder aller Einzel-

dinge enthalten seien« (S. 205). Das ist dann
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aber mit Rauwenhoff als blofse Symbolik und

Glaubenspoesie zu bezeichnen. Immerhin aber

ist dieser »neue Glaube« doch Religion; denn

er »läfst zwar das sinnliche Individuum mit sei-

nen Bedürfnissen und Wünschen vielfach unbe-

friedigt, weist dafür aber an das Vornehmste im

Menschen, die erkennende Vernunft« (S. 208).

Ja er ist sogar die reinere Religion; denn »wür-

diger erscheint doch das Verhalten des Mannes,

der sich mit dem ehernen Schritt der Natur ab-

zufinden gelernt hat, weil er weifs, dafs für alle

das gleiche Gesetz gilt« (S. 209). Insofern die-

ses Gesetz selbst eine unableitbare, nicht selbst

notwendige Tatsache ist, verbleibt dann auch

der Religion noch ein Rest des Irrationalen und

Geheimnisvollen, und schliefslich eignet sich ja auch

der ^himmlische Vater« Jesu zum »denkbar

höchsten Symbol für den absoluten Weltgrund«.

So ist der neue Glaube der »Glaube an die

Ewigkeit des Geistes«, d. h. des Weltgrundes,

der sich unendlich und ewig in kausal notwen-

dig verknüpften Manifestationen äufsert und dabei

durch diesen Kausalnexus an einigen Stellen Per-

sönlichkeitswerte hervorbringt, die zu bedeutend

sind, um sie nicht unwillkürlich zum Zweck der

freilich in der ungeheuren Masse ganz anders-

artigen Welt zu erheben.

Damit endet das Buch freilich bei Sätzen,

die mindestens nicht klarer sind als die der von

ihm bestrittenen Theologen und Philosophen.

Überhaupt macht das Buch bei aller Hochach-

tung vor dem Wahrheitsernst, dem Mut und der

Belesenheit des Verf.s nicht den Eindruck eines

starken, selbständigen Gedankenganges. Es klebt

fortwährend an Autoritäten und häuft die unan-

genehmen Sätze, in denen jedesmal ganze Bü-

cher zusammengezogen sind. Es ist daher auch

unmöglich, auf das Detail einzugehen. Das
Ganze ist ja klar: der Begriff der kausalen Not-

wendigkeit hat hier alles verschlungen, erst die

unterpsychische Welt, dann die psychische Welt
und dann die Welt der Normen und Werfe.

Er ist zwar selbst nicht vollkommen eindeutig

durchgeführt und nimmt in der psychologischen

Kausalität Formen an, die wie eine Durchbrechung

aussehen; denn die vielgerühmte schöpferische

Synthese bleibt ja immer ein Wunder, wenn
auch ein ganz kleines. Aber die Tendenz im

allgemeinen ist doch klar. Die Tendenz der

kausal-notwendigen Erklärung alles Seienden ist

hier wie sonst der Leviathan, der alles ver-

schlingt. Vielleicht aber liegen hier die Vorur-

teile nicht blofs auf Seiten der Religion, son-

dern etwa auch auf Seiten des Kausalitätsprin-

zips? Vielleicht spielt Irrationalität, Kontingenz

und Pluralismus überhaupt im Erkennen eine

viel gröfsere Rolle, als diese Verwendung des

Prinzips ahnt? Vielleicht hat doch insbesondere

auch der Kantische Dualismus von Psychologie

und normativem Apriori und mit alledem die

Freiheit ihr Recht? Vielleicht ist -l.is We^cn
des Erkennens Oberhaupt garnicht &u: a!;

Einheit, sondern ein verbundenes Virli-,?

vielleicht ist die Religion ganz im Recht, wenn
sie immer sagt, Gott könne nicht erkannt, son-
dern nur geglaubt werden? Vielleicht ist »o-

gar das Wunder im ganzen Umfang unseres Er-
kennens anzuerkennen und an einzelnen Punkten
ganz besonders deutlich, und vielleicht ist das rein

logische Wunder etwas ganz anderes als das
kirchentheologische Wunder, das die Durch-
brechung des sonst waltenden Kausalzusammen-
hangs nötig hat, um an diesen Durchbrechungen
die Alleinwahrheit einer bestimmten mit diesen

Wundern legitimierten Religion zu beweisen?
Heidelberg. E. Troeltsch.

Heinrich Romundt [Dr.], Kants »Widerlegung des
Idealismus«. Ein llebenszeichen der Vernunftkritik

zu ihres Urhebers hundertjährigem Todestage, dem
12. Februar 1904. Gotha, E. F. Thienemann, 1904.
24 S. 8». M. 0,50.

Die kleine Schrift ist vor allem eine Streitschrift

gegen Fichte, den der Verf. 5 den wunderlichen Kauz
mit dem noch wunderlicheren von ihm produzierten
Idealismus« nennt. Seiner Behauptung, dafs sein System
kein anderes als das Kants sei, sei Kant selber in der

der 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft beigefügten

»Widerlegung des Idealismus« entgegengetreten. Von
dieser gibt Romundt uns eine Analyse und schliefst

mit der Forderung, dafs es nicht mehr geschehen dürfe,

dafs Kant und Fichte als zusammengehörige Denker
bezeichnet werden.

B. J. Lange [Rektor in Wandsbek], Die Pädagogik
des Pierre Coustel. Nach den »Regles de l'edu-

cation des enfants« vom Jahre 1687 dargestellt und
beurteilt. Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik.

Wandsbek, in Komm, bei K. Sauermann, 1903. Vll

u. 97 S. 8"'. M. 1,50.

Die Männer von Port-Royal, denen Racine seine Er-

ziehung verdankte, haben nach Condillacs Urteil zum
ersten Male Licht in die Elementarbücher gebracht, wie

sie auch bleibende Verdienste um den Sprachunterricht

haben. Lange sucht von der Pädagogik des Theoretikers

von Port-Royal Pierre Coustel ein anschauliches Bild zu

geben, indem er seine »Regles« übersichtlich darstellt

und auf die Darstellung eine Beurteilung folgen läfst

Notizen und Mitteilungen.

GeseUachaften and Vereine.

Berliner Gymnasiallehrer - Gesellschaft.

Sitzung vom 11. Januar 1905.

Oberlehrer Dr. Wessely hielt einen Vortrag zur

Frage des Auswendiglernens. Nach einigen ge-

schichtlichen, pädagogischen und psychologischen Vor-

bemerkungen berichtete er über Versuche, die er mit

Schülern eines hiesigen Gymnasiums angestellt hat Was
auf den höheren Schulen auswendig gelernt wird, pfl^t

3 verschiedenen Zwecken zu dienen: l. wird der StoiT

eingeprägt, der die Voraussetzung für eine höhere Er

kenntnis in einer Wissenschaft oder für die .A.usb

einer bestimmten Fertigkeit bildet; 2. stellt da-

wendiggelernte an sich einen wertvollen Besitz d:

soll womöglich eine dauernde Errungenschaft fürs

sein; 3. läfst man vielfach auch noch ausw

in dem Glauben, dadurch das Gedächtnis im

zu üben. W. suchte festzustellen, wie weit oie

letztgenannten Zwecke erreicht werden. Er lie

Schüler in den einzelnen Klassen aufschreiben, waa .:

sich von einem Gedicht gemerkt hatten, da« sie vor
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einem Jahr gelernt und zuletzt vor einem halben Jahre

wiederholt hatten. Vollständig und fehlerlos wufste kein

einziger mehr das Gedicht. Die Gedächtnisleistungen

der einzelnen Klassen steigerten sich zunächst bis

Quarta, gingen dann aber zurück und erreichten gerade

in den obersten Klassen ihren tiefsten Stand. Ein wirk-

licher Besitz fürs Leben konnte also fast nirgends an-

genommen werden. Auch die Übungen an religiösem

Stoff, an Kirchenlied und Katechismus hatten durchaus
nicht zufriedenstellende Ergebnisse. Weiterhin liefs W.
einzelne Klassen in der Unterrichtsstunde selbst latei-

nische Vokabeln lernen und stellte in verschiedenen

Zeitabständen fest, wieviel davon behalten war, nämlich
unmittelbar nach dem Lernen, am Tage darauf, nach
einer Woche und zuletzt nach vier Wochen. Das Er-

gebnis war in diesem Falle recht günstig, am besten

wieder in der Quarta und schlechter in den höheren

Klassen. Von einer Übung und Stärkung des Ge-
dächtnisses also durch fortgesetztes Lernen von Vokabeln
kann keine Rede sein. Zugleich ergaben die Versuche
ein vortreffliches Mittel, die Lernkraft der einzelnen

Schüler zu prüfen, die Eigenart des einzelnen kennen
zu lernen und danach Rückschlüsse auf den häuslichen

Fleifs zu ziehen. W. betonte, dafs es ihm fernliege,

die von ihm gewonnenen Ergebnisse ohne weiteres zu
verallgemeinern , und dafs er nur zu ähnlichen Unter-

suchungen anregen wolle. Zum Schlufs forderte er für

alle Unterrichtsfächer eine möglichste Beschränkung des

Lernstoffes und vor allem Rücksichtnahme auf die Ent-

wicklungsjahre; auch sollten die Lehrer der besonderen
Veranlagung und Neigung der einzelnen Schüler mehr
Beachtung schenken. In der Besprechung des Vortrags,

an der sich Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Münch, Direktor

Zelle, Prof. Böhm, Direktor Wolter und der Vortragende
beteiligten, wurden gewisse Gesichtspunkte noch ander-

weitig und heller beleuchtet.

Xea erschienene Werke.

Th. Rudert, Skizze eines Moralsystems als prak-

tische Grundlage der künftigen Religion. Leipzig,

Th. Knaur.

Isolde Kurz, Im Zeichen des Steinbocks. München,
G. Müller. M. 5.

A. Pauly, Aphorismen. Ebda.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Philosophie und philosophische

Kritik. 125, 2. J. Bergmann, Das Verhältnis des

Fühlens, des Begehrens und des WoUens zum Vor-

stellen und Bewufstsein. — k. Hoffmann, Zur ge-

schichtlichen Bedeutung der Naturphilosophie Spinozas.
— Chr. D. Pflaum, Bericht über die italienische philo-

sophische Literatur des Jahres 1902.

Annales de Philosophie chretienne. Janvier. A.

Baumann, Le positivisme de M. Brunetiere. — R.

Charbonnel, L'utilisatio.n apologetique du positivisme.

— Ch. Denis, Comment M. Brunetiere continue le

mouvement apologetique ; Le protestantisme en France.

— Le mauvais goüt et les mauvaises raisons d'un

libre penseur: Reponse ä M. G. Renard. — M. Serreau,
L'histoire des dogmes ä propos d'un livre recent.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-

bildungsanstalten. 34, 1. Frenzel, Die Bedeutung

der Persönlichkeit des Seminarlehrers. — Ch. Tränk-
ner, Vom Recht der Kunst auf die Schule.

Die neueren Sprachen. Januar. K. Wimmer, Das

französische Diktat, insbesondere an den bayerischen

Realschulen. — C. Pitollet, Moderne Strömungen im

französischen Roman und Drama.

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. 1904, 12.

G. Leubusche r, Schulhygienische Erwägungen. — J.

Moses, Die Schulbank in den Hiifsklassen für Schwach-

befähigte. — Th. Benda, Mafs der Lehrpensen und
Lehrziele an höheren Unterrichtsanstalten. ~ K. Grass

-

mann, Über Gesundheitsschädigungen in den Mittel-

schulen. — L. Mann, Das Mannheimer Sonderklassen-

system vor einem medizinischen Forum.

Revue pedagogique. 1 5 Decembre. M. Fe 1 1 i s s o n

,

A propos du centenaire de Sainte-Beuve. — E. La-
visse, L'education professionelle ä l'ßcole normale supe-

rieure. — P. Lapie, La mission scientifique de l'insti-

tuteur. — Rapport sur les travaux de la commission
chargee de preparer la simplification de l'ortographe

fran9aise. I. — M^^^ L. Troufleau, L'enseignement

de la grammaire. — Ch.-M. Garnier, Charles Dickens,

auteur des Contes de Noel. — H. Roujon, Gustave
Larroumet.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

J. Bondi [Rabbiner Dr.], Der Siddur des Rabbi
Saadia Gaon. [Beilage zum Rechenschaftsbericht

der Jüdisch-literarischen Gesellschaft.] Frankfurt a. M.,

J. Kauffmann, 1904. 40 S. 8°. M. 1,50.

Unter »Siddur« verstehen die heutigen Juden

Europas jede gewöhnliche Ausgabe der täglichen

Gebete und der festlichen Hauptgebete. Der
Siddur des Saadia (gest. 941 in Bagdad) ist

eine Liturgie in arabischer Sprache, welche

Gebete und Hymnen in hebräischer Sprache ent-

hält, und die an die Liturgie sich knüpfenden Be-

stimmungen arabisch feststellt. Für die Ge-

schichte der synagogalen Poesie, welcher Zunz

3 Bände gewidmet hat (1855— 65), war meine

Entdeckung des Siddur in Oxford (1852) sozu-

sagen epochemachend; da sich z. B. daraus er-

gab, dafs von den kühnen und seltsamen Hymnen
des Elasar ha-Kalir, den man für einen Talmud-

lehrer ausgegeben hatte, von Saadia Nichts

aufgenommen ist. Die eigenen Hymnen Saadias,

welche für mich kopiert und 1856 von anderen

herausgegeben wurden, sind für die Geschichte

der neuhebräischen Sprache und Literatur von

Interesse; die hervorragende Bedeutung Saadias

liegt jedoch wohl in seiner arabischen Über-

setzung und weitläufigen Erklärung der Bibel,

worüber Abhandlungen und Dissertationen ver-

zeichnet sind in meinem Werke : Die arabische

Literatur der Juden (S. 55 ff.).

Bondi hat eine Ausgabe des ganzen Siddur

fast druckfertig vorbereitet, welche einen weite-

ren Kreis von Käufern und Lesern voraussetzen

darf, was hier aus den Ritualbestimmungen mit-

geteilt wird, einen engeren Kreis derjenigen

unter seinen Glaubensgenossen, welche noch

heute das Gebet überhaupt vom Gesichtspunkt

der »Pflicht« und des »Gesetzes« zum Gegen-

stand der Forschung machen.

Berhn. Moritz Steinschneider.

Henri Cordier, Bibliotheca sinica. VoL I, p. IL

Paris, E. Guilmoto, succ. de J. Maisonneuve, 1904.

Sp. 417—764. 8°. Fr. 25.

Dieser Abschlufs des ersten Bandes von Cordiers

chinesischer Bibliographie enthält zunächst die Vorrede
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zu dem Werk und weiter die Abschnitte VI— X. Sie

umfassen die Werke über Naturgeschichte, Bevölkerung,

Verwaltung, Rechtswissenschaft, Geschichte und Religion.

Notizen und Mitteilungen.

Personalcbronik.

Die Kaiser!. Akad. d. Wiss. in St. Petersburg hat

den ord. Prof. f. vergl. Sprachwiss. an der Univ.

Giefsen Dr. Christian Bartholomae zum korresp.

Mitgl. gewählt.
Zeitsehrirt«B.

Modern Philology. January. F. F. Abbott, The
evolution of the modern forms of the letters of our
aiphabet. — Edith Rickert, The Old English Offa Saga.

II. — M. A. Buchana n, A neglected edition of la

Leyenda del Abad den Juan de Montemayor. — J. S.

Nollen, Schiller's theory of the lyric. — G. P. Krapp,
Notes on the Andreas. — E A. Greenlaw, The
sources of Spenser's iMother Hubberd's tale». — M.
B. Evans, »Der bestrafte Brudermord« und Shake-
speare's »Hamlet«.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

K. Povidxrjg, Pco/natCxr] yQafXfxaicxiq. "ExSoat? -i'.

Athen, Druck von Konstantinidis , 1904. 69 S. 8".

Fr. 10.

Für die sprachlichen Zustände Griechenlands

ist es bezeichnend, dafs dort bis auf die jüngste

Zeit Grammatiken der lebenden Sprache fehlten,

weil eben diese Sprache in der Schule und im

offiziellen Verkehr geächtet ist und nur von einer

Minderheit vorwärtsstrebender Schriftsteller lite-

rarisch verwendet wird. Nachdem im Jahre

1902 ein Grieche namens Philintas den Anfang

mit einer vulgärgriechisch geschriebenen Gram-
matik der Volkssprache gemacht hat (vgl. dazu

meine Bemerkungen Indogerm. Forsch., Anz. XV,
17 7), folgt nunmehr ein anderer Grieche diesem

Beispiel und bietet seinen Landsleuten einen knapp
gehaltenen Abrifs der neugriechischen Laut- und

Formenlehre (mit Einschlufs der Adverbialbildung,

der Präpositionen und Konjunktionen). Der Verf.

legt das Hauptgewicht auf die Mitteilung des

Tatsächlichen und befafst sich mit der geschicht-

lichen Erklärung erst in zweiter Linie. Die

Grammatik ist in durchaus wissenschaftlichem

Geist verfafst; mit den Ergebnissen der For-

schung hat sich der Verf. bekannt gemacht, und

die Hypothesen der Archäoraanen (die es gerade

noch in Griechenland gibt) sind für ihn abgetan.

Dem Ref. ist es eine Genugtuung, hervorzuheben,

dafs sein Handbuch der neugriechischen Volks-

sprache dem Verf. als Vorbild gedient hat. Wo
er eigene Wege einschlägt und von dem Ref.

abweicht, tut er das immer mit beachtenswerten

Gründen, so z. B. in orthographischen Vor-

schlägen, denen man meist zuzustimmen geneigt

ist. Wenn ich das Buch auch deutschen Lesern

empfehlend anzeige, so geschieht das nicht zum
wenigsten deshalb, weil ich es für eine wertvolle

Ergänzung meines eigenen Handbuches halte, »o-
wohl in betreff allgemein-neugriechischer wie mund-
artlicher Erscheinungen. Nur möchte ich dem
Verf. im Interesse seines Buches raten, den für

deutsche wie griechische Verhältnisse ganz uover-
hältnismäfsig hohen Preis schleunigst herunter-
zusetzen, weil er sonst auf Käufer schwerlich
rechnen kann.

Marburg i. H. Albert Thumb.

Latin hymns. Selected and annotated by William
A. Merrill [Prof. f. Lateinisch an der Univ. von
Californien.] [The stadenfs series of Latin
classics] Boston, Benj. H. Sanborn & Co !<>'4

XIII u. 86 S. 8".

Das Buch ist wie die ganze Sammlung für

die Lektüre von (Schülern oder) Studenten be-

stimmt und entspricht diesem Zweck vollständig.

Eine kurze Einleitung verbreitet sich über Ent-

stehung und Geschichte des mittelalterlichen

Hymnus, und dann folgt der Text von etwa
hundert Hymnen von Hilarius von Poitiers an
bis auf Charles Coffin (saec. XVIIl). Die Aus-
wahl ist geschickt gemacht, es sind die be-

deutendsten und verbreitetsten Stüche aufge-

nommen; sie können ein nicht geringes Bildungs-

material abgeben. Nach dem Plane der Sammlung
sind die Noten auf ein sehr geringes Mafs
beschränkt, denn im allgemeinen sind nur die

zugrunde gelegten Bibelstellen angegeben und

die für das Verständnis wichtigsten Stellen er-

klärt. Kritische Noten, die sich auf Mones
oder Daniels Text beziehen, sind selten. An
den Kopf der einzelnen Stücke sind kurze

biographische Angaben gesetzt, die zur ersten

Orientierung ausreichen; freilich ist die Zu-

erteilung der darunter befindlichen Hymnen nicht

immer sicher, so bei denen Gregors des Grofsen,

bei Paulus Diaconus' 'Ut queant laxis' u. a. m.

Die Ausstattung des kleinen Buches ist vor-

trefilich, der Druck korrekt (S. 65 II. 12 lies

'inclyta').

Radebeul b. Dresden. M. Manitius.

Notizen und Mitteilungen.

>'otixen.

Sprachgeschichtliche Anfrage.

Es wird versucht festzustellen, wo und in welcher

Bedeutung der Ausdruck Terra sigillata zuerst in

der Literatur auftritt. Der klassischen Zeit sctieint

er nicht anzugehören. Alle Bemühungen auch von Spat-

latinisten waren erfolglos. Gefällige .Mitteilungen,.Anregun-

gen erbittet Paul Diergart, Berlin W. 35, PotsJamcrstr. 35.

Nea ertrhieneae Werke.

Harvard Studies in Classical Philology. V— ..

1904. Cambridge, .Mass., Harvard Univ. (Leiprig, Har

ras.sowitz). Geb. .M 6,60.

A. Persii Flacci Saturarum über. Rec. S. Consoii

Ed. maior. Rom, Ermanno Loescher Ä Co. L. 5.

ZeltMhrirUB.

Hermes. 40, 1. \V. Sternkopf, Die Kiatt.^tfr-

setzung im 4. Buche der Briefe ad Atticum. — F. .Mün-
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zer, Atticus als Geschichtsschreiber. — W. Hei big,

Die Castores als Schutzgötter des römischen Equitatus.

— U. von Wilamowitz-Möllendorff, Lesefrüchte.

— J. Wackernagel, Zu Bakchylides. — B. Keil,

Chrysippeum. — F. Leo, Versifizierte Erzählung auf

einem Ostrakon aus Theben.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Carl Busse [Dr. phil.], Annette von Droste-
Hülshoff. [Frauenleben. In Verbindung mit

andern hgb. von Hanns v. Zobeltitz. IV.] Biele-

feld, Velhagen & Klasing, 1903. VI u. 193 S. 8"

mit 5 Kunstdrucken. Geb. M. 3.

Man wird Busses Buch mit Interesse lesen, man-

chen anregenden Gedanken und über Wesen und

Werke der Dichterin manches Urteil finden, dem
man beipflichten kann. Es ist mehr ein Essai als

eine Biographie zu nennen. Der Verf. arbeitet, was

die Tatsachen angeht, durchaus auf der Grundlage

der beiden schon vorliegenden Biographien von

Kreiten und dem Unterzeichneten. Einen einzigen

Gedanken macht er zum Faden seiner Darstellung.

Dadurch werden Einheitlichkeit und rascher Flufs

der Erzählung gefördert; es fragt sich nur, ob

diese Vorteile nicht zu teuer erkauft sind. Der Ge-

danke des Verf.s ist, dafs Annette weder zur vollen

Ausbildung, noch zur Betätigung ihrer unvergleich-

lichen Fähigkeiten gelangte, sondern dafs »eins

der gröfsten deutschen Talente im ganzen doch

jämmerlich verkümmert ist« (S. 124). Immer
von neuem wird sie dem Adler vergHchen, der

nach vergeblichem Versuche aufzufliegen mit ge-

lähmten F'ittigen auf seine Stange in dem engen

Vogelhaus zurücksinkt. Heimat, Familie, Freunde,

die Dichterin selbst werden dafür verantwortlich

gemacht; fast der einzige, der, man könnte

sagen, ihrem Wesen erst den Inhalt, ihrem Talent

die Betätigung, ihrem Fluge Kraft und Richtung

gibt, ist Levin Schücking. In bezug auf alles

dieses ist Richtiges gesagt, aber meistens nur

zur Hälfte Richtiges; denn zu oft wird nur die

eine Seite der Dinge hervorgehoben, die andere

im Dunkel gelassen, so dafs ein zutreffendes

Gesamtbild sich nicht ergeben kann. Vor allem

wendet sich B. gegen die Familie Droste.

Annette, schreibt er mit besonderem Nachdruck,

ist im ganzen ein Opfer ihres Standes, der um-

gebenden Verhältnisse und der adligen Tradi-

tionen geworden. »Sie mufste Pflichten ver-

letzen oder Neigungen verkümmern lassen. Sie

hat das letztere gewählt .... Sie hat recht,

wenn sie sich einen 'geduldigen Märtyrer der

Treue' nennt« (S. 155). Ist das begründet?

Ich glaube nicht, dafs in damaliger Zeit öfters

einem Fräulein, sei es bürgerlich oder adlig,

kathoHsch oder evangelisch, die Möglichkeit einer

so freien Entwicklung geboten war. Man nehme
nur zusammen: das glücklichste Familienleben in

einem Hause, wo die Mutter wenigstens reimt,

der Vater allerlei feinfühligen Liebhabereien

nachgeht, wo man zwei Winter hindurch all-

abendlich die Romane Walter Scotts mit Be-

geisterung vorliest, Unterricht mit den Brüdern,

Besuche Stolbergs und der Fürstin Galitzin, der

Einflufs Sprickmanns, des Meisters vom Stuhl,

die Freundschaft der Generalin von Thielmann,

weiter die Grofsmutter, welche nicht allein Ge-
legenheitsverse, sondern auch die geistlichen

Gedichte und den ersten Teil des »Geistlichen

Jahrs« anregt. Und welch ein Verkehr bei den

Haxthausens in Bökendorf! Werner Haxthausen,

mit Goethe in Verbindung. August Haxthausen,

aufs engste befreundet mit den Brüdern Grimm
und den Hterarischen Kreisen in Göttingen, Han-

nover und Kassel! Annette bat sicher mehrmals,

ich denke 1818 und 1820, in Kassel verweilt,

wo sie mit Charlotte Grimm, der späteren Gattin

des Ministers Hassenpflug, Freundschaft schlofs

und mit den Brüdern Grimm freundschaftlich wie

in Bökendorf verkehrte. Ein sehr angeregter

Kreis hatte sich damals in Kassel gebildet, an

welchem aufser den genannten Otto von der

Malsburg, der Übersetzer Calderons, August

v. Arnswaldt und andere sich beteiligten. Mit

dem begabten Architekten und späteren Pro-

fessor der Architektur Johann Heinrich Wolff

stand Annette in so freundschaftlicher Beziehung,

dafs sie, als er zum Andenken um eine Locke
bat, ohne sich zu besinnen, ohne Rücksicht auf

ihr Aussehen und etwa bevorstehende Neckereien

eine Schere ergriff und dicht am Scheitel sich

eine ihrer gelbblonden Locken abschnitt. In

einem ungedruckten Briefe an ihre Vertraute,

Anna v. Haxthausen, gesteht sie sogar, sie habe

Wolff einmal heimlich unter dem Tische die Hand
gedrückt, aber Straube, der es bemerkte, habe

es ihr verziehen. Mit diesem Namen habe ich

zugleich den einzigen Mann genannt, dem Annette

nachweislich eine tiefe, ja leidenschaftliche Nei-

gung zugewendet hat. Er war beinahe ver-

gessen; in neuerer Zeit wird er zuweilen wieder

erwähnt, wenn von der Zeitschrift »Die Wünschel-

rute« die Rede ist, die unter seiner Leitung in

Göttingen von Januar bis Juni 1818 erschien

und trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens für

die Geschichte der späteren Romantik eine ge-

wisse Bedeutung erlangt hat. Wilhelm Grimm
schreibt darüber aus Kassel am 1 2. Oktober

1817 an Achim v. Arnim (Steig, Achim v. Arnim

und Jakob und Wilhelm Grimm, Stuttgart und

Berlin 1904, S. 396): »Ein Kreis von Studen-

ten in Göttingen, meist adlige, will eine Zeit-

schrift unter dem Namen Wünschelrute mit An-

fang künftigen Jahres herausgeben .... Von
hier ist ein gewisser Straube dabei, ein kleiner,

grundhäfslicher Kerl, der beständig lacht, dem
aber jedermann gut ist. Er ist vielleicht nicht

ohne Talent und hat etwas eigentümliches; aber
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was er von sich gibt, ist noch sehr verworren,

ohne Zusammenhang und Deutlichkeit, wahrschein-

lich verderben sie ihn durch zu grofse Bewunde-

rung, gewifs aber richtet er durch seine Beiträge

die Zeitung früher zugrund, als es sonst auf dem
natürlichen Wege geschehen wäre.« Diese Be-

urteilung lautet für Straube und für den Ge-

schmack Annettens nicht besonders günstig.

.\ber Straube, dem wenige Jahre gewifs eine

gröfsere Reife verliehen, mufs in der Tat eine

aufsergewöhnliche Anziehungskraft besessen haben.

Anna v. Haxthausen Hebt ihn wie einen Bruder;

August V. Haxthausen und August v. Arnswaldt

nennen ihn ihren liebsten Freund; der Dichter

Spitta war ihm sehr gewogen; auch Heine stand

ihm nahe. Als Oberappellationsgerichtsrat nahm
er bis zu seinem Tode im Jahre 1847 in Kassel

eine angesehene Stellung ein. Es ist hier nicht der

Ort, und ich bin mit den Einzelheiten dieser Be-

ziehungen noch nicht genug bekannt, um aus-

führlich darauf einzugehen. Aus Gründen, die

ich schon in der Biographie andeutete, empfinde

ich auch wenig Neigung, einen zudringlichen Blick

in Herzensgeheimnisse zu werfen, über welche

die Dichterin selbst einen Schleier gebreitet hat.

Was ich sagte, möge genügen, unnützen Konjek-

turen ein Ende zu machen und einen wenig auf-

geklärten Zeitraum in dem Leben Annettens in

helleres Licht zu setzen. Sicher ist, dafs die

wechselnden Herzensregungen eine reiche Quelle

dichterischer Betätigung hätten werden können;

aber ebenso gewifs kann man in bitteren, viel-

leicht nicht ganz unverschuldeten Erfahrungen

den Grund finden, der ihre Muse für längere

Zeit zum Schweigen brachte und die Unfrucht-

barkeit mehrerer Jahre verschuldete. Zwar nicht

den Angehörigen, wohl aber den Eltern scheint

dieses »Neigen von Herzen zu Herzen« beinahe

unbekannt geblieben zu sein.

Nachdem die hochgehenden Wogen sich ge-

glättet hatten, finden wir Annette 1825 bei

ihrem Onkel Werner v. Haxthausen in Köln,

dann bei einem andern Verwandten, dem geist-

vollen Professor der Rechte Klemens v. Droste

in Bonn. Hier werden die Verbindungen mit

Johanna und Adele Schopenhauer und der ge-

lehrten und kunstsinnigen Frau Sibylla Mertens

angeknüpft, die Verbindung mit Frau v. Thiel-

mann erneuert. Nichts von allem, was wir

über den Verkehr dieses und der folgenden

Jahre wissen, entspricht im geringsten dem von

B. entworfenen Bilde des geduckten .Adlers, des

Märtyrers adliger Vorurteile. In den dreifsiger

Jahren folgt, wie ich nicht zu erinnern brauche,

der Tod des Vaters, die Zurückgezogenheit in

Rüschhaus, die Verbindung der Schwester mit

dem Freiherrn v. Lafsberg und 1835 die Reise

in die Schweiz. Zu derselben Zeit erwacht in

.Annette der Gedanke, ja der Wunsch, in der

Literatur öffentlich hervorzutreten. Dafs dabei

Mutter und Familie sie gefördert hatten, llfst

sich nicht behaupten, obgleich doch ihr Bruder
Quellenschriften für die Schlacht im Loener Bruch
für sie aufsucht. Dafs si«t aber die Krlaubnis
zum Drucke von der Mutter schwer habe er-

kämpfen müssen, wird durch die Worte in einen
Briefe an Junkmann, »die .Mutter scheue im
Grunde jedes öffentliche Auftreten wie den Tode,
auch nicht erwiesen. Die beiden .Männer, die

für Annettens literarische Stellung von jetzt an
am meisten in Betracht kommen, sind ScblQter

und Schücking. Beiden war sie und sind ihre

Freunde zu grofsem Dank verpflichtet. Schlüter

bot in einer Zeit, wo sie sich in Münster in den
dreifsiger Jahren vereinsamt fühlte, als treuer,

kenntnisreicher Freund einen Halt und vielfache

geistige Anregung. Die Briefe, die sie an ihn

richtete, sind die schönsten, die sie geschrieben

hat, und zu den schönsten gehörig, die die

deutsche Literatur besitzt; schon solche Briefe

veranlafst zu haben, wäre ein grofses Verdienst.

Schlüter hat durchgesetzt, dafs es 1837 zu der

ersten Veröffentlichung kam; er verschaffte einen

Verleger und überwachte in Verbindung mit

W. Junkmann den Druck. Ich habe in meiner

Biographie hervorgehoben, wie wenig geschickt

Schlüter dabei zu Werke ging, wie man die

Sammlung durch wertvolle Gedichte um ein

Drittel hätte vermehren können. Einen Vorzug

mufs man ihr gleichwohl nachrühmen, dafs sie

einen von Fehlern beinahe vollkommen freien

Text lieferte, was sich von den durch Schücking

und die Schwester 1862 veröffentlichten »Letzten

Gaben; leider nicht sagen läfst'). Auch durch

sein Drängen auf Beendigung des i Geistlichen

Jahrs« hat Schlüter der Dichterin einen grofsen

Dienst erwiesen; freilich die meisten Vorschläge,

die er seiner Freundin machte, darf man nicht

als glücklich bezeichnen. Es springt in die

Augen, dafs er an geistiger Bedeutung weit

hinter Annette zurückstand, und dafs sie über

ihn, der anfangs als Lehrer auftreten konnte,

immer höher emporwuchs. Am wenigsten darf

man seinen Einflufs auf Annettens Produktivität

mit den Vorteilen vergleichen wollen, die sie

dem Umgange mit Schücking verdankte. Keiner

von allen, die ihr nahe standen, hat für ihre

Entwicklung nur entfernt die Bedeutung, wie der

um viele Jahre jüngere Freund. Es ist seine

Grofstat in der deutschen Literatur, dafs .Annette

V. Droste durch ihn zwar nicht zur Dichterin,

aber zu der in solcher Weise schaffenden Dich-

') Die von G. Eschmann vorbereitete kritische Aus-

gabe der hinterlassenen Gedichte wird den ungezählten

Fehlern ein Ende machen, die noch bis in die neuesten

.Ausgaben wiederholt werden. So ist, wie Herr Eschmann

mir mitteilt, um nur eins zu erwähnen, in dem Gedicht

»Der Dichten zu lesen: Strophe I Zeile 1 : Die Ihr statt:

Ihr, die; F, 3 Gold statt: Gut; U, 2 Fackel statt: Umpe;

III, 2 rinnend Feuer statt: reines Feuer; III, 5 ihr

statt: ihm.
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terin geworden ist. Ich könnte, wollte ich näher

darauf eingehen, nur wiederholen, was ich schon

in einem Aufsatz der Allgemeinen Zeitung vom
2t.129. März 1886, in Annettens Biographie, in

der Allgemeinen deutschen Biographie, Artikel:

Schücking, und bei der Anzeige des Briefwechsels

zwischen Schücking und Annette in der Deutschen

Rundschau, Januar 1898, ausgeführt habe.

In Annettens Entwicklungsgange wird man,

wie im Leben jedes Menschen, fördernden und

hemmenden Momenten begegnen. Überblicke ich

aber den Zusammenhang im ganzen, so mufs ich,

wie vor 18 Jahren in meiner Biographie (S. 333)
— und hier stehe ich allerdings in vollem Gegen-
satz zu B, — dieses Leben für ein wie wenige

begünstigtes halten. »Denn selten finden sich

vorzüglich begabte Menschen in der Lage, ganz

ohne äufseres Hindernis ihre innere Entwicklung

zur Reife zu bringen. Für Annette könnte man
beinahe wünschen, ihre Existenz wäre weniger

unabhängig, weniger sorgenfrei gewesen, hätte

darin die Nötigung gelegen, die Ausbildung ihres

Talents entschiedener als die Aufgabe ihres

Lebens zu betrachten.« Aber es wäre Unrecht zu

klagen, wo so viel Bedeutendes in einem ver-

hältnismäfsig kurzen Leben geleistet wurde, und

unbillig, ausschliefslich der Umgebung eine Ver-

antwortlichkeit aufzubürden, die, wenn sie anders

besteht, zum gröfseren Teil .Annetten zufällt.

Wo läfst sich nachweisen, dafs sie ein einziges

Mal an einer literarischen Produktion, zu der

sie sich geneigt fühlte, gehindert worden sei?

oder dafs man ihr eine Richtung aufgedrängt

habe, der sie nicht aus eigenem Antrieb sich

zugewandt hätte? Ohne Zweifel befand sie sich

häufig genug in innerem Widerstreit zu der dog-

matischen und religiösen Auffassung ihrer Um-
gebung. Aber glaubt man, sie hätte Lust ge-

habt, einem Kongresse von Freidenkern vor-

zustehen? Was tat sie? Gerade das, was
ihrem inneren Triebe entsprach: sie suchte Be-

freiung, wo so viele Dichter sie gesucht und

gefunden haben, in ergreifenden Gedichten, die

ihre Seelenkämpfe zum Ausdruck brachten.

Schade, dafs der Streit, den Annette in

sich selbst zu kämpfen hatte, für die Parteisucht

späterer Tage zu einem Streite um die Dichterin

wurde , dafs auch ihre Freunde darunter leiden

mufsten. Kreiten hatte, von seinem Standpunkt

aus, den Einflufs Schlüters überschätzt, alles,

was von ihm ausging, mit uneingeschränktem

Lobe bedacht, dagegen die Bedeutung Schückings,

den er nur unzureichend kannte, in ungehöriger

Weise herabgesetzt. Erst in der 2. Auflage

hat ihn die Kenntnis des Briefwechsels zwischen

Schücking und Annette zu einer richtigeren

Würdigung Schückings und seines Verhältnisses

zu Annette bewogen. B. verfällt beinahe in

den entgegengesetzten Fehler. Alles, was er

von Schlüter sagt, ist auf den Ton einzelner

spöttischer Bemerkungen in Briefen Annettens

gestimmt. Seine Schwächen werden hervorge-

hoben, seine Verdienste beiseite gelassen. Über
Schücking hat B. Schönes und Richtiges gesagt,

aber es ist denn doch zuviel, wenn er als die

einzige Lichtgestalt in Annettens Leben ge-

schildert wird, beinahe ausschliefslich als der

Gebende, Gewährende, da er doch selbst ihrem

Umgange, ihrer Teilnahme für seine Lebensver-

hältnisse so vieles verdankte. Bei dem Zwist,

den das Erscheinen der »Ritterbürtigen« zur

Folge hatte, nimmt B. durchaus für Schücking

gegen Annette Partei. Von mir heifst es

S. 145/46: ich hätte festgestellt, dafs von In-

diskretionen Schückings keine Rede sein könnte.

In Wahrheit habe ich nur gesagt: die Klagen

über Schückings Indiskretionen seien weit über-

trieben. In der Deutschen Rundschau 1898
setzte ich hinzu: »Schücking hatte Vorfälle

und Eigenheiten ans Licht gezogen, deren

Kenntnisse er nur einer mit den adeligen

Verhältnissen sehr vertrauten Persönlichkeit zu

verdanken schien. . . Es war nur zu natürlich,

dafs Beschränktheit und Übelwollen Annette für

den Inhalt des Romans verantwortlich machten.«

Schücking hätte das voraussehen können; die

Veröffentlichung, wenn auch kein Grund für

den Abbruch eines solchen Freundschaftsbundes,

war doch eine arge Unvorsichtigkeit, und Schücking

hat dies später freimütig anerkannt und bedauert.

So hätte ich nicht blofs an der Gesamtauf-

fassung B.s und der übergrofsen Sicherheit des

Tones, sondern auch an Einzelheiten seiner

Darstellung noch manches auszusetzen, kann es

aber um so eher unterlassen, da ein Aufsatz

von Aloys Schulte in der Beilage zur Allgemeinen

Zeitung vom 15. u. 17. Oktober 1904 manche

Bedenken, die ich wohl noch hier äussern möchte,

bereits zum Ausdruck brachte.

Richard M. Meyer hat in einer geistvollen Ab-

handlung in der Wiener »Zeit« vom 9. u. 16. Ja-

nuar 1897 die wunderbare Feinheit und Eigen-

tümlichkeit hervorgehoben, mit welcher Annette

die sie umgebende Natur, vor allem ihrer west-

fälischen Heimat, zu schildern versteht. Er hat

darauf hingewiesen, dafs sie dadurch dem aus-

geprägten Realismus der modernsten Zeit schon

zuvorgekommen sei. Auch B., der 1898 (»Nation«

vom 10. September) in einem Aufsatz über

Naturgefühl und moderne Dichtung auf Annette

hinwies, veranschaulicht an gut gewählten Bei-

spielen diese Eigentümlichkeit der Dichterin.

Er spricht (S. 163) die Besorgnis aus, die Wert-

schätzung Annettens könne verlieren, wenn die

jetzige, für diese Vorzüge besonders empfängliche

Epoche durch eine andere Richtung abgelöst

werde. Diese Besorgnis teile ich nicht; denn

es sind nicht jene kleinen Meisterstücke, die

allerdings, wie die Verse über das Grasen der

Kühe, die kopflose Libelle im Spinngewebe des
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öden Hauses, sich nicht übertreffen lassen,

sondern es ist die Gesamtheit ihrer dichterischen

Persönlichkeit, ihr Natur- und Heimatsgefühl,

es sind die bald freudigen, bald schmerzlichen

Äufserungen eines für alles Schöne und Liebens-

würdige, für alles Hohe und Edle empfänglichen

Gemütes, die der Dichterin in immer weiteren

Schichten ihres Volkes eine stets gesteigerte

Wertschätzung sichern.

Bonn. Hermann Hüffer.

Karl Müller -Fraureuth, Aus der Welt der Wörter.
Vorträge über Gegenstände deutscher Wortforschung.

Halle, Max Niemeyer, 1904. 230 S. 8". M. 4.

Der Verf. vereinigt in diesem Bande zehn Aufsätze

zur deutschen Sprachgeschichte, die sich an gebildete

Laienkreise wenden, und die er schon vorher in den

Beilagen des Dresdener Anzeigers, in der Zeitschrift für

den aligemeinen deutschen Sprachverein und in der Zeit-

schrift für den deutschen Unterricht veröffentlicht hat.

Ihre Titel lauten: Wie der Deutsche spricht, Über den

Bedeutungswandel der Wörter, Die Wiederbelebung alter

Wörter, Die Verstärkung des sprachlichen Ausdrucks,

Deutsche Wörter in der Fremde, Volkstümliche Namen
der Arzneimittel, Deutsches Volkstum im Spiegel elsässi-

scher Mundart, Volkstümliche Wortspiele, Schmückende
Beiwörter und Das Kind und die Sprache.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Als Grundlage eines Nationalfonds für deutsche
Dramatiker hat der Herzog Georg von Meiningen die

Summe von 20000 Mark gestiftet.

Gesellschaften and Yereine.

Gesellschaft für deutsche Literatur.

Berlin, 21. Dezember.

In dem wissenschaftlichen Teil der Sitzung besprach

zuerst Herr L. Bellermann eine Reihe Stellen aus

klassischen Dramen, in denen es zweifelhaft bleibt, ob

der Dichter uns seine wirkliche Meinung sagt oder diese

geschickt verstecken will. Im »Fiesco^ sei z. B. die

Liebe des Helden zur Gräfin Julia sicherlich nur Maske,

aber der Dichter habe das so verhüllt, dafs der Leser

getäuscht werden kann. Der Schauspieler werde freilich

das Richtige zum Ausdruck bringen müssen. Ebenso

zweifelhaft sei es im >VVallenstein!; mit dem Briefe, den

Oktavio Butler zeigt; doch sei er wohl als echt anzu-

nehmen. B. wandte sich dann gegen Otto Harnacks

Ansicht, dafs die Verwirrung im 5. Aufzuge des »Don
Carlos -c auf einer Fälschung des Herzogs Alba beruhe.

Sie sei vielmehr Schiller zuzuschreiben. Endlich führte

er ein Beispiel aus einem antiken Drama an. In So-

phokles' »Philoktett sei immer der gewaltsame Schlufs

als störend empfunden worden. Schon 1839 habe Karl

Panse, ein »fürstlich schwarzburgischer Legationsrat<,

in einer gelehrten Abhandlung einfach die Deutung ge-

geben, der am Schlüsse auftretende Herakles sei nie-

mand anders als der verkleidete Odysseus. Natürlich

sei das falsch; aber die Schuld der Unklarheit bleibe

für den Dichter deshalb bestehen, denn wir müssen zu-

nächst immer das für wahr halten, was sich aus seinem

Werke von selbst ergebe. — Herr Fr. Jonas legte

einige Stammbuchblätter aus der Zeit des Anfangs der

Befreiungskriege vor. Die Begeisterung jener Tage
spiegelt sich in ihnen wieder in Versen wie: 3 Dem
Freunde treu, dem Franzmann Blei — dem Liebchen

Küsse, dem Feinde Schüsse — dem Deutschen Liebe,

dem Franzmann Hiebe!« Auf einem Blatt spricht sich

eine ganz verzweifelte Stimmung aus in den Worten

:

»Freiheit kann man Deutschland nicht mehr geben,

und die Menschheit ist ein Fürstenspiel«. J. rep'

zusammenhängende Darstellung der damaligen !'.

.

rung der deutschen Studentenschaft an. Weiterhm sprach
er über die Quellen einzelner Schillerscher Gedichte, be-

sonders der »Xenien«. Die »Macht des Gesangesc zeige
Anlehnung an Kiopstocks Ode »Aganippe und Phiala«.

Das Xenion »Zeichen der Jungfrauc gehe auf WieUnd
und dessen Vorrede zu »Musarion«. Die »Worte dw
Glaubens« habe Schiller wohl Rousseau entlehnt. Für
einige Epigramme auf berühmte Bauwerke waren bisher

die Quellen unbekannt: Schiller müsse aber solche ge-

habt haben, denn er hat die Bauwerke selbst nie ge-

sehen. Einiges stamme aus .Moritz' »Reisen in Italien''.

— Herr Erich Schmidt teilte einen ungedruckten Brief

W. V. Humboldts mit, in dem dieser sehr ausführlich

Schillers ».Maria Stuart« beurteilt. — Herr Richard M.
Meyer lieferte einen Beitrag zur Geschichte der Wande-
rung komischer Motive von Smoliet zu Nicolai und
seinen Zeitgenossen. — Herr M. Herrmann teilte mit,

dafs die -^Bibliothek deutscher Privat- und Manuskript-

drucke«, die auf seine Anregung von der Gesellschaft

ins Leben gerufen worden ist, vom 1. Januar 1905
an den Mitgliedern nach Vorzeigung besonderer Be-

nutzungskarten zugänglich sei. — Nachdem der Vor-
sitzende dann einen kurzen Rückblick auf das ver-

flossene Vereinsjahr geworfen hatte, begann die übliche

Weihnachtsfeier.
Personalcbronlk.

Dem ord. Prof. f. neuere deutsche Literaturgesch. an

der Univ. Königsberg Dr. Hermann Baumgart ist der

Charakter als Geh. Reg.-Rat verliehen worden.

Nen erschienene Werke.

Jakob Grimm, Rede auf Schiller. Hamburg, Guten-

berg-Verlag Dr. Ernst Schnitze. M. 0,50.

J. Löwenberg, Detlev von Liliencron. Ebda.

M. 0,50.

Heidarviga Saga. Udg. ved K. Kälund. [Samfund

til udgivelse af gammel nordisk litteratur. XXXI.]

Kopenhagen, in Komm, bei Gyldendal. Kr. 4,50.

Hrölfs Saga Kraka og Bjarkarimur. Udg. ved

F. Jönsson. [Dieselbe Sammlung. XXXII.] Ebda.

Kr. 5,50.
Zeitschriften.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. V', 6.

J. Müller, Die Senkung der kurzen i in den ripuari-

schen und miitelfränkischen Mundarten. — J. Leit-

haeuser, Rheinische Ortsnamen auf -ich, -ig, -ick.

Timarit hins islenzka böhmeniafelags. 1904. .A.

Olafsson, Um lögaura og silfurgang fyrrum ä Islandi.

— H. Pjetursson, Hreyfing og vö.xtur; .Athugasenid

um jardlög 1 Fossvogi og vidar i nägrenni vid Reykjavik.

— Bj. Bjarnason, Fäein ord um ipröttir og skemtanir

fornmanna. — J. pröf. Jönsson, Heimskvörnin og

hafsaugad i trü fornmanna; .Ettartölur frä Ragnari Lod-

brök. — .M. Stephen sen, Konunglegar embaettaveitin-

gar, nafnbaetur o. fl. ä ärunura 1800—1853, er snerta

Island og Islendiga. — B. Th. Meisted, Um Baldvin

Einarsson.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Berthold Wiese [Realgymn.-Oberiehrer u. Lektor

f. Italienisch an der Univ. Halle, Prof. Dr.], .Alt-

italienisches Elementarbuch. Heidelberg.

Carl Winter, 1904. XI u. 320 S. 8*. M. 5.

Das Buch trägt den Titel Elementarbuch

und ist dem Vorwort zufolge für Studierende

und zum Selbstuntericht geschrieben. Sein Wert
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ist daher zunächst In dieser Richtung hin zu

prüfen. Mit altitalienischen Sprachstudien pflegen

sich im allgemeinen solche Studierende zu be-

fassen, die auf dem Gebiete der französischen

Sprachgeschichte schon gewisse Kenntnisse er-

langt haben und durch das Studium einer zwei-

ten romanischen Sprache tiefer in den Verlauf all-

gemeinromanischer Sprachentwicklung eindringen

wollen. Ein altitalienisches Elementarbuch darf

ihnen daher wohl zumuten, dafs sie die ihnen

vom Französischen her bereits bekannten romani-

schen Grundstufen der Laut- und Formenge-

schichte auch auf italienischem Gebiet in ihrer

Weiterentwicklung verfolgen. Statt dessen will

der Verf. den Studierenden vom Gewordenen
zur Quelle führen, d. h. vom Sprachzustand des

13. Jahrh.s zurück zum Vulgärlateinischen. Mafs-

gebend ist ihm hierfür die »pädagogische Er-

wägung, dafs dies dem Lernenden leichter wird

als von der Quelle, die er oft erst mühevoll

suchen müfste, zum Gewordenen vorzuschreiten«.

Wie sich ein solches der Sprachentwicklung ent-

gegenlaufendes Betrachtungsverfahren in der

Praxis ausnimmt und zu welchen das Aufsuchen

und Behalten eines Etymons weit übersteigenden

Schwierigkeiten und verderbHchen Unklarheiten

es führt, zeigt am besten das Buch selbst. Zu-

nächst ergibt sich naturgemäfs die Notwendig-

keit, Dinge, die entwicklungsgeschichtlich gar-

nichts miteinander gemein haben, als das rein

äufserliche Ergebnis, das zufällig Übereinstim-

mende des Resultats, unter denselben Hut zu

bringen (z. B. S. 66: »Doppel-t. Es entstand

aus: l. lat. tt; mettere usw., 2. durch Assimi-

lation; fatto usw., cretto = crepitu usw., 3. durch

Tilgung eines tonlosen Vokals zwischen zwei t

vor dem Ton; mattino usw., 4. aus -tu; batte

usw., 5. aus^t in Proparoxytonis; legittimo usw.,

6. aus t nach kurzem betontem Vokal: datti,

atti = ha ti usw., 7. einzelne Fälle: rettorica,

bottega usw.« Dies der Inhalt des Abschnitts

103 über das Doppel-t des 13. Jahrh.s). Ent-

wicklungserscheinungen, die unzweifelhaft gleichen

Ursachen zu verdanken sind und daher unbe-

dingt gleiche Erklärung verlangen, in einem ein-

führenden Buche am selben Platze zu behandeln

sind, müssen auseinandergerissen werden und

laufen daher Gefahr, vom Lernenden als unwich-

tige Einzelheiten nicht beachtet zu werden (z. B.

volui)volli wird S. 54 unter Doppel-1, *venui)

venni S. 63 unter Doppel-n, *stetui)stetti S. 66

unter Doppel-t, *sepui)seppi S. 92 unter Doppel-p,

*hebui)ebbi, *crevui)crebbi S. 94 unter Doppel-b

aufgeführt).

Doch nicht allein das Schema an sich, nach

dem das Buch angefertigt ist, sondern auch die

Art und Weise, wie es ausgefüllt wird, weckt

prinzipielle Bedenken. Nachdem der Verf. auf

S. 4— 7 eine grofse .'Anzahl grammatischer auf

das 13. Jahrh. bezüglicher Spezialuntersuchungen

genannt hat, nimmt er sich die grofse Mühe zu

fast einer jeden von ihm genannten sprachüchen

Einzelheit die bibliographischen Nachweise aus

ebendenselben Spezialuntersuchungen zu geben.

Man sieht nicht ein, wozu diese erdrückende

Oberfülle von Titeln und Seitenzahlen, insbeson-

dere das auf die Dauer ermüdende Aufführen

ein und derselben Bücher von Meyer -Lübke
dient: der lernende Student schlägt sie sicherHch

nicht nach und dem, der sich selbst nach diesem

Buch unterrichtet, verderben sie den Humor.

S. 51 z. B. werden die Kapitel von der Reduk-

tion nicht hochbetonter Vokale in den altober-

italienischen Dialekten in 9 Zeilen erklärenden

Textes und 20 Zeilen Autorennamen nebst Seiten-

zahlen behandelt! Als bibliographische Vorarbeit

für jemand, der eine altitalienische Grammatik
schreiben will, sind diese Dinge ja sehr nützlich,

in ein Einführungsbuch gehören sie nicht hinein.

Der Verf. hätte durch Mäfsigung in diesem Bei-

werk sehr viel Platz für das Wichtige, dem An-

fänger Notwendige, z. B. die Darlegung der zeit-

lichen und geographischen Verteilung der von

ihm genannten dialektischen Entwicklungen ge-

winnen können.

Ein Zweites erschwert dem Anfänger die Be-

nutzung des Buches. Nach S. V will Wiese,

dafs der Lernende vom Gewordenen zur Quelle

emporsteigen soll. In der Mehrzahl der Fälle führt

er ihn aber garnicht dahin. S. 28 f. z. B. erfährt

der Leser, dafs betontes u des 13. Jahrh.s aus

7 verschiedenen lateinischen Quellen geflossen

ist, der Beweis wird durch Nennung einer gröfse-

ren Anzahl altitalienischer Wörter gegeben, von

denen jedoch nur wenige etymologisch erklärt

werden. Der lernbegierige Anfänger wird den

zahlreicheren unerklärten meist ratlos gegenüber-

stehen; denn auch das »Wörterverzeichnis zu

den Texten« (S. 271— 78) und das »Wortver-

zeichnis« (S. 279— 318) geben über etymologi-

sche Dinge keine Auskunft. Das erstere dient

der Sinnerklärung schwieriger Vokabeln, das

zweite verzeichnet für die in der Laut- und

Formenlehre angezogenen Wörtern statt des

Etymons die Nummer der Seite, auf der sie ge-

nannt werden. Wozu? Wer als mit der Ma-

terie Vertrauter wissen will, was über irgend

ein Wort bereits gesagt worden ist, schlägt

dies in den vorhandenen wissenschaftlichen Spezial-

untersuchungen, nicht in einem vorwiegend kom-

pilierenden Einführungsbuch für Anfänger nach.

Zum mindesten hätte sich der Verf. darauf be-

schränken können, die Wörter zu verzeichnen,

über die er eine eigene Ansicht äufsert, und er

hätte dann ebenfalls sehr viel Platz gespart.

Was sich schUefslich bezüglich der allgemei-

nen Anlage der Darstellung noch vermissen läfst,

das ist eine etwas gleichmäfsigere Berücksichti-

gung des Dialektgebietes. W. gibt in der Laut-

und Formenlehre zu jedem kleineren Abschnitt
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einen Anhang »Dialektisches«, der treffender

>Oberitalienisches« genannt würde; denn es ist

hier fast nur vom Oberitalienischen die Rede.

Da in diesen Anhängen auch sonst landschaft-

liche Besonderheiten besprochen werden, die in

den (oberitalienischen) Diaiekttexten am Schlufs

nicht vorkommen, so hätte hier sehr wohl eine

Charakteristik der übrigen altitalienischen Mund-

arten einen Platz finden können.

Die Einzelheiten, die der Verf. zur Erläute-

rung des Laut- und Formenstandes, der Wort-

bildung und Syntax des Italienischen im 13.

Jahrh. aneinanderreiht, entsprechen im allgemei-

nen dem. was die vorhandenen Spezialarbeiten

bieten. An folgenden Stellen ist mir jedoch auf-

gefallen, dafs Wichtiges fehlt, bereits genauer

Untersuchtes nicht einwandfrei zur Darstellung

kommt, nicht Spruchreifes zu kategorisch ge-

sagt wird.

S. 7 sollte zu den altgenuesischen Texten Roettgen,

Der Vokalismus des Altgenuesischen 1888, die älteste

und trotz geringschätzender Beurteilung von italieni-

scher Seite her keineswegs schlechteste Arbeit hierüber

genannt werden. Zum Altpiemontesischen , für das der

Verf. keine Untersuchung nennt, über das er überhaupt

in der Darstellung keine Auskunft gibt, vgl. Foerster,

Rom. Stud. IV, 1 ff. — S. 8 f. Sehr bedenklich ist die

»Einteilung der ital. Dialekte«. >Aus den verschiedenen

lat. Dialekten, welche in Italien gesprochen wurden, ent-

wickeln sich ebensoviele ital. Dialekten Ich wüfste

nicht zu sagen, wie viele das sind. Vgl. den Stand

dieser Frage in der Gegenwart. Der Verf. behauptet ebda,

dafs die heutige Forschung einteile in I. eine südital.

Gruppe mit 1. dem Sizilianischen, das wiederum um-
fafst a) das Palermitanische, b) das Catanesische u. s. f.

Das tut sie allerdings, aber aus rein praktischen äufser-

lichen Gründen. Man mag über Dialektgrenzen denken

wie man will, bei Berücksichtigung der Tatsachen und
des heutigen Standes italienischer Dialektforschung wird

man gegen diese säuberliche Zerteilung des Sprachge-

bietes entschieden Einspruch erheben. Es scheint mir

insbesondere unheüvoll zu sein, wenn in einem Ein-

führungsbuch beim Anfänger der Glaube erweckt wird,

man könne die italienische Sprachgemeinschaft in Ober-

und Untergemeinschaften einteilen und abteilen, wie man
einen Verwaltungsbezirk in Kreise teilt. — S. 12. Die

Anlautgemination nach betontem Vokal ist kein Laut-

gesetz und beschränkt sich nicht auf die Toscana. —
S. 14. Für aigiia Importation aus der Provence anzu-

nehmen, erscheint überflüssig, vgl. aigua in ital. Dia-

lekten, Hürlimann, aqua i. d. rom. Spr.; S. 46. — S. 15.

ei = Vit. e ist doch nicht nur genuesisch , sondern das

Ergebnis einer viel weiter verbreiteten Tendenz. —
S. 27. Der Lautwert ö = ö im Genuesischen bedarf

gerade dem .'Anfänger gegenüber nähere Erklärung. Er

gehört einem viel gröfseren Gebiet an; man vermifst

eine klare Stellungnahme des Verf.s zur Frage nach sei-

ner Entstehung oder den Hinweis auf die herrschende

Meinungsverschiedenheit. — S. 30. Dafs u nur im Lom-
bardischen ü gelautet hätte, wäre neu. — S. 52. \r. 3

lies: zum Teü. Ebda, »allgemeine Regeln«. Ohne er-

läuternde Beispiele sind sie für den Lernenden wertlos.

— S. 57. Zum Übergang r)l im Genuesischen mufste

die dazwischenliegende Stufe des ungeroUten Alveolar-r

erwähnt werden. Vgl. die heutigen Mundarten dortiger

Gegend, die sämtliche Entwicklungsstufen noch auf-

weisen. — S. 65. Entwicklung von -«- zum 'Kehllaut',

der nn geschrieben wird. Diese Bezeichnung ist zu

vage; denn man weifs, dafs -n- über -««- zu -n- ward.

Wtlchen Kehllaut meint der Verf, bezw. welche Vor-

stellung macht er sich vom phonetischen Wert der

Schreibung -««- alter Zeit? — S. 67 (106), J. Der Hin-

weis auf die Behandlung alter Doppelkonsonanz im
Galloital. hätte die Erklärung geliefert. — S. 70(112) u.

S. 73 (1 19). Der Verf. behauptet, dafs altit. ckiuso, cosa,

raso mit s, aber corlese, francese, paese mit i ge-

sprochen wurden. Hierüber wissen wir garnichts, und
ein Rückschlufs von der Gegenwart aufs 13. Jahrh. ist

höchst unsicher. Schon Lucca hat heute nicht francese,
sondern francese usw. — S. 71. -zz)-ss- ist auf viel

gröfserem Gebiete, so im Marchigianischen und in d»' "'

magna zu Hause. Desgl. kons-\-z) kons -{- s (sen

72 nicht nur pisan.lucchesisch, sondern auch galloiti:..--..

— S. 72 findet sich unter s -t- kons, sensa, fersa, verso,

corso, merso, arso, die anderswohin gehören. — S. 7.'.

Die Behauptung, dafs altgenues. zego phonetisch bereits

sego statt älterem ise^o lautete, ist zu beweisen. Der
med. Lautstand der Gegend zeigt, dafs die Entwicklung

k')ls)s keineswegs überall bis s vorgedrungen ist, also

in ihrem letzten Glied nicht ohne weiteres fürs Genues.

des 13.— 14. Jahrh.s in Anspruch genommen werden

darf. — S. 73 (121) condus, vox, verax konnten kein

s haben im galloital. — S. 77 (130). f (= ^^ im Alt-

oberital. als Entsprechung für j-, ge-, gi- und di- ist

nicht in ein mehrgliedriges Schema auseinanderzureifsen,

sondern fliefst aus ein und derselben vulgärlat. Quelle, wie

der Verf. S. 88 (148) für tose, g richtig erkennt. —
S. 79. Die Frage, ob a ccasa lediglich durch .Assimi-

lation entstand, wie vielfach behauptet und vom Verf.

wiederholt wird, ist keineswegs genügend behandelt

Nicht alle Fälle von .Anlautgemination, wozu auch die

süditaUenischen heranzuziehen sind, werden hierdurch

klar. — S. 80 (133). quando, quäle, questo, qui usw.

dem Altital. des 13. Jahrh.s als 'kiiando', 'kwale,

'ktvesio', 'kti'i' zuzuschreiben, ist nicht richtig. Ebenso-

wenig (S. 83) guardare als 'gwardare, guerra als

'gwerra', lingua als 'lingwa', agguantare als 'aggn-an-

iare. Das Toscanische und die Schriftsprache kennen

bis heute in quando, quäle, questo usw. das bilabiale

w ganz und gar nicht {kwesio usw. heute nur spora-

disch im Marchigian.). — S. 83 (143) Fat. 1 qeg, 16

dig; Giac. 64 ge gehören wohl nicht hierher, sondern

zu modernem Lomb.-venez. ghe (tose, 'vi, ci, gli' usw.)

= ve = ibi, vgl. Arch. glott. IX, 79 nota. Die Verbrei-

tung der Form mit g bedarf noch näherer Untersuchung.

— S. 88 tugi (vgl neupiem. stellenweise iütsi) ist nicht

allg.lombard., sondern erscheint in engumgrenzten aber

über das ganze galloit. Gebiet verbreiteten Distrikten.

-ti)-tS konnte ferner nur vor vokal. Anlaut entstehen.

— S. 134 (232). Dafs Apokope in der 1. sing, in Ober-

italien eintreten »kann«, erschöpft diesen interessanten

Gegenstand nicht im entferntesten. Der Lernende möchte

gern wissen , warum sie auch unterbleibt und was er

davon zu halten hat.

Es begegnet auch sonst noch im einzelnen

manches Verbesserungsbedürftige, dessen Er-

wähnung zu weit führen würde. Das Wesent-

liche an dem Buche scheint mir der Umstand

zu sein, dafs es seiner unpraktischen Anlage

und der rein schematischen Behandlung des Stoffes

wegen seinen Zweck kaum erfüllen kann.

Halle a. S. Bernhard Schädel.

The Works of Ralph Walde Emerson. Vol. II. (The

York Library.] London, George Bell & Sons, 1904.

VIII u. 416 S. 8». Geb. Sh. 2.

Der vorliegende Band gibt von Emersons Werken,

die vier Bände der Sammlung umfassen sollen. F""^''~^

Traits, die zuerst 1856 erschienen sind, The C

of Life aus dem J. 1860 und die Grundlage -

idealen .Auffassung, die unter dem Titel: .\ature ver

einigten Aufsätze (1836). Der Text ist von Geor..

Sampson verglichen worden.
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Notizen und Mittellungen.

Notizen.

In Lund ist die älteste Ausgabe der Tra-
gödie »Titus Andronicus«, in London 1594 ge-

druckt, aufgefunden worden. Die bisher bekannten
beiden ältesten Ausgaben stammen aus den Jahren
1600 und 1611.

Zeitschriften.

Englische Studien. 34, 3. F. P. v. Westen holz,
Die Hamlet-Quartos. — L. R. M. Strachan, The poet

of Manxland. — P. Fijn van Draat, Drunkard's
English (Sidelights on phonetics).

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

S. Zebelev [Privatdoz. f. Kunstgesch. an der Univ.

St. Petersburg], AXAIKA. Im Gebiete der
Altertümer der Provinz Achaja, [Aus den

»Abhandlungen (Zapiski) der historisch-philologischen

Fakultät der Kaiserlichen St. Petersburger Universität«]

St. Petersburg, 1903. X u. 392 S. 8». (Russisch).

In den letzten Jahren beginnen die Erfor-

scher der griechischen Geschichte und der grie-

chischen Altertümer sich mehr und mehr dem
Studium solcher Gebiete zuzuwenden, die früher

gewissermafsen in Mifsachtung standen, — näm-

lich den Perioden des Verfalls, des Verlustes

des politischen Glanzes und der Selbständigkeit

Hellas', der Geschichte griechischer Gemeinden

zweiten und sogar dritten Ranges. Dies er-

klärt sich zum Teil aus der allgemeinen Rich-

tung der gegenwärtigen historischen Wissen-

schaft, die bestrebt ist, die Geschichte der Masse,

und nicht nur die »der grofsen Leute« und »der

grofsen Ereignisse« zu erforschen, hauptsächlich

aber daraus, dafs erst seit verhältnismäfsig kurzer

Zeit die Wissenschaft über das gehörige Material

in Gestalt von Inschriften verfügt, die ein Licht

auf früher dunkle Fragen und Perioden werfen.

Zu einem solchen Gebiete noch wenig be-

arbeiteter Einzelfragen der letzten griechischen

Geschichte gehören auch die Hauptwerke des

russischen Gelehrten Zebelev, der Historiker,

Philologe und Archäologe in einer Person

und Schüler des Prof. Sokolov ist, aus dessen

Schule eine Reihe hervorragender russischer

Epigraphiker hervorgegangen sind (Latysev, Ni-

kitskij, Scukarev u. a.). Das vorhergehende

grofse Werk i,.s betrifft die Geschichte Athens

von 229 bis 31 vor Chr. (1898; s. die Re-

zension Schöffers in der Berl. Philol. Wochen-
schrift 1899, Nr. 33/34, Sp. 1023—1033). In

Verbindung mit diesem Werke, ihm gleichsam

als Ergänzung und Fortsetzung dienend, steht

auch die neueste Untersuchung Z.s AXAIKA,
die eine Reihe Studien darstellt, die der Bear-

beitung einiger Fragen im Gebiete der Altertümer

Griechenlands nach seiner Umwandlung in die

römische Provinz Achaja gewidmet sind. Sieht man
von den allgemeinen Werken zur Geschichte Grie-

chenlands unter römischer Herrschaft ab, — von
ihnen sind die bekanntesten Finley, Greece under

the Romans, und Hertzberg, Geschichte Griechen-

lands unter der Herrschaft der Römer, und auch

der 5. Band von Mommsens Römischer Geschichte

und der 4, von Holms Griechischer Geschichte,

— , so ist die hierher gehörige Spezial-Literatur

sehr arm; sie beschränkt sich im wesentlichen

auf den Aufsatz Brandis' in Pauly-Wissowas
Real-Encyklopädie (s. v. Achaia) und auf den

Aufsatz in Rugiero, Dizionario epigrafico. ^.

untersucht in seinem Buche folgende Fragen:

nach der Zeit der Organisation der Provinz

Achaja (S. 1— 66), deren Territorium (S. 67—
76), Veränderungen in der administrativen Lage
der Provinz Achaja (S. 7 7— 96), deren Gemein-

den (S. 96— 212, — die umfangreichste Studie;

am ausführlichsten wird hier von Delphi ge-

sprochen; von Athen handeln nur wenige Zeilen,

weil von ihm schon in dem andern oben er-

wähnten Werke ^.s die Rede gewesen ist); der

Staatsverfassung Spartas in der Epoche des Im- j

periums ist eine besondere Studie gewidmet (S.

213— 250) nebst zwei Beilagen — über die ge-

meinsame Erziehung in Sparta (S. 251— 260)

und über den Spartaner Eurykles (S. 261— 272);

dann folgen: die Bünde der Provinz Achaja (S.

273— 326), die Priesterschaften und die Feier-

lichkeiten des Imperatoren -Kultes der Provinz

Achaja (S. 327— 341) und die hierzu gehörige

Beilage über die Darbringungen an den Kaiser

und an die Glieder des Kaiserlichen Hauses (S.

342— 346); endlich — die Staatsverfassung der

Provinz Achaja — , die Studie, die die Schlufs-

bemerkungen enthält (S. 347— 37 5).

Allgemeine, mit dem Thema verbundene

Fragen zu berühren, hütet sich Z. Es offenbart

sich auch im vorliegenden Werke die diesen

Gelehrten charakterisierende grofse Vorsicht in

Schlufsfolgerungen ebenso wie seine Gewissen-

haftigkeit und Sorgfalt bei der Untersuchung,

der hauptsächlich epigraphisches Material zu.

gründe liegt, das in erschöpfender Fülle her-

angezogen wird. Hier finden sich nicht wenige

am Wege liegende Untersuchungen besonderer

detaillierter Fragen, nicht wenige Berichtigungen

zu dem erwähnten Aufsatze Brandis' u. a. Es ist

nur zu bedauern, dafs infolge des gar zu

speziellen Charakters der Untersuchung ^.s,

sein Werk in Rufsland, wo so wenig Spezia-

listen auf diesem Gebiete vorhanden sind, nur

von wenigen nach seinem Werte gewürdigt

werden wird, und den ausländischen Gelehrten

bleibt es wegen der Sprache beinahe unzu-

gänglich.

Charkov. V. P. Buzeskul.

Albrecht Wirth [Privatdoz. f. Gesch. an der Univ.

München], Geschichte Asiens und Osteuropas.
1. Bd.: Von den Anfängen bis 1790. Halle a. S.,

Gebauer-Schwetschke, 1904. S. 1-48. 8".
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Von dem Werke, das auf zwei Bände von zusammen
etwa 36 Bogen berechnet ist und im II. die >Europäer-
herrschaftc behandeln wird, ist uns bisher nur die erste

Lieferung zugegangen. Der Verf., der Vorderasien, Indien

und Nordasien auf längeren Reisen kennen gelernt hat,

will der Hauptsache nach blofs die anerkannten Ergeb-
nisse der Forschung geben, doch würden diese durch
die neue Anordnung nicht selten in ein anderes Licht

gerückt werden. Bei strittigen Fragen fügt er auch ein-

gehendere Untersuchungen und eigene Vermutungen ein.

Er will nur auf das Wesentliche, auf die hervorstechenden
Züge der Entwicklung, auf die grolsen Zusammenhänge
eingehen , zieht freilich Rassen, Sprachen, Krieg, Kunst,
Religion, V'olks Wirtschaft, Politik in das Gebiet seiner

Darstellung. Die erste Lieferung enthält die Einleitung,

den .Abschnitt : Mesopotamisches Zeitalter und den An-
fang des Abschnittes: Die Arier gegen Babylon. Die

Tendenz des Werkes ergibt sich aus den Worten der
Einleitung: »Schwer lastet noch Asien auf der europäi-

schen Kultur. Sobald aber die Hauptlinien asiatischen

Werdegangs dargelegt, sobald Gedanken und Taten des
Orients an denen des Okzidents gemessen und gewogen
und oft zu leicht erfunden werden , da schwindet der

verklärende Nebel, schwindet das mystische Azur, in dem
wir so gern den Orient und seine Erscheinungen er-

blicken.«

Notizen und Mittellungen.

Neo erschienene Werke.

Roman historical sources and institutions ed. by
H. A. Sanders. New York, The Macmillan Company.

J. B. Keune, Die Flur Sablon in römischer Zeit.

Metz, Druckerei der Lothringer Zeitung.

Zeltschriften.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.
23, 3. A. V. Domaszewski, Zur handschriftlichen

Überlieferung der niederrheinischen Inschriften. — H.
Forst, Zur Erläuterung des Prümer Urbars vom Jahre
893. — W, Luhe, Die Ablösung der ewigen Zinsen in

Frankfurt a. M. in den Jahren 1522—1562 (Schi.).

Archivio storico per Ja Sicilia Orientale. I, 1. F.

Ciccaglione, Per la storia di Sicilia. — A. Olivieri,
Contributo alla storia della cultura greca nella Magna
Grecia e nella Sicilia. — F. Guardione, Uocumenti
sul secondo assedio di Catania e sul riordinamento del

regno di Sicilia (1394— 1396). — G. Verdirame, Le
istituzioni sociali e politiche di alcuni municipi della

Sicilia Orientale nei secoli XVI—XVII— XVIII.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Hjalmar Crohns [Dozent f. allg. Geschichte an
der Univ. Helsingfors], Die Summa theologica
des Antonin von Florenz und die
Schätzung des Weibes im Hexen-
h a m m e r. [Acta Societatis scientiarum Fennicae.

XXXII, 4.] Helsingfors (Berlin, bei Alexander Duncker),

1903. 23 S. 4°.

Die kleine Abhandlung will den Nachweis
führen, dafs die Verachtung der Frauen, die im

Hexenhammer besonders krafs zum Ausdruck
kommt, nicht einem »quasiwissenschaftlichen

Geistesprodukt zweier fanatischer Cölibatäre«

zu gute zu halten ist (S. 23), sondern dafs hier

der »Niederschlag einer gelehrten Tradition«

vorliegt, die Crohns ziemlich genau verfolgen

konnte. Ahnliches hat für andre Fragen Jos.

Hansen in seinem Werk: Zauberwahn, Inquisi-

tion und Hexenprozefs im Mittelalter (1900) an
der Hand scholastischer Lehren nachgewiesen.
Die dogmatische Tradition führt bei unserer
Frage vom Hexenhammer (Institoris und Sprenger)
in gerader Linie zu Joh. Nider (Gegner Husscns,
Verfasser des Formicarius), Joh. Dominici und
dem Erzbischof Antonin von Florenz (f 1459),
dessen oft gedruckte Summa theologica nach
dem Vorbild der verschollenen Lectiones super
Ecclesiasten des Joh. Dominici (f 1419) ein

monströses alphabetisches Verzeichnis der pro-

prietates et nequitiae des Weibes kommentiert,
mit Avidum animal und Bestiale baratrum in-

sipidum beginnend, bis Zelol^pus (Urbild der
Eifersucht). Etwas schnell geht der Verf. über
die Tatsache hinweg, dafs diesem Lasterkatalog

Ausführungen über die katholischen Tugenden
des Weibes folgen, durch die erst die Tendenz
des Ganzen klar wird. Überhaupt scheint mir

das Verdienst der Arbeit weniger in den ge-

schichtsphilosophischen Zutaten zu liegen — hier

wäre vor allem der Umschwung in der Schätzung

des Weibes als Persönlichkeit in der Renaissance

mit ihren heroischen Frauen zu betonen — als

in den literarischen Nachweisen, die ihm ge-

lungen sind. Antonin von Florenz (vgl. über ihn

das Kirchenlexikon), dessen volkswirtschaftliche

Anschauungen soeben in einem Buche von Carl

ligner dargestellt worden sind, ist ebenso wie

der päpstliche Beichtvater Dominici nebenher
von ihm recht lebendig charakterisiert, für das

genannte Alphabet sind die Quellen genannt

worden.

Breslau. F. Kropatscbeck.

Troisiemes Melanges d'histoire du moyen äge, publies

sous la direction de M. le professeur Luchaire. [Biblio-

theque de la Faculte des Lettres de Paris. XVllI.]

Paris, Felix Alcan, 1904. 267 S. 8\

Der Band, auf den wir noch zurückzukommen ge-

denken, setzt sich aus vier Abhandlungen zusammen.
Die erste rührt von Luchaire selber her und ist den
Registern Innocenz' III. gewidmet. Der erste Teil geht

auf die Verhältnisse der Ausgaben zu den Originalen ein,

der zweite beschäftigt sich mit Potthasts Einteilung. —
In der zweiten .Abhandlung sucht Bey ssier ein Bild der

Persönlichkeit des Chronisten Guillaume de Puylaurens

zu zeichnen. — In der dritten Abhandlung bemüht sich

Louis Halphen durch eine Vergleichung der einander

widersprechenden Berichte und Urkunden festzustellen,

wie es in Wirklichkeit bei der Kirchenbufse zugegangen
ist, die im Oktober 833 Ludwig der Fromme in der

Kirche zu Soissons geleistet hat. — In der letzten Ab-

handlung erhalten wir von Jean Cordey nach den

Akten eine Schilderung der Verwaltung der Abtei von

St. Denis durch Guillaume de Massouris während der Jahre

1245— 1254.

Notizen und Mitteilungen.

Zeltichriftea.

Le Moyen Age. Septembre - Octobre. .V!. Petit-

D eichet. Les visions de saint Jean dans trois apoca-

lypses manuscrites a ügures du XV« siede. — L. Hal-

phen, Les chartes de fondation de hi Trinite de Veo-

döme et de l'Eviere d'Anger».
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Neuere Geschichte.

Referate.

Georg Rathlef [Lehrer der Geschichte in Jurjew

(Dorpat)l, Zur Frage nach Bismarcks Ver-
halten in der Vorgeschichte des deutsch-
französischen Krieges. Jurjew (Dorpat),

J. Andersen vorm. E. J. Karow, 1903. VII u. 208 S.

8». M. 5.

Nachdem Wilhelm Busch vor mehreren Jahren
(1900) im Dekanatsprogramm der Tübinger
philosophischen Fakultät die eine Seite der
grofsen Kontroverse über die Entstehung des
deutsch -französischen Krieges, die Frage des
Dreibundes zwischen Frankreich, Österreich und
Italien, eingehend untersucht hat, ist jetzt auch
die andere psychologisch interessanteste Seite

des Streites, die Frage nach dem Verhalten
Bismarcks in jener Epoche, auf Giund neueren
Quellenmaterials Gegenstand einer gröfseren, als

selbständige Schrift erschienenen Studie geworden.
Der Verf. hat sich bereits in seiner im Bismarck-
jahrbuch III veröffentlichten Abhandlung über
die Emser Depesche und anderen Untersuchungen
als kritisch angelegter Kopf gezeigt. Seine
jetzige Schrift darf ebenso wegen ihrer Selb-

ständigkeit, ruhigen Sachlichkeit und vorsichtigen

Urteilsweise als wegen des Scharfsinns, der Fein-

fühhgkeit und der Gründlichkeit, die darin zu-

tage treten, ein Musterstück einer Quellen-

analyse genannt werden. Sie ist die Frucht
eines äufserst langen Studiums. Grofse Teile

in ihr hat Rathlef bereits im Jahre 1895 fertig-

gestellt gehabt (vgl. S. 158). Aufmerksamen
Auges hat er den Gang des Streites verfolgt

und die Fülle des seitdem erschlossenen Quellen-

materials, soweit es ihm irgend erreichbar war,

für sich zu verwerten gewufst. Allerdings hat

er die Abhandlung Walther Schultzes, die 1902
in der F'estschrift des thüringisch -sächsischen

Geschichtsvereins zum 50 jährigen Doktorjubiläum

Dümmlers und auch in einem Sonderabdrucke
erschien: »Die Thronkandidatur Hohenzollern und
Graf Bismarck« , nicht mehr benutzen können.

Er gelangt zu wesentlich anderen Ergebnissen

als Schultze, der, anscheinend gelassenen Sinnes,

noch dazu ohne Kenntnis von W. Buschs er-

wähnter Abhandlung, das Wort Delbrücks, Le-
bruns Erinnerungen hätten Sybels Darstellung

»völlig über den Haufen geworfen« wiederholt

und nach berühmten Mustern mit positiver Sicher-

heit, während er en passant Gramonts Auftreten

nicht unbedingt kriegerisch findet, die Behauptung
aufstellt, dafs, wie im Jahre 17 56, so auch im

Jahre 1870 zwei politische Offensivbewegungen
aufeinanderstiefsen '). R. gelangt im Gegensatz

') Dabei passiert Schultze eine ganz seltsame Ent-

stellung des Sachverhalts. Er sagt (S. 2); »Wohl wurde
— teils von Sybel selbst, teils von einem seiner Schüler

(dazu wird meine Abhandlung in den Forschungen zur

dazu, wenn er auch, wie ich und, soweit ich

sehe, alle anderen Historiker, die hierzu das Wort
ergriffen haben, im Widerspruch mit Sybel es
als unbestreitbare Tatsache gelten läfst, dafs

Bismarck die Kandidatur energisch gefördert
habe, auf einer ungleich eindringenderen Prüfung
des Quellenmaterials zu dem Ergebnis, er neige
durchaus der Ansicht derjenigen zu, die da glau-

ben, dafs Bismarck die Kandidatur nicht zu

dem Zweck betrieben habe, um es dadurch zum
Kriege zu bringen (S. 166).

Vier Gründe scheinen R. dafür zu sprechen,
dafs Bismarck den Krieg habe herbeiführen

wollen. Erstens die Tatsache, dafs das Be-
treiben zum Kriege geführt habe. Cui prodest,

fecisse videtur. Das bezeichnet R. aber als

conclusio ex eventu und petitio principii. Zwei-
tens: Bismarck hätte voraussehen müssen, dafs

die Kandidatur in Frankreich einen Sturm er-

regen würde. Hier wie auch sonst steht R, zu

sehr unter dem Einflüsse von Klein -Hattingens

Buche »Bismarck und seine Welt«, wenn er

ihn auch in den meisten Fällen ablehnt und
vielfach glänzend widerlegt. Klein -Hattingen

meint in seinem für uns Deutsche beschämend
ehrfurchtslosen Buche, Bismarck hätte sich ein

beispielloses Armutszeugnis ausgestellt, weil er

in den »Gedanken und Erinnerungen« angäbe,

diesen Sturm nicht vorausgesehen zu haben.

Dafs die Kandidatur Unruhe erregen würde, hat

Bismarck sehr wohl berechnet. Das geht aus

eigenen Äufserungen von ihm hervor, nach denen
er voraussetzte, dafs der Erbprinz seine deut-

sche Herkunft beiseite setzen und sich mit Na-

poleon verständigen würde. Ganz deutlich zeigt

der neuerdings von dem Spanier Parala ans

Licht gezogene Brief Bismarcks an Prim, dessen

sichere Datierung noch nicht gelungen ist, das

Rechnen des Bundeskanzlers mit einer solchen

Unruhe. Die Frage ist nur, ob ein solcher Grad
der Erregung, wie er in Frankreich tatsächlich

eintrat, vorauszusehen war. Das konnte wirklich

kein Staatsmann. R. hat das selbst (S. 96) mit

Glück gegen Klein -Hattingen hervorgehoben.

Das »Was wollt Ihr eigentlich?« in jenem Briefe

an Prim, den R. im Wortlaut abdruckt, zeigt

zudem deutlich, dafs Bismarck etwaige Unruhe

recht bald zu beschwören gedachte, ebenso wie

jener von Bismarck selbst erzählte Vorfall mit

dem Erbprinzen Leopold bei dem nächtlichen

Ritt nach den Ereignissen von Sedan, dessen

quellengeschichtlichen Wert R. klar heraushebt

brand. u. preufs. Geschichte Bd. IX zitiert) — versucht,

auch diesen neuen Enthüllungen (gemeint sind neben
,

Lebrun die Aufzeichnungen des Königs von Rumänien)
gegenüber die Sybelsche Darstellung aufrecht zu erhal-

ten«. Damit erweckt Schultze den Anschein, zumal da

es sich bei seiner Abhandlung wesentlich um die Kandi-

daturfrage handelt, dafs ich auch in diesem Punkte die

Sybelsche Darstellung aufrecht zu erhalten gesucht habe.

Das gerade Gegenteil ist der Fall.
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(S. 76 ff. 98), beweist, dafs Bismarck sich die

Verständigung leicht dachte. Jene von Klein-

Hattingen aufgestellte Behauptung fällt also in

sich zusammen. Drittens: Für R. bildet es

einen V^erdachtsgrund, dafs Bismarck bis zuletzt

nicht offen über die Angelegenheit gesprochen

habe. Mir scheint ganz plausibel, warum Bis-

marck das nicht getan hat: weil er voraussah,

dafs der grofsen Masse das Verständnis für diese

Sache noch abgehen und dafs dies nachteilig auf

die Beurteilung der preufsiscben Politik wirken

würde. Es war ihm offenbar im höchsten Grade
unangenehm, dafs sein geschäftiger Eifer, die

Kandidatur zustande zu bringen, bekannt würde,

weil er sich sagte, dafs diese Tatsache auf das

Ungeheuerlichste ausgebeutet werden w-ürde, um
ihm die Schuld an dem Kriege zuzuwälzen, wäh-

rend diese Schuld doch lediglich bei Frankreich

lag; selbst dann, wenn Bismarck wirklich die

Kandidatur betrieben hätte, um den Krieg zu

entzünden, trüge Frankreich die Schuld daran,

weil die französische Anmafsung, die die vom
deutschen Volke ersehnte Einheit nicht gestatten

wollte, einen nur zu berechtigten Kriegsgrund

schuf. Bismarck hat, wie Erich Marcks einmal

richtig betont, niemals das volle Verantwortlich-

keitsgefühl des Historikers gezeigt, vielmehr bei

allen seinen Mitteilungen über Ereignisse bis

zum letzten Momente staatsmännische Erwägun-
gen im Auge gehabt. Das wird auch bei dieser

Frage der Fall gewesen sein. Hat er doch noch

erlebt, welch ein Hexensabbat aufgeführt wurde,

als er die kleine Enthüllung über die Emser
Depesche machte. Also auch dieser Verdachts-

grund, die mangelnde Offenheit, ist nicht sehr

stichhaltig. Allerdings ist er der gewichtigste.

Das vierte Verdachtsmoment sieht R. in dem
Zeugnis Buchers und Moritz Buschs, insbesondere

in der Angabe Bucbers, dafs Bismarck Napoleon
in eine Falle habe locken wollen. Aber abge-

sehen davon, dafs es sich hier um Mifsverständ-

nisse des schwerfälligen Busch oder, wie Ottokar

Lorenz angedeutet hat, um eine falsche Auf-

fassung des von glühendstem Hasse gegen Na-

poleon erfüllten Bucher handeln kann, so scheint

mir R. selbst durch eine überaus minutiöse Aus-

legung des Bucherschen Zeugnisses (S. 62 ff.

11 8 ff.) glaubhaft gemacht zu haben, dafs es sich

bei jener Fallenstellung garnicht um Kriegstreibe-

rei gehandelt haben kann. Die Fallenstellung

bestand vielmehr darin, dafs Bismarck eine etwa
auf Krieg hintreibende Politik Napoleons zu

lähmen gedachte. Diese Absicht mifsglückte,

und das verdrofs Bismarck, nach Buchers Zeug-

nis, noch lange nachher tief.

Diesen vier Verdachtsmomenten gegen-

über, von denen sich aber das vierte bei ge-

nauerer Betrachtung geradezu in ein starkes

Gegenargument gegen die angebliche Kriegs-

treiberei Bismarcks zu verwandeln scheint , die

auch sonst bei eingehenderer Untersuchung sich

sehr wohl aufklären lassen, und von denco,

wie R. selbst hervorbebt, keins in irgend einer

Weise zwingend sein kann, führt R. nun eine

grofse Reihe von Umständen an, die nicht
für jene Behauptung, Bismarck habe mit der

Kandidatur den Krieg herbeizuführen getrachtet,

sprechen oder ihr geradezu widersprechen.

Erstens spricht nicht dafür die Bemühung Bis-

marcks um Erhaltung einer konstitutionellen Ent-

wickelung in Frankreich und damit um Erhaltung

des Friedens. Wurde doch Busch im Frühjahr

1870 instruiert, in der Presse zu vertreten, dafs

man die konstitutionelle Entwickelung Frankreichs,

»die von Berlin in jeder Weise gefördert wor-

den ist, da sie für uns F'rieden verheifst — nicht

einem Frühjahrsfroste aussetzen dürfe«. Zwei-
tens spricht nicht dafür der Umstand, dafs Bis-

marck vor Ausbruch des Krieges keinerlei Füh-

lung mit den höheren Militärs genommen hatte,

drittens das vielumstrittene Gespräch Bismarcks

mit Lord Loftus, das R. mit Sybel und mir

als ein letztes Mittel, den Krieg zu verhindern,

auffafst, viertens der Brief König Wilhelms an

seine Gemahlin vom 12. Juli 1870, in dem von

der Bereitschaft Bismarcks gesprochen wird, an-

gesichts der bedrohlichen Haltung Frankreichs

die Kandidatur fallen zu lassen, und der zu dem
späteren Wort Karl Antons (.Aus dem Leben

König Karls, II, 245) pafst: »Bismarck ist über

uns in der spanischen Frage hinweggeschritten. .

Auf diesen Brief habe ich seinerzeit in meiner

Erwiderung gegen Delbrück (Forschungen zur

brand. u. preufs. Gesch. X, 359) aufmerksam

gemacht. Schultze und Klein-Hattingen haben ihn

nicht verwertet. Fünftens und vor allem

widerspricht der Behauptung Bismarcks Überzeu-

gung von dem Unrecht der absichtlichen Herbei-

führung eines Krieges. Dafs Bismarck diese

Überzeugung gehabt hat, vergegenwärtigt uns

R. zu Eingang seines Buches so recht leben-

dig. Er stellt nicht nur die mannigfachen Zeug-

nisse, die schon Sybel dafür beigebracht hat,

sondern eine ganze Reihe weiterer aus dem von

Poschinger, Kohl und Blum im Laufe der Zeit

gesammelten Material sowie Zeugni^e Bernhardis,

Keudells und Keyserlings zusammen. Angesichts

dieses häufigen Ausdrucks seines Verantwortungs-

gefühls hält es doch schwer, es Bismarck zuzu-

trauen, dafs er den Krieg von langer Hand an-

gelegt habe. Sechstens spricht dagegen schla-

gend die Überraschung des Kanzlers beim Aus-

bruch des Krieges, die mannigfach bezeugt ist,

und zu der die Weisung Bismarcks an .Abeken

im Juli 1870, ihn mit ärgerlichen Nachrichten zu

verschonen, da er seine Kur gebrauchen wolle,

in innerem Verhältnis steht. Sie wird noch mehr

veranschaulicht durch eine ganz beiläufige Be-

merkung Bismarcks vom 20. Juni 1888 (S. 134).

Siebentes spricht, nach R., gegen die Behaup-
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tung Bismarcks von 1870 bis zu seinem Lebens-

ende abgelegtes eigenes Zeugnis.

Man könnte die Zahl dieser Gegengründe
noch vermehren: Bismarcks schlichte staats-

männische Erwägung der Möglichkeiten, die in

Frankreich bestanden, und durch die ein Krieg

unnötig werden konnte. »Napoleon kann

sterben, in Frankreich kann ein Bürgerkrieg

ausbrechen« (10. Mai 1867). »Wir glaubten,

es könne der Krieg vielleicht ganz vermieden

werden, indem das französische Volk zu der Ein-

sicht komme, dafs die beiden Nationen wahrlich

etwas besseres zu tun hätten, als um Grenzen
zu streiten« (1869). »Es können in F'rankreich

revolutionäre Situationen eintreten, wo das jetzt

spröde Metall weicher ist« (1870). Ebenso
spricht die Wendung in einem Briefe Bismarcks

an Busch, dafs die Ernennung Gramonts ihm

unangenehm käme, während sie einem kriegs-

lustigen Staatsmann doch gerade wie gerufen

kommen mufste, gegen die Kriegsneigung des

Kanzlers. Auch eine Aufserung Bernhardis,

nach der es Bismarck lästig empfand, wenn
Preufsen Grund gab, in Europa als beständiger

Störenfried verschrieen zu werden, verrät doch

nicht gerade kriegerische Absichten. Nur zu

einleuchtend ist Keudells Auffassung, dafs es bei

Bismarcks Denkweise absolut ausgeschlossen

war, »einen grofsen Krieg — und zwar nach

seiner damaligen Auffassung den ersten einer

Reihe von Rassenkriegen, herbeiführen zu wollen,

um vielleicht einige Jahre früher die Frucht des

Eintritts der Süddeutschen in den Nordbund zu

pflücken, eine Frucht, deren natürliches Heran-

reifen geduldig und gern abwarten zu wollen,

er oft genug erklärt hat«. Ähnlich fafst auch

Klein-Hattingen die Sachlage auf. Restlos wird

Bismarcks Verhalten in der Vorgeschichte des

Krieges wohl niemals aufgeklärt werden. Mit

vollem Grunde warnt R. vor den »Untiefen

psychologischer Geheimnisse, in denen wir uns

kaum bei uns selbst zurechtfinden, geschweige

denn bei andern«. »Wie oft umschweben Neben-

gedanken, Empfindungen, ja Wünsche unser Tun,

ohne dafs wir sie doch zum Motiv unseres Han-

delns werden*lassen. Wir dürfen es mit Recht

ablehnen, uns dann unterschieben zu lassen,

dafs sie es gewesen seien«. Im wesentlichen

wird das Urteil der Historiker hier von der Ge-

samtauffassung, die sie über Bismarck gewinnen,

bestimmt werden. R. würde sein Endurteil noch

viel entschiedener formulieren, wenn er mehr

Freudigkeit bei seiner Verehrung für Bismarck

hätte. Er spricht einmal von denjenigen, »die

reiner und tiefer als ich ihn zu verehren im-

stande sind« (S. 198). Dieser Mangel an Freu-

digkeit liegt, wie mir scheint, grofsenteils an

R.s geringerem Verständnis dafür, dafs die Tu-
gend der Staatsmänner eine andere ist, als die

der Mönche.

Sachlich erheblich korrigiert wird R.s Auf-

fassung der vielberufenen Besprechung der Kan-
didatur im Schlofs zu Berlin am 15. März 1870
durch eine neuere Veröffentlichung. R. hat sich

durch eine irrige Angabe von Max Lenz in

dessen »Geschichte Bismarcks« (S. 343) zu der

Annahme verleiten lassen, dafs Roon und Moltke

zu jener Besprechung von Bismarck hinzugezo-

gen worden seien, und folgert aus dieser angeb-

lichen Tatsache, dafs Bismarck vielleicht doch

von vornherein die Möglichkeit des Krieges ins

Auge gefafst habe (S. 50). Nun aber ist durch

ein von Gustav v. Diest (Aus dem Leben eines

Glücklichen, Berlin 1904, S. 546 f.) veröffent-

lichtes Rundschreiben der Beweis erbracht wor-

den, dafs König Wilhelm jene Besprechung

im Anschlufs an ein Diner bei Karl Anton in-

folge der bekannten, von Keudell veröffentlich-

ten Denkschrift Bismarcks zugunsten der Kan-

didatur veranlafst hat, um sich eine Rücken-

stärkung gegen seinen Kanzler zu schaffen. Es
wird durch dies wichtige Aktenstück zugleich

der Beweis erbracht, dafs es sich, ganz wie

Bismarck das immer behauptet hat, dabei durch-

aus nicht um eine Besprechung des Staatsmini-

steriums handelte, ferner, dafs tatsächlich Schlei-

nitz, und nicht, wie Keudell vermutete und darauf-

hin Schultze gleich als Tatsache annahm, Schwei-

nitz daran teilgenommen hat. Auffällig ist, dafs

Bismarck auf dem Zirkular nicht unter den zum

Diner Eingeladenen erwähnt wird. Dem Sinne

des königlichen Briefes nach war die Anwesen-

heit des Kanzlers im Grunde ganz überflüssig,

vielleicht garnicht einmal erwünscht. Denn Wil-

helm wollte doch eben die anderen hören. Viel-

leicht wurde Bismarck erst nachträglich hinzu-

gebeten. Später scheint diesem seine Teilnahme,

die in den, übrigens, wie auch Schultze hervor-

hebt, tendenziös zugestutzten Tagebüchern des

Königs von Rumänien doppelt bezeugt wird

(Aufzeichnungen II 70 u. 72), völlig aus dem

Gedächtnis geschwunden zu sein; diesen Ein-

druck macht vor allem der Artikel der Ham-
burger Nachrichten vom 20. Februar 1895.

Alle die F'olgerungen, die an die Ableugnung

jener angeblichen Sitzung des Staatsministeriums

durch Bismarck geknüpft sind, fallen durch Diests

Veröffentlichung in sich zusammen und damit

auch eins der stärksten Verdachtsmomente gegen

die Ehrlichkeit der Politik des Kanzlers und

seiner Haltung in dieser Sache. Jetzt läfst sich

hinfort viel weniger über seine mangelnde Offen-

heit in seinen hierher gehörigen Angaben klagen.

Der Umstand, dafs der König die Besprechung

veranlafst hat, rückt diese erst in das richtige

Licht. Es bestätigt sich dadurch gerade schlagend,

was Bismarck immer betont hat, dafs Wilhelm

die Angelegenheit nur als Familiensache betrachtet

wissen wollte. Denn nur aus diesem Gesichts-

punkt heraus erklärt sich die Zusammensetzung
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der Dinergesellscbaft. Schleinitz als Hausminister

gehörte gerade hierher, wo es sich um eine

Sache des königlichen Hauses handeln sollte.

Delbrück war ein gewiegter Kenner der politi-

schen Verhältnisse, aber nicht Mitglied des

l)reufsischen Staatsministeriums und führte den

Titel eines Ministers nur wegen seiner Stellung

im Bundesrat. Thile war bekanntlich nicht

Minister, sondern Bisraarcks direkter Unter-

gebener, dafür genofs er eine besondere Ver-

trauensstellung beim Könige; das gilt auch von
Moltke und noch mehr von Roon, dem einzigen

der acht preufsischen Minister, der an der Be-

ratung teilnahm aufser Bismarck. Man sieht,

Wilhelm hat gerade eine Sitzung des Staats-

ministeriums geflissentlich vermieden. Dazu
tritt die familiäre Einkleidung dieser nichtamt-

lichen Besprechung. Sonach ist hier das Zeugnis

Bismarcks durchaus zuverlässiger gewesen als

das Lothar Buchers, der im Jahre 1892 von
einer Sitzung des Gesamtministeriums gesprochen
haben soll (vgl. Busch III, 331).

Die meiste Unklarheit in der ganzen An-
gelegenheit besteht noch über die Frage, wie

die Kandidatur entstand. R. gelangt in sehr

scharfsinniger Beweisführung zu der Annahme,
dafs Bismarck die Idee nicht aufgebracht hat.

Vielleicht lassen sich noch mehr spanische

Quellen erschliefsen, als es bisher geschehen ist.

Wichtig wäre es auch, wenn die Rolle, die der

preufsische Gesandte in München, Freiherr v.

Werthern, gespielt hat, mehr aufgeklärt würde.

Man sollte meinen, dafs dies von deutscher

Seite, auch ohne Benutzung amtlicher Papiere,

möglich wäre.

Persönlich habe ich zu bemerken, dafs R.

sich irrt, wenn er (S. 17 7) glaubt, ich hätte ihn

in den Forsch, z. brand. u. preufs. Gesch. an-

gegriffen, ohne ihn namentlich zu nennen. Ich

hatte an jenen Stellen andere, insbesondere

Hans Delbrück im Sinn. R.s in Betracht kom-
mende Schrift kannte ich nicht.

Doch ich nehme Abschied von dem treff-

lichen Buche, das mir namentlich wegen der

Ehrlichkeit, mit der darin nach Erkenntnis ge-

rungen wird, einen starken Eindruck hinterlassen

hat. Diese Ehrlichkeit wird ihre guten Früchte

tragen.

Stettin. H. V. Petersdorff.

Ermanno Loevinson [Archivar am Staatsarchiv zu Rom,
Prof. Dr.], Giuseppe Garibaldi e la sua Legione
nello Stato Romano 1848— 49. Parte seconda.
CoU'elenco degli ufficiali della Prima Legione Ita-

liana. [Biblioteca Storica del Risorgimento Italiano.

Serie IV, N. 6.] Rom, Societä editrice Dante Alighieri,

1904. VIII u. 274 S. 8». L. 2,50.

Auf den 1902 in derselben Sammlung (Serie III,

N. 4— 5) erschienenen ersten Teil, der die äufseren
Schicksale der Garibaldiner und die kriegerischen Er-

eignisse im Kirchenstaat 1849 behandelte und bei den
italienischen, deutschen sowie französischen Militär-

schriftstellern und Historikern vielen Beifall gefunden

hat (s. Rene Bittard des Porte«. L'expedition fr.
de Rome sous ta deuxicme RcpuMj ,„e, Pan«. . - .,.

folgt nun der zweite. Haup' ifCrundüge der
Akten des Kgl. italienischen - vs in Rom wer
den für dieselbe Zeit die Anwerbung, Organisatjon, Be-
soldung, das Intendantur- und Requi»ition»8yjit«m , die
Ausrüstung, Bewaffnung, das Sanitatswe*en und die
Disziplin der Garibaldiner sowie die Person ihres Ge-
nerals vorgeführt, woran sich ein etwa ISO Namen
zählendes Verzeichnis des damaligen Offizierkorps mit
biographischen Notizen schliefst. Es ist dies somit der
erste Versuch, ein bis ins einzelne gehendes Bild von
einer der Freischaren zu gewinnen, deren Garibaldi so
viele befehligt hat.

Notizen und Mitteilungen.

Xea ersrhientae Werke.

G. Loesche, Die evangelischen Fürstinnen im Hause
Habsburg. [S.A. aus dem Jahrbuch d. Gesellsch. f. d.

Gesch. d. Protestantism. in Osterreich. XXV. Jahrg.)
Wien, Manz (Leipzig, Julius Klinkhardt). M. 1.

Aus den Papieren der Familie von Schlei-
nitz. Mit einer Vorbemerkung von F. von Zobeltitz.

Berlin, Eduard Trewendt. M. 10.

Ch. Merki, La reine Margot et la fin des Valois
(1553—1615). Paris, PIon-Nourrit et Cie. Fr. 7.50.

B. Benediktsson, Sj'slum annaefir. II, 5. Reykja-
vik (Kopenhagen, in Komm, bei Gyldendal).

Zeltschrift«B.

Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidel-
berg und der rheinischen Pfalz. W, 2. F. W. E. Roth,
Aus der Gelehrtengeschichte der Universität Heidelberg
1456—1572; Geleitsbrief der Heidelberger Hochschule.
15. Jahrhundert; Zur Geschichte der Hofmnsik zu Heidel-

berg im 16. Jahrhundert. — K. Hofmann. Die Er-

werbung der Herrschaft Boxberg durch Kurpfalz. — K.

Obs er, Ein Bericht über das Gefecht bei Wiesloch am
3. Dezember 1799. — A. Thorbecke, Die städtischen

Beamten Heidelbergs am Ende des 17. Jahrhunderts. —
O. Heilig, F. J. Mones Bruhrainisches Idiotikon.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Carl Cappeller [aord. Prof. !• Sanskrit an der Univ.

Jena], Kaip seneji Letuvininkai gyveno.
Aufzeichnungen aus dem Kreise Stallupönen mit

Anmerkungen und Wörterbuch. Herausgegeben von

der Litauischen literarischen Gesellschaft zu TilsiL

Heidelberg, in Komm, bei Carl Winter, 1904. VI

u. 76 S. 8°.

Ein wertvoller Beitrag zur Kunde litauischer

Dialektologie und litauischen Volkstums zugleich.

Cappeller hat nach besonderer Disposition die An-

gaben eines litauischen Altsitzers aus dem Kreise

Stallupönen im Jahre 1876 über das Leben

und Treiben der Litauer, wie es sich bis zur

Mitte des vorigen Jahrhunderts im preufsischen

Südlitauen abgespielt hat, aufgezeichnet. Er bringt

dem Kulturhistoriker sehr interessante Nachrichten

über das litauische Haus, die Trachten, über

Art und Weise der Feldbestellung und Speise-

bereitung, über Festgebräuche und Unierhaltungs-

spiele, über verschiedenartige Erscheinungen von

Aberglauben. Dazwischen sind Märchen und

Dainos (Volkslieder) eingeflochten. Dem Text

ist ein Wortverzeichnis nach Kurscbai und
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Nesselmann beigefügt, das nur den Zweck hat,

das Buch als Lektüre für Anfänger dienlich zu

machen. Am Schlüsse finden sich acht litauische

Dainosmelodien, deren Texte in den Aufzeich-

nungen verstreut sind, angegeben. Die Ak-
zentuation des Textes ist später durchgeführt

unter Anlehnung an die Schleichersche Methode,

die aber den heutigen Anforderungen nicht mehr
genügt; auch die Orthographie ist an Schleicher

angelehnt. Abgesehen von vereinzelten Germa-
nismen und einigen Mängeln und Unebenheiten

des Stils, die sich aus dem oben angeführten

Grunde der vorherigen Disponierung erklären,

hat C. der litauischen Sprachforschung durch

Herausgabe von südlitauischen Texten, die im

allgemeinen recht selten sind, wohl gedient.

Prökuls (Ostpr.). W. Gaigalat

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Zur Erdbebenforschung ist auf Betreiben des

Deutschen Reiches eine internationale Vereinbarung ge-

troffen worden, der die Mehrzatil der Kulturstaaten bei-

getreten ist; es soll zum Zwecke gleichmäfsiger Fest-

stellung der Erderschütterungen und ihrer mannigfachen
Gründe ein Erdbeben - Beobachtungsdienst eingerichtet

werden. Als Sammelstelle für die Ergebnisse ist die

kaiserliche Hauptstelle für Erdbebenforschung in Strafs-

burg i. E. in Aussicht genommen, für die das Reich

jährlich 24000 M. aufwendet. Für Preufsen ist nach der

Nat.-Z. die Errichtung von Erdbebenstellen in Potsdam,

Göttingen, Königsberg i. Pr. und Aachen geplant.

Xen erschienene Werke.

J)orv. Thoroddsen, Landfrsedissaga Islands. IV, 2.

Kopenhagen, in Komm, bei Gyldendal.

Zeitschriften.

Globus. 87, 1. F. Seiner, Über die Ursachen des

südwestafrikanischen Aufstandes. — W.Schütze, Die

Handelszonen des Sambesi. — H. Singer, Der deutsche

Kolonialetat für 1905. — K. Fies, Der Hostamm in

Deutsch - Togo. — S. Ruete, Die Schlafkrankheit im
Kongogebiet.

Deutsche Rundschau für Gsograpie und Statistik.

27, 4. H. Lemcke, Quer durch Kanada. — A. Oppel,
Der achte Internationale Geographen - Kongrefs in den
Vereinigten Staaten. — W. Grüner, Eine neue trans-

kontinentale Eisenbahn. — Lhassa, das Mekka der

Buddhisten. — K. Bolle, Die Zukunft des brasilianischen

Deutschtums. — F. Braun, Zum Klima Konstantinopels.

The Geographical Journal. January. H. R. Mi 11,

The present problems of geography; The eighth Inter-

national Geographical Congress. — Geography and
education. — E. Huntington, The mountains of Tur-

kestan. — A. J. C. Molyneux, The physical history of

the Victoria Falls. — R. L. Reid's journeys in Portu-

guese East Africa. — J. W. Evans, Hydrography of

the Andes, — S. S. W., Hydrography of the Nile. —
C. R. Beazley, The French conquest of the Canaries in

1402— 1406, and the authority for the same.

Revue des Traditions populaires. 19, 12. Marie

Vyk, Contes populaires des negres de Surinam, d'apres

le Dr. van Cappelle. — R. Basset, Le bäton qui ve-

verdit. I; Les villes englouties. Hongrie et Silesie au-

trichienne. — J. A. Decourdemanche, De certains

etres extr-ahumains dans la religion musulmane. — H.

Hubert et M. Maufs, La theorie generale de la

magie. — Ch. Sadoul, Contes de Lorraine. IIL La
feuille de Lampenois. IV. La fille aux mains coupes.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Handbuch der Wirtschaftskunde Deutsch-
lands, herausgegeben im Auftrage des Deutschen
Verbandes für das kaufmännische Unter-
richtswesen. 4. Bd. Leipzig, B. G. Teubner,

1904. VII u. 748 S. 8° mit zahlreichen Tabellen im
Text und 1 Karte. M. 18.

Mit diesem Band erreicht das grofse Sammel-
werk, an dem sich so viele tüchtige Kräfte

rühmlich beteiligt haben, seinen Abschlufs. Er
wird eingeleitet von einem auf nur 54 Seiten

eingeschränkten lichtvollen Aufsatz über »Deutsch-

lands Wirtschaft und ihre Beziehungen zum
Auslande« von R. van der Borght, der, kurz

zurückweisend auf die schon in den früheren

Bänden dargelegten geographischen und kultu-

rellen Grundlagen der Produktion im Deutschen

Reich, in scharfen Umrissen die Leistungen der

deutschen Sachgütererzeugung und sodann den

Verbrauch der erzeugten Sachgüter im Innenhandel

wie im Ausfuhrhandel kennzeichnet sowie die

Zufuhrbewegung vom Ausland nach Deutschland

hinsichtlich derjenigen Güter, die unser Vater-

land gar nicht oder nicht in ausreichender

Menge hervorbringt. Dann folgen, von einer

Mehrzahl anderer sachkundiger Autoren be-

arbeitet, die vier grofsen Hauptkapitel: Handel,

Versicherungswesen, Verkehr, Geld- und Kredit-

wesen, denen noch ein kürzeres Kapitel über

Gast-, Schankwirtschaft und Hotelwesen beige-

fügt ist. Besonders dankenswert und zeitgemäfs

erscheint die eingehende Behandlung des deut-

schen Verkehrslebens, und zwar durch vier

verschiedene Fachmänner in der Gliederung:

Landverkehr, Post nebst Telegraphie und Fern-

sprechwesen, Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt.

Den Schlufs des Ganzen bildet eine Reihe

von sieben Darstellungen »besonderer Ein-

richtungen im Dienste von Handel und Gewerbe«,

in denen über gewerkschaftHche Organisationen,

Fachschulen, Kartelle, Patentwesen, Fachzwecken

dienende Vereine und gesetzliche Bestimmungen

verschiedenster Art, zuverlässige und eingehende

Nachweise erteilt werden, die, wie das einen

Vorzug des Werkes überhaupt ausmacht, um
der Praxis zu dienen bis ins einzelne gehen,

jedoch niemals zu breit werden und somit die

Übersichtlichkeit nie einbüfsen.

Angehängt ist noch ein recht dankenswertes

Gesamt -Inhaltsverzeichnis für alle vier Bände.

Es füllt als scharf gegliederte Angabe des

bearbeiteten Stoffes fast von Seite zu Seite nicht

weniger als 18 Seiten des grofsen Oktavformats

und zeigt recht deutlich, welch eine Fülle von

Stoff in diesem Werk bewältigt vorliegt.

Für eine Neuauflage, die ja wohl nicht aus-

bleiben wird, möchte man nur für die vielfach

berührten Fragen nach räumlicher Verteilung
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eine Mehrzahl erläuternder Karten beigegeben

wünschen. Der vorliegende Schlufsband bringt

in dieser Hinsicht weiter nichts als eine in

schematischen Linien gehaltene Karte des grofsen

Personenverkehrs der durchgehenden Schnellzüge.

\Iockau b. Leipzig. \. Kirchhoff.

soziale Kultiir. Der Zeilschnfi .Arbeiterwohl und
der Christlich - sozialen Blätter Neue Folge.

Redigiert von Prof. Dr. Fr. Hitze und Dr. W. Hohn.
'). Jahrg., Heft l. M.- Gladbach, Zentralstelle des

olksvereins für das kath. Deutschland, 1905. 72 S.

\ Halbjährlich M. 3.

Die neue Zeitschrift, die in Monatsheften erscheinen

J. sieht auf dem sozialen Standpunkte, dafs dem
»ulke wenig frommt, was für dieses geschieht, wenn
man es nicht durch das Volk geschehen läfst. Ihr Ideal

ist nicht eine atheistische, keine kommunistische oder

sozialistische, auch nicht die der Geld-, Blut- oder Be-

amtenaristokratie, noch die individuelle der Übermenschen,
sondern eine soziale Kultur im besten, den Schöpfer und
Herrn suchenden und menschenbrüderlichen Sinne. Sie

wendet sich an die breiten Kreise der Gebildeten und
zur sozialen Arbeit Berufenen und will sie in das Ver-

ständnis des modernen Wirtschaftslebens, seiner .Anforde-

rungen und Triebkräfte einführen helfen. Den Inhalt

des vorliegenden Heftes geben wir in der Zeitschriften-

schau an.

Notizen und Mitteilungen.

Personalrhronik.

.An der Univ. München hat sich Dr. Moritz Julius

Bonn als Privatdoz. f. Volkswirtschaftslehre, Finanzwiss.,

Wirtschaftsgesch. u. Politik habilitiert.

Nea ersfhlenene TVerKe.

A. Klein, Die zentrale Finanzvervvaltung im Deutsch-

ordensstaate Preufsen am .Anfang des XV. Jahrhunderts.

Nach dem Marienburger Trefslerbuch. [Schmoller-Serings

Staats- und sozialwissenschaftl. Forschungen. XXIII, 2.]

Leipzig, Duncker & Humblot. M. 5,40.

G. v. Below, Die Frage der Vermehrung der Fidei-

kommisse in Preufsen. [S.-A. aus der Beilage zur All-

gemeinen Zeitung. Nr. 299 u. 300 v. 29/30. 12. 1904.]

München, Allg. Ztg.

Kumao Takaoka, Die innere Kolonisation Japans.

[Schmoller-Serings Staats- und sozialwissenschaftl. For-

schungen. XXIII, 3.] Leipzig, Duncker & Humblot.
M. 2,60.

Zeitschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 1. H. von
Poschinger, Eigenhändige .Aufzeichnungen des Präsi-

denten des badischen Ministeriums des .Auswärtigen

Rudolf von Freydorf über die militärischen Einigungs-

versuche der süddeutschen Staaten. — .A. Nussbaum,
Die Preufsische Seehandlung. I. — F. W. R. Zimmer-
mann, Die VVarenhaussteuer in ihrer allgemeinen Ent-

wicklung in Deutschland unter besonderer Berücksichti-

gung der braunschweigischen und der badischen Rege-
lung. I. — H. Fehlinger, Industrie und Gewerbe in

Osterreich am Beginne des 20. Jahrhunderts.

Zeitschrift für Volkswirtschaft , Sozialpolitik und
Verwaltung. 13, 5. R. Riemer, Der gesetzliche

Kinderschutz in Österreich und die wünschenswerten
Richtungen seiner Reform. — W. Schiff, Das Gesetz
über Erbhöfe in Kärnten.

Soziale Kultur. 25, 1. \V. Hohn, Soziale Kultur
(Geleitwort). — O. Thissen, Fünfundzwanzig Jahre

sozialer Kulturarbeit (.Aus der Geschichte des Verbandes
.\rbeiterwohl). — Giesberts, Die Utopie des General-

streiks. — J. Bache m, Eine bemerkenswerte Wand-
lang in den Rechtsanschauungen. — W. Liese. Ge-
sundheit und Krankheit auf dem Lande, i. — Rund-

schau: Wohlla
Kommunale S('.

nungs-Kongrefs

Rechtswissenschaft.

Referate.

Ernst Mayer [ord. Prof. ( dcutsvjncs »rr.aire.rt.

Kirchenrecht u. deutsche Rechtsgeschichte an der L'mv.

Würzburg , Die Schenkungen Konstantin»
und Pipins. (S.A. aus der > Deutschen Zeit-

schrift für Kirchenrecht'. 3, F. XIV, 1.] Tübingen.

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. 69 S. 8'. M. 2.

Zu der viel erörterten Krage der konstanti-

nischen und karolingischen Schenkungen bringt

der Verf. einen neuen wertvollen Beitrag. Ks
ist ihm zweifellos gelungen, die Periode, inner-

halb deren das Constitutum Constantini entstan-

den sein mufs (nach den bisherigen Ergebnissen

7 52— 7 78). enger zu begrenzen. Er berück-

sichtigt, abgesehen von einer Würdigung der

gesamten politischen Verhältnisse (S. 36— 41,

5 7— 64), besonders das Glaubensbekenntnis

Konstantins und weist hier treffend den Zusam-

menhang nach, der zwischen dem § 4 des Kon-

stituts und der Bilderstürmersynode von 7 54 be-

steht (S. 2— 10); er kommt zu dem Resultate,

dafs nicht vor dem Ende dieses Jahres die

Fälschung vorgenommen worden ist (S. 66).

Als Endpunkt der Periode nimmt Mayer das

Jahr 767 an, und spricht sich für 756, 765

und 7 66 als möglichste Entstehungsjahre aus

(S. 64 ff.). Im Zusammenhange mit diesen Er-

örterungen steht ein Versuch des Verf.s, seiner-

seits die heifs umstrittene Stelle in Kap. 42 der

vita Hadriani auszulegen. Er steDt sich auf den

Boden der Patrimonialtheorie (S. 49), er be-

trachtet die Stelle als eine von Westen nach

Osten verlaufende .Aufzählung der Patrimonien,

welche der Kirche geschenkt sind , und zwar

soll es sich nicht um die Wiedergabe eines

echten oder verfälschten Urkundentextes bandeln,

sondern um eine rein private .Angabe des Ver-

fassers der vita Hadriani (S. 48 f.). Von den

Deutungen, welche die einzelnen Wendungen im

Kap. 42 gibt, sei nur erwähnt, dafs er mit guten

Gründen die Möglichkeit nachweist, confinium

nicht als Grenze, sondern im Sinne von Gebiet

(S. 46 f.), ferner a Lunis im Sinne von ad Lunis

aufzufassen (S. 50 f.). Die aufgezählten civiutrs

will er als Hauptorte der einzelnen Patrimonial-

komplexe ansehen, anscheinend aber ohne selbst

ganz von der Richtigkeit dieser .Annahme über-

zeugt zu sein (S. 48 a. E. und .Anm. 3). End-

lich wird angedeutet, dafs das Wort territurlum

auch in der Bedeutung von patrimonium vor-

kommt (S. 49 Anm. I). — Im ganzen genom-

men ist die Auslegung des Kap. 42 weniger

überzeugend als die Begrenzung der Entstehuncr^;-

periode des Constitutum Constantini.

Göttingen. ü. Edler v. Hoffmann.
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J. Müller, Corpus iuris civilis und Bürgerliches
Gesetzbuch. Ausgewählte Stellen aus dem Corpus
iuris civilis übersetzt und nach beiden Rechten er-

läutert. Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1904. IV u. 107
S. 8". M. 2,70.

Dem Hauptteil des Buches, das sich dem System
des Bürgerlichen Gesetzbuches anschliefst, geht eine

Übersicht über das Corpus iuris civilis und ein zeitlich

geordnetes Verzeichnis der bedeutendsten römischen
Juristen bis auf Justinians Regierung voraus. Die

wichtigsten Stellen des corpus iuris civilis gibt der Verf.

in Original und Übersetzung, erläutert sie und vergleicht

sie mit den entsprechenden Stellen des BGB.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. Strafrecht, Strafprozefs und Zivil-

prozefs an der Univ. Göttingen Dr. Wilhelm Hopfn er
ist der Titel Professor verliehen worden.

Die Jurist. Fakult. der Univ. Leipzig hat den Präsi-

denten des Oberlandesgerichts Dresden Lossnitzer zum
Ehrendoktor ernannt.

Nen erschienene Werke.

Br. Stern, Positivistische Begründung des philo-

sophischen Strafrechts (nach Wilhelm Stern). Berlin,

Hermann Walther.

Zeitschriften.

Jherings Jahrbücher für die Bogmatik des bürger-
lichen Rechts. 2. F. 12, 4—6. F. Dochnahl, Die Ge-

fahrtragung beim Werkvertrage nach römischem Rechte

und dem Bürgerlichen Gesetzbuche. — Lippmann, Der
Kreditauftrag des Bürgerlichen Gesetzbuchs. — Goetze,
Das preufsische Heroldsamt und der § 12 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs. — W. v. Blume, Zustimmung kraft

Rechtsbeteiligung und Zustimmung kraft Aufsichtsrecht.

— F. Regelsberger, Vertrag mit zusammengesetztem
Inhalt oder Mehrheit von Verträgen.

Der Pitaval der Gegenwart. II, 1. Nöldeke, Eine
internationale Diebsbande. — A. Am sc hl. Ein Alibi.

— Ertel, Tränenreiche Weihnachten. — Särkäny, Die

Geschichte eines ungarischen Hochstaplers.

Archivio giuridico. SettembreOttobre. Qu. Bianchi,
II fatto determinato nella diffamazione e la sua pubbli-

citä e pubblicazione. — A. De-Berardinis, La con-

dizione giuridica dell' erede apparente nel codice civile

italiano. — A. Lucci, La dottrina delle universitates

rerum nel diritto medievale. — A. Longo, L'evoluzione

dei concetti di libertä individuale e dell' autonomia co-

munale durante il secolo XIX.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Ambros Sturm [Prof am K. K. Obergymn. in Seiden-

stetten], Geschichte der Mathematik. [Sammlung
Göschen. 226]. Leipzig, G. J. Göschen, 1904. 152 S.

8 " mit 7 Fig. Geb. M. 0,80.

Der Verf. hat seinen Grundrifs der Mathematikge-

schichte , dem er ein kurzes Literaturverzeichnis voran-

geschickt hat, in drei Kapitel eingeteilt. Im Altertum

ist der erste kurze Abschnitt den Ägyptern und Baby-

loniern gewidmet. Dann folgen auf S. 10—41 die Grie-

chen , bei denen Sturm die voreuklidische Zeit, die

Blüteperiode und die nachklassische Periode unterscheidet.

Der Anteil der Römer und der Inder an d«r Entwicklung

der Mathematik wird darnach auf acht Seiten dargestellt. —
Im Kapitel über das Mittelalter wird natürlich zuerst die

Bedeutung der Araber gewürdigt; darauf folgen die Zeit

der Abacisten und Algoritmiker, die des Wiedererwachens
der Mathematik in Europa und die des Aufschwunges
der Mathematik in Deutschland. Die Darstellung der neu-

zeitlichen Mathematik gliedert sich in drei Abschnitte:

die Zeit des Aufschwunges der Algebra, das 17. Jahr-

hundert und das 18. Jahrhundert. Um zu kennzeichnen,
wie die jetzige Generation die Mathematik des 19. Jahr-

hunderts auffafst, hat St. in einem Anhang das Inhalts-

verzeichnis des rein mathematischen Teils der »Ency-
klopädie der mathematischen Wissenschaften« abgedruckt.

Durch nicht seltene Benutzung des Kleindruckes hat er

es möglich gemacht, seine Darstellung durch Herbei-

ziehung von Einzelheiten zu beleben und zu vertiefen.

Ein Register schliefst das Bändchen ab.

M. Wilhelm Meyer [Dr.], Die Naturkräfte. Ein

Weltbild der physikalischen und chemischen Erschei-

nungen. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1903.

XVI u. 671 S. 8° mit 474 Abbild, im Text u. 29 Taf.

in Farbendruck, Holzschnitt u. Ätzung. Geb. M. 17.

Das Werk gliedert sich in drei Teile, von denen der

erste die physikalischen Erscheinungen und ihre Gesetze,

namentlich im Anschlufs an Riecke behandelt, während
der IL den chemischen Erscheinungen gewidmet ist;

hier schliefst sich der Verf. vor allem an Nernst an.

Der III. Teil hat die Stufenfolge der Naturvorgänge zum
Gegenstande und enthält die drei Kapitel: die Welt der

Atome , die Welt des Greifbaren , die Stufe der Welt-

körper. Der I. Teil ist in 10, der II. in 8 Kapitel geteilt.

Voran geht eine Einleitung, die einen Überblick und eine

Abgrenzung der zu besprechenden Erscheinungen gibt,

die Grundbegriffe der Naturforschung festlegt und die

Rolle der Sinneswerkzeuge für die Naturforschung er-

örtert.

Karl Noack [Prof. am Gymn. in Giefsen, Dr.], Auf-
gaben für physikalische Schülerübungen.
Berlin, Julius Springer, 1905. XII u. 170 S. 8" mit

33 in den Text gedr. Fig. Geb. M. 3.

Der Verf. hat im ganzen 146 Übungen zusammen-
gestellt. Sie verteilen sich in ungleicher Zahl auf

Wiegen, Mechanik, Schall, Wärme, Licht, Magnetismus,
statische Elektrizität und Galvanismus. In den ein-

zelnen Gruppen steigt er methodisch vom leichteren

zum schwereren auf. Dem Lehrer hofft er mit dem
Buche die Beaufsichtigung und Anleitung einer gröfseren

Zahl von Praktikanten wesentlich zu erleichtern.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der Prof. f. Mineral, an der Univ. Krakau Dr. Moro-
siewicz hat, wie er in der letzten Generalversamm-

lung der Wiener mineralogischen Gesellschaft mit-

teilte, ein neues, voraussichtlich für die chemische

Industrie zu verwendendes Mineral entdeckt, das er

nach dem Wiener Mineralogen Prof. Friedrich Becke

Beckolith genannt habe. Das neue Mineral enthalte

aufserordentlich viel seltene Erden, die 75 "/o seiner Menge
ausmachen; es entspreche keiner der bisher bekannten

mineralischen Verbindungen und sei am ehesten den

Verbindungen der Granate ähnhch, denen auch seine

regulären Kristalle nahekämen. M. zeigte, dafs die

Hauptbestandteile Cero-, Lanthano- und Didymo- Oxyde
seien. Entdeckt hat er es während einer längeren For-

schungsreise in Südrufsland. Dort , im Gouvernement
Jekaterinoslaw, dürfte auch der Hauptfundort für das Mi-

neral sein. Das Gestein, in dem es entdeckt worden

ist, heifst Mariupolith.

Ein Lichtenstein-Preis wird von der Akademie

der Wissenschaften in Montpellier der besten Arbeit

zuerkannt werden, die irgend eine Frage aus der Zoo-
logie behandelt, sich aber nicht mit der Beziehung der

Tierwelt zum Menschen beschäftigen darf. Die Arbeiten

sind bis zum 1. November 1905 einzuHefern. Von der

Berücksichtigung ausgeschlossen sind Abhandlungen,

die seit mehr als drei Jahren gedruckt sind oder schon

einmal einen Preis gewonnen haben.
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(•«FsellsrhafUn nad Vereine.

Nach dem in der Generalversammlung erstatteten

Bericht hat die Deutsche Chemische Gesellschaft
3702 Mitglieder. Zu Ehrenmitgliedern hat sie die Professo-

ren S. A. Arrhenius (Stockholm). W. F. P. Pfeffer

(Leipzig) und W. V. Spring (Lüttich) ernannt. Ihr Prä-

sident ist Prof. J. H. van't Hoff (Berlin). Die Ge-

samteinnahmen betrugen im letzten Jahre 181 910 Mark,

die Ausgaben 175 756 Mark. Das Vermögen umfafst

652415, die A. W. von Hofmann -Stiftung 42359 Mark.

Personalchronlk.

Die Kais. Akad. d. Wiss. in St. Petersburg hat den

ord. Prof. f. Astron. an der Univ. Berlin u. stand. Se-

kretär der Kgl. Preufs. Akad. d. Wiss. Geh. Oberregie-

rungsrat Dr. W. Auwers zum Ehrenmitgl. gewählt.

Der Privatdoz. f. Mathem. u. Mechan. an der Techn.

Hochschule zu Berlin-Charlottenburg Dr. Eugen Jahnke
ist als Prof. Knesers Nachfolger als Prof. f. Mathem.

an die Bergakad. in Berlin berufen worden.

Dem aord. Prof. f. Botanik an der Univ. Berlin

Dr. med. et phil. Paul Ascherson ist der Charakter

als Geh. Reg.-Rat verliehen worden.

Dem Assistenten bei der Zoolog. Station in Neapel

Dr. Wilhelm Giesbrecht ist der Titel Professor ver-

liehen worden.
Der fr. Prof. f. Physik a. Astronomie an der Univ.

Jena u. Inhaber der Zeifsschen optischen Werkstätten

Dr. Ernst Abbe ist kürzlich, im 65. J., gestorben.

Der Botaniker Gymn.-Oberlehrer a. D. Prof. Dr. Otto

Wünsche ist vor kurzem, 66 J. alt, gestorben.

Tita erschienene Werke.

S. Weidman, The Baraboo iron-bearing District of

Wisconsin. [Wisconsin Geological and Natura! History

Survey. Bulletin No. XIIL Economic Series No. 8.]

Madison, Wis.
Zeitsclirirteii.

Bulletin des Sciences mathimatiques. Decembre.

G. Arendt, Lejeune-Dirichlets Vorlesungen über die Lehre

von den einfachen und mehrfachen bestimmten Integralen.

— L. Königsberger, Carl Gustav Jacob Jacobi. —
H. Poincare, L'etat actuel et l'avenir de la Physique

mathematique.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino.

39, 15. Cl. di Sc. fis., mal. e nat. P. Tardy, Sulle

Serie aritmetiche di numeri interi. — P. L. Prever,
Osservazioni sopra alcune nuove Orbitoides. — F.

Sacco, Lenti grafitiche nella zona delle Pietri verdi. —
G. Lincio, Del Rutilo dell' Alpe Veglia. — A. Roccati,
Ricerche petrografiche sulle Valli dei Gesso. — G. Picci-

nini, Condensazione dell' etere cianacetico con alcune

aldeidi diossifenoliche.

Bulletin asironomique. Decembre. G. Bigourdan,
Sur quelques ameliorations ä apporter aux Instruments

meridiens, particulierement ä ceux de petites dimensions.
— F. Biske, Sur un dispositif permettant de rendre

horizontal Taxe optique d'une lunette. — Rambaud et

Sy, Observations de planetes et de cometes, faites ä

Alger.

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. 14, 6. J. R.

Jüngner, Über den klimatisch-biologischen Zusammen-
hang einer Reihe Getreidekrankheiten während der letz-

ten Jahre.

The Botanical Gazette. December. E.B.Copeland.The
Variation of some California plants. — Fr. C N e w c o m b e,

Klinostats and centrifuges for physiological research.

— G. E. Cooley, Ecological notes on the trees of the

Botanical Garden at Naples. — J. Y. Bergen, Relative

transpiration of old and new leaves of the Myrtus type.

— J. M. Coulter and M. A. Chrysler, Regeneration

in Zamia.

Wiener entomologische Zeitung. 23, 10. P. L.

Czerny, Revision der Helomzyden. I (Schi.).

Annales de la Sociili emtomotogique de I

73. l. 2. A. Raffray, Genern et cataloRUf i!e^

phides.

Journal de Conchylinloj^-.r

berg. Variations <" alulogiques che* k Mure»
brandaris L.

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie. 21.

3. A. Köhler, .Mikrophotographischc Unler8uch>>nu^,.

mit ultraviolettem Licht. - F. G. Kohl, De
Leitzsche mikrophotographische Apparat. — K.

Eine neue Dotterfärbung. — S. Lichtenberg,
trägergestell zur gleichzeitigen Behandlung zahlr

Schnitte.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Johannes Reil, Die frühchristlichen h tr

Stellungen der Kreuzigung Christi. [Stu-

dien über christliche Denkmäler, hgb. von Joh.

Ficker. 2. Heft.] Leipzig. Dietrich, 1904. VIH u.

127 S. 8". .Mit 6 Tafeln. M. 4.

Dafs uns nach einer ganzen Flut von Ab-

handlungen über das Kreuz und die Kreuzigung

Christi heute die erste wissenschaftlich
brauchbare Studie über Ursprang und erste

Entwickelung dieses Motivs vorgelegt wird —
denn dieses Prädikat verdient das vorliegende

Buch ohne .weiteres — ist bezeichnend genug

für den bisherigen Betrieb solcher ikonographi-

schen Untersuchungen. Reils Monographie hat

ganz abgesehen von der Klärung der speziellen

Frage vor allem ein neues wichtiges Argument

jener Theorie geliefert, die die .Anfänge christ-

licher Kunst im Osten sucht. Wie alle aus der

Fickerschen Schule hervorgegangenen Arbeiten

zeugt sie von ernster Gewissenhaftigkeit und

von einer trefflichen Methode. Vor allem wird

eine zuverlässige und feste Basis durch Bei-

ziehung der entsprechenden Literatur geschafifen,

der einzige Weg, der richtig zum Ziele führt.

Gerade gegen diesen I. Teil hätten wir aller-

dings mancherlei vorzubringen, weil uns die

Schlüsse, die hier in der Fährte der Harnack-

schen Dogmengeschichte gezogen werden, auf

die national verschiedenen, selbst bis zu häreti-

schen Aufstellungen fortgeschrittenen Auffassun-

gen, nicht durchweg einwandfrei erscheinen.

Neben den zwei orientalischen christologischcn

Auffassungen, von denen die alexandrinische mehr

die Gottheit betont und die Menschheit zurück-

treten läfst, während die antiochenische mehr

die Menschheit Christi in den Vordergrund stellt

und die physische Erlösungstheorie der Alexan-

driner durch eine mehr ethische erseut, spricht

der Verf. dem Abendland und näbcrhin dem hl.

Augustinus die aus der Bufsdisziplin herausge-

wachsene Sühnetheorie hinsichtlich der Kreuzigung

und des .Abendmahles zu. .Aber bei Feststellung

dieser drei Richtungen sind die Verschieden-

heiten doch allzu sehr, bis zum Grad von cikJu-
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siven Gegensätzen gesteigert, und auf das ihnen

jeweils zugrunde liegende Motiv ist so gut wie

garnicht abgehoben, vor allem auch garnicht in

Rechnung gezogen, für welche jeweiligen Ver-

hältnisse und Gesellschaftskreise die einzelnen

Autoren schrieben. Im Grunde genommen wur-

zeln ja alle drei Auffassungen schon in der hl.

Schrift, sowohl die physische, als auch die ethi-

sche und die satisfaktorische. Es ist aber ganz

natürlich, dafs die Behandlungsweise des Kreuzes-

todes Christi in den Zeiten der Verfolgung eine

ganz andere sein mufste als in den Zeiten des

beginnenden Glanzes der Kirche, eine andere

den philosophisch geschulten hellenistischen Krei-

sen gegenüber, eine andere bei den mehr ju-

ristisch denkenden Römern oder gar bei den

nur für die einfachsten, greifbarsten religiösen

Begriffe zugänglichen Germanen. Aber darum
brauchte noch lange nicht die Betonung einer

der drei Auffassungen zugleich exklusiv den

andern zwei gegenüber sein. Zum mindesten

unsachlich und theologisch nicht haltbar ist auch,

was über die Vergottung des menschlichen We-
sens (S. 21 ff.) gesagt wird. In dieser scharfen

Zuspitzung der Gegensätze in den verschiedenen

Auffassungen liegen für R. die Prämissen, aus

denen mit zwingender Notwendigkeit der theo-
logische und psychologische Schlufs sich

ergibt, dafs die Kreuzdarstellung nur in

Syrien aufkommen und sich weiter ent-

wickeln kann. Dies letztere Faktum war
schon geraume Zeit jenen bekannt, die ihren

Blick von der altabendländischen und vor allem

römischen Tradition loszumachen gewufst hatten.')

Auf das warum? hat aber bisher niemand eine

solch eingehende und bestimmte, dabei auch

befriedigende Antwort geben können wie R.

Darin beruht das Wertvolle seiner monographi-

schen Untersuchung, die uns wieder einmal für

eins der wichtigsten Motive christlicher Kunst

den Leuchter von Rom nach dem Orient gerückt

hat. Wir erkennen das rückhaltslos an, auch

wenn wir die Schärfe seiner theoretischen Aus-

führungen etwas durch jene zahlreichen Impon-

derabilien abgeschwächt sein lassen, die im Ge-

folge von Ideen stets mitlaufen.

Den Ursprung der Kreuzigungsdar-
stellung haben wir nach dem Verf. in der

grofsen in Syrien, speziell in Jerusalem vor-

handenen Verehrung des Kreuzes zu er-

blicken (hinreichend bezeugt durch die Verfasserin

der Peregrinatio Silviae); vom Kreuze wandte

sich dann das Interesse dem Gekreuzigten selbst

') Siehe jetzt auch Brehier (Les origines du cruci-

fixe dans l'art religieux. Paris, Bloud 1904), der die

Kruzifixdarstellungen ebenfalls in Syrien entstehen läfst

aus der durch die monophysitischen Kämpfe geförderten

Andacht zum Gekreuzigten. Aber auch hier erscheint

wie stellenweise bei R. die Ursache später als die

Wirkung.

zu. Aus nicht eben klaren Nachrichten schliefst

R., dafs diesem Andachtsbedürfnis der Pilger

in Jerusalem ein Urtypus der Kreuz-
anbetung gedient habe, der in zahlreichen

Kopien als Pilgerandenken in die ganze

christliche Welt zerstreut wurde (die bekannten

Ampullen von Monza). In dieser ältesten Dar-

stellung ist die Wirklichkeit noch mit sehr starker

Symbolik umkleidet; nur die zwei Schacher sind

in Wirklichkeit gegeben; Christus aber als Me-
daillon; allmählich tritt aber das Bild Christi aus

dem Medaillon heraus und wird zum Brustbild,

jenes verflüchtigt sich zum Nimbus; das Kreuz,

ursprünglich das Wichtigste fällt ganz fort und

wird nur durch die ausgestreckten Unterarme

noch markiert. Die ursprünglich auf dem Ur-

typus zu Füfsen des Kreuzes knienden Pilger

werden als unverstandene Reste der alten Dar-

stellung beibehalten, bis sie in einem weiteren

Stadium der Entwickelung zu den würfelnden

Soldaten werden, während das letzte Stadium

uns Christus in Vollfigur zeigt. Ich mufs ge-

stehen, diese ganze Beweisführung geht doch

über allzuviel Hypothesen; der ganze Entwicke-

lungsprozefs und schon sein Ausgangspunkt, die

Originalkreuzanbetungsgruppe zu Jerusalem, sind

sehr problematisch. Viel bedenklicher erscheint

mir, dafs uns die Annahme dieser Entwickelung

in eine recht späte Zeit führt, da wir fast schon

den logisch viel später liegenden zweiten morgen-

ländischen Typus vertreten sehen. R. hat

dieser Schwierigkeit durch eine Art von Not-

behelf vorzubeugen gesucht durch Einschiebung

verschiedener früherer Versuche, so des Typus
der Türe von S. Sabina zu Rom, der sich durch

seinen ausgesprochenen Realismus wohl als älte-

sten Darstellungsversuch gibt, aber immerhin auch

abschwächende Symbolik (Ersetzung des Sedile

durch das Suppedaneum, vielleicht mit Rücksicht

auf Ps. 98, 5. 6; 131, 7) enthält. Der zweite
orientalische Typus zeigt uns nach R. den

Übergang von der Kreuzanbetungsgruppe zur

historisch treuen Wiedergabe des Vor-

gangs auf Golgatha; zu dem bisher schon

vorhandenen Apparat kommen noch die drei

syrischen Elemente, der Speer-, der Schwamm-
träger und die würfelnden Soldaten; ein ge-

wisses liturgisches Interesse bekundet sich in

dem Bestreben, Christus lebendig, ohne Dornen-

krone, meist nicht angenagelt darzustellen. Diese

Gruppe, in die der Silberteller von Perm, die

Miniatur im Rabulaskodex gehören, später die

Darstellung in S. Maria Antiqua auf dem römi-

schen Forum, die am Schlufs in guter Nach-

bildung vorgeführt wird, und eine Menge kunst-

gewerblicher Darstellungen, leitet schon zum

Mittelalter über.

Die eigentliche Kruzifixdarstellung ent-

wickelt sich daraus, indem die ganze Gruppe

auf einem Kreuz allein untergebracht wird, Maria
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und Johannes erst als Vollfiguren an den beiden

Querbalken, dann nur noch als Brustbilder, und

schliefslich der Gekreuzigte allein noch übrig

bleibt. Einen eigenen abendländischen Typus
erkennt der Verf. in dem bekannten Spott-

kruzifix vom Palatin, in der Londoner Elfenbein-

tafel und einigen wenigen späteren Darstellungen.

Hinter die christliche Deutung des ersten Bei-

spiels ist aber seit der Publikation von Wünschs
Sethianischen Verfluchungstafeln (1898), und

zum Teil auch seit der verunglückten Auffindung

einer angeblichen Parallelszene durch Marucchi

(ebenfalls am Palatin) ein recht kräftiges Frage-

zeichen zu setzen. Dafs sodann die ikonogra-

phischen Verschiedenheiten zwischen der Lon-

doner Darstellung und der von S. Sabina in Rom
so tiefgehend sein sollen, dafs wir mit R. zwei

gänzlich heterogene Typen darin zu erkennen

hätten, will uns beim besten Willen nicht ein-

leuchten. Merkwürdig ist es sodann auch, dafs

gerade diese zwei Beispiele, von denen gewöhn-

lich die Forschung über Kreuzigungsdarstellungen

ausgegangen ist, ganz aufserhalb der eigent-

lichen Entwickelungsreihe stehen, die der Verf.

vor uns aufrollt ; merkwürdig weiterhin , dafs er

über die so wichtige Darstellung Christi am
Kreuze unter dem Symbol des Lammes rasch

hinweggleitet (S. 102 Anm. 2; dazu S. 47 Anm. 2),

ohne sich näherhin zu fragen, ob die frühzeitige

dogmatische bezw. konziliare, noch in den späte-

ren Bilderstreitigkeiten nachklingende Behandlung

dieser Darstellungsweise ihr nicht eine bedeut-

samere Rolle in der Entwickelungsgeschichte

unsenes Motivs zuweist, als der Verf. durch-

blicken läfst, namentlich wenn man die inter-

essante Stelle bei Paulin von Nola, Epp. 32, 10

(Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno)

in Rücksicht zieht. Gerade hier scheint mir der

orientalische Einflufs auf das Abendland, sowohl

in der Vermittelung jenes symbolischen Kreuzi-

gungsbildes als auch des Verbotes dagegen (die

Bestimmung des Trullanum später von Hadrian L
wiederholt) besonders klar am Tage zu liegen.

Aus dieser späteren Zeit des Ikonoklasmus liegt

aber noch eine andere Notiz vor, die ein selt-

sames Licht auf die Ausbildung des Kruzifixus-

typus im Abendlande wirft. Damals beschuldigte

der päpstliche Legat die Griechen, »quod hominis

morituri imaginem affigitis crucifixae imagini

Christi, ita ut quidam Antichristus in cruce

Christi sedeat ostendens se adorandum tamquam
Sit Deus« (Migne, Patr. lat. 143, 973), worauf
der Wortführer der Griechen gegen die Zumu-
tung protestierte, die natürliche menschliche Ge-
stalt naturwidrig verunstalten zu lassen (vgl.

Hefele, Konziliengesch. IV ^ S 7 76). Daraus geht

doch wohl hervor, dafs auch das Abendland
einen eigenen Typus hatte, der durchaus nicht

so spärlich vertreten war, wie R. es hinstellt,

und dafs die krasse Realistik der orientalischen

Darstellungsweise im Abendland, das tdealttier-

tere, symbolische Auffassung liebte, (»cbarfe Zu-
rückweisung erfuhr, wie wir es übrigen« au< h

aus einem früheren, von R. erwähnten Zf.w^ws

Gregors von Tours (De gloria martyr. I c. 23,

nicht S. 23) wissen. — Der Verf. schliefst »eine

Untersuchung über die vormittelalterlicbe Eot-

wickelung der Kreuzigungsdarstellung mit der

Behandlung des irländischen Typus, d«-s*-r-n

wesentliche ikonographische Eigenheiten er lui

Syrien zurückführt, was eine gewisse Beachtung

auch verdient bei der Frage nach dem Charakter

des altirischen Kirchentums. 6 Tafeln führen

am Schlüsse in sehr guten Nachbildungen di«-

wichtigeren, nicht immer leicht zugänglichen

Darstellungstypen vor. Die Vorbehalte, die

wir den Ausführungen R.s gegenüber gemacht,

sollen in keiner Weise die warme Anerkennung

herabmindern, die wir der methodisch vorzüg-

lichen wie inhaltlich lehrreichen Untersuchung

spenden möchten ; sie sind auch nicht gemacht,

um irgendwie die Hauptrichtlinien seiner Argu-

mentation zu verschieben.

Freiburg i. B.
J. Sauer.

Notizen und Mitteilungen.

Personaichroitlk.

Der ord. Prof. f. Kunstgesch. an der Univ. Basel

Dr. H, A. Schmid ist als ord. Prof. u. Prof. Alwin

Schultz' Nachfolger an die deutsche Univ. in Prag

berufen worden; an seine Stelle tritt der aord. Prof. f.

neuere Kunstgesch. an der Univ. Freiburg i. B. Dr.

Carl Maria Cornelius.

Dem Kunsthistoriker Dr. Franz Weinitz in Berlin

ist der Titel Professor verliehen worden.

Dem Privatdoz. f. Kunstgesch. an der Univ. Bonn
Dr. Eduard Firmenich -Richartz ist der Titel Pro-

fessor verliehen worden.

Der wissenschaftliche Hilfsarbeiter Dr. Wilhelm

Behncke ist zum Direktorialassistenten bei dem Kgl.

Kunstgewerbemuseum in Berlin ernannt worden.

Xwi ersckicneHe Werk«.

S. Rein ach, Apollo. Histoire generale des arts

plastiques. Paris, Hachette et Cie. Geb. Fr. 7,5C».

L. Justi, Dürers Dresdener .Altar. [Beiträge zur

Kunstgeschichte. N. F. XXX.] Leipzig, E. A. Seemann.

M. 1,50.

Memorials of Edward Bume-Jones by G. B.J.

2 vols. London, Macmillan. Geb. Sh. 30.

R. Louis, Anton Brückner. München, Georg .Müller.

M. 5.

W. von Scholz, Gedanken zum Drama und andere

Aufsätze über Bühne und Literatur. Ebda. .M. 3.

ZeiUehrifteB.

L'Arte. Seltembre • Ottobre. 0. Siren. Di aicuni

pittori fiorentini che subirono l'influenza dl Lorenzo

Monaco. — P. D'.Achiardi . .Alcune opere di scultura

in legno dei secoli XIV e XV. — P. D'Ancon«, U
miniatura alla Mostra senese d'arte antica. — A. Mos-

chetti, Suir autore del monumento funebre

Scrovegni.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

jMathematischer güchcrschatz.
Systematisches Verzeichnis der wichtigsten deutschen und ausländischen Lehrbücher

und Monographien des 19. Jahrhunderts

auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften.

Von

Dr. Ernst Wölfflng,
Professor an der Königl. Technischen Hochschule zu Stuttgart

In zwei Teilen.

I. Teil. Reine Mathematik.

Mit einer Einleitung: Kritische Übersicht über die bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik.

[XXXVI u. 416 S.] gr. 8. 1903. geh. n. M 14.—, geb. n. <M 15.—

Der mathematische Bücherschatz ist ein systematisches Verzeichnis der nichtperiodischen mathematischen
Literatur der ganzen Welt für die Zeit von 1801— 1900. Von den Titeln der elementar mathematischen Werke
ist nur eine Auswahl gegeben worden , während auf dem Gebiet der höheren Mathematik keine Schrift absichtlich

unerwähnt gebheben ist und daher auch nichts Wichtiges vermisst werden wird. Die Titel sind .unter Stichwörtern

angeordnet, von welchen der vorhegende erste Teil, die reine Mathematik umfassend, 313 enthält. Innerhalb der

Stichwörter sind die Titel nach Verfassernamen geordnet. Von jeder Schrift ist womöglich angegeben : Verfasser,

Anfangsbuchstaben seiner V^ornamen, Titel, Druckort, Druckjahr, Verleger und Ladenpreis. Es ist immer nur die

neueste zu ermittelnde Auflage des 19. Jahrhunderts angeführt. Zahlreiche Verweise erleichtem die Auffindung

der zu mehreren Stichwörtern gehörigen Werke. Ausser dem Inhaltsverzeichnis enthält der Mathematische Bücher-

schatz ein alphabetisches Sachregister und ein Autorenregister, endlich eine Einleitung, welche eine kritische Über-

sicht über die bisher vorhandenen bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik gibt. Der zweite Teil des Mathe-

matischen Bücherschatzes wird die angewandte Mathematik (Wahrscheinlichkeitsrechnung, numerisches Rechnen,
graphischer und geometrischer Kalkül, Zeichnen und darstellende Geometrie, Kristallographie, sowie die Anwen-
dungen der Mathematik auf Mechanik, Physik, Geodäsie, Astronomie, Geophysik, Chemie, Biologie und Technik)

umfassen und in einigen Jahren nachfolgen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Theorie der Elektrizität.
Von

Dr. M. Abraham und Dr. A. Föppl.

I. Band. Einführung in die Maxweilsche Theorie der Elel(trizität. Mit einem einleitenden

Abschnitte über das Rechnen mit Vektorgrößen in der Physik. Zweite umgearbeitete

Auflage von Dr. M. Abraham. Mit 11 Figuren im Text. [XVIII u. 443 S.] gr. 8.

1904. geb. M. 12.—.

II. Band. Die höheren Probleme der Elel(trodynamil(. Bearbeitet von Dr. M. Abraham.

1905. [Unter der Presse].

Auch in der neuen Auflage wird die allgemeine Theorie der Vektoren und der Vektorfelder voran-

gestellt, als die mathematische Grundlage aller Theorien der Elektrizität und des Magnetismus. Die

physikalischen Grundlagen der Maxwellschen Theorie werden in synthetischer Weise entwickelt, indem

zunächst das elektrostatische Feld und das magnetische Feld stationärer Ströme vom Standpunkte der

Nahewirkung aus betrachtet und dann zu den allgemeinen Feldgleichungen und deren wichtigsten An-

wendungen übergegangen wird. Den neueren Fortschritten der Elektrizitätslehre wird durchweg Rechnung

getragen. Als zweiter Band soll folgen: Theorie der elektromagnetischen Strahlung.

Beide Bände zusammen sollen eine umfassende Kenntnis des gegenwärtigen Standes der Elek-

trizitätstheorie vermitteln.
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gicvtart iv>»t '33. C!>">. Sciilhtcr i»i ^cip.jiiv

ücubnci» fleinc Spvacf^büdjci- lEcubtifi» flciuf 5prad)bücbfr^

5:5

^
^

b(ruf)(n auf btr (ogenanntcn Dfrmiminben W(t(;obf, infiein

fit ben neueren f^orberungen entfprecbenb bet Grlcc-
nung berSpracfje jum münblidien unb f (i)riftli(f)en

freien (Sebraucije bienen, ebne bO(^ bie Qrtverbung einer

fitfceren gramtnatifcben (Srunblage )u oernacWiffik^tn-

Ccubncrs flcine E>pvad)bnd)cx
eignen tid) bedb^'b inöbefonbere jur Ginfübrung in Schulen
unbÄutfen mit faefdiränfterem Spradiunterricbt, roetl fic fid)

auf ba« roirflic^ ^lotroenbige befcbränfen , aUe« überflüffige

Äegelmetf aber oermeiben. •^•^•^*^*^*^*^*^<

Ccubners fkine Spvad}bnd}cv
N^ finb ferner inäbefonbere aucf) für ben rafd)er f ortfcbreiten-
^-5 ben Unterri(i)t älterer Scbüier unb 5rrcatbfener geeignet, meil

fie nur für ben unmittelbaren praftifc^en @ebraucb
geeignete Spracbftoffe für bie (Erlernung ber Sprache be-

nußen. ^•^•^•^•^•^•^•^•^•^^•^•^.

ilcubners ücine 5prad)büd]cr
^^ tienen infolgebeffen ferner jugleitb alÄ äuoerläffige praf-
^stiftbe 9iatgeber für ben fpäteren ©ebraurf) ber

^^ Sprache, in bem ber Senußer Don oornberein b't-

^mifch ift. ••.-•.-•.•.•.••....
(Ecubners fkinc Spracf^büd^cr
^*k eignen fid) besbaib ganj befonberö jur (Erlernung ber Sprachen
^N für Äaufleute, 5:ecf)nifer, SRcifenbe u. f. ro."»»^»^«

©rjdjtenen finb:

I. granjöfifcb. 33on Dr. Dtto Soerner. SKt. 2.40.

n. önglifc^. «on $rof. Dr. Dsfar 3;bi«tgen. 2. «ufl.

9J?f. 2.40.

III. Stolienifct). 2. Sluflage. ajon S. Scanferlato. ÜJlf. 2.40.

|)ieräu II. 2:eil : ergänjungen. a)?f. 2.—
rv. Spantfeh. SSon *rof. Dr. |). gjunge. aJJf. 2;40.

V. Deutfrf) für «ußlänber. »on «. «. ©eder. Ü)». 2.-

3ebe8 ©äiib^en bei befier aitSflottunfl mit Äoiten, planen,

DJünuafeln unb in bauerboftetr, c)ffit)nia(fpotIem Ginbarbe.

3n ber Sammlung iß nru crrchienen.

Deutfd? für ^Uislcinbcr.
Das Hotipcnbigfte aus 5er öeutfd^en

5prad?let]re mit praftifd^en Bcifpiclen,

Cc)'e= unb (5cfpräd]sübungen. ^ ^
'^Non Reverend H. C. Becher.

mit Ansichten oon Berlin. Dresden, Köln und nünbero.
— Preis gebunden mk. 2.-.

:^a§ $Qd)(etn bat einen rein praftifc^en 3n>ecf. <ii um«
faßt „baS ^Jotroenbigflc aus ber beutfc^en Bprodjle^e, mit

praftijdien ^ifpicien, S?efe» unb ©efprödjöübungeu". Son bet

crften ©tunbc an roirb ber ^emenbe burc^ jroecfmöBige, fi(^

auf baS S?efeftü(f bejictjenbe 5^09«" gejroungen, [li) bet beut«

fc^en Sprad)e ju bebienen. Xie Sigentümlic^feiten bc4 8u««
brucfc^ roerben überall befonberS berücffidjtigt, unb bie fptad^-

liefen (Srtlärungen fmb fnapp unb flar gcfoBt. 'H.ud) eine ein.

ge^enbe 23ebanb(ung ber muftergültigen beutfdjen ÄuSfprac^

ift g(eicf) im 2(nfange ju finben, unb pon bet omtlidjen Sec^t-

f(f)reibung ift burc^roeg geroinenbaftet (Sebtaudj gemadjt root«

ben. 9iü^lid)C SSörteroerjeic^niffe, i'efeftücfe in ^tofa unb eine

Meine ©aminlung beliebter (Sebicbte unb jum Sdjlufie eine

beträchtliche 3{njaf)[ geläufiger Spridiniörter folgen im An-

fange, ber auc^ nocf) rccitcre nüßlidje Spracf)regeln mit i^u
Ipielen jur SSertiefung in ber ©rommatif enthält. J"™'»«'',
bie ba^ 2;eutfc^e im JReic^c, in ^tflerreic^, ber Sc^roetj ober

anbctSroo praftifd) unb fc^neü erlernen moüen, ift bie« in ob«

tiiecfjfdnb lateinifcf)cm unb beutfc^em 3)ru(fe etfd|einenbe Sert-

d)en rcarm ju einpfebten.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Dante Alighieris

Göttliche Komödie
Metrisch übertragen und mit kritischen und historischen Erläuterungen

versehen von Philalethes (König Johann von Sachsen).

5. unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe von 1865—66.

Wohlfeile Ausgabe in 1 Bande.

Mit drei Bildnissen, einem Plane von Florenz, drei Karten nnd vier Grundrissen

auf Doppeltafeln.

In Originalband Mk. 6.—

.

Trotzdem die Philalethes- Ausgabe von Dantes GöttUcher Komödie vor nahe?

Menschenaltern zum ersten Male in den Handel gelangte und seit ihrem Er ;g

Änderungen im Text erfahren hat, hat sie trotz der inzwischen erschient: hl

anderer Übersetzungen bis zum heutigen Tage den ersten Platz behauptet. Die Genauigkeit

der Übersetzung und die Reichhaltigkeit der Anmerkungen machen diese Ausgabe von Philalethes

(König Johann von Sachsen) für jeden unentbehrlich, der in Dantes unsterbliche Gedankenwelt

wirklich eindringen will. Die Verlagsbuchhandlung hat sich deshalb veranlaßt gesehen, eine

billige Ausgabe zu veranstalten, die das Werk des unsterblichen Dichters in noch weitere

Kreise bringen soll.
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u D

{angler

^interlaffene ^^luf^cic^nungen

(ftc^n^rrtf V> h (ftnffl* ^nnncrungen an ben grinsen

JiUD* t)On OCtlttiglCttt feinen"^interlaffcnen papieren

erfc^cincn im 3a!)rgang 1905 ber ^onaffrf)nff DGUIlClIß K6DII6
Äcrau^gcgcbcn üon 9?id)arb "Jlcif^cr. Q3ierfeljät)rUc^ (3 Äcffc) 6 x0iarf

®a« Sonuor^eft liefert jebe '^Suc^^anbfung juc «anrieht, aud^ bie ®cutTct)e ^eriagö-2lnftaU in Stuttgart

S)ie intereffantefte beutfc^e SJlonatfi^rift i^rer 2lrt

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. J( 3.60,

geb. J( 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an
das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darsteliungsweise und viele Einzelheiten,

sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen

Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie

für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen

Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

i
AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG

VON HERMANN DAVIDSEN.
MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. J( 5.—, geb. J6 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteile der Presse:

„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch,

wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.

„Der kopenhagener Universitätsprofessor O. Jespersen zählt zu den allerhervorragendsten Vertretern der

phonetischen Wissenschaft und seine werke sind für den neusprachlehrer aus dem gründe von beson-
derer Wichtigkeit, weil er, selbst früherer lehrer, sich ununterbrochen in fühlung mit den bedürf-
nissen des neusprachlichen Unterrichts gehalten hat, was wir sonst nur noch von Vietor und Paul

Passy kennen. Soweit ich sehe, sind alle seine Schriften von direktem und zumeist sehr hohem werte f;

den neusprachlehrer." (Prof. Dr. H. Klinghardt in Neuere Sprachen.)

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS

ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 1 10 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Bilcberfrcundcn

empfehlen wir unser über 300 000 Bände um*

fassendes Antiquariat, eurfosa, iftuslrirte franzö.

sische und deutsche Werke des 18. 3ohrhunderts,

Blle Drucke, Seltentieilen etc. etc.

Fachkataloge gratis.

Burhhaadluna S. CALVARY & CO.,
Berlin NW. 7, N«ie Wllhelii..rtr. 1.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in NeuRupp.n.
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rorszägon (Wolfg. Gyalui, Ziele

und Aufgaben der Bibliotheks-

wissenschaften in Ungarn);

Derselbe, A magj-ar könyvtarak
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ungarischen Bibliotheken). {Lud-

wig Riicz, Gymnasialdirektor Dr.,

Särospatak.)

J. Bahnsen, Wie ich wurde, was ich

ward. Hgb. von R. Louis.

Sitzungsberichte der Kgl. Preufsischen
\kademie der Wissenschaften.

Thealogle und Kirohenwesen.

Realencyklopädie für prote-
stantische Theologie und
Kirche. 3. Aufl. hgb. von A.

Hauck. 13. u. 14. Bd. {Heinrich

Julius Holizmann, ord. Univ.-

Prof. emer., Dr. theol., Strafsburg.)

Bemh. Funke, Satisfaktionstheorie

^es Hl. Anselm von Canterbury.

Johannes v. Walter, Privatdoz.

Dr., Göttingen.)

A. Köster, Worin besteht die bleibende
Bedeutung Rilschls für die protestanti-

sche Theologie?

Philosophie.

Fr. Rittelmeyer, Friedrich Nietzsche

und die Religion, {Henri Lichten-

berger, ord. Univ.-Prof. Dr., Nancy.)

M. J a c o b i , Das Weltgebäude des Kardinals
Nikolaus von Cusa.

Unterriohtswesen.

H. Zimmer, Volkstums -Pädagogik;

0. Muser, Der Kampf um die Schule.

{Julius Ziehen, Oberstudiendirektor

Dr., Berlin.)

Allgeneine und orientalische Philologie

und Literaturgesohlohte.

C. Beccari, N'otizia e Saggi di opere e
documenti inediti riguardanti la storia
di Etiopia i secoli XVI, XVII e XVIIL

A. Vambery, The Story of my Struggles.

Grieohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

B. W. Switalski, Des Chalcidius

Kommentar zu Piatos Timaeus.

{Otto Immisch, aord. Univ.-Prof.

Dr., Leipzig.)

Römische Elegiker hgb. von A.Biese.
2. .Aufl.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

Klara Hechtenberg, Der Briefstil

im 17." Jahrhundert;

Dieselbe, Fremdwörterbuch des sieb-

zehnten Jahrhunderts. {Emil Seiden-
adel, Dr. phiL, Karlsruhe.)

B. R. Abeken, Goethe in meinem
Leben. Hgb. von A. Heuermann.
{Max Morris, Dr. phil., Berlin.)

Romanische und englische Philologie

und Literaturgeschichte.

L. Seche, Alfred de Vigny et son

temps, 1797—1863;

L. Seche, Etudes d'histoire roman-

tique: Sainte-Beuve. T. I: Son

i

esprit, ses idees. T. II: Les moeurs;

I

Correspo n dance inedite de
Sainte-Beuve avec M. et Mn>e

Juste Olivier, p. p. M™« Ber-

trand. Introd. et notes de L. Seche.

{Emile Haguenin, aord. Univ.-

Prof. Dr., Berlin.)

K. Brunhuber, Sir Philip Sidneys Ar-

cadia und ihre Nachläufer.

Allgemeine und alte Qeschlohte.

Romafi historical sources and in-
stitutions. Ed. by H.A.Sanders.

Mittelalterliche und neuere Gesohiohte.

Festgabe, Karl Theodor von
Heigel zur Vollendung seines
sechzigsten Lebensjahres ge-

widmet {Karl Jacob, Privatdoz.

Dr.. Tübingen.)

P. Stettiner, Der Tugendbund.

{Alfred Stern, ord. Prof. an der

Polytechn. Schule, Zürich.)

Geographie, Linder- und VBIkerkunde.

K. Rathgen, Die Japaner und ihre

wirtschaftliche Entwicklung. {Lud-

wig Rie/s, Privatdoz. Dr., Berlin.)

G. Wegener, Tibet.

Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin.

Staats- und Sozialwlssensehaftea.

K. Haff, Geschichte einer ostale-

mannischen Gemeinlandsverfassang

unter Berücksichtigung bajuvari-

scher Weistümcr Tirols, Obcr-

bayems und Salzburgs. {Ferdi-

nand Kogler, Privatdoz. Dr., Inns-

bruck.)

Thflnen-Archiv. Organ für exakte Wirt-
schaftsforschung, hgb. von R. Ehrenl>erg.

I, 1.

Reohtswissensobaft

Wilh. von Brünneck, Die Verbin-

dung des Kirchenpatronats mit dem
Archidiakonat im norddeutschen,

insonderheit mccklenburgisch-pom-

merschen Kirchenrecht des Mittel-

alters. (G. Lüttgert, Konsistorial-

rat Dr., Koblenz.)

Norges gamie Love, .\n deti

Riekke 1388—1604. Udg. ved A.

Taranger. I. Bd.: I. Statens Lov-

givning 1388—1-147. {Karl Leh-

mann, ord. Univ.-Prof. Dr., Rostock.)

atbeieatik ead latiirwiseeeeokaftML

Joh- Frischauf, Grundrils der theoreti-

schen Astronomie und der Geschiebt*

der Planetentheorien. 2. Aufl.

G. Jäger, Theoretische Physik. L: Mecba-
nik und .Akustik. 3. Aufl.

J. H. Ziegler, Die wahre Ursacbe der

hellen Lichtstrahlung des Radiums. S.

Aufl.

Deutsche physikalische Gesell-
schaft.

Handbuch der orthopädischen Chi-
rurgie. Hgt>. von Joachimsths!. l Lief.

K unstwissensehaftsn

R. Hedicke. Jacques Dubr

Mons, ein niederländis.

aus der Friihzeit des .t

:

Einflusses. {Max J. Ff

2. Direktor des Kaiser . -

.Museums, Berlin.)

Kunstgeschichtliche Gesellschaft

zu Berlin.
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Verlag von B. 0. Teubuer in Leipzig.

HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE

DEUTSCHLANDS.
Herausgegeben im Auftrage des

Deutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswesen.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen. Mit 12 Karten. [VIII u. 331 S.] geh. n. Mk. 10.—,

geb. n. Mk. 12.—.

Band II: Die land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 5 Karten. [VI u. 253 S.]

geh. n. Mk. 6.— , geb. n. Mk. 8.—.
Band III: Die Hauptindustrieen Deutschlands. Mit 22 Karten. [XIV u. 1048 S.] geh. n.

Mk. 30.—, geb. n. Mk. 34.—.
Band IV: Deutschlands Handel und Verkehr und die diesen dienenden Einrichtungen.

Mit zahlr. Tab. u. 1 Karte. [VIII u. 748 S.] geh. n. Mk. 18.—, geb. n. Mk. 21.—.

Das Handbuch der „Wirtschaftskunde Deutschlands" stellt einen ersten umfassenden

Versuch dar, auf Grundlage der vorhandenen wissenschaftlichen Vorarbeiten eine zu-

sammenfassende Darstellung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und

Einrichtungen Deutschlands zu geben. Es wird jedem, der im öffentlichen oder wirt-

schaftlichen Leben schaffend tätig ist, zur Bewältigung neuer Aufgaben, wie zur Klärung

der wichtigsten Lebensfragen einen klaren Einblick in die wirtschaftlichen Erschei-

nungen und Zusammenhänge geben, zugleich aber auch eine bedeutsame wissen-

schaftliche Aufgabe erfüllen, indem es den Bau und das Leben des staatlichen Orga-

nismus in seinen tatsächlichen Grundlagen verstehen lehrt. So werden die Vertreter

der Wissenschaft, die Lehrer an Hande's- und Industrieschulen, Verwaltungs-

beamte, städtische und staatMche Behörden, Politiker usw. einem solchen zu-

verlässigen Nachschlagewerk das gleiche freudige Interesse entgegenbringen, wie die selbst

im Wirtschaftsleben Stehenden und Schaffenden, die Fabrikanten, Landwirte, Kauf-

leute usw. Allen, die an dem wirtschaftlichen Leben unseres Vaterlandes Anteil

haben oder demselben zu dienen berufen sind, wird, wie wir hoffen, das „Hand-

buch der Wirtschaftskunde Deutschlands" ein willkommenes Hilfsmittel sein.

Hannoverscher Courier. 30. VI. 04 Für jeden aber, der sich mit der Volkswirtschaft zu

beschäftigen hat, und die Fühlung mit dem pulsierenden Leben sucht, sowohl für den Mann der Wissen-

schaft als für den praktischen Volkswirt, den Kaufmann und Gewerbetreibenden, und für den Politiker wird

das »Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands«, das an Vielseitigkeit und Zuverläßigkeit des

gebotenen Tatsachenmaterials nicht seinesgleichen hat, ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk, ein gewaltiges Rüstzeug in seiner Handbibliothek sein.

s Gewerbeschau«, Nr, 13. XXXIV. Jahrg Eine große Anzahl von Mitarbeitern, die auf

den einzelnen Gebieten als Autoritäten gelten, ist herangezogen worden, und Regierungsrat Dr. Stegemann

hat als kühner Baumeister den Plan des Gebäudes entworfen. Das Werk ist, wie eine Zeitung richtig be-

merkt, die notwendige Ergänzung der Volkswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftspolitik , sie bildet die

unentbehrliche Grundlage des gesamten Lehrgebäudes der poHtischen Ökonomie. Sie wird berufen sein, im

Studiengange des Nationalökonomen eine wichtige Stelle einzunehmen, indem sie das Verständnis der politi-

schen Geschichte durch die Wirtschaftsgeschichte vertieft, die geographischen Kenntnisse durch die Wirt-

schaftsgeographie weiter entwickelt und so die Befähigung zur Aufnahme wirtschaftlicher Theorien besser

als heutzutage vorbereitet
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Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Gyalui Parkas [Privatdoz. f. Bibüothekswiss. an der

L'niv. Kolozsvär und Bibliothekar an der Univ.-Bibl.],

A könyvtari tudomanyok czelja es fela-

data Magyarorszägon (Wolfgang Gyalui,
Ziele und Aufgaben der Bibliotheks-
wissenschaften in Ungarn). Kolozsvär, Selbst-

verlag, 1903. 23 S. 8'.

Derselbe, A magyar könyvtärak. jövöjeröl
(\^o n derZukunft derungarischen Biblio-
theken). Budapest, Selbstverlag, 1904. 16 S. 8».

Gyalui, dessen Werk »Die öffentlichen Biblio-

theken des Auslandes« ich vor vier Jahren (s.

DLZ. 1901, Sp. 1232f.) besprochen habe, ist

ein eifriger Vorkämpfer des Bibliothekswesens

und, der Bibliothekswissenschaften in Ungarn. Er
agitiert unablässig für die zeitgemäfse Umgestal-
tung und Entwicklung des ungarischen Bibliotheks-

wesens. Um das Verständnis dafür in weiteren

Kreisen zu erwecken, hält er seit drei Jahren
an der Universität zu Kolozsvär (Klausenburg)

Vorlesungen über Bibliothekswissenschaft; je ein

Seraester hat er über Bibliotheksökonomie, Ge-
schichte der Buchdruckerei, Geschichte des
Buches, zwei Semester über die Geschichte der

Bibliotheken gelesen; im Winter-Semester 1903 04
hatte er 65, im Sommer-Semester 104, im Winter-
Semester 1904 05 84 Hörer aus allen Fakul-
täten.

In beiden angeführten Schriften behandelt

Gy. denselben Gegenstand, nur von verschiedenen
Seiten, und beide stellen ihn als Anhänger
und Praktiker der modernen Richtung des Biblio-

thekswesens und der Bibliothekswissenschaften

dar. Sein Ideal ist die gröfste, uneingeschränkte

Benutzung der öffentlichen Bibliotheken. Diesem
Zwecke entsprechend müssen alle öffentlichen

Bibliotheken organisiert, eingerichtet werden;
dazu ist aber an erster Stelle die Heranbildung
praktisch geschulter Bibliothekare erforderlich,

denn bei uns krankt das Bibliothekswesen nicht

so sehr am Mangel an Büchern, wie am Mangel
an praktischen Bibliothekaren. Zu diesem Zwecke
sollten an allen Universitäten Lehrstühle für

Bibliothekswissenschaften errichtet werden, wie

es in Deutschland schon längst geschieht. Gy.
wünscht ein Repertorium für vaterländische

Zeitungen und Zeitschriften, sowie eine vollständige

Bibliographie aller in Ungarn gedruckten Werke.
Er richtet einen begeisterten Aufruf an den Staat,

an die Gesellschaft, an kommunale und kirchliche

Behörden und an Privatpersonen, die Errichtung

öffentlicher Bibliotheken ans Herz und in die

Hand zu nehmen, die Schul- und Vereinsbibho-

theken der Öffentlichkeit zu übergeben, sie für

öffentliche Benutzung einzurichten (leider sind

gegenwärtig von den anderthalbtausend öffent-

lichen Bibliotheken Ungarns nur 20— 25 all-

gemein zugänglich — und in Budapest können

von 800000 Einwohnern täglich nur 2500 Leser

die Lesesäle der öffentlichen Bibliotheken be-

nutzen und auch diese durchschnittlich nur fünf

Stunden lang). Eine jede Bibliothek ist ein

Bollwerk zur Beschützung und Verbreitung der

nationalen Bildung. Wo das Volk die Biblio-

theken frei benutzen und sich dadurch bilden

kann, da wird es über.-»!! materiell wie sittlich

gesunder, reicher, standhafter, besonnener, so

dafs in solchen Ländern die soziale Krise weniger

zu befürchten ist, wie dies die Beispiele Eng-

lands und der Vereinigten Staaten beweisen. C ;.

führt uns die rasche und staunenerregendc E:ii-

wicklung des amerikanischen Bibliothekswcteos
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vor, wo gröfsere Städte (z. B. Boston) jährlich

mehr für Bibliotheksrwecke ausgeben, als der

ganze ungarische Staat. Dieser hat zwar in

letzter Zeit 1200 Volksbibliotheken errichtet,

aber das ist nur der Anfang; man mufs syste-

matisch, nach einem einheitlichen Plane dabei

verfahren. Eine jede Kommune im Lande soll

ebenso wie Schule und Post, auch eine öffent-

liche Bibliothek haben, denn die Bibliothek ist

die Fortsetzung der Schule, sie ist ein wissen-

schaftliches und kulturelles Institut.

Liebe zu den Büchern, liebevolle Pflege der

Bibliotheken, das predigt Gy. in beiden Bro-

schüren seinen Landsleuten, das will er in ihren

Herzen tiefe Wurzeln schlagen lassen.

Gedenken wir zuletzt auch eines traurigen

Beispiels, das er anführt. Die russische Regie-

rung verhindert mit allen Mitteln die Gründung
polnischer Volksbibliotheken und die Wirksam-
keit der schon bestehenden. Die russische Zensur

liefs in die neuerrichteten amtlichen Volksbiblio-

theken aus dem 10000 Werke umfassenden Ver-

zeichnis polnischer Literaturwerke nur 163 Bücher

und Hefte aufnehmen. Aus den alten Volksbiblio-

theken strich man sämtliche soziologische, volks-

wirtschaftliche und philosophische Werke; die

Werke von Darwin, Stuart Mill, Laveleye, Buckle,

Spencer, Huxley, Jokai, V. Hugo, Heine, Ibsen,

Balzac, Kielland und Shelley wurden verworfen.

Dieu! que le son du cor est triste au fond

des bois!

Sarospatak (Ungarn). Ludwig Racz.

Julius Bahnsen, Wie ich wurde, was ich ward.
Nebst anderen Stücken aus dem Nachlafs des Philo-

sophen herausgegeben von RudolfLouis [Dr. phil.].

München, Georg Müller, 1905. LXXVII u. 274S. 8». M.8.

Der Herausgeber des Buches, dessen eingehende Wür-
digung wir uns vorbehalten, sagt von den Schriften des
fast vergessenen Jüngers und Fortbildners der Schopen-

hauerschen Philosophie: »Wer immer eine Bahnsensche
Schrift zum ersten Male in die Hand nimmt, wird ent-

weder durch die ganze Art und Weise dieses im emi-

nenten Sinne originellen Denkers sich so sehr abge-

stofsen fühlen, dafs er freiwillig nie mehr zu ihm zurück
kehrt — oder aber er wird so gepackt und gefesselt,

dafs sofort auch, weit über das rein und speziell Philo-

sophische hinaus, eine allgemein menschliche Teilnahme
an der Person und der Gesamtindividualität des Autors
in ihm erwacht.« Zu dieser letzten Gruppe gehört R.

Louis. In einer liebevoll eingehenden Einleitung schil-

dert er Bahnsens Charakter- und Geistesentwicklung und
seine Wirksamkeit und gibt ein Bild der Philosophie

Bahnsens, den man »gewifs nicht einen Apostel der

Lebensfreudigkeit im gewöhnlichen Sinne des Wortes
nennen kann«, dem es aber »an nimmer erlahmender
Kampfes freudigkeit im Denken und Tun kein anderer

zuvor getan* hat. Von seinen Schriften gibt der Band
die im Nachlasse gefundene Selbstbiographie, in der viel-

leicht die Darstellung von Bahnsens Stellung zu Eduard
von Hartmann das Interessanteste ist, und dazu ge-

wissermafsen als Ergänzungen die Aufsätze »Im Banne
des Rätselhaften«, >Der subjektive und der objektive

Nihihsmus« und »Zur Verständigung über den heutigen

Pessimismus«. Diese Stücke waren bisher nicht ver-

öffentlicht, ebenso wie fünf von den sechs »Charaktero-

graphischen Skizzen«, die L. herausgibt. Der dritte Be-

standteil; »Charakterzüge aus Skakespeares Frauenwelt«

ist schon 1878 veröffentlicht worden. Den Schlufs des

Bandes bilden ein paar Gedichte, die keinen dichterischen,

sondern nur biographischen Wert haben, und ein Namen-
register.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs.Akad. d. Wissenschaften.

12. Jan. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Harnack las über den apokryphen Brief-

wechsel der Korinther mit dem Apostel Paulus. Die

Abhandlung enthält zwei Teile. In dem ersten sind

die fünf Textzeugen für den Briefwechsel (ein koptischer,

zwei lateinische, ein armenischer und ein syrisch-armeni-

scher) untersucht, und auf Grund derselben ist eine Zu-

rückübersetzung der Briefe ins Griechische gegeben. In

dem zweiten wird gezeigt, dafs die Briefe ein integrie-

render Bestandteil der alten Acta Pauli sind.

2. Hr. Diels legte den Bericht des Prof. L. Cohn,

Breslau, über die von ihm mit Unterstützung der Aka-

demie ausgeführte Vergleichung einer römischen Philo-

handschrift vor: »Ein Philo-Palimpsest«. Der Vaticanus

gr. 316 enthält unter byzantinischen Aristoteles-Kommen-

taren in der Schrift des X. Jahrhunderts Stellen aus ver-

schiedenen Philonischen Schriften (SS'/a Blätter), aus De
migratione animi. De Josepho, De vita Mosis I, beson-

ders De vita Mosis II (III), De decalogo ganz. De spe-

cialibus legibus I ganz, II Anfang. Für diese letztere

Schrift ist der Palimpsest von unschätzbarem Werte.

3. Hr. F. E. Schulze legte eine Abhandlung des

Hrn. Dr. med. John Siegel in Berhn vor: »Untersuchungen
über die Ätiologie des Scharlachs« deren Aufnahme in

den Anhang zu den Abhandlungen 1905 genehmigt
wurde. Der Verf. untersuchte Blut und Haut von
.Scharlachkranken sowie Blut von Kaninchen, welche

mit Scharlachgift geimpft waren, und fand Protozoen,

die, ähnlich den bei der Untersuchung von Pocken so-

wie von Maul- und Klauenseuche gefundenen, zum Teil

lokomotorische Bewegung, zum Teil Kernteilungen zeigten.

Systematisch rechnet der Verf. den Parasiten, welchen er

Cytorhyctes scarlatinae nennt, zu den Flagellaten oder

Sporozoen.

4. Hr. von Wilamowitz-Möllen dorff legte eine

Mitteilung des Hrn. Dr. W. Kolbe in Athen vor: Be-

richt über eine Reise in Messenien. Die Reise hat

ausser andern, namentlich topographischen Ergebnissen,

das Heiligtum der Artemis Limnatis im Taygetos sicher

fixiert.

5. Derselbe legte eine Mitteilung des Hrn. Dr. C.

Fredrich in Posen vor: »Bericht über eine Bereisung
der Inseln des thrakischen Meeres und der nördlichen

Sporaden«. Besonders merkwürdige Entdeckungen sind

auf Lemnos eine tyrrhenische Nekropole mit reicher,

ganz singulärer Keramik, auf Imbros eine antike Tal-

sperre, auf Hagiostrati der Ortsname Halonisi, auf
Thasos 77 neue Inschriften , auf Peparethos ein Volks-

beschlufs.

6. Hr. Warburg legte vor eine Abhandlung des

Hrn. Dr. Ulrich Behn, Privatdozenten an der Universität

Berlin: »Über das Verhältnis der mittleren (Bunsenschen)

Calorie zur IS'-Calorie" C^")-
Bekannt ist die Queck-

silbermenge, welche in das Eiscalorimeter eingezogen
wird, wenn Wasser von 100° in dasselbe eingeführt

wird. Der Verf. bestimmt die Quecksilbermenge, welche
eingezogen wird, wenn Wasser von 20" und Wasser
von 10° eingeführt wird, und findet so das Verhältnis

mittlere Gramm-Calorie (0—100")

15 »-Calorie
= 0,9997.

7. Hr. Frobenius legte eine Mitteilung des Hrn.
Dr. J. Schur in Berlin vor: Über eine Klasse von end-
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liehen Gruppen linearer Substitutionen. Der Verf. be-

stimmt das kleinste gemeinsame Vielfache der Ordnungen
aller endlichen Gruppen linearer Substitutionen in « Vari-

abein, deren Spuren einem gegebenen algebraischen Zahl-

körper angehören.

8. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen hat die

Akademie durch die physikalisch- mathematische Klasse

bewilligt: Hrn. Oberbergrat Prof. Dr. Karl Chelius in

Darmstadt zur Fortsetzung seiner geologisch-petrographi-

schen Bearbeitung des Odenwaldes KKX) Mark; Hrn.

Prof. Dr. Otto Cohnheim in Heidelberg zur Fortführung

seiner Arbeiten über Gh'kolyse in den Muskeln 1000 Mark;
Hrn. Heinrich Friese in Jena zur Herausgabe einer Mo-
nographie der Meliponen 1200 Mark; Hrn. Prof. Dr.

Gustav Klemm in Darmstadt zur Fortsetzung seiner

geologischen Untersuchungen im Tessintal 500 Mark;
Hrn. Prof Dr. Robert Lauterborn in Heidelberg zur

Fortsetzung seiner Erforschung der Tier- und Pflanzen-

welt des Rheins und seiner Zuflüsse 1000 Mark; Hrn.

Prof. Dr. Rudolf Magnus in Heidelberg zur Fortführung

seiner Versuche an glatter Muskulatur, speziell am über-

lebenden Darm 300 Mark; Hrn. Prof. Dr. Robert Sommer
in Giefsen zur Fortsetzung seiner Studien über Aus-

drucksbewegungen 500 Mark: Hm. Prof. Dr. Arnold

Spuler in Erlangen zur Fortsetzung seiner Bearbeitung

der Schmetterlinge Europas 1000 Mark.

9. An Druckschriften wurden vorgelegt das von
der Akademie unterstützte Werk Georgii Monachi Chro-

nicon ed. Carolus de Boor. Vol. 2. Lipsiae 1904 und
ein Band der Monumenta Germaniae historica: Legum
Sectio III. Concilia Tom. 2. Pars 1. Hannoverae 1904.

Die Akademie hat in der Sitzung am 15. Dezember
1904 den Professor an der Universität Rom Ignazio

Guidi zum korrespondierenden Mitglied der philosophisch-

historischen Klasse gewählt.

Pergonalchronlk.

Dem Vorstand der gräfl. Schaffgotschschen Majorats-

bibliothek zu Warmbrunn Dr. Heinrich Nentwig ist

der Titel Professor verliehen worden.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr. 1.

O. B. , Ein Neujahrswunsch Goethes. — E. v. Sall-

würck sen.. Badische Kunst. — 1./2. R. Petsch,
Wilhelm v. Humboldt über Charakterstudium und Cha-

rakterbildung (W. V. Humboldts gesammelte Schriften).

— 2, M. Reschreite r, Das Ende des Mystizismus.
— 3. L. Geiger, Schiller im Urteile der Zeitgenossen

(Hecker, Schillers Persönlichkeit). — St. Zweig, Eine

biblische Dichtung (Hans Müller, Der Garten des Lebens).
— 3./4. P. Marsop, Die grofsen Städte im neuen
Italien. — S. Merkle, Zur Vorgeschichte des dreifsig-

jährigen Krieges. — A. Sehlhof: Rudolf Herzog, Das
Lebenslied. — 5. B. L. Wities, Natorps Sozialpäda-

gogik. — H.Conrad, »Bücher der Weisheit und Schön-

heit« (hgb. von Frhr. v. Grotthufs). — 6. O. B., Briefe

von Ibsen. — E. Roth, Geschichte der Pharmacie. —
7. E. Kautzsch, Eduard Reufs und Heinrich Graf in

ihren Briefen (Briefwechsel, hgb. von Budde und Holtz-

mann). — - n , Die Kümmernisbilder. — Essays und Er-

innerungen von Theodor Gomperz. — 8. A. Höfler,
Arbeitsideal und Bildungsideal. — L. G. , Der erste

Band des Archivs für Theatergeschichte (hgb. von Hans
Devrient).

Deutsche Rundschau. Januar. W. v. Polen z.
Glückliche Menschen (Schi.). — 0. Seeck, Das Kaiser-

Friedrich-Museum. — W. V. Blume, Staat und Gesell-

schaft in einem grofsen Kriege unserer Zeit. — Lady
Blennerhassett, Lord Acton (1834—1902). — Aus
unveröffentlichten Briefen und Schriften des Grafen Leo
N.Tolstoi. Deutsch von A. Hess. L — Graf Vay von
Vaya und zu Luskod, Die Hauptstädte der beiden
ostasiatischen Kaiserreiche. I. Peking. — R. Kohl-
rausch, Schillers »Braut von Messina» und ihr Schau-

platz. — Fr. Rassow, Eine Grofsvaterstunde. — .albert

Schäffle. — Politische Rundschau. — W. Bölsche,
Sven Hedin.

Deutsche Arbeit. IV, 4. J. Lipper t, Das Wesen
des »Deutschen Rechts» in Böhmen. I. Wtis ihm voran-
ging. — Rudolf Müller, Erinnerungen eines alten Aka-
demikers. — H. Rauchberg, Nationale Haushaltungs-
und Familienstatistik. — H. Rietsch, Eduard Hanslick.
— M. Semper, Zur Entwicklungsgeschichte des mo-
dernen Theaterbaues. — O. Krick, Hochmoor. — R
von Lendenfeld, Die heifsen Winde in Melbourne
— J. Leisching, Das Brünner Stadtmuseum. — K
Schwarz, Die Nacht. — Christian von Ehren
fels, Chordrama »Sängerweihe«. — H. Salus, Cello;

Winterfee.

The Wesiminster Review. January. A. Withy,
A still broader view of the fiscal controversy. — S.

Wellington, John Stuart Mill. — W. J. Fisher,
London water supply: old and new methods. — Ch.
Rolleston, Behind the mask. — Ph. Sidney, The
Pope that is to be. — Ignota, Women in International

Conference. — A. E. Maddock, The mystery of con-
science. — F. J. East, A new aspect of Darwinism:
a reply. — E. Ivan, Conflict.

Blackivood's Magazine. January. Katherine CecilTh ur-

ston, The Mystics. — E. H.-J., RecoUections of a visit to

Sir Edward Bulwer-Lytton. — 0., The war in the far East.

VI. — Boy at the public school. — Old Galway life. —
D. Blackburn, Richard Hartley, prospector. — T. F.

Dale, Manners and morals in the kenneis. — St. E.

White, The Rawhide. — H. Knollys, »Very excellent

things are spoken of thee«, Jerusalem. — H. Max-
well, An eighteenth-century laird. — E. G. J. M., The
consequences of a Japanese victorj*. — Musings with-

out method. — Chasseur, A study of the Rasso-

Japanese war. I. The naval campaign.

La Nouvelle Revue. 1. Janvier. Valentine de Saint-
Point, Lamartine inconnu (Lettres inedites). — P.

Föns, Serenite. — Mme Hector Malot, Coeurs d'amou-
reuses. — E. Rodocanachi, Les fards et la teinture

des cheveux. — Ch. Lomon et P.-B. Gheusi, Trilby.

— A. Mule, Khrili. — Peladan, Mathilde Wesen-
donck et Tristan et Yseult. — Th. Bergerat, Conte du
jour de l'an. — Raqueni, Le centenaire de Petrarque.

— J. Gravier, Le doigt. — N. Lieskoff, Gens
d'egHse. XIII. — G. Kahn, Les geants.

Mercure de France. 1. Jan vier. A. Valette, Le
iMercure de France* bimensuel. — A. Rette, Sainte-

Beuve. — P. Verlaine, E. de Goncourt, A. Gla-
tigny, Poulet-Malassis, Ph. Burty, Baudelaire,
Lettres inedites ä Felicien Rops. — St. Merrill, Dans
le parc ancien. — R. de Gourmont, Les enquetes

litteraires. — P. Souchon, Frederic Mistral. — L.

Evrard, Le soup9on (fin).

La Espana moderna. 1. Enero. Ignotus, La
reforma mäs necesaria en el Ejercito. — E. Gonza-
lez- Blanco, Las variedades del anarquismo contem-

poräneo. — M. deUnamuno, Los naturales y los

espirituales. — J. F. deGuzmän, Los centinelas del

EscoriaL — J. Echegaray, Recuerdos. — R. Ama-
dor de los Rios, Los Jardines del Buen Retiro. —
W. Sieroszewski, Yang-Hun-Tsy (el diablo ex-

tranjero).

Zentralblatt für Bibliothtkswesen. Januar. F.

Schwenke, Einheitlicher Zetteldruck für die deutschen

Bibliotheken. — H. Meisner, Über Ordnung und Ver-

waltung von Kartensammlungen. — Die Feuermelde-

anlage in der Prager Universitätsbibliothek. — P.

Trommsdorff, Ernst Moritz Arndt in den deutschen

Bibliotheken. II.

Blätterfür VolksbibliotheTu» und Lesehallen. Januar-

Februar. Wilh. Bube, Welche Bände hat ein Leser

schon entliehen? — Ernst Schultze, Musterverzeichnis
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von Büchern der schönen Literatur für Volksbibliotheken.
— K. W. Gawalowski, Wilhelm Fischer in Graz.
— G. Fritz, Ein neues Werk über volkstümliches

Bibliothekswesen. — Ludw. Frank el, Das Volks- »Anti-

quariat« der Münchener Brockensammlung.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Realencyklopädie für protestantische Theo-
logie und Kirche. BegründetvonJ.J. Herzog.
In 3. verb. u. verm. Aufl. unter Mitwirkung vieler

Theologen und anderer Gelehrten herausgegeben von

Albert Hauck [ord. Prof. f. Kirchengesch. an

der Univ. Leipzig]. XIII. u. XIV. Bd. Leipzig, J. C.

Hinrichs, 1903/4. II u. 804; II u. 808 S. 8*. Je

M. 10, geb. M. 12.

Über den Fortgang des grofsartigen Unter-

nehmens zu berichten ist diesmal eine recht er-

freuliche Aufgabe. Sind doch diese beiden

Bände besonders reich an teils frisch bearbeiteten

. und erweiterten , teils ganz neuen Artikeln von

beträchtlichem Umfang und solidestem Gehalt, sei

es nun, dafs sie einfach an Stelle ausgeschiedener

Artikel getreten sind, sei es, dafs sie auch in-

haltlich neu sind. Es sei hingewiesen auf die

überaus belehrenden Darstellungen kirchlicher

Zustände und Erscheinungen der Gegenwart,

t zumal gröfsercr (Österreich, Orientalische Kirche,

Niederländisch - reformierte Kirche, Vereinigte

Staaten Nordamerikas mit einem besondern

Artikel über den dortigen Methodismus, Mexiko,

Paraguay) wie kleinerer Gemeinschaften (Mor-

monismus, Nazarener) und Landeskirchen (Olden-

burg). Dahin gehören ferner mehrere schon

einer definitiven Vergangenheit angehörige (Nord-

afrikanische Kirche; Neu-Manichäer, d. h. Euchi-

ten, Bogomilen, Katharer, Albigenser usf.) oder

höchstens in ihren Ausläufern noch in die Gegen-

wart hereinragende Bildungen (Nestorianer von

Kessler, wozu übrigens zu vergleichen Nestle

im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift Sp.

2231— 33). Auch an Charakterbildern kirchen-

geschichtlicher Persönlichkeiten und Richtungen

fehlt es nicht. Sie bilden vielmehr einen sehr

wertvollen Ausschnitt aus dem Gesamtinhalt.

Beispielsweise seien hervorgehoben aus dem
Gebiet der alten Kirche die Artikel von A. Har-

nack über Novatian (mit über die 2. Auflage

ganz wesentlich hinausgehenden Erweiterungen

und Berichtigungen), Monarchianismus, Optatus,

Miltiades; von dem meist an Stelle von W.
Möller erscheinenden G. Krüger über Orosius,

Pantaenus, Monophysiten und Monotheleten; von

E.,Preuschen über Origenes (Geburtsjahr 182

gegenüber der noch von W. Möller vertreten

gewesenen gewöhnlichen Annahme 185; Tod
251 statt 254) und Pamphilus, altkirchliches

Passah und Passahstreitigkeiten; von Bonwetsch

über Methodius, Montanismus, Nepos; aus dem

Mittelalter die beiden Byzantiner Nicephorus von

E. V. Dobschütz, Militsch von Loserth und Ockam
von R. Seeberg; aus der neuern Zeit Joachim

Neander und Johannes Monheim von E. Simons,

Milton von R. Eibach, Nicole von Pfender. Wie
die Mehrzahl der genannten Artikel, so sind

selbstverständlich neu auch die Biographien,

welche den verstorbetien (nur Mifs Nightingale

macht eine berechtigte Ausnahme) Gröfsen der

unmittelbaren Vergangenheit gelten. Die Gefahr,

hier erkennbarst parteiisch zu Gunsten oder Un-

gunsten von charaktervollen Parteimännern, wie

z. B. der badische Theologe K. A. Mühlhäusser

war (Artikel von Ney), zu reden, ist glücklich

vermieden worden. Es hätte einer guten Sache

auch nicht gerade geschadet, wenn sich Warneck

in dem neu überarbeiteten, trefflich orientieren-

den Artikel über protestantische Heidenmission

den, allerdings verdeckten, Ausfall auf den »All-

gemeinen evangelisch -protestantischen Missions-

verein« (XIII, S. 165) erspart hätte, zumal da doch

des im Dienst desselben gestandenen Faber ge-

legentlich ehrenvolle Erwähnung geschieht (S.

163). Ein gleichfalls berufener Sachkenner, R.

Grundemann, behandelt die katholische Heiden-

mission, wozu der Artikel Propaganda eine Er-

gänzung bringen wird. Dort wird dann hoffent-

lich auch das mafsgebende Werk des Missionars

Haas über die Geschichte des Christentums in

Japan noch Benutzung finden. Von neuen Artikeln

dieser Auflage seien hervorgehoben Wilhelm

Möller von Kawerau, Georg Müller von Kolf-

haus, Julius Müllensiefen von Rietschel, Friedrich

Nitzsch von Titius, Johann K. Th. Otto von G.

Frank, Michel Nicolas von Lachenmann, John

Henry Newman von Kattenbusch, Hugues Oltra-

mare von Choisy, Johann Gerhard Oncken von

Gieselbusch, Opzoomer von Molenaar, Justus

Olshausen von Kamphausen. Bezüglich dieses

letzten dankenswerten Artikels darf sich vielleicht

der Wunsch hervorwagen, es möchte bei einer

wahrscheinlich einmal nötig fallenden vierten Auf-

lage dem zukünftigen Bearbeiter möglich sein, die

unvollendete Autobiographie zu benutzen, welche

sich im Besitze des Herrn Dr. Otto Olshausen

in Berlin befinden soll und 1883 teilweise schon

von Eberhard Schrader für seine Gedächtnisrede

auf den Jahrs zuvor Verstorbenen benutzt wor-

den zu sein scheint. Der in der 2. Ausgabe
von 1883 noch fehlende, verdiente Mann, wel-

cher die damals von Bekker und Lachmann auf-

gestellten kritischen Grundsätze auf das Alte

Testament anzuwenden begann, darf auch in der

theologischen Tradition nicht vergessen werden.

Bemerkenswert erscheint eine gewisse Mannig-

faltigkeit der theologischen Standpunkte. Zwar
den dogmatischen Begriff der Offenbarung ent-

wickelt und vertritt Martin Kahler; aber das

ethische Problem wird von Ernst Troeltsch in

einer feinsinnigen Abhandlung über die englischen

Moralisten behandelt, und auch diesmal wieder
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weist die Encyklopädie Mitarbeiter in Frankreich

(Bonet-Maury), Holland (van Veen), Norwegen

(Bang) und Amerika (Nuelsen), vor allem aber

auch unter den Nicht-Theologen auf. So bietet

M. Heinze Artikel über Naturgesetze, Neuplato-

nismus und Pantheismus, E. Steinmeyer über

Otfried von Weifsenburg. Im .Anschlüsse hieran

sei der Artikel Mystagogische Theologie von

Kattenbusch, Mönchtum und Pachomius von

Grützmacher, Papyrus und Papyri von Deifsmann

gedacht. Den Artikeln Papst und Parität (Seh-

ling) rühmt auch die »Literarische Rundschau für

das katholische Deutschland« (S. 290) konfessio-

nelle Unparteilichkeit nach.

Ebenso charakteristisch für die Aufnahme,

welche diese Bände gefunden haben, ist es,

wenn Schürer in seiner »Theologischen Lite-

raturzeitung« (1904, S. 1 f.) bezüglich der bibli-

schen Artikel bemerkt, sie seien um so vorzüg-

licher, je ferner ihr Inhalt dem eigentlichen

Zentrum der biblischen Interessen steht, also

mehr allgemein religionsgeschichtlichen Charakters

ist. Schon B. Lindner im Artikel über Parsismus

erwähnt zwar die monotheistische Wendung des

Systems bei den modernen Parsen, wozu sich

einer der ihrigen auch kürzlich auf dem religions-

geschichtlichen Kongrefs zu Basel bekannt hat,

erwähnt aber nur ganz gelegentlich auf z wei

Zeilen der gerade heute viel erörterten Berüh-

rungen mit dem Judentum (vgl. Stave und Söder-

blom). Aktueller geht in dieser Richtung der

Artikel Niniveh und Babylon von dem Leipziger

A. Jeremias vor. \V. Graf Baudissin bringt

neben überarbeiteten älteren Artikeln über Mo-
loch, Mond, Nibchaz und Nisroch einen neuen

über Nanaia. Eine grofse Reihe alttestament-

licher Artikel erneuert der Basler K. von Orelli.

.Auffallend sind die dem Opferkultus und dem
israelitisch-jüdischen Passah geltenden, sofern sie

den Sühnbegriflf in der altern und gewöhnlichen

Fassung gegenüber neueren .Auffassungen festhalten.

Wie hier so wird auch in dem Artikel Mose die

moderne Theorie, welcher zufolge in der den

Propheten als mosaisch bekannten Thora noch

keine Opferordnungen und kultische Gesetze zu

finden gewesen wären, so gut wie vor 20 Jahren

zurückgewiesen. Überhaupt ist hier der altisrae-

litischen Überlieferung ein Mafs von Glaubwürdig-

keit zugemessen, das selbst auf die oben er-

wähnte »Literarische Rundschau« (S. 131) »über-

raschend« wirkt und von P. Schmiedel im »Lite-

rarischen Centralblatt« (S. 705 f.) hart beurteilt

wird. Vom gleichen Verf. neu bearbeitet ist

der ausführliche .Artikel Name, welchem jetzt die

gleichzeitig erschienenen Abhandlungen des Rabbi-

ners Jacob und des Göttinger Theologen Heit-

raüUer wohl zu einer teilweise veränderten und

vertieften, jedenfalls erweiterten Fassung ver-

helfen würden (vgl. DLZ. 1904, Sp. 2338flf.).

.Ahnlich gerichtet sind auch die aus der 2. Auf-

lage beibehaltenen alttestamentlichen^Beiträgc 'des

mittlerweile verstorbenen Rostocker Volck: .Micha,

Nahum,' Obadja, Noah. Als sehr dankenswert
seien erwähnt Guthes Arbeiten über Nazaretb,

Midian, Palästina, Negeb, Ophir, Paran, Par-

waim.

Der Herausgeber selbst hat auch diesmal

wieder aus dem Zusammenhang mit seiner um-
fassenden Bearbeitung der Kirchengeschichte

Deutschlands erwachsene Artikel über einzelne

Diözesen (Metz, Passau, Paderborn, Minden,

Münster, Naumburg) , Personen (Münscher) und

kirchliche Einrichtungen(Nonne,Oblate, Patriarchen)

geliefert, auch einige von W. Möller, Henke,
Kolbe herrührende Beiträge neu bearbeitet.

Zur deutschen Reformationsgeschichte haben u. a.

Kolde, Kawerau, Bossert gearbeitet; die italieni-

sche Reformation ist wieder sachkundig durch

Benrath vertreten (Morata, Morone, Ochino, Ora-

torium, Pacca, Paleario), die Papstartikel Zöpffels

sind von Mirbt bearbeitet, der gleichwie H. Böh-

mer auch einige neue geliefert hat. Von ver-

storbenen Mitarbeitern (z. B. Steitz, Henke, Uhl-

horn) einfach übernommen sind im ganzen nur

etwa 20 Artikel. Weitaus das meiste in diesen

beiden inhaltreichen Bänden ist also entweder

ganz neu oder, sei es von den ersten Verfassern,

sei es von Nachfolgern, bearbeitet und dem gegen-

wärtigen Stand der Forschung angepafst bezw.

genähert. Nachträglich bringt der 13. Band den

Artikel Midrasch, der 14. den Artikel Morus.

Der Druck ist im ganzen sehr korrekt, doch ist

XIV. S. 33, Z. 23 Revue statt Recueil, S. 65

Z. 8 statt 281 vielmehr 320 f., S. 545 Z. 11

statt 1884 zu lesen 1834, S. 642 Z. 50 und

S. 643 Z. 56 l'Antechrist, S. 644 Z. 7 CaUisti,

S. 802 Z. 4 Newman, XIII, S. 42 Z. 40 Bome-
mann statt Baumann. Auch fehlt hier Z. 39

W. Schmidt als späterer Bearbeiter von Meyers

Epheserbrief. Verdächtig ist, dafs Leimbach in

seinem auch sonst zu beanstandenden Artikel

Papias S. 647— 49 die Namen Loman und Straat-

man fast immer, gelegentUch auch Tischendorf

und Haufsleiter falsch schreibt.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

Bernhard Funke [Direktor des theol. Konvikts zu

Paderborn], Satisfaktionstheorie des Hl.

Anselm von Canterbury. Eine Monographie.

[Kirchengeschichtliche Studien hgb. von

Knöpfler, Schrörs, Sdralek. VI, 3.) .Münster

i. W., Heinrich Schöningh, 1903. VIII u. 166 S. 8'.

M. 3,80.

Die Monographie des Verf.s stellt den ersten

Teil eines historisch-dogmatischen Werkes über

die Satisfaktionstheorie Anselms dar. Sie bietet

im ersten Abschnitt einen Überblick über die

voranselmischen Satisfaktionstheorien imd eine

Darstellung der Kritik, die von katholischer und

protestantischer Seite an Anselm geübt worden
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ist, im zweiten Abschnitt eine Darlegung der

dialektischen und dogmatischen Voraussetzungen

bei Anselm, mit der Absicht, die. an Anselm ge-

übte Kritik zu entkräften.

Am ersten Abschnitt habe ich folgendes auszu-

setzen : 1 . Der Verf. ist zu sehr von der Tendenz

beherrscht, die Härten der voranselmischen Theo-

rien abzuschleifen. So kommt es, dafs er statt von

unversöhnlichen Widersprüchen von »innerer Ver-

bindung und höherer Einheit« redet (S. 10, vgl.

auch S. 76 f.). 2. Der Grund für die Herein-

ziehung des Teufels in die Spekulation über

die Genugtuung ist vor allem der in der alten

Zeit herrschende Dämonenglaube: das Heiden-

tum steht unter der Herrschaft des Teufels; da-

von befreit das Christentum, also mufs auch die

Erlösungslehre irgendwie auf den Teufel Rück-

sicht nehmen. 3. Wie der Verf. selbst (S. 78

Anm. 1) zugesteht, sind die Aussagen über den

Opfercharakter des Todes Christi bei den Vätern

nicht als eine ausgebildete Theorie zu bezeich-

nen, aber auch nicht als »Thesen« bezw. selb-

ständige Behauptungen, sondern als Reminiszen-

zen an Schriftaussagen, denn die Opfervorstellung

entbehrt, zumal bei den Griechen, »des Haltes«.

— Im zweiten Abschnitt ist die Auseinander-

setzung mit der protestantischen Kritik unge-

nügend. Denn wenn der Verf. S. 128 f. zur

Verteidigung Anselms anführt, er habe keine

»komplete Satisfaktionstheorie« bieten, sondern

nur die Vernunftgemäfsheit von Christi Person

und Tod nachweisen wollen, so ist das ja doch

^>Terade der Punkt, den ihm die protestantischen

Krit>iker vorwerfen: wie kann man über diese

Dinge \ reden abgesehen von der Beziehung auf

das Heir\ der Menschen? Und wenn Anselm
behauptet, W:iott habe einen bestimmten Teil der

Menschen notwendigerweise erlösen müssen, die

spätere katholiK:che Dogmatik hingegen diese

Notwendigkeit le\ignet, so wird dieser Wider-

spruch nur an eiype andere Stelle verschoben,

nicht aber aus dert Welt geschafft, wenn der

Verf. nachweist, dafi^ sich Anselms Behauptungen

aus seinen andersartig ^en Voraussetzungen ergäben,

t die apologetische Tendenz

der an sich fleifsigen Arbeit.

J. V. Walter.

Leider verringer

des Verf.s den Wert
Göttingen

Arnold Köster [Pastoi: an der Erlöserkirche in Ham-
burg-Borgfelde], Wq,rin besteht die bleibende
Bedeutung RitscKus für d'Je, protestantische
Theologie. Vortrau-r gehalten in ^ Wer >Konferenz

liberaler Theologen zL Hamburg« an) 22. Juni 1904.

Leipzig, Richard WöpLe, 1904. VII u. 78 S. 8".

M. 1,20. -.^

Der Verf., der in der Eini\»itung auch das »Vorüber-

gegangene« in Ritschis TheotJogie nicht verschweigt,

sucht darzulegen, dafs ihre ö>l|ibende Bedeutung in

Ritschis Protest 1. gegen den Intel^ktualismus, 2. gegen

die Mystik und 3. gegen den Hieraychismus sowie 4.

in seinem folgerichtig durchgeführten Kx^nfessionalismus

esteht . Die wahre Religion sei nicht die %füllung äufse-

n, nicht dogmatische »Zustii^myngc, nicht

»wissenschaftliche« Gotteserkenntnis, nicht weltflüchtige

»Nachfolgung des armen Lebens Jesus überhaupt nicht

blofse Moral, nicht mancherlei unbestimmte Gefühle,

sondern Glaube an den Erlöser als herzliches Gottes-

vertrauen im Sinne Luthers. Dies so bestimmt gelehrt

zu haben wie sonst niemand wieder — das sei Ritschis

bleibende'Bedeutung.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. Patrologie u. christl. Archäol. an

der Univ. München Dr. J. Sickenberger siedelt nach

Schlufs des W.-S. nach Würzburg über.

Neu erschienene Werke.

Realen cyklopädie für protestantische Theologie

und Kirche, Begr. von J. J. Herzog. In 3. verb. u.

verm. Aufl. hgb. von A. Hauck. Heft 151/152. Leipzig,

Hinrichs. Subskr.-Pr. M. 2, Einzelpr. M. 4.

Apollinaristische Schriften syrisch mit den

griechischen Texten und einem syrisch-griechischen Wort-

register hgb. von J. Flemming und H. Lietzmann.

[Abhdlgen d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-

hist. Kl. N. F. VII, 4.] Berlin, Weidmann. M. 8.

J. Haufsleiter, Die Autorität der BibeL München,

Beck. M. 0,80.

E. W. Mayer, Christentum und Kultur. Ein Beitrag

zur christlichen Ethik. Berlin, Trowitzsch & Sohn. M, 1,40.

E. Fr. Fischer, Melanchthons Lehre von der Be-

kehrung. Tübingen, Mohr. M. 3,60.

Jos. Mausbach, Kernfragen christlicher Welt- und

Lebensanschauung. 3. u. 4. (verb. u. verm.) Aufl.

[Apologetische Tagesfragen. Nr. 1.] M.-Gladbach, Zen-

tralstelle des Volksvereins für das kathol. Deutschland.

M. 1,20.

Frdr. Meyer, Kampf und Sieg des Christen. — H.

Weingart, Suchen und Finden. [Moderne Predigt-

Bibliothek. III. S. III u. IV.] Leipzig, Richard Wöpke.
Je M. 1,20.

H.Spörri, Unvergessene Worte. Predigten. Ebda. M.4.

G. Reben, Die halben Christen und der ganze TeufeL

Höllenfahrten des Aberglaubens. Grofs - Lichterfelde , E.

Eysselt. M. 3.

Zeitschriften.

Deutsch-evangelische Blätter. N. F. 5, I.E. Haupt,
Zur Sammlung. I. — K. Benrath, Evangelisches Kirchen-

liedergut im Kalvarienbuch der Neustädter Wallfahrt. —
E. Fischer, Luther und das Vaterunser.

Neue kirchliche Zeitschrift. 16, 1. K. von Burger,
Zum Jahresanfang. — Köberle, Die Bedeutung der

Sündenvergebung in der alttestamentlichen Frömmigkeit.
— R. Seeberg, Zur Charakteristik des Apostels Jo-

hannes. — L. Ihm eis, Blicke in die dogmatische Arbeit

der Gegenwart.

Der Beweis des Glaubens. 41, 1. E. König,
Schlaglichter auf den Babel-Bibel-Streit. — 0. Zöckler,

Ein russischer Zeuge für evangelische Wahrheit.

Revue internationale de Theologie. Janvier -Mars.

E. Michaud, Notes sur l'union des Eglises; L'Ecclesio-

logie de St, Cyprien; L'ancien-catholicisme et l'ultra-

montanisme. Reponse ä M. Charles Denis; La Petite

Eglise de Lyon. — F. Mülhaupt, Roman isierende

Tendenzen in neutestamentlichen Einleitungsfragen. —
G. Moog, Wahrheit, Licht, Leben und Liebe bei Jo-

hannes, — Menn, Zur Lehre des hl. Johannes Chry-

sostomus über das geistliche Amt. — Anglicanus,
The English appeal to the primitive centuries. — Schir-
mer, Eine Reminiszenz an den Kardinal Fürsterzbischof

Fürstenberg von Olmütz.

Beriehtignng.

In dem Inhaltsreferat von Curt Stage, Das Neue
Testament (Nr. I, Sp. 16) mufs die Seiten- und Preis-

angabe lauten: 568 S. M. 1,50,
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Philosophie.

Referate.

Fr. Rittelmeyer [Pfarrer in Nürnberg, Dr. phil.],

Friedrich Nietzsche und die Religion.
Vier Vorträge. Ulm, Heinrich Kerler, 1904. 1 Bl.

u. 95 S. 8". M. 1,80.

Dans ces quatre discours M. Rittelmeyer

expose avec simplicite et fermete son jugement

sur les idees religieuses de Nietzsche. II indique

tres nettement, d'abord, le point oü il se separe

de l'auteur d'»Antichrist«. Nietzsche, dit-il, est

devenu athee par suite de ce besoin excessif

de liberte absolue qui est un des traits caracte-

ristiques de sa psychologie: il a estime que la

foi en Dieu mettait en peril l'independance de

la pensee et de l'action (p. 20), et a combattu

pour cette raison la religion comme il s'est

insurge aussi contre I'existence d'une verite

permanente, independante de l'individu, ou contre

le fait d'un passe auquel on ne peut rien

changer. La vie de Nietzsche apparait ainsi

comrae la tragedie de Tindividualisme absolu qui

se met orgueilleusement en Opposition avec

l'univers et succombe finalement parcequ'il a,

dans sa süperbe, estime beaucoup trop bas les

forces de son adversaire. Sa doctrine est donc

profondement athee: la vie teile qu'il la com-

prend est le decbaineraent de toutes les forces,

>;das volle > freie Sich-ausleben des Individuums

nach seinen eigenen, selbstgegebenen Gesetzen«
;

realisee dans l'univers, eile nous ramenerait au

chaos »wo die Elemente gegen einander toben

und in furchtbaren Entladungen allmählich einen

Ausgleich suchen«. Elle contraste de la facon

la plus radicale avec la conception religieuse

de I'existence qui proclame l'harmonie de la

vie individuelle avec le grand Tout, son libre

accord avec la löi mysterieuse de l'univers, sa

souraission joyeuse ä la puissance souveraine

qui regne sur le monde.

Mais tout en montrant l'antagonisme reel et

profond que l'exegese la plus subtile ne peut

pas faire disparaitre entre la doctrine de

Nietzsche et le christianisme, l'auteur n'en re-

connait pas moins que cette oeuvre est d'un

bout ä l'autre toute penetree d'elements religieux.

Dans la doctrine du surhomme, dans la theorie

du retour eternel, dans l'apologie de la vie et

l'amor fati de Nietzsche,- l'auteur reconnait la

protestation eternelle qu'en tout temps l'homme
religieux a elevee contre l'hypothese d'un univers

vide de sens, ephemere, imparfait. II voit ainsi

dans le grand ennemi de la religion un pro-

pagateur de l'esprit religieux. Son merite du-

rable, conclut-il, c'est d'avoir combattu avec

une admirable vigueur les dangers du materialisme

econoraique et du mauvais socialisme, le pessi-

misme morose et quietiste, enfin le peril de

Tintellectualisme dessechant si redoutable ä notre

cpoque de haute culture scientifique. Par son

impitoyable probite intellectuelle il a rendu ä

la religion un grand Service negatif en poussant

l'atheisme jusqu'a ses consequences les plus

extremes, en montrant que le negateur de Dieu

doit aussi nier I'existence de toute loi morale,

scientifique ou logique. II est dans la vie

spirituelle de notre temps une sorte de Napoleon:

son royaume est destine ä s'ecrouler rapidement,

mais il n'en aura pas moins joue un röle de

toute premiere importance dans revolution de

la pensee europeenne.

On ne peut que rendre hommage a l'esprit

d'impartialite et de tolerance avec lequel l'auteur,

tout en defendant tres ouvertemenl le christianisme

contre l'atheisme nietzscheen, s'efforce neanmoins

de rendre pleine justice ä un adversaire dont

il reconnait la loyaute et estime le genie.

Nancy. Henri Lichtenberger.

Max Jacobi [Dr. phil.], Das Weltgebäude des Kar-
dinals Nikolaus von Cusa. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Naturphilosophie und Kosmologie in der

Frührenaissance. Berlin, A. Kohler, 1904. V u.

49 S. 8». M. 1,20.

Die kleine Schrift beginnt mit einer Lebensskizze des

Philosophen, mit dem in gewisser Hinsicht eine neue

Periode in der Philosophiegeschichte anhebt. Darauf
charakterisiert der Verf., hauptsächlich im Anschlufs an

Uebingers Schriften, das Weltgebäude des Kardinals, der

»die Erde von ihrem hohen Throne stürzte und ihr einen

bescheidenen Platz unter den Wandelsternen einräumte«.

Eine Darlegung seiner Bedeutung für das Kalender-

wesen, seiner Astrophysik, Kartographie, Geophysik und
Mathematik fügt der Verf. zum Schlüsse bei. Er sieht

in Nikolaus vor allem den, der »den Boden empfanglich

gemacht für die segensvolle Wirkung des Geistesheros

Nikolaus Coppernicus«.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Vorstand der Kant-Gesellschaft hat in

seiner letzten Sitzung das erste Ausschreiben einer

Preisaufgabe der Kant-Stiftung beschlossen. Zur

Bearbeitung ist das Thema gestellt: Kants Begriff der

Erkenntnis, verglichen mit dem des Aristoteles. Als

Preis für die beste Arbeit ist der Betrag von 500 M.

ausgesetzt. Die Arbeiten sind bis zum 1. Oktober 1906

einzureichen. Sollte sich bis zu diesem Termine die

Vermögenslage der Kant -Stiftung sehr günstig gestaltet

haben, so dürfte auch ein zweiter und dritter Preis zur

Verteilung gelangen. Die Verkündigung des Preises

findet am 22. April 1907 statt. Die Manuskripte sind

unter den üblichen Förmlichkeiten, von dritter Hand
abgeschrieben und als Preisaufgabe der Kant- Stiftung

bezeichnet, an das Kuratorium der Universität Halle

einzureichen. .Als Preisrichter sollen die ordentlichen

Professoren der Philosophie Riehl und V^aihinger in

Halle, sowie ein dritter noch zu bestimmender Ordinarius

des Fachs an einer anderen Universität fungieren. Die

Redaktion der »Kant-Studien» ist berechtigt, aber nicht

verpflichtet, preisgekrönte Arbeiten in ihrer Zeitschrift

zum .Abdruck zu bringen.

PersonalchrOBlk.

Der aord. Prof. f. Philos. an der Univ. Würzburg

Dr. Karl Marbe ist an die Akad f. Sozial- u. Handels-

wiss. zu Frankfurt a. M. berufen worden.
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Zeitschriften.

Archiv für Geschichte der Philosopie. N. F. 11, 2.

O. Buek, Die Atomistik und Faradays Begriff der Ma-
terie. — P. Sakmann, Voltaire als Philosoph. — W.
Übele, Herder und Tetens. — H. Derenbourg, Le
commentaire arabe d'Averroes sur quelques petits ecrits

physiques d'Aristote. — L. M. Billia, Vetilles d'un

lecteur de Piaton. — K. Jungmann, Die »Geschichte der

Philosophie« am zweiten philosophischen Kongrefs in Genf.

Archiv für die gesamte Psychologie. IV, 3. H. J.

Watt, Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des
Denkens.

Unterrichtswesen.

Referate.

Hans Zimmer [Dr. phil., Redakteur am Bibliograph.

Institut zu Leipzig], Volkstums-Pädagogik.
Langensalza, F. G. L. Grefsler, 1904. 59 S. 8".

M. 1,20.

Im Gegensatz zu den auf einen internationalen

Erziehungsrat und auf internationale pädagogische

Kongresse gerichteten Bestrebungen betont der

Verf., vor allem angeregt durch seine Mitarbeit

an H. Meyers schönem Buche vom »Deutschen

Volkstum«, dafs es — von allgemeinen Fragen
der Hygiene, Psychologie u. ä. abgesehen —
nur eine nationale Pädagogik geben kann. In

einer solchen nationalen Pädagogik sucht er

gegenüber der »ihr Prinzip fortwährend wechseln-

den philosophischen Pädagogik« etwas Dauern-

des und formuliert ihre Ziele folgendermafsen

:

»1. Heranbildung eines Deutschen, der die

Forderungen der modernen Ethik erfüllt, ohne

aus seinem Volkstum herauszutreten, ohne einem

utopistischen AUerwelts-Tugendideal nachzujagen;

2. Mitwirkung an der Beseitigung der Fehler,

Mängel und Schwächen des Deutschen auf er-

zieherischem Wege.« Als »Vorarbeit zum künf-

tigen System der Deutschtumspädagogik« fordert

der Verf. eine »allseitige und planmäfsige histo-

rische Analyse« des deutschen Volkstums und eine

»Geschichte der deutschen Pädagogik« vom
Standpunkte dieses Volkstums aus, die er am
Ende der vorliegenden Programmschrift selbst

dereinst zu geben verspricht. Man darf der

Einlösung dieses Versprechens mit Spannung
entgegensehen und tut wohl besser, mit dem
Urteil zurückzuhalten, bis sie erfolgt ist. Reich

an richtigen Anregungen ist die kleine Schrift

jedenfalls, und wenn sie m. E. die »philosophische

Pädagogik« unterschätzt, so mag bei der Durch-

führung des vom Verf. aufgestellten Programms
die in ihm geforderte Einseitigkeit zur Stärke

werden.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Oskar Muser [Rechtsanwalt u. Landtagsabgeordneter],

Der Kampf um die Schule. Vortrag, gehalten

auf dem 29. Parteitag der Deutschen V^olkspartei am
26. September 1904 in Aschaffenburg. [Flugschriften

der Deutschen Volkspartei, hgb. vom Engeren

Ausschufs. 7.] Frankfurt a. M. , J. D. Sauerländer,

1904. 48 S. 8". M. 0,60,

Der Verf. ist bereits früher mit einer Schrift

über die »Trennung von Staat und Kirche« her-

vorgetreten; in der vorliegenden Arbeit, zu der

wir bei ihrem Charakter als politischer Flug-

schrift hier nicht näher Stellung zu nehmen

haben, bezeichnet er — etwas kurzweg — die

Simultanschule als eine »Halbheit und Inkonse-

quenz«, die nur als vorläufiger Notbehelf gelten

könne, und fordert die völlige Trennung der

Schule von der Kirche sowie die Fachschul-

aufsicht an Stelle der geistlichen Schulaufsicht;

er betont dabei, dafs die konfessionslose Schule

selbstverständlich nicht religions feindlich zu

sein braucht, und sieht in der vollen Verwelt-

lichung der Staatsschule das einzige Mittel, diese

letztere gegen mifsbräuchliche Verwendung zu

konfessionellen Parteizwecken zu schützen. Die

Lektüre der Schrift wird jedem Unbefangenen

m. E. sehr deutlich zum Bewufstsein bringen,

wie sehr wir eine wissenschaftliche Behandlung

des Gesamtsystems der Volkserziehung brau-

chen, bei der das Verhältnis von Schule und

Kirche als Trägerinnen der Volkserziehung in

ausführlicher Weise und unter eingehendster Be-

rücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung

der Dinge klargelegt werden müfste; nur so

kann diese schwierigste Frage der Pädagogik

zu einer Lösung gebracht werden, deren Er-

gebnis auch für die Praxis der Schulpolitik mafs-

gebend sein kann.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

A. Harnack, Die Notwendigkeit der Erhaltung des

alten Gymnasiums in der modernen Zeit. Berlin, Weid-
mann. M. 0,50.

J. Petzoldt, Sonderschulen für hervorragend Be-

fähigte. Leipzig und Berlin, Teubner.

H. Preufs, Das Recht der städtischen Schulverwaltung
in Preufsen. Berlin, R. L. Prager.

S. Adler, Das Schulunterhaltungsgesetz und die

preufsischen Bürger jüdischen Glaubens. Frankfurt

a. M., J. Kauffmann. M. 0,60.

Zeitschriften.

Monatsschrift für höhere Schulen. Januar. A.

Matthias, Freude an der Schule. — W. Münch, Eine

Stimme aus Niederland zur Lehrerbildung. — P. Lo-
renz, Kleinstadt-Gymnasien. — B. Baumgarten, Vom
Kulturwert der deutschen Schule. — K. Kraepelin,
Ne quid nimis!

Pädagogisches Archiv. Januar. J. Schoubye,
Die Verwendung von Paläontologie und Urgeschichte im
geographischen Unterrichte. — H. Schmidkunz, Hoch-
schulpädagogik und Berufsbildung. — H. Grävell, Zwei
moderne Wikinger. — J. Gutersohn, Schul- und Unter-

richtsfragen. — P. Ziert mann, Zur Geschichte des

Joachimstaischen Gymnasiums in Berlin. — E. Hörn,
Zum Moralunterricht.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
55, 12. A. Huemer, Zur Einführung des indisch-ara-

bischen Zahlensystems in Frankreich und Deutschland.
— H. St. Sedlmayer, Zu Cicero in Verrem act. II,

1. V 162. — J. Tom in Sek, Die Ziele des klassischen

Unterrichtes und die Privatlektüre. — K. Klement,
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Bemerkungen zur 24. Auflage der griechischen Schul-

grammatik von Curtius-v. Hartel.

Zeilschrift für laleinlose höhere Schuten. 16, 4.

Aus dem deuschen Reichstage. — B. Kubier, Realschul-

bildung und juristisches Studium. — Quossek, Zweck
und Umfang des lateinischen »Privatunterrichts« an

Oberrealschulen. — R. Eickhoff, Der Partikularismus

in unserem höheren Schulwesen.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

C. Beccari S. J., Xotizia e Saggi di opere e docu-
menti inediti riguardanti la storia di Eti-

opia i secoli XVI, XVII e XV^III. Rom, Casa editrice

itaüana, 1903. X u. 519 S. 4°. Geb. L. 30.

Der Band bildet die Einleitung zu einem Unter-

nehmen, durch das Beccari den Mangel an Ausgaben
von Urkunden zur neueren äthiopischen Geschichte

beseitigen helfen will. Viele Handschriften, die man für

verloren hielt oder von deren Existenz man nichts

wufste, sind erst durch seine Forschungen ans Tages-

licht gekommen. Die Einleitung setzt sich aus drei

Teilen zusammen. Im ersten gibt B. ein Verzeichnis

der von ihm zusammengebrachten Urkunden, der zweite

bietet eine Analyse der Hauptwerke, zu deren Heraus-

gabe B. sich entschlossen hat. Zum Schlufs finden sich

Mitteilungen über die Arbeiten der Congregation zur

Verbreitung des Glaubens von 1630— 1800. Der dritte

Teil enthält eine .Auswahl der bemerkenswertesten Schrift-

stücke. Die Sammlung der -Rerum aethiopicarum scrip-

tores occidentales inediti t soll sechzehn Bände zu 500
bis 700 Seiten umfassen, von denen wenigstens einer im
Jahre erscheinen soll.

Arminius Vambery [ord. Prof. f. oriental. Sprachen an

der Univ. Budapest], The Storj' of my Struggles.
Memoirs. In 2 V^ols. London (Leipzig), T. Fisher

Unwin, 1904. VII u. 492 S. 8". Je M. 1,50.

Infolge des Interesses, das das Buch >Life and Ad-
ventures of A. V., written by himselft gefunden hat,

in dem der Verf. einen Bericht von den Reisen gegeben
hat, über die er in seinem ersten Buch über Zentral-

Asien nicht gesprochen hatte, hat sich Vambery ver-

anlafst gesehen, jetzt eine Darstellung aller Wechselfälle

seines Lebens von der Kindheit bis zu der Gegenwart
vorzulegen. Der erste Band umfafst sechs Kapitel ; er er-

zählt von der Herkunft, der Kindheit und von den jugend-

lichen Kämpfen , von V.s Tätigkeit als Privatlehrer,

von seinen ersten beiden Reisen nach dem Osten und
seiner Rückkehr nach Europa. Die sieben Kapitel des

zweiten Bandes sprechen zuerst von der Rückkehr
aus England, wo er glänzend aufgenommen war, nach
seiner ungarischen Heimat, von seiner politischen Lauf-

bahn und Stellung in England und dem Triumph seiner

Arbeiten. Die Kap. X—XII zeigen V. am englischen,

am türkischen und am persischen Hofe. Nachdem uns
der Verf. ein Bild von seinen äufseren Kämpfen und
Erlebnissen als Schneiderlehrling, Privatlehrer, Student,

Diener, Effendi, Derwisch und internationaler Schrift-

steller gegeben, bietet das letzte Kapitel eine .Art

Einblick in seine Geistes-, Charakter- und Gemüts-
entwicklung. Zu erwähnen ist auch noch der Anhang,
in dem V. über seine wissenschaftlich-literarische Wirk-
samkeit spricht.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Während des Sommersemesters 1905 beabsichtigt

der ord. Prof. f. indogerm. Sprachwiss. an der Univ.

Heidelberg Geh. Hofrat Dr. Hermann Osthoff in Wales
keltische Sprachstudien zu betreiben und hat zu
diesem Zwecke einen Urlaub erhalten.

PenoaalchrOBlk.

Der Semitist Dr. Johann Gottfried Wetzstein, fr.

preufs. Konsul in Damaskus, 1847 und von 1864— 1875
Privatdoz. an der Univ. Berlin, ist am 18. Jan. im 90. J.

gestorben. » eraekieaeae Werke.

Linguistic Survey of India. Compiled and ed.

by G. A. Grierson. Vol. II: Mön-Khmer and Siamese-
Chinese Families (includ. Kham and Tai). — Vol. Ill:

Tibeto-Burman Family. III: Specimens of the KukiChin
and Burma Groups. — Vol. VI: Indio-Arian Family. .Me-

diäte Group. Specimens of the Eltern Hindi Language.
Calcutta, Office of the Superintendent of Government
Printing, India.

Corpus scriptorum christianorum orienta-
lium curantibus I.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat,
B. Carra de Vaux. Script, syri. S. III, T. IV, p. 1;

S. II, T. 93. — Script, aethiop. S. II, T. V, p. 1 ; S. II,

T. XXII, p. 1. — Script, arab. S. III, T. 1. Paris,

Ch. Poussielgue (Leipzig, Otto Harrassowitz). M. 2,80;
8; 4,60; 4,40; 11,60.

W. Thalbitzer, A phonetical study of the Eskimo
Language. [S. -.A. aus Meddelelser om Grönland. VoL
XXXI.] Kopenhagen, Druck von Bianco Luno.

J. Masarik, Das böhmische Verbum in seinen For-

men und Zeiten. H. 15. 16. Prag, A. Haase. Je h. 80.

Zeitschrinea.

Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte.

5, 1. R. Förster, Kaiser Julian in der Dichtung alter

und neuer Zeit. — P. Besson, Heines Beziehungen zu
Victor Hugo. — H. Tardel, Zum Volkslied von den
zwei Raben. — J. Hertel, Eine indische Quelle zu La-

fontaine, Contes et Nouvelles I, 11.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

B. W. Switalski [Dr. phU.], Des Chalcidius
Kommentar zu Piatos Timaeus. Eine histo-

risch-kritische Untersuchung. [Beiträge zur Ge-
schichte der Philosophie des Mittelalters.

Texte und Untersuchungen. Hgb. von Clemens
Baeumker und Georg Frhr. von Hertling.

III, 4.] Münster, Aschendorf, 1902. 2 Bl. n. 113 S.

8». M. 4.')

Dieser Versuch, über das merkwürdige Buch

zu unterrichten, das, obwohl die Eigenleistung

seines Verfassers kaum in Betracht kommt, den-

noch die welthistorische Mission zu erfüllen

hatte, im mittelalterlichen Abendlande wenigstens

einen Schimmer des Piatonismus lebendig zu

erhalten, hat die Lösung des ziemlich kompli-

zierten Problems zum mindesten kräftig gefördert.

Es trägt dabei wenig aus, dafs der schon 1899

erfolgte Abschlufs der Arbeit einige Anschlüsse

an neueste Forschungen vermissen läfst, wie

denn z. B. gleich die Frage nach der Person,

der Zeit und dem Christentum des Chalcidius

neuerdings von Tamilia (Stud. ital. VÜI [1900],

•) Der Herr Referent hat die Besprechung des Buches

erst vor kurzem übernommen.



279 4. Februar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 5. 280

S. 79) aufgenommen worden ist, wonach man
wohl ein wenig tiefer hinein ins 4. Jahrh. wird

gehen müssen, als Switalski tut. Das Christen-

tum scheint durchaus sicher und die befremdliche

Objektivität des Chalcidius nur eine Folge seiner

starken Abhängigkeit von heidnischen Quellen.

Diese Abhängigkeit zu untersuchen bildet natür-

lich die Hauptaufgabe des Verf.s. Hierbei ist das

sicherste Ergebnis die durch Konfrontierung mit

Theo gewonnene Rückführung grofser Partien

auf den Timaeuskommentar des Adrast, hinter

welchem wiederum die Timaeusexegese des

Posidonius kenntlich wird, natürlich das kost-

barste Ingrediens in diesem seltsamen Allerlei.

Sehr viel weniger sicher erscheinen die Be-

ziehungen zwischen Chalcidius und Albinus, we-

nigstens wenn irgend welcher Wert auf den

Namen des letzteren gelegt werden soll. Das
unter seinem Namen erhaltene Stück stellt aber

ersichtlich nur eine individuell ganz gleichgültige

Etappe auf dem Wege einer Lehrtradition
dar, von der sich Einzelheiten auch in den

gleichfalls traditionell gewordenen Aristotelesein-

leitungen finden, die uns das Berliner Corpus

bequem zugänglich gemacht hat, und die Sw.
mit Nutzen verglichen hätte. Nicht streng be-

weisbar, aber in sich wahrscheinlich ist endlich

die Annahme des Verf.s, dafs auch die letzte

Kompilationsphase, abgesehen von geringfügigen

Eigenzusätzen, dem Chalcidius schon abgeschlossen

vorlag, in einem späteren griechischen Timaeus-

kommentar. Über diesen Punkt wird sich ver-

mutlich noch gröfsere Sicherheit erzielen lassen.

Leipzig. O. Im misch.

Römische Elegiker (Catull, TibuU, Properz, Ovid) in

Auswahl für den Schulgebrauch herausgegeben von
Alfred Biese (Gymn.-Direktor in Neuwied, Prof. Dr.].

2. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, G. Freytag, 1905.
108 S. 8». Geb. M. 1,20.

Das Büchlein ist zuerst vor 15 Jahren erschienen,

um darauf hinzuwirken, dafs der römischen Lyrik, die

nur durch Horaz vertreten zu sein pflegt, im Schul-

unterricht ein gröfserer Raum gewährt werde. Es nimmt
mit Recht besonders viel von Catull (S. 1—29) und Ovid
(S. 39—83) auf. Voran gehen kurze biographische Mit-

teilungen über die Dichter, zum Schlufs folgen Erläute-

rungen. Die neue Auflage hat manche Änderungen in

der Auswahl gebracht.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Ilias ist kürzlich von Soleiman Bistani in

arabische Verse übersetzt worden. Dem Charakter

der arabischen Dichtung entsprechend hat der Übersetzer

das Epos in eine Reihe von Balladen zerlegt.

Personalchronik.

Der fr. Honorar-Prof. f. klass. Philol. an der Univ.

Freiburg i. B. , Hofrat Dr. J. Rauch ist in Heidelberg,

88 J. alt, gestorben.

\ea erschienene Werke.

Ad. Gross, Die Stichomythie in der griechischen

Tragödie und Komödie. Berlin, Weidmann. M. 2,80.

Zeitschriften.

Mnemosyne. N. S. 33, 1. P. H. Damste, Ad
Ovidii Heroides; Ad Sallustium. — J. J. H., Ad Plutar-

chum. — J. C. Vollgraff, Thucydidea (contin.). — S.

A. Naber, Adnotationes criticae ad Lysiae orationes.
— J. J. Hartman, De Ovidio poeta commentatio
(contin.).

Revue des Etudes grecques. Juillet-Octobre. M.
Croiset, Le Dionysalexandros de Cratinos. — Ph.-E.
Legrand, Pour l'histoire de la comedie nouvelle. —
F. Cumont, Nouvelles inscriptions du Pont. — P.

Tannery, Les Cyranides. — P. Perdrizet, Isopse-
phie. — H. Omont, Portrait de Comnene.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Klara Hechtenberg [Dozentin f. germanische Philo-

logie in Oxford, Dr. phil.]. Der Briefstil im
17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Fremdwörter-

frage. Berlin, B. Behr, 1903. 48 S. 8°. M. 1,50.

Dieselbe, Fremdwörterbuch des sieb-

zehnten Jahrhunderts. Ebda, 1904. 148 S.

8°. M. 5.

Über den Kampf, den die Sprachgesellschaften

des 17. Jahrh. s gegen das Eindringen der Fremd-
wörter geführt haben, ist schon viel geschrieben

worden. Noch fehlte aber bisher, m. W., eine

lexikographische Zusammenstellung des damals

tatsächlich vorhandenen Fremdwörterschatzes.

Mit anerkennenswertem Fleifs hat die Verf. sich

der ziemlich trockenen Arbeit unterzogen, diese

Lücke auszufüllen. 1901 erschien von ihr als

Promotionsschrift in Heidelberg eine Untersuchung

über »das Fremdwort bei Grimmeishausen«.

Diesem Erstlingswerk folgen jetzt die beiden

oben genannten. In allen drei Arbeiten zeigt

sich klar das Bestreben der Verf. : sie will ledig-

lich eine Sammlung des vorhandenen Materials

geben. Ihre Aufgabe konnte daher nicht sein,

jedes Fremdwort seinem Ursprung und ersten

Vorkommen nach genau zu verfolgen. Offenbar

wollte sie sich auch nicht mit eingehenden Ety-

mologien aufhalten. Immerhin hätten wir in

diesem Punkte in der ersten hier erwähnten

Arbeit (im »Briefstil«) etwas mehr als die blofse

Angabe des nackten Wortes gewünscht. Die

Verf. hat diese Schwäche wohl selbst eingesehen

und sich deshalb im »Fremdwörterbuch« wesent-

lich verbessert. Was den »Briefstil« ferner an-

betrifft, so kann der Verf. der — an sich

belanglose — Vorwurf nicht erspart bleiben,

dafs sie in den Kreis ihrer Untersuchungen nicht

eine völlig erschöpfende Zahl von Briefen und

Episteln aus dem reichen Material des 17, Jahrh.

s

hineingezogen hat. Am meisten befriedigt in

dieser Hinsicht das Fremdwörterbuch, das neben

einem recht umfassenden Material auch eine

Reihe klarer und knapper Etymologien bringt.

Für manchen Forscher wird es schliefslich auch

von Wert sein, sich in den von der Verf. Ober-
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sichtlich zusammengestellten Tabellen über die

Häufigkeit des Vorkommens von Fremdwörtern zu

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Lite-

raturgattungen usw. orientieren zu können.

Karlsruhe. E. Seidenadel.

Bernhard Rudolf Abeken, Goethe in meinem
Leben. Erinnerungen und Betrachtungen. Nebst

weiteren Mitteilungen über Goethe, Schiller, Wieland

und ihre Zeit aus .Abekens Nachlafs herausgegeben

von .Adolf Heuermann [Dr. phil.]. Weimar,

Hermann Böhlaus Nachfolger, 1904. IX u. 278 S.

8». M. 4.

Abeken hat 17 99—1802 in Jena studiert

und von 1808— 1810 als Erzieher von Schillers

Kindern in Weimar gelebt. Er hat mit Goethe,

Schiller. Herder, Wieland, Jean Paul, Vofs, Frau

V. Stein und Christiane Vulpius verkehrt und er-

zählt nun davon in der vorliegenden Schrift, die

sich in seinem Nachlafs vorgefunden hat, und in

den als Anhang beigefügten Tagebuchblättern.

Ein bedeutendes Quellenwerk haben wir hier

nicht vor uns, dazu war .A.s Verhältnis zu den

Grofsen von Weimar nicht vertraut genug, aber

man folgt doch mit Anteil dem warmherzigen

Manne, dessen ganzes Leben von Goethe Licht

und Wärme empfangen hat. Unbekannte Aufse-

rungen Goethes finden sich hier nur in beschei-

dener Zahl, davon ist eine besonders interessant.

Wieland erzählte A. 1809, Goethe habe sich

nie über seinen Plan für den Faust ausgelassen,

nur einmal in einer aufgeregten [= angeregten

nach unserem Sprachgebrauch] Gesellschaft habe

er gesagt: »Ihr meint, der Teufel werde den

Faust holen, umgekehrt: Faust holt den Teufel.«

Als einen weiteren Anhang bietet der Her-

ausgeber Aufserungen Schillers über sittliche und

pädagogische Gegenstände, die Christiane von

Wurmb, A.s spätere Gattin, aufgezeichnet hat,

als sie 1801 in Schillers Hause lebte. Karoline

von Wolzogen hat diese Niederschriften schon in

ihrem Schillerbuch verwertet, hier erhalten wir

sie in der ursprünglichen Form.

Berlin. Max Morris.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Herr Gerb. Schmidt in Posen W. 3, Neue Garten-

strafse 44 arbeitet an einer Hebbelbibliographie und
bittet, ihn durch einschlägige .Mitteilungen zu unterstützen.

Der diesjährige Grillparzerpreis von 5000 Kronen
ist Gerhart Hauptmann für das Drama »Der arme Hein-

rich« verliehen worden.

Personalchroalk.

Der aord. Prof. f. deutsche Sprache u. Lit. an der

Univ. Freiburg i. B. Dr. Friedrich Panzer ist an die

.\kad. für Sozial- und Handelswiss. in Frankfurt a. M.
berufen worden.

Xen erschienene Werke.

Franz Grillparzer, Libussa. Erläutert von R. .M.

Meyer. [Lyons Deutsche Dichter des 19. Jahrh.s. 16.]

Leipzig und Berlin, Teubner. M. 0,50.

ZelUchrlften.

Revue germanique. I, 1. E. Lichtenberger, Lc

Faust< de Goethe: Esquisse d'une methode de critiquc

impersonnelle. — .^. Chevrillon, La jeunesse de Rus

kin. — A. Schweitzer, Le symbolisme de Bach.

Comptes-rendus.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Leon Seche, Alfred de Vigny et son tcraps,

17 97— 1863. Paris, Felix Juven, 1903. XV u.

376 S. 8'. Fr. 7,50.

Leon Seche, Etudes d'histoire roman-
tique: Sainte-Beuve. T. I: Son esprit, ses

idees. T. II: Ses mcjeurs. Paris, Societe du .Mer-

eure de France, 1904. 391; 331 S. 8'. Chaque vol.

avec gravures ä Fr. 7,50, sans gravures ä 3.50.

Correspondance inedite de Sainte-Beuve

avec M. et M^e Juste Olivier, publice par

Mme Bertrand. Introduction et notes de Leon
Seche. Paris, Societe du Mercure de France, 1904.

509 S. 8». Fr. 3,50.

L. Seche est un erudit fouilleur ä qui, depuis

quelques annees, l'histoire de la litterature fran-

caise doit beaucoup. II ne meprise aucun do-

cument: il amasse autour de son sujet tous Ics

details qui s'y rapportent, de loin comme de

pres. Cette methode n'a rien qui etonne en

Allemagne; souvent encore, en France, eile im-

patiente. II faut reconnaitre au moins que, par

cette recherche assidue des alentours d'un auteur,

L. S. arrive souvent, d'abord ä elucider des pro-

blemes minuscules dont la juste Solution ne laisse

pas de concourir ä la verite de Tensemble, puis —
ce qui vaut mieux — ä recreer, dans la finesse

de son atmosphere, le milieu oü a evolue un

ecrivain, ä ressusciter ses amis, et enfin meme

parfois ä reveler chez tel ou tel auteur des

aspects de caractere ou des sources d'inspira-

tion jusqu'alors meconnues ou negligees. S.

n'est donc pas un ramasseur de miettes

litteraires. II l'a montre dans ses ouvrages

si vivants d'histoire religieuse: Les derniers

jansenistes, depuis la ruine de Port-

Royal jusqu'ä nos jours (1710—1870), 3 vol.,

8^ Paris, Perrin, 1891—1892 (couronne par

l'Academie francaise); et Les origines du

Concordat: Pie VI et le Directoire, Pie

VII et le Consulat, 2 vol., 8®, Paris, Dela-

grave, 1893. Avec le Jansenisme, la Renaissance

et le Romantisme sont les provinces favorites

de son activite. II a fonde en 1900 et dinge

la Revue de la Renaissance (couronnee par

l'Academie francaise en 1903) qui, parallelement

avec la Revue des Etudes Rabelaisiennes

qui parait depuis 1903, contribue ä eclairer la

Chronologie et le sens des oeuvres si confuses.

si obscures de cette epoque, et la biographie
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de leurs auteurs. M. S. a fonde et dirige

en outre, depuis le mlHeu de 1904, les An-
nales romantiques, revue d'histoire du roman-

tisme, alimentee surtout par les documents inedits

qu'il y verse. C'est de deux recents ouvrages

de L. S., relatifs au romantisme, que je voudrais

parier plus longuement: son livre sur Vigny,

et son livre sur Sainte-Beuve.

Alfred de Vigny et son temps. S. croit

ä l'heredite, et par suite ä l'importance des en-

quetes genealogiques. Je pense, pour ma part,

qu'on a exagere Timportance des influences he-

reditaires. Mais on n'a pas tort de rechercher

le passe d'une famille, quand il s'agit de celle

d'un homme fier de sa noblesse et nourri dans

le culte de certaines traditions. Ici le zele de

S. n'est donc pas inutile, et il devient tres

heureux des que nous touchons ä l'epoque re-

volutionnaire, dont les Souvenirs ont du traverser

et comme baigner l'enfance d'Alfred de Vigny.

Sur ce point la documentation de M. S.

s'est accrue depuis la publication de son livre;

le N° d'octobre-novembre 1904 des Annales
Romantiques contient, sur la mere d'Alf. de

Vigny, des renseignements supplementaires.

S. ne s'attache pas ä suivre pas ä pas son

heros. II suit ses documents, qui parfois s'en

ecartent un peu trop. Son livre (et cela vaut

pour son Sainte-Beuve) n'est pas une biogra-

phie, mais un copieux amas de contributions

biographiques. — De la prehistoire et de l'en-

fance de Vigny, nous passons ä ses amours.

Delphine Gay nous fait entrer en relations avec

le cenacle de La Muse francaise, ce premier

abri du romantisme embryonnaire (p. 16), puis

avec Marceline Desbordes. Valmore (p. 21

— 27 sq.), avec Edouard Geraud. Suit l'histoire

du manage de Vigny, qui fournit ä l'auteur,

ami des digressions, l'occasion d'etudier l'influencc

de la litterature anglaise sur Vigny (p. 33— 38).

Mais voici le grand amour du poete: Marie

Dorval. S. raconte toute son histoire, qui est

passablement romanesque. Ses rapports avec

Vigny ont un interet plus serieux, puisque la

connaissance en importe ä l'intelligence de

l'oeuvre du poete, de son CEUvre dramatique et

poetique. Un peu longuement peut-etre, S.

nous introduit dans les secrets de la liaison et

de la rupture, p. 55— 100 (cf. Alex. Dumas,
Memoires, t. VII; Sainte-Beuve, Nouveaux

Lundis, t. VI, p. 428; M. Paleologue, Alfred

de Vigny, dans la coUection des Grands Ecri-

vains francais, Hachette, p. 89 sq.). J'avoue

d'ailleurs que La Colere de Samson, de

Vigny, me fait supposer ä cette rupture de tout

autres causes que Celles que croit decouvrir

M. Seche.

Apres les amours, les amities: celle de V.

Hugo, avec ses refroidissements et ses ruptures;

celle de Sainte-Beuve, de Brizeux, d'Aug. Barbier,

d'Emile Pehant, d'autres encore. Par eux on

connait mieux Vigny; eux-memes ne sont pas

negligeables ; et l'auteur seme son recit d'ex-

traits d'ouvrages oublies, ou de precleuses ci-

tations inedites. Je note, par exemple, quant

ä l'influence discutee d'Andre Chenier sur les

Premiers poemes de Vigny (cf. M. Paleologue,

p. 18— 19, et 19, note) des renseignements

tres forts p. 131— 132, et particulierement 132

note 1 ; — p. 143, une citation bien interessante

d'Edouard Turquetry sur une lecture de Ma-
rion de Lorme et l'enthousiasme dont les

jeunes romantiques entouraient V. Hugo. Pehant,

protege de Vigny, etait ami de Ponsard, et nous

voici donc enrichis de quelques lettres de Pon-

sard, p. 175 — 191 (sur Ponsard, cf. C. La-
treille, La fin du theätre romantique et

Eran9ois Ponsard, Paris, Hachette, 1899).

Victor de Laprade a juge un poeme de Pehant:

il est donc aussi parle de Laprade — on voit

que l'auteur profite de son sujet pour en traiter

quelques autres.

Apres avoir parle, toujours sans häte, de la

correspondance de Vigny avec M^^'^ CamiUa

Maunoir, p. 224 sq., avec le pasteur genevois

Felix Bungener, p. 231 sq., puis de sa liaison

avec M. et M™^ Ancelot et leur fille, que le

poete considera comme la sienne p. 243 sq.,

S. aborde une question vraiment plus in-

teressante quand, ä propos de Pauthier, il parle

des idees politiques de Vigny. II ne fait d'ailleurs

qu'effleurer le sujet (cf. encore p. 296— 299),

qui a ete traite par M. Dorison (Alfred de

Vigny, poete philosophe, 1891, 8^, Hachette,

surtout p. 7 5— 99).

Le chapitre sur les idees religieuses d'Alf.

de Vigny, p. 285— 33 5 est plus substantiel;

c'est le meilleur de l'ouvrage. Vigny etait -il

aussi janseniste que le fait S.? on en peut

discuter; mais assurement dans sa conception

de l'honneur, dans son pessimisme, dans sa pre-

occupation des problemes de la destinee, il y
a des traces de jansenisme, et lui-meme, dans

une precieuse lettre inedite ä Brizeux decouverte

par S. (p. 300), dit quelle place le jansenisme

a eue dans son education et dans ses pensees.

II y revint sur la fin de sa vie, une lettre inedite

le demontre encore, p. 313— 315. II mourut en

catholique.

Le dernier chapitre, sur la propriete du

Maine-Giraud, dans la Charente, oü Vigny passa

la seconde moitie de sa vie, a peu d'interet . .

Sans que j'y insiste, on voit les defauts du livre;

mais l'utilite en est incontestable.

Sainte-Beuve. I. Son esprit, ses idees.

Au debut S. se tient assez pres de son sujet.

Apres une enquete — peut-etre exagerement

poussee — sur les ancetres de Sainte-Beuve, il

nous raconte l'enfance et les premieres etudes

du celebre critique, ä Boulogne, puis ä Paris. II
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fait la connaissance de Daunou en 1819, se

penetre des idees de l'Ecole d'Auteuil (cf. Sainte-

Beuve, Causeries du Lundi, t. XIII et Por-

traits contemporajns , t. V; Picavet, Les Ideo-

logues, Paris 1891). II suit des cours de

Physiologie, cbimie, histoire naturelle, prend sa

premiere inscription de medecine le 3 novembre

1823, et un an apres, le 4 novembre 1824,

parait dans Le Globe son premier article. La
commence vraiment sa vie intellectuelle, et l'eru-

dition de S. jette sur ses alentours les clartes

qui corapletent heureusement Fexcellent livre de

G. Michaut, Sainte-Beuve avant les Lundis
(cf. , du meme, Etudes sur Sainte-Beuve,
1904, Fontemoing, Paris). Sur la fondation du

Globe, son programme, ses collaborateurs, sur

Dubois entre autres, il y a ici, p. 53— 69, d'in-

teressants details. Le public allemand notera

avec curiosite, comme un signe de Tinfluence de

Goethe ä cette epoque, le fait que Dubois le

cite en exemple ä Sainte-Beuve, p. 59.

Le Globe met en relations Sainte-Beuve

avec V. Hugo; tout ce chapitre, le3^ Sainte-

Beuve et l'ecole romantique, est riebe en

renseignements utiles, — sauf sur un point

cependant important, le voyage de Sainte-Beuve

en Angleterre. — Le retour de Sainte-Beuve

aux idees mystiques de sa premiere jeunesse n'est

pas assez explique. S. l'attribüe ä l'influence

de Mme V. Hugo; cette affirmation laisse place

au doute. Et attribuer en revanche ä Sainte-

Beuve le liberalisme rapide de V. Hugo est

encore plus hasarde. — Les relations de Sainte-

Beuve avec Ulric Guttinguer, l'ami de Musset,

mystique et voluptueux, donnent lieu ä des pages

instructives, en particulier sur les rapports du

roman d 'Arthur, par Guttinguer, avec celui

de Volupte, par Sainte-Beuve (cf. Sainte-
Beuve inconnu, par le vicomte de Spoelberch

de Lovenjoul, 1901; — Henry Bordeaux, Les
ecrivains et les moeurs, t. II, p. 208 sq.).

Le chapitre 4^, Sainte-Beuve et Port-Royal,

p. 150— 235, me parait le plus sur, le plus clair,

le plus riebe du volurae. On sait que ce grand

ouvrage, le Port-Royal de Sainte-Beuve,

qu'il faut recommander comme le meilleur intro-

ducteur dans la vie religieuse, morale, litteraire

du 17^ siecle francais, eut pour point de depart

un cours professe par l'auteur ä Lausanne, en

1837— 1838. S. etudie la genese de ce cours,

les circonstances, le milieu oü il fut donne. La
encore, il me semble qu'il attache trop d'impor-

tance aux lointaines origines, en rechercbant

la source de la curiosite de Sainte-Beuve ä

l'egard du jansenisme ä Boulogne meme, sa ville

natale, dans les traditions jansenistes du lieu,

p. 160— 165. Mais le reste est solide en meme
temps que neuf. en particulier les pages sur les

relations entre Sainte-Beuve et Lamennais

(p. 182 sq.) et plus encore Celles qui concernent

les relations de Sainte-Beuve avec Vinet (p. 192
— 210). Des qu'il s'agit du jansenisme, on sent

que l'auteur est sur son domaine propre, reserve

;

les donnees precises abondent. — Le chapitre

suivant, p. 236— 272, qui conceme le cours de
Sainte-Beuve ä Liege en 1848

—

1849, sur

Chateaubriand et son groupe litteraire

est moins bien rempli. S. justifie sans peine

la critique de Sainte-Beuve ä l'egard de Chateau-

briand. L'inspiration du genie du christianisme,

l'histoire de la conversion de Chateaubriand, ses

relations avec Fontanes, sont l'objet de la seconde

moitie de ce chapitre, qui vaut mieux que la

premiere.

Le 6^ chapitre est consacre aux Lundis.
Les Causeries du Lundi, 15 volumes, les

Nouveaux Lundis, 13 volumes, en tout 28

volumes: enorme matiere, pour un chapitre!

Mais S., je le repete, — et sa methode est ici

surtout visible, sinon meme un peu choquante

— etudie ses sujets plutot du debors; il en

explore les alentours; il suit ses documents, il

cherche l'inedit ou le peu connu; il ne se soucie

pas d'analyser les oeuvres du dedans, mais

d'amasser les renseignements exterieurs. Ce qu'il

dit ici de la methode critique de Sainte-Beuve.

des raisons pour lesquelles il a mal parle de

tant de ses contemporains, est notoirement in-

suffisant. En revanche, il apporte quelques in-

dications precieuses ou curieuses sur les idees

politiques de Sainte-Beuve, p. 27 5— 281. sur la

Situation litteraire et pecuniaire en 1850, p. 282,

sur la facon dont il preparait ses articles,

p. 286— 287, 289—295 (entre deux, un court

excursus sur son regime culinaire, p. 287— 288).

sur les raisons qu'il eut de revenir en 1861 ä

cette critique hebdomadaire, p. 3 10 sq. Pour le

dire en passant, S. me semble injuste (p. 3 1 5)

envers Gustave Planche, critique influent, figure

qui meriterait d'etre etudiee. — Quelques ren-

seignements sur la bibliotheque de Sainte-Beuve,

sa connaissance du grec, le sort de quelques-

uns de ses livres, forment un 7^ et dernier

chapitre. Le volume se termine par un appen-

dice: ^>Ulric Guttinguer et ses correspondants

d'apres leurs lettres inedites« qui contient quelques

ettres d' Alfred Tattet, oü Musset et sa triste

vie se laissent entrevoir.

Sainte-Beuve. II. Ses moeurs. Dans ce

second volume, Tbistorien de la litterature a moins

ä retenir, moins ä louer. Je crains que S. ne

soit trop porte ä attribuer de l'importance aux

bistoires de femmes. Elles en ont, assurement,

dans la vie de Sainte-Beuve et meme dans sa

critique, mais, il faut le dire. dans les deviations

de sa critique, et non dans ses directions.

Encore suffit-il, pour en comprendre l'influence,

que nous sachions les choses en gros, sans

penetrer dans de scabreux details, d'oii jaiDit

plus de scandale que de lumiere. Par exemple,
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S. consacre un long chapitre — le second —
aux relations de Sainte-Beuve avec Mme Hugo.
L'a-t-il seduite? Michaut dit non, S. dit oui.

II est^malheuresement possible que S. ait raison.

Quoi qu'il en soit, Sainte-Beuve s'est conduit en

cette aifaire en vilain personnage. Son carac-

tere n'etait pas ä la hauteur de son esprit.

Peut-etre est-ce une Observation qu'il n'etait pas

necessaire de documenter avec une precision si

acharnee; et quand on songe que le plus clair

resultat du centenaire de Sainte-Beuve aura ete

de nous procurer une edition du fameux Livre
d'Amour (avec preface de Jules Troubat, Paris,

dec. 1904, libr. A. Durel), on est moins porte

ä louer la mode des centenaires, et la curiosite

indiscrete des erudits.

Dans le 3® chapitre, sur Sainte-Beuve et

George Sand, on ne trouve que peu de chose,

et, parmi, cette phrase regrettable, p. 80, ä

propos des relations de Dumas et de G. Sand:

»Je n'ai pas eu le temps de consulter lä-dessus

ses Memoires« (ceux de Dumas). — Ch. 4.

Mme Juste Olivier. Quelques extraits interessants

de son Journal. — Ch. 5. Mme d'Arbouville. Quel-

ques lettres communiquees par M. Cl. de Barante.

Une notequi condamne justementlesConfessions,

sipeusüres, d'Arsene Houssaye (p. 147). — Ch. 6.

Ondine Valmore. Cette Ondine est touchante; les

relations de Sainte-Beuve avec eile, comme avec

Mme Juste Olivier et Mme d'Arbouville, le reha-

bilitent un peu. Mais ce qu'il y a d'interessant,

dans Ondine, c'est sa mere. Marceline Desbordes-

Valmore. S. traite une fois de plus la question

tant debattue de savoir qui fut son premier

amant, et esquisse, en y apportant quelques

pieces inedites, la vie de Marceline, p. 174— 190.

— Ch. 7. La princesse Mathilde. Vif recit de

la querelle celebre entre Sainte-Beuve et la prin-

cesse, p. 234— 241. — L'appendice contient une

etude utile sur les relations de V. Hugo avec

Juliette Drouet; et le livre se termine par une

table alphabetique des deux volumes.

La Correspondance inedite de Sainte-

Beuve avec M. et Mme Juste Olivier est

fort precieuse. Elle s'etend de 1835 (v.

Introd. p. 11 sq.) ä 1865; eile revele surtout

le Sainte-Beuve de Port-Royal, celui qui s'appli-

que ä etre digne des solitaires, digne des solli-

citudes naives de Vinet, et en mesure de les

comprendre.

Berlin. E. Haguenin.

K. Brunhuber, Sir Philip Sidneys Arcadia und
ihre Nachläufer. Nürnberg, M. Edelmann, 1903.

55 S. 8°.

Im ersten Teile seiner Arbeit sucht der Verf. fest-

zustellen, welche Werke als Quellen von Sidneys Roman
anzusehen seien, und was er den einzelnen verdankt.

Er kommt zu dem Ergebnis, dafs er Sannazzaros Arca-

dia die Form, das Schäferkostüm, die Mischung von

Prosa und Vers , den Namen und auch eine Stelle ent-

lehnt hat, dagegen von Montemayors »Diana enamo-

rada« nur die Form der Einleitung und zwei Gedichte
des Anhangs stammen. Weiter weist er den Amadis-
roman und Heliodors »Aethiopica« als Quellen für ein-

zelne Motive nach, ebenso wie Achilles Tatios' »Leu-
kippios und Klitophon« und Charitons »Chaireas und
Kallirrhoe«. Endlich geht er auf Entlehnungen aus
Virgil und Terenz ein. — Im zweiten Teile beschäftigt

er sich mit den englischen, französischen und deutschen
Dichtungen, für die Sidneys »Arcadia« das Vorbild ge-

liefert hat.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An der Univ. Bonn wird ein Lektorat f. Italien.

Sprache eingerichtet werden.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Wien
Hofrat Dr. Adolf Mussafia tritt nach Vollendung des

70. Jahres mit Abschlufs dieses Semesters in den Ruhe-
stand.

An der Univ. Leipzig ist Herr James Davies zum
Lektor f. engl. Sprache ernannt worden.

Dem Lehrer der engl. Sprache am Seminar f. Orient.

Sprachen in Berlin Dr. Karl Lentzner ist das Prädikat

Professor beigelegt worden.

Nen erscliienene Weriie.

U. Levi, I monumenti del dialetto di Lio Mazor.
Venedig, Druck von Visentini Cav. Federico.

Zeitscliriften.

Romanische Forschungen. 19, 1. G. Wende-
roth, Estienne Pasquiers poetische Theorien und seine

Tätigkeit als Literaturhistoriker. — R.Reis, Die Sprache
im »Libvre du bon Jehan, Duc de Bretagne« des Guil-

laume de Saint -Andre« (14. Jahrb.). — P. C. Juret,
Etude grammaticale sur le latin de s. Filastrius.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Roman historical sources and institutions. Edited

by Henry A. Sanders [Prof. f. Gesch. an der Univ.

V. Michigan]. [University of Michigan Studies.
Humanistic Series. Vol. I.] New York, The Mac-
millan Company (London, Macmillan & Co.), 1904.

2 Bl. u. 402 S. 8°.

Dem Brauche anderer amerikanischer Universitäten

folgend beginnt die Ann-Arbor-Universität von Michigan

mit diesem Bande selbst Arbeiten ihrer Lehrer und Hörer

herauszugeben; jeder Band soll einem Verfasser oder

Herausgeber übertragen werden. Angekündigt sind

Bände von den Professoren für Philosophie, lateinische

Philologie, römisches Recht, englische Philologie. In

dem vorhegenden Bande hat der Herausgeber H. k.

Sanders selbst zwei .'Abhandlungen, »Der Mythus von
Tarpeia« und »Die verlorene Epitome des Livius« bei-

gesteuert. — Duane Reed Stuart beschäftigt sich mit

Dio Cassius' Verhältnis zu den inschriftlichen Quellen.

— George H. Allen behandelt, ausgehend von der In-

schrift CIL. III, 6025, nach der ein centurio der legio

II Traiana zum curator cohortis bestimmt wird, die

»Centurionen als vertretende Anführer von Hilfsabteilun-

gen«. — Joseph H. Drake sucht aus der Zeit der dio-

kletianisch-konstantinischen Reformen die Veränderung
darzulegen, die in dem Charakter und dem Amte der

»principales« des Heeres, der zwischen dem gemeinen

Soldaten und dem Centurio stehenden Subalternoffiziere,

eingetreten ist. — Mary Gilmore Williams legt den

ersten Teil von Studien über das Leben römischer

Kaiserinnen vor; er gilt der Julia Mammaea. Ferner ent-

hält der Band noch eine kurze Abhandlung von Walter
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Dennison über die Bewegung des Chors beim Vor-

trage des horazischen Carmen saeculare. Ein Verzeich-

nis der in den Abhandlungen erörterten Schriftsteller-

steilen und ein Sachregister schliefsen den Band ab.

Notizen und Mitteilungen.

Neu ersrhieDene Werke.

A. Cartellieri, Über V/esen und Gliederung der

Geschichtswissenschaft. Leipzig, Dyk. M. 0,80.

Zeltsrhrirten.

Historisches Jahrbuch der Görres- Gesellschafl.

26, 1. F. X. Funk, Die Echtheit der Kanones von

Sardika. I. — Fr. Laue he rt, Der Freisinger Weih-

bischof Sebastian Haydlauf und seine Schriften. — P.

A.Kirsch, Zum V^erhalten des päpstlichen Stuhles bei

der Kaiserwahl Karls VH. und Franz' L — A. Lorenz,
Das Alter des heutigen jüdischen Kalenders. — P. M.

Baumgarten, Die Übersendung des roten Hutes.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Festgabe, Karl Theodor von Heigel zur

Vollendung seines sechzigsten Lebens-
jahres gewidmet von Th. Bitterauf, P. Darm-
staedter, M. Döberl, R. Graf Du Moulin
Eckart, S. Hellmann, M. Jansen, P.

Joachimsen, K. F. Joetze, F. Kampers,
Th. Freiherr von Karg-Be benburg, G.

Leidinger, K. Lory, K. Mayr, G. Preufs,

A.Rosenlehner, J. Schlecht, J.Schnitzer,

G. Schroetter,
J.

Striedinger, J. Zie-

le ur seh. München, Carl Haushalter, 1903. IV u.

524 S. 8". M. 12.

Der Tag, an dem Karl Theodor von Heigel

die Vollendung des sechsten Jahrzehnts eines

von reicher akademischer und umfassender lite-

rarischer Tätigkeit erfüllten Lebens festlich be-

gehen konnte, hat — einer neuerdings immer

häufiger geübten Gepflogenheit folgend — einer

gröfseren Zahl seiner Schüler Anlafs geboten,

sich zu einer »Festgabe« zu vereinen.

In sehr mannigfacher Weise kann der Inhalt

solcher Festschriften zusammengesetzt sein. In-

dem aber die einzelnen Beiträge in gemeinsamem
Gewände nicht nur vor den Jubilar, sondern

auch vor die Fachgenossen hintreten, wollen und

müssen sie zunächst auch auf diese Gemeinsam-
keit bin betrachtet werden. Hier ist es — wie

meistens — ein Kreis von Schülern, der dem
Lehrer für die Einführung in die Wissenschaft

öffentlich Dank abstattet. Auch für den Ferner-

stehenden ist es fesselnd, zu beobachten, wie

sich Arbeitsweise und Arbeitsgebiete der Schüler

zu denen des Meisters verhalten, den Einllufs des

Lehrers in der Art der Schüler zu verfolgen und

wiederum auf ihren eigenen Wegen der jüngeren

Generation nachzugehen. Nicht immer freilich

sind alle Beiträge so recht dazu geeignet, und

auch in diesem Falle möchte man meinen, der

eine oder andere sei eingeschlüpft, weil eben ein

anderer, geeigneterer nicht zur Verfügung stand.

Heigel ist einst, vor fast vier Jahrzehnten,

von mittelalterlichen Studien ausgegangen: schon

damals war es ein Thema der bayerischen Ge-

schichte, durch dessen ebenso exakte wie ge-

fällige Behandlung er zuerst seinen Namen bt:

kannt machte. Und der Vergangenheit der

engeren Heimat sind seine Arbeiten, immer den

Zusammenhang mit der deutschen und allgemei-

nen Geschichte im Auge behaltend, für das 17.,

18. und 19. Jahrhundert weiterhin vornehmlich

gewidmet gewesen. Von dem Arbeitsgebiet des

Lehrers pflegen naturgemäfs auch die Schüler

vielfach auszugehen. Hier zumal, wo sie über-

wiegend von Geburt oder Beruf in Bayern tätig

sind, wäre es fast zu verwundern, wenn nicht

ein guter Teil der Beiträge der bayerischen Ge-

schichte, speziell der letzten Jahrhunderte, ge-

widmet wäre.

Aber in ihrer Mehrzahl greifen sie doch

weit darüber hinaus. Neben den neueren Jahr-

hunderten kommt das Mittelalter gleichermafsen

zu seinem Rechte, und neben Problemen der

politischen Geschichte steht eine Reihe von

quellenkritischen und diplomatischen Untersuchun-

gen gröfseren oder geringeren Umfangs. Auch

Biographie, Literatur-, Rechts- und Wirtschafts-

geschichte gehen nicht leer aus. Alles in allem

:

von methodologischen Fragen — deren Erörte-

rung auch der lebensfrohen und ungrüblerischen

Art des Lehrers fernerliegt — abgesehen, kommt
die Vielseitigkeit und Vielgestaltigkeit des mo-

dernen historischen Betriebes in mehr oder min-

der bedeutsamen Studien auch hier zum Worte.

Um so weniger aber kann es .Aufgabe des

Referates sein, zu jedem einzelnen der Auf-

sätze, geschweige denn zu ihren .Ausführungen

im einzelnen Stellung zu nehmen. Es kann sich

doch vornehmlich nur darum handeln, auf die

wichtigeren Beiträge, die im Rahmen eines nicht

überall zugänglichen Sammelwerkes leicht über-

sehen werden, hier hinzuweisen.

Nicht nur den Diplomatiker wird es inter-

essieren, dafs Striedinger (S. 100— 104_)

dem Geschichtschreiber Otto von Freising eine

undatierte Urkunde vindiziert. Von M. Jansen
rühren eine Reihe von Beobachtungen her »Zum

päpstlichen Urkunden- und Taxwesen um die

Wende des XIV. und XV. Jahrhunderts« (S.

146— 159), deren Würdigung dem Spezialdiplo-

matiker vorbehalten werden mufs. Quellenkriti-

sche Fragen behandeln Kampers (yZur notitia

saeculi des .Alexander von Roess, S. 105— 134^

Leidinger (»Die verlorene Chronik Konrad-

von Megenberg«, S. 160—174, tritt mit Recht

wie Grauert gegen Schneider für ihre Existenz

ein) und Joetze (.über den tractatus de re-

ductione Bohemorum Johanns von Ragusa« [Ab-

fassungszeit zwischen 9. I. 1433 und 18. I. 1434 .

S. 17 5— 195), also Themata des 13.— 1 5. Jahrh.s,

während die früheren Jahrhunderte, bisher das
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Hauptgebiet mittelalterlicher Quellenkritik, dabei

ebenso unberührt bleiben, wie leider die so

dringend der Untersuchungen bedürftigen Quellen

der neueren Geschichte.

Schnitzer (»Die Flugschriftenliteratur für

und wider Girolamo Savonarola«, S. 196— 235)
analysiert eine Anzahl von Flugschriften speziell

im Hinblick auf die darin zum Ausdruck kom-
mende allgemeine Stimmung jener Tage, um sie

als Hintergrund für Savonarolas .Auftreten zu

verwerten, während die Beiträge von Schlecht
(»Zu Wimphelings Fehden mit Jakob Locher
und Paul Lang«, S. 236—265) und Joachimsen
(»Peutingeriana», Briefe aus dem ungedruckten

Nachlafs über die Stellung zu den religiösen

Fragen, S. 266— 289) in die literarischen und

religiösen Bewegungen der Reformationsepoche

hineinführen.

Nicht ohne Interesse ist es zu beobachten,

wie durch die Jahrhunderte hindurch »der Reichs-

fürstentitel der Bischöfe von Chiemsee« von

Schroetter (S. 125— 145) verfolgt wird (1630
erste Selbstnominierung, erst im 18. Jahrh. all-

gemeine Anerkennung).

Das sogenannte kulturgeschichtliche Gebiet

ist nur durch einen wenig bedeutenden Beitrag

von K. Lory (»Hexenprozesse im Gebiete des

ehnmaligen Markgrafenlandes«, S. 290— 304)

vertreten.

Unter den noch nicht genannten der im

ganzen zwanzig Beiträge überwiegen diejenigen,

welche der bayerischen Geschichte zufallen.

Meist freilich sind es Mitteilungen von Briefen

und Akten mit erläuternden Bemerkungen, die

wohl, wie die »Briefe der Kurfürstin Anna von

Bayern« (an den Hofkammerpräsidenten Johann

Christoph von Mändl, von K. Mayr, S. 305—
323), oder »die Stimme eines bayerischen Patri-

oten über die Prätentionen Max Emanuels bei

den Friedensverhandlungen zu Utrecht und Rastatt

1713« von Rosenlehner (S. 378—404, Gut-

achten des bayerischen Kanzlers J. G. Lueger
über die vom Kurfürsten einzuschlagende Politik,

das diesen nie erreichte) oder wie die mit Er-

läuterungen versehene Wiedergabe eines Auf-

satzes von »Kronprinz Ludwig (und die deutsche

Frage«, von M. Döberl, S. 505 — 518:

»Teutscher Bund nicht Reich, Gedanken über

Teutschlands Einrichtung«, vom Kronprinzen

1814 aufgesetzt) und die »Visitenkarte« (s.

Lit. Cbl. 1904) vom Grafen Du Moulin
Eckart (»Frankreich und die Aginetengruppe«,

S. 519— 524) eines gewissen Reizes und auch

einer mehr oder weniger grofsen Wichtigkeit

nicht entbehren, aber doch die Eigenart der

Beitragenden nicht besonders zur Geltung kommen
lassen und von ihnen in ihrem Werte zum Teil

wohl zu hoch eingeschätzt werden. Und dieser

Gefahr scheint mir auch Preufs (»Kurfürstin

Adelheid von Bayern, Ludwig XIV. und Lionne«,

S. 324—360) trotz aller Vorbehalte, die er

selbst macht, nicht ganz entgangen zu sein. —
Dem interessanten Versuche von Ziekursch
(»Papst Klemens' XI. Protest gegen die preu-

fsische Königswürde«, S. 361— 37 7), diesen

Protest im Gegensatz zu Friedensburg als nicht

von Frankreich beeinflufst, sondern als rein theo-

retische Rechtsverwahrung, analog dem Proteste

gegen den Westfälischen Frieden, hinzustellen,

vermag ich nicht zuzustimmen. — F'reiherr

von Karg-Bebenburg (»Zur Würdigung der

auswärtigen Politik Lord Carterets«, S. 405—
455) hat doch wohl selbst die Empfindung

gehabt, dafs ohne die Erschliefsung weiterer

Quellen sein etwas weitläufiges Playdoyer zu-

gunsten der staatsmännischen Bedeutung Lord
Carterets der überzeugenden Kraft entbehrt. —
Bitterauf (»Die Wittelsbachische Hausunion

von 1746/7«, S. 456— 478) handelt vornehmlich

von den Wittelsbachischen, speziell bayerischen

diplomatischen Irrungen nach dem Füfsener

F'rieden.

Neben den bisher genannten Aufsätzen ver-

dienen dann die zwei noch übrig gebliebenen

Beiträge der Sammlung eine besondere Hervor-

hebung.

Schon das Problem, das Hellmann (»Die

Heiraten der Karolinger«, S. 1— 90) sich gestellt

hat, ist reizvoll genug und m. W. in diesem Zu-

sammenhang und Umfang, der freilich den Rahmen
der Sammlung eigentlich sprengt, noch nicht be-

handelt worden. Es ist in weitem Sinne gefafst,

und alle die vielen Fragen, die damit zusammen-

hängen, sind wenigstens gestreift. Manches er-

scheint, nach der Beschaffenheit der Überliefe-

rung, begreiflicherweise problematisch, und zu

genauer Nachprüfung im einzelnen ist eine tie-

fere Vertrautheit mit dieser Epoche nötig. Jeden-

falls aber ist H.s Studie überaus nützlich und

regt auch zu mancherlei kleinen Fragen und

gröfseren Forschungen an.

Unstreitig der bedeutendste Beitrag der Samm-
lung ist der einzige, der die wirtschaftsgeschicht-

liche Forschung repräsentiert : Paul Darmstädter,
»Über die Verteilung des Grundeigentums in

Frankreich vor 1789« (S. 479— 504). In kurzen,

manchmal fast zu knappen, aber stets klaren und

präzisen Umrissen erhalten wir eine Art agrari-

scher Geographie des alten Frankreichs; nicht nur

als Ergebnis der französischen und russischen

Forschungen, sondern überall beruht das wohl-

abgewogene Urteil auf eindringenden eigenen

Studien, deren Erweiterungsbedürftigkeit sich der

Verf. selbst nicht verhehlt. Auch hier gilt, was
wir ja für Deutschland bereits wissen, dafs wir

nach Besitzverhältnis und Wirtscbaftsbetrieb auch

in Frankreich verschiedene Agrargebiete zu unter-

scheiden haben. Man erkennt unschwer den

nachhaltigen Einflufs, den in Methode und Be-

trachtungsweise Strafsburger Schulung (Knapp
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und Bresslau) auf den Verf. gewonnen hat. Ge-

rade von diesem feinen und bedeutungsvollen

Aufsatze wäre zu bedauern, wenn er durch die

Fesseln der Festgabe weiteren Kreisen, über die

F'achgenossen hinaus, verborgen bliebe. Es wäre

vielleicht eine dankbare Aufgabe für die Preufsi-

schen Jahrbücher, ihn, wie in manchen Fällen

geschehen, durch Abdruck allgemeiner zugänglich

zu machen.

Tübingen. K. Jacob.

Paul Stettiner [Oberlehrer am Stadt. Realgymn. in

Königsberg i. Pr., Dr.], Der Tugendbund.
Königsberg i. Pr, Wilh. Koch, 1904. 38 S. 4°. M. 2.

Eine sehr dankenswerte, zum Teil auf einer

Nachlese aus Akten des Geh. Staatsarchivs zu

Berlin ruhende Studie, die viele der früheren

diesem Gegenstand gewidmeten Arbeiten ergänzt.

Der Verf. erklärt noch besser, als es bisher ge-

schehen, die Entstehung des Tugendbundes aus

dem Zusammenflufs ästhetisch-humaner, literari-

scher und politisch - patriotischer Strömungen.

Er setzt das Verhältnis Steins zu dem Tugend-

bund in neue Beleuchtung. Er gewährt durch

wörtliche oder im Auszug wiedergegebene Mit-

teilungen einen schärferen Einblick in die Machen-

schaften der Gegner des Tugendbundes und

in die Geschichte der Legende, die sich an ihn

knüpfte. Einige Druckfehler wie S. 18 Z. 3 das

Datum 1804 statt 1808, S. 49 die Datierung

des Beymeschen Schreibens an den König wird

der Leser leicht für die Verbesserung heraus-

finden. Über Janke vergl. noch meine »Ge-

schichte Europas« (Register Bd. 3).

Zürich. Alfred Stern.

Notizen und Mitteilungen.

>'otlzen.

Wir werden um Aufnahme der folgenden Mitteilung

gebeten: Die Stadtbibliothek Frankfurt am .Main
hat von den Erben des 1897 verstorbenen Rechtshistori-

kers Dr. jur. Wilhelm Schaeffner dahier, des Verfassers

der noch heute geschätzten vierbändigen --Geschichte

der RechtsVerfassung Frankreichs i (Frankfurt a. .M.

184Ö—50; französische Übersetzung von Boulland),

ein von jenem hinterlassenes wertvolles Manuskript zum
Geschenk erhalten. Dasselbe führt den Titel: -Innere
Geschichte des Deutschen Reiches nach Landen
und Volksstämmen im Mittelalter*. Das grofs-

angelegte neunbändige Werk behandelt die historische

Geographie des mittelalterlichen Deutschlands und be-

fafst sich insbesondere mit der Feststellung der Grenz-
bezirke. Fast vierzig Jahre hindurch hat das Werk den
.\utor beschäftigt, und das von ihm in dem Manuskript
niedergelegte Material dürfte auch heute noch für die

Erforscher dieses speziellen Gebietes vielfach von grofsem
Wert sein. Nähere Auskunft erteilt der Direktor der

Stadtbibhothek Frankfurt am Main.

Personalclironlb

.

Der Privatdoz. f. Geschichte an der Univ. Marburg
Prof. Dr. Karl Wenck ist zum ord. Honorarprof. er-

nannt worden.
Der Privatdoz. f. Gesch. an der Univ. München Dr.

Paul Darmstädter ist an das Seminar f. oriental. Sprachen
an der Univ. Berlin berufen worden, um Vorlesungen über
amerikanische Geschichte und Zustände zu halten.

X*a ericklcBcne ITcrk«.

Das rote Buch der Stadt Ulm. hgb. von C. Mollwo.
[Württembergische Geschichtsqueilen. VlII]. Stuttgart,

Kohlhammer.
Fl. .Merobaudis Reliquiae, Blossii Aemilii Dracontii

Carmina, Eugenii Toletani episcopi Carmina et Epistula.

Cum appendicula carminum spariorum ed. Fr. Vollmer
[Monumenta Germaniae historica. Auetor. antiquiss. t. XIV].
Berlin. Weidmann. M. 16.

H. Meltzer, Luther als deutscher Mann. Tübingen,
Mohr. M. 1,20.

Ad. Eier mann, Lazarus von Schwendi, Freiherr

von Hohenlandsberg, ein deutscher Feldoberst und Staats-

mann des XVI. Jahrh.s. Freiburg i. B., Friedrich Ernst

Fehsenfeid.

J. Loserth, Salzburg und Steiermark im letzten

Viertel des 16. Jahrh s. Briefe und .Akten aus der Korre-

spondenz der Erzbischöfe Johann Jakob und Wolf Diet-

rich von Salzburg mit den Seckauer Bischöfen Georg IV.

Agricola und Martin Brenner und dem V'izedomamte zu
Leibnitz. [Forschgn z. Verfassgs- u. Verwaltgsgesch. d.

Steiermark. V, 2.] Graz, Styria. .M. 4,20.

Aus Bismarcks Familienbriefen. .Auswahl für

die Jugend zusammengestellt und erläutert von H. Steüing.

Stuttgart u. Berlin, Cotta Nachf. Geb. M. 1.

Immanuel, Der russisch-japanische Krieg. 2. Heft.

Berlin, Richard Schröder. M. 2,50.

Zeitschriften.

Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des

Protestantismus in Österreich. 25. Jahrg. C. \. Witz-
Oberlin, Rückblick. — G. Loesche, Die evangelischen

Fürstinnen im Hause Habsburg; Zillerthaler- Nachlese:

Mathesiana; Eine Denkschrift über die beabsichtigte Be-

schränkung der Freiheiten der galizischen Protestanten.

— G. A. Skalsky, Zur Vorgeschichte der >evang.-theol.

Lehranstalt'- in Wien; Aus dem Amtsleben des ersten

mährisch-schlesischen Toleranz- Superintendenten. — R.

V. Höfken, Numismatische Denkmale auf den Protestan-

tismus in Oberösterreich. — J. Fr. Koch, Streiflichter

zur Geschichte des Protestantismus in Oberösterreich. —
Fr. Seile, Eine Bekenntnisschrift der Stadt Steyr vom
Jahre 1597. — J. Strnadt, Der Bauernkrieg in Ober-

österreich. — J. Loserth, Zur Geschichte der Refor-

mation und Gegenreformation in Innerösterreich. — F.

Arnold, Die Salzburger in .Amerika. — J. Kvacala,
Comeniana. — J. Polek, Die Ausbreitung des Protestan-

tismus in der Bukowina. — G. Bossert, Die Liebes-

tätigkeit der evangelischen Kirche Württembergs für Öster-

reich bis 1650. — G. Loesche und G. .A. Skalsky,
Rundschau über die den Protestantismus in Österreich

(Zisleithanien) betreffenden Erscheinungen des Jahres 1903.

Revue des Etudes hisloriques. Novembre-Decembre.

•M. Chassaigne. L'organisation de la famille et les

lettres de cachet. — .A. de .Maricourt, La succession

de .Mme la duchesse de Vendöme. — M. Prinet. Sou-

venirs et anecdotes de Joseph Bailly (1801— 1831). —
L. .Mi rot, Le Bernin (Fraschetti, II Bernini).

Stiidi storici. 13, 2. G. Manacorda, Studi di

storia scolastica e universitaria. — G. Volpe, Lombardi

e Romani nelle campagne e nelle cittä. Per la storia

delle classi sociaU, della Nazione e del Rinascimento

italiano (cont.). — S. Ni Castro, Lucca negli Ultimi anni

della Repubblica aristocratica.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Karl Rathgen [ord. Prof. l. Nationalökon. an der

Univ. Heidelberg], Die Japaner und ihre wirt-

schaftliche Entwicklung. [AusNatur und

Geist es weit. Samml. wissens-'h. gcmeinverständl.
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Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens. 72.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. VIII u. 149 S. 8».

Geb. M. 1,25.

Eine so gediegene, inhaltreiche und anschau-

liche Darstellung der wirtschaftlichen Konsoli-

dierung Japans in den letzten 40 Jahren war
geradezu ein Bedürfnis in unserer jetzt so

mächtig angeschwollenen Japan-Literatur. Durch

geschickt gewählte Vergleiche werden zunächst

die stabilen Naturverhältnisse und die Bevölkerungs-

zahlen dazu verwertet, um den Leser zu dem
richtigen Augenmafs und zur Korrektur der Vor-

stellung von dem »kleinen Japan« zu verhelfen.

Eine vorsichtige Zeichnung der hervorstechenden

Eigentümlichkeiten des Volkscharakters schliefst

das 1. Kapitel ab und betont den augenblick-

lichen Ubergangszustand von einem durch alte

Kultur erzielten Gleichgewichtszustand zu dem
gärungsvollen Individualismus des modernen Er-

werbslebens. Das 2. Kapitel erinnert an die

Entstehung des heutigen Japans als eines wesent-

lich durch politische Kräfte herbeigeführten Um-
schwunges mit dem Ziele, den Staat nach aufsen

zu sichern und im Innern zu einigen durch die

allgemeine Wehrpflicht, die zentralisierte Ver-

waltungsorganisation, eine einheitliche Staats-

polizei
,

gleichmäfsige Rechtspflege und ein uni-

formiertes Schulwesen. Als wirtschaftliche Folgen

waren Geldwirtschaft, wirtschaftliche Freiheit

und eine durch Staatshilfe in den Sattel gehobene

neue Industrie um so natürlicher, weil gewerb-

liche Schutzzölle bei Japans Eintritt in die

Kulturgemeinscbaft diskreditiert waren. Japans

Erfahrungen mit ungedeckten und unkontrollier-

baren Papiergeldausgaben und mit privilegierten

Nationalbanken werden als eine Verzögerung

des Anschlusses an den Weltverkehr dargetan;

die Aufnahme der Barzahlungen in Silber am
1. Januar 1886 und die Einführung und bis heute

erfolgreiche Behauptung der Goldwährung er-

örtert das 3. Kapitel. Dann folgen als Glanz-

punkte des Büchleins zwei Kapitel vom doppelten

Umfang der übrigen: »Die Finanzen« (IV) und

»Japan im Weltverkehr« (V). Den richtigen

Mafsstab legt der Verf. an den Ausbau des

Steuersystems heran > in dem er den für Japan

wichtigsten Preisregulator, d. h. den Reispreis

seinen Berechnungen zugrunde legt. Er kommt
»zu dem überraschenden Ergebnis, dafs, in Reis

berechnet, die Steuerlast jetzt kaum höher ist,

als Ende der achtziger Jahre bei einer Zunahme
der mittleren Bevölkerung von etwa 39,5 auf

45 Millionen«. Der Überblick über den Staats-

haushalt zieht auch die neuesten Mafsregeln zur

Deckung der Kriegsausgaben bis zu der im

November 1904 erfolgten auswärtigen Anleihe

in Rechnung. Aus den Zahlen der Handels-

statistik für Japans Einfuhr und Ausfuhr kann

man zuverlässige Schlüsse nur ziehen, wenn

man, wie der Verf., Kritik zu üben versteht, und

»feinere Bilanzberechnungen« lieber unterläfst, als

dafs man fiktive Einstellungen übernimmt. Aber
innerhalb der kritisch gesicherten Grenzen er-

zielt er durch einsichtige Gruppierung und

schlagende Vergleiche die interessantesten Re-
sultate. Man gewöhnt sich sofort an die richti-

gen Proportionen, wenn man liest, dafs die ganze

japanische Ausfuhr an Industrieartikeln aufscr

Textilwaren, also an den tausenderlei Artikeln

von Streichhölzern und Strohgeflechten bis zu

Taschenuhren und chirurgischen Instrumenten in

dem Maximaljahre 1903 nicht mehr antraf, als

die bei uns in Deutschland eingeführten Mandeln
und Rosinen. Und deshalb bei uns »ein so

ungeheures Geschrei!« Das 6. Kapitel geht mit

dem Gespenst der »gelben Gefahr« auf wirt-

schaftlichem Gebiet mit überlegener Sachkunde
ins Gericht. Leider ist der Spott der englischen

Presse über die deutsche Angst vot der gelben

Gefahr nur zu berechtigt, »Es ist merkwürdig,

dafs man in dieser Diskussion in Deutschland

jeden flüchtigen Touristen mehr beachtet, als die

vortrefflichen Berichte der deutschen Konsuln in

Japan« (S. 125). Wer sich orientieren und be-

lehren will, findet jetzt in diesem anregenden

Buche eine zuverlässige, auf den kürzesten

Ausdruck gebrachte und nach allen Seiten hin

durchdachte Darstellung des Sachverhalts.

Berlin. Ludwig Riefs,

Georg Wegener [Dr.], Tibet und die englische
Expedition. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1904.

147 S. 8° mit 2 Karten und 8 Vollbildern. M. 3.

Das Buch, in dem zum Teil eigene Beobachtungen
des Verf.s auf seiner Reise im »unabhängigen« Sikkim
verwertet werden, ist niedergeschrieben worden, als die

»diplomatisch - kriegerische Verwicklung« mit England
begonnen hatte, und auch »für den mysteriösen Priester-

staat von Lhassa« die Stunde zu nahen schien, »wo er

seine Tore dem Weltverkehr öffnen mufs«. Noch im

Nachwort konnte der Verf. mitteilen, dafs der Führer

der englischen Expedition in Lhassa eingeritten ist.

Aber mil Recht weist er darauf hin, dafs das Ziel, die

politischen Früchte der militärischen Aktion zu sichern,

noch viele Mühen kosten wird, vor allem auch, weil

der Dalailama nicht in der Gewalt des Siegers sei. Die

zukünftigen Ereignisse in Lhassa werden daher allge-

meines Interesse erwecken und Wegeners Buch aktuell

erhalten. Es ist in neun Abschnitte gegliedert. Der

erste spricht von dem Namen , den Grenzen und der

Gröfse des tibetischen Reiches, der zweite von der Ent-

wicklung unserer Kenntnis von Tibet. Die drei nächsten

behandeln die Landschaft, das Klima und die Erzeug-

nisse und die Bevölkerung des Landes. Der sechste

beschäftigt sich mit den Verkehrswegen und dem Handel,

der siebente schildert die Hauptstadt Lhassa. Nachdem
der achte eine Skizze der politischen Geschichte Tibets

bis zur Gegenwart gegeben hat, stellt der letzte das

Verhältnis des Landes zu England dar.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der letzten Sitzung der Akad. der Wiss. zu

St. Petersburg am 13. Januar hat das Mitglied Olden-

burg mitgeteilt, dafs Baron E. W. Toll und seine Ge-

nossen im Dunkel einer arktischen Nacht bei dem Über-
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gang von der Insel Bennet zu dem Neusibirischen Archipel

umgekommen sind.

(egellichaft«n and Vereine.

Gesellschaft für Erdkunde.

Berlin, 7. Januar.

Nachdem der Generalsekretär Hauptmann KoUm
den Jahresbericht erstattet hatte, hielt Prof. Dr. Alfred

Philippson (Bern) den Vortrag des .abends über seine

Reise in Kleinasien im J. 1904, die ihn durch die süd-

lich und südöstlich Smyrna gelegenen Landstriche bis

nach Lycien geführt hat. Während der Zusammen-
stellung der Karawane machte er einen Abstecher nach
Milet, um die dortigen deutschen Ausgrabungen zu be-

sichtigen. Das untere Tal des Mäander stand grofsen-

teils unter Wasser. Vermutlich war an seiner Stelle

früher ein Meeresgolf. Die Tallandschaft südlich Smyrna,
eine der fruchtbarsten , reichsten und bevölkertsten,

leider aber seit zehn Jahren durch die Reblaus im

Weinbau, einem ihrer wichtigsten Erwerbszweige, stark

geschädigte Gegend der Türkei, ist geologisch betrachtet

ein Einbruchstal, wie die meisten gröfseren Täler dieses

Gebietes. Östlich Smyrna erheben sich mächtige meso-
zoische Gebirge, die weiterhin von einer Region kristalli-

nischer Kalke abgelöst werden. Hier findet sich reich-

lich schneeweifser Marmor, und die baulichen Reste der

Vergangenheit bestehen meist aus diesem .Materiale.

Die Quellen und Bäche des Gebietes enthalten viel ge-

lösten kohlensauren Kalk und liefern vielfach prächtige

Sinterbildungen. Der allgemeine Charakter der Gegend
ist der einer ebenen Hochfläche, in der nur nach Westen
hin die Täler tief eingeschnitten sind, infolge des

Regenreichtums des Westens und der Regenarmut des

Ostens. Südlich vom Mäander findet sich eine Region
kristallinischer Schiefer. Die Oberfläche ist hier stark

gewellt, die Höhen steigen bis zu 1700 m an. Mehrfach
treten mächtige Stöcke von Granit im Gestein auf. In

der Gegend von Mughla beginnen dann halbkristalli-

nische Kalke. Das Gebirge ist reich gegliedert und sehr

arm an Quellwasser. Man ist vollständig auf das in

Zisternen angesammelte Niederschlagswasser angewiesen.

Grofsartig gestaltet sich der Steilabfall des Berglandes
zum Golfe von Kos. .'ausgedehnte Kiefernwälder be-

decken hier das fast menschenleere Gebirge. Die bei

Budrum, dem alten Halikarnassos, ansetzende Halbinsel

besteht aus vulkanischem Gestein, während sich die den
Golf von Kos südlich begrenzende Halbinsel von Mar-
maras aus Serpentin aufbaut, dessen völlig unfruchtbare

Gehänge menschlicher Siedelung so ungünstig wie mög-
lich sind. Nur die dunklen Tupfen von Kieferngruppen

beleben das öde braune Gestein einigermafsen. Gerade
hier und weiter nach Südosten ist die Küste ungemein
golfreich. Sehr wahrscheinlich handelt es sich auch hier

um Senkungserscheinungen, die möglicherweise noch in

die geschichtliche Zeit hineinreichen. Das eigentliche,

sich weiter nach Südosten anschliefsende Lycien ist ein

echtes Alpenland, sowohl durch die Höhe (über 3000 m)
wie die Wildheit des Gebirges. Sehr oft stöfst man auf

Reste der alten lycischen Kultur, namentlich auf reizvoll

auf den Zinnen der (Kalk-) Berge gelegene Felsennester.

An einer senkrechten Felswand sieht man das bekannte
Relief des »Wanderers«, einer noch der Deutung harren-

den männlichen Figur. Die Täler und Küstenstreifen

sind fruchtbar, aber sumpfig und im Sommer von un-

geheuren Insektenschwärmen unsicher gemacht. Selbst

die eingeborene Bevölkerung hält dieser Plage nicht

Stand und flieht in die mehrere Tagereisen weit im Ge-

birge liegenden Sommerfrischen. Von Lycien ist Ph.

dann nach Mughla zurückgegangen und bei einem .Ab-

stecher nach No an Malaria erkrankt, was ihn zur

Heimreise nötigte. Alles in allem, so schlofs er nach
der Voss. Z. den von zahlreichen Lichtbildern begleiteten

V'ortrag, sind die durchreisten Gegenden ihres Gebirgs-

charakters und teilweis ihres Gesteines halber wenig

für die Kultur geeignet; doch sieht man in dem regen-
reichen Westen üppigen Pflanzenwuchs, sei es in den
Buschwäldern, sei es in den Olivenpflanzungen. Ebenso
sind sie äufserst verkehrsarm, und im .•\ltertume kann
es nicht wohl anders gewesen sein. Wenn die Küsten-
bildung die Schiffahrt begünstigt, so hat diese anderseits

wegen der spärlichen Besiedelung und mangelnden
Kultivierung nichts rechtes zu tun; deshalb legten sich

die dortigen Seefahrer in früherer Zeit auf den Seeraub.
Keine einzige brauchbare Fahrstrafse durchzieht das
Land, mehrere wurden begonnen, aber nicht vollendet.

Bis zum .Mäander von N. aus sind die Griechen der
vorwiegende und einflufsreichste Teil der Bevölkerung.
Sie halten auf gute Schulen und verstehen sich dadurch
wirtschaftlich stärker zu machen. Weiter südlich treten

sie mehr und mehr gegen die Türken zurück, die

schliefslich selbst die Schiffahrt beherrschen. Die weni-

gen Griechen in den südlicheren Gegenden sind Schnaps-
trinker und sehr heruntergekommen, die Türken dagegen
von auffallender Lebendigkeit und Unternehmungslust.
Sie unterscheiden sich zudem äufserlich so wenig von
den Griechen , dafs man vielleicht annehmen darf, sie

seien griechischer Abstammung. In Milas hat sich eine

Kolonie spanischer Juden angesiedelt, die dort erfolgreich

Handel und Schiffahrt betreibt.

Xea erschienene Werke.

E. Lewy, Die altpreufsischen Personennamen. I.

Breslauer Inaug.-Dissert. Breslau, Druck von H. Fleisch-

mann.
Pierre Loti, Indien (ohne die Engländer). Übs. von

M. Toussaint. Berlin, Hüpeden & Merzyn. M. 4.

Zeitschriften.

Globus. 87, 2. B. Adler, Die deutsche Kolonie

Riebensdorf im Gouvernement Woronesch. — E. Frhr.

von Nordenskiöld, Über die Sitte der heutigen

Aymara- und Quichua- Indianer, den Toten Beigaben in

die Gräber zu legen. — C. .Mehlis, Die neuen Aus-

grabungen im neolithischen Dorfe Wallböhl bei Neustadt

a. d. H. und ihre Bedeutung für die Kulturgeschichte.

— W. Halbfafs, Der Einflufs des Genfersees auf die Be-

völkerungsverteüung in seiner Umgebung.

Geographische Zeitschrift. 11,1. K. Do ve, Grund-

züge einer Wirtschaftsgeographie .\frikas. — O. Schlü-
ter, Das österreichisch-ungarische Okkupationsgebiet und

sein Küstenland. L Einleitung. 11. Der Boden. — H.

Steffen, Neue Forschungen in den chilenisch-argentini-

schen Hochkordilleren. — A. Regel, Das ostasiatische

Küstenland zu Beginn des Jahres 1904.

Revue de Geographie. 1. Jan vier. * * *, La guerre

russo-japonaise. — R. Chelard, La Dalmatie. — J.

Im hart de la Tour, Le protectorat et les ecoles d'Orient.

— E. Oliv i er, La campagne des Coniaguis. — Ch.

Lavoipiere et A. Gilis-Bouzeran, Madagascar. —
A. Hans, Le Yucatan et le nouveau territoire de Quin-

tana Rov. — G.-N. Tricoche, La geographie ä l'ex-

position de Saint-Louis.

Bollettino della Societä geografica italiana. Gennaio.

G. Colli de Felizzano, Nei paesi galla a sud dello

Sciva. — L. de Castro e E. Oddone, Risultati delle

osservazioni meteorologiche ad Addis-.\beba ed .Addis-

Alem nel bacino dell" Hauash in Abissinia. — Comitato

permanente dei Congressi Geografici Italici. — G. L.

Bertolini, Di una misura derivata dalla particolare

condizione del suolo. — F. Poren a, Giuseppe Roggero.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

K. Haff [Dr. iur.], Geschichte einer ostale-

mannischen Gemeinlandsverfassung
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unter Berücksichtigung bajuvarischer
Weistümer Tirols, Oberbayerns und

Salzburgs. .'Vugsburg, Druck von J. P. Himmer,

[1904]. 3 Bl. u. 86 S. 8".

Der Verf. schildert in lehrreicher und über-

sichtlicher Weise die Gemeinlandsverfassung einer

der gröfsten bayerischen Genossenschaftsmarken,

nämlich der dreizehn Dörfer umfassenden all-

gäuischen Markgemeinde Pfronten, von den Zeiten

der Besiedlung durch die Alamannen bis in die

neueste Zeit herauf. Dabei zieht er auch die

Entwicklungsgeschichte der Allmendverfassung

des übrigen AUgäu, des schwäbischen Unter-

landes und ganz besonders diejenige des be-

nachbarten Nordtirol, vorzüglich nördlich des

Fernpasses, sowie die gleich gearteten Verhält-

nisse Oberbayerns, der Schweiz und Salzburgs

vergleichsweise in den Kreis seiner Untersuchun-

gen. Er bespricht zunächst die Entstehungs-

geschichte der Pfrontner Mark und ihre öffent-

lichrechtlichen Schicksale, erörtert sodann die

Rodungstätigkeit und die verschiedenen Arten

des Grundbesitzes innerhalb der Marken der in

die Untersuchung einbezogenen Gebiete im all-

gemeinen und in der Pfrontner Mark insbeson-

dere, kommt weiter auf die Überweisung von

Gemeinland in Einzelnutzung und die Heraus-

bildung von Individualeigentum, den Flurzwang,

die Zaunrechtsverhältnisse, die Rechtsverhältnisse

an den Almenden, die Genossenschaftsversamm-

lungen und die Markbeamten zu sprechen, um

mit einem Kapitel über die Zustände in der

Pfrontner Mark während des 19. Jahrh.s zu

schliefsen. Leider wurde der Arbeit, die weit

mehr als nur lokales Interesse beanspruchen

kann, die wiederholt (S.S. 11) angekündigte

Orientierungskarte nicht beigegeben.

Innsbruck. Ferd. Kogler.

Thünen-Archiv. Organ für exakte Wissenschafts-

forschung, herausgegeben von Richard Ehrenberg
[ord. Prof. f. Staatsw. an der Univ. Rostock]. I. Jahrg.,

1. Heft. Jena, Gustav Fischer, 1905. S. 1-154. 8».

Jahrg. M. 20.

Die neue Zeitschrift, auf die wir heute nur hinweisen

können, während wir ihre kritische Würdigung noch ver-

sparen müssen, gibt in ihrem Namen schon ein Pro-

gramm. Genau erörtert hat es der Herausgeber im

ersten Aufsatz des vorliegenden Heftes. Er stellt die

These auf, dafs mit den bisherigen Kauptmethoden der

wirtschaftswissenschaftlichen Forschung die wirtschaft-

lichen Tatsachen sich weder genau feststellen, noch

mit einiger Sicherheit auf ihre Ursachen zurückführen lassen.

Möglich sei dies nur mit Hilfe der exakt-vergleichenden

Methode. Die Vergleichung lasse sich zu einem exakten

Forschungsmittel nur dort entwickeln, wo die beobachteten

Tatsachen und die zwischen ihnenvorhandenen Beziehungen

mefsbar sind, Das sei aber bei den Wirtschaftswissen-

schaften der Fall. Ehrenberg geht dann auf die Wirt-

schaftseinheiten und die wirtschaftlichen Tatsachen ein,

die als Vergleichseinheiten zu benutzen sind, um dann

als den Begründer und einzigen Meister der vergleichen-

den Methode Joh. Heinr. von Thünen uns vorzustellen,

dessen System er dann klarlegt. Thünens Nachlafs ist

dem staatswissenschaftlichen Seminar der Univ. Rostock

geschenkt worden. Daneben hat das Archiv Materialien

aus landwirtschaftlichen, industriellen und kaufmännischen

Betrieben erworben, die zur Ausgestaltung der Methode

dienen sollen. Diese und andere Materialien seien syste-

matisch zu bearbeiten, um allmählich zu einer richtigen

Problemstellung zu kommen. Die neue Zeitschrift will

»ein Laboratorium sein, in dem mit möglichst vielen

wissenschaftlichen Mitteln experimentiert wird«. Zum
Schlufs kommt der Herausgeber auf den praktischen

Nutzen seiner Bestrebungen zu sprechen. — Den Inhalt

des Heftes geben wir in der Zeitschriftenschau an.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Die rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der

Univ. Freiburg i. B. hat eine Preisaufgabe über die

Zunftgeschichte Freiburgs ausgeschrieben. Gefordert

wird eine quellenmäfsige Geschichte der hervorragenderen

Freiburger Zünfte bis zur Einführung der Gewerbefreiheit

eventuell unter vergleichender Heranziehung der Zunft-

geschichte anderer südwestdeutscher Städte und mit be-

sonderer Rücksichtnahme auf Büchers Theorie der »Stadt-

wirtschaft«. Der Preis beträgt 1000 Mk. Die Arbeiten

müssen bis zum 1. März 1906 eingereicht werden; die

Verkündigung des Urteils wird am 1. August 1906 erfolgen.

Nen erschienene Werke.

Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt

Budapest. V. Jahrg.: 1902. Redigiert von G. Thirring.

Budapest, Kommunal-statistisches Bureau (in Komm, bei

Puttkammer und Mühlbrecht, Berlin). Geb. Kr. 6.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 8,1. E.Schwied-

land, Die psychologischen Grundlagen der Wirtschaft.

— E. Huncke, Die wirtschaftliche Bekämpfung der

Tuberkulose. — W. Scharling, Der nordische Verein

für gemeinsames ökonomisches Wirken. — Frhr. v. Zed-

litz-Neukirch, Bureaukratie.

Thünen-Archiv. 1,1. Die Ziele des Thünen-Archivs.

— Das Wesen der neuzeitlichen Unternehmung: I. »Kapi-

talismus«. II. Fabrikant und Handwerker. III. Aktien-

gesellschaft und Aktienrente. — Thünens erste wirt-

schaftswissenschaftliche Studien. — Aus den Betriebs-

ergebnissen eines Mecklenburgischen Rittergutes. —
Probleme: Lohnsystem und Arbeitsleistung; Direkter

Export von Fabrikanten.

Giornäle degli Econotnisti. Dicembre. A. Ber-

tolini, Osservazioni pratiche sul materiale statistico. —
A. Beneduce, Capitali sottratti all' Italia dall' emigra-

zione per l'estero. — P. Cicero, II panificio municipale

di Catania. — G. Fran90is, Russia e Giappone. —
T, Molinari, La ferrovia gratuita. — F. Corridore,

La popolazione dello Stato romano nel secolo XIX.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Wilhelm von Brünneck [ord. Honorar - Prof. f.

deutsches Recht u. Rechtsgesch. an der Univ. Halle],

Die Verbindung des Kirchenpatronats

mit dem Archidiakonat im norddeut-

schen, insonderheit mecklenburgisch-

pommerschen Kirchenrecht des Mittel-

alters. [S.-A. aus: Festgabe der juristischen Fa-

kultät der vereinigten Friedrichs -Universität Halle-

Wittenberg für Hermann Fittlng.] Halle a. S. , Max

Niemeyer, 1903. 55 S. 8". M. 1,80.

Im Mittelalter befand sich die Rechtsprechung

der bischöflichen Behörde in den Händen meh-
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rerer, den einzelnen Bezirken vorgesetzter Archi-

diakone, d. h. von Beamten, die ursprünglich

die ersten Diakone einer Kathedralkirche und

Gehilfen des Bischofs waren, später aber immer

unabhängiger von diesem wurden. Mit dem
Ausgang des Mittelalters zersplitterten sich ihre

Befugnisse, indem vielfach die Vorsteher geist-

licher Gesellschaften, z. B. der Klöster, die

Rechte des Archidiakonats für ihr Gebiet er-

warben. Seit dem tridentinischen Konzil ist

der Archidiakonat in Deutschland allmählich unter-

gegangen, und seine Geschäfte hat heute das

bischöfliche Generalvikariat; nur der Titel Archi-

diakon findet sich noch vereinzelt für die Auf-

seher mehrerer katholischer Dekanate oder in

evangelischen Gemeinden für den ersten Pfarrer.

Jene Einrichtung gehört mithin ihrem Wesen
nach in Deutschland der Rechtsgeschichte an,

und auch im Ausland hat sie nur noch geringe

Bedeutung. Die wissenschaftlichen Untersuchun-

gen über die frühere Ausdehnung des Archi-

diakonats werden indes in vereinzelten Schriften,

die in der Regel ein geographisches Teilgebiet

behandeln, fortgesetzt. So hat z. B. Hilling

im Jahre 1902 die Entstehung des Münster-

schen Archidiakonats bearbeitet. Eine Sonder-

frage, ebenfalls den norddeutschen Archidiakonat

betreffend, untersucht Wilhelm von Brünneck in

der obigen Schrift. Er geht von einer eigen-

tümlichen Erscheinung aus, auf die Richthofen

in seinen »Untersuchungen über Friesische Rechts-

geschichte« (Berlin 1882) hingewiesen hat: in

den friesischen Teilen der Diözese Münster

übten nicht Geistliche, sondern Laien, die als

Grundeigentümer den Kirchenpatronat hatten,

auch die geistliche Gerichtsbarkeit als Dekane
der Archidiakone aus. Im Anschlufs hieran

sucht von Br. an einigen Beispielen nach-

zuweisen, dafs eine Verbindung der Archidia-

konatrechte mit dem örtlichen Patronat an Kir-

chen in Norddeutschland, besonders in Sachsen,

Vorpommern und Mecklenburg, öfter vorkam,

zumeist bei Klöstern, aber auch bei den Landes-

herren. Hierbei tritt er der Annahme von Hin-

schius entgegen, dafs der Ausdruck Patronat in

den betreffenden Urkunden mit Archidiakonat

gleichbedeutend, also eine Verbindung von zwei

verschiedenen Rechten in einer Person nicht an-

zunehmen sei. Uns scheint, dafs dem Verf.

der versuchte Nachweis gelungen ist. Im ganzen

aber ist der Gegenstand der Schrift von unter-

geordneter Bedeutung.

Koblenz. G. Lüttgert.

Norges gamle Love. Anden Raekke 1388
— 1 604. Ifolge offentlig Foranstaltning udgivne

ved Absalon Taranger [Prof. f. Rechtsgesch.

an der Univ. Christiania]. I. Bd.: I. Statens Lov-
givning 1388— 1447. Christiania, in Komm, bei

Grendahl & Sen, 1904. IX u. 306 S. 8'.

Das obige Werk ist eine Fortsetzung des
von Keyser und Manch herausgegebenen, von
G. Storm ergänzten und handschriftlich er-

klärten, von E. Hertzberg mit einem Glossar

versehenen Editionswerkes, das bis zum Unions-

jahre 1387 reichte. Die Fortsetzung soll die

Zeit bis zum Gesetzbuch Christians IV. von 1 604
umfassen. Die Herausgabe ist dem bekannten

Rechts- und Kirchenhistoriker Professor Taranger
in Christiania anvertraut. Der erste Band ent-

hält die staatsrechtlich wichtigen Aktenstücke

bis zum Jahre 1447, darunter neben Gesetzen,

Verordnungen, Privilegien auch Entwürfe, Instruk-

tionen, Berichte. Bisher noch nicht Ediertes ist

nur an wenigen Stellen zu verzeichnen, im Di-

plomat. Norvegicum. bei Rydberg, in den Hanse-

rezessen und anderswo ist das weitaus meiste

bereits publiziert. Besonders stark ist der An-
teil der Hanse an den hier vereinigten Quellen.

Der Herausgeber hat zu den einzelnen Stücken

willkommene erklärende Noten gefügt und an

wichtigen Stellen Zusätze gemacht, die zum
Verständnis des Abgedruckten beitragende Ur-

kunden anfügen, oder Hinweise auf verwandte

Quellen enthalten. Der Druck ist verschieden

stark, ohne dafs sich das vom Herausgeber

verfolgte Prinzip klar erkennen läfst. Das For-

mat ist handlicher, als das der älteren Serie,

die Ausstattung gut. Dem für die norwegische

Rechtsgeschichte nützlichen Unternehmen sei ein

guter Fortgang gewünscht.

Rostock. Karl Lehmann.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. österr. Zivilrecht an der Univ.

Czernowitz Dr. M. Wellspacher ist an die Univ. Inns-

bruck berufen worden.

Die Jurist. Fakult. der Univ. Leipzig hat den Mini-

sterialdirektor im Sachs. Justizministerium Geh. Rat Jahn
zum Ehrendoktor ernannt.

Nen erseUenene Werke.

F. Kogler, Beiträge zur Geschichte der Rezeption

und der Symbolik der legitimatio per subsequens matri-

monium. Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger. M. 2.

Derselbe, Die legitimatio per rescriptum von Justinian

bis zum Tode Karls IV. Ebda. M. 3.

R. Bartsch, Eheliches Güterrecht im Erzherzogtum

Österreich im 16. Jahrh. Leipzig, Veit & Comp. M. 2.50.

Zeitschiiftea.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10,2. Wach, Schöffen

oder Geschworene. — O. Gierke, Einlösung von In-

haberpapieren durch Geschäftsunfähige. — St. Kekule
von Stradonitz, Bildung eines Staatsgerichtshofs zur

Entscheidung von Thronfolgestreitigkeiten.

Archives d' Anthropologie criminelle. 15 Decembre.

C. de Kellis-Krauz, Une lettre de Tarde. — Audif-

frent, Les races humaines. — G.-L. de Vries-Fyens,

La delinquence juvenile.
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Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Johannes Frischauf [ord. Prof, f. Math, an der Univ.

Graz], Grundrifs der theoretischen Astrono-
mie und der Geschichte der Pianetentheorien.
2. verm. Aufl. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1903.

XV u. 199 S. 8» mit 22 Fig. im Text.

Das Buch, das zur Einführung in das Studium der

theoretischen Astronomie dienen will, setzt sich aus drei

Teilen zusammen. Der erste enthält die Ableitung

der Keplerschen Gesetze, die Definition der Bahnelemente
eines Planeten und ihre Berechnung aus heliozentri-

schen Orten. Im zweiten Teil, der aus sechs Ab-

schnitten besteht, wird das Problem der Bahnbestimmung
von Planeten und Kometen aus geozentrischen Beobach-

tungen erörtert. Der dritte ist der Geschichte gewidmet.
Die Planetentheorien werden eingehend von den ältesten

Zeiten, von Hipparchs und Ptolemäus' Bestimmungen
an bis auf die neue Zeit wiedergegeben. Dem Buche
sind zahlreiche Literaturnachweise, die freilich nicht bis

auf die neueste Zeit hinabführen, beigegeben.

Gustav Jäger [aord. Prof. f. Phys. an der Univ.

Wien], Theoretische Physik. I.: Mechanik und
Akustik. 3. verb. Aufl. [Samml. Göschen. 76.]

Leipzig, G. J. Göschen, 1904. 152 S. 8» mit 19 Fig.

Geb. M. 0,80.

Jägers »Theoretische Physik« will ein Hilfsbuch sein,

das vor allem die Bedürfnisse der Techniker in den
verschiedensten Berufen berücksichtigt, sich aber auch
an Physiologen, Chemiker, Geologen, Meteorologen,

Geographen usw. wendet und schliefslich den Studieren-

den der Physik zur Vorbereitung des Studiums der Vor-

lesungen dienen soll. Aus dieser Aufgabe des Buches
ergibt sich, dal's der Verf. sich hauptsächlich bemüht
hat, alle die Begriffe, die in konkreten Fällen immer
wieder auftauchen, so wiederzugeben, dafs sich der

Studierende ihre selbständige Handhabung leicht an-

eignen kann, und jeden allgemeinen Satz, womöglich,
durch seine Anwendung auf häufig vorkommende Bei-

spiele zu illustrieren. Der voriiegende L Band der

3. Auflage, der gegen die erste keine prinzipiellen

Änderungen erfahren hat, behandelt in fünf Abschnitten

die Mechanik eines Massenpunkts, die starren Körper,

die nichtstarren Punktsysteme, die Hydromechanik und
die Akustik.

J. H. Ziegler [Dr. phil.]. Die wahre Ursache der
hellen Lichtstrahlung des Radiums. 2. verb.

Aufl. Zürich, in Komm, bei Orell Füfsli, 1905. 54 S.

8". M. 1,50.

Der Verf., der sich als Anhänger von Reichenbach
bekennt und u. a. vom »blutigen Unsinn« einer wissen-

schaftlichen Erklärung spricht, stellt zuerst (S. 7— 32)
die Ursache der bisherigen Unhaltbarkeit der wissen-

schaftlichen Erklärungen der Radioaktivität fest. Dann
gibt er eine Erklärung der verschiedenen Radium-
wirkungen.. Z. B. für die Wärmestrahlung heifst es

(S. 40): Im Radium Hegt eine »sehr dichte Elementar-

form vor, deren Dichte sich zwar zur denkbar gröfsten

erst wie 258 : 360, also ungefähr wie 5 : 7 verhält. Aus
dieser Undichte von V: folgt, dafs das Radium seinen

Raum noch nicht vollständig ausfüllt, sondern noch Ver-

tiefungen besitzt. Letztere müssen sich aber wie Täler

und Schluchten in Schatten hüllen, weil die Strahlungen

ihrer Abhänge notwendig zu massigeren , dunkleren

Kräften zusammenströmen, wobei sie natürhch an

Wucht gewinnen, was sie an Helligkeit einbüfsen. Es
entsteht so die wuchtigere Wärmewirkung. Dafs dies

tatsächlich der Fall, haben uns die Arbeiten der Radium-

forscher längst gelehrt.« Nur die »Scheinwissenschaft«

steht vor einem »unerklärlichen Rätsel«. »Wer aber

die Wahrheit verkennt, der sieht die Einheit in der Na-
tur nirgends, und so sieht er auch in diesem Fall nicht

ein, dals die kalten Bergkämme des Radiums ebenso im
Höhenlicht leuchten müssen, wie die eisigen Gebirgs-

zinnen der Alpen, so wenig als er einsieht, dafs auch
seinen dunklen Tälern warme Dünste entsteigen müssen«.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Bei der Technischen Hochschule in Danzig
soll in der Abt. für Schiff- und Schiffsmaschinenbau
eine Versuchsstation für Wasserbau und Schiff-
fahrt eingerichtet werden.

Gesellschaften and Vereine.

Berliner Mathematische Gesellschaft.

25. Januar.

Herr Schirdewahn sprach über ein besonderes
rechtwinkliges Koordinatensystem für ebene Dreiecke;

Herr Wallenberg über Konstruktionen mit Lineal und
Eichmafs sowie mit dem Lineal allein.

Deutsche physikalische Gesellschaft.

Berlin, 7. Januar.

Die Sitzung galt zugleich der Feier des fünfzigjähri-

gen Bestehens der Gesellschaft. Das Programm enthielt

nach der Voss. Z. eine gröfsere Reihe von allgemein

interessierenden Vorträgen. Prof. Pringsheim zeigte

eine künstliche Chromosphäre, eine Nachbildung der

gasförmigen, zumeist aus Wasserstoff bestehenden, meist

nur bei Sonnenfinsternissen sichtbaren Hülle der Sonne,

durch Entwicklung von Natriumdampf. Prof. Rubens
führte die Anwendung der Gasflammen zum Zweck
akustischer Untersuchungen vor. Offen brennende Gas-

flammen brennen niedriger, wenn das Gleichgewicht

zwischen dem Druck des Leuchtgases in der Gasröhre

und dem der äufseren Atmosphäre gestört wird. Bei

dem Experiment wurde nun das Gleichgewicht zwischen

Luft- und Gasdruck regelmäfsig, durch musikalische

Töne, mit denen eine abwechselnde Verdichtung und
Verdünnung der Atmosphäre verbunden ist, gestört, und
dabei bilden die niedriger brennenden Flammen ganz

charakteristische Figuren, aus denen man die Natur

der erzeugten Töne genau erkennen kann. — Prof.

Goldstein beleuchtete eine Anzahl von chemischen

Körpern durch Kathodenstrahlen. Die so beleuch-

teten, sonst farblosen Körper leuchteten im prächtig-

sten Farbenglanze, rot, grün, blau. Während aber ge-

wöhnlich zum Gelingen solcher Experimente chemisch

ganz reine Körper gehören, tritt hier das Leuchten

nur dann auf, wenn die betreffenden Körper nicht rein

sind, sondern ihnen eine fremde Substanz, eine Ver-

unreinigung beigemischt ist; diese braucht jedoch nur

ein Zehnmilliontel der ganzen Substanz zu betragen.

Man kann also durch den Versuch nachweisen, ob ein

Körper wirklich chemisch rein ist , oder ob er Spuren

einer Verunreinigung hat, die in diesen geringen Mengen
die chemische Analyse nicht auffinden kann. — Dr.

Kreusler benutzte gewöhnliche Holzkohle als Luftpumpe.

Holzkohle ist imstande, gasförmige Körper, aber auch

atmosphärische Luft in grofsen Mengen zn verschlucken.

Hier wurde nun dies Absorptionsvermögen dadurch

wesentlich gesteigert, dafs die Kohle in flüssiger Luft

stark abgekühlt war. Dann verschluckt sie die Luft so

begierig, dafs sie tatsächüch als aufserordentlich kräftige

Luftpumpe wirkt. — Dr. Precht zeigte das Spektrum des

Radiums, wie er es in Gemeinschaft mit Prof. Runge
ganz kürzlich festgestellt hat. — Prof. Miethe führte

photographische Aufnahmen in natürlichen Farben vor.

— Dann wurden hervorragende neue Instrumente und
bemerkenswerte Einrichtungen, die in allen Räumen des

physikalischen Instituts aufgestellt waren, besichtigt, wie

Röntgenbilder, Prof. v. Öttingens Momentaufnahmen von
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Explosionserscheinungen verschiedenartiger Explosions-

stoffe, Proff. Neesen und Kaufmanns Quecksilberpumpen,

die die Herstellung elektrischer Glühlampen und emp-

findlicher Rüntgenapparate schnell und bequem ermög-

lichen, Prof. Hellmanns Apparat, der die Höhe des ge-

fallenen Schnees selbsttätig registriert und Prof. Sprungs

selbsttätige Registrierung des Barometerstandes, schliefslich

Prof. Börnsteins Darstellung des Ganges von Tempera-
tur und Luftdruck.

Personalrhronik.

.*\n der Bergakad. zu Berlin ist Prof. Zickermann
zum ord. Prof. f. Elektrotechnik ernannt worden und
hat sich Oberingenieur Philippi als Privatdoz. f.

Elektrizität habilitiert.

Bei der Abt. f. .•\rchitektur an der Techn. Hochschule

zu Berlin-Charlottenburg hat sich der Assistent Ingenieur

Dr. Alexius Marx als Privatdoz. f. Heizung und Lüftung

habilitiert.

Der Privatdoz. f. Chemie an der Techn. Hochschule

in Karlsruhe Dr. Max Schwarz mann ist zum aord.

Prof. ernannt worden.

An der Univ. Zürich ist der Privatdoz. Dr. Alfred

Ernst zum aord. Prof. f. Botanik u. Direktor des

botan.-mikroskop. Laborator. ernannt worden.
Der Astronom an der Sternwarte zu Paris Paul

Henry ist kürzlich im 57. J. gestorben.

Der Prof. f. Mineral., Geol. u- Bergwerkkde an der

Polytechn. Hochschule in Delft Dr. Th. B. Behrens ist

kürzlich, 63 J. alt, gestorben.

Der ord. Prof. f. Botanik an der Univ. Genf Dr. M.
Thury ist kürzlich im 82. Jahre gestorben.

>'en erschienene Werke.

F.Linke, Luftelektrische Messungen bei 12 Ballon-

fahrten. [Abhdlgn d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen.

Math.-phys. KL N. F. III, 5.] Berlin, Weidmann.
M. 6.

A. von Koenen, Über die untere Kreide Helgo-

lands und ihre Ammonitiden. [Dieselbe Sammlung.
N. F. III, 2.] Ebda. M. 4.

Zeitschriften.

Bibliotheca mathematica. 3. F. 5, 4. P. Duhem,
Un ouvrage perdu cite par Jordanus de Nemore: le

Philotechnes. — A. Favaro, Nuove ricerche sul mate-

matico Leonardo Cremonese. — H. Bosmans, Note
sur la trigonometrie d'Adrien Romain. — A. von Braun-
müh I, Beiträge zur Geschichte der Integralrechnung bei

Newton und Ckites. — E. Hoffmann, Die Entwicke-

lung der verschiedenen Probleme der Maxima der An-
ziehung. — G. Eneström, Ein neues literarisches Hilfs-

mittel zur Verbreitung mathematisch - historischer Kennt-
nisse ; Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage von
Cantors »Vorlesungen über Geschichte der Mathematik«.

Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der
Naturwissenschaften. III, 5. Protokoll der 3. ord.

Hauptvers. d. »Dtsch. Ges. f. Gesch. d. Med. u. der

Naturwissenschaften'- zu Breslau v. 21. Sept. 1904. —
Bericht über die Verhandlungen der .^btlg. f. Wissen-
schaftsgeschichte auf dem Genfer Philosophen kongrefs.
— Der IL Intern. Kongr. für allgemeine Religions-

geschichte.

Hoppe-Seylers Zeitschriftfür physiologische Chemie.
43,5. M. Siegfried, Notiz über Lysin. — A. Schitten-
helm und E. Bendix, Über die Umwandlung des Gua-
nins im Organismus des Kaninchens. — M. Jaffe,
Über das Verhalten des p-Dimethylaminobenzaldehyds
im tierischen Stoffwechsel. — G. Moriya, Zur Kenntnis
der Milchsäure in tierischen Organen. — H. Steudel,
Zur Kenntnis der Thymusnucleinsäuren. IL — M.
Schenck, Die bei der Selbstverdauung der Pankreas
auftretenden Nucleinbasen. — J. Buraczewski und
L. Marchlewski, Zur Kenntnis des Blutfarbstoffes. III.

— H. Goldmann und L. Marchlewski, Zur Kennt-

nis des Blutfarbstoffs. IV. — V. Henriques und C.

Hansen, Ober Eiweifssynthcse im Tierkörper. — D.

Lawrow, Zur Kenntnis des Chemismus der peptischen

und tryptischen Verdauung der Eiweifskörper. II. — L,

Marchlewski, Die Identität des Cholehämatins, Bili-

purpurins und Phylloerythrins. — J. Wohlgemuth,
Über die Herkunft der schwefelhaltigen StufTwcchsel-

produkte im tierischen Organismus. IL — M. Nicioux,
Bemerkung zu der Mitteilung des Herrn Landsberg:
Über den Alkoholgehalt tierischer Organe.

Liebigs Annalen der Chemie. 338, 1. R. Scholl,
Zur Kenntnis der Nitrimine und Nitriminsäuren. — W.
Zopf, Zur Kenntnis der Flechtenstoffe. XlII. — 0.

Heikel, Über die Birotation der Galactose. — R. Beh-
rend, Bemerkungen zu der vorhergehenden Abhandlung.
— Th. Zincke, Über Dinitrophenylpyridiniumcblorid

und dessen Umwandiungsprodukte. IL

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. IH, 4.

Fr. Voss, Über den Thorax von Gryllus domesticas,

mit besonderer Berücksichtigung des Flügelgelenks und
dessen Bewegung. IL Die Muskulatur. — F. Fuhr-
mann, Der feinere Bau der Nebenniere des Meer-

schweinchens.

The Annais and Magazine of Natural History.

January. A. W. Waters, Notes on some rccent Brj'o-

zoa in d'Orbignys collection. — C. T. Regan, On a

collection of fishes from the Inland sea of Japan. — N.

Annandale, Notes on some Oriental Geckos in the

Indian Museum, Calcutta, with descriptions of new
forms. — M'Intosh, Notes from the Gatty Marine

Laboratory. — W. L. Distant, Rhynchotal notes. —
K. Andersen, Further descriptions of new Rhinolophi

from Africa. — 0. Thomas, New African mammals
of the genera Glauconycteris , Lutra, Funisciurus, .Arri-

cantis, Lophiomys, and Procavia. — R. B. Newton,
Eocene Shells from Nigeria. — H. Fulton, On new
species of Helicarion, Ariophanta, Eulota, Cyclotus,

Lagochilus, and Diplommatina. — C. J. With, On
Chelonethi, chiefly from the Australian region, in the

collection of the British Museum, with observations on

the »coxal sac« and on some cases of abnormal seg-

mentation.

Journal of the Royal Microscopical Society. De-

cember. F. W. Millett, Report on the recent Foramini-

fera of the Malay Archipelago collected by Mr. A. Dur-

rand (concL). — A. E. Conrady, Theories of micro-

scopical Vision: A vindication of the Abbe theory.

Medizin.

Referate.

Handbuch der orthopädischen Chirurgie. Heraus-

gegeben von ProL Dr. Joachimsthal. I. Lief.

Jena, Gustav Fischer, 1904. Vollst, in ca. 6 Lie-

ferungen zu M. 6.

Die vorliegende erste Lieferung des sehr willkommenen

Handbuchs enthält drei Abschnitte. Im ersten unter-

richtet J. Riedinger über das Wesen, die Ursachen und

die Entstehung der Deformitäten. Ihre mechanische

Behandlung stellt H. Krukenberg im zweiten .Abschnitt

dar. Der dritte, noch nicht beendigte, der von L. Heus-
ner verfafst ist, beschäftigt sich mit den orthopädischen

Verbänden und Apparaten.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Der aus dem Amte scheidende Düsseldorfer Landrat

Ebbinghaus hat dem Krebsforschungsinstitut der

Univ. Heidelberg die Summe von 150,000 Mark zum

Geschenk gemacht
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An den Universitäten des Deutschen Reiches sind
im letzten Sommerhalbjahre 678 medizinische Doktor-
promotionen vollzogen worden. Von ihnen entfielen

auf München 107, auf Leipzig 83, auf Kiel 56, auf
Würzburg 52, auf Giefsen 40, auf Freiburg 37, auf
Berlin 36, Tübingen 33, Halle 27, Bonn 26, Erlangen
24, Greifswald 23. Heidelberg 22, Göttingen und
Strafsburg je 21, Jena und Rostock je 18, Königs-
berg 15, Breslau 11 und Marburg 8 Promotionen.
Unter den Promovierten waren 32 Ausländer, von diesen

14 Russen, 6 Japaner, 3 Engländer, 3 Rumänen, 2 Grie-

chen und je ein Angehöriger der V'^ereinigten Staaten

von Amerika, des Staates Chile, der Niederlande und
des Orangeflufsstaates. Auffällig ist das fast völlige

Verschwinden der Nordamerikaner, was wohl mit der

Neuordnung des medizinischen Promotionswesens in

Deutschland zusammenhängt. Fünf Frauen sind promo-
viert worden, drei Deutsche und zwei Russinnen.

Personalchronlk.

Der ord. Prof. f. Gynäkol. an der Univ. Halle Dr.

Johannes Veit ist zum Geh. Medizinalrat ernannt worden.
Die Kais. Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg hat den

ord. Prof. f. Anatomie an der Univ. Königsberg Geh.
Medizinalrat Dr. L. Stieda zum korresp. Mitgl. gewählt.

Der Oberarzt der inneren Abt. des städt. Kranken-
hauses zu Köln u. Prof. f. innere Medizin an der dort.

Akad. f. prakt. Medizin Dr. Minkowski ist als Prof.

Moritz' Nachfolger zum ord. Prof. an die Univ. Greifs-

wald berufen worden, hat die Berufung aber abge-

lehnt.

Der aord. Prof. für innere Medizin an der Univ.
Heidelberg, Hofrat Dr. Wilhelm Fleiner, ist zum
Honorarprof. ernannt worden.

Den Privatdozz. Dr. Karl Kaiserling f. patholog.

Anat. und Dr. Heinrich Wolpert f. Hygiene an der

Univ. Berlin ist der Titel Professor verliehen worden.
An der Univ. Göttingen hat sich der Assistent am

physiolog. Institut Dr. phil. et med. August Pütt er als

Privatdoz. f. Physiol. habilitiert.

An der Univ. München hat sich der Oberstabsarzt
und Dozent am Operationskurs f. Militärärzte Prof. Dr.

Adolf Dieudonne f. Hygiene, der Oberarzt an der

irrenärztl. Klinik Dr. Robert Gaupp f. Psychiatrie als

Privatdoz. habilitiert.

Der Privatdoz. f. Psychiatrie und Neuropathol. an
der Univ. Wien Dr. H. v. Halb an ist als aord. Prof.

an die Univ. Lemberg berufen worden.
An der Univ. Leipzig hat sich der 1. Assistenzarzt

an der Klinik f. Hautkrankh. Dr. G. Baermann als

Privatdoz. f. Dermatol. habilitiert.

An der Univ. Bern hat sich Frau Dr. Schwenter-
Trachsler als Privatdoz. f. Dermatol und VeneroL
habilitiert

Der Prof. f. Ohrenheilkde an der Univ. Amsterdam
Dr. A. A. G. Guye ist kürzlich, 65 J. alt, gestorben.

Zeitschriften.

Die Therapie der Gegenwart. Januar. 0. Heub-
ner. Über die Behandlung der Kapillärbronchitis mit

Senfwassereinwicklungen. — H. Quincke, Enteroptose

und Hängebauch. — F. Umber, Pericardio-mediastinale

Verwachsungen und Cardiolysis. — K. Schulze, Über
Neuronal. — F. Trendelenburg, Die Erfolge der
Knochennaht bei Kniescheibenbrüchen. — P. G. Unna,
Einiges über die Lupustherapie der Zukunft und der

Vergangenheit. — F. Penzoldt, Quecksilberjodid- Jod-

kaliumlösung bei Syphilis. — G. Klemperer, Diagnose
und Therapie des Magencarcinoms.

Jahrbuch für Kinderheilkunde. 3. F. 11, 1. A.

Czerny, Zum 10jährigen Bestände der Universitäts-

Kinderklinik zu Breslan ; Die exsudative Diathese. — L.

Barten stein, Beiträge zur Frage des künstlichen

Morbus Barlow bei Tieren. — W. Freund, Zur Wir-

kung der Fettdarreichung auf den Säuglingsstoffwechsel.

— Fr. Göppert, Drei Fälle von Pachymeningitis hae-

morrhagica mit Hydrocephalus externus. — A. Hüssy,
Lähmung der Glottiserweiterer im frühen Kindesalter. —
J. Kaliski und R. Weigert, Über alimentäre Albu-
minurie. — L. Langstein und F. Stein itz, Die Koh-
lenstoff- und Stickstoffausscheidung durch den Harn beim
Säugling und älteren Kinde. — A. Orgler, Über Ent-

fettungskuren im Kindesalter. — R. Qu est. Über den
Kalkgehalt des Säuglingsgehirns und seine Bedeutung.
— A. Schütz, Zur Kenntnis der natürlichen Immunität
des Kindes im ersten Lebensjahre. — F. Steinitz und
R. Weigert, Über Demineralisation und Fleischtherapie

bei Tuberkulose. — G. Tada, Beitrag zur Frage der

Thymushypertrophie. — M. Thiemich, Über die Her-

kunft des fötalen Fettes. — R. Weigert, Über den Ein-

flufs der Ernährung auf die chemische Zusammensetzung
des Organismus.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Robert Hedicke, Jacques Dubroeucq von
Mons, ein niederländischer Maler aus
der Frühzeit des italienischen Ein-
flusses. [Zur Kunstgeschichte des Aus-
landes. Heft XXVI.] Strafsburg, J. H. Ed. Heitz

(Heitz & Mündel), 1904. X u. 290 S. gr. 8» mit

42 Lichtdrucktaf. M. 30.

Dieser Band bietet eine erschöpfende Mono-
graphie auf einem abgelegenen Gebiete. Ein

erstaunliches Mafs von Arbeit ist an ein uner-

spriefsliches Thema gewandt, ein Thema, das

bisher der eifrigen, aber beschränkten Lokal-

historie nicht streitig gemacht war. Jacqes
Dubroeucq, dessen Name kaum in der neueren

knnstgeschichtlichen Literatur zu finden ist, war
ein um die Mitte des 16. Jahrh.s in den Nieder-

landen hoch angesehener Bildhauer. Er hat an

der Grenze der Niederlande und Frankreich, in

Mons, St. Omer und Schlofs Binche mehrere

reiche, architektonisch plastische Dekorations-

arbeiten ausgeführt, von denen wenig und nichts

im alten Zusammenhang erhalten ist.

Der Verf. bringt eine Fülle von Nachrichten

aus Urkunden über diese Monumente, versucht

Rekonstruktionen und zeigt viele erhaltene Teil-

stücke in Abbildungen. Die wichtigste Schöpfung

Dubroeucqs ist die Ausstattung der Kirche

St. Wandru zu Mons.

Die Bildwerke erscheinen, etwa auf der

Stilstufe des Frans F'loris, leer, charakterlos

und von äufserHchem Schwünge. Im ursprüng-

lichen Dekorationszusammenhange mögen sie

einen wesentUch besseren Effekt gemacht haben

denn als einzelne Platten und Figuren.

Soweit die Arbeit des Verf.s sich kontrollieren

läfst, ist sie von musterhafter Genauigkeit und

Gründlichkeit. Als einziges Bedenken bleibt am
Ende die Frage, ob nicht soviel Mühe an an-

derer Stelle mit noch reicherem Gewinn aufge-

wendet worden wäre. Solange wir noch gar

so mangelhaft über die bodenwüchsige Skulptur

der Niederlande im 15. und zu Beginnn des
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16. Jahrhunderts unterrrichtet sind, erscheint

eine der italienisierenden Plastik der späteren Zeit

zugewandte Arbeit von dieser Ausdauer vielleicht

ein wenig als Kraftverschwendung.

Berlin. Max J.
Friedländer.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

KuHstgeschichtUche Gesellschaft.

Berlin, am 9. Dezember 1904.

Herr Mackowsky sprach über die Feldherren-
statuen im hinteren Treppenhause des Kaiser-
Friedrich- Museums, bisher auf dem Wilhelmsplatz.

Die Denkmäler Schwerins und Winterfeldts waren die

ersten, die Friedrich d. Gr. aufzustellen beschlofs. In

der Kabinettsordre aus Breslau vom 22. Jan. 1759 wird

der Hofbildhauer .Adam aufgefordert, Zeichnungen zu

machen. Fran^ois Gaspard Adam, geb. 1710, war seit

1747 in Berlin als Hofbildhauer mit einem Gehalt von
^000 Talern angestellt. Seine Laufbahn hatte ihn mit

meinen bedeutenden Brüdern 1729 nach Rom geführt,

wo er bei der Restauration der Polignacschen Antiken-

sammlung half, die Friedrich 1742 ankaufte. Dann
hatte er mit seinem älteren Bruder Lambert Sigisbert in

Paris an den beiden Gruppen jRetour de la chasse«

und »Peche dans la mer-- mitgearbeitet, die als Geschenke
Ludwigs XV. nach Sanssouci kamen und neben Pigalles

Figuren an der grofsen Fontäne aufgestellt wurden.

Von 1741—1746 war er in Rom Pensionär gewesen:
In den 1 1 Jahren zwischen dem 2. und dem 3. schlesi-

schen Krieg, als Sanssouci gebaut wurde, hat Adam
sich an der .Ausschmückung des Schlosses beteiligt.

Von ihm rühren dort hauptsächlich her : die Statuen

der Venus, Urania und des .Apollo in den Nischen des

Speisesaals, die liegenden Figuren der Flora und Cleo-

patra an den Enden der grofsen Terrasse, schhefslich

an der grofsen Fontäne Apollo, Juno, Diana, Jupiter,

Minerva, Mars, die alle bis 1754 entstanden sind. Der
.Auftrag zu einer Büste des Freiherrn von Cocceji von
1755 — jetzt im Kammergericht — war die letzte .Ar-

beit des Hofbildhauers. Auf die Bestellung der Statuen

für Schwerin und Winterfeldt antwortete er in einem
Brief am 27. Januar, indem er auf seine verzweifelte

Lage bei dem Ausbleiben jeder Bezahlung und auf die

UnmögHchkeit weiterzuarbeiten sehr beweglich hinwies;

mit genngem Erfolge, wie es scheint, denn er nahm
bald danach einen sog. Urlaub zum Vorwand, um sich

für immer zu entfernen. In Paris ist er dann 1761
gestorben. Die Statue Schwerins hinterliefs er bei

seinem Weggang »ebauchei, die Winterfeldts lag nur
im Entwurf vor. Sein Neffe und Nachfolger Sigisbert

Fran9ois Michel erfüllte den Auftrag, die angefangenen
Arbeiten zu vollenden, nur zum Teil. Die Statue

Schwerins wird 1768,69 fertig, die Arbeit an dem. Winter-

feldt zieht sich bis 1770 hin, wo der tfaineant; plötzlich

heimlich Berlin verliefs. Schliefslich wird die Statue

Winterfeldts nach Adams hinterlassener Zeichnung voll-

endet von den Brüdern Raentz, Johann David d. Ä. und
Lorenz Wilhelm d. J. 1777 wurde sie aufgestellt. Sie

sieht aus , wie irgend eine gleichgültige Nach-
ahmung antiker Feldherrenstatuen in einem Schlofsgarten

des 18. Jahrh.s. Die Arbeit ist flau und in den dekora-

tiven Teilen grob; wenig oder keine Bohrtechnik wurde
verwendet. Durch die Verwitterung und spätere .Abarbeitung

erscheint die Oberfläche noch verwaschener. Eine Künst-
lerinschrift ist nicht sichtbar. Weniger Realität, aber
mehr Zeitcharakter hat das Standbild Schwerins. Die
-Arbeit ist im Stofflichen und in der Bewältigung der
freilich theatrahsch gezierten Stellung interessanter. Von
der Arbeit des Bohrers ist wenig zu sehen. — Am l.

Januar 1775 wurde Jean Pierre .Antoine Tassaert, ein

Vlame von Geburt, aus Antwerpen (geb. 1729) als Hof-

bildhauer angestellt. Er erhielt danach 6000 Taler Pen-

sion, Erstattung aller .Atelier-Unkosten, für jede .Marmor-

figur in Lebensgröfse 4(XX) Taler und Anstellung auf

Lebenszeit. — .Mit den 4 mythologischen Statuen für

das Kavalierhaus in Potsdam führte sich der neue Hof-

bildhauer ein. 1779 wurde ihm das Standbild für Seyd-

litz bestellt. Am 2. Mai 1781 berichtet die Spenersche

Zeitung, dafs der König es besichtigt habe. »Die Ähn-
lichkeit der Gesichtszüge soll ungemein gut getroffen

sein, und sowohl das Hauptwerk als auch alles Neben-
werk ist mit Richtigkeit, Zierlichkeit und Fleifs ausge-

arbeitet. . . . Man bewunderte die auch dem Kleinen

einzelnen gewidmete Sorgfalt . . . Auch die Stellung des

unteren Seydlitzischen Körperteils ist realistisch genau:

die Tradition bestätigt, dafs Seydlitz in dieser Art zu

stehen pflegte« — Gleich darauf wurde die Statue

für den Feldmarschall Jakob Keith bestellt. Die erste

Skizze Tassaerts befriedigte nicht. Die daraufhin neu-

gefertigte, vom Künstler am 13. August 1781 eingereichte

Skizze wurde genehmigt. Der Wunsch des Königs in

betreff des Huts erregt Tassaert bei der Arbeit Bedenken.

Er stellt den Feldherrn gegen Friedrichs Wunsch mit

bedecktem Kopf dar. Das fertige Werk hat Friedrich

nicht mehr gesehen. Zunehmende Schwäche und Krank-

heit aller .Art machten ihn für künstlerische .Angelegen-

heiten unempfindlich. Die Statue wurde am 5. Mai

1786 ohne weitere Feierlichkeit aufgestellt. In seiner

letzten Kabinettsordre an Tassaert vom 23. Juni 1786

vertröstet der König ihn mit weiteren .Aufträgen auf

später. — Das, was Tassaerts Werke besonders richtig

erscheinen läfst, die Betonung des modernen Kostüms
— im Gegensatz zu dem antikisch-theatralischen Auf-

putz der vorangehenden Epoche — war nicht imstande,

Friedrichs Interesse zu erwecken. Seinem Geschmack
entsprach sicher mehr die ältere Art; konnte er sich

mit der neuen abfinden, so geschah es höchstens unter

dem Eindruck der französischen Kunst, die mit Houdon
sich einem milden Realismus zuzuwenden begann, wie

er sich in des französischen .Meisters Voltaire-Büste für

die Berliner .Akademie aussprach. — In diesem Realis-

mus Tassaerts fand das Volkempfinden nun auch in der

Kunst den Ausdruck, den ihm in der Literatur Gleims

»Lieder eines preufsischen Grenadiers» und Lessings

j Minna von Barnhelm t längst gegeben hatten. .Auch

der Thronfolger stand hierin zu dem Bildhauer. Wirk-

lich verdienten Tassaerts .Arbeiten alles Lob, trotz der

glatten, etwas zu eleganten Marmorausführung. Jeden-

falls erscheint Schadows Urteil über ihn als eine Un-

gerechtigkeit. Gerade die ungesuchte Art des Vortrags

und die schlichte Treue im Kostüm bezeichnen den

Anfang einer neuen Auffassung, deren Sieg er

freilich nicht mehr erleben sollte; er starb 1788.

Sein Nachfolger wird noch in demselben Jahre Gottfried

Schadow. Nachdem er sich bei Friedrich Wilhelm H.

durch die Umgestaltung des Grabmals für den Grafen

von der Mark empfohlen, erhielt er 1790 den Auftrag

zur Statue Zietens. V'on den beiden erhaltenen Skizzen

zeigt die eine, im Besitz des Grafen Zieten- Schwerin,

ihn angelehnt stehend nachdenklich, die andere, in der

Nationalgalerie, gibt ihn mit angestützter Linken, die

Rechte auf dem gezogenen Säbel, mit umgehängtem
Tigerfell. Sie gefiel den Offizieren des R^iments am
besten ; doch entschied Friedrich Wilhelm II. sich für die

andere, zu deren .Ausführung Schadow in der Kabinetts-

order vom 31. Januar 1797 die feste Bestellung zuging.

Die Bedingungen waren: 5000 Taler Honorar, 20 Mo-

nate Frist, bis alles »akademistisch« beendet sei. In der

Statue wich Schadow von den Proportionen der in Wirk-

lichkeit kleinen Gestalt ab und drückte >die Seelengröfse

durch das Handgreifliche und Sichtbares aus. Die Uni-

form gab er treu, aber ohne die Galastückc. In der Bil-

dung des Kopfs hielt er sich an das Porträt von Cuning-

ham und Tassaerts gute Büste in Wustrau. Dagegen

liefs er dem individuellen Reiz von Zietens kleiner be-

weglicher, wenngleich eingeschrumpfter Gestalt in den
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Reliefs am Sockel sein Recht. Sie geben sehr realisti-

sche Szenen aus seinem Leben : Die kriegerische Begeg-
nung mit seinem Lehrmeister Baronay; die Affaire von
Katholisch Hennersdorf und die Schlacht bei Torgau.
Hier zeigen sich die ersten glänzenden Resultate der
Studien, mit denen Schadow von jeher den »vielen

Mouvements, die das Pferd macht«, beizukommen bemüht
war. Die Frontseite des Sockels schmückte in dekorativer

Drapierung die Tigerdecke. — Unter Friedrich Wilhelm
III. erhielt er den Auftrag zu einer Statue des Fürsten
Leopold von Dessau. In Dessau, wo er des Fürsten
Bild von Pesne »in seiner Uniform und nicht zugeknöpfter
Weste« ansah, war seine erste Tonskizze entstanden.

Der König wünschte die Abänderung der Uniform »wie
sie der Fürst selbst eingerichtet habe und wie sie noch
heut getragen werde«. Schliefslich legte Schadow zwei
ziemlich gleiche, nur in der Kopfhaltung abweichende
Skizzen vor. Der König stutzte vor den Allegorien

der Viktoria und Borussia am Sockel: »Sie woliten dies-

mal nicht solche Basrelief machen, wie bei Zieten ?«

Die Königin liefs Schadow hereinrufen und erklärte sich

sehr entschieden für das moderne Kostüm: »Ich be-

greife nicht, wie es noch Menschen gibt, die darüber
schreien. Wenn mein Mann griechischen oder römischen
Generalen Statuen setzen wollte! er will aber preufsische!«
— Schliefslich sollten Hut und Stiefeletten, wie der Fürst

sie trug, beibehalten werden. Der Eichenzweig am Hut
sollte an den Tag von Kesselsdorf erinnern, wo die

Leute des Fürsten ihn als Abzeichen trugen. — Als
1859—61 alle Marmorfiguren auf dem Wilhelmsplatz

durch Bronzekopien ersetzt wurden, stellte man auch
von Leopolds Statue eine Replik auf. Dabei wurde sie,

ursprünglich kleiner als die anderen, ihnen in den Pro-

portionen gleich gemacht und der Baumstamm fort-

gelassen. So macht sie den ungünstigen Eindruck. —
Inmitten seiner Getreuen sollte auch Friedrich sein

Denkmal erhalten. Schon bei seinen Lebzeiten war
der Gedanke oft erwogen, vom König aber abgelehnt

worden. Bald nach seinem Tode regten sich die Wünsche
nach seiner Verherrlichung aufs neue. Durch das be-

geisterte und energische Wirken des Ministers v. Hertz-

berg erhielt zuerst Pommern sein Denkmal in Stettin.

Am 3. August 1791 wurde Schadow damit beauftragt,

am "10. Oktober 1793 war bereits die Enthüllungsfeier.
— Die Statue zeigt den König im historischen Kostüm,
aber mit Hermelinmantel, der für den grofsen Mafsstab
von Schadow mit Bedacht gewählt war, um den Ein-

druck der Dürftigkeit in dem Kontur zu vermeiden. Die

Arbeit zeigt viele Bohrlöcher. Schadow zählte selbst

das Werk nicht zu seinen gelungenen Arbeiten. Im
Jahre 1877 hat man die Marmorstatue durch einen

Bronzegufs ersetzt, das Original ins Ständehaus zu

Stettin gebracht. Das Postament, das auch wegen seiner

schönen lateinischen Inschrift gerühmt wurde, scheint

verschollen. Das Friedrichsdenkmal für Berlin hat dann
seine eigene, vom Wilhelmsplatz losgelöste Geschichte

gehabt. — Die Aufstellung der Statuen im hinteren

Treppenhaus des Kaiser-Friedrichs-Museum, wohin man
sie aus dem Kadettenhaus von Lichterfelde geholt hat,

lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf sie. Die Statue

Friedrichs ist eine Kopie des Stettiner Standbildes und
nie für diesen Kreis berechnet: der Dessauer sollte schon

durch seine gänzlich abweichenden Dimensionen aus der

Reihe ausscheiden. — Die Figuren, die für freie Auf-

stellung in geringer Höhe gearbeitet waren, stehen jetzt

unter Oberlicht in spiegelnden, schreiend farbigen

Nischen, deren Reflexe die Marmorwirkung beein-

trächtigen, auf unpassenden Sockeln, die sie in der

dem Betrachter aufgedrungenen Untersicht überschneiden.

So sind sie an ihrem heutigen Platz in jeder Beziehung

beeinträchtigt und ihrer alten glänzenden Wirkung beraubt.

Personalchronik.

Der Direktor des Römer-Museums in Hildesheim Dr.

Achill Andreae ist kürzlich, 55 J. alt, gestorben.

Nea erschienene Werke.

M. Wosinsky, Die inkrustierte Keramik der Stein-

und Bronzezeit. Berlin, A. Asher & Co. M. 20.

B. Daun, Die Kunst des 19. Jahrh.s. Ein Grund-
rifs der modernen Plastik und Malerei. Lief. 1. 2. Char-

lottenburg, Georg Bürkner. Je M. 1,20.

W. Waetzoldt, Das Kunstwerk als Organismus.
Leipzig, Dürr.

W. Alt mann, Richard Wagners Briefe nach Zeit-

folge und Inhalt. Leipzig, Breitkopf & Härtel. M. 9.

Zeitschriften.

American Journal of Archaeology. October-Decem-

ber. C. S. Fisher, The Mycenaean palace at Nippur.
— F. B. Tat bell, Some present problems in the history

of Greek sculpture. — Alice Wal ton, »Calynthus« or

Calamis. — T. W. Heermance, Excavations in Co-

rinth in 1904.

Inserate.

Ein alter angesehener Verlag mit nur erstklassigen

Autoren wünscht das Gebiet vorneliiuer Belletristik

(Novellen und Romane) weiter auszubauen, und ersucht da-

her Schriftsteller von Namen um gefällige Einsendung von

Manuskripten nach vorhergegangener Anfrage unter Chiffre

„Erstklassig looo" (durch Vermittelung der Geschäftsstelle

dieses Blattes).
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^^^^ UerUd oon B. 6. Ceubner in Ceipzig.

D
a$ mftfelmccrgebiet. Uon

Prof. Dr. Alfred Pbilippson.
Seine geogr. u. kulturelle eigenart. mil Q Jiguren im Cext.

13 Ansichten und 10 Karlen auf 15 Cafcin. 6r. $. 6eb. 6 IHk..

geb. 7 mk. •.^».^-^.^-•-^-^-^^ ^

^!J)Q« üorlicgenbe 3Beit eignet ficfi üorjüglid), um einem

weiten Greife aUgemein ©ebilbeter eine SJoiiieaung Don bem

ju geben, na§ ©eogrop^ie Ijeute ift, namentlich aber ber

fletig mac^ienben 3al)l ber Sefuc^er be§ iKittelmeergebieteS

ein tieferes SBerjiänbniS für haS, voaS fte fe^en, ju erf^licgen.

3eber foßte Ttd) ba§ 33ud) als grgdnäung feines gteifelianb»

bud)S mitneljmen, unb bie iBibliottjefcn unferer giunbteife»

bonipfer foütcn eS in mehreren ©jemploren entölten

5hicf) bem 4)iitorifer, bem Äultur^ifiorifer, bem Sojiologen

bringt baS Sucf) bebeutenben ©eroinn. . . . 2;ie iBilber finb

oorgüglic^ gercäblt unb gut ausgeführt, bie Aorten fe^r flare

SBeranft^aulic^ungen beS 2;ejteS."

(^rof. Dr. Zi). gif(^er in ber Seutf(f)en ?iteratur;eitung.)

„ajiöge baS liebenSrcürbige, ijon iebem unnötigen roiffen»

i'tfiaftlidien ^ßaHaft freie unb baBei bo^ burc^ unb burc^

anffenfc^aftlidie Heine 23erf oon allen benjenigen gelefcn

merben, bie eine 9?eifc nac^ irgenb einem ber 2)tittelmeer=

Idnber onjutrcten beabfic^tigen , bamit fie einen über bie

ginjelljeiten ^inauSge^cnben , rca^rtjaft geograpfiifc^en Über»

bticf geroinnen; fte «erben bann imfianbe fein, bie ]ai)U

reichen etnjeterfd)einungen Don ^ö^eren ©eftc^tSpuntten auS

gu betrachten unb mit roirflic^em SBerfiänbniS bem ®e»

famtbilbe einjuorbnen öerfte^en.

(2lnnalcn ber §^brograp^ic unb SKaritimen 3)ieteorologie.)

Die natur In der Kun$t. Uon

Prof. Dr. T. Rosen, fj^ u^
mit über 100 Abbildungen, üorncbm geb. 12 IHk. --•«--•

„(5s ifl ber erfte, mit jureic^enben ^Kitteln unternommene
3?erfuc^, boS 3?ert)ältniS ber Äünftler jur 9iatur für einige

|)auptcpO(^en ber SRolcrei in facijlic^em (Singe^en auf bie

eingig ma^gebenben 3)o!umente, bie Äunftroerfe, erfd)5pfenb

baräuftetlen. . . . 9tofen fd)reibt ni^t bloß für ben funfi-

biftorifc^en gac^mann, fonbcrn er forbert ben gebilbeten

i'efcr JU einem ®ange burc^ bie ©efci^ic^te ber 3}Jaterei auf,

bei bem er ibm manche überrafc^enbe , neue ^erfpeftioen

unb manchen tieferen Sinblicf gu eröffnen weiß.

(iBreSlauer 3citung.)

Unser Uerbältnis zu den h\h

denden Künsten, m m
Don Prof. Dr. fl. Scbmarsow. Gebettet m.z-,
gebunden mk. 2,60. «-•^-•«.-»^^•^-•^^^^•«^ .»«.•-•

„Sie fec^S 3>orträge bilben ben roertuoöfien ^Beitrag jur

Literatur über bie Äunfterjie^ungSfrage. ©d)marfon) ent=

roicfelt feine 2tnfc^auung über baS SSer^ältniS ber fünfte

jueinanber, um ju geigen, roie jebe eingclne einer befonbcren

Seite ber menf(^lid^en Crganifotion entfprec^e, roie eben

barum aber auc^ aöc eingelnen Sünfic eng miteinanber

Dertnüpft fmb, ba fie oDe öon bem einen menfcf)li(^en Cr»
ganiSmuS ausfiro^ten. ©o tritt benn Sdjmarforo ouc^ für
bie ©rjie^ung beS gangen ^Wenfc^en gur fünfilcrifd^en i8e=

tötigung ein. . .
."

(*ßrof. Dr. Äau^fc^ i. b. Seutfc^. Sitjtg.)

Der Städtebau nacb kiinst-

leriscben Grundsätzen. ^
Uon Regierungsrat Caniillo Sitte. €in

Beitrag zur Cösung moderner 5^ragen der

J!rd)itektur und monumentalen Plastik. Jir

mit 4 l)eliogravüren und 109 Illustrationen und Detail'

planen. 3. Auflage. 0eb. 5 mk. 60 Pfg.. in RIbfr. geb.

7 mk. (Uerlag von Carl Öraeser & Co., CUien.) ••••••

3n biefcm Serfe, irelc^e« überall bie größte aufmerffom»

feit erregt unb aüfeitig bie günfiiflfic Beurteilung gefunben

bot, unternimmt eS ber befannte SSerfaffer, bei einer Weibe

olter ^tafe» unb ©tabtanlogen bie Urfoc^e ber fc^önen SBir»

hing gu ergrünben, babei Don ber Anficht auögebenb, bog

bie Urfac^en, loenn fie richtig erfannt roerben, eine Sleilje »on

Siegeln barflellen roürben, an beren ^onb man bei raobernen

Einlagen ä^nlit^e fflnfilerifi^ fc^öne SBirfungen ergielen fönne.

Die Renaissance in Tlorenz

und Kont. Uon €. Brandig

Professor an der Universität ßöttingen.

Zweite Auflage. 6eb. mk. 5., gesci)mackv. geb. 6 mk.

„ffiir t)9,ben ein gang Dortrefflic^eS 8u(^ Dor un«, bo«,

mit roeifer öfonomie ben reichen Stoff beberrfdjenb, weiteren

greifen ber ©ebilbeten, bie iaS SePürfni« emofinben, sie

unfierblit^e Sunfi ber italienifc^en 3ienaiffancc im 3ufammen»
^Qug mit ber ^iit^e^i^ii^u, Don ber fte abbängig ifi, ga be»

greifen, nur lebhaft empfohlen roerben fann."

(Söln. 3eitung. 1900. 9h:. 48B.)

„3m engflen 9iQum fiellt fic^ bie geroaltigPe 3eit bar,

mit einer Ätaft unb ©ebrungenbeit. (gc^Önbeit unb Äürge

t)t:9 auSbrucf«, bie tlajfifi^ ift."

(2)ic 5«ation. 190O. 9?r. 34.)

„33ranbiS SBu^ bietet Dor allem ^öt^ft lebenbigc

©c^ilberungen ber fübrcnben ^erfönlit^feiten ; bie ©teDe

über 2}äc^elangolo gehört gum Sefl:en barin unb geigt am
ftärfften DoIteS ajiitempfinben unb tiefeS einbringen."

föifioriicfie geitfc^rift.)

as moderne Ttaliem Uon

Pietro Orsi* m fj^ m
0esd)id)te der letzten 150 ]abre. übersetzt

von J. 60 et 2. Geheftet 5 mk. 60 Pfg., vorncbm geb.

6 mk. 40 Pfg. ^ •- #» » .»«^^»<..>«^^»».»^.>».>«>^

„ . . . ©D ifi benn bie beutfc^e 3tuSgabe in jeber 33«*

gie^ung bagu angetan, bem fdjönen Otogen unb feiner @e.

fcfiic^te in ben legten anbert^alb ga^r^unberten neue greunbe

gugufü^ren." (Scipgiger ^fi^ung. 1903, 3hr. 44.)

„Stuf ftreng roiffenfc^oftlic^er ©runblagc ifl ^ier baS

gefamte gebrucft Dorliegenbe aiJateriol für bie potitifc^e

®efd)ic^te Italiens in ben legten anbert^alb ^abr^unbcrten

gu einem organifd)en ©angen Derarbeitet. 2aS ©(^lußfapitel

bietet bann in großen Q^in einen Überblicf über bie ^upt«

erfc^einungen auf ben (gebieten Don Äunfi unb Siffenfcfiüft.

SaS gange iBuäf geic^net ftc^ baburc^ auS, boB, um eine

trocfene 2tufgäfjlung ber Säten unb Sreigniffe gu Demteiben,

in öu^erft gefc^tcfter Seife StuSgüge aus pohtif<^ wichtigen

®ebid)ten, ^arlamentSreben unb d^nlic^em in bie SarfieOung

Derflo^ten fmb. Sin anberer ^Jorgug CrfiS t^ ber, bap er

eine einfeitige ^orteinabme gu oermeiben unb ben politift^en

Sbeen unb ißefirebungen üifagginiS, goDourS, ©oribülbiS,

SriSpiS u. 0. gleichmäßig gereift gu roerben fuc^t."

(2)eutf(^c giteroturjcitung.)

D
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neue Bücbcr und fortsetzuttdcn au$ dem

Uerlage von B. 6. Ceubner m Leipzig.

Klassische Jlltertuni$wi$$en$cbaft.

Berger, Prof. Dr.E. H., mythische Kosmo-
graphie der Griechen. (A. u. d. T. : Aus-
führliches Lexikon der griechischen und
römischen Mythologie, herausgegeben von
W. H. Röscher. Supplement.) Lex.- 8,

Geh. 1 Ji 80 4.

Röscher, W. H., die Sieben- und Neun-
zahl im Kultus und Mythus der Grie-

chen. Nebst einem Anhang: Nachträge
zu den „Enneadischen und Hebdomadischen
Fristen und Wochen«. (Des XXIY. Ban-
des der Abhandlungen der philologisch-

historischen Klasse der Königl. Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften Nr. I.)

Lex. -8. Geh. 4 Ji.

Bibliotheca scriptorimi Graecorum et

Eoinauorum Teiibueriana.

Georgii Monachi Chronicon. Edidit Ca-
rolus de Boor. Vol. IL Textum genui-

num inde a Vespasiani imperio continens.

8. Geh. 10 Jt-

Diesem Bande liegen die dem I. Bande ror-
zuheftenden Bogen a—f (pag-. I bis LXXXIV) bei.

Bacchylidis carmina cum fragmentis. Ter-
tium edidit Fridericus Blass. 8. Geh.
2 ^ 40 ^, geb. 2 Ji 90 ^.

Flaut!, T. Macci, comoediae. Ex recen-

sione Georgii Goetz et Friderici
Schoell. Fase. II: Bacchides, Captivos,

Casinam complectens. Editio altera emen-
datior. 8. Geh. 1 ^ 50 ^, geb. 1 Ji 90 ^.

Prodi Diadochi in Flatonis Timaenm
commentaria. Edidit Ernestus Diehl.
Vol. IL 8. Geh. 8 Jt

,
geb. 8 Ji 60 4.

Schülerpräparationen zu lateinischen

und griechischen Schriftstellern.

Fräparation zu Ciceros Rede gegen Verres,
Buch V, von Professor F. Wunder in

Heilbronn a. N. Gr. 8. Geh. 60 4.

Fräparation zu Q. Horatius Flaccus' Sa-

tiren von Professor Dr. H. Ludwig. 2.

Heft: Buch IL Gr. 8. Geh. 60 4.

Fräparation zu Ovids Metamorphosen von
Professor Dr. 0. Stange. 1. Heft: Buch
I, 1—451, 748—758; Buch II, 1—408 (De-
lectus Siebelisianus 1—4.) Gr. 8. Geh. 50^.

Uniper$ität$we$en.
Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch geordnetes Verzeichnis der bis

Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche Üniversitätswesen.

Im Auftrage des preußischen Unterrichts-Ministeriums bearbeitet von Wilhelm Erman
und Ewald Hörn. Zweiter, besonderer Teil, unter Mitwirkung von W. Erman
bearbeitet von E. Hörn. Lex.-8. Geh. 40 Jii geb. 46 Ji.

Uolk$Dildung$we$en. Deutsche Literatur.

icutfdjc Sirf)tcr bcs ncunjcl)ntEn |al)r^nbcrts.

Sift^etifc^c (Svläutevungen ' füt ©c^ule unb §nu^.

^ernuggegeben Don ^vofeffor Dr. Otto 89 on.

^e[t 15: ^aul %t\)\t, ^olbcrß. SSon ^vof. Dr.
§einr. ®loel tu Senior. 8. @e^. 50 4.

§eft 16: J^ronj frillporjcr, Sibuffo. 2;raucr»

fpiet in 5 Slufjügcn. 3Son ^rof. Dr. 9?tc^nrb

m. aJJe^er in Berlin. 8. ®e^. 50 4.

^eft 17: |l)cobor §t(Jr«t, ^olc ^opJJClif^iäler;

ein Itittcr 9Jiufifant. 23on Dr. Otto
gabenborf in ßeipjig. 8. %t% 50^.

§eft 18: 1. 1. glct)cr, bcr ^eilige. 5ßon Dr.

ÄnrI (Srebnev in Jüterbog. 8. ®e^. 50^.

§eft 19 : Pill)clm Kaabc, alte tieftet. SSon ^rof.

^.® erb er inetavgavb t.^. 8. ®e^.50^.

§eft 20: gbolbcrt §tifter, Stubien. 93on Dr.

»Jubolf 5üvft. 8. %t% 004.

§tttitls'W\x{5 beutfrfjcs gcfebud). 3n üiev Jteilen.

^evQuggegeben oon (iL 33urf^nrbt, ^. ßna§,
@. i^ijcöer unb St. 2luerbac^, SReftoren in

@evn. ^ttJetter Xtxl 33ierte, uoüftänbig neu

bearbeitete Sluftage. 3)Jit 6 Silbern Don O.
©c^iüinbraj^eim. ®v. 8. ®eb. 1 Ji 60 4.

Bericht über die Verhandlungen der Ta-
gung für YOlkstümliche Hochschulvor-
träge im deutschen Sprachgebiete.
(Erster deutscher Volkshochschultag am
19., 20., 21. März 1904 in Wien. Ver-
anstaltet vom Ausschusse für volkstüm-

liche üniversitätsvorträge an der Wiener
Universität und vom Verbände für volks-

tümliche Kurse von Hochschullehrern des

Deutschen Reichs.) Gr. 8. Geh. 2 c/fi

50 4.
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Hun$tge$cbicMe.
(Quellenschriften für Kunstgeschichte und Knnsttechnik des Mittelalters und der

Neuzeit. Neue Folge.

Band XIII: Hampe, Dr. Th., Nürnberger Ratsverlässe über Kunst und Künstler
im Zeitalter der Spätgotik und Renaissance (1449—1618). III. Band: Per-

sonen-, Orts- und Sachregister. Gr. 8. Geli. 5 JC-

tnatbcmatik. Uersicberungswesen.
Klein, F., und E. Riecke, neue Beiträge

zur Frage des mathematischen und
physikalischen Unterrichts an höheren
Schulen. Vorträge, gehalten bei Ge-
legenheit des Ferienkurses für Oberlehrer

der Mathematik und Physik, Göttingen,

Ostern 1904. Enthaltend Beiträge der

Herren 0. Behrendsen, E. Böse, E.

Götting, F. Klein, E. Riecke, F.

Schilling, J. Stark, K. Schwarz-
schild. Teil I. Mit 6 Figuren im Text.

Gr. 8. Geh. 3 Ji 60 ^.

[Den II. Teil bildet: ScliilliD?,

Anwendnng'en der darstellenden Geometrie;

dieses siehe weiter unten.]

— do. komplett. Mit zahlreichen Figuren

im Text und auf 5 Doppeltafeln. Gr. 8.

Geb. 8 Ji 60 ^.

Schilling, Friedrich, über die Anwen-
dungen der darstellenden Geometrie,
insbesondere über die Photogramuietrie.
Mit einem Anhang: "Welche Vorteile ge-

vrährt die Benutzung des Projektionsappa-

rates im mathematischen Unterricht? Vor-
träge, gehalten bei Gelegenheit des Ferien-

kursus für Oberlehrer der Mathematik und
Physik. Göttingen, Ostern 1904. Mit 151

Figuren u. 5 Doppeltafeln. Gr. 8. Geb. 5 Ji.

ßnltiu. ß., Seminnrle^rer in ßöpenicf, unb p.
filoiroalb. Seminnrieijrcr in Äönigdbcrg ^m.,
Sammlung bon Aufgaben oug ber ^nt^metif,

2;rtöonomctnc unb Stereometrie mit ja^lreic^en

2lniiienbungen au« ber '^Uanimctric unb "^^Ijtifif

für Seminare unb ^raparonbeunnftolten. Unter

3u(}runbelegung ber ü)?üüer * ^utneroSf^fc^en

Stufgabenfammlung %t\{ I, narf) bcn preu§t-

jcften Sebiplänen oon 1901 bearbeitet, ßrjter

%t\i: ^'ivc bie erfte Slaffe ber '^räparanben»

anftalten. ^votxxt, oerbefferte Sluflagc. ®r. 8.

®eb. 1 Ji 40 ^.

Girndt, Professor Martin^ Königl. Ober-
lehrer zu Frankfurt a. 0., Raumlehre für
Baugewerkschulen nud verwandte ge-

werbliche Lehranstalten. Zweiter Teil:

Körperlehre und Dreiecksberechnung. Mit
72 Figuren im Text und 121 der Bau-
praxis entlehnten Aufgaben. Zweite, um-
gearbeitete und vermehrte Auflage. Gr. 8.

Geb. 1 Ji 40 4.

Manes, Alfred, Versicherungswesen. (Teub-

ners Handbücher für Handel und Ge-
werbe, herausgegeben von Präsident van
der Borght-Berlin, Prof. Dr. Schu-
macher-Bonn und Regierungsrat Dr.

Stegemann- Braunschweig.) Gr. 8. Geh.

9 Ji 40 ^; geb. 10 Ji.

B. 6. teubner.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ANSCHAULICHE GRUNDLAGEN
DER MATHEMATISCHEN ERDKUNDE

ZUM SELBSTVERSTEHEN UND ZUR UNTERSTÜTZUNG DES
UNTERRICHTS.

Von DR KURT GEISSLER.
Mit 52 Figuren im Text. [VI u. 199 S.] gr. 8. 1904. In Leinw. geb. .Mk. 3.—.

Der Unterricht in mathematischer Erdkunde hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil

die Anschauung mangelhaft ist. Kurze Leitfaden einerseits und mathematisch schwierige Bücher

können in dieser Beziehung nichts helfen. Das Buch will durch möglichste Gründlichkeit und Klarheit,

die nur bei leichtgefaßtem Eindringen bis in die Einzelheiten der Anschauung erreicht wird,

den Unterricht der höheren Schulen stützen; es ist dem Schüler derselben beim Alleinlesen verständlich

und soll zum ausführlichen Nachlesen während des Unterrichtes dienen. Aber es eignet sich auch

besonders als Schulbuch für Realschulen, Mittelschulen, Seminarien, höhere Mädchenschulen;
mit Benutzung seines völlig zusammenhängenden Unterrichtsganges sind bereits jahrelang

hervorragend gute Resultate erreicht worden.
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Verlag von B. G. Teubiier in Leipzig.

£ehrbuch

9er Cxperimentalphysik
von

Dr. Adolph Wüllner,
Prof. d. Physik an der Königl. Technischen Hochsch. zu Aachen.

Fünfte, vielfach umgearbeitete und verbesserte Auflage.

4 Bde. gr. 8. geh. M 56.—, in Hfzbd. Jl 64.—.

I. Band. Allgemeine Physik und Altnstik. Mit 321 in den
Text gedruckten Holzschnitten. [X u. lOOO S.l 1895.
M 12.—, in Hfzbd. M 14.—.

11. — Die Lclirc von der Wärme. Mit 131 in den Text ge-
druckten Abbildungen und Figuren. [XI u. 936 S.]

1896. M 12.—, in Hfzbd. Ji 14.—.
ni. — Die Lelire rem Mag-netismns und von der Elektricität

mit einer Einleitung: Grundzüge der Lehre vom Po-
tential. Mit 341 in den Text gedruckten Abbildungen
und Figuren. [XV u. 1415 S.] 1897. M 18.— , in

Hfzbd. M 20.—.
IV. — Die Lelire Ton der Strahlung. Mit 299 in den Text

gedruckten Abbildungen u. Figuren u. 4 lithogr. Tafeln.
[XII u. 1042 S.] 1899. M 14.— , in Hfzbd. M 16.

—

„Wüllners Physik ist noch immer das inhalt reichste,
dem Aufschlufssuchenden nach jeder Richtung hin
zuverlässigen Aufschlufs bietende Werk unserer
Zeit. Die Verlagshandlung hat demselben, wie schon bei früheren
Auflagen, eine würdige Ausstattung zuteil werden lassen. Dafs
ein Lehrbuch , das wie das vorliegende alle Fortschritte der
Physik getreulich verzeichnet und eingehend klarlegt, auch in
dieser neuesten Auf läge in keiner Lehrerbibliothek fehlen
darf, ist selbstverständlich."

(Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulwesen, 1899, 11/12.)

„Referent freut sich, das Urteil, welches er im Jahre 1895
über den ersten Band der Neuauflage aussprach, nun auf das
vollendete Werk ausdehnen zu können. Jeder Lehrer der Physik
wird das ihm unentbehrlich gewordene Lehrbuch Wüll-
ners in der neuen, dem heutigen Stande unseres Wissens ange-
pafsten, mit gediegener Sachkenntnis, anerkennenswerter Mühe
und grofser Sorgfalt bearbeiteten Auflage nun doppelt schätzen
und aus ihm erheblichen Gewinn für eigene Arbeiten und die
Zwecke des Unterrichtes ziehen."

(Zeltschr. f. d. Bw., Jahrg. XXV, Nr. 5.)

Kepertorium

9er höheren jViathematik
(Definitionen, Formeln, Theoreme, Literaturnachweise)

Ernesto Pascal,
ord. Prof. an der Universität zu Paris.

Autor, deutsche Ausgabe von A. Schepp in Wiesbaden.

In .2 Teilen.

LTeil: Die Analysis. [XII u. 638 S.] 8. 1900. Biegsam in

Leinwand geb. M 10.—

.

IL „ Die Geometrie. [X u, 712 S.] 8. 1903. Biegsam in

Leinwand geb. M 12,—

Der Zweck des Buches ist, auf einem möglichst kleinen Kaum
die wichtigsten Theorien der neueren Mathematik zu vereinigen,
von jeder Theorie nur so viel zu bringen, dafs der Leser imstande
ist, sich in ihr zu orientieren, und auf die Bücher zu verweisen,
in welchen er Ausführlicheres findet.

Für den Studierenden der Mathematik soll es ein „Vademecum"
sein, in welchem er, kurz zusammengefafst, alle mathematischen
Begriffe und Resultate findet, die er während seiner Studien sich
angeeignet hat oder noch aneignen will.

Die Anordnung der verschiedenen Teile ist bei jeder Theorie
fast immer dieselbe: zuerst werden die Definitionen und Grund-
begriffe der Theorie gegeben, alsdann die Theoreme und Formeln
(ohne Beweis) aufgestellt, welche die Verbindung zwischen den
durch die vorhergehenden Definitionen eingeführten Dingen oder
Gröfsen bilden, und schliefslich ein kurzer Hinweis auf die Lite-

ratur über die betreffende Theorie gebracht.

Vorlesungen

Über Sechnische jVlechanik

in vier Bänden.

Von

Dr. August Föppl,
Professor der Mechanik u. Vorstand des Mechan.-Techn. Labora-

toriums an der Techn. Hochschule in München.

L Band. Kinfiihrung in die Mechanik. (1. Aufl. 1898.) 2. Aufl.

1900. Preis geb. M 10.—.

IL „ Graphische Statik. (1. Aufl. 1900.) 2. Aufl. 1903. Preis
geb. M 10.—.

IIL „ Festigkeitslehre. (1. Aufl. 1897.) 2. Aufl. 1900. Preis
geb. M 12.—.

iV. „ Dynamik. (1. Aufl. 1899.) 2. Aufl. 1901. Preis geb.
M 12.—.

Preis des ganzen Werkes in vier eleg. Leinwd.-Bänden 44.-.

Herr Geheimrat Professor Lampe von der Technischen Hoch-
schule in Berlin schreibt:

„Wie bei der Anzeige des zuerst erschienenen dritten Bandes
bemerkt wurde, ist die Föpplsche Bearbeitung der Mechanik da-
durch ausgezeichnet, dafs die Darstellung von grofser Einfachheit
und Klarheit ist, das Hauptgewicht in die ßegriffsbildung gelegt
wird; durch Vermeidung verwickelter analytischer Betrachtung
wird der Raum gewonnen zur eingehenden Erörterung und Ver-
tiefung der Grundanschauungen auf physikalischer Basis. Diese
Eigenschaften fallen natürlich bei dem vorliegenden ersten Bande
am meisten in die Augen . . . ."

„Als eigenartiges Erzeugnis eines selbständig schaffenden
Geistes verdient das Buch, welches durch seine grofse Verbreitung
in technischen Kreisen gewifs einen bedeutenden Einflufs ausüben
wird, jedenfalls auch von wissenschaftlicher Seite volle Beachtung
und genaue Prüfung der Einzelheiten."

Kleiner £eit|a9en

9er praktischen physik
von

F. Kohlrausch.

Mit in den Text gedruckten Figuren.

[XXu. 260S.] gr. 8. 1899. Biegsam in Leinw. geb. J^ 4.—.

Man mufs dem Verfasser aufrichtigen Dank für diese Arbeit
wissen, um so mehr, als das Buch, wie es ja hier ohnedies
selbstverständhch war, durch seine Beschränkung auf den engeren
Zweck um nichts weniger wissenschaftlich geworden ist. In der
Vorrede äufsert sich der Verfasser in so beherzigenswerter
Weise über den Gegenstand, dafs ich die fraglichen Stellen her-

setze ....
. . . Dadurch, dafs diese beherzigenswerten Worte einem

Buche vorausgeschickt sind, welches in die Hand des An-
fängers gelangt, werden sie ihren Segen in besonders weitem
Umfange üben.

(Zeltschr. f. physikaL Chemie. XXXII. Bd., Heft 2.)

Es kann nur mit freudiger Genugtuung begrüfst werden,
wenn ein Forscher vom Rufe Kohlrauschs die Mühe nicht

scheute, dem Anfänger die Wege ebnen zu helfen und selbst mit-

zuarbeiten an der Hebung des physikalischen Unterrichtes, auf
dessen hohe kulturelle Bedeutung das Vorwort mit Nachdruck
hinweist. Möge das Werk in seiner neuen Form recht viele neue
Freunde finden 1

(Kealschnlwesen. 25. Jahrg., Heft 5.)

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Richter, P.Richter, E. Strürapfel,
J. Wa r n e c k , Missionswissenschaftüche
Studien.

Philosophie.

A. Adamkiewicz, Über das unbe-

wufste Denken und das Gedanken-
sehen. {Walter Kinkel, aord. Univ.-

Prof. Dr., Giefsen.)

J. Petrovici, O problema de filo-

sofie. Cu un cuvänt de D. Titu

Mocorescu. (Af. Härsu, Kustos Dr.,

Bukarest.)

Unterriohtswesen.

A. Freudenberg, Was der Jugend

gefällt. {Alfred Biese, Gymn.-
Direktor Prof. Dr., Neuwied.)

H. Müller, Das höhere Schulwesen
Deutschlands am Anfang des 20. Jahr-
hunderts.

Allgemeine und orientallsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

Weli Bey Holland, Kleine deutsche

Sprachlehre bearbeitet für das Tür-

kische. {Carl Philipp, Dr. phil.,

Berlin.)

J. Thury, Türkische Sprachdenkmäler bis !

zum Ende des 14. Jahrhunderts. I

Grieohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohiohte.

Hellenische Sänger in deutschen

Versen von K. Preisendanz und
Frz. Hein. {Johannes Geffchen,

Gymn.-Prof. Dr., Hamburg.)

J. Heckmann, Priscae latinitatis scripto-

res qua ralione loca significaverint non
usi praepositionibus.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

Eislandblüten. Ein Sammelbuch
neuisländ. Lyrik von J. C. Poestion.

{Bernhard Kahle, aord. Univ.-Prof.

Dr., Heidelberg.)

H. Mielke, Geschichte des deutschen Ro-
mans.

Romanische und englische Philologie

und Literaturgesohiohte.

D. Diderot, Briefe an Sophie Voland.

Ausgewählt, übertr. u. eingeleitet von
V. Wygodzinsky. {Georg Ranso-

hoff, Dr. phil., Berlin.)

E. Oswald, Thomas Hood und die soziale

Tendenzdichtung seiner Zeit.

Allgemeine und alte Geschichte.

Br. Wolff-Beckh, Kaiser Titus und
der Jüdische Krieg. {Friedrich

Münzer, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Basel.)

H. B. Wright, The carapaign of Plataea.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

W. W. Rockwell, Die Doppelehe

des Landgrafen Philipp von Hessen.

{Waliher Köhler, aord. Univ.-Prof.

Lic. Dr., Giefsen.)

V. Lettow - Vorbeck, Napoleons

Untergang 1815. I. Bd. {August

Keim, Generalmajor a. D., Berlin.)

Historische Kommission
Nassau.

für

Geographie, Länder- und VBIkerkunde.

O. Schlüter, Die Siedelungen im
nordöstlichen Thüringen. {Eduard
Hahn, Dr. med., Berlin.)

K. Baedeker, Rufsland. 6. Aufl.

Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin.

Staats- und Sozialwissensohaften.

M. von Heckel, Das Problem der

Warenhäuser und der Warenhaus-
steuer. {Wilhelm Stieda, ord. Univ.-

Prof. Regierungsrat Dr., Leipzig.)

Statistisches Jahrbuch der Haupt-
stadt Budapest. 5. Jahrg. red. von G.
Thirring.

Rechtswissenschaft

Frdr. Kitzinger. Die Internationale

Kriminalistische Vereinigung. {Karl

V. Lilienthal, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Heidelberg.)

M. Bah rfeldt. Der Verlust der Staats-

angehörigkeit durch Naturalisation

und durch Aufenthalt im .Auslande

nach geltendem deutschen und fran-

zösischen Staatsrechte. {Hans v.

Frisch, Privatdoz. Dr., Freiburg

i. B.)

Mathematik und Naturwissenschaften.

Catalogus Codicum Astrologo-
rum Graecorum. Vol. V: Codi-

corum Romanorum partem priorem

descr. Fr. Cumont et Fr. Boll. {Curt

Wachsmuth, ord. Univ.-Prof. Geh.

Hofrat Dr., Leipzig.)

J. Vonderlinn, Schattenkonstruktione.n.

P. A. Oyen, Versuch einer glacialgeo!og>

schen Systematik.

Deutsche geologische Gesell-
schaft.

Medizin.

K.Hellwig, Die SteUung de.-

bCrgerlichen RechUleben. Die zivilrccit-

liche Bedeutung der Geschlechtskrank-

heiten.
KunstwissensohaftsB.

Ludw. Lorenz, Die Mariendarstellun-

gen Albrecht Dürers. {Hans W' ,-

gang Singer, Direktorial -Assisu:.i

am Kgl. Kupferstichkabine u, Prof.

Dr., Dresden.)
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B. G. Teubners Mathematische Zeitschriften.

Bibliotheca Mathematica.

Zeitschrift für Geschichte der Mathematischen Wissenschaften.

Herausgegeben von GUStaf EnestrÖm.

III. Folge. 6. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 20.—

Mathematische Annalen.
Begründet 1868 durch A. Clebsch und C. Neumann. Unter Mitwirkung von P. Gordan, A.Mayer, C. Neumann,

M. Noether, K. Von der Mühll, H. Weber herausgegeben von F. Klein, W. V. Dyck, D. HJibert.

60. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. Jl 20.—

Oeneralregister zu den Bänden 1—50, zasammengestellt von A. Sommeefeld. Mit Porträt von A. Clebsch.

[XI u. 202 S.] gr. 8. geh. n. JC 7.—

Jahresberichte

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.
In Monatsheften herausgegeben von A. bUtZni6r.

14. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 12 Heften n. JC 18.—

Generalregrister zu Band 1 — 10, zusammengestellt von E. Wölffing, in Vorbereitung.

Zeitschrift für Mathematik und Physik.
Organ für angewandte Mathematik.

Begründet 1856 durch 0. Schlömilch. Unter Mitwirkung von C. von Bach, G. Hauck, R. Helmert, F. Klein, C. von Linde,

H. A. Lorentz, H. Müller -Breslau, H. Seeliger, H.Weber herausgegeben von R. MshmkC und C. RUngC.

51. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 20.—

Generalreg'ister zu den Jahrgängen 1— 25. [123 S.J gr. 8. geh. n. JC 3.60.

Generalregister zu den Jahrgängen 1— 50, zusammengestellt von E. Wölffing, unter der Presse.

Archiv der Mathematik und Physik.
Im Anhang: Sitzungsberichte der BerHner Mathematischen Gesellschaft.

Gegründet 1841 durch J. A. Grunert. III. Reihe.

Herausgegeben von E. Lampe, W. Franz Meyer und E. Jahnke.

9. Band. 1905. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 14.—

Generalregister zu Reihe II, Band 1— 17, zusammengestellt von E. Jahnke. Mit Bildnis von R. Hoppe.

[XXXI u. 114 S.] gr. 8. geh. n. JL 6.—

Zeitschrift für mathematischen

und naturwissenschaftlichen Unterricht.
Ein Organ für Methodik, Bildungsgehalt und Organisation

d. exakten Unterrichtsfächer an Gymnasien, Realschulen, Lehrerseminarien u. gehobenen Bürgerschulen.

Begründet 1869 durch J. C. V. Hoffmann. Herausgegeben von H. SchottCn.

36. Jahrg. 1905. gr. 8. Preis für den Jahrg. von 8 Heften n. Ji 12.—

Generalregister zu den Jahrgängen 1—32 unter der Presse.
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Referate.

Walter Brecht [Dr. phil.]. Die Verfasser der
Epistolae obscurorum virorum. [Quellen
und Forschungen zur Sprach- und Kultur-
geschichte der germanischen V^öiker. Hgb.
von Alois Brand! , Ernst Martin, ErichSchmidt.
93.] Strafsburg, Karl J. Trübner, 1904. XXV u.

383 S. 8". M. 10.

Es gab eine Zeit, wo jeder Gelehrte, der
sich mit der Frage nach den Verfassern der

Dunkelmännerbriefe beschäftigte, mit besonderen
Kandidaten aufwarten zu müssen glaubte. Eine
von Vogler 1832 aufgestellte Liste dieser zweifel-

haften Anwärter zählt an die 40 Namen auf.

Die entscheidende Wendung von abenteuerlicher

Korabinationslust zu wissenschaftlicher Kritik

brachte das Jahr 1858 mit den rein zufällig fast

gleichzeitig erschienenen Arbeiten von Kamp-
schulte, Böcking und Straufs.

Das Resultat der verdienstlichen Forschungen
dieser Männer, mit dem sich die Literaturge-

schichte bis zum Erscheinen der vorliegenden
Schrift im wesentlichen zufrieden gegeben, lautete,

dafs das Schmählibell aus dem Erfurter Huma-
nistenkreise hervorgegangen, Crotus Rubianus
der Urheber des Werkes und Haupt Verfasser
des 1. Teiles gewesen, der 2. Teil aber zumeist
Ulrich von Hütten auf Rechnung zu setzen sei.

Als Mitarbeiter der beiden Genannten hat

Kampschulte noch Eobanus Hessus (für den
später auch Krause wieder eingetreten) und
Petrejus Eberbach angenommen, während Straufs

allgemein von »einigen der besten Köpfe« unter
den Humanisten spricht. Böcking endlich nennt
als Verfasser nur — mit einer gewissen Vor-

sicht — Crotus, Hütten und Busch, ohne gelegent-

liche Beihilfe von anderen in Abrede zu stellen.

Die Unbestimmtheit dieser Ergebnisse hatte darin

ihren Grund gehabt, dafs man lediglich mit den

spärlichen äufseren Zeugnissen operierte, die bei

der wohlverständlichen Bemühung der Verfasser,

die Spuren ihrer raffinierten Tätigkeit zu ver-

wischen, zu Gebote standen. Brecht hat die

Sache endlich einmal von einer neuen Seite an-

gefafst. Nicht als ob er sich über die histori-

schen Zeugnisse hinwegsetzte: was ohne Ge-
waltsamkeit aus ihnen herauszulesen, nimmt auch

er als die Grundlage seiner Untersuchungen hin;

aber dieses Wenige kombiniert er mit etwas

bislang noch nicht als Beweismaterial Verwer-

tetem, mit dem nämlich, was eine gründliche

Untersuchung der Natur des Werkes, insbeson-

dere der stilistischen Eigentümlichkeiten für die

Verfasserschaft ergibt.

Br.s Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Im

ersten wird eine neue scharfe Prüfung der äufseren

Zeugnisse vorgenommen. Petrejus Eberbach und

Eobanus Hessus werden als Kandidaten gestrichen,

die Stelle, wo allgemein von der Mitwirkung vieler

anderer Poeten die Rede sein sollte , als mifs-

verstanden nachgewiesen. Buschs Anteil, den

Böcking im 1 . Teile wahrzunehmen glaubte,

wird — um das gleich hier zu bemerken — an

einer späteren Stelle (in einem Anhange zum

2. Kapitel) von direkter Mitarbeit auf indirekte

Beeinflussung, auf Benutzung einiger Briefe aus

seiner Feder, herabgesetzt. Die Zeugnisse

reduzieren sich also auf Crotus und Hütten.

In völliger Übereinstimmung mit diesem

Resultate stehen Br.s in den folgenden Kapiteln

vorgenommene stilistische Untersuchungen des

Werkes. Den fühlbaren Unterschied in der

Form der beiden Teile der Briefe präzisiert er

dahin, dafs im ersten ausschliefslich musler-
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gültige »mimische Satire« vorliege, d. h. eine

Satire, deren komische Wirkung auf einer schein-

bar naiven karikierenden Nachahmung des komi-

schen Subjekts beruhe, im zweiten dagegen nur
direkte pathetische Satire. Jeden der beiden

Teile für sich aber weist er als formell völlig

einheitliche Schöpfungen nach und teilt den

ersten einzig und allein dem mit den

Schwächen der Dunkelmänner durch langjährige

Beobachtung vertrauten, an Erfindungsgabe nicht

überreichen, aber liebevoll im Detail ausmalenden

Crotus Rubianus (Kap. 2), den zweiten (sowie

Appendix I) ausschliefslich dem ganz anders

gearteten himmelstürmenden Ulrich von Hütten

zu (Kap. 4). Am schwierigsten war für Br. der

philologische Nachweis der alleinigen Verfasser-

schaft Huttens für den wesentlich weiterführenden

und durch gewaltsamere Mittel wirkenden zweiten

Teil. Nachdem er zunächst die ganz anderen

Umstände, unter denen dieser entstanden, sowie

die Persönlichkeit Huttens auf ihrer damali-

gen Entwicklungsstufe beleuchtet, analysiert er

Brief für Brief und weist nach, wie alles

für Einheit und huttenischen Ursprung spricht.

Bei 6 Briefen vermag er seinen Beweis nicht mit

völliger Sicherheit zu erbringen, aber wir wollen

ihm zugeben, dafs bei einer Menge von 62 Briefen

nicht zu erwarten sei, dafs sich die Elemente

immer gerade so gemischt, dafs aus jedem ein-

zelnen ein ganz sicherer Schlufs zu ziehen, mit

andern Worten, dafs die Masse der zweifellos

huttenischen Briefe so überwiegend grofs sei,

dafs wir das ganze Buch in der vorliegenden

Gestalt als ein Werk Huttens ansehen könnten.

— Das 3. Kapitel, in welchem Br. auf Grund
des im 1. Kapitel herausgefundenen charakteristi-

schen Stils des Crotus eine Anzahl vor und nach

den Epistolae obscur. vir. erschienener anonymer
und pseudonymer Satiren auf seine Autorschaft

hin untersucht, scheint auf den ersten Blick etwas

aus dem Rahmen des Ganzen herauszufallen, in-

dessen würden wir es nach näherer Prüfung doch

nur ungern vermissen, da sich die Persönlichkeit

des Crotus durch diese Forschungen noch mehr
abrundet und die Beweisführung des 2. Kapitels

an »analogischer Wahrscheinlichkeit« gewinnt.

Br.s besonnene, mit echt philologischer Gründ-
lichkeit geführte Untersuchungen, die nicht nur

die alte Frage »Wer waren die Verfasser der

Dunkelmännerbriefe?« zum Abschlufs gebracht

haben werden, sondern in Beantwortung der

zweiten Frage, die er sich gestellt »Wie waren
die Verfasser?« das eigenartige Werk auch vor-

trefflich erläutern, die vor allem aber als Mittel

zum Zweck so tief, wie keine zuvor, in die

Form der Satire, in das Wesen des köstlichen

Küchenlateins, eingedrungen sind, verdienen unsern

Dank im hohen Mafse. Sie machen der Schule

Roethes, aus der sie hervorgegangen sind, alle

Ehre.

Nur noch eine Kleinigkeit! Zu Beginn

des 2. Kapitels erörtert Br. den Zusammenhang
der Dunkelmännerbriefe mit der gleichzeitigen

komischen Literatur. Ich möchte da noch auf

ein Werkchen hinweisen, das ihm unbekannt ge-

blieben zu sein scheint. Es ist der »Dialogus,

in quo literarum Studiosus cum beano quarumvis

praeceptionum imperito loquitur« des sächsischen

Humanisten Paulus Niavis, dessen Name auch in

den Epistolae obsc. vir. figuriert (vgl. meine

»Lat. Schülergespräche der Humanisten« I. 1897,

S. 46 ff.). Zwar ist hier die mimische Satire noch

nicht mit der Briefform verbunden, wie bei einem

anderen Vorläufer der Epistolae, bei Jakob Hart-

liebs Scherzrede »De fide meretricum« (1499),

aber es wird doch derselbe Zweck, die Gegner
sich selbst an den Pranger stellen zu lassen, mit

ganz ähnlichen Mitteln verfolgt. Die Helden der

drei Dialoge des Büchleins sind echte Dunkel-

männer mit ihrer Aftergelehrsamkeit und ihrem

sittlichen Lebenswandel, sie schütten bei der

Unterhaltung mit humanistischen Vertretern ihr

Herz ebenso ungeniert aus, wie die Helden der

Briefe in der Korrespondenz mit Gesinnungs-

genossen und, was der springende Punkt ist, sie

sprechen in demselben lateinischen Kauderwälsch,

wie die Obscuri der Epistolae es schreiben.

Münster i. W. A. Bömer. '

Gustav Oppenheim [Oberlehrer], Christoph Hend-
reich, Churfürstlich-Brandenburgischer Rat
und Bibliothekar. [Wissenschaftl. Beilage zum
Jahresbericht der 2. Realschule zu Berlin. Ostern 1904].

Berlin, Weidmann, 1904. 32 S. 4". M. 1.

Der interessante Beitrag zur preufsischen Gelehrten-

geschichte des 17. Jahrh.s hebt im Eingang die Bedeutung
hervor, die des Grofsen Kurfürsten Anlegung einer grofsen

öffentlichen Bibliothek in Berlin für die Hebung der Bil-

dung gehabt hat. Als eigentlicher erster Bibliothekar

dieser neuen Anstalt sei Hendreich zu bezeichnen, wenn
er auch in Oelrichs' Katalog der Bibliothekare erst an
fünfter Stelle stehe. Aus amtlichen Nachrichten, aus

eigenen Angaben Hendreichs, aus Notizen seiner Zeit-

genossen und Angaben späterer Schriftsteller, die noch
seine Werke benutzen und jetzt verlorene Quellen für sein

Leben verwerten konnten, sucht der Verf. ein Bild des

Lebens, des Charakters, der Amtstätigkeit und der

Schriftstellerei Hendreichs zu zeichnen. Er sieht in ihm
einen bescheidenen fleifsigen Gelehrten, der zwar nicht

alle die Erwartungen, die man von ihm gehegt, erfüllen

konnte, kein genialer Bahnbrecher oder Wegweiser auf

wissenschaftlichem Gebiete war, aber sich in dem be-

grenzten Kreise seines Berufes als äufserst fleifsiger

Sammler und unermüdlicher Arbeiter zeigte; Spuren

seiner Tätigkeit seien noch heute nachweisbar.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Für eine von dem Preufs. Unterrichtsministerium an-

geregte Inventarisierung sämtlicher erhaltener In-

kunabeln sind der Bibliothekar an der kgl. öffentl.

Bibliothek in Dresden Prof. Dr. K. Haebler, der Biblio-

thekar der Bibliothek des Buchhändler- Börsenvereins in

Leipzig K. Burger und der Bibliothekar an der KgL
Bibl. zu Berlin Dr. E. VouUieme beauftragt worden,

einen Plan auszuarbeiten.
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(•esellsrhaft«ii and Yerelne.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

19. Jan. Sitzg. d. philos.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlen.

1. Hr. Stumpf las über: Erscheinungen und psychi-

sche Funktionen. (Erscheint später.) Die Auflösung

psychischer Funktionen in Erscheinungen (Empfindungs-

und Vorstellungsinhalte) hat sich in allen Fällen als un-

durchführbar erwiesen. Der Unterschied ist der schärfste,

den wir kennen. Die Erfahrung scheint aber auch für

eine gegenseitig-unabhängige Veränderlichkeit der Funk-

tionen und der Erscheinungen in weiten Grenzen zu

sprechen. Die Erforschung der Erscheinungen an sich

und ihrer immanenten Gesetzlichkeit gehört, prinzipiell

genommen, weder der Physik noch den Geisteswissen-

schaften an, bildet vielmehr eine selbständige und sehr

ausgedehnte Gruppe von Untersuchungen.

2. Hr. Schmoller überreicht im Namen des korre-

spondierenden Mitgliedes Hrn. Emile Levasseur in Paris

die zwei Bände der zweiten Auflage seiner »Histoire

des classes ouvrieres et de l'industrie en France de

1789 ä 1870. Paris 1903. 04«.

19. Jan. Sitz. d.phys.-math.Kl. Vors. Sekr. : Hr. Wald eye r.

Hr. Klein las: Über Theodolithgoniometer. Es wird

die Verwandlung des Kristallpolymeters in ein Theodo-
lithgoniometer besprochen, ferner erläutert der Vortra-

gende die Vorteile, die der Gebrauch einer Neukonstruk-

tion des letzteren in bezug auf Winkelmessung und darauf

gegründete Berechnung der Kristalle hervortreten läfst.

Sitzungsberichte d. Kgl. Bayrischen Akad. d. Wissensch.

Januarsitzungen.

In der philos. -philo 1. KI. hielt Herr v. Amira
im Anschlufs an seinen Vortrag vom 5. November 1904
einen für die Denkschriften bestimmten Vortrag: »Die

Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsen-

spiegels.« (2. Hälfte.) Es wurde zunächst die grofse

Klasse der darstellenden Gebärden besprochen. Das
Ergebnis war dem des früheren Vortrags bezüglich der

Redegesten und der hinweisenden Gebärden ähnlich.

Hierauf ging v. A. dazu über, die Schlufsergebnisse der

gesamten Untersuchung zu ziehen, die auf den Gebieten

der Rechts- und Kunstgeschichte, aber auch der Psycho-
logie und der Sprachwissenschaft liegen. — Der
Klassensekretär, Herr E. Kuhn, legte hierauf vor eine

.\bhandlung des korresp. Mitgl. Prof. Dr. A. Grünwedel
in Berlin, welche in den Denkschriften gedruckt werden
wird: »Bericht über archäologische Arbeiten in Idiku-

tschari und Umgebung, im Winter 1902/03.« Es wird
darin ausführlich auseinandergesetzt, dafs die archäolo-

gische Tätigkeit der Berliner Turfan - Expedition darin

bestand, festzustellen, wie sich die Ruine »der Stadt

des Dakianus-. oder Idikutschari (bei dem heutigen
Dorfe Karakhodscha) zu den zahlreichen Höhlentempeln,
die im Gebirge nördlich von der Oase von Turfan
liegen, in kultureller Beziehung verhält. Es hat sich

ergeben, dafs Idikutschari, das alte Kao-tsch'ang (Kuschan)
— soweit es in der heute noch erhaltenen Mauer liegt

— , mit Ausnahme eines einzigen Baues nur Ruinen

von Tempeln, und zwar wahrscheinlich durchweg bud-

dhistischen Tempeln , enthält. Anlage und Dekoration

dieser Tempelruinen haben aber im Gebirge ihre Ent-

sprechungen , so dafs Bauplan , Dekorationsstü und
Komposition der Fresken bestimmter Ruinen der Stadt

bei bestimmten .Anlagen der Höhlentempel wiederkehren,

-ähnliche Entsprechungen bestehen auch zwischen den
Anlagen im Gebirge, in Sengyma'uz, .Murtuk, Tojok-
Mazar und den nördlich von der Chinesenstadt Turfan
liegenden Höhlentempeln. Besonders bemerkenswert ist

die Feststellung der Fundstelle ganz fremdartiger zier-

licher Handschriften in buddhistischen Ruinen, derselben

Handschriften, die nachmals als manichäisch erwiesen

wurden. Wichtig ist ferner die Auffindung einer

jungen, schon lamaistischen Schicht, die besonders in

den Höhlen nördlich von der Chinesenstadt Turfan ver-

treten ist. Es gab also auch uigurischen Lamaismus.
Die Hauptschichten sind demnach: a) eine alte Periode,

welcher Funde angehören, die direkt als mit den Gan-
dhäraskulpturen verwandt bezeichnet werden müssen,
b) die Blüteperiode der Stadt und der Höhlen 8.-9. Jahrh.

n. Chr. Gleichzeitig fremde Eindringlinge: .Manichäer,

Nestorianer, c) lamaistische Schicht noch im Stile vor
den Reformen der gelben Kirche, also vor 1400 n. Chr.

Zwischen a und b scheint eine Zerstörungsperiode zu
liegen, die aber durch eine neue Machtentfaltung ersetzt

wurde. Dann scheint ein besonderer Sturm den Mani-
chäern gegolten zu haben. Die lamaistische Schicht

erscheint als spärliche Restauration.

In der math. -phys. Kl. hielt Herr Karl v. Linde
einen Vortrag über die Feststellung der Dichte von
gesättigten Wasserdämpfen und des thermischen Ver-

haltens von überhitzten Wasserdämpfen. Er sprach

über die Durchführung und die Ergebnisse von Ver-

suchen, die im Laboratorium für technische Physik der

Technischen Hochschule die Feststellung der Dichte von
gesättigten Wasserdämpfen und des thermischen V^erhaltens

von überhitzten Wasserdämpfen zum Gegenstande hatten.

Von Interesse ist insbesondere die Bestätigung, dafs

bei konstantem Volumen die überhitzten Dämpfe bis

dicht an die Sättigungsgrenze hin — in Übereinstimmung
mit den Gesetzen für vollkommene Gase — Proportio-

nalität zwischen Druck und Temperatur zeigen, dafs

dagegen mit abnehmendem spezifischen Volumen der

Ausdehnungskoeffizient wächst, und zwar so, dafs sein

reziproker Wert bei dem Sättigungsdrucke von zehn

Atmosphären 173 ist (gegenüber 273 im Zustande eines

vollkommenen Gases). — Herr Sebastian F inster -

walder machte eine Mitteilung über den »gefährlichen

Ort« beim Rückwärtseinschneiden auf der Kugel. Es

ist dies eine Raumkurve 6. Ordnung, die durch die

Ecken des Dreiecks der Festpunkte und dessen Polar-

dreiecks hindurchgeht, deren Zusammenhang mit der J.

Steinerschen Kurve 3. Klasse er bespricht.— Herr Ferdinand

Lindemann legte eine Arbeit der Herren .Arthur Korn
und Eduard Straufs über eine Beziehung zwischen

Wanderungsgeschwindigkeit und Form der Ionen vor.

Durch seine Untersuchungen über die Theorie der

Linienspektren war L. zu der Hypothese geführt worden,

dafs sich die Atome der verschiedenen chemischen

Elemente gleichmäfsig aus einer Einheitsmaterie zu-

sammensetzen und sich nur durch Form und Gestalt

unterscheiden; insbesondere sind hiernach die Atome
der Alkalien als verlängerte, die der Metalle als abge-

plattete Rotationsellipsoide zu betrachten, während an-

dere (z. B. Zink und Quecksilber) sich nahezu wie

Kugeln verhalten, dem Wasserstoffatome aber nahezu die

Gestalt einer kreisförmigen Platte zukommt. Die Verff.

der vorliegenden Arbeit versuchen nun, die Achsenver-

hältnisse der auftretenden Ellipsoide in einigen Fällen

zu berechnen, und zwar auf Grund der Hypothese, dafs

die Verschiedenheit der elektrolj'tischen Wanderungs-

geschwindigkeit der Ionen ebenfalls auf Verschiedenheiten

in der Form dieser Ionen (bezw. Atome) beruhen.

Unter der Annahme, dafs das Zink-Ion kugelförmig sei,

ergibt sich das Verhältnis der Hauptachsen des Natrium-

Ions gleich 0,92, dasjenige der Hauptachsen des

Kalium-Ions gleich 0,60. Wollte man dagegen das

Wasserstoff- Ion als kugelförmig voraussetzen, so würden

sich die Zahlen 0,96 und 0,62 ergeben. Es ist zu

hoffen, dafs man auf Grund solcher Zahlen die L.sche

Theorie auch numerisch genauer wird prüfen können.

— Der Klassensekretär Herr v. Voit überreichte eine

Abhandlung des korresp. Mitgl. der .\kad. Hm. Prof.

Dr. Otto Stolz in Innsbruck: »Beweis eines Satzes

über das Vorhandensein des komplexen Integrals«.

PersonalekrOKlk.

Der frühere Stadtbibliothekar Dr. Alfred Dörffel in

Leipzig ist kürzlich im 84. J. gestorben.
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Neu erschienene Werke.

W. von Humboldts Gesammelte Schriften. Hgb.
von der kgl. Preufs. Akad. der Wiss. III. XU, 1, 2.

Berlin, B. Behr. M. 8; 6; 6.
'

Künftig erscheinende Werke.

Fr. Ratzel, Vom Lebenswege. Gesammelte Aufsätze
aus den Grenzboten, ca. 30 Bog. Leipzig, Fr. Wilh,
Grunow. M. 6.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

12. O. B., Veränderte Zeiten (von J.C. Graf von Wartens-
leben). — E. E., Die Zeitschrift des Deutschen und Öster-

reichischen AlpenVereins 1904. — 13. W. Lacmann,
Deutsches Leben in Südamerika. V. — A. Neischl,
Die neu erschlossene Sturmanns-Höhle im Algäu. — 14.

A. Weifsler, Avocat und avoue. — 14/15. R. Frhr.

V. Seydlitz, Sir Johns Unglück. — 15/16. W. Meyer-
Benfey, Wilhelm Hegeler. — 16. R. Kraufs, Schiller

auf der Krankenstube der Militärakademie und die Ent-

stehung der Räuber. — 17. F. E. Washburn-Freund,
Denkwürdigkeiten von Burne-Jones. — Uhde-Bernays,
Über Donatello. — B r. , Verbreitung der grofsen Volks-

krankheiten in den Monaten September, Oktober und
November 1904.

Österreichische Rundschau. I, 12. Fr. Frhr. von
Wieser, Über Vergangenheit und Zukunft der öster-

reichischen Verfassung. IV, 2. — M. Winternitz, Die

Frau in der Völkerkunde. — A. Ohorn, Senza Speranza.
— R. von Herrnritt, Zur Reform der inneren Ver-
waltung in Österreich.

The Fortnightly Review. January. Fr. Harriso n,
Thoughts on the present discontents. — * * *^ f^e Bri-

tish and German Fleets. — K. Blind, The awakening
of Russia. — Ch. Bastide, The ethics of espionage. —
P. Landon, London. — Etonensis, Eton under Hornby.
— F. C. S. Schiller, The progress of psychical research.
— E. Dicey, Recollections of Arthur Sullivan. — Ch.
Boxall, What Ireland has got. — E.Reich, Psycho-
logical versus armchair historians. — A. E. Keeton,
Anton Rubinstein. — G. Coleridge, Dedicated to the

Alpine Club. — F. Gribble, Sainte-Beuve. — A. Stead,
A question of good faith and national expediency. —
E. Rhys, Mr. Swinburne's collected poems. — H. G.

Wells, A modern Utopia. IV. V.

Revue des Deux Mondes. 15 Janvier. J. Roche,
L'impöt sur le revenu ä l'etranger. — P. et V. Mar-
gueritte, Le prisme. III. — Comte de Rambuteau,
Memoires. — P. Loti, Escales au Japon. III. — E.

Daudet, Autour d'un mariage princier. IV. Voeux rea-

lises. — E. Michel, John Constable.

La Revue de Paris. 15 Janvier. G. de la Salle,
En Mandchourie. La bataille du Cha-Kho. — H. de
Regnier, Le passe vivant. III. — * * *^ Notes sur
Pie X. IL — Sainte-Beuve, Lettres ä Victor Hugo
et ä Madame Victor Hugo. III. — H.-G. Wells, Le
pays des aveugles. — J.-M. Deguignet, Memoires d'un
paysan bas-breton. III. — L. Bertrand, Le jardin de
la mort (fin). — V. Berard, France et Perse.

Revue des Bibliotheques et Archives de Belgique-
Novembre-Decembre. A. Bayot, La premiere partie de
la Chronique dite de Baudouin d'Avesnes. — A. van
Zuylen van Nyevelt, Le depot des Archives de l'Etat

ä Bruges. — X. da Cunha, Notice sur la Bibliotheque

nationale de Lisbonne. — H. Nelis, Le Diplome original

de 1056 du Comte Baudouin de Flandre pour l'abbaye

de Saint Pierre lez-Gand. — Ch. Sury, La Bibliotheque

Grand -Ducale de la Cour, ä Darmstadt. — H. Bos-
mans, Sur une soutenance de theses presidee par Jean

BernouUi en 1701. — H. Dubrulle, Inventaire des

Chartes de l'abbaye de St.-Andre-du-Cateau. V.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Julius Grill [ord. Prof. f. alttestament. Exegese an

der Univ. Tübingen], Der Primat des Petrus.
Eine Untersuchung. Tübingen, J. C.B.Mohr (Paul

Siebeck), 1904. 1 Bl. u. 79 S. 8". M. 1,50.

Die Frage, welche Glaubwürdigkeit und

welchen Ursprung die berühmten Worte haben,

die nach Matth. 16, 17— 19 Jesus an Petrus

gerichtet hat, ist von eminenter Wichtigkeit.

Beruht ja beinahe allein auf dieser Stelle die

dogmatische Begründung des päpstlichen Pri-

mats. Die Frage wird daher nicht leicht von
der Tagesordnung verschwinden, und mufs na-

türlich in erster Linie auch die protestantischen

Gelehrten bewegen, welche die Schlufsfolgerungen,

die katholische Forscher aus ihr gezogen^haben,

mit Recht beanstanden.

Hierzu gibt auch Grill einen beachtenswerten

Beitrag, Nach einer subtilen Erörterung über

die Interpretation jener Stelle behandelt Gr. die

Frage, seit wann und weshalb der Apostel Simon
den Beinamen Kephas oder Petrus erhalten habe.

Er gewinnt, namentlich nach den Angaben bei

Marcus und Apostelgeschichte 1 5, die Vorstellung,

dafs es nicht einmal sicher sei, ob Petrus diesen

Namen von Jesus selbst empfangen habe, und

dafs schon demnach das Fclsenwort auf schwachen

Füfsen stehe.

Richtig wird ferner (S. 30 f.) ausgeführt, dafs

die Tradition über Petrus in keiner Weise
seine bevorzugte Stellung andeute. Weder wer-

den seine grofsen F'ehler verschwiegen, noch

seine mehrfach sekundäre Stellung in den älte-

sten Christengemeinden verdeckt.

Auch verdient Gr.s Beweis Beachtung (S. 44),

dafs das Bild des Felsens als eines unerschütter-

lichen Fundaments eben so gut auf Jesus selbst

passe, wie es für Petrus ungeeignet erscheine.

Nur hätte Gr. daraus noch nicht zu der An-

nahme gelangen sollen, dafs das Felsenwort alt

sei und, ursprünglich in die Verklärungszene

gehörend, eine besondere Legitimation Jesu

selbst enthalte.

Von hier ab ist seine weitere Ausführung zu

beanstanden; denn sie entbehrt in dieser Ver-

mutung jedes sicheren Fundaments.

Es ist merkwürdig, dafs dem Verf. die lite-

rarische Herkunft von Matth. 16, 17— 19 —
trotz oder wegen aller Gelehrsamkeit — dunkel

geblieben ist. Zunächst verdient doch beachtet

und besonders hervorgehoben zu werden, dafs

Matth, 16, 19 nur eine wörtliche Nachbildung von

1 8, 1 8 ist. Zugleich wird damit auch der Weg ge-

zeigt, wie derartige spätere Einlagen im 1 . Evan-

gelium in formeller Beziehung zu erklären sind.

In der Regel lehnen sie sich im Wortlaut

eng an bekannte Worte des ursprünglichen

Textes an. So hat kürzlich Wendung (Zeitschr.
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f. Neutestam. Wissenschaft V, 253) einleuchtend

gezeigt, dafs die sicherlich später eingeschobenen

Verse Matth. 5, 18— 19 nach Matth. 24. 34

und 18, 4— 6 formuliert worden sind. Ahnliche

Fälle behandelt Zeitschrift für Neutestam. Wissen-

schaft I S. 235 f.

Daneben hätte Gr. nicht übersehen dürfen,

dafs in Matth. 16, 18 die xXeig zrg ßafftXetag

t(öv oiQavdv und die nv?MC ^öov aus Apok.

1, 18 stammen: ex<^ tag xXelg tov davdtov xal

tov ^Sov. Selbst der Zusatz, welchen Matth. 16, 16

über Marcus und Lucas hinaus bietet 6 viog tov

ihov TOV ^oyvTog ist nach Apok. 1, 18 (c fcöv.

löoi t,iöv Etixi) gebildet.

Daraus ergibt sich dann die prinzipiell wichtige

Folgerung: Matth. 16, 17— 19 ist kein originales

Schriftwort, welches, ursprünglich auf Jesus, etwa

bei Gelegenheit der Verklärung, bezogen sein

könnte, sondern es ist ein »literarisches

Kunstprodukt«. — Ja es folgt noch mehr

daraus. Auch diese Stelle, welche (wie Gr. mit

Recht betont) mit den übrigen Einlagen über

Petrus (Matth. 14, 28— 31; 17, 24—27) eng

verbunden ist, kann nicht erst in einer Zeit ein-

gelegt sein, da das 1. Evangelium schon einige

Menschenalter in Kurs war. Matth. 16, 17— 19

gehört in den Kreis jener Einlagen, welche zu

Anfang des 2. Jahrhunderts in das 1. Evan-

gelium eingetragen sind. Von einer solchen

Schlufsredaktion ist ja ausdrücklich die Rede in

einem Fragment des Eusebius zum Jahr 119, in

welchem Jahre die Magiererzählung dem Evan-

gelium einverleibt sein soll (gebilligt von Schmiedel,

Protest. Monatsh. 1904, 9. Heft S. 324).

Schon danach ist Gr.s neue Hypothese, dafs

das Felsenwort erst kurz vor 190 durch den

römischen Bischof Viktor eingeschoben sei, zu

verwerfen. Sie hält aber auch nicht Stand

gegenüber den Zitaten aus früheren Schrift-

stellern. Denn wenn selbst nur 16, 17 (wie

es aus Justin dial. c. Tryph. 100 folgt) älter ist

als 150, so ist Gr.s Hypothese unhaltbar.

Es ist gar nicht daran zu denken, dafs hier

eine zweifache Interpolation — zuerst 16, 17,

dann 16, 18— 19 — angenommen werden darf.

Gr. hätte hier gut getan, einerseits die Unter-

suchungen, die eine einmalige Überarbeitung

des 1. Evangeliums zwischen 110 und 120 wahr-

scheinlich machen, zu beachten und anderseits

die sorgfältige Schrift Bollands zu benutzen:

»Petrus a Rome« (schon 1899 in 4. Auflage!).

Aber eine solche Hypothese hätte auch

schon deshalb nicht aufgestellt werden dürfen,

da ja das berühmte Felsenwort, welches dem
Apostel Petrus den Vorrang vor allen anderen

Aposteln zusprach, ursprüngHch gewifs nicht den

päpstlichen Primat stützen sollte, sondern ein-

geschoben war, um die monarchische Ge-
walt des Bischofs biblisch zu begründen.

Während die Ignatianen mehrfach die Stellung

des Bischofs zu den übrigen Gemeindevorstehern
mit derjenigen Christi zu den Aposteln ver-

gleichen, wird von Tertullian und Cyprian, von
denen der letztere doch auch die Vormacht
Roms voll anerkannte, die bevorzugte Stellung

des Bischofs auf diejenige des Petrus nach

Matth. 16, 17 f. zurückgeführt. Diese Worte
werden also vielmehr bei Beginn des Kampfes
um eine bischöfliche Gewalt (d. h. um 1 20), nicht

unter Viktor (190) eingesetzt worden sein.

Zabem. W. Soltau.

L[ina] Kefsler, Religiöse Wirklichkeit.
Von der Gewifsheit der .\uferstehung und des ewigen

Lebens. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1903.

84 S. 8°. M. 2.

Die Verf. ist bestrebt, den Begriff der reli-

giösen Wirklichkeit in seiner Eigenart, insbeson-

dere im Unterschied zum empirischen, »kausal-

natürlichen« Wirklichkeitsbegriffe der modernen

exakten Wissenschaft, zu fixieren. Der empiri-

sche Wirklichkeitsbegriff stützt sich auf die

sinnenfällige Wirklickeit der natürlichen Welt:

hier herrscht das Naturgesetz, und alles, was in

diesem Sinne wirklich ist, erweist sich als dem
Kausalgesetze unterworfen. Wenn dieser Wirk-

lichkeitsbegriff zur alleinigen Herrschaft erhoben

wird, wie es gelegentlich nicht nur auf seiten

der Naturforschung, sondern auch in liberalen

theologischen Kreisen geschieht (S. 62 ff.), —
dann ist die unabweisbare Konsequenz, dafs die

religiösen Vorstellungen Illusion sind. »Nicht nur

einzelne biblische Vorstellungen, sondern gerade

die grundlegenden christlichen Glaubensaussagen

von einem Vatergott und Weltschöpfer, von der

Gottheit Christi, der Erlösung von Sünde und

Tod durch Christi Tod und Auferstehung, von

der Totenauferstehung und einem ewigen himm-

lischen Leben enthalten Vorstellungen, die, am
Mafsstabe des obigen Wirklichkeitsbegriffs ge-

messen, durchaus als unwirklich bezeichnet wer-

den müssen« (S. 1 und 67). Demgegenüber tut

es not, sich auf das eigentliche Wesen der reli-

giösen Wirklichkeit zu besinnen. Im reUgiösen

Leben offenbart sich eine »allerhöchste Realität«,

die schlechthin verschieden von der sinnlichen

Realität ist. Von ihr kann nur »bildlich geredet

werden« (S. 2 und 43), sie ist »ein höheres Gei-

stiges« (S. 24), ein »von aller sinnlich ver-

mittelten Empfindung unterschiedenes Gefühl*

(S. 42), »fühlbare Gewifsheit ewigen Lebens«

(S. 62). Charakteristisch für sie ist die prin-

zipielle Aufhebung aller räumlichen und zeitlichen

Schranken: innerlichste Regungen und äufsere

Geschehnisse, Gegenwärtiges, Zukünftiges und

Vergangenes sind in der religiösen Wirklichkeit

identisch (S. 16 ff., 25, 36, 40 ff.) Trotz des

Anblicks der Schrecken des Grabes ist »der

irdische Leib für den in und mit Christus auf-

erstehenden Gläubigen schon erneuert, schon auf-
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erstanden« (S. 41), ja, nach biblischer Lehre und
nach dem Zeugnisse gläubiger Christen der Gegen-
wart fallen »für die Auferstehungsgewifsheit, in

der die Auferstehung Christi zugleich die Auf-

erstehung der Christgläubigen ist, mit dem Tode
auch Gericht, Wiederkunft Christi und Welt-

erneuerung zusammen« (S. 44).

Zwei kritische Bedenken haben sich mir bei

der Lektüre der interessanten und lehrreichen

Erörterdngen der Verf. aufgedrängt. Das erste

betrifft die F*orm der Darstellung: das Buch liest

sich schwer, weil es sich ständig in der Sphäre
höchster, umfassendster Abstraktionen bewegt;
und leider kann man sich an einigen Stellen nur

schwer des Eindrucks erwehren, dafs leere Worte
an Stelle der durch Abstraktion völlig in Nebel

aufgelösten konkreten Tatsachen herhalten müssen.

Das zweite Bedenken richtet sich gegen die Re-

sultate des Buches. Es genügt nicht, den Be-

griff der religiösen Wirklichkeit unvermittelt

neben den Begriff der empirischen, kausal-natür-

lichen Wirklichkeit zu stellen. Die »gemeine«

Wirklichkeit kann doch unmöglich nur dazu da

sein, um im religiösen Leben vorläufig, im Tode
völlig »absorbiert« zu werden! Wer es unter-

nimmt, die transsubjektive Realität der religiösen

Vorstellungen zu verteidigen, darf sich der Auf-

gabe nicht entziehen, einen Zusammenhang
zwischen der übersinnlichen Welt »religiöser

Wirklichkeit« und der empirischen, natürlich-

kausalen Welt zu konstruieren. Denn wer wird

sich dauernd von einer Anschauung befriedigt

erklären, nach der die Religion Illusion ist, wenn
man mit dem Begriffe der empirischen Wirklich-

keit Ernst macht, oder umgekehrt die empirische

Welt ein zu absorbierender Schein, wenn man
mit dem Begriffe der religiösen Wirklichkeit

Ernst macht? Die Auskunft, dafs in Gott beide

Gedankenreihen zusammenfallen, wir Menschen
uns aber bescheiden müssen (S. 57 ff.), kann
über den klaffenden Widerspruch beider Ge-
dankenreihen nicht hinwegtäuschen. Hätte die

Verf. hier tiefer gegraben und sich weniger

schnell zufriedengestellt gefühlt, so wäre wohl

auch ihre Kritik des Wirklichkeitsbegriffes der

orthodoxen Theologie und ihre Theorie des

Aberglaubens wesentlich anders ausgefallen.

Dorpat. Karl Girgensohn.

K. Axenfeld, G. Müller, C. Paul, J. Richter, P. Rich-
ter, E. Strümpfel, J. Warneck, Missionswissen-
schaftliche Studien. Festschrift zum 70. Geburts-

tag des Herrn Prof. D. Dr. Gustav Warneck. Berlin,

M. Warneck, 1904. VII und 262 S. 8". M. 4,50.

Von den sieben Studien, die in dem Bande vereinigt

sind, gehen zwei auf das Verhältnis der christlichen

Religion in ihrer Missionstätigkeit zu den beiden anderen

monotheistischen Religionen ein. In der einen schildert

Axenfeld die jüdische Propaganda als Vorläuferin und
Wegbereiterin der urchristlichen Mission, in der anderen

behandelt Julius Richter die Propaganda des Islams als

Wegbestreiterin der modernen Mission (S. 129— 186); er

macht auf einen friedlichen Islamisierungsprozefs in In-

donesien aufmerksam , den aufzuhalten die christliche

Mission wenig vermöge. In die Anfänge des Christen-

tums führt uns Müllers Studie über Paulus' Missions-
tätigk«it in Thessalonich. Die vier übrigen gelten der
Gegenwart. Paul beschäftigt sich mit der deutschen
Kolonialpolitik der letzten zwanzig Jahre und. sucht ihre

Bedeutung für die Christianisierung unserer Kolonien
darzulegen. Paul Richter führt in die Arbeit der

Missionare ein, die der Übersetzung der Bibel in die

überreiche Anzahl Sprachen in Indien gilt. Strümpfel
erörtert die Art und Weise, in der man die Mission im
Konfirmandenunterricht fördern könne. Warneck schliefs-

lich, der auf Sumatra als Missionar wirkt, spricht von
der Christianisierung der batakischen Sprache.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Karl Schwarz-Stiftung in Jena schreibt einen

Preis von 500 Mark aus für die Bearbeitung des Themas:
Christian Ferdinand Baur in seiner Bedeutung für die

Theologie. Die Bearbeitungen sind bis zum 1. Juli 1907
an Kirchenrat D. Rudioff in Wangenheim oder an dessen
Nachfolger im Schriftführeramt einzusenden. Die Arbeiten

müssen in deutscher Sprache von einer andern als des

Verfassers Hand deutlich geschrieben und unter den üb-

lichen Förmlichkeiten eingereicht werden. Der Preis

wird am 14. Nov. 1907 gezahlt. Auch die gekrönte

Arbeit bleibt Eigentum des Verfassers.

Personalchronlk.

Der aord. Prof. für systemat. Theol. an der Univ.
Leipzig Lic. Dr. Karl Thieme ist von der theolog.

Fakult. der Univ. Göttingen zum Ehrendoktor ernannt

worden.
Die theolog. Fakult. der Univ. Leipzig hat den Pfarrer

an der Leipziger Luther -Kirche Dr. Alfred Jeremias
zum Ehren-Licentiaten ernannt.

Neu erschienene Werke.

Fr. Delitzsch, Babel und Bibel. 3. (Schlufs-) Vor
trag. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. M. 2.

H. J. Heyes, Bibel und Ägypten. Abraham und
seine Nachkommen in Ägypten. I.: Gen. Kap. 12—41

inkl. Münster, Aschendorf. M. 9.

E. De Witt Burton, Principles of literary criticism

and the synoptic problem. [The Decennial Publications

of the Univ. of Chicago. V.] Chicago, The Univ. of

Chicago Press. $ 1.

J. Fahre, La Pensee chretienne (Des Evangiles ä

rimitation de Jesus-Christ). Paris, Alcan. Fr. 9.

F. Niebergall, Die Kasualrede. [Moderne prakt.

theolog. Handbibhothek, hgb. von F. Niebergall. I.]

Leipzig, R. Wöpke. M. 2,40.

Marguerite Brandon-Salvador, A travers les

Moissons (Ancien Testament— Talmud— Apocryphes—
Poetes et Moralistes juifs du Moyen äge). Paris, Alcan.

J. Lanz-Li eben fels, Theozoologie oder die Kunde
von den Sodoms-Äfflingen und dem Götter- Elektron.

Eine Einführung in die älteste und neueste Weltan-

schauung und eine Rechtfertigung des Fürstentums und
des Adels. Budapest, Moderner Verlag. M. 1,50.

Zeitschriften.

Protestantische Monatshefte. 9,1. H. Holtzmann,
Der Fall Loisy. — L. Köhler, Bullingerschriften.

Theologische Studien. 22, 6. A. van der Flier,

Drieerlei verklaring van den Ebed- Jahwe bij Deutero-

jesaja. — H. A. Leenmans, lets over het Evangelie

van Johannes. — E. Sn eilen, Aan Dr. A. H. de

Hartog.

Revue biblique internationale. Janvier. M. E. Cos-
quin, Fantaisies biblico-mythologiques d'un chef d'ecole.

— R. P. Lagrange, Le Messianisme dans les psaumes.

Revue des Sciences ecclesiastiques. Novembre. A.

Pillet, Du Heu du martyre et du sepulcre des Macha-
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bees. — M.. B. Schwalm, L'adoptation des peres de

l'Eglise ä la culture antique. — E. Mangenot, L'exe-

gese et la question de I'inspiration.

Philosophie.

Referate.

Albert Adamkiewicz (Prof. Dr.], Ober das
unbewufste Denken und das Gedanken-
sehen. Versuch einer physiologischen Erklärung

des Denkprozesses und einiger übersinnlicher und

psychopathischer Phänomene. Wien, Wilhelm Brau-

müller, 1904. VIII u. 64 S. 8». M. 1,20.

Dieses Schrifteben zeichnet sich in keiner

Weise vor der übrigen materialistischen Literatur

unserer Tage aus; der Tendenz und dem In-

halte nach gehört es mit den Werken Büchners,

Haeckels u. a. zusammen. Es mufs nachdenklich

stimmen, dafs der Materialismus heute wieder

so weite Kreise zieht; obgleich die Erklärung

dieser Erscheinung nicht allzuschwer zu geben

sein dürfte, ja im Grunde längst durch F. A.

Lange in seiner »Geschichte des Materialismus«

gegeben ist, wo die berechtigten und verfehlten

Bestrebungen des Materialismus gleich klar er-

kannt und dargelegt sind. Je mehr Reaktion

und Obskurantismus sich in irgend einer Zeit

geltend machen, desto günstiger wird auch das

Feld für den Materialismus sein; denn sein philo-

sophisches Verlangen geht auf die Abwehr aller

reaktionären, freiheitsfeindlicben Tendenzen, welche

Abwehr er aber mit total verfehlten Mitteln er-

strebt. Dabei wird sich die materialistische Denk-

richtung den breiten Massen immer durch die

leichte Fafslichkeit und philosophische Seichtig-

keit ihrer Lehren empfehlen, die es ermöglicht,

ohne tiefe Gedankenarbeit über die Probleme

des Lebens mitzureden. So zeigt auch das vor-

liegende Schriftchen die Fehler und Vorzüge des

Materialismus gleich stark.

Prof. Adamkiewicz hat sich die Aufgabe ge-

setzt, zu zeigen, dafs man ohne Bewufstsein

denken und das Gedachte oder Gedanken sehen

kann, um dadurch den exakten (!) Beweis zu

liefern, »dafs der Denkprozefs ein sinnlich wahr-

nehmbarer Vorgang, und also ihre (der Seele)

unmittelbaren und mittelbaren Quellen, Bewufst-

sein und Seele, zur Sinneswelt gehören« (Vor-

wort). Natürlich wird das Denken hierbei zu

einer Eigenschaft, einer Kraft der Materie.

Näher unterscheidet A. bei jedem Organ einen

aktiven und inaktiven Tätigkeitszustand. Das
bewufste Denken ist ihm das Produkt der akti-

ven, das unbewufste Denken das der inaktiven

Gehirnrindentätigkeit. Wie von hier aus das

bewufste und unbewufste »Ich« und seine Zu-

stände erklärt werden, dies weiter zu verfolgen,

müssen wir uns versagen. Man erkennt in allen

Ausführungen des Werkes leicht die altbekannten

Gemeinplätze des Materialismus wieder. Wie

oft haben wir es schon gehört, dafs die Grofs-

hirnrinde das Denken so ^erzeugt«, wie z. B.

die Zelle der Speicheldrüse den Speichel, die

der Magenschleimhaut Salzsäure, die der Leber
Galle usw., sowie die Entdeckung, dafs die Ge-
hirnrindenganglien nicht nur »geistige Bilder pro-

duzieren«, sondern auch noch die Eigenschaft

haben, das, was sie hervorbringen, wahrzuneh-
men. Dies alles konnte A. schon in den
Schriften eines Vogt, Moleschott, Büchner u. a.

vorfinden. Soll man immer wieder auf die

hoffnungslose Unklarheit hinweisen, die sich

in solchen Ausführungen verbirgt? Wenn man
bedenkt, wie sich Physiologen und Physiker vom
Range eines H. v. Helmholtz, H. Hertz, A. Fick

und J. Müller um philosophische Einsicht bemüht
haben, wie genau sie es mit den Grundbe-
griffen ihrer Wissenschaft genommen haben,

dann kann man in solchen Werken, wie der

Schrift von A. , keinen Fortschritt der Wissen-

schaft erkennen.

Giefsen. Walter Kinkel.

J. Petrovici, O problema de filosofie. Cu

un cuvänt de D. Titu Macorescu. Bukarest,

Socecu & Comp., 1904. 51 S. kl. 8".

Das Ding an sich, das, so vielen Philosophen

unnahbar, durch Schopenhauers Aufstellung des

Willens unseren Begriffen näher gerückt wurde,

wird von diesem in der anorganischen Welt als

Macht umgesetzt, allerdings mit einigen Beschrän-

kungen. Petrovici schlägt nun vor, eine subjektive

und eine objektive Zeit anzunehmen; Kausalität,

Wille und die reine Idee sind die Ausblicke, die

die Welt unserem Verständnis näher bringen.

Um seiner Ansicht Geltung zu verschaffen, ver-

sucht P., sich mit sämtlichen Systemen abzu-

finden. Insbesondere wendet er sich gegen Ed.

von Hartmann, indem er den Beweis liefert, dafs

dessen innere Evolution die Selektion Darwins

nicht zu ersetzen imstande ist; die Bekämpfung

geschieht z. T. mit den eigenen Worten Hart-

manns.

Bukarest. M. Härsu.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. experiment. Psychol. an der Univ.

Krakau Dr. Ladislaus Heinrich ist der Titel eines aord.

Professors verliehen worden.

Xen enchienene Werke.

H. Cohen, Ethik des reinen Willens [System der

Philosophie. II]. Berlin, Bruno Cassirer. M. 16.

A. Bayet, La Morale scientitique. Paris, Alcan.

Fr. 2,50.

F. W. H. Myers, La personnalite hamaioe, sa sur-

vivance, ses manifestations supranormales. Traduction

et adaptation par S. Jankelevitch. Paris, .Alcan. Fr. 7,50.

R. Hennig, Wunder und Wissenschaft. Eine Kritik

und Erklärung der okkulten Phänomene. Hambut:g,

Gutenberg-Veriag.

Fr. Picavet, Esquisse dune histoire generale et
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Comparee des philosophies medievales. Paris, Alcan.

Fr. 7,f)0.

R. Hönigswald, Über die Lehre Humes von der

Realität der Aul'sendinge. Berlin, G. A. Sciiwetschke &
Sohn. M. 2,40.

R. W. Emerson, Works. IV: Miscellaneous Pieces

fThe York Library]. London, George Bell & Sons. Geb.

Sh. 2.

Künftig erscheinende Werlie.

S. Kraufs, Theodule Ribots Psychologie. I. Jena,

Hermann Costenoble. M. 4.

Zeitschriften.

Vierteljahrsschriftfür wissenschaftliche Philosophie

und Soziologie. 28, 4. J. K. Kreibig, Über ein Para-

doxon in der Logik Bolzanos. — P. Barth, Die Ge-

schichte der Erziehung in soziologischer Beleuchtung.

IV; Zu Kants und Lockes Gedächtnis.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. 37, 1. 2. W. Trendelenburg, Quanti-

tative Untersuchungen über die Bleichung des Seh-

purpurs in monochromatischem Licht. — P. Ephrussi,
Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis. —
G. Busck, Über farbige Lichtfilter.

Mind. January. H. H. Joachim, »Absolute« and
»relative« truth. — J. H. Leuba, On the psychology

of a group of Christian mystics. — H. W. B. Joseph,
Prof. James on »Humanism and truth«. — A. Sidg-
wick, Applied axioms. — R. A. P.Rogers, The mea-

ning of the time-direction. — H. Mac Coli, Symbolic
reasoning. — J. Solomon, The paradox of psycho-

logy.

Unterrichtswesen.

Referate.

Alwin Freudenberg, Was der Jugend gefällt.

Deutsche Gedichte aus neuerer und neuester Zeit. Mit

Bildern und Buchschmuck von Felix Elssner. Dres-

den, Alexander Köhler, [1904]. XVI u. 239 S. 8".

Geb. M. 1,60.

Dies Büchlein stellt sich in sehr glücklicher

Weise in den Dienst der Kunsterziehung. Es
ist für die Jugend vom 10. Lebensjahre an aus-

gewählt und zusammengestellt und möchte ver-

suchen, durch Wort und Bild für selbständige
häusliche Lektüre deutscher Gedichte zu er-

wärmen und zu gewinnen. Der Hgb. ist über-

zeugt, wenn das heranwachsende Geschlecht

später einmal wirklich lebendige und nachhaltige

Beziehungen zu den metrischen Schöpfungen unse-

rer Dichter pflegen solle, so müfsten auch Teil-

nahme und Genufsfähigkeit für diese Seite unse-

res deutschen Schrifttums schon in jugendlichem

Alter geweckt werden. Er will daher mit die-

sem Buche der Jugend Gelegenheit geben, auf

dem Gebiete des Gedichtlesens selbständige Er-

oberungen zu machen, und sie somit in die Lage
bringen, dafs sie aus sich selbst heraus, auch

ohne unmittelbare Leitung und Unterstützung

seitens des Lehrers, am Umgänge mit der Poesie

Freude und Genufs empfinde. Das mag zunächst

abenteuerlich und gewagt klingen, weil die Jugend

zumeist erfahrungsgemäfs sich der Lektüre von

Erzählungen, Biographien, Reisebeschreibungen

u. dgl. m. zuwendet. Aber die hier gebotene

Auswahl ist so geschickt gemacht — von weni-

gen schwachen Nummern abgesehen — , dafs die

Versuche, die ich selbst mit dem Buche anstellte,

durchaus gelungen sind. »Das ist fein«, lautete

die Kritik der Knaben, die mit,, Behagen sich in

die Dichtungen versenkten; und in der Tat, es

mufs ihnen das Herz dabei aufgehen, so frisch

und fröhlich oder auch feierlich und ernst, so

gesund und natürlich, so fesselnd und dem jugend-

lichen Geschmack entsprechend ist das Gebotene.

Unsere deutschen Lesebücher in der Schule haben

allerdings allmählich immer mehr auch den neue-

ren und neuesten Dichtern bei der Auswahl der

Lyrik sich zugewandt, doch zumeist nur zaghaft;

hier sind in der Hauptsache nur solche Gedichte

vereinigt, die vom Lesebuch und Unterricht bis-

her selten beachtet wurden; kaum ein namhafter

Dichter der Gegenwart ist hier unvertreten; die

Sammlung ordnet sich nach den Abschnitten:

Leben und Lieben im Daheim [besser blofs:

daheim]; Aus dem Hausschatze deutscher Mär-

chen, Sagen und Schwanke; Weihnachtsklänge;

Herzeleid im Hause; Im Aufblick zu Gott; Von
Spiel und Lust im Freien; Streifzüge durch Wald
und Flur; Wenn der Frühling kommt; Aus
Sommertagen; Herbstbilder; Wenns friert und

schneit; Aus deutschen Landen; Aus deutscher

Geschichte; Bilder aus der Fremde; Aus dem
Soldaten- und Kriegsleben; Heldentum auf fried-

lichem Felde; Von allerlei Menschenart und

Menschenmeinung.

Die Illustrationen sind dem kindlichen Ge-
schmack durchaus angepafst.

So dürfte auch diese Blütenlese, sowohl dem
Kunstwert wie der »Kindertüralichkeit'< (horribile

dictu) ihres Inhaltes gemäfs wohl geeignet sein,

den Sinn für Dichtung in den jungen Seelen zu

wecken.

Neuwied a. Rh. Alfred Biese.

Hugo Müller [Prof. am Ludwig Georgs-Gymn. in Darm-
stadt], Das höhere Schulwesen Deutschlands
am .Anfang des 20. Jahrhunderts. Stuttgart, Ch.

Belser, 1904. 135 S. 8». M. 2.

Das Buch, das die in Preufsen vorläufig, wie es

scheint, abgeschlossene neueste Schulreform - Bewegung
zusammenfassend darlegen und über Messers Schrift

hinaus einen Fortschritt in der Klärung erreichen will,

setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste (Der

Verlati^ der Reformbewegung auf dem Gebiet des höhe-

ren Schulwesens) behandelt die Entwicklung der höheren
Schulen bis gegen Ende des 18. Jahrh.s, den Ansturm
gegen das humanistische Gymnasium in den achtziger

Jahren des 19. Jahrh.s, die Dezemberkonferenz von 1890
und die preufsischen Lehrpläne von 1892, die Junikonfe-

renz von 1900 und die jüngste preufsische Schulreform.

In dem zweiten Teile, der sich mit den Ursachen und
Zielen der Reformbewegung und der Bedeutung der

Schulreform beschäftigt, geht der Verf. auf die Wandlung
der Bildungsbedürfnisse des 19. Jahrh.s, auf den Bildungs-

wert der klassischen Sprachen, die berechtigten Ansprüche
der modernen Unterrichtsfächer, die bleibende Bedeutung
der klassischen Bildung für unser nationales Geistesleben,

die Undurchführbarkeit der allgemeinen Einheitsschule,
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die jüngste preufsische Schulreform und die Zukunft des

höheren Schulwesens ein.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die g§ 2—4 der Vorschriften für die prcufsischen

Landesuniversitäten über die Zulassung zum
Studium erhalten durch einen .Ministerialerlafs folgende

vom 1. April an giltige Fassung: § 2. Zum Nachweise
der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische

Studium haben .Angehörige des Deutschen Reiches das-

jenige Reifezeugnis einer deutschen neunstufigen höheren

Lehranstalt beizubringen, welches für die Zulassung zu

den ihrem Studienfach entsprechenden Berufsprüfungen in

ihrem Heimatstaate vorgeschrieben ist; auf Grund auslän-

discher Reifezeugnisse dürfen Reichsangehörige nur dann
immatrikuliert werden, wenn daraufhin ihre Zulassung

zu den ihrem Studienfach entsprechenden Berufsprüfun-

gen in ihrem Heimatstaat gesichert erscheint. Genügt
nach den bestehenden Bestimmungen für ein Berufs-

studium der Nachweis der Reife für die Prima einer

neunstufigen höheren Lehranstalt, so reicht das auch

für die Immatrikulation aus. Die Fakultät, bei welcher

der Studierende einzutragen ist, bestimmt sich durch

das von ihm gewählte Studienfach. § 3. Mit beson-

derer Erlaubnis der Immatrikulationskommission können
Angehörige des Deutschen Reiches, welche ein nach § 2

genügendes Reifezeugnis nicht erworben, jedoch wenig-
stens dasjenige Mafs der Schulbildung erreicht haben,

welches für die Erlangung der Berechtigung zum ein-

jährig-freiwilligen Dienst vorgeschrieben ist, auf vier

Semester immatrikuliert und bei der philosophischen

Fakultät eingetragen werden. Die Immatrikulations-

Kommission ist ermächtigt, nach Ablauf dieser vier

Semester die Verlängerung des Studiums um zwei Se-

mester aus besonderen Gründen zu gestatten. Eine
weitere Verlängerung ist nur mit Genehmigung des
Ministers zulässig. § 4. Ausländer können immatriku-
liert und bei jeder Fakultät eingetragen werden , sofern

sie sich über den Besitz einer Schulbildung ausweisen,
welche der im § 3 bezeichneten für gleichwertig zu er-

achten ist.

.An den sechs schweizerischen Universitäten sind

im laufenden W.-S. unter der Gesamtzahl von 5171 Studie-

renden 1333 Studentinnen, in Basel 13, in Bern 538, in

Zürich 253, in Lausanne 260 und in Genf 269. Von
ihnen studieren 942 Medizin, 253 Philosophie, 116 Mathe-
matik oder Naturwissenschaften und 22 Jurisprudenz.

116 davon sind Schweizerinnen. Unter den 1217 .Aus-

länderinnen sind nicht weniger als 1 1 25 Russinen ; 89 1 von
diesen studieren Medizin. 38 sind Deutsche. .Aufser diesen

immatrikulierten Studentinnen sind noch 741 Frauen
als Hörerinnen zugelassen. 40 von ihnen sind in Basel,

149 in Bern, 161 in Zürich, 92 in Lausanne, 239 in

Genf und 60 in Freiburg, wo die Frauen überhaupt
nicht immatrikuliert, sondern nur als Hörerinnen ein-

geschrieben werden.

Nen erschienene Werke.

Jahresberichte über das höhere Schulwesen, hgb.

von C. Rethwisch. XVIII: 1903. Beriin, Weidmann.
.M. 18.

Künftig ersclieinende Werlie.

K. Wotke, Das österrreichische Gymnasium in der

Zeit Maria Theresias. [Monumenta Germaniae paeda-

gogica. X.XX.] Berlin, A. Hofmann & Comp.

Zeitschriften.

Natur und Schule. 4, 2. H. Viehmeyer, Myrme-
kophile Käfer. — Th. Stingelin, Über naturhistorische

Museen in der Schweiz. — F. Pfuhl, Die Behandlung
der Muscheln im Unterrichte der U III eines Gymnasiums.
— P. Westberg, Das Netz der Kreuzspinnen (Forts.).

— J. Deisinger, Ein Modell zur Erklärung der In-

fluenzmaschine mit doppelter Drehung und mit Selbst
erregung.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Januar, i

Samt er, Kunstpflege in der Schule. — H. .Müller, Ver-
einigung der Freunde des humanistischen Gymnasiums.

Zeitschrift für französischen und englischen Unter-
richt. 4, 1. H. Schmidt, Zur Würdigung der Reflexion
in der französischen Lektüre. -^ Chr. Eidam, Über Mac-
beths Monolog I, 7. — Ch. Lescoeur, La division et
l'organisation du territoire fran9ais (suite). — M. Ka-
luza, Die modernen Fremdsprachen in Amerika. — F.
Baumann, Aus der Schweiz; Zur Aufklärung. — G.
Thurau, Pro domo. — A. Gille, Fumer une pipe und
Fumer dans une pipe.

Revue de VInstruction publique :n Belgique. 47, 6.

P. Thomas, Notes sur .Minucius Felix. — J. Haust.
Discours de distribution de prLx. — Hurdebise, Des
Examens de sortie des Etudes moyennes.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Weli Bey BoUand [Lehrer f. Deutsch am Kais. Ly-

zeum von Galata Serai in Konstantinopel], Kleine
deutsche Sprachlehre bearbeitet für
das Türkische (.Methode Gaspey— Otto—Sauer).
Heidelberg, Julius Groos, 1904. IX u. 248 S. 8* mit

2 Schrifttaf., 1 Karte und 1 Plan. Geb. M. 3.

Im Jahre 1886 veröffentlichte Soubhy Bey,

Sekretär der ottomanischen Botschaft in Wien,

eine Grammatik der deutschen Sprache für Os-

manen »in erster Würdigung der Tatsache, dafs

die deutsche Nation unter allen Kulturvölkern

den ersten Rang einnimmt, und dafs die beson-

dere Wichtigkeit der deutschen Sprache zumal

für die gelehrte Welt in keiner Weise in .Abrede

gestellt werden kann«. Abgesehen von den für

Ausländer im allgemeinen bestimmten Gramma-
tiken und einigen kleinen, meist nach dem Fran-

zösischen gearbeiteten Sprachbüchern, blieb diese

Grammatik — soweit dem Ref. bekannt — bis-

her die einzige ausführlichere.

Nachdem nun für Araber eine Grammatik

des Deutschen von Prof. Dr. M. Hartmann in

dem bekannten Verlag von Julius Groos, Heidel-

berg, erschienen war, lag es nahe, auch ein

solches Lehrbuch für Osmanen zu verfassen.

Dieser Aufgabe unterzog sich Weli Bey Bolland.

Sekretär S. K. M. des Sultans und Lehrer des

Deutschen am Kaiserlichen Lyzeum von Galata

Serai in Konstantinopel, und er hat sie durchaus

zweckentsprechend gelöst. Seine Sprachlehre

ist nach der bewährten Methode Gaspey— Otto

—

Sauer gearbeitet, über die sich eine Besprechung

erübrigt. Die Regeln sind klar und fafslich und

werden durch eine reichliche .Anzahl von Bei-

spielen befestigt. Kleine Gespräche dienen zur

Einführung in die Konversation. — Der Ref. steht

nicht an, das auch äufserlich gut ausgestattete

Buch zu empfehlen. Möge es zur Verbreitung

der deutschen Sprache an den Ufern des Bos-



343 11. Februar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 6. 344

porus und so in seiner Art auch zur Förderung

des Deutschtums im Auslande beitragen.

Berlin. Carl Philipp.

Joseph Thury, Török nyelvemlekek aXIVszägad
vegeig (Türkische Sprachdenkmäler bis zum Ende
des 14. Jahrhunderts). Budapest, Verlag der ungar.

Akad. d. Wiss., 1903. 52 S. 8".

Der Verf. gibt einen Überblick über die Denkmäler
der ältesten Epoche der türkischen Literatur, verweilt

dann besonders bei den uigurischen Inschriften, deren

Wichtigkeit für die vergleichende Erforschung der ugrisch-

finnischen Sprache er betont, und analysiert zum Schlufs

das vom J. 1389 stammende Iskandernameh.

de Lisbonne, 15 decembre 1647. — M. Schwab, Les
manuscrits et incunables hebreux de la bibliotheque

de l'Alliance israe'lite (fin).

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Der Vorsitz des 14. Internationalen Orienta-
listen-Kongresses, der vom 19. bis 26. April in

Algier stattfinden wird, ist Prof. Rene Basset, dem
Direktor der Ecole superieure des Lettres in Algier, über-

tragen worden. Der Kongrefs wird sich in die folgen-

den .Abteilungen gliedern: I. Indien und die arischen

Sprachen. II. Semitische Sprachen. III. Sprachen des

Islams : Arabisch, Türkisch, Persisch. IV. Ägypten, afri-

kanische Sprachen und Madagaskar. V. Ostasien. VI.

Griechenland und der Orient. VII. Afrikanische Archäo-

logie und mohammedanische Kunst. Die meisten Vor-

träge sind bis jetzt für den Bereich der islamitischen

Geschichte und Philologie angezeigt. Bei der Zulassung

von Vorträgen soll, wenn auch die Sektionseinteilung

vorzugsweise den sprachhistorischen Gesichtspunkten

folgt, nicht die Philologie einseitig bevorzugt werden,

sondern Geographie, Geschichte und Volkskunde der

orientalischen Völker in ihrem ganzen Umfang gebührend

berücksichtigt werden. — Das Organisationskomitee ist

bestrebt, auf dem historisch und ethnographisch so über-

aus ergiebigen afrikanischen Boden möglichst lehrreiche

Beziehungen zwischen Orientalisten und Orientalen an-

zubahnen. Zu diesem Zwecke werden Ausflüge statt-

finden, die an den Osterfeiertagen die Arbeiten unter-

brechen und nach Wahl zu den Kabylen, nach Chiffa,

Cherchel und Tipaza führen. Ferner sind gröfsere Reisen

(Preis je et\va 100 Francs ohne Eisenbahnfahrt, unter

fachkundiger Führung) für die Woche nach dem Kon-
grefs nach Westen bis Oran , zum Besuch von Figuig,

Tlemcen , Mansura und nach Osten nach Tunis über
Biskra, Timgad, Konstantine, Karthago und Keruan in

Aussicht genommen. Für alle Eisenbahnfahrten in Algier

und Tunis gilt die halbe Taxe; die gleiche Ermäfsigung
gewähren die französischen Eisenbahnen für die Hin-

und Rückfahrt, und ihnen haben sich auch die italieni-

schen Verwaltungen angeschlossen. Von Dampfergesell-

schaften bewilligen die französischen 30, die ungarische

Adria 50 Prozent Ermäfsigung. Anmeldungen nimmt das

Organisationskomitee (46, Rue d'Isly, Algier) oder die

Buchhandlung von Otto Harrassowitz in Leipzig ent-

gegen. Die Mitgliedskarte kostet 20 Francs, die Damen-
karte die Hälfte.

Personalchronik.

Der Gymn.-Prof. in Chaux de Fonds Dr. Max Nie-
dermann ist als aord. Prof. f. vergl. Sprachwiss. an

die Akademie zu Neuenburg berufen worden.

Zeitschriften.

Revue des Etudes juives. Octobre- Decembre. J.

Weill, Spinoza et le Judaisme. — G. M armier, Contri-

butions ä la geographie de la Palestine et des pays

voisins. — B. Heller, Elements, paralleles et origine

de la legende des Sept Dormants. — I. Goldziher,
Melanges judeo-arabes (suite). — I. Levi, Un commen-
taire biblique de Leontin, le maitre de R. Gerschom. —
L. Gauthier, Les , Juifs dans les dcux Bourgognes

(suite). — Cardozo de Bethencourt, L'auto da fe

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Hellenische Sänger in deutschen Versen von K.

Preisendanz und Franz Hein. Heidelberg,

Carl Winter, [1904]. 64 S. 8° mit Zeichnungen von
Franz Hein. M. 1.

Der deutschen Kritik wird mit Recht nach-

gesagt, sie sei hochmütig, gehässig und kleinlich.

Ich möchte hier keinen dieser Vorwürfe verdie-

nen, namentlich den letzten nicht, wenn ich auf

einem Gebiet, das mir einigermafsen bekannt ist,

ungern Kräfte tätig sehe, die m. E. zur Be-
stellung dieses Landes nicht genügen. Eine
griechische Lyrik in deutschen Versen, die wirk-

lich gereiften Ansprüchen völlig genügte, gibt es

nicht, ja ich halte sie überhaupt für nahezu un-

möglich. Ich kann mir einen genialen Übersetzer

des Aischylos, überhaupt der Tragiker denken,

ich kenne einen unerreichten Übersetzer der

Horazischen Sermonen: das geht alles, weil ein

Mann von poetischem Vermögen und feiner

Sprachkenntnis sich in das Wesen einer fremden
Individualität, vielleicht auch zweier hineinzuden-

ken vermag. Aber selbst wenn man auch noch
einen Genossen zum Werk gewinnt, ist es nicht

möglich, unter einer ganzen Fülle von Individuali-

täten jeder Persönlichkeit den adäquaten Ausdruck
auch im Deutschen zu verleihen. Wer den von

Hafs gepeitschten Theognis uns näher bringen

kann, wird schwerlich imstande sein, die Ge-
tragenheit Pindars zu treffen, wer Aischylos'

Wucht annähernd erreicht, vermag nicht, das

süfse Spiel alexandrinischer Verse in ihrem

akustischen Wohllaut begreiflich zu machen.

Und dann: sind wir denn so weit, überall des

Einzelgedichtes Individualität zu erfassen? Die

griechische Lyrik ist ein Trümmerhaufe, von

manchem Gedichte wissen wir nicht, ob es wirk-

lich als Ganzes uns vorliegt, und so verbietet

sich das Übersetzen aus naheliegenden Gründen

von selbst.

Dementsprechend haben die beiden Über-

setzer, deren Arbeit ich sonst als einen frischen,

freudigen Versuch, wieder für hellenische Schön-

heit zu werben, mit Freuden begrüfse, den

Fehler begangen, zu vielerlei mitzuteilen. Sie

hätten stärkeres Gewicht auf einzelne Persön-

Hchkeiten legen müssen, ein Theognis und na-

mentlich die tragischen Chöre boten weiten

Raum, darin etwas Gutes zu leisten. Aber hier

ein Stückchen Alkman, dort Mimnermos, Aeolier,

Anakreon mit seinen viel zu viel übersetzten

Nachtretern , ein einziges Lied aus einer Tra-



345 ll.Febraar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 6. 346

gödie, das langweilig wie es ist, auch sehr frei

behandelt worden, endlich einige Alejcandrina:

das ist Spreu. Ich leugne nicht, es ist Leben

in diesen Liedern, aber doch nicht genug Leben,

um solche, die des Griechischen unkundig sind,

mit einem Hauche griechischen Gefühls zu durch-

wärmen. Und gerade darauf kommt es an.

Fehlt solchen Übersetzungen die werbende Kraft,

wird bei diesen Proben niemand nach der Kunde

des Griechischen, der Kenntnis der Originale

sich sehnen, so haben sie keinen Zweck.

Um nicht länger allgemeine Urteile zu häufen,

will ich einige Beispiele geben. Von der Sappho
wird ein Gedicht mitgeteilt (»Mondnacht«):

Über Stemenpracht und -flimmer

Siegreich strahlt des Mondes Schimmer
An dem nächt'gen Himmelszelt;

Und ein Meer von Glanz und Helle

Flutet seines Lichtes Welle
Silbern über die weite Welt.

Vortreflflieh , die Übersetzung ist kaum zu

spüren, das Liedchen mutet fast goethisch an.

Aber leider hat es sich nur zu sehr vom Origi-

nale gelöst, das nur ganz bruchstückweise er-

halten, gar kein abgeschlossenes Ganze dar-

stellt, sondern nur einen Vergleich einleiten soll.

So täuscht uns die Übersetzung, die mit Liebe

und Kunst, wie ich gern ausspreche, gearbeitet

ist, gründlich über die Absicht der Schöpferin.

— Den gleichen Wert hat ein sehr burschikoses

und vom Geiste eines kreuzfidelen Bruder Studio

erfülltes Zechlied (S. 21), das ein Fragment des

Alkaios wiederzugeben bestimmt ist. Das Origi-

nal bricht zu Anfang des 7. Verses ab, die Nach-

ahmung — denn mehr ist es nicht — ist mit

ihren zwei Strophen ein abgeschlossenes Ganze
und könnte ganz gut etwa im Jahre 1830 ge-

dichtet worden sein.

Immerhin, der scherzenden Muse Spiel ist den

Sängern am besten gelungen, wie die zahlreichen

niedlichen Anakreonteen zeigen. Den tiefen Ernst

des griechischen Gemütes zu erfassen, ist ihnen

versagt worden, die wahre hellenische Psyche
hat keine Metempsychose hervorzubringen ver-

mocht. Daher die Lahmheit der Übersetzung

von Alkaios' wuchtigem Sang (»Das Staats-

schiff«):

Fürwahr, es ist nicht mehr zu fassen,
Wohin man steuert unser Schiff!

Um uns empörte Wogenmassen
Und vor uns droht das Felsenriff.

Kaum halten wir noch aus im Kampfe:
Schon um den Mastbaum spült die Flut.

In Fetzen schon die Segel flattern,
Zerrissen von des Sturmes Wut.

Die Wellen bäumen hoch und höher!
Schon stürmt die nächste auf uns her.

Wenn sie uns fafst, sind wir verloren:

Kein Retten hilft, kein Schöpfen mehr. —
Es ist Sitte deutscher Rezensenten, zum

Schlüsse einer Kritik dem Betroffenen noch mit

ein paar freundlich pädagogischen Winken auf-

zuwarten. Ich vermeide dies; ich sehe wohl,

dafs manches hier gründlich verfehlt worden ist,

aber wie dem von mir oben gekennzeichneten

Gesamtübel der Übersetzungen griechischer Lyrik
überhaupt abzuhelfen sei, vermag ich nicht ru

erkennen. Und nur der hat ein Recht zu ver-

werfen, der das Ganze zu bessern vermag,

Hamburg.
J. Geffckcn.

J. Heckmann, Priscae latinitatis scriptores qua
ratione loca significaverint non usi praepo-
sitionibus. Münsterer Inaug.-Dissert. Münster, 1904.

79 S. 8".

Die Arbeit behandelt die Fragen, welche Ortsbezeich-

nungen ohne Präposition ausgedrückt werden können,
welche Formen dabei angewandt werden, und inwieweit
eine Form mehrere Bedeutungen haben kann, femer
welche Adverbia und Hauptwörter ohne Präpositionen

man in archaischer Litteratur findet, um lokale Bedeu-
tungen anzugeben. Nach den drei Fragen wo, wohin,
woher ist jeder Teil in drei Abschnitte zerlegt. Der
erste Teil beschränkt sich auf 10 Seiten, '/. des ganzen
Umfanges nimmt der statistische zweite ein.

Notizen und Mittellungen.

»Q erackienene Werke.

Apulei Psyche et Capido. Recens. et emend.
Otto Jahn. Ed. quinta. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Geb. M. 1,50.

H. Knauth, Übungsstücke zum Übersetzen in das
Lateinische für Abiturienten. 5. Aufl. Leipzig, Freytag.

Geb. M. 1,50.

Zeitschriften.

Philologiis. 63, 4. A. .^usfeld, Neapolis und
Brucheion in Alexandria. — G. A. Gerhard und O.

Gradenwitz, 9.SW EN IllSTKl. — A. Brieger, Die

Urbewegung der Demokritischen Atome. — E. Lange,
Exkurse zu Thukydides. — E. Stemplinger, Studien

zu Stephanos von Byzanz. — .\. Zimmermann, Un-
gewöhnliche Abkürzungen der lateinischen praenomina.
— W. Weinberger, Der Dichter Ennius als Verfasser

eines orthographischen Hilfsbuches. — H. Blase, Der

Potential des Perfekts mit Vergangenheitsbedeutang im

Lateinischen.

Atehe e Roma. Ottobre. V. Brugnola, Un nuovo

»Ippolito«. — G. Gentilli, Catoniana.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Eislandblüten. Ein Sammelbuch neuisländischer Lyrik

von J. C. Poestion [Direktor der Bibliothek des

K. K. Ministeriums des Innern zu Wien] .Mit einer

kultur- und literarhistorischen Einleitung und erläutern-

den Glossen. Leipzig u. München, Georg Müller,

1905. XLIV u. 229 S. 8». M. 5.

Unermüdlich ist Poestion in seinem Bestreben,

die neuisländische Gedankenwelt, insbesondere

soweit sie sich in dichterischen Erzeugnissen aus-

prägt, den stammverwandten Deutschen zu ver-

mitteb. Einen grofsen Teil der hier gesammelten

lyrischen Gedichte hat er freilich schon früher

in seinem grofsen Buch »Isländische Dichter

der Neuzeit in Charakteristiken und übersetzten

Proben ihrer Dichtung i, Leipzig 1897, veröffent-

licht. .Aber wir haben es nicht mit einem ein-
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fachen Abdruck zu tun, sondern der Verf. hat

an seinen Übersetzungen herumgefeilt und den
sprachlichen Ausdruck vielfach gefälliger gestaltet.

Es sind aber aufserdem noch 92 neue Gedichte
hinzugekommen, so dafs wir wohl jetzt in der

Sammlung ein ziemlich getreues Bild der isländi-

schen lyrischen Dichtung seit 1800 erhalten.

Durch grofse Mannigfaltigkeit der Motive, durch

eine Fülle der Arten zeichnet sie sich nicht

gerade aus. Aber es weht aus dieser Dichtung
doch ein erfrischender Hauch, wie von den oft

in ihr besungenen gletschergekrönten Bergen. In

dichterischen Bildern wird uns die wundersame
Natur der fernen Insel geschildert, die lachen-

den Wiesen im Sommer, die wider den blauen

Himmel sich abhebenden Schneeberge. Daneben
fehlen auch nicht die Schrecknisse des Winters,

die unheimliche Macht des Erdfeuers. In heifser

Liebe sind fast alle diese Dichter ihrer Heimat
zugetan, und sie werden nicht müde, ihr Lob zu

singen. Dazwischen mischt sich denn auch die

Klage über die lange Unterdrückung durch Däne-
mark, die sich zuweilen zum Dänenhafs steigert,

und die Sehnsucht nach der Freiheit — eine

Sehnsucht, die ja wohl jetzt durch die Ereignisse

der jüngsten Zeit gestillt sein dürfte. Das ganze

Leben des Isländers mit seinen Beschäftigungen,

Freuden und Leiden lernen wir kennen. Natür-

lich fehlt auch das Hauptthema der Lyrik, die

Liebe, nicht. Eine grofse Zahl anmutiger und

liebHcher Gedichte legen Zeugnis davon ab. Ein

Zug der Reinheit und Keuschheit geht durch

diese, und nur selten, zumal in neuerer Zeit,

unter dem Einflufs der realistischen Dichtung,

tritt die Sinnlichkeit stärker hervor. Besonders

eigentümlich sind den Isländern die Totenklagen,

eine Dichtungsart, die sie aus alter klassischer

Zeit bewahrt haben, und die einstens auch die

Goten kannten. Mufs auch hier manches als

Dutzendware bezeichnet werden — die isländi-

schen Zeitungen sind voll von solchen Gedichten

— , so erheben sie sich doch zuweilen zu hoher

Wirkung und sind voll tiefen Empfindens.

Wir können P. nur dankbar dafür sein, dafs

er uns die Erzeugnisse der neuisländischen Dich-

tung kennen lehrt. Ich wünsche dem Buche

viele Leser, und ich glaube, sie werden Befriedi-

gung finden. Wer aber vielleicht selbst das

Land besucht hat, dem wird so manche liebe

Erinnerung wieder aufsteigen.

Schönes und Treffliches haben die Isländer

der neueren Zeit in ihrer lyrischen Dichtung ge-

leistet, ob man nun aber mit P. (S. XXV) von

einer neuen klassischen Periode der isländischen

Literatur sprechen kann, scheint mir doch zweifel-

haft. Hier führt ihn seine Liebe zu den Isländern

doch wohl zu weit. Ganz richtig sagt er selbst

an anderer Stelle (S. XXXI): »Reicht aber auch

keiner von diesen an die grofsen Meister der

Weltliteratur hinan und sind selbst nur wenige

markantere Individualitäten darunter, so verdienen

doch gar manche von ihnen alle Beachtung und

Hochschätzung auch von Seiten der Ausländer.«

Was nun die Art und Weise der Übertragungen

betrifft, so kann man diese nur loben. Es ist fast

unmöglich, bei der Übersetzung »die unnachahm-

lichen formalen Künste und P'inessen« nachzubilden.

Bedienen sich doch die Isländer immer noch des

Stabreims, häufig auch des Binnenreims, dazu

kommt dann der Endreim, gelegentlich werden

noch alte skaldische und eddische Metren ver-

wendet. Hier mufs man sich also bescheiden,

und so spricht denn auch P. vorsichtig von

'Umdichtungen', die er gelegentlich vornimmt,

und der Kenner der isländischen Sprache wird

ihm keinen Vorwurf daraus machen. Soweit ich

die Übersetzungen mit den Originalen vergleichen

konnte, was nur bei dem kleineren Teil, beson-

ders aus jüngerer Zeit der Fall war, mufs ich

sagen, das Mögliche ist in geschmackvoller Weise
erreicht, und man mufs das Formtalent P.s be-

wundern. Freilich ohne Gewaltsamkeiten gehts

manchmal nicht ab. So wenn auf S. 178 über-

setzt wird:

'Nur Gutes wollt ich; Unrecht wards, o Frön,

und ohne Wirkung nur durch Zauberbann';

während das Original des Jon Olafsson wörtlich

lautet:

'Ich wollte das Rechte, aber der Geist und die

Kraft gebrach mir;

deshalb ward manches verkehrt und das meiste

von ganz geringer Bedeutung.

Hier ist der Sinn doch recht wenig getroffen,

von einem 'Zauberbann' ist gar nicht die Rede,

die eigene, dem Dichter innewohnende Schwäche

ist es, die seinen guten Willen nicht zum Gedeihen

kommen liefs. Nicht recht geschickt ist es auch,

wenn P. aus der Birke, dem Hauptbaum Islands,

die dort ganz unbekannte Linde (S. 152) macht.

Auch die Genitivform Heklas, von dem Femini-

num Hekla (S. 5 und 90), will mir nicht recht

gefallen. Wenn P. ferner (S. 23) durch Striche

andeutet, dafs etwas nicht aufgenommen ist —
es handelt sich um 6 Strophen — oder, wenn

er S. 14 die Schlufsstrophe eines Gedichts fort-

läfst, weil sie in einem andern Metrum gedichtet

ist und deshalb störend wirke, so wird man das

vielleicht hingehen lassen, stillschweigend aber die

Schlufsstrophen zu unterdrücken (S. 156 und 177)

geht doch wohl nicht an.

Ein paar Versehen kann ich aus den von mir

mit den Originalen vergHchenen Partien berich-

tigen. Das Gedicht des Steingrimur Thor-

steinsson 'Die Schwäne' (S. 150 f.) steht im Ori-

ginal S. 129, nicht 179 (ein schon in 'Isl.

Dichter' sich befindendes Versehen), und 'Der

Schwanengesang auf der Heide' desselben (S.

155) S. 118 f., nicht 119. Das Gedicht des

Thorsteinn Erlingsson 'Die Bedingungen' (S.

183 f.) steht im Original nicht S. 45— 47, son-
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dern S. 84— 86. An der angegebenen Stelle

findet sich 'Der Winter' (bei P. S. 185 ff.); das

Gedicht des Hannes Hafsteinn 'Erinnerungen'

(S. 201 f.) nicht S. 45— 56, sondern — 46. In

der .'\nmerkung auf S. XXIII . ist zu lesen: Land-

fraidissaga, nicht Landfrcetissaga.

Die einführend« kulturhistorische Einleitung

wird man mit Nutzen lesen, für das Verständnis

der Dichter wird man gut tun — was P. durch

zahlreiche Hinweise erleichtert — auf die literar-

historischen Skizzen seines umfangreicheren Werkes
zurückzugehen. Die .Anmerkungen erfüllen ihren

Zweck, mancherlei fremdartiges aufzuhellen. Ich

habe nur zu wenigen etwas zu bemerken. S.

43 .Anm. *): Ran ist besser als Meerriesin denn

als Göttin zu bezeichnen, wie auch richtig in der

Anm. **) S. 4 geschieht. S. 60 Anm. **): Die

Behauptung, dafs der Isländer jetzt 'dem fremden

Reisenden gegenüber ebensogut seinen Vorteil zu

wahren weifs wie z. B. der Schweizer', geht doch

wohl etwas zu weit. Das gilt wohl hauptsäch-

lich für die überlaufene Gegend des Südwestens.

Es kommt auch sehr auf die Art des Reisenden

an. Ich habe vielfach gegenteilige Erfahrungen

gemacht. S. 109 Anm. **): Die Annahme Bilfin-

gers, dafs es kein heidnisches Julfest gegeben

habe, sondern dafs eine unberechtigte anachro-

nistische Zurückversetzung christlicher Neujahrs-

gebräuche in heidnische Vorzeit vorliege, ist nicht

so sicher, wie P. meint. Wir haben gar keinen

Grund , an der Zuverlässigkeit der isländischen

Berichte zu zweifeln (vgl. auch S. 180 Anm. *).

Zum Schlufs sei noch einmal hervorgehoben,

dafs sich P. den Dank aller Freunde Islands

durch seine Veröffentlichung efworben hat, dafs

aber auch solche, die bisher noch nichts von

isländischem Leben wufsten, sofern sie nur

Freunde einer gesunden Lyrik sind, Genufs an

diesen Dichtungen eines kleinen, aber geistig

ungemein regsamen Volkes haben werden.

Heidelberg. B. Kahle.

Hellmuth Mielke [Dr.], Geschichte des deutschen
Romans. [Sammlung Göschen. 229.] Leipzig, G.

J. Göschen, 1904. 140 S. 8°. Geb. M. 0,80.

Der Verf. hat im J. 1890 das Buch ^Der deutsche

Roman des 19. Jahrhunderts'- veröffentlicht (s. DLZ. 1892,

Sp. 14), das 1898 in 3. .Aufl. erschienen ist. Einen Aus-
zug aus diesem, natürlich mit Berücksichtigung der in-

zwischen entstandenen Romanliteratur, bieten ein Teil

des III., der IV. und der V. .Abschnitt des vorliegenden

Büchleins, dessen Titel » Geschichte c des deutschen Ro-
mans etwas anspruchsvoll ist. Seine beiden ersten Ab-
schnitte behandeln zur Einleitung die Entwicklung des

deutschen Romans und das höfische Epos, sowie (15.

—

17. Jahrh.) das .Aufkommen des Prosaromans. Wickran
und Fischart, den .Amadisroman, Schäfer- und Schelmen-
romane, Grimmeishausen, den heroisch-galanten oder histo-

rischen Roman und den Übergang zum 18. Jahrh.

Notizen und Mitteilungen.

Personaichronlk.

Der aord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Heidel-

berg Dr. Karl Vossler hat einen Ruf auf den zu errich-

tenden Lehrstuhl für Germanistik an der Univ.jRom er-

halten, aber abgelehnt.

»a ertrhleoeac Werke.

.A. W. Fischer, Über die volkstümlichen Elemente
in den Gedichten Heines. [Berliner Beitr. zur german.
u. roman. Philol. Germ. Abt 15.] Berlin, E. Ehering.

BerichtigUBf.

In Nr. 4 Sp 217 Z. H v. u. ist zu lesen: »Noch in

den zwanziger und in den dreifsiger Jahren folgt'? statt:

>In den dreifsiger Jahren folgt*. — Annette v. Droste^vcr-

lor ihren Vater am 2ö. Juli 1826.

Bonn. Hermann Hüffer.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Denis Diderot, Briefe an Sophie Voland.

.Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Vally
Wygodzinsky. Titelrahmen und Embandzeich-

nung von Walt. Tiemann. Leipzig, Insel-Verlag,

1904. 302 S. 8". M 5.

Diderot hat sich in diesen Briefen einmal

selbst geschildert. »Die Bewohner dieses Lan-

des haben viel Geist, zu viel Lebhaftigkeit, eine

Unbeständigkeit wie Wetterfahnen. Das kommt,

glaube ich, von dem raschen Wechsel der Luft

hier, die in vierundzwanzig Stunden von Hitze zu

Kälte, von Stille zum Sturm, von Sonnenschein

zu Regen übergeht. Dieser Einflufs mufs sich

unbedingt fühlbar machen, und ihre Seelen

können nicht längere Zeit gleiches Wetter haben.

Sie gewöhnen sich so, von zarter Kindheit an,

ein Spiel jeden Windes zu sein. Der Kopf eines

Mannes aus Langres sitzt ihm auf den Schultern

wie ein Wetterhahn auf der Höhe eines Glocken-

turmes, er sitzt niemals fest auf einem Punkte,

und wenn er zu dem zurückkehrt, den er ver-

lassen hat, so ist es niemals, um nun wirklich

dort zu verharren. Mit einer überraschenden

Schnelligkeit der Bewegungen, der Wünsche,

der Vorsätze, der Phantasie, der Gedanken ver-

binden sie Langsamkeit des sprachlichen Aus-

drucks, Was mich betrifft, so bin ich auch die-

ses Landes Kind Es ist wahr,

ich neige von Natur dazu, die Fehler zu über-

sehen und mich an den Tugenden zu entzücken.

Ich werde tiefer von den Reizen der Tugend be-

wegt, als von der Mifsgestalt des Lasters, ich

wende mich sanft von den Schlechten ab und

fliege den Guten entgegen.« Das ist

nun wohl die geistreichste Charakteristik, die

man von diesem erstaunlichen Manne geben kann,

dem bei aller Wärme und Redlichkeit ein Be-

dürfnis nach Expansion anhaftet, ein gewisses

Verflattern, sich Verausgaben, eine trotz aller

Begeisterung epidermatische Erregbarkeit. Die-

ses Vielgeschäftige gibt ihm oft den Anschein

des Oberflächlichen. Weil bei ihm die ernste
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Sammlung rasch vor dem Spotte, die Rührung
vor dem Enthusiasmus verfliegt; weil er sich

leicht in Entzücken hineinredet, sich allem öffnet,

glaubt man wohl, ihm nachsagen zu dürfen, dafs

er schlechthin nur anempfunden habe. Zu Un-

recht, Diderot hat mehr als einmal bewiesen,

dafs was ihn in Bewegung setzte und fortrifs,

der tiefe Ausbruch einer eigenen Persönlichkeit

war. Und so ist auch sein Verhältnis zu Sophie

Voland, das über zwanzig Jahre bestanden hat,

in einem Sinne durchaus dazu angetan, für ihn

zu sprechen. Es zeigt, wie dieser bewegliche

Geist sich darin gleich bleibt, dafs er Zuneigung

braucht und, wo er sie findet, sie treu, ja

schwärmerisch zu erwidern weifs. Das ist

menschlich anmutend, selbst wenn daneben

andere moralische Bedenken sich geltend machen.
— Man wird es der Übersetzerin Dank wissen,

dafs sie dem gröfseren Publikum die Kenntnis

dieser Briefe vermittelt hat.

Berlin. G. Ransohoff.

Emil Oswald [Dr. phil.], Thomas Hood und die so-
ziale Tendenzdichtung seiner Zeit. [Wiener
Beiträge zur englischen Philologie, hgb. von J. Schipper.

XIX.] Wien, Wilhelm Braumüller, 1904. VII u. 120 S.

8". M. 3,40.

Diese erste Monographie über Thomas Hood, den »un-

streitig bedeutendsten Dichter jener Übergangsperiode,
die von dem Zeitraum Byrons zu demjenigen Tennysons
hin überleitet« , will vor allem eine Gesamtdarstellung
seines dichterischen Schaffens bieten. Die »fast unüber-
sehbare« Masse der Gedichte hat der Verf. in gröfsere

Gruppen zusammengefafst, in den Hauptabteilungen
ordnet er den Stoff meist historisch. Der erste Abschnitt
behandelt das Leben Hoods; im zweiten lernen wir ihn

als Humoristen und Satiriker, im dritten als Lyriker und
Epiker kennen. Der vierte Abschnitt geht auf die so-

ziale Tendenzdichtung ein. Im Schlufswort betont der
Verf., dafs man , um Hood gerecht zu werden, nie ver-

suchen dürfe, seine Werke zu würdigen, ohne auf sein

Leben Rücksicht zu nehmen. Sein Leben und sein

Schaffen müfsten stets parallel nebeneinander Berück-
sichtigung finden. Bei der sozialen Tendenzdichtung
hebt er hervor, dafs sich Hood lediglich von den reinen
und hohen Zielen des Künstlers und Menschenfreundes
leiten liefs und nicht die Poesie zur blinden Agitation
mifsbrauchte.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

M.-A. Leblond, La societe fran9aise sous la troisieme
Republique d'apres les romanciers contemporains. Paris,

Alcan. Fr. 5.

Zeitschriften.

Revue de Philologie frangaise et de Liiterature.

18, 3. 4, L.-E. Kastner, L'infinitif historique au XVI e

siecle. — R. Harmand, Observations critiques sur
le Tournoi de Chauvency. — J. Desormaux, Me-
langes savoisiens, IV: Contribution ä la phonetique des
consonnes. — E. Gasse et E. Chaminade, Vieilles

Chansons patoises du Perigord (suite). — L. Vignon,
Patois de la region lyonnai.se: pronom de la 3^ personne,
regime direct feminin pluriel. — L. Cledat, Essais de
semantique, III: la famille du verbe >dire«; Aspect et

egard; Ne pas laisser que de.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Bruno Wolff-Beckh [Schriftsteller und Verlags-

buchhändler in Steglitz b. Berlin], Kaiser Titus
und der Jüdische Krieg. Berlin -Steglitz,

Wolff-Beckh, 1905. 35 S. 8". M. 1,80.

Der Verf. hat, wie aus dem Anhang dieser

Schrift ersichtlich ist, früher eine über »das

Recht des bildenden Künstlers und des Kunst-

gewerbetreibenden« dem Bildhauer Reinhold

Begas und eine andere über »J. F. Böttger, den

deutschen Erfinder des Porzellans« dem regieren-

den Fürsten Reufs j. L. als »dem Landesvater

von Böttgers Heimatland« gewidmet; aus ähn-

lichen Gründen widmet er sein neuestes Produkt
— dem gegenwärtigen »Landesvater Palästinas«.

Die Wissenschaft würde nichts verlieren, wenn
der Sultan nun, von Rührung und Dankbarkeit

überwältigt, die ganze Auflage des Werkes für

seinen Hausgebrauch aufkaufte. Leider wäre

es aber damit noch nicht aus der Welt geschafft,

da es »der Gelehrtenwelt bereits zugänglich«

war in den Neuen Jahrbüchern für das klass.

Altertum 1903, VII, S. 449— 47 7.

Neu hinzugekommen ist in der Buchausgabe
aufser einem schauderhaften Holzschnitt, der Titus

vorstellen soll, zu dem einmal im Text gebrauchten

Ausdruck »das (!) Oberpontifikat« (S. 473 = 31)

die erklärende Anmerkung: »die Oberpriester-

würde«. Weitere Zusätze oder Änderungen waren
überflüssig, da der Verf. offenbar von vornherein

auf »ein über die gelehrten Kreise hinausgehendes

allgemeineres Interesse« gerechnet hat: daher so

weise und wahre Sentenzen wie S. 460: »Alle Rö-

mer waren bekanntlich (!) abergläubisch«; S. 476:
»War doch(!) Vatermord unter den Cäsaren etwas

AlltägHches!«, daher so treffende Erläuterungen

antiker Institutionen wie S. 450 : »Senator mit Prä-

torenrang, höchster Magistratsbeamter (!) nach den

Konsuln«. S. 472: »Zensor (Chef der SittenpoHzei

und des Steuerwesens)«; daher so geschmack-

volle Übersetzungen und Umschreibungen der

antiken Zeugnisse wie S. 453: Titus »hatte den

körperlichen Fehler, dafs sein Bauch etwas zu

stark hervortrat« (Suet. Tit. 3: venire paulo

proiectiore). S. 469: Den Römern galt der

Tempel in Jerusalem als »ein Juwel für ihre

Kaiserkrone« (Joseph, bell. VI, 241: xodfiog trig

iiysfXOvCaq). Vielleicht ist auch nur zur Erleich-

terung des Verständnisses der Leser der meto-

poscopus bei Suet. Tit. 2 zum »Sterndeuter« ge-

worden (S. 460). Der Beachtung empfohlen

sei ferner, wie Jos. bell. V, 519: o Tuog ....
xaieiLiaQTVQazo tbv Ssov, c^g ovx ecrj ro igyov

avTOv dadurch erläutert wird, dafs wirklich

manche der »römischen Heiden ein Bewufstsein

des einigen Gottes hatten« (S. 467).

Für die jüdische Geschichte ist Grätz, für

die römische Beule der einzige Führer des
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Verf.s; Beules Buch hat er in der schlechten deut-

schen Obersetzung so eifrig benutzt, dafs er auch

handgreifliche Irrtümer und F'lüchtigkeiten daraus

übernimmt, so S. 449 die Art der Verwendung

von Suet. Tit. 3, S. 462 die von Tac. hist. II, 79,

Eine überflüssige Anführung Jordans und Hülsens

zu dem Worte Septizonium und ein paar Sätze

aus Bernays' Abhandlung über die Chronik des

Sulpicius Severus sind sonst die einzigen Spuren

der Bekanntschaft mit moderner Forschung. Dafs

schon Tiliemont den Widerspruch zwischen Sue-

tons Angaben über das Geburtsjahr des Titus

(Tit. 2) und über sein Alter bei seinem Tode
(ebd. 11) bemerkte und die erste Angabe ver-

warf, kümmert den Verf. nicht; in der histori-

schen Kritik ist er noch um ein paar Jahrhunderte

zurück.

Darum nimmt er den erlogensten und albern-

sten Klatsch, den die antike Tradition bietet,

nicht nur als volle Wahrheit auf, sondern bildet

ihn noch weiter aus. Er schreibt z. B. S. 473,

dafs den Titus »der Schwärm von Lustknaben

und Verschnittenen, der stets um ihn her war,

in recht üblen Ruf gebracht habe, wie unter

anderen selbst Kaiser Julianus in seinen Schriften (!)

behauptete«; in Wahrheit weifs Julian in seiner

giftigen Schmähschrift auf seine Vorgänger (Caes.

p. 311 A) von Titus nichts Schlimmeres als

naC^ecv fierä ir^g AcpQodCttjg rrg TtavSrjjuov zu

sagen, so dafs er also für ihn im Vergleich mit dem,

was er anderen Kaisern nachsagt, eher ein ehren-

volles Zeugnis abbiegt. In der Geschichte des jüdi-

schen Krieges glaubt der Verf. dem Josephos

schlechthin alles, die riesigen Zahlen, die nach Momm-
sen (Rom. Gesch. V, S. 534 Anm.) mit denen Fal-

staffs auf eine Stufe zu stellen sind, und die fürchter-

lichen Greueltaten; indem er bell. V, 455 : noXXovg

de xal xecQOxoTir^aai, xeXevaag TCrog xüöv iaXcoxoiwv

S.466 wiedergibt: »Manchenliefs Titus auch nur (!)

die Hände abhauen« und dabei selbst dem »nur«

das Ausrufungszeichen hinzufügt, schiebt er dem
Autor seine eigene Auffassung unter. Aber
schlimmer ist, wenn er auf S. 473 behauptet,

Titus habe den Brief gefälscht, durch den Cäcina

Alienus des Hochverrats überwiesen wurde, und

Titus habe den Helvidius Priscus hinrichten lassen;

davon steht kein Wort in unsern Quellen ; hier

wird von Herrn Wolff-Beckh selbst die Ge-
schichte gefälscht.

Die ganze Abhandlung will den Beweis liefern,

dafs Titus geisteskrank gewesen sei: Er sei vor

seiner Thronbesteigung ein ganz anderer gewesen
als nachher; eine so vollkommene Sinnesände-

rung« lasse sich nur erklären durch die An-
nahme geistiger Störung. Die gröfste Mühe
verwendet nun der Verf. darauf, zu zeigen, dafs

sich Titus in seiner Jugend und vor allem im

jüdischen Kriege als durch und durch verworfen,

sittenlos und grausam gezeigt habe; aber dabei

kommt er aus den Widersprüchen überhaupt

nicht heraus, denn beständig sagt ihm sogar sein

Josephos, dafs der blutdürstige Wüterich vielmehr

allzu mild und allzu gutmütig gewesen sei. Da*
gegen weifs W.-B. über die Taten des Kaisers

während seiner Regierung und über die dabei

bewiesenen Eigenschaften nichts zu sagen, aufser

dem wenigen, das er bei Beule fand, und so

empfängt man aus seinen eigenen Darlegungen

überhaupt gar nicht den gewünschten Eindruck,

dafs sich Titus bei seiner Thronbesteigung voll-

ständig umgewandelt habe. Am deutlichsten

geht dies daraus hervor, dafs der Psychiater

P. J. Möbius, von der Redaktion der Neuen Jahr-

bücher ersucht, »auf Grund des Aufsatzes von

Herrn W.-B., als der Akten, sein ärztliches Gut-

achten über des Kaisers Titus Geisteszustand

hinzuzufügen«, beim besten Willen und trotz des

oben dargelegten Charakters dieser »Akten« keine

Entscheidung zugunsten des Anklägers zu fällen

vermochte (Neue Jahrb. a. O. S. 477

—

479, in

der Buchausgabe nicht wiederholt).

Dieser Teil der römischen Kaisergeschichte

ist noch immer ein Feld, auf dem Dilettanten

sich zu tummeln lieben. Sogar das Rheinische

Museum brachte vor ein paar Jahren Aufsätze

über Verginius Rufus und Kaiser Otho, bei deren

Lektüre man sich verwundert fragte, weshalb sie

dort Aufnahme gefunden haben. Nur weil die vor-

liegende Arbeit ebenfalls in einer hochangesehenen

wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen ist, hat sie

hier eine eingehendere Besprechung gefunden;

verdient hat das ganze Pfuscherwerk keine

andere Kritik als den von kundiger Seite den

Neuen Jahrbüchern a. O. S. 736 zugegangenen

Hinweis darauf, dafs auch schon im Talmud

Rache an Titus für die Zerstörung Jerusalems

durch Fabeleien von einer Gehirnkrankheit ge-

nommen worden ist.

Basel. F. Münzer.

Henry Burt Wright [Instructor f. Griech. u. Lat. an

der Yaie-Univ.], The campaign of Plataea (Sep-

tember, 479 b. C). Doktor-These der Yale-Univ. New
Haven, The Tuttle, Morehouse & Taylor Company,
1904. 147 S. 8° mit 1 Tabelle u. 1 Abbild.

In neun Kapiteln behandelt der Verf., unter sorg-

samer Benutzung der einschlägigen Literatur, die lite-

rarische Überlieferung für den Feldzug von Plataeae.

Nachdem er die allgemeine Natur der Zeugnisse be-

trachtet und die Quellen von Herodot und Pausanias

geprüft hat, beschäftigt er sich mit der allgemeinen An-

schauung von dem Feldzug und der Schlacht vor Pe-

rikles' Zeit und mit Perikles' »Redaktion«. Die nächsten

Kapitel gehen auf die Überlieferung bei Thukydides und

Ktesias, auf das Wiederaufleben der vorperikleiscben

Ansicht im 5. Jahrb., auf Demetrius und Idomencus, auf

Cornelius Nepos, Pompeius Trogus und Plutarch als Bio-

graphen des Aristides ein. Das letzte Kapitel bucht noch

verspätete literarische Zusätze. Auf Grund seiner Durch-

forschung des literarischen Materials kommt der Verf. zu

dem Schlufs, dals Herodots Darstellung nicht vollkommen

zuverlässig sein könne, da sie von einem .Athenerfreund

und begeisterten Anhänger des Perikles, gerade im .An-

fange des peloponnesischen Krieges geschrieben sei, und

daher das Bestreben haben mufste. die Verdienste der
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Spartaner herabzusetzen. Scheide man diese Züge aus,

so stimme der Rest vollkommen zu den Ergebnissen des

Augenscheins. Besonderes Gewicht müsse auf Thuky-
dides' Bericht gelegt werden und auf seine Mitteilungen

über Fausanias' Ansehen als Feldherr. Der Endkampf
bei Plataeae sei als ein glänzender spartanischer Sieg

anzusehen, den die vollendete Strategie des Pausanias

möglich gemacht hat, und der erreicht wurde durch die

erfolgreiche Ausführung eines Scheinrückzugs, bei dem
die Spartaner den Anprall des persischen Angriffes aus-

hielten, wobei sie von den Athenern und dem griechi-

schen Zentrum trefflich unterstützt wurden.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Die von der Leitung des Provinzialmuseums zu

Bonn unternommene Aufdeckung der römischen Be-
festigungen von Remagen ist jetzt beendet. Die

Befestigungen sind in ihren Grundrissen klar zutage ge-

treten. Zuletzt ist ein Lagerwall, der noch bis zu zwei
Metern Höhe wohl erhalten war, in seinem Kern aus Ba-

saltblöcken und Bruchsteinen bestand und auf der Hinter-

seite durch eine Stützmauer Festigkeit erhielt, entdeckt

worden. Dieser Wall, der dem späteren Steinkastell vor-

gelagert war, büdet ohne Zweifel die erste römische Anlage
in Remagen, das Drususkastell. Das Steinkastell aber wurde
wiederum im 3. Jahrh. n. Chr. durch eine um den ganzen
Ort gezogene Stadtmauer abgelöst, in einer Zeit, als die

ersten Städte am Rhein entstanden. Das Drususkastell

ist durch Funde, die auf die erste Kaiserzeit hinwiesen,

genügend gesichert. Ein Eckturm aus Holz und ein

Einschnitt für die Aufnahme von Palisaden, wie solche

nun auch aus Aliso bekannt geworden sind, verdienen

Erwähnung. — Auch das Bonner Legionslager wird
deutlicher. Das Prätorium ist als eine mächtige Anlage
hervorgetreten. Aufserdem wurde noch am West- und
am Osttor gegraben und dabei eine Mauer freigelegt und
auseinandergenommen, die aus wichtigen Skulptur- und
Inschriftenresten bestand. Eine Plattform auf der Innen-

seite einer Lagerecke erwies sich als Unterlage für ein

schwereres Wurfgeschütz.

Zeltschriften.

Deutsche Geschichtsblätter. Januar. M. Hoernes,
Die Hallstattperiode. — H. Werner, Kirchen- und sozial-

politische Publizistik im Mittelalter. IL

The English Historical Review. January. A. H.

J. Greenidge, The authenticity of the Twelve Tables.
— E. Fry, Roncesvalles. — J. F. Chance, The Nor-
thern Question in 1717. — H. W. C. Davis, Cumber-
land before the Norman conquest. — F. Baring, The
battle field of Hastings. — H. F. Brown, The marriage
contract, inventory, and funeral expenses of Edmund
Harvel. — W. Stokes, The Irish abridgement of the

5>Expugnatio Hibernica«. — F. A. Kirkpatrick, The
first recorded English voyage to the West Indies. —
G. F. Warner, James Vl and Rome. — S. Terry, The
Duke of Monmouth's instructions in June 1679.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

William Walker Rockwell [Instruktor der Theo-

logie in Andover, Massachusetts, Lic], Die Doppel-
ehe des Landgrafen Philipp von Hessen.
Marburg, N. G. Elwert, 1904. XX u. 374 S. 8".

Rockwells Buch ist vielleicht die wertvollste

wissenschaftliche Frucht des Philippjubiläums, das

in Kurhessen und dem Grofsherzogtum zahlreiche

Arbeiten ins Leben gerufen hat. Es ist hoch-

erfreulich, dafs gerade dieser dunkle Punkt im

Leben des Landgrafen, die Bigamie, zu seinem

Ehrentage eine monographische Darstellung ge-

funden hat — ein gesundes Zeichen, dafs die

Wissenschaft nicht in den Bahnen des Panegyri-

kers wandelt! — Die Arbeit des jungen Ameri-

kaners ist, was die Materialdarbietung anlangt,

so weit man urteilen kann, erschöpfend, wenn
auch kleine Späne noch herbeigetragen werden
mögen, z. T. schon herbeigebracht worden sind

(so von Nie. Paulus in der Beilage zur Köln. Volks-

zeitung 1904, Nr. 39 und 44 der interessante und

wertvolle Nachweis, dafs der bei R. S. 280 er-

wähnte Nürnberger Kreisschlufs von 1650 mit

seiner Gestattung der Bigamie Fälschung ist; so

von Nie. Müller im Archiv für Reformations-

geschichte H. 4 aus dem Weimarer Archiv ver-

schiedene Stücke, namentlich den dialogus Neo-
buli des Joh. Lening betreffend). Das wert-

vollste Material hat natürlich das Marburger
Archiv geliefert, einige inedita sind im Anhang
beigegeben. R. hat hier über Max Lenz hinaus,

der für seinen Briefwechsel zwischen Landgraf

Philipp und Bucer (vgl. namentlich Bd. I) die

einschlägigen Akten benutzte, doch mancherlei

Neues geboten. Aus dem Kölner Stadtarchiv

werden zum ersten Male die Argumente des

Landgrafen zur Widerlegung der Münsterschen

Ansichten über die Vielweiberei mitgeteilt (S. 11).

Ferner hat R. festgestellt, dafs der berühmte

Wittenberger Ratschlag im wesentlichen eine

Abschrift des höchstwahrscheinlich von Jost

Winter redigierten, von Bucer überbrachten Rat-

schlages durch Melanchthon ist; den Brief Luthers

an den sächsischen Kurfürsten, in dem er den

ganzen Fall beurteilt, setzt R. mit durchschlagen-

den Gründen auf den 10. Juni fest (S. 138).

Dann ist, wie gesagt, nach allen Richtungen hin

das Thema gründlich und eingehend behandelt,

die verwickelten Rechtsfragen nach Staats- wie

Kirchenrecht hin klargelegt, und der ganze Fall

in zeitgeschichtliche Beleuchtung gerückt. In

allem, was nach dieser Seite fällt, ist das Buch

eine vorzügliche Leistung.

Anders aber steht es mit der Beurteilung

des ganzen Falles. R. ist mit seinem Urteil

aufserordentlich zurückhaltend, läfst oft seine

Meinung nur ahnen, anstatt sie zu sagen, oder

bringt sie in die Anmerkung, anstatt in den

Text, Zum Teil ist daran wohl die weitschich-

tige Zusammenbringung des Materials schuld, die

eine straffe Zusammenfassung und Heraushebung

der entscheidenden Punkte erschwerte. Aber
hätte nicht der Versuch einer Gesamtbeurteilung

am Schlüsse (S. 308 f.) ausführlicher sein können?

Immerhin ist es möglich, etwa Folgendes als R.s

Urteil herauszustellen: Aus tiefer Verzweiflung

heraus hat Philipp von Hessen im Herbst 1539 den

schon früher erwogenen Gedanken gefafst, durch

Eingehung einer Doppelehe ewiger Verdammnis
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zu entfliehen (S. *6). Er hat den Schritt getan

in der vollen Oberzeugung, dafs er vor Gott

erlaubt sei, und hat seine Ehe auch als solche

verteidigt, den Gedanken, sie gelegentlich der

drohenden Veröffentlichung als Konkubinat aus-

zugeben, um alle Scherereien loszuwerden, ab-

gewiesen. Luther hat seinen Rat als Beichtrat

pro foro interno tantum abgegeben und sich im

allgemeinen in dieser Sphäre gehalten. Der
Brief an den Landesfürsten vom 10. Juni, den

Kawerau als »dunkel« bezeichnet hatte, enthält

keine Desavouierung seines früheren Ratschlages,

denn die betreffenden Worte sollen nur sagen:

hätte ich gewufst, was ich jetzt weifs. ich hätte

den Rat gegeben, «die von Eschwege (eine

nicht weiter bekannte Konkubine) zu heiraten.

Bei näherem Zusehen ergeben sich ver-

schiedene Bedenken gegen diese auf den ersten

Blick einleuchtende Auffassung; indem ich ihre

eingehende Begründung in einem Sonderaufsatz

in der »Histor. Zeitschrift <: bringen werde, seien

hier einige Fragen aufgeworfen: Ist die Ver-

zweiflung des Landgrafen in den Jahren 1526

bis 39 wirklich so grpfs gewesen? Ein Zeugnis

aus den Jahren selbst haben wir nicht! .Alle

Zeugnisse fallen nach der verhängnisvollen Unter-

redung mit der Hofmeisterin von der Säle, in

eine Zeit, da es für Philipp galt, sich die Zu-

stimmung der Reformatoren und der künftigen

Schwiegermutter zu erwerben. Das angebliche

nur zweimalige Gehen zum .Abendmahl verdient

angesichts der Notiz bei Lauze (Chronik I,

S. 191) ein Fragezeichen. Damit sind die Ge-
wissensbedenken keineswegs zur Heuchelei ge-

macht — das sind sie ganz sicher nicht gewesen
— , wohl aber sind sie m. E. nicht das Primäre,

sondern erst geworden auf Grund des physischen

Bankerottes angesichts der Syphilis. Dafs diese

ihm das Gespenst des körperlichen Ruins vor

.Augen stellte, können wir beweisen, und von
diesem zunächst einzig unanfechtbaren Punkt wird

man darum ausgehen müssen und die Gewissens-

bedenken in die zweite Reihe stellen.

Damit entsteht zugleich die zweite Frage:
wann hat Philipp den Plan der Doppelehe ge-

fafst? R. redet von einem ; früher erwogenen«
Gedanken, aber er selbst zeigt — mit vollem

Rechte — , dafs in dem bekannten Briefe des

Landgrafen an Luther, in dem noch Lenz (Brief-

wechsel zwischen Philipp und Bucer I, 337) das

erste . Auftauchen des Planes sah, lediglich ein

Interesse an der Polygamiefrage als solcher,
die damals die Gemüter beschäftigte, ohne jede
persönliche Beziehung liegt. Bleibt nur eine

Äufserung in einem Briefe an die Hofmeisterin,

die auf das Jahr 1530 deutet (S. 6 f.). Aber
ist diese beweiskräftig angesichts der Tat-

sache, dafs Philipp 1535 im Diskurs mit den
Münsterschen Täufern schroff gegen jede poly-

gamistische Neigung sich wendet? (S. 1 1 ff.).

Man vergesse nicht : die Äufserung steht in

einem Werbebrief an die Hofmeisterin, deren

Bedenken zerstreut werden sollen!, und könnte

CS sich hier nicht auch wie in dem Briefe von
1526 um ein ganz allgemeines Reflektieren

über die Doppelehe gehandelt haben, dem der

Landgraf jetzt, wo es angebracht war, eine

persönliche -Bedeutung zuschrieb? M. E. darf

man mit jener Äufserung nicht operieren. Dann
aber wird wahrscheinlich, dafs der Plan erst

1539 gefafst ist, auf Grund der an die physische

Depression angeknüpften Reflexionen.

Und vielleicht erst im Laufe des Gespräches

mit der Hofmeisterin? Liest man den landgräf-

lichen Bericht über seine Unterredung mit dieser

(S. 316 f.), so geht daraus keineswegs hervor,

dafs Philipp von vornherein den Plan einer

Doppelehe vorgelegt hat. F'est steht nur dieses,

dafs die Hofmeisterin, deren Rolle in dem
ganzen Handel viel bedeutender gewesen ist,

als es bei R. den Anschein hat, auf die Ehe
gedrungen hat. Und in ihrem Dresdener Ge-

ständnis hat sie gesagt: »wo das nicht be-

schehen, so hetten wir [d. h. Elisabeth v. Roch-

litz] doch sunst durch die Finger gesehen, dafs

sie uns von im entfurt oder sunst zu schänden

worden were. - (R. S. 54) Das klingt doch so,

als wenn die Ehe ein Schutzmittel gegen eine

gewaltsame Entführung hätte sein sollen. Dafs

Philipp an eine gewaltsame Entführung ohne

E hegedanken gedacht hat, ist sicher — er selbst

hat es gesagt (R. S. 316) — , und wirft jeden-

falls ein eigentümliches Licht auf das Bild eines

von Gewissensqualen bis zur Verzweiflung ge-

peinigten Fürsten, der eine Ehe wollte, weil

ihm der Konkubinat verwerflich schien! Ob nun

Philipp angesichts des Widerspruchs der Hof-

meisterin (R. S. 316) zuerst die Frage der

Doppelehe erhob, oder aber die Hofmeisterin

sie als Bedingung stellte, stehe dahin; nachdem

sie einmal aufgeworfen war, hatten beide Teile

Interesse an ihr. Der ganze »FalL würde sich

somit darstellen als ein bei Philipp gar nicht

seltenes undiplomatisches, unüberlegtes Eingehen

auf einen aus akuter Situation geborenen Gedan-

ken, den er dann festhielt, festhalten mufste
— denn die Hofmeisterin hatte ihn, wie R.

zwar andeutet, aber nicht scharf herausstellt,

mit den von ihm ihr übergebenen Papieren in

der Falle.

Auch R.s Urteil über Luthers Verhalten hat

mich nicht überzeugt. Der Brief an den Kur-

fürsten bleibt zum mindesten, mit Kawerau zu

reden, »dunkel«. Wenn Luther, wie R. inter-

pretiert, gemeint hat: swenn ich gewufst hätte,

dafs der Landgraf seine Begierde schon gebüfst

hat und an andern büfsen konnte, wie an der

zu Eschwege, so hätte ich ihm den Rat gegeben,

statt einer Jungfrau die von Eschwege zu heiraten t.,

so bleibt auch diesem gegenüber bestehen, dafs
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Luther von vollzogener Unkeuschheit des Land-
grafen infolge der ihm übergebenen Instruktion

wissen mufste, es handelte sich nicht nur um
»Ferlichkeit« des Gewissens. Oder will R.

etwa den Beichtrat als einen nicht wohl durch-

dachten und reiflich überlegten hinstellen? Doch
wohl schwerlich!

So wird die Diskussion über des Landgrafen

Doppelehe noch offen bleiben. Wie sie auch

geschlossen werden mag, ein hervorragendes

Verdienst zu ihrer Aufhellung bleibt unter

allen Umständen R.s Buch.

Giefsen. W. Köhler.

t V. Lettow-Vorbeck [Generalmajor a.D.], Napo-
leons Untergang 1815, I.Bd. Elba — Belle-

Alliance. [Geschichte der Befreiungskriege 1813 —
1815.] Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 1904.

XXIV u. 533 S. 8" mit 10 Kartenbeilagen in Stein-

druck und 6 Skizzen im Text. M. 14.

Es ist das letzte Werk des Verf.s, welches

hier vorliegt. Ein tragischer Tod hat ihn ver-

hindert, dasselbe abzuschliefsen. General v.

Lettow-Vorbeck hat sich durch seine Publika-

tionen über die Kriege 1806/7 und 1866 grofse

kriegsgeschichtliche Verdienste erworben. Erstens

nach der Richtung, dafs er den intimen Zusam-

menhang zwischen Politik und Kriegführung auf

Grund sorgsamer archivalischer Forschungen

nachwies, und zweitens, dafs er Geschehnisse

auf preufsischer Seite — namentlich was den

Feldzug 1866 angeht — mit einer Freimütigkeit

feststellte, welche bis dahin bei einem Militär-

schriftsteller, der der preufsischen Armee an-

gehörte, nicht allzu häufig war.

Was Elba— Belle -AUiance betrifft, so ist

die Kritik nicht so einstimmig günstig gewesen,

wie über die früheren Werke v. Lettows. In-

sofern nicht mit Unrecht, als der Abschnitt Elba

etwas kürzer hätte ausfallen können, um desto

mehr Raum für die eigentlichen Feldzugs-Ereig-

nisse zu gewinnen. Letztere werden, was speziell

Quatrebras, Ligny und vor allem Belle -Alliance

betrifft, etwas zu kursorisch abgehandelt. Da-
durch treten wichtige taktische Einzelheiten zu

sehr in den Hintergrund. Obgleich ich Versäum-

nisse V. Lettows nach dieser Seite lieber nicht

so mit dem Brustton historischen Besserwissens

bekämpft gesehen hätte, wie dies geschehen ist,

denn schliefslich ist doch ein Kriegshistoriker

von den Verdiensten v. Lettows nicht als Schüler

eines historischen Seminars anzusehen, dem hie

und da ein Quellenstück oder eine Lesart entgeht.

Verdienstvoll in dem vorliegenden Buch bleibt

aber unter allen Umständen, dafs es politisch

wie militärisch die grofsen Gesichtspunkte her-

vorhebt, ebenso den Imponderabilien auf beiden

Gebieten nachspürt und sie richtig einstellt. Fer-

ner hat v. Lettow auch hier mit verschiedenen

Legenden gebrochen, welche gerade die preufsi-

sche Tradition bislang zähe festhielt. So vor

allem die Lesart, als ob Gneisenau am Abend
der unglücklichen Schlacht von Ligny den Rück-

zug der preufsischen Armee auf Wavre ange-

ordnet und damit die Vereinigung mit Wellington

möglich gemacht hätte. Er gab jedoch nur das

zunächst liegende Dorf Tilly als Rückzugspunkt

an, was eigentlich insofern selbstverständlich er-

schien, als es in der Richtung des Stofses lag,

vor dem die Preufsen zurückgewichen waren.

Ferner weist v. Lettow nach, dafs der ent-

scheidende Entschlufs vom 17. Juni abends,

Wellington am folgenden Tage mit der ganzen

preufsischen Armee zu Hilfe zu kommen, von
Blücher selbständig gefafst und sogar von

Gneisenau hinterher no^h abgeschwächt worden
ist. Ebenso wird eine Niederschrift Gneisenaus

vom 17. nachmittags veröffentlicht, aus welcher

hervorgeht, dafs der Generalstabschef Blüchers

damals doch nicht auf der Höhe strategischer

Entschlossenheit stand, welche ihm bisher zuge-

billigt worden ist.

Wellington wird von v. L. als Feldherr nicht

besonders hoch eingeschätzt, dafür aber sehr

hoch als Taktiker. Diese Auffassung erscheint

angreifbar. Jedenfalls hat der eiserne Herzog

während des Halbinsel- Krieges wirkliche Feld-

herrnqualitäten gezeigt, wenn auch nicht im Stile

Napoleons.

Das Buch V. L.s ist kein abschliefsendes vom
kriegshistorischen Standpunkte aus, was den Feld-

zug von Waterloo angeht, aber eine sehr be-

achtenswerte Publikation von dauerndem Werte.

Berlin. A. Keim.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften and Yereine.

Historische Kommission für Nassau.

Bericht über die wissenschaftlichen Unternehmungen
1902—1904, erstattet vom Vorsitzenden, Archivdirektor

Archivrat Dr. Wagner.

Es hat sich in den beiden Berichtsjahren leider nicht

ermöglichen lassen, eine der begonnenen Unternehmun-

gen zur Veröffentlichung zu bringen, da deren Bearbeiter

vielfach durch andere Arbeiten verhindert sind, ihre Zeit

und Kraft ausschliefslich der Kommission zu widmen.

Deshalb wird es das Bestreben des Vorstandes sein

müssen, wissenschaftliche Kräfte zu gewinnen, die ledig-

lich für die Zwecke der Kommission arbeiten, was sich

jetzt umso eher verwirklichen lassen wird, als die zur

Verfügung stehenden Mittel augenblicklich nicht mehr
so beschränkt sind, wie früher. Die Tätigkeit der

Kommission war in den beiden Berichtsjahren zunächst

darauf gerichtet, für den ungestörten Fortgang der in

Angriff genommenen Arbeiten zu sorgen, dann aber

auch neue Unternehmungen ins Leben zu rufen. Über

den Stand der Arbeiten ist folgendes zu berichten: Die

Fertigstellung des 1. Teiles des nassauiscben Ur-
kundenbuches, dessen Bearbeitung Hrn. Archivar

Dr. Schaus übertragen ist, hat sich bei der Fülle der zu

bewältigenden Quellen und Quellenwerke noch nicht er-

möglichen lassen. Die Sammlung des Urkundenmaterials

ist weiter fortgesetzt worden; sie erstreckt sich aufser

auf die Bestände der Wiesbadener auch auf die des

Koblenzer Staatsarchivs und wurde ergänzt im Reichs-
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archiv zu München, im Archiv des Germanischen Mu-
seums zu Nürnberg und in der Stadtbibliothek zu Trier.

— Die von Hrn. .\rchivdirektor Dr. Wagner übernom-

mene Herausgabe der nassaui sehen Weistümer ist

weiter gefordert worden ; es sind namentlich wieder er-

hebliche Bestände des Staatsarchivs zu Wiesbaden durch-

üieschen worden, um die Sammlung des Materials zu

vervollständigen und eine genügend sichere Grundlage

für die Gestaltung der Texte zu gewinnen. Ein Termin

für den Abschlufs der Arbeit ist aber bei der Zerstreut-

heit des Materials noch nicht anzugeben. — Die Arbeiten

für die Herausgabe des Epsteiner Lehnbuches hat

Hr. Archivdirektor Dr. Wagner so weit gefördert, dafs

das Manuskript voraussichtlich im laufenden Jahre wird

beendet werden können. — Hr. Bibliothekar Dr. Zedier

hat die Bearbeitung einer nassauischen Biblio-
graphie fortgesetzt, kann aber noch keine Zeitgrenze

für die Beendigung dieser Arbeit angeben. — Die in

Aussicht genommene Inventarisation der nicht-
staatlichen Archive des Bezirks ist verschoben, bis

es gelungen sein wird, eine lediglich für diesen Zweck
bestimmte wissenschaftliche Hilfskraft zu gewinnen. —
Die Neuausgabe der bisher nur in einem äufserst mangel-

haften Druck vorliegenden Matrikel der Hohen
Schule in Herborn hat Hr. Bibliothekar Dr. Zedier

übernommen. — Weiter ist die Herausgabe einer Ge-
schichte der .^btei Marienstatt in Aussicht ge-

nommen, zu deren Abfassung Hr. Archivar Dr. v. Do-

marus sich bereit erklärt hat.

Personalchronik.

An der Univ. Greifswald hat sich Dr. Friedrich

Curschmann als Privatdoz. f. mittelalterl. Gesch. habi-

litiert.

An der böhm. Univ. zu Prag hat sich Dr. Joseph
V. Simak als Privatdoz. f. böhm. Gesch. habilitiert.

Der fr. Direktor des Kgl. Geh. Haus- und Staats-

archivs in Stuttgart, Staatsrat Dr. August v. Schlofs-
berger ist kürzlich, 77 J. alt,- gestorben.

Der Stadtbibliothekar zu Schlettstadt Dr. J. Geny,
verdient um die Geschichte der Stadt, ist am 9. Januar
gestorben.

Neu erschienene Werke.

P. Müller, Zur Schlacht bei Chotusitz. Berliner

Inaug.-Dissert. Berlin, E. Ehering.

Zeitschriften.

Revue historique. Janvier -Fevrier. A. Bourguet,
Les debuts d'un ministere. Le duc de Choiseul et

i'Autriche. — H. Houssaye. Les intrigues royalistes

de Pouche et de Davoust apres la seconde abdication

(1815). — Ch.-V. Langlois, Notices et documents rela-

tifs ä l'histoire de France du XIII^ et du XlVe siecle:

Nova Curie; — A. Stern: Ch. E. Oelsner, Fragments
de ses Memoires relatifs a la Revolution fran9aise.

Bericht!gong.

In Nr. 3 ist der Referent über Le Pippre, Dernier
mot sur le Masque de fer als Gymn.- Oberlehrer be-

zeichnet worden. Herr Dr. Brock in g teilt uns nun mit,

dafs diese Bezeichnung irrtümlich, und dafs er Privat-

gelehrter ist.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Otto Schlüter, Die Siedelungen im nord-
östlichen Thüringen, ein Beispiel für die

Behandlung siedelungskundlicher Fragen. Berlin,

Hermann Costenoble, 1903. XIX u. 453 S. 8" mit

6 Karten und 2 Tafeln.

Hinter denn Werke, das sich so bescheiden
als ein Beispiel für die Behandlung siedelungs-

kundlicher Fragen einführt, steckt nicht blofs der
Methode nach viel mehr, als der Titel verrät,

sondern auch nach dem Inhalt. — Auch wenn
ich es nicht persönlich wüfste, würde es sich

dem Kundigen doch aus dem Inhalt ergeben, dafs

der Umfang der Arbeiten ursprünglich ein viel

gröfseres geographisches Gebiet eingeschlossen

hatte, als die jetzige Arbeit speziell behandelt.

Hier ist natürlich keine Gelegenheit, eine ein-

gehende Besprechung zu bringen, die einen viel

gröfseren Raum in Anspruch nehmen würde, als

er mir hier zu Gebote steht. Ich verweise

dafür auf die Besprechung von Kirchhoff in den

Verh. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1904, Heft

Nr. 7, S. 537 ff. Ich möchte hier aber meines-

teils recht kräftig darauf hinweisen, wie das

schöne Werk, .und zwar nicht nur als Beispiel,

sondern als Vorbild auf die Lokalgeographie
(Heimatskunde) zurückwirken kann. Durch einen

besonders günstigen Zufall hatten wir im vorigen

Jahre Gelegenheit, einen grossen Teil des be-

handelten Gebiets, das, wenn auch nicht zu

den allerersten Glanzpunkten Deutschlands ge-

hörend, immerhin in seiner bescheidenen Art

mancherlei interessantes, charakteristisches und

reizvolles bietet, an der Hand des Buches zu

durchwandern. Ich will von weiteren Gesichts-

punkten nur ganz kurz die wichtigsten Ergeb-
nisse Schlüters, hier hervorheben, weil mir das

Werk durchaus geeignet erscheint, Ansichten,

die bei uns immer noch sehr verbreitet sind, in

sehr wichtiger Weise zu korrigieren.

Erstens lassen sich — es ist das ein Haupt-

ergebnis des Buchs, und wir können es als über

jeden Zweifel erhaben ansehen, weil der Verf.

seine langjährigen und mühevollen Arbeiten doch

gewifs nicht unternommen hat, um zu diesem

sehr bedeutungsvollen, aber für seine Arbeit fast

negativen Ergebnis zu kommen, — aus der

Siedelungsweise, aus den Dorfplänen, dem
Hausbau und dergleichen Materialien, im allge-

meinen keine für die älteste Siedelungsgeschichte

dieses Landes gültigen Schlüsse ziehen! Man
kann wohl allerlei Zuwachs konstatieren, man
kann, wie Schi, es getan hat, eine grofse

Zahl einzelner interessanter Notizen sammeln

und dies und das in ein ganz neues Licht

rücken, das Urnetz der Siedelungen steht

aber bei uns in Deutschland fast überall fest,

lange ehe unsere Geschichte beginnt. Das

ist übrigens ein Ergebnis, zu dem auch andere

Forscher auf anderen Gebieten gekommen sind,

so in Holland. Immerhin lassen sich aber, wenn

man nur von den allerersten Anfängen absieht

und sich dahin bescheidet, diese als gegeben

anzusehen, schöne und sogar weitreichende Er-

gebnisse genug aus dem Detail gewinnen. Dafs

die Wüstungen, — Schi, hat diese Sache sehr

sorgfältig durchgearbeitet — keineswegs dem

dreifsigjährigen Kriege zum Opfer gefallen sind.
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dafs sie vielmehr schon vorher einer ökonomi-

schen Krise erlegen sind, wird man nun wohl

als überhaupt im allgemeinen gültig ansehen

müssen.

Als ganz besonders wichtig müssen wir wohl

noch den auch allgemein gültigen Gedankengang

hervorheben, dafs Perioden der Städtegrün-

dungen und auch des Wachsens altvorhandener

städtischer Gründungen, die dann mit einer Ver-

ödung des platten Landes zusammengehen, und

Perioden der intensiveren Kultur und Besiede-

lung des Landes miteinander wechseln (S. 209).

Dies Ergebnis ist besonders interessant für den

Sozialpolitiker, weil manche allerdings zunächst

noch wenig auffällige Erscheinungen unseres

Tageslebens auf eine beginnende Umsetzung der

Landflucht in eine Bewegung mit entgegenge-

setzter Tendenz, in die Stadtflucht, hinzudeuten

scheinen.

Berlin. Ed. Hahn.

K. Baedeker, Rufsland. Europäisches Rufsland, Eisen-

bahnen in Russisch-Asien. Teheran, Peking. Handbuch
für Reisende. 6. Aufl. Leipzig, Karl Baedeker, 1904.

530 S. 8" mit 20 Karten, 40 Plänen und 11 Grund-

rissen. M. 12.

Das Bestreben des Herausgebers, seine Handbücher
stets den Bedürfnissen der Reisenden anzupassen, sie

bei jeder neuen Auflage reichhaltiger zu gestalten und
doch nicht auf Handlichkeit zu verzichten, hat zu einer

kleinen Verminderung des allgemeinen Teils geführt, in

dem nur der Abschnitt über die Bevölkerung erweitert

ist. Hinzugekommen sind gegen die vorige Auflage

nicht weniger als 16 Stadtpläne, 1 Karte von Südsibirien

und Turkestan und 4 Grundrisse. Der Text ist u. a. ver-

mehrt um einen neuen Abschnitt über die chinesische

Ostbahn.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Gesellschaft für Erdhunde zu Berlin.

2. Januarsitzung.

Dr. Nach od sprach über den Geschlechterstaat
(die Uji -Verfassung) im alten Japan. In die Geschichte

tritt Japan mit der Einführung der Schrift im Anfange

des fünften Jahrh.s, und neben anderen chronistischen

Werken, die aber vielfach mehr zur Wahrung der Inter-

essen einzelner Geschlechter, als behufs geschichtlicher

Klärung abgefafst scheinen , sind es namentlich Kojiki,

d. i. die Chronik des Altertums (712) und Nitongi, d. i.

Chronik von Japan (720), aus denen man das Nötige

über die Geschichte des alten Japan zu schöpfen ver-

mag. Das altjapanische Reich hat sich nach diesen Ur-

kunden von Süden her über die Inseln ausgebreitet und
die früheren Bewohner, die Aino, mehr und mehr nach

Norden gedrängt. Die Japaner selbst sind eine Misch-

rasse aus koreanischen und mongolo-malayischen Bestand-

teilen. Sie büdeten anfänglich keine staatliche Einheit,

sondern eine ganze Anzahl von Einheiten, die unter-

einander nur in losem Zusammenhange standen, in sich

aber durch Blutsverwandtschaft zusammenhingen. Es

waren ^Häuser«, Geschlechter, Sippen, Familien oder

wie man es sonst ausdrücken will, in der weiteren Be-

deutung dieser Worte. Ihre japanische Bezeichnung ist

Uji, und man unterschied 0-Uji, die grofsen, von den

Ko-Uji, den ihnen untergeordneten kleinen Sippen. Die

Uji nun ordneten sich im Staate nach bestimmten Rang-

klassen, im wesentlichen fünf, die zugleich den Beruf

ihrer Angehörigen bestimmten. Die einzelnen Uji hatten

vielfach gemeinsamen Besitz und eine patriarchalische

Verfassung, deren Hüter der 0-Uji war. Aufserhalb der

Uji, denen nur Freie angehörten, bezw. unter ihnen

standen die Sklaven, die sich aus Kriegsgefangenen, be-

gnadigten Verbrechern und solchen Leuten zusammen-
setzten , die dem Staate von den koreanischen Staaten

zum Geschenke gemacht waren. Sie scheinen nicht

grausam behandelt worden zu sein und gehörten viel-

fach zum gemeinsamen Ujibesitze. Die unterste der

eigentlichen fünf Rangklassen bildeten die Tomenot-
suko, die Gewerbetreibenden, unter denen sich viele

eingewanderte Chinesen und Koreaner befanden ; die

einzelnen Gewerbe lagen den einzelnen Ujis ob, und es

wird in Quellschriften u.a. ein Uji der Strafvollstrecker,

sowie ein Uji der Pinselleute erwähnt. Diese Pinsel-

menschen waren die Schreibkundigen, die wie die

Chinesen den Pinsel zum Schreiben gebrauchten. Unter
ihnen werden gescheite Köpfe erwähnt, die persönlich

trotz der niedern Rangklasse in hohem Ansehn standen.

Die nächsthöhere Klasse, die Kuni no Mijatsuko, waren
die Ackerbauer, die sich wieder in Grofsgrundbesitzer

und mehrere andere Gruppen sonderten; die dritte, Mu-
raji, und die vierte Rangklasse, Omi, bildeten den Adel

des Landes; sie genossen verschiedentliche Vorrechte und
unterschieden sich voneinander nur dadurch, dafs die

Omi ihren Stammbaum, ebenso wie die kaiserliche Fa-

milie, auf die Sonnengöttin zurückführten, während die

Muraji nur göttliche Helden als ihre Stammväter ansehen

konnten. Beide Klassen spielten eine politische Rolle,

während die beiden tieferen Rangklassen nur mehr wirt-

schaftliche Gruppierungen darstellten. Die Muraji und
Omi wohnten deshalb auch nahe der kaiserlichen Resi-

denz, obschon sie Besitzungen in allen Teilen des Lan-

des hatten. Die oberste Rangklasse nahm dann das

Kaiserhaus selber ein. Regierungshandlungen wurden
durch Beratung des Kaisers mit den aus den 0-Muraji

und 0-Omi hervorgegangenen Grofswürdenträgern fest-

gesetzt. Diese Grofswürdenträger hatten bezeichnender

Weise auch Anspruch auf die Geschenke, die dem Kaiser

von den koreanischen Staaten dargebracht wurden. Ganz
besonders aber offenbarten sich Macht und Einflufs der

Adelsgeschlechter, wenn der Kaiser starb, ohne Thron-

folger ausdrücklich bestimmt zu haben. Die Machen-

schaften der um den Vorrang ringenden Uji führten

dann häufig zu Verschwörungen und zu blutigen Bürger-

kriegen. Die wirkliche Herrschaft war auch oft genug

nicht beim Kaiser, sondern bei den O-Muraji oder 0-Omi,

die die obersten Reichsämter inne hatten, und so hat das

Geschlecht der Fujiwara dem Lande lange Zeit die eigent-

lichen Regenten und noch später bis in die Neuzeit hin-

ein die Kaiserinnen geliefert. Wiederholt haben auch

Kaiserinnen regiert, da feste Regeln für die Thronfolge

fehlten und es vorkam, dafs der Kaiser trotz der üblichen

Nebenfrauen kinderlos blieb, auch die später eingeführte

Adoption früher nicht bestand. Die Person des Kaisers

galt für heilig und unverletzlich; trotzdem sind Kaiser-

morde mehrfach vorgekommen. Was die älteren Gesetze

betrifft, so waren sie mehr ethischen Gehaltes, mehr

Mahnungen und Anweisungen als klare und strenge ge-

setzliche Bestimmungen. Sie liefsen deshalb, ebenso wie

die Glaubenslehren, einen ziemlich freien Spielraum für

das Handeln. Für den Kaiser wurde unbedingter Ge-

horsam von jedem gefordert. Den Beamten wurden

ausführliche Lehren erteilt. Der Kaiser hatte auch die

Macht, ganze Ujis zu vernichten, aufzulösen oder in eine

niedrere Rangklasse zu versetzen. An den Vortrag knüpfte

sich nach der Voss. Ztg. eine Diskussion.

Personalchrouik.

Der ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Greifswald Dr.

Rudolf Credner ist als Prof. Partschä Nachfolger an

die Univ. Breslau berufen worden.

Neu erschienene Werke.

R. Schneider, L'Ombrie. L'Ame des Cites et des

Paysages. (Cortone. — Le lac de Trasimene. — Perouse.
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— De Perouse ü .Assise. — Assise. — Spello. — Monte-

l'alco. — La source et le temple de Clitumne. — Spo-

K>te). Taris, Hachette. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Globus. 87, 3. B. Adler, Die deutsche Kolonie

Riebensdorf im Gouvernement Woronesh. — B. För-

ster, Die Arbeiten der englisch- französischen Grenz-

i<ommission zwischen Niger und Tsadsee. — L. Wil-

ser. Urgeschichtliche Neger in Europa. — F. Gold-
stein, Die Malthusische Theorie und die Bevölkerung

Deutschlands.

Antiales de Geographie. 15 Janvier. E. de Mar-
tonne, Le Vllle Congres International de Geographie

(Washington 1904) et sa grande excursion dans l'Ouest

et au Mexique. — O. Barre, Origines tectoniques du

golfe de Saint-Malo. — C. Vallaux, L'evolution de la

vie rurale en Basse-Bretagne. — M. Revon, La Vege-

tation au Japon. — H. Hauser, Le commerce interieur

aux EtatsUnis. — A. Vacher, L'irrigation perenne en

Egypte et les projets de Sir William Willcccks.

Folk-Lore. 15, 4. A. B. Cook, The European sky-

god. — J. R. Harris, "Notes from Armenia. — E. S.

Hartland, A votive offering from Korea. — A. H.

Singleton, Folklore of the Negroes of Jamaica. Dairy

folklore, and other notes from Meath and Tipperary. —
E. Peacock, Eggs in witchcraft. — H. W. Under-
down, A harvest custom.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Max von Heckel[ord. Prof. f. Staatswiss. an der Univ.

Münster], Das Problem der Warenhäuser
und der Warenhaussteuer. Vortrag gehalten

in der Gehe- Stiftung zu Dresden am T.Dezember

1901. [Jahrbuch der Gehe-Stiftung zu Dresden. VIII, 3.]

Dresden,, v. Zahn u. Jaensch, 1902. 46 8. 8". M. 1.

In der vorliegenden Schrift wird das auf-

geworfene Problem in erfreulich sachlich ruhiger

Weise ohne jede Voreingenommenheit erörtert.

Der mehr einleitungsweise gehaltene erste Ab-

schnitt (S. 3— 13) läfst dem modernen Waren-

haus, unterschieden von Schleuder- und Ramsch-

bazar, volle Gerechtigkeit widerfahren. Dem-
gemäfs vermag sich der Verf. in dem zweiten

ausführlicheren Abschnitt, der der Besteuerung der

Warenhäuser gewidmet ist (S. 13— 46), mit

den darauf gerichteten Projekten, insbesondere

der Umsatzsteuer, die es auf die Vernichtung

der neuen Anstalten absieht, nicht zu befreunden.

Gegen eine an sich schärfere Belastung der

Grofsbetriebe, weil diese leistungsfähiger, hat

der Verf. keine Bedenken. Nur stellt er die

Notwendigkeit und Zweckmäfsigkeit einer formalen

Sonderbesteuerung der Warenhäuser in Abrede.

Auch diese Ausführungen sind klar und über-

zeugend und erweisen die Befähigung des Verf.s,

derartige immerhin etwas trockene Fragen in

einer für weitere Kreise fafslichen und anziehenden

Form zu behandeln. Die auf S. 39 erwähnte

sächsische Denkschrift ist unterdessen erschienen.

Sie behandelt das Problem in ausgezeichnet licht-

voller Weise und deckt sich mit den Heckeischen

Ausführungen, insofern sie befürwortet, die He-

bung der .Kleinbetriebe auf anderem Wege als

dem der Sondrrhcstcuerung dr-- r- «^ i—
:

< .

zu erreichen.

Leipzig. W. Stieda.

Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt
Budapest. V. Jahrgang 1902. Redig. von Gustav
Thirring [Privatdoz. f. Demographie an der Univ.
Budapest, Prof. Dr.]. Budapest, Kommunalstatist.
Bureau (Berlin , in Komm, bei Puttkammer & Mübl-
brecht), 1904. XX u. 301 S. 8". Geb. Kr. 6.

Nachdem erst im Juni 1894 das Jahrbuch für die

Jahre 1899— 1901 vorgelegt worden war, ist zum Schlufs

des Jahres der 1902 behandelnde Band erschienen. Er
schliefst sich im System den vorigen an , aber um den
Umfang nicht zu sehr erweitern zu müssen, hat der

Redakteur sich entschlossen, die reprospektiven Tabellen
einzuschränken, dafür aber das Material des vorliegenden

Jahres bedeutend eingehender und vielseitiger zu be-

arbeiten , vor allem den Stand und die Tätigkeit der

kommunalen Anstalten genau zu beleuchten. Die 19 Ab-
schnitte schildern physikalische und topographische Ver-

hältnisse, Gebäude und Wohnverhältnisse, Stand und
Bewegung der Bevölkerung, Sanitätswesen, Urproduktion,

Industrie und Handel, Kommunikationswesen, Kreditver-

hältnisse, Bautätigkeit, öffentliche Arbeiten, Approvisio-

nierung, Polizei, Feuerlöschwesen, kulturelle Verhältnisse,

Wohltätigkeit, Militärwesen, Steuern, kommunalen Haus-

halt und Kommunalverwaltung.

Notizen und Mitteilungen.

\en erschienene ^erke.

P. Guiraud, Etudes economiques sur l'Antiquite.

Paris, Hachette. Fr. 3,50.

Fr. Cosentini, La sociologie genetique. Paris,

Alcan. Fr. 3,75.

Zeitschriften.

Zeilschrift für die gesamte Staatswissenschaft.

61, 1. P. Sakmann, Voltaire als Politiker. — .A. Werth,
Albrecht Thaer und Johann Heinrich von Thünen. —
P. Böhm, Die Rabattsparvereine. — F. Linke, Zum
Ausbau der Wahlstatistik. — F. Schneider, Volks-

bildung und Sozialwissenschaft. — R. Reinhard, Zur
Erinnerung an .Adolph Buchenberger. — B. Harms, Zur

Terminologie gesetzlicher Arbeiterinteressen-Vertretungen.

— G. Loserth, Die italienischen Arbeitskammern und
das .'\rbeitsamt.

Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und
Verwaltung. 13, 6. J. Raudnitz, Der Scheckverkehr

der Postsparkassa und seine Entwicklung. — P. Grün-
wald. Die Enquete über die Reform der Gebäudesteuer.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Friedrich Kitzinger [Privatdoz. f. Strafrecht u.

Strafprozefsrecht an der Univ. .München], Die Inter-

nationale Kriminalistische Vereinigung.
Betrachtungen über ihr Wesen und ihre bisherige

Wirksamkeit. München, C. H. Beck (Oskar Beck),

1905. 1 Bl. u. 164 S. 8". M. 3,50.

Die I(nternationale) K(riminalistische) \'(er-

einigung) hat während der anderthalb Jahrzehnte

ihres Bestehens viel Feinde und viel Freunde

gefunden, eine grundsätzliche Würdigung ihrer

Bestrebungen und eine eingehende Darstellung

der von ihr entfalteten Tätigkeit war ihr bis

jetzt nicht zuteil geworden. Dem Mangel ist
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nun durch Kitzingers Arbeit abgeholfeo und zwar

in aufserordentlich dankenswerter Weise. Der
Verf. gehört nicht selbst der I. K. V. an , steht

ihr vielmehr völlig unbefangen gegenüber und

betont besonders, dafs die I. K. V. ihren Grund-

sätzen nach nichts anderes ist als »eine Ver-

einigung von solchen, die, unbekümmert um den

Schulstreit zwischen absoluten und relativen Theo-

rien, Determinismus und Indeterminismus, für den

Kriminalisten die Notwendigkeit soziologischer und

anthropologischer Forschungen betonen und die

wissenschaftliche Erforschung des Verbrechens, sei-

ner Ursachen und der Mittel zu seiner Bekämpfung

sich zur gemeinsamen Aufgabe gestellt haben«.

Er bespricht sodann ausführlich, was die I. K. V.

zur Lösung ihrer Aufgabe getan hat, indem er

die behandelten Probleme nach den erwähnten

drei Gesichtspunkten ordnet und ihre Behandlung

in den erstatteten Gutachten und auf den Ver-

sammlungen selbst schildert. In einem Anhange

gibt er eine Übersicht über die strafprozessualen

Arbeiten und die Tätigkeit der deutschen Lan-

desgruppe auf den Gebieten des Strafensystems,

des Strafvollzuges und der Behandlung der ge-

mindert Zurechnungsfähigen. Diese mit grofser

Sorgfalt geübte Berichterstattung ist aufserordent-

lich dankenswert, denn erst durch sie ist es mög-
lich geworden, einen wirklichen Überblick über

das sehr reichhaltige Material zu gewinnen, das

in den Mitteilungen der I. K. V. niedergelegt ist.

Aber der Verf. referiert nicht blofs, sondern kriti-

siert auch und zwar durchweg, wie gerade von

den Mitgliedern der I. K. V. anerkannt werden

mufs, sachlich und in vielen Punkten mit Recht.

Namentlich mufs unbedingt zugegeben werden,

dafs für die Erkenntnis der Ursachen des Ver-

brechens noch recht wenig geschehen ist. Die

Schwierigkeiten sind freilich gerade auf diesem

Gebiete ungemein grofs. Der Weg, auf den

der Verf. in seinen »Schlufsbetrachtungen« zur

Überwindung hinweist: die Veranstaltung inter-

nationaler Enqueten, ist gewifs der richtige. Ihn

zu benutzen, ist aber garnicht so einfach, wenn
es sich um so verwickelte Probleme wie die der

Kriminalätiologie handelt, bei denen gerade die

richtige Fragestellung die schwierigste Aufgabe

ist. Aber sowohl diese Anregung wie andere

kritische Bemerkungen in den »Schlufsbetrach-

tungen« werden gewifs bei den Leitern der

I. K. V. nicht auf unfruchtbaren Boden fallen, und

es darf wohl die Erwartung ausgesprochen wer-

den, dafs diese retrospektiven Betrachtungen

der zukünftigen Tätigkeit der I. K. V. und damit

der weitern Entwicklung der Strafrechtswissen-

schaft wirklich zu gute kommen.

Heidelberg. K. v. Lilienthal.

Max Bahrfeldt [Dr.], Der Verlust der Staats-

angehörigkeit durch Naturalisation und

durch Aufenthalt im Auslände nach gel-

tendem deutschem und französischem
Staatsrechte. [Abhandlungen aus dem
Staats- und Verwaltungsrecht, hgb. von Sieg-

fried Brie. 7. Heft.] Breslau, M. & H. Marcus,

1903. VIII u. 64 S. 8°. M. 2.

Das Reichsgesetz über die Erwerbung und

den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit

vom 1. Juni 1870 ist bekanntlich ziemlich lücken-

haft und hat daher wiederholt Anlafs zu Be-

handlung in der staatsrechtlichen Literatur ge-

geben. Sowohl in Fachzeitschriften und Hand-

büchern wie in selbständigen Werken ist die

Frage der Reichs- und Staatsangehörigkeit ein-

gehend erörtert worden. Wenn es nun heute

immer wieder unternommen wird, einzelne Fra-

gen dieser Materie in selbständigen Schriften zu

untersuchen, so erwartet man eine Lösung der-

selben oder zum mindesten Betrachtungen von

einem neuen Gesichtspunkt.

Diesen Erwartungen entspricht Bahrfeldts

Arbeit über den »Verlust der Staatsangehörig-

keit durch Naturalisation und durch Aufenthalt

im Auslande« keineswegs. Im ersten Ab-

schnitt (S. 3—42) beschäftigt sich der Verf.

mit der Interpretation einzelner Bestimmungen

des Gesetzes von 1870; im zweiten Abschnitt

(S. 43— 62) wird das französische System des

Code civil besprochen.

Freiburg i. Br. Hans v. Frisch.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

An der Univ. Basel ist eine neue ordentl. Pro-

fessur f. schweizerisches Privatrecht errichtet

und dem aord. Prof. Dr. C. A. Wieland übertragen

worden.
Nea erscilienene Werke.

P. Krückmann, Rechts- Atlas. 2. Aufl. Leipzig,

Dieterich. Geb. M. 8.

R. von J herin g, Der Zweck im Recht. 2 Bde.

4. Aufl., 1. in volkstüml. Gestalt. Leipzig, Breitkopf &
Härtel. Je M. 3.

, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. 9. Aufl.

Ebda. M. 3.

R. Kulenkampff, Das Rechtsgut der elektrischen

Arbeit im geltenden Strafrecht und sein Schutz [Belings

Strafrechtl. Abhandlgn. 59]. Breslau, Schletter. M. 1,40.

Künftig erscheinende Werlie.

S. Rietschel, Das Burggräfenamt und die hohe Ge-

richtsbarkdit in den deutschen Bischofsstädten [Unter-

suchungen zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung.

1]. Leipzig, Veit & Comp. Ca. M. 8.

A. Thomsen, Grundrifs des deutschen Verbrechens-

bekämpfungsrechtes. Berlin, Struppe & Winckler. M. 1.

Zeltscliriften.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. Januar. K. V^ilmanns, Das Land-

streichertum, seine Abhilfe und Bekämpfung. — E. Bleu-

ler, Die psychologischen Kriterien der Zurechnungs-

unfähigkeit. — Ch. J. Klumker, Erfahrungen mit der

Fürsorgeerziehung.

Blätter für Gefängniskunde. 38, 5, 6. Von der

Goltz, Nach welchen Grundsätzen soll die Dauer in

der korrektionellen Nachhaft bemessen werden? — Fr.

Leppmann, Begriff, Bedeutung und Wirkung geistiger
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Minderwertigkeit bei Strafgefangenen. — J. Mecser,
Einiges über die Organisation und Verhältnisse des

ungarischen Gefängniswesens. — Erfurth, Warum und

wie ist die staatUche »Arbeiterfürsorge» in der Gefängnis-

schule zu behandeln? — Gennat, Gefängnislehre für

Juristen; Leibespflege jugendlicher Gefangenen. — Lady

Battersea, Die Vereinigung der Gefängnisbesucherinnen

in England.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Catalogus Codicum Astrologorum Grae-

corum. Vol. V: Codicum Romanorum
partem priorem descripserunt Franciscus Cu-

mont [ord. Prof. f. alte Gesch. an der Univ. Gent] et

Franciscus Bell [ord. Prof. f. klass. Philol. an

der Univ. Würzburg]. Brüssel, Henri Lamertin, 1904.

VIII u. 256 S. 8". Fr. 10.

Von dem höchst dankenswerten Unternehmen,

das alle erhaltenen griechischen Handschriften

astronomischen Inhalts, geordnet nach den Biblio-

theken, zunächst nur einmal zu katalogisieren

beabsichtigt, immerhin aber doch auch unbe-

kannte und besonders wichtige Stücke je nach

MögUchkeit pubHziert, erscheint nach dem

sechsten (1903) nun der mit besonderen Hoff-

nungen erwartete fünfte Band, der die römi-

schen Handschriften beschreibt, freilich bedauer-

licher, wenngleich sehr begreifHcher Weise auch

jetzt blofs der erste Teil dieses Bandes. Die

Zahl astronomischer Handschriften in den römi-

schen Bibliotheken, besonders in der Vaticana,

in die ja jetzt auch die Barbefiniani übergegangen

sind, ist eben so grofs und wertvoll, dafs man

sich die Arbeit in zwei Hälften auseinander ge-

legt hat. In dem veröffentlichten ersten Teil

sind nur die Codices der in Betracht kommenden

kleineren Bibliotheken Roms, nämlich der Angeli-

cana, Casanatensis und Valicellana und blofs

neun der Vaticana, während deren Hauptmasse

für den zweiten Teil des Bandes reserviert

bleibt.

Die Inedita sind zum grofsen Teil aus dem
ganz hervorragenden Cod. Angel. 29 (C. 4, 8)

geschöpft, der selber zwar im wesentlichen erst

Ende des 14. Jahrh.s geschrieben, doch — soviel

man bis jetzt weifs — die einzige Handschrift ist,

durch die uns zwei kapitale Schriften der Astro-

logie, nämlich die fivair^Qca rov AnofxdaaQ und

die ßCßXog zov iQfxrjvsvtov ndXy(pv erhalten

sind: die sonst bekannten Codices, in denen wir

dieselben Werke noch lasen, namentlich ein Lauren-

lianus (aus ihm wiederum ein Bononiensis), sind

lediglich aus dem Angelicanus abgeschrieben.

Von einigen der arabischen Schriften des Apo-
masar, der im 9. Jahrh. zu Bagdad als angesehen-

ster Astrologe blühte, waren ja schon lateinische

Obersetzungen erschienen: ganz unbekannt war

dagegen (einen kleinen Vorschmack gaben die

Stücke im Catal. IV, 124£f.) die griechische

Version einer Bearbeitung, die einer seiner

Schüler (Sadan) von der Lehre des verehrten

Meisters angefertigt hatte, indem er seine Reden

und Gespräche zusammenstellte und kommentierte,

zugleich unter starker Ausnutzung der von Apo-

masar selbst herausgegebenen Abhandlungen. Die

griechische Bearbeitung (das »Mysterienbuch«)

hat auch noch Exzerpte aus den astrologischen

Schriften anderer hineingemengt. Die zusammen-

hängenden Stücke, die jetzt veröffentlicht sind

(S. 142— 170), geben eine ausreichende Vor-

stellung von der Art des Mannes: als Beispiel

mögen die letzten der publizierten Stücke dienen,

die sog. TiQoacoTia äüiSQOiV, nach den je 3 De-

kanen der 12 Zodiakalzeichen geordnet; den

Grundstock bildet hier die >> barbarische Sphaera«

des Babyloniers Teukros (die unter dem Namen

IJiQCai erscheint); dazu wird aber erstens die

Lehre des Ptolemäus getan und aufserdem eine

direkt nach den Indern bezeichnete Doktrin, die

in der Tat oft wörtlich übereinstimmt mit den

Ausführungen eines zu Anfang des 6. Jahrh.s

lebenden Varaha-Mihiram in seinem Buch Brhaj-

lätaka.

Erheblich wichtiger ist aber noch Palchos,

dessen apotelesmatisches Buch, Ende des 5. oder

Anfang des 6. Jahrh.s geschrieben, über die

ältere Astrologie die wesentlichsten Aufschlüsse

bringt. So sind die reicheren Mitteilungen, die

nach vereinzelten Proben in früheren Bänden

jetzt der 5. Band bietet, von besonderer Be-

deutung, namentlich die Partie, die aus der in

Rom geschriebenen Schrift eines ägyptischen

Astrologen des Jahres 397 entlehnt ist (ediert

S. 196— 211); sie ist interessant gleicher Weise

durch ihre Gelehrsamkeit, ihre mythologischen

Ausführungen und den weitreichenden Einflufs

auf die Späteren.

Möge der zweite Teil des Bandes nicht zu

lange auf sich warten lassen!

Leipzig. C. Wachsmuth.

J. Vonderlinn [Prof.], Schattenkonstruktionen.

[Sammlung Göschen. 236]. Leipzig, G. J. Göschen,

1904. 118 S. 8" mit 1 14 Fig. Geb. M. 0,80.

Der Verf. beginnt mit allgemeinen Bemerkungen über

die Hereinziehung der Beleuchtung in die Darstellung des

Körpers, erörtert dann die Richtung der Lichtstrahlen und

die Selbst- und Schlagschattengrenze und stellt darauf die

Aufgaben der Schattenkonstruktionen fest. Nach diesen

theoretischen Einleitungsabschnitten behandelt er die

Schattenkonstruktionen nach 10 Gruppen: die Schatten

von Punkten, geraden Linien und ebenen Flächen, von

Polyedern, Schatten des Kreiszylinders, des Kreiskegels,

der Kugel, eines Rotationskörpers, Schlagschatten eines

Rotationskörpers auf seine eigene Oberfläche, Schatten

von Gesimskörpern, Schatten der Schraubenlinie, der

Schraubenflächen und einer Röhrenfläche. Bei einigen

Gruppen werden auch Beispiele gegeben.

P. A. 0yen [Prof. f. Geol. an der Univ. Christiania],

Versuch einer glacialgeologischen Syste-

matik. [Christiania Videnskabs-Selskabs Forhand-

linger for 1904. No. 7.] Christiania, in Komm, bei

Jacob Dybwad, 1904. 20 S. 8».
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Bei seinen Gletscherstudien hat sich der Verf. ver-

gebens nach einem Vorbild systematischer Behandlung
umgesehen. Er will nun selbst versuchen, diesem
Mangel einer Systematik der Glacialgeologie abzu-
helfen. Er scheidet diese in drei Teile, die Glacio-
logie, die Quartärgeologie und die präquartäre Glacial-

geologie. Bei der letzten müsse man sich vorerst mit
einer rein chronologischen Behandlung der bekannten
Erscheinungen begnügen. Bei der Glaciologie habe
man es 1. mit der Darstellung der glacialen Erscheinungen
in heutiger Form, also mit einer physikalischen Wissen-
schaft, 2. mit den Veränderungen in den physikalischen
Formen, also mit einer dynamischen Wissenschaft und
3. mit dem gegenseitigen Verhältnis der physikalischen
Formen und dynamischen Veränderungen und ihrem
weiteren Einflufs, also mit einer klimatologischen Wissen-
schaft zu tun. Die so geteilte Glaciologie wird nun
wieder an der Hand der genetischen Entwicklung und
eines einheitlichen Klassifikationsprinzips in Hauptabtei-
lungen, Gruppen und Unterabteilungen zerlegt; so ist

Oyen bisher zu 81 Abschnitten gelangt, in denen die

einzelnen Phänomene untergebracht werden. Doch ist

das nicht das Ende der Systematik; einzelne Abschnitte
können noch eine Dreiteilung erfahren, als Beispiel hier-

für nimmt er die Spaltenbildung durch, die in der gra-

phischen Darstellung der physikalischen Glaciologie als

Auflösungsstruktur verzeichnet ist. — Die Quartärgeo-
logie, für die schon mehrere systematische Darstellungen
versucht sind, teilt 0. in die terrestrische, die fluviatile

und die aquatile und jede wieder in eine grofse Anzahl
Hauptabteilungen, die wieder in Gruppen und Unter-
abteilungen geschieden werden.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

In der Nähe von Tortosa in Spanien ist eine

neue Sternwarte zu Forschungen errichtet worden,
die über die Beziehungen zwischen den Vorgängen auf
der Sonne und auf der Erde Aufschlufs geben sollen.

Zwei Gebäude sind für magnetische Untersuchungen
bestimmt, das eine zu absoluten Messungen des Erd-
magnetismus, das andere zur Feststellung der regel-

mäfsigen Schwankungen und der aufserordentiichen
Störungen des Magnetismus, die zeitlich mit Vorgängen
auf der Sonne zusammenfallen. Ferner sollen die

Sonnenflecken und die Ausbrüche des Sonnenkörpers
beobachtet, ebenso das Studium der Luft und der Erd-
erschütterungen betrieben werden.

Gesellschaften und Vereine.

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Berhn, II. Januar.

Dr. Wiegers sprach über interglaziale Flufs-
schotter in derUmgegendvon Neuhaldensleben
als Fundstätten paläolithischer Werkzeuge.
Unter dem oberen Geschiebelehm der Neuhaldenslebener
Gegend liegen an einigen Stellen Schotter, in denen neben
einer gröfseren Anzahl fossiler Land- und Wasser-
schnecken 'auch Knochenreste von Säugetieren und zahl-

reiche Feuersteinwerkzeuge des diluvialen Menschen ge-

funden wurden. Unter diesen befinden sich auch Stücke,

die als Schaber und Bohrer gedeutet werden müssen.
Das aber wäre nach W.s Ansicht bereits ein Beweis für

eine höhere Kultur, die nicht mehr als eolithische, son-

dern schon als paläolithische bezeichnet werden müsse.

Überhaupt sollte man diese Ausdrücke mehr stratigra-

phisch fassen und die Bezeichnung Eolithe nur für die

ältesten und primitivsten Werkzeuge des Menschen aus

tertiärer Zeit anwenden, die aus dem Diluvium stammen-

den Stücke aber als paläolithische Werkzeuge ansehen.

Demgegenüber betonte Prof. J aekel, dafs der Begriff

Eolithe einen ganz bestimmten Typus, nämlich den der

noch nicht bearbeiteten, sondern von einem denkenden

Wesen nur benutzten FeuersteinWerkzeuge umfasse, also

lediglich eine Kulturstufe bezeichne: Eolithe könnten
nicht nur im Tertiär, sondern ebenso gut auch noch im
Diluvium vorkommen und kämen dort auch tatsächlich

vor, wie es namentlich die Untersuchungen des belgi-

schen Gelehrten Rutot gezeigt hätten. Eine Unterschei-

dung von tertiären und diluvialen Eolithen sei ausge-

schlossen. Im Gegensatz zu den Eolithen , die noch
keine Spur von Bearbeitung, sondern blofs Benutzungs-
marken aufweisen und je nach der Form, die sie von
Natur gerade hatten, vom Menschen verschieden benutzt

wurden, stehen die paläolithischen Steinwerkzeuge, die

bereits eine rohe Bearbeitung erkennen lassen und so-

mit eine höhere kulturelle Entwicklung bedeuten. Im
Laufe der Debatte wies Dr. Blanckenhorn darauf hin,

dafs die Ablagerungen der letzten Interglazialzeit im
norddeutschen Flachlande, zu denen nach W.s Ansicht

auch die Schotter der Neuhaldenslebeiler Gegend un-

zweifelhaft zählen, im Grunde genommen bereits dem
Paläolithikum angehören, und man daher eigentUch

vollendetere Werkzeuge erwarten müfste. Wahrschein-
lich hätten die damaligen Bewohner der norddeutschen
Tiefebene den Bewohnern des übrigen Europas gegenüber
eine niedrigere Kulturstufe vertreten, wie heute beispiels-

weise die im hohen Norden lebenden Lappländer. — Dr.

Berg behandelte nach der Voss. Z. die neueren.\nscha u-

ungenüberdasKarstphänomen. Bezeichnend für eine

Karstlandschaft sind neben dem Vorkommen von Höhlen
und Karrenfeldern namentlich die unterirdischen Wasser-
läufe (Karstflüsse), die anormalen Seebildungen (Saug-

und Speilöcher), die Karsttäler und die eigenartigen

Bodensenkungen, die sog. Dolinen und Poljen. Unter

Dolinen versteht man die kesselartigen Bodeneinsenkun-
gen, die oberflächlich frei von Abflüssen sind. Früher
glaubte man ihre Entstehung auf Einstürze zurückführen

zu müssen und nahm an , dafs jede Dohne nach unten

zu in eine Höhle ausmünde. Dieser älteren Auschauung
gegenüber mächt sich neuerdings die Erosionstheorie

geltend. Darnach wären die Dolinen durch die aus-

laufende Tätigkeit der Tageswässer entstanden, die an
besonders zerklüfteten Stellen in die Tiefe sickernd den
Karstkalk lösen und so aUmählich die echten Dolinen

hervorrufen. Als Poljen bezeichnet man die grofsen,

flachen Karstenwannen. Sie wurden früher als auf

tektonischem Wege entstanden gedacht — teils als

Senkungsfelder, teils als durch Verwerfungen abgeriegelte

Täler. Neuerdings wird ihre Entstehung gleichfalls auf

Erosion zurückgeführt und zwar auf die erodierende

Tätigkeit des Grundwassers. Nach dieser Ansicht sind

die Poljen durch eine allmähliche Erniedrigung der Karst-

oberfläche bis auf den Grundwasserspiegel entstanden.

Während die meisten Gebirge durch die mechanisch

erodierende Tätigkeit des Wassers abgetragen werden,

ist ein Karst ein Gebirge, das durch die chemisch lösende

Tätigkeit des Wassers in sich zusammensinkt. Grofse

Niederschlagsmengen, eine tiefe Lage des Grundwasser-

spiegels und reine Beschaffenheit des Kalkes, aus dem
das Gebirge aufgebaut ist, sind die notwendigen Vor-

bedingungen der Verkarstung.

Personalctaronlk.

Der Bergingenieur Max Krahmann hat sich an der

Bergakad. zu Berlin als Privatdoz. habilitiert.

Dr. phil. Franz Strunz aus Grofs - Lichterfelde bei

Berlin hat sich als Privatdoz. f. Gesch. der Naturwiss.

und Naturphilos. an der deutschen technischen Hochsch.

zu Brunn habilitiert.

Die Abteilungsvorsteher am Naturhistor. Hofmuseum
in Wien, Franz Heeger und aord. Univ.- Prof. Dr. F.

Berwerth sind zu Direktoren ernannt worden.

Zum Prof. f. Mineral, u. Geol. am College de France

ist das Mitgl. der Acad. des sciences Auguste Michel

Levy ernannt worden.

Der ord. Prof. f. darstellende Geometrie an der

Techn. Hochschule zu Berlin - Charlottenburg Geh. Reg.-
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Rat Dr. Guido Hauck ist am 26. Januar, im 60. J.,

gestorben.

Der Begründer und fr. Herausgeber der Zeitschrift

für mathemat. und naturwissenschaftl. Unterr. J. C. V.

Hoffmann ist in Volkmarsdorf bei Leipzig am 22. Jan.,

79 J. alt, gestorben.

Nen «rsehienene Werke.

M. d'Ocagne, Le calcul simplifie par les procedes

mecaniques et graphiques. Paris, Gauthier -Villars. Geb.

Fr. 5.

Kflnftig erscheinende Werke.

L. Courvoisier, Untersuchungen über die astrono-

mische Refraktion. [Veröffentlichungen der grofsherzogl.

Sternwarte zu Heidelberg. III.] Karlsruhe i. B., G.

Braun. M. 20.

Fr. Schur, Johann Hejnrich Lambert als Geometer.

Ebda. M. 0,60.

O. Reich, Karl Ernst Adolf von Hoff, der Bahn-

brecher moderner Geologie. Leipzig, Veit & Comp. Ca.

.M. 4.

Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 60, L H. v. Mangoldt,
Zur Verteilung der Nullstellen der Riemannschen Funk-
tion 4(0- — E- Lasker, Zur Theorie der Moduln und
Ideale. — F. Bernstein, Über die isoperimetrische

Eigenschaft des Krei.ses auf der Kugeloberfläche und in

der Ebene. — L. E. Dickson, A nevv system of simple

groups. — G. Kowalewski, Über den zweiten Mittel-

wertsatz der Integralrechnung. — J. Kürschäk, Über
eine charakteristische Eigenschaft der Differentialgleichun-

gen der Variationsrechnung. — Berichtigung zu dem
Aufsatze von E. Meyer im 59. Bande. — M. Dehn,
Über den Inhalt sphärischer Dreiecke. — Guccia-Medaille.

Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereini-
gung. 14, 1. R. Sturm, Über diejenigen Cremona-
schen Verwandtschaften, bei denen den Ebenen des
einen Raumes allgemeine Flächen 3. Ordnung im andern
entsprechen. — E. Lampe, Einige Übungsaufgaben zur
Integralrechnung. — F. Klein, Bericht an die Breslauer

Naturforscherversammlung über den Stand des mathe-
matischen und physikalischen Unterrichts an den höhe-
ren Schulen. — K. Doehlemann, Raumkunst und Illu-

sionsmalerei. — L. Saalschütz, Zur Erinnerung an
W. Fuhrmann.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 50, 5. E.

Stern, Die chemische Kinetik der Benzoinsynthese. —
R. Vondräcek, Über den Einflufs der Metalle auf die

Hydrolyse des Rohrzuckers. — R. Hollmann, Über
die Spaltung wasserhaltiger .Mischkristalle. II. — R.

Luther und F. E. Brislee, Die anodische Zersetzungs-
spannungskurve von Salzsäure an Platinelektroden.

Annales de Chimie et de Physique. Janvier. Guntz,
Sur la preparation du baryum. — E. Bloch, Recherche
sur la conductibilite electrique de l'air produite par le

phosphore et sur les gaz recemment prepares.

II Nuovo Cimento. Novembre. A. Amerio, Nuove
ricerche suUa legge di Droper. — A. Garbasso, Le
scariche oscillanti nei sistemi di conduttori complessi e

la teoria elettromagnetica dell' analisi spettrale. — T.
Gnesotto e G. Crestani, Sul potere rotatorio speci-

fico della nicotina sciolta in miscugli di acqua e di al-

cool etilico.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen-
geschichte und Pflanzengeographie. 34, 5. G. Hiero-
nymus, Plantae Lehmannianae in Guatemala, Columbia
et Ecuador regionibusque finitimis collectae. Pterido-

phyta (Schi.). — P. Dietel, Uredineae japonicae. V.
— P. Hennings, Fungi japonici. V. — E. Lemm er-

mann. Die Algenflora der Sandwich-Inseln.

The Ibis. January. W. P. Pycraft, On the syste-

matic Position of Zeledonia coronata. — J. D. La
Touche and C. B. Rickett, Further notes on the

nesting of birds in the province of Fohkien , S. E.

China. — S. A. Davies, On the birds of the Upper
Muonio River. — P. L. Sclatcr. Remarks on SchaefTcr's

>Museum Ornithologicumt. — G. L. Bates, Fieldnotes

on the birds of Efulen in the West- African Colony of

Kamerun. — E. Hartert, Remarks on Molacilla sub-

personata Meade-Waldo. — F. J. Jackson, Notes on
the East-African species of Macronyx and Tmetothylacus.
— O. Ottosson, The Knot reported as breeding in

Iceland. — W. L. Sclater, An ornithological excursion

to the Victoria-Falls of the Zambesi.

Medizin.

Referate.

Konrad Hellwig [ord. Prof. f. röm. Recht, deutsches

bürgerl. Recht u. Zivilprozefs an der Univ. Berlin],

Die Stellung des Arztes im bürgerlichen
Rechtsleben. Die zivilrechtliche Bedeutung
der Geschlechtskrankheiten. Ein Vortrag und
ein Gutachten. Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg

Böhme), 1905. VI u. 86 S. 8». M. 1,60.

Den Vortrag hat der Verf. auf Veranlassung des

Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen ge-

halten und legt ihn im Wortlaut vor. Von den sieben Ab-
schnitten betrachtet der erste die Stellung des ."Arztes im

allgemeinen ; hier interessiert vielleicht am meisten die Ver-

neinung der Frage, ob die Arbeitskraft zu dem Vermögen im

Rechtssinne zu zählen ist. Der II. und der IV. .Abschnitt

gehen auf die ärztliche Tätigkeit als Geschäftsführung

ohne Auftrag und als Geschäftsbesorgung ein. Wir
weisen hier vor allem auf die Bemerkungen über die

Widerruflichkeit der Einwilligung zur Operation und
über die Pflicht zur Auskunft, spontan oder auf V^er-

langen, hin. Der III. .Abschnitt behandelt den ärztlichen

Vertrag im allgemeinen, der V. besondere Arten des-

selben, z. B. die Annahme als Hausarzt, Fabrikarzt, Ge-

meindearzt, die Verträge mit den Krankenkassen. Der

VI. spricht von den Kündbarkeiten des Vertrags. Im

letzten Abschnitt beschäftigt sich der Verf. mit der Voll-

streckung gegen den Arzt, mit der Haftung für Gehilfen,

dem Konkursprivileg des Arztes, der Unpfändbarkeit der

Utensilien, der Stellung des Arztes als Schöffe und Ge-

schworener. — Das Gutachten Hellwigs, das schon in

der Zeitschrift der Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge-

schlechtskrankheiten veröffentlicht worden ist, setzt sich

aus zwei Abschnitten zusammen. Der erste behandelt

in 5 Paragraphen die zivilrechtliche Haftbarkeit wegen
Übertragung der Krankheit, wobei der Verf. vor allem

das zur Haftung erforderliche Verschulden erörtert, die

ärztliche Pflicht zur Verschwiegenheit berührt und auf

den Umfang der Schadensersatzpflicht eingeht. Der

zweite Abschnitt gilt der rechtlichen Bedeutung der Ge-

schlechtskrankheiten für die Ehe. In einer Schlufsbemer-

kung äufsert sich H. zu der Frage, ob sich die Vor-

schrift empfehle, dafs der Standesbeamte die Vorlegung

eines ärztlichen Attestes über die Freiheit von Geschlechts-

krankheiten zu verlangen habe, und spricht sich gegen

den Zeugniszwang aus.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Im Grofsherzogtum Baden ist ein Landeskomitee
für Krebsforschung begründet worden. Den Vor-

stand bilden nach der Nat.-Z. Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr.

Vincenz Czerny (Heidelberg, Vorsitzender), die Pro-

fessoren Hegar (Freiburg), v. Beck (Karlsruhe), die Ober-

medizinalräte Greiff und Hauser, der .Medizinalreferent

Glockner und der Vorstand des statistischen Landes-

amtes Lange. Das »Landeskomitee« soll, in Ergänzung

der schon jetzt alljährlich stattfindenden statistischen

Erhebungen über Mortalität und Morbidität an Krebs,

insbesondere eingehende Forschungen über das Vor-
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kommen dieser sichtlich im Ansteigen befindlichen

Krankheit in den einzelnen Landesteilen anregen und
die dazu erforderlichen Materialien sammeln, damit die

Ursachen der Erkrankungen, namentlich auch, soweit
sie mit örtlichen Verhältnissen zusammenhängen , näher
festgestellt und die Möglichkeit einer Heilung besser

geklärt werde. Ferner sollen Untersuchungen und wissen-
schaftliche Arbeiten über einzelne bemerkenswerte Fälle,

namentlich auch über die Zusammenhänge beim häufi-

geren Auftreten in bestimmten Gegenden, Orten, Häusern,
Familien, herbeigeführt werden. Die vom Landeskomitee
angeregten Arbeiten werden in einer insbesondere auch
den praktischen Ärzten zugänglichen Form in die Öffent-

lichkeit gelangen. Eine eventuelle Fürsorgetätigkeit für

besonders der Pflege bedürftige Krebskranke wird später-

hin beraten werden. Auch die Krebserkrankungen an
Tieren sollen in den Bereich der Forschungen gezogen
werden.

In dem Staatshaushalt für 1905/7, der z. Z. den
Landständen vorliegt, ist eine ord. Professur für
Hygiene an der Univ. Tübingen eingestellt worden.
Die Errichtung eines hygienischen Instituts ist in

Aussicht genommen.

Personalchronlk.

Die Privatdozz. an der deutschen Univ. zu Prag Dr.

E. H. Kisch f. Balneol., Dr. Th. Petrina f. innere

Medizin und Dr. Alfred Kohn f. Histologie sind zu
aordd. Proff. ernannt worden.

Dem Privatdoz. f. Hygiene an der Univ. Berlin Dr.

Heinrich Wolpert ist der Titel Professor verliehen

worden. «

An der Univ. Bonn hat sich der Assistent am
hygienischen Institut Dr. H. Seiter als Privatdoz. für

Hygiene habilitiert.

Der Privatdoz. f. Ohrenheilkunde an der Univ. Berlin

Prof. Dr. Louis Jacobson ist am 23. Jan., im 52. J.,

gestorben.
Künftig erscheinende Werlce.

H. Ribbert, Die Entstehung des Carcinomes. Bonn,
Friedrich Cohen. Ca. M. 1.

J. P. Karplus [Assistent am physiolog. Institut in

Wien], Über Familienähnlichkeiten an den Grofshirn-

furchen des Menschen. [S. -A. aus den Arbeiten aus

dem Neurolog. Institute an der Wiener Univ. XII.]

Wien, Deuticke. M. 5.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Ludwig Lorenz, Die Mariendarstellungen
Albrecht Dürers. [Studien zur deutschen
Kunstgeschichte. 55. H.] Strafsburg, J. H. Ed.

Heitz (Heitz & Mündel), 1904. 1 BL u. 86 S. 8".

M. 3,50.

In mehr oder minder gefälligen Formen zählt

der Verf. sämtliche Mariendarstellungen Dürers
— Gemälde und Zeichnungen sowohl wie Drucke
— auf und beschreibt die meisten, sogar die

allerbekanntesten. Fast immer läfst er es bei

der Beschreibung bewenden: wenige kritische

Bemerkungen befinden sich hie und da eingestreut.

Der Verf. zeigt, dals er die einschlägige Lite-

ratur kennt, verweist jedoch nur darauf und gibt

kaum einiges Eigene dazu. Es fehlt ein gröfserer

Gesichtspunkt, unter dem die Arbeit angelegt

wäre, und sie bringt auch eigentlich keinerlei

neue Resultate hervor. Demnach überrascht es

uns, die Abhandlung, die recht geeignet wäre,

den Laien über den Bestand an Mariendarstellun-

gen Dürers aufzuklären, in eine Sammlung auf-

genommen zu finden, die sonst nur strengwissen-

schaftliche Untersuchungen bietet, aus denen der

Fachmann Förderung erhofft.

Dresden. Hans W. Singer.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Dem Reichsmuseum in Amsterdam hat der in

London lebende Niederländer Dr. jur. C. J. Drukker
64 moderne Gemälde und Aquarelle, darunter 28 von
Jacob Maris zum Niefsbrauch überlassen. Sie sind

nach der Voss. Z. im unteren, für moderne Kunst be-

stimmten Saal im sog. Fragmentengebäude untergebracht

worden.

An den Wandgräbern der Scaliger in Verona
hat sich infolge der anhaltenden Kälte kürzlich bei

dem Denkmal Mastinos II. ein Reliefbild aus pari-

schem Marmor, das darstellt, wie Japhet seinen trun-

kenen Vater Noah verhöhnt, plötzlich von der Wand
gelöst und ist zertrümmert worden.

Personalclironik.

Zum Leiter des neuen Provinzialmuseums in Münster

i. W. ist der Assistent am kgL Kunstgewerbe-Museum
in Berlin, Dr. phil. Adolf Brüning, berufen worden.

Unirersitätsschriften.

Habilitationsschrifl.

F. Baumgarten, Hans Baidungs Bilderzyklus am
Hochaltar zu Freiburg. Freiburg i. B. 47 S. mit 6

Abbild.

Inauguraldissertation.

A. Tronnier, Die Lübecker Buchillustration des

15. Jahrhunderts. Göttingen. 70 S.

Neu erscliienene Werke.

Peter Cornelius, Literarische Werke. II. Ausge-

wählte Briefe usw. hgb. von C. M. Cornelius. 2. Bd.

Leipzig, Breitkopf & Härtel. M. 8.

St. Macpherson, Praktische Harmonielehre. Deutsch

von Joh. Bernhoff. London, Joseph Williams, u. Leipzig,

Breitkopf & Härtel. M. 3,50.

Künftig ersclieinende Werke.

Zur Kunstgeschichte des Auslandes: 29. W.
R. Valentiner, Rembrandt und seine Umgebung. — 30.

C. Hasse, Roger van der Weyden und Roger van Brügge

mit ihren Schulen. Strafsburg, Heitz. M. 10 u. 6.

Zeitscliriften.

Gazette des Beaux-Arts. 1. Janvier. E. Rod, Les

Souvenirs du chäteau de Coppet. 1. — E. Jacobsen,
Quelques dessins inconnus du Correge. — R. Canti-

nelli, Exposition retrospective des artistes lyonnais

peintres et sculpteurs. I. — G. Lecomte, Albert Besnard.

I. — L. Hourticq, Un amateur de curiosites sous

Louis XIV: Louis-Henri de Lomenie, comte de Brienne.

I. — Ch. Diehl, Les mosai'ques de Kahrie-Djami (fin).

Inserate.

Bücherfreunden

empfehlen wir unser über 300 000 Bände um-

fassendes Qnliquarlat. Cuiioso. illuslrirte iranzö-

sischc und deutsche Werke des 18. 3ahrl(underls,

Hllc Drucke, Seltenheiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

Buchhandlung S. CALVARY & CO.,
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

A..^..^x..^ u- s. Zeit V. V. Gardthausen. I. 1.

AUgUStUS n. JC 10.- I. 2. n. Jt 12.- I. 3.

n. .« 8 — II. 1. n. Jt 6.— II. 2. n. Jl 9. — II. 3.

n. M 7.—

Dinnt*onhio ^'^ griechisch-römische Biographie
DiOyrapnio. nach ihrer literarischen Form von
Friedrich Leo. n. M 7.

—

der, in der römischen Literatur von H. Peter.
Brief, r:«'6._

Brunn
kleine Schriften. I. Bd. Römische Denk-

j mäler — Altitalische u. etruskische Denk-
mäler, n. M' 12.

—

pj Der Briefwechsel Ciceros v. s. Prokons. b. z.

UlbcrU. Cäsars Ermordung von 0. E. Schmidt,
n. M. 12.—

— Ciceros Villen von O. E. Schmidt. Mit 2 Tafeln

und Abbildungen im Text. n. M .1.

—

nAiMn04linnnck """^ seine Zeit von A. Schaefer.
uemosinenes 2. auo. 3 Bände, n. jt 30.—

n»..».. .,^A AaUäam Von Richard Meister.
Dorer und Achaer. i. TdL n. m 3 6o.

r-l-ifmnInnSI/o Geschichte der griech. Etymologika
LiymOlOglKa. v. R. Reitzenstein. n. M 18

—

rriihlinncfocf ^"^^ ^"^^^ ^^'^^- ^^" Beitrag zur
ri UllllliyblCbL Geschichte der antiken Religion

von R. Wünsch, n. JC 1.—
CrommQ-l-ii/ ^'stor., d. lat. Sprache v. H.Blase,
UrdllllllcllIK, A. Dittmar, J. Golling, G. Her-

big, G. Landgraf, C. F.W. Müller, J. H.Schmalz,
Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. I. 1. Ein-

leitung u. Lautlehre. . I. 2 Stammbildungslehre. Von
Fr. Stolz, je n. Ji 7.— . III. 1. Einleitung in die

Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. Golling.
Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. Golling. Tempora
und Modi; Genera Verbi. Von H.Blase, n. Ji %.—
[Fortsetzung unter der Presse.]

— Studien zur lateinischen Moduslehre v. A. Dittmar.
n. M 8.—

UaHrian Leben des Kaisers Hadrian. Quellen-
"dUridn. analysen und historische Untersuchungen
von Otto Th. Schulz, gr. 8. n. M 4.—

Heiienistisches Zeitalter. "^^^^
alters von J. Kaerst. I. Bd. n. M 12.— , geb. JC 14.

—

MnmPr Homerische Paläste. Eine Studie zu den
nUlllcr. Denkmälern und zum Epos. Von F. Noack.

Mit 2 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. n. M 2.80.

IX« ;__„__ JA Die geschichtl. Literatur der röm. Kaiser-
IVdlScrZClI. zeitv. H.Peter. 2 Bde. je n. M 12.—

I^lincfnrnca "^'^ antike, vom VI. Jahrh. v. Chr.
IVUllSiprUSd, bis in die Zeit der Renaissance, von

E. Norden. 2 Bände, je n. ^ü 14.

—

I itoro-fiii* Geschichte der röm. Literatur von
LimrdLUr. Teuffei -Schwabe. 5. Aufl. n.

.« 14.40, geb. M 18.—
— Gesch. der griech. Lit. der Alexandrinerzeit von
SusemihL 2 Bde. n. Jl. 30.—, geb. JC.Z\.—

— Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Liter.-

Gesch. V. TeuffeL 2. Aufl. n. JC 12.—
— S. a. Kunstprosa.

I X/rilPn
^"^ Lydien. Epigraphisch - geographische

LyUlcR. Reisefrüchte, hinterl. von K. Buresch,
herausgeg. von O. Ribbeck. Mit einer Karte von
H. Kiepert, n. M 14.—

Mn-t'MiL der Griechen und Römer v. Christ. 2. Aufl.
metriK n. jc 11.60.

— Grundzüge altröm. Metrik v. Klotz, n. »« 12.—
— Theorie d. musischen Künste d. Hellenen von Ross-
bach u. WestphaL 3 Bde. n. Jt 36.—

Redner.

Mi4'hroe ^'* Mysterien des Mythra von Franz
nninraS. Cumont. Deutsch von O. Oehrich. n.

Jl 5.—, geb. n. Jl b.i^.

Mi/^hnlnnin Lexikon d. griech. u. röm. Mythoi.
myinOlOgie. herausgeg. von Röscher. I. Bd.

[A— H] n. JC 34.— II. Bd. [I — M] n. JC 38.—
III. Bd. (jede Lief. n. JC. 2.—) im Erscheinen.

fil/iimono ^'^ antike Idee der Ökumene in ihrer
UKUmcilC. politischen und kulturellen Bedeutung.

Von J. Kaerst. n. „H, 1.20.

Plo+n Philologische Studien zu Plato v. O. Immisch.
rialO. I. Heft: Axiochus. n. M 3.— II. Heft: De

recensionibus Platonicae praesidiis atque rationibus.

n. M 3.60.

DA«*4a*H4l/Kn<pA ^^^ xöm. Münzen von Imhoof-
rOriralKOpie Blum er. 2. Aufl. n. Jt. 3.20.

— Auf hellen, u. hellenistischen Münzen von Imhoof-
Blumer. geb. n. Jt 10.

—

nilononLiinHo '^^"'"^ dergriech.undröm.QueUenk.
UUtJllünKUnUC. von A.Schaefer Nissen. L Abt

4. Aufl. n. M 2.— II. Abt 2. Aufl. n. JC 3.20.

Die attische Beredsamkeit v. Fr. Blass.
3. Abt 2. .\ufl. n. JC 56.—, geb. M 64.—

(Die Bände sind auch einzeln käuflich.)

Rhirfhmiie Die Rhythmen der attischen Kunstprosa.
nnyinmUS. Isokrates— Demosthenes — Platon. Von

Fr. Blass. n. Jl 8.—

p_ Das alte Rom, Entwickelung seines Grund-
nUlfl. risses und Geschichte seiner Bauten. .\uf

12 Karten u. 14 Tafeln dargest. u. mit einem Plane

d. heutigen Stadt, sowie einer stadtgeschichtlichen

Einleitung von A. Schneider, geb. n. JC 16.

—

— Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer

Altertümer in Rom von Wolfgang Heibig. 2 Bde.

2. Aufl. Geschmackvoll geb. n. JC 15.— ; Ausg. m.

Schreibpapier durchschossen geb. n. Ji 17.— (Die

Bände sind nicht einzeln käuflich.)

Qooloni/nnol ^^'^ Seelenvogel in der alten Litera-

d66l6nV0y6l. tur und Kunst. Eine mythologisch-

archäologische Untersuchung von G. Weicker, Mit

103 Abbildungen im Text. n. M 28.—

Q L« Elementum. Eine Vorarbeit z. griech. u.

OpraCne. lateln. Thesaurus v. H. Diels. n. JC 3.—
— Charakteristik der latein. Sprache von O. Weise.

2. Aufl. n. JC. 2.40: geb. Ji 3.—

C'foo-fe>ol-l-n>*4ri»noi* Handbuch der griech. Staats-

OlaalSallüriUmcr. altertümer von G. Gilbert
1. Bd. (Laked. u. Athen.) 2. Aufl. n. M 8.— IL Bd.

n. Ji 5.60.

Staatsverfassung.
2 Bde. n. .K 33.—

0.>.«A.....^:i, Handbuch d. lat u. griech. Synonymik
Synonymik, v. j. h. h. Schmidt n. .« 12.-
— Syn. d. griech. Sprache v. J. H. H. Schmidt 4 Bde.

n. Jl 54.

—

T^^x.. \\\^^ Syntax und Stil des Tertullian von H.
TertUHian. Hoppe, n. J^8.-

TraionccQiifo Traj ans dakische Kriege. Nachdem
I rdJdlldOdUIC. Säulenrelief erzählt V.E.Petersen.

I. Der erste Krieg, kart. n. Ji 1.80. II. Der zweite

Krieg, kart n. M 3.—
\i _a ^1 x^r^l^ Sethianische, aus Rom v.

Yerfluchungstafeln, r. wünsch, n. m 5.-

\l^^^\\^ epische Technik. Von Richard Heinze.
Yergils n. m 12-, geb. jt h-
Tino-Fiire Geschichte des Zinsfufses im griechiscb-

£mSTUIS. römisch. Altertum bis auf Justinian von

J. G. Billeter. n. Jl 12.—

Geschichte u. System der

röm. St von E. Herzog.
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®.®.^«^ yerlafl von B. 6-Ceubner in Ccipzifl- ^^^^

Da$ inittelnteergebiet. Uoit

Prof. Dr. Jllfred Pbilippson.
Seine geogr. u. kulturelle eigenart. mit 9 Jiguren im Cext,

13 flnsiditen und 10 Karten auf 15 Cafein. 0r. $. Geb. 6 Hlk.,

geb. 7 ITlk. •- *• *» *» *» ** ** *» » •• *• *»-

„Sag üortiegenbe Sßerf eignet ficft öoraüglic^, um einem

iuciten Greife otigcmcin ©ebilbeter eine ^Borfteüung öon bem
ju geben, maä ©cogropbie ifinit ift, nomentlid) aber ber

ftctig tuoc^i'enben Qai>\ ber 3Jefud^er be§ SD'httcImeergebteteS

ein tieferes S?erftänbni§ für iiaS, maS fie fe^en, gu erf(|fic§en.

^eber foüte ftd) baS 5Bu(f) al2 ©rgönjung feines $Reifebanb«

bucf)§ mitnetimen, unb bie S3ibUotbefen unferer 9tunbreife.

bompfer foOten c§ in mehreren (Jjfemplaren entbaltcn

2(ucb bem ^iftorifer, bem Sulturbiftorifer, bem (Soziologen

bringt ba§ Sud) bebcutenben ©eroinn. ... ®ie Silber ftnb

tjorjüglic^ gemäblt unb gut auSgefübrt, bie Aorten febr Ilorc

SSeranfcbauUc^ungen be§ 2;cjte§."

(^rof. Dr. Xij. t^ifcber in ber S)eutf(^en ^tteraturjeitung.)

„WöQt ta§ liebenSrcürbige, öon iebem unnötigen rotffen»

fcboftlidjen Sallaft freie unb babet bocb bur^ unb burd^

miffenfd)aftlicbe fleine 2Berf oon aßen benjenigcn gelefen

werben, bie eine Sfieife na^ irgenb einem ber 2)itttelmeer=

länber anjutreten beabfi(i)tigen , bamit fie einen über bie

©injetbeiten binouSgebenben , mabrbaft geograpbiftben Über»

btid geroinnen; fie werben bann imftanbe fein, bie gabl=

reidien @injeterf(^einungen öon böb^ren ®cfui)tSpunften ouS

gu betrachten unb mit roirfUdbem SSerftänbniS bem ®e»

famtbitbe einjuorbnen oerfteben.

(Slnnalen ber §^brogra})bic unb aJioritimen SJieteoroIogie.)

D ie natur in der Kunst. Uon

Prof. Dr. ?. Rosen, tj^ m
mit über 100 Abbildungen, üorncbm geb. 12 Hik. •--•^-»

„@§ ift ber erfte, mit gureicbenben SWitteln unternommene
Serfucb , ba§ .SSerböftniS ber Äünftler gur D^otur für einige

§auptepocben ber 9)falerei in fadjUcbem (Singeben ouf bie

eingig ma^gebenben ®ofumente, bie Äunftroerfe, erfcb^Pfenb

borgufteHen. . . . Siofen fcbrcibt ni(^t bloß für ben fünft«

biftorifcben gac^mann, fonbern er forbert ben gebilbeten

Sefer gu einem ®ange burcb bie ®efcbicbte ber üJfalerci auf,

bei bem er ibm mancbe überrafc^enbe, neue ^erfpcftiöen

unb mancben tieferen Sinblid gu eröffnen roeiß.

(SreSlauer 3eitung.)

Unser Uerbältnis zu den bib

denden Künsten. £^ s^
üon Prof. Dr. fl. $d)niar$ow. Gebettet m.2.-
gebundcn Hlk. 2,60. ^*» *» » ^— ^»^^»^^»>^»<^^»»>^

„®te fccb§ Vorträge bilben ben roertöoßften ^Beitrag gur

Literatur über bie SunftergiebungSfrage. ©cbmarforo ent=

roicfett feine Stnfcbauung über ba§ SBerbältniS ber fünfte

gueinanber, um gu geigen, roie jebe eingelne einer befonberen

©eite ber menfcb^iäien Organifation entfprecbe, roie eben

borum aber aucb äße eingclnen fünfte eng miteinanber

»erfnüpft fmb, ta fte otte öon bem einen menfcblicben Or«
goniSmuS auSftrablen. ©o tritt benn ©cbmarforo aucb für

bie (Srgiebung beS gangen äRenfcben gur !ünftlerifd^en S3e»

tätigung ein. . .
." (^rof. Dr. Äau^fcb i. b. S)eutf4 ?itgtg.)

D er Städtebau nacb Kunst-

leriscben Grundsätzen. SR
Uon Regierungsrat Camillo Sitte. €in

Beitrag zur Cösung moderner 5^ragen der

Hrd)itektur und monumentalen Plastik, jer

mit 4 Heliogravüren und 109 Illustrationen und Detail-

plänen. 3. JRuflage. Geb. 5 mk. 60 Pfg., in Rlbfr. geb.

7 mk. (üerlag von Carl Graeser ^ Co., CUien.) >••«
3n biefem SBerte, roeltbeö überaß bie größte Slufmerffam*

feit erregt unb aßfeitig bie günfiigfte ^Beurteilung gefunben

bot, unternimmt eö ber befannte SSetfoffer, bei einer 9teibe

alter ^la^» unb ©tobtanlagen bie Urfacbe ber fcbönen 2öir«

fung gu ergrünben, babei öon ber Slnficbt auögebenb, ha^

bie Urfacben, roenn fte richtig erfannt roerben, eine 9ieibe »on

Siegeln borfteßen mürben, an beren §anb man bei mobernen

Einlagen äbnlicbe fünftlerifcb fc^öne SOBirfungen ergielen fönne.

Die Renaissance in Tlorenz

und Rom. Uon €. Brandig
Professor an der Universität 0öttingen.

Zweite Auflage. Geb. THk. 5., gcsdimackv. geb. 6 lUk.

„SBir Ijabexi ein gang öortrefflicbe« 33u(^ öor uns, ba«,

mit roeifer Öfonomie ben reicben ©toff beberrfdjenb, roeiteren

greifen ber ©ebilbeten, bie t)a§ 33eöürfni8 empfiuben, bie

unfterblicbe Äunft ber italienifcben 9ienQiffance im 3iifQmmen»

bang mit ber 3eitgef(bicbte, öon ber fte abbängig ifi, gu be»

greifen, nur lebbaft empfoblen roerben fann."

(Söln. Seitung. 1900. yix'. 486.)

„3m engfien 9iaum f^eßt [li) bie geroaltigfle 3f't bor,

mit einer firaft unb ©ebrungenbeit. ©(bönbeit unb Äürge

beö 2lu8brucf8, bie flafftfcb ifi."

(2)ie 5«Qtion. 1900. 5«r. 34.)

„58ranbi^ 33u(b bietet öor allem i)'6d)^ lebenbige

©cbilberungen ber fübrenben ^erfönlicbfeiten; bie ©teße

über 2Jiid)elangolo gebort gum SBejien barin unb geigt om
ftärfften öoßeS SD^itempftnben unb tiefet ©inbringen."

(§iftorifcbe Beitfcbrift.)

Das moderne Ttalien. Uon

Pietro Orsi. m m fj^

0esd)id)te der letzten 150 ]abre. übersetzt

von J. Goetz. Geheftet 5 mk. 60 Pfg., vornehm geb.

6 mk. 40 Pfg. ^^^^^^»^^^^^»^^^^^^^ » >« «» ^
„ ... ©0 ifi benn bie beutfcbe StuSgabc in jeber Se»

giebung bagu angetan, bem fcbönen ^tali«" unb feiner (Se=

fcbicbte in ben legten anbertbatb i^ab'^^un^e^ten neue greunbe

gugufübren." (?eipgiger 3«itun9- 1903, 9ir. 44.)

„2luf ftreng roiffenfd)aftlicber (Srunblagc ift bi« taS

gefamte gebrudt öorliegenbe SOZaterial für bie politif^e

@efcbid)tc StflfienS in ben leljten anbertbalb Igab^bunberten

gu einem organifcben (Sangen öerarbettct. Sa§ ©cblufefapitel

bietet bann in großen 3ügen einen Überblid über bie §aupt=

erf^beinungen auf ben ©ebieten öon Äunft unb Siffenfd^aft.

2)a§ gange 33ucb gcicbnet fid) baburcb an§, bog, um eine

trocfene Slufgöblung ber S)aten unb ©reigniffe gu öermciben,

in äugerfi gefc^icfter Söeife 2tuägüge ou§ politifcb roidbtigen

®ebid)ten, ^arlamentSreben unb äbnlid)em in bie ©arfteßung

öerfto^ten fmb. @in anberer S^orgug Drft^ ift ber, baß er

eine einfeitigc ^arteinabme gu öermeiben unb ben politifdben

Sbeen unb 33eftrebungen 2)iaggini§, SaöourS, @aribalbi§,

<S,x\äpiS u. a. gleid)mä|ig gered)t gu roerben fuc^t."

(©eutfcbe Üitcraturgeitung.)
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Verlag von B. G. Teubucr in Leipzig.

DTF WARENHAÜSSTEFEK
IN PREUSSEN.

EIN BEITRAG ZUR KAUFMÄNNISCHEN
MITTELSTANDSPOLITIK.

VON
DR. HANS GEHRIG.

[X u. 81 S.] gr. 8. geh. M 2,40. ZL_Z

Die aus einer preisgekrönten Schrift hervorgegangene

\rbeit behandelt systematisch und kritisch in vier Ka-

piteln die Grundlagen und die Entwicklungsgeschichte

der preufsischen Warenhaussteuer, ihre Begründung, die

steuertechnischen Mittel sowie die Erfolge und Ergeb-

nisse, die mit dieser kaufmännischen Mittelstandspolitik

erzielt worden sind. Der Verfasser kommt zu dem Re-

sultat, dafs die Ziele der sozialpolitischen Sondersteuer

in Preufsen ebensowenig erreicht werden wie in ande-

ren deutschen Bundesstaaten (Bayern, Württemberg,

Sachsen). Die Rechtslage in diesen Gebieten wird gleich-

falls geschildert. Die Mafsnahmen negativer Mittelstands-

fürsorge konnten die Entwicklung der Grofsbetriebe im
Detailhandel, die im Zusammenhang der ökonomischen
Gesamtentwicklung gewürdigt wird, nicht hemmen und
mufsten aus inneren Gründen wirkungslos bleiben. So
wird eine Frage, welcher gegenwärtig in allen deutschen

Staaten das politische Interesse sich zuwendet, auf Grund
eines aus parlamentarischen und wissenschaftlichen Quellen

gewonnenen Materials von nationalökonomischen und
finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten aus eingehend

und objektiv behandelt und auf die Lösung der »Waren-
hausfraget in anderen Ländern hingewiesen.

Verlag von B. (i. Teubner in Leipxis:.

DIE FREQUENZ DER
DEUTSCHEN UNm:RSnÄTEN
V<»y IHRER GRÜNDUNG BIS ZUR GKGKNWAKT.

VON FRANZ EILENBIRG.
Mit 1 Karte und 8 graphischen Darstellun^n.

(Xn u. 324 S.) Lex.- 8». geh..« la—

Unter einem doppelten Gesichtspunkt läßt sich die

»Frequenz der deutschen Universitäten', betrachten. Das
kulturhistorische Interesse geht vor allem auf die Kennt-

nis vom Bestand und der Bedeutung der Anstalten selbst;

das soziologische will auch in diesen besonderen .Massen-

erscheinungen Gesetzmäßigkeiten des Gesellschaftslebens

aufzeigen. Beiden Gesichtspunkten sucht die Arbeit ge-

recht zu werden.

Wir erhalten dadurch einen Gradmesser ebenso für

die geistige Intensität jeder Zeit wie für die Bedürfnisse

der Gesellschaft nach gelehrten Studien. Die mannig-
fachen Wandlungen, die das deutsche Universitätsleben

in dem halben Jahrtausend seines Bestehens durchge-

macht hat, finden hierin ihren besonderen .Ausdruck. Es
werden weiter die soziale Herkunft, das Rekrutierungs-

gebiet und die Wanderungen der Studentenschaft ver-

folgt, die wechselnde Bedeutung der einzelnen Hoch-

schule aufgezeigt. Der Anteil der verschiedenen Fächer

am Studium gibt einen Gradmesser der herrschenden

Geistesrichtung, die Zusammensetzung des Lehrkörpers

zeigt das äußere Schicksal des wissenschaftlichen Unter-

richtes. In alledem spiegelt sich ein nicht geringer Teil

der geistigen Kultur des deutschen Volkes wieder. Die

Untersuchung ist bis unmittelbar auf unsere Tage fort-

geführt: dadurch erfährt die Vergangenheit eine leben-

dige Vergleichung, und die Gegenwart wird in einen

größeren Zusammenhang eingestellt

Verlag der WeidmannlESi? Buclihandlnng
" io Berlin. =

Soeben erschien:

Die Notwendigkeit

der

Crhaltung des alten Gymnasiums

in der modernen Zeit.
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Heue €r$cbemundcn

aus dem Ucrldgc von Cbeodor l)ofmdnn in Celpzid.

Citeratur. Unterricbt$bücber.

flus bcutfdjcn gfffbüdjfrn. ©pifc^e, (l)riicf)e unb

bramatifd^e 2)ic[)tungeii, erläutert für bie C)6er=

flaffen ber pf)eren ©d^ulen unb für ha§> beut=

fd^e ^an^'. 2)ic^tungen in ^oefie unb ^^rofa,

erläutert für (S(i)ule unb ^au§. Unter 9[Rit=

lüirfung namhafter ©d}ulmänner herausgegeben

öon Üiubolf 5)ietlein, vodl 9?eftor a. t). in

.Jpaüe, Söolbemar ©iettein, Ujeil. D^eftor

unb ^rei§fc^ulinfpe!tor in 2)ortmunb unb

griebrid^ $olacf, Äönigl. ©c^ulrat a. 2).

in ^reffurt. 3)ntter SSanb, 2, Siefcruttg.

«Sed^fte Sluflage, IjerauSgegeben t)on Dr. ^aul
Sßoiad, ßönigl. (Seminar;S)ireftor gu granfens

berg i. §. @r. 8. @el). 3 ^^ 20 ^.

— ^tiütt SStttib. fomplett. (SJr. 8. @e^.

5 .^^ 60 ^, geb. 7 .//i^.

— fünfter SSanb. grftc SlBtcilung, (51. u.

b. 2;.: SSegraeifer burd^ bie flaffif(|en ©d^ut=

bramen. Gearbeitet t)on Dr. Otto i^vid

unb Dr. ©eorg ^ricf. (Srfte Slbteilung:

Seffing—@oet^e. Gearbeitet öon Dr. @eorg
g^rid, Oberlehrer an ber ©täbtifd^en Dber=

realfd^ule §u ^alte a. ®.) Gierte, burd^ge=

fe^ene unb erttjeiterte Sluflage. @r. 8. &tf).

5 J6, geb. 6 c/-^ 40 ^.

<Btä)^ttt SSanb, ^ftc SlbteiJutiö. 2)a§

gried^ifd^e ®rama. 2lif(^^lo§ — (Bop^ofk§>

— föuripibeS. Gearbeitet oon Dr. So^anne§
©effcEen, ^rofeffor am 3Si(^etm;@i)mnafium

äu Hamburg. @r. 8. @et). 1 JC 60 ^; geb.

2 c/Ä.

gictlein, |t)., bie ^oefie in ber Sd^ule. 5tu§=

ina^l beutfd)er SDid^tungen für bie Sugenb.

(@in Stn^ang gu jebem SefebucE)e.) <Sed^äe§nte

Stuflage. @r. 8. tart. 60 ^.

Geffcken, Dr., Johannes, Professor am Wil-
helm-Gymnasium zu Hamburg, das grie-

chische Drama. Aischylos— Sopho-
kles— Euripides. Mit einem Plan des

Theaters des Dionysos zu Athen. Gr. 8.

In Ganzleinwand geb. 2 cJl 20 4»

pattint, g., bie ^anmU^vt in ber ^olU^
unb f^ortbilbung^fd^ule. 2ll§ Seitfaben unb

3Bieber^olung§bud^ herausgegeben. Geoor;

iüortet öon 31. @ört^, ^ireftor ber ^ö^eren

unb mittleren 2;pd^terfdt)ule unb Snfpeftor ber

Golf§= unb 3^ortbilbung§fd^ule in Sufterburg.

fünfte, erireiterte unb öerbefferte Sluflage.

SOiit 144 in ben STeft gebrückten ^olgfd^nitten.

8. Äart. 80 4.

Cbeodor ßofmann.

Ein alter angesehener Verlag mit nur erstklassigen

Autoren wünscht das Gebiet vornehmer Belletristik

(Novellen und Romane) weiter auszubauen, und ersucht da-

her Schriftsteller von Namen um gefallige Einsendung von

Manuskripten nach vorhergegangener Anfrage unter Chiffre

„Erstklassig 1000" (durch Vermittelung der Geschäftsstelle

dieses Blattes).

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von £. Buchbinder in Neu>Rnppin.
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Sohrifl-, Buoh- und Bibliothekswesen.

L. von Stechow, Philosophisch-reli-

giöse Betrachtungen und Fernblicke.

{Friedrich Lipsius, Privatdoz. Lic,

Jena.)

A. V. VVretschko, Ernst Demelius.

Sitzungsberichte der KgL Bayerischen
Akademie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

E. Lohmann, Tharsis oder Ninive.

Ein Beitrag zum Verständnis des

Buches Jona. {Hans Schmidt,

Lic. theol., Naumburg a. Q.)

H. Haas, Geschichte des Christen-

tums in Japan. I. II. {Max v.

Brandt, Kais, deutscher Gesandter

a. D. Wirkl. Geh. Rat, Weimar.)
i

1

R. Francke, Die christliche Liebes- 1

tätigkeit in Kurhessen. {Ernst
|

Christian Achelis, ord. Univ.-Prof.

Konsistorialrat Dr. theol., Marburg.)

Rivista storico-critica delle Scienze
teologiche. I, 1.

Philosophie.

P. Natorp, Piatos Ideenlehre. {Karl

Joe!, ord. Univ.- Prof. Dr., Basel.)

Wissenschaftliche Beilage zum 17.

Jahresbericht (1904) der Philosophischen
Gesellschaft an der Univ. Wien.

Unterriohtswesen.

G. Baumgärtner, Pfeile nach einem
Ziel. {Julius Ziehen, Oberstudien-

direktor Dr., Berlin.)

DerSäemann. Monatsschrift für päda-
gogische Reform. I, 1.

Allgemeine und orientallsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

.Morgenländische Bücherei, hgb. von
E. Bischoff. 3. E. Bischoff, Thalmud-Kate-
chismus. — 4. Derselbe, Der Koran.

Grieohisohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohiohte.

Elizabeth Mary Perkins, The ex-

pression of customary action or

State in early Latin. {Max Nieder-

mann, aord. Akad.-Prof. Dr., Neu-

chätel.)

N. Riedy, Solonis elocutio quatenus pen-
deat ab exemplo Homeri. I. IL

Deutsche Philologie und Literaturgesohiohte.

Hedwig Wagner, Tasso daheim und
in Deutschland. (G. v. Graevenitz,

Hauptmann, Heidelberg.)

O. Mensing, Deutsche Grammatik für

höhere Schulen. 2. Aufl.

Romanische und englische Philologie

und Literaturgesohiohte.

P. Groussac, Une enigme litteraire.

Le »Don Quichotte« d'Avellaneda
— Le drame espagnol — Philo-

logie amüsante — Hemani —
Carmen. {Arturo Farinelli, aord.

Univ.-Prof. Dr., Innsbruck.)

H. L e y , Die hterarische Tätigkeit der Lady
Cra'ven, der letzten Markgräfin von Ans-
bach-Bayreuth.

Allgemeine und alte Geschichte.

Der römische Limes in Öster-
reich. Heft IV. {Anton V. Premer-
stein, Privatdoz. Dr., Wien.)

G. Maspero, Histoire ancienne des
peuples de l'Orient 6« ed.

ittelalterliohe Geschichte.

P. Ueding, Ludwig der Bayer und
die niederrheinischen Städte. {V.

H. Sauerland, Dr. phil., Rom.)

L. 'Mirot, Les etats generaux et provin-
ciaux et l'abolition des aides au debut
du regne de Charles VI (1380—öl).

Neuere Geschichte.

A. Rabel, Le marechal Bessieres,

duc d'Istrie. {Adalbert Wahl,
aord. Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. B.)

M. Spahn, Leo XIII. {Josef Maus-
bach, ord. Univ.-Prof. Dr., Münster.)

Geographie, Länder- und VSIkerliunde.

Gazert, Die deutsche Südpolarexpe-

dition. {Alfred Kirchhoff, ord.

Univ.-Prof. emer. , Geh. Reg.- Rat

Dr., Mockau b. Leipzig.)

H. Kerp, Landeskunde von Skandinavien.

Verein für Volkskunde zu Berlin.

Staats- und Sozialwissensohaften.

Wolfg. Spitta, Der landwirtschaft-

liche Grundkredit in Württemberg.
{Felix Hecht, Geh. Hofrat Dr.,

Mannheim.)

A. Maria Weifs O. Fr., Soziale Frage und
soziale Ordnung. 4. .^ufL

Reohtswissensohaft

F. Kleineidam, Die Personale.veku-

tion der Zwölftafeln. {Max Conrat
CCohn), ord. Univ.-Prof.Dr., Amster-

dam.)

VV. Silberschmidt, Die deutsche Sonder-
gerichtsbarkeit in Handels- und Gewerbe-
sachen.

athenatik und Naturwissenschaften.

J. Schlesinger, Über die Sprav;he in

den mathematischen Schulbüchern.

J. H. vant Hoff, Zur Bildung der ozea-

nischen Salzablagerungen. 1. Heft.

.\. Engler. Syllabus der Pflanzenfamilien.

4. AufL

edizin.

M. Bukofzer, Zur Hygiene des Ton-

ansatzes unter Berücksichtigung mo-

derner und alter Gesangsmethoden.

{Theodor S. Flatau, Privatdoz.

Dr., Berlin.)

Kunstwissenschaften.

Jahrbach der KgL preufsi-

schen Kunstsammlungen.
Bd. XXV (1904). {Josef Strzy

gOH'ski, ord. Univ.-Prof. Hofrat

Dr., Graz.)
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j«' JT jir j» Verlag von B. ©'Ccubncr in CcipziQ* s» jar s» ;§g

t Prof. Dr. O. «lünfcbes
i^^^^^i^^i'^'^ '*^*«%i»VVi^**^*»^%

naturwiffenfcbaftUcbe Rand- und Cebrbücber:

Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands.
Ein Übungsbuch für den naturwissenschaftlichen Unter-

richt. 3. Aufl. [VI u. 282 S.] 1900. Biegsam in Lein-

wand geb. JC 2.

—

Die verbreitetsten Käfer Deutschlands. Ein

Übungsbuch für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Mit 2 Tafeln. [XVI u. 212 S.] 8. 1895. Biegsam
in Leinwand geb. Jt 2.

—

Die verbreitetsten Pilze Deutschlands. Eine

Anleitung zu ihrer Kenntnis. [XII u. 112 S.] 1896.

geb. JC 1.40.

Die Pflanzen des Königreichs Sachsen und
der angrenzenden Gegenden. Eine Anleitung

zu ihrer Kenntnis. Achte Auflage. [XXIV u. 447 S.]

8. 1899. Biegsam in Leinwand geb. M 4.60.

Schulflora von Deutschland. Ein botanisches

Übungsbuch. 2 Teile, gr. 8. In biegsamen Lein-

wandband geb. JC 9.60.

I. Teil. Die niederen Pflanzen. [IV u. 435 S.] 1889. geb.
Ji 4.60. [Zugleich Ergänzung von Wunsches Ex-

il. — Die höheren Pflanzen. Erschien u. d. Titel:

Die Pflanzen Deutschlands. Eine Anleitung zu

ihrer Bestimmung. Die höheren Pflanzen. 8. Aufl.

[XXIV u. 559 S.] gr. 8. 1901. In Leinwand geb. JC 5.—

Dazu: Tabellen zum Bestimmen der Pflan-
zen Deutschlands nach Linnes System und
der deutschen Holzgewächse nach dem Laube.
[32 S.] gr. 8. 1898. geh. JC —.25.

Die Alpenpflanzen. Eine Anleitung zu ihrer Kennt-

nis. Zweite, unveränderte Ausgabe. [XVI u. 244 S.]

gr. 8. 1896. In Leinwand geb. JC 3.—

Die KryptOgamen Deutschlands. Nach der ana-

lytischen Methode bearbeitet. Die höheren Krypto-
gamen. [XVI u. 127 S.] gr. 8. geh. Ji^ 1.60.

Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntnis derselben.

[LH u. 323 S.] gr. 8. geh. JC 4.40.

Filices Saxonicae. Die Gefäfskryptogamen
des Königreichs Sachsen und der angren-
zenden Gegenden. 2. Auflage. [31 S.] gr. 8.

geh. JC —.60.

Die Insekten. Eine Anleitung zur Kenntnis der-

selben. 3 Abteilungen. Von D. H. R. von Schlechten-
dal und Otto Wünsche. [XII u. 707 S. mit 15

Tafeln.] gr. 8. geh. JC 9.60.

I.Abteilung. Käfer und Hautflügler (mit 7 lithogr. Tafeln).

[XII U. S. 1—267.] Ji 3.60.

II. — Schmetterlinge u. Fliegen (mit 4 lithogr. Tafeln).

[S. 268—556.] M 3.60.

IIL — Netz-, Gerad- und Halbflügler (mit 4 lithogr.

Tafeln). [S. 557—708.] M 2.40.

Die GliederfÜfsler, mit Ausschlufs der Insekten.

Eine Anleitung zur Kenntnis derselben. Von D. H.

R. von SchlechtendaL Mit lithogr. Tafeln. [VIII

u. 1 16 S.] gr. 8. geh. JC 2.40.

Zur Scbillerfeier 1905
|

Verlag von B«S'^g"bner in Ücipzig.

Fürst u. Künstler, Komödie (in welcher Schiller handelnd
auftritt) von Dr. Karl QcngitaseK Verlag von Schäfer
& Schönfelder in Leipzig. Vorrätig in allen Buch-
handlungen. Preis Mk. 1.20.

Professor S. urteilt:

„Die geistvollste, formschönste Dichtung, die seit

Goethes Tod in Deutschland erschienen ist."

auf ben l)öl)eren fel)ran(lalten.

[26 ©.] ge^. Säi. -.40.

2!er SSerfailer fud^t barouf ^injuwirten, bafe auf ben p^eren

Schulen ein dSefc^Iet^t Ifterangebilbet toerbe, bae auc^ in ber |>Qgiene

feine allgemeine SBilbung öefigt unb urteilsfähig ift 6ei ben fjragen

SBaä ift geftinb, SBo§ ift ungcfunb?

l^aturgcfcbicbtUcbc

^ ^ Volksmärchen^ ^ ^
Gesammelt von O. Dähnhardt.

Mit Bildern von O. Schwindrazheim.

2. verbesserte Auflage.

[VI u. 140 S.] 8. 1904.

—^^^ Geschmackvoll gebunden JC 2.40. ^

—

Das Büchlein sammelt Märchen, die Naturerscheinun-

gen zu deuten suchen, die sinnige Anschauung, dichte-

risches Empfinden und herzlichen Humor vereinigen,

und die zeigen, wie eng die Natur mit dem Gemüts-

leben des Volkes verwachsen ist. So wird jeder Freund
der Natur wie des Volkes das Büchlein mit Freuden

begrüfsen, besonders wird es die Naturliebe der Ju-
gend zu fördern geeignet sein und darum als Gabe für

diese von Eltern und Lehrern willkommen geheifsen

werden.



DEUTSCHE LITERÄTÜRZEITUNG.
Nr. 7. XXVI. Jahrgang. 18. Februar 1905.

Aiphabetisches Inhaitsverzeichnis.
Die mit Namen antcizeichneten
zeichneten , in kleinem Druck

,

Belang werden alle in F

i. aumgärtner, Pfeile nach einem Ziel.

(413.)

1^ ei läge, VVissensch.. z. I7 Jahresber. d.

Philos. Ges. an d. Univ. Wien. (411.)

Bücherei, .Vlorgenländische. (415.)

Bukofzer, Hygiene d. Tonansatzes. (442.)

E n g 1 e r, Syllabus d. Pflanzcnfamilien. (440.)

Francke, Christi. Liebestätigkeit in Kur-
hessen. (397.)

Gazert, Die deutsche Südpolarexpedition.
(432.)

Groussac, Une enigme litteraire. (419.)

Haas, Gesch. des Christentums in Japan.
(395.)

\ a n ' t H o f f , Bildung d. ozean. Salzablage-
rungen. (440.)

Jahrbuch d.' KgL preufs. Kunstsammlun-
gen. (443.)'

Besprechungen, in grossem Druck, sind kritische Referate; die nicht nntet-
,

I n h a 1 1 8 referate ohne kritisches Raisonnement. Nenetscheinnngen von
orm eines kritischen Referates besprochen, auch wenn ein Inhalta-

referat ttber sie bereits vorhergegangen ist.

Kerp, Landeskde von Skandinavien. (433.)
Kleineidam, Personalexekution d. Zwölf-

tafeln. (437.)

Ley, Liter. Tätigkeit d. Lady Craven. (423.)

Limes, Der römische, in Österreich. (423.)

L'ohmann, Tharsis oder Ninive. (394.)

Maspero, Histoire ancienne des peuples
de rOrient. (424.)

Mensing, Deutsche Grammatik f. höhere
Schulen. (419.)

Mi rot, Les etats generaux et provinciaux
et abolition des aides. (427.)

Natorp, Piatos Ideenlehre. (400.)

Perkins, Expression of customary action
or State in early Latin. (416.)

Rabel, Marechal Bessieres. (428.)

Riedy, Solonis elocutio quatenus pendeat
ab "exemplo Homeri. (417.)

Rivista storico-critica delle Scienze teolo.
giche. (399.)

Säemann, Der. (413.)

Schlesinger, Sprache in mathem. Schul-
büchern. (439.)

Silberschmidt, Sondergerichtsharkeit in

Handels- u. Gewerbesachen. (439.)

Spahn, Leo XIIL (429.)

Spitta, Landwirtschaft!. Grundkredit in

Württemberg. (434.)

v. Stechow, Philos.- relig. Betrachtungen
u. Fernblicke. (389.)

Ueding, Ludwig d. Bayer u. die nieder-
rhein. Städte. (425.)

Wagner, Tasso daheim u. in Deutschland.
(418.)

We i fs , Soziale Frage u. soziale Ordnung.
(436.)

V. Wretschko, Ernst Deraelius, (39(j.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Leopold von Stechow, Philosophisch-reli-
giöse Betrachtungen und Fernblicke.
Heidelberg, Carl Winter, 1904. IV u. 583 S. 8".

.\I. 7.

Der Verfasser der vorliegenden Schrift ist be-

reits 1874 gestorben. Seit seiner Leipziger Stu-

dienzeit für Philosophie begeistert, hat er zuerst

als Landwirt in Schlesien, dann als Privatmann

in Dresden gelebt, wo er, wie der dem Buche
vorangeschickte Lebensabrifs berichtet, täglich

stundenlang seine Gedanken über philosophische

Probleme niederschrieb. Der grofsen Menge des

vorhandenen und bisher noch ungedruckten Mate-
rials hat nun seine Tochter Magdalene von
Stechow diese 1867 vollendete Schrift entnommen
und der Öflfentlichkeit übergeben, damit nicht

j> soviel Talent verloren sei« und die Denkarbeit
ihres Vaters ohne Frucht bleibe. So ist die

Herausgeberin sich zwar bewufst, dem Leser
etwas Altes zu bieten — aber was alt ist,

brauche deshalb nicht veraltet zu sein.

So begreiflich der Wunsch der pietätvollen

Tochter ist, dem Lebenswerk des Verewigten
noch nach seinem Tode Anerkennung zu ver-

schaffen, der nüchterne Beurteiler wird sich doch
fragen müssen, ob die Ausführungen des zweifel-

los geistvollen Dilettanten eine wirkliche Be-

reicherung der philosophischen Literatur dar-

stellen. Das schliefst nicht aus, dafs man ihnen

vielfach mit Sympathie folgen kann. Der Stand-

punkt des Verf.s ist ein idealistischer Pantheis-

mus, den er schon bei Paulus in der bekannten
Stelle I. Kor. 15, 28 ausgesprochen findet:

Wenn der Apostel am Ende Gott alles in allem

sein lasse, so weise dies darauf hin, dafs er

selbst in seinen tiefsten Ideen die christliche

Weltanschauung überschreite und sich auf dem
Wege zu einer höheren Form der Religiosität

befinde.

Auch sonst mufs sich das christliche Dogma
kritische Einwände gefallen lassen. So wird

gleich zu Anfang aus den evangelischen Berichten

der Nachweis geführt, dafs sich das echt mensch-

liche Bewufstsein Jesu mit der dem Messias von

der Kirche zugewiesenen Stellung als zweiter

Person der Trinität nicht verträgt. Zeigen

Wahrnehmungen wie diese — auf weitere Einzel-

heiten kann nicht eingegangen werden — , dafs

unserm Autor Schärfe und Unbefangenheit im

Urteil an sich nicht abzusprechen sind, so verrät

doch die Schrift im ganzen einen gewissen

Mangel an wirklich methodischer Schulung des

Geistes, wie das der von der Herausgeberin

skizzierte Entwickelungsgang ihres Vaters von

vornherein erwarten läfst. Schon äufserlich tritt

dieser Mangel darin zutage, dafs eine durch-

geführte Disposition des Stoffes und oft genug

auch ein klarer Gedankenfortschritt nicht zu er-

kennen ist. Die (^urchaus nicht leichtflüssige

Sprache trägt ebenfalls dazu bei, die Lektüre

des Werkes zu einer etwas ermüdenden .Auf-

gabe zu machen.

Jena. Friedrich Lipsius.

Alfred R. v. Wretschko [ord. Prof. f. deutsches Recht

u. österr. Reichsgesch. an der Univ. Innsbruck], Ernst
Demelius, o. ö. Professor des österr. Zivilrechtes,

Rector magnificus der Universität Innsbruck, f 28. Juli

1904. Innsbruck, Wagner, 1905. 31 S. 8" mit 1 Bild-

nis. H. 40.

Eben hatte Ernst Demelius das höchste .\mt, das die

Universität zu verleihen hat, auf das trefflichste geführt,

sich als >volle Persönlichkeit» gezeigt, die >in schweren

ernsten Zeiten, durch mannhaftes und zielbewufstes Auf-

treten, durch Unerschrockenheit und Klugheit* die ihm

anvertraute Anstalt »vor Gefahren schützt«. Das Ver-
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trauen seiner Kollegen hatte ihn schon zum zweiten
Male zum Rektor bestimmt. Inzwischen war er in den
Ferien, der schweren Bürde ledig, zur Erholung in die

Alpen gegangen; aber schon nach wenigen Tagen ge-

langte die Schreckenskunde nach Innsbruck, dafs der

Mann, den in seinem Rektoratsjahre auch weitere Kreise

der Stadt wegen seines mannhaften und überzeugungs-
treuen Handelns, wegen seines rückhaltlosen Eintretens

für den deutschen Charakter der Innsbrucker Universität

achten und schätzen gelernt hatten, ein Opfer der Berge
geworden sei. — Das kleine Heft berichtet nun über
die Trauerfeier, die beim Eintreffen der Leiche Demelius'
am Bahnhof abgehalten wurde und teilt die kurzen An-
sprachen des Prorektors, des Dekans und die Abschieds-
worte des Vertreters der Studentenschaft mit. Den
Hauptinhalt bildet der Bericht über den von der deutsch-

freiheitlichen Studentenschaft veranstalteten Trauer-
kommers. Nach einer kurzen Eröffnungsrede des Rek-

tors und einer Ansprache eines Vertreters der Studenten-
schaft hielt Prof. v. Wretschko als Dekan der Juristen-

fakultät die eigentliche Trauer- und Gedenkrede; in ihr

stellte er den Lebenslauf des Dahingeschiedenen in

kurzen klaren Zügen dar und gab eine Würdigung
seiner wissenschaftlichen Arbeit, der »Klarheit und Selb-

ständigkeit der Auffassung, Reichtum und Tiefe der Ge-

danken, endlich lebendigste Gestaltungskraft« nachzu-
rühmen ist. Demelius' wissenschaftliches Glaubenskekennt-
nis fand prägnanten Ausdruck in seiner Rektoratsrede über
das Problem des Zusammenhangs zwischen Wirtschafts-

entfaltung und Rechtsbildung. Als Rektor sah er es für

die wichtigste Aufgabe an, die italienische Frage an der

Universität klären zu helfen.

Notizen und Mitteilungen.

\otizen.

Der Magistrat der Stadt Berlin hat nach der Tägl. R.

eine Kommission eingesetzt, die über den Ankauf der
Bibliothek Theodor Mommsens für die Stadt
beraten und zugleich mit der Neugestaltung des
städtischen Bibliothekswesens sich beschäfti-

gen soll.

Gesellschaften and Tereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Bayrischen Akad. d. Wissensch.

Januarsitzungen (Schi.).

In der bist. Kl. hielt Hr. H. Prutz einen für die

Sitzungsberichte bestimmten Vortrag: Die Autonomie des
Templer -Ordens. Ausgehend von der Tatsache, dafs

Exemplare der dem Orden der Überlieferung nach 1128
von dem Konzil zu Troyes unter Mitwirkung des hl.

Bernhard verliehenen Regel selbst in den Haupthäusern
des Ordens eine Seltenheit gewesen sind, verfolgte er

die Überlieferung über die Regel und zeigte, dafs sie

im Brauche des Ordens gar keine Rolle gespielt, keine

päpstliche Bestätigung erhalten und auch in den zahl-

reichen Ordensprivilegien niemals Erwähnung gefunden
hat. Die französische und die lateinische Fassung, in

der die sog. Regel von Troyes auf uns gekommen ist,

verhalten sich zueinander nicht wie Original und Über-

setzung, sondern stellen voneinander unabhängige
Aufzeichnungen dar, die aus Anlafs der Verhandlungen
zu Troyes und als Materialien für die künftige Aus-
arbeitung der dort nicht zustande gekommenen Regel

entstanden sind. Eine Beteiligung des hl. Bernhard
daran ist möglich, aber nicht sicher erweisbar. Ent-

scheidend ist ein Brief König Balduins IL von Jerusalem,

der, bisher unrichtig angesetzt, nach den darin ent-

haltenen deutlichen Beziehungen auf Zeitereignisse Ende
1130 oder noch wahrscheinlicher erst im Frühjahr 1131

enstanden ist und die Bitte enthält um Geltendmachung
seines Einflusses zugunsten des bei dem Papste zu er-

bittenden Erlasses einer Regel für den Templer- Orden.

Zu einem solchen ist es aber auch damals augenschein-

lich nicht gekommen. Vielmehr hat die Angelegenheit
— wir wissen nicht aus welchen Gründen — ihre Er-

ledigung erst gefunden durch den den Templern 1163
verliehenen grofsen Freibrief Papst Alexanders III. Dieser

erlegte dem Orden die drei üblichen Gelübde der Keusch-

heit, des Gehorsams und der Armut auf, welche in der

sogenannten Regel von Troyes nicht enthalten sind,

unterstellte alle Ordenshäuser dem Haupthause zu Jeru-

salem und regelte die Meisterwahl, überliefs aber die

Festsetzung aller sonst nötigen Bestimmungen dem
Meister und dem Kapitel, die auch befugt sein sollten,

selbst schriftlich fixierte Bestimmungen derart jederzeit

zu ändern und aufzuheben: allen weltlichen und geist-

lichen Autoritäten wurde jede Einmischung dabei aus-

drücklich untersagt. Der Orden genofs also eine

Autonomie, wie sie keine der ähnlichen Genossenschaften

besafs , und war auch , abgesehen von den drei durch

Alexander III. gegebenen Fundamental - Bestimmungen,
durchaus sein eigener Gesetzgeber. — Hr. H. Simons-
feld besprach die Zusammenkunft Friedrich Rotbarts

mit Hadrian IV. im Juni 1155 zu Sutri, bei der Friedrich

sich weigerte, dem Papste Stallmeisterdienste zu leisten

und den Steigbügel zu halten. Er erörterte dabei das
Verhältnis des Berichtes bei Boso und bei Cencius-

Albinus, den Zeitpunkt der Zusammenkunft, die Frage
nach der Berechtigung des Papstes, vom deutschen

Könige solche Dienste zu verlangen, ferner, welche

älteren deutschen Fürsten für dieses Recht eintraten,

welche schriftlichen Quellen dafür geltend gemacht
werden konnten und wie Gerhoh von Reichersberg sich

zu dieser Frage gestellt hat. S. betonte schliefslich,

dafs nach seiner Meinung Friedrich als Gegenleistung

vom Papste die Entfernung jenes anstöfsigen Bildes

verlangt und zugesichert erhalten habe, das gelegentlich

der Kaiserkrönung Lothars III. im Lateran zu Rom
angebracht worden w^ar, dessen lateinische Umschrift

Lothar geradezu als Lehensmann des Papstes bezeichnete.

So bedeutete das schliefsliche Nachgeben Friedrich Rot-

barts in jener Frage nicht blofs eine Demütigung für

ihn, wie man gemeiniglich annimmt, sondern doch auch
einen Erfolg und beweist seine hohe Auffassung von
der Würde eines deutsch - römischen Kaisers. Der Vor-

trag wird als s Exkurs» in den Jahrbüchern der deut-

schen Geschichte unter Friedrich I. erscheinen. — Hr.

L. Traube besprach den Inhalt des 5., für die Denk-
schriften bestimmten Teiles seiner »Paläographischen

Forschungen«. Er behandelt darin die von ihm zu-

sammengebrachten Handschriften, in denen Johannes
Scottus seine eigenen Werke durch autographe Ver-

besserungen und Zusätze allmählich umarbeitet und
ausgestaltet und die Werke früherer Schriftsteller durch

gleichfalls autographe Randschriften für seinen Gebrauch
herrichtet. Paläographische Betrachtung ermöglicht hier

einen sonst selten vergönnten Einblick in die Werk-
statt eines der tiefsten Denker des Mittelalters und ge-

stattet in einigen Fällen sogar die endgültige Zuweisung
anonymer Schriften. — In der bist. Kl. hat Hr. S. Riez-
1er, von der math.-phys. Hr. S. Günther ein Gutachten

über ein von Herrn Albert Samson in Brüssel an-

geregtes Projekt einer gröfseren ethnographischen Arbeit

über Bayern erstattet.

Personalchronik.

Dem Oberbibliothekar Prof. Dr. Rudolf Reicke in

Königsberg i. Pr. ist zu seinem 80. Geburtstage die kleine

goldene Medaille für Wissenschaft verliehen worden.

Nen erschienene Werke.

Freiherrlich Carl von Rothschildsche öffent-

liche Bibliothek. Verzeichnis der Bücher. Bd. 2.

Frankfurt a. M., 1899—1904.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

18. W. Langewiesche, »Von den Quellen des Le-

bens« (von Johannes Müller). — M. L., Jugenderinne-

rungen aus den Reaktionsjahren. — 19. F. Rintelen,
Dr. Gustav Ludwig f.

— Haacke, Arbeiterschutzgesetz-
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gebung in der Schweiz. — 19/20. G. Hab ich, Die

Kunst der Renaissance- Medaille. — 20. H. Ticke,
Denkmalschutz. — 21. K. Alexander, Kriminalität

und Wirtschaft. — W. W. , Das Griechische Feuer. —
22. G. Huber, Die Aufklärung am Ende des 18. Jahr-

hunderts in einer modernen Beurteilung (Ludwig, Weih-

bischof Zirkel von Würzburg). — L. Munzinger, Caput

Nili. — C. Giannoni, Dr. Richard Schuster f. — 23.

W. La cm an n, Deutsches Leben in Südamerika. VI. —
-u-. Der Prioritätsstreit um die Entdeckung der Jupiter-

trabanten. — a. f.. Die Tantal-Glühlampe.

Deutsche Rundschau. Februar. E. Zahn, Verena

Stadler. Eine Erzählung. I. — G. Ellinger, Ernst

von Wildenbruch. Zu seinem 60. Geburtstage. — W.
von Blume, Staat und Gesellschaft in einem grofsen

Kriege unserer Zeit (Schi.). — Fr. von Oppeln-Broni-
kowski, Die Neuausgrabungen auf dem Forum Roma-
num. — .\as unveröffentlichten Briefen und Schriften

des Grafen Leo N. Tolstoi. Deutsch von .\. Hefs
(Schi.). — H. Schmidt-Rimpler, Die Erblindung Er-

wachsener. — Graf Vay von Vaya und zu Luskod,
Die Hauptstädte der beiden ostasiatischen Kaiserreiche.

IL Tokio. — E. Fitger, Die neue Machtverteilung am
Stillen Ozean. — Ein Brief von David Friedrich Straufs.
.Mitget. von K. Hampe. — Politische Rundschau. —
Graf Joseph .Alexander von Hübner. — Der Briefwechsel

Gustav Freytags mit Herzog Ernst von Koburg. — Die

3 Vossische Zeitung<.

Deutschland. Februar. Deutsch-Südwestafrika und
die deutsche Auswanderung nach Niederländisch-Indien.

— K. Weyman, Die Idee im Kunstwerk. — K.

Dunkmann, Kant, Goethe, Schleiermacher. L —
X. Y. Z. , Konfessionelle Ursachen and Strömungen im
Siebenjährigen Kriege (Schi.). — Julia Egge -Weich-
ling, Die Sozialdemokratie in Küche und Keller. —
P. Ernst, Maupassant. — R. Petsch, Der Eidzwang.
— E. Gagliardi, Volksschulunterricht in Italien. —
M. Richter, Handelshochschulbildung. — M. v. Kai-
senberg. Die Aufzeichnungen des Leutnants von den
Kaiserhusaren, Baron Gerdau, über seinen .Aufenthalt in

Japan. VU.

The Quarterly Review. January. William Stubbs,
Churchman and historian. — R. E. Prothero, Horace
Walpole and William Ck)wper. — Profit -sharing and
copartnership. — The making of the United States. —
Poultry-keeping as a business. — The Tudors and the

N'avj'. — Edith Sichel, Canon .\iinger. — The direc-

tion and method of education. — T. H. Warren, Mat-

thew .\rnold. — Tariffs and national weU-being. —
The war in the far East. — The Prime Ministet's duty.

The Edinburgh Review. Januar}'. The Reformation
in England. — .Aubrey de Vere, poet. — The colour

mestion in the United States. — The fall of the Direc-

tory. — Bishop Creighton. — Sweden. — Spenser in

Ireland. — Homer and his commentators: a re\iew of

modern researches in the prehistoric Mediterranean. —
Typhoons and cyclones. — Bume-Jones. — The >great

consultt.

De Indische Gids. November-Dezember. C. Lalofs,
Koffiecultuur en belasting ter Sumatra's Westkust. —
E. J. Jelles ma, De Tominibocht; Alweder de Minahassa.
— R. A. Kern, Prijangansche toestanden: Grootgrond-
bezit. — A. A. Hoos, Ontwikkeling der Nijverheid in

Nederlandsch-Indie. — H. J. W. van Law ick, Rapport
van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijver-

heid betreffende maatregelen in het belang van de in-

jandsche nijverheid op Java en Madvera te nemen.

La Nouvelle Revue. 15 Janvier. F. A. de la Roche-
foucauld, L'enigme des inscriptions gauloises. —
Bayle et Fauchier-Magnan, Pierre Crozat. — J.

Bouchor, La mort en voyage. — A.-E. Sorel, Le se-

cret de M. de Garan9ay. — M^ie Hector Malot, Coeurs
d'amoureuses. IL — J. Gleize, La France et les Etats-

Unis. — N. Lieskoff, Gens d'Kgli.se (fin). — E. des
Essarts, Variations sur les contes de Perrault — G.
Kahn, Le theätre des fees. — A. Mule, Khrili. II. —
R. Montclavel, Le dernier jour d'un Dieu chez les

Ainos. — M. Varenne, M. Gabriele d'Annunzio.

Revue de Belgique. 15 Janvier. G. Lanson, Sainte-

Beuve. — Chr. de Thier, Sainte-Beuve ä Liege. — L.

Seche, Sainte-Beuve etudiant. — G.Abel, Sainte-Beuve

et le labeur de la prose. — E. Gcrard, Sainte-Beuve
intime. — M. Wilmottc, La dernierc pensee de
Sainte-Beuve.

Xuova Antologia. 16 Gennaio. Ersilia Caetani-
Lovatelli, Le istituzioni di beneficenza presso i Ro-

mani. — G. Barzellotti, Isidoro del Lungo e una
sua recente pubblicazione. — Grazia Deledda, Nostal-

gie. IL — L. Capuana, II mulo di Rosa. — T.

Massarani, >L'Italia e gl'Italiani« di L.D.Fischer. —
M. Ferraris, L'anarchia ferroviaria in italia. — G.

Siacca, Organici e servizi di polizia. — G. Boni,
Coccodrilii archeofagi. — Eugenia Balegno, >Poemctti

drammaticit di Arturo Graf. — Vigile, Sul riscatto

delle ferrovie meridionali. — ' * *, F. Crispi, Ministro

degli Esteri.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Ernst Lohmann, Tharsis oder Ninive. Ein

Beitrag zum Verständnis des Buches
Jona. Mit einem Anhang: Das Buch Jona in

berichtigter Übersetzung nebst einigen erklärenden

Anmerkungen. Freienwalde a. O., Max Rüger, 1904.

l Bl. u. 60 3. 8»

Der Titel ist irreführend. Lohmann verspricht

»einen Beitrag zum Verständnis des Buches Jona i:,

gibt aber (S. 1— 40) erbauliche Betrachtungen

über das Buch Jona. Diese Betrachtungen

knüpfen sich an einzelne Verse der biblischen

Schrift, zu denen sie aber zumeist in keinerlei

innerer Beziehung stehen: »Jona ist schuld, dafs

die Schiffsleute in Todesnot kommen« ; das gibt

dem Verf. Anlafs zu einer Betrachtung über

Judenverfolgungen und über die religions-

geschichtUche Bedeutung, die das Volk Israel für

die Heiden hätte haben können. >Es geschah

das Wort Gottes an Jona<i ; das veranlafst u. a.

die Erwägung: »Gott vergewaltigt die Menschen

nicht, er hypnotisiert sie nicht — um einen pro-

fanen Ausdruck zu gebrauchen. Nicht durch

einen Zauber öffnet Gott denen die Ohren, die

nicht verstehen, sondern durch eine ernste .Arbeit

an ihren Seelen. Wer sich einspinnt in seine

eigenen Hirngespinste, sieht nichts als schwarze

Finsternis über sich. Wir müssen herauskommen

aus den engen Winkeln unserer beschränkten

Horizonte, dann geht auch uns die Haut von den

Augen« (S. 3). Häufig gewinnt L. seine Ge-

danken durch allegorische Auslegung seines

Textes: »Jona will nach Tharsis in Spanien«.

»Meinst du, du könntest Gott entfliehen? Gott

wird dir zeigen, dafs du ein Narr bist. Anstatt

nach Osten, der Sonne entgegen — gehst du

nach Sonnenuntergang. Die Sonne im Rücken,

da fällt der Schatten auf deinen Weg« (S. 5).
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»Und er gab Fährgeld«: »Jona hat auch das

Geld bereit, er liefs es sich etwas kosten, um
von Gott fortzukommen. Wieviel lassen es sich

die Menschen kosten, um Gott aus dem Wege
zu gehen ! . . . , Sie stürzen sich in allerhand

Unternehmungen, in allerhand Zerstreuungen

usw.« (S. 6). Jona wird ins Meer geworfen:

>: Durch welche erschütternden Erfahrungen mufs

es mit uns gehen . . . die Fluten der Verleum-

dung, die Wogen der Schmach gehen über uns.

Das Schiff unserer Hoffnung zerbricht, alles

schlägt fehl, der Boden unserer guten Meinung
wankt« (S. 18) usw. usw. Die Darstellung be-

wegt sich vielfach in Fragesätzen und Ausrufen

und bevorzugt schwülstige Attribute; vergl.

»wahnsinnige Verblendung«, »gewaltiger Trotz«,

»siegtrunkener Unglaube«, »die kalten Steine

toter Zeremonien«. — Es berührt eigentümlich,

dafs der Verf., der solche tönenden Worte und

allegorischen Spielereien der Veröffentlichung für

wert gehalten hat, voll Entrüstung von einer

»modernen Predigt« redet, deren Christentum

nichts sein soll als »eine Schale ohne Kern, eine

leere Form, ein toter Leichnam« (S. 26). Auch
scheint es mir weder von Sachkenntnis noch

von besonders vornehmer Gesinnung zu zeugen,

wenn er die Motive seiner theologischen Gegner
folgendermafsen verdächtigt: »Es zieht — « und

das ist die Hauptsache. Die »moderne Predigt«

mufs es vor allem vermeiden, irgendwie einen

wunden Punkt in dem Herz der Zuhörer zu be-

rühren, die »moderne Predigt« sagt den hohen

Leuten, den Leuten von Bildung und Besitz, mit

verblümten Worten: »O, Sie sind nicht gemeint

mit diesen Ausdrücken der Bibel, dafs das mensch-

liche Herz böse ist von Jugend auf. Sie sind so

gebildet, so vornehm, so wohltätig, Sie brauchen

sich nicht zu bekehren« usw. (S. 26 f.). Die an-

gehängten Erklärungen bringen einige geographi-

sche und archäologische Notizen, die zum Teil (z. B.

S. 52) mit dem Buche Jona gar nichts zu tun haben,

und insgesamt, soviel ich sehe, nichts Neues
»zum Verständnis beitragen«. Der Verf. hält

den Inhalt der biblischen Schrift für buchstäbliche

Wirklichkeit. Sein Büchlein ist das Muster einer

vergangenen Schriftauslegung und einer religiösen

Beredsamkeit, der man hoffentlich immer seltener

begegnet, weil sie dem Ernst ihres Gegenstandes
nicht gerecht wird.

Naumburg a. Q. Hans Schmidt.

Hans Haas [Pfarrer in Tokyo], Geschichte des
Christentums in Japan. I. Einführung
des Christentums in Japan durch Franz
Xavier. II. Fortschritte des Christentums
unter dem Superiorat des P. Cosmo de Torres.
[Supplement der »Mitteilungen« der Gesellschaft für

Natur- und Völkerkunde Ostasiens.] Tokyo, Druck

der Hobunsha, 1902/04. XLIV u. 300 S. u. I Bl.

u. VI; XXVII u. 383 S. 8".

Von der »Geschichte des Christentums in

Japan« liegen jetzt die beiden ersten Bände vor,

die die Erzählung von 1543 bis 1570 fortführen.

Da bis zur anscheinend gänzlichen Ausrottung

des Christentums in Japan (1643) weitere 73

Jahre vergingen und das in die Ende der

sechziger und den Anfang der siebziger Jahre

des 19. Jahrh.s fallende Wiedererscheinen des

Christentums in Japan mit den ersten Versuchen

zu seiner Unterdrückung und seiner scbliefslichen

Duldung doch nicht gut mit Stillschweigen über-

gangen werden kann, so läfst sich der Umfang
des Werks, wenn es in der bisherigen Ausführ-

lichkeit weiter geführt wird, auf 5— 6 Bände be-

rechnen. Der Verf. kann zwar zur Entschuldi-

gung anführen, dafs die zweibändige Histoire de

la religion chretiennc au Japon depuis 1598

jusqu'ä 1651 von Leon Pages 1348 Seiten um-

fafst, aber er wird sich zugleich darüber klar

sein müssen, dafs ein so umfangreiches Werk
nur auf eine verhältnismäfsig kleine Leserzahl

wird rechnen dürfen. Und das ist zu bedauern

;

denn die Arbeit des Verf.s enthält neben dem
rein Kirchlichen viele geschichtliche und kultur-

historische Angaben, die weitere Verbreitung

verdienen. Aber wer hat heute im gröfseren

Publikum noch Zeit, ein paar tausend Seiten über

solche der fernen Vergangenheit angehörigen Vor-

gänge zu lesen?

Dem Schreiber dieser Zeilen sei eine persön-

liche Bemerkung gestattet. Herr Pfarrer Haas

führt in dem die Entdeckung Japans durch die

Portugiesen betitelten 3. Kapitel an, dafs M.

V. Brandt in dem Aufsatze »The discovery of Japan
and the introduction of Christianity« gesagt habe,

dafs ein bestimmtes Datum für die Entdeckung

von Japan und die Namen der Entdecker anzu-

geben auch heute noch nicht möglich sei, und

dafs er diesen Satz in seinem 1897, also 23

Jahre später veröffentlichten Buche »Ostasiati-

sche Forschungen« unverändert abgedruckt habe.

Das ist richtig, aber er übersieht, dafs ich auf

der folgenden Seite sage: »Es scheint daher

am wahrscheinlichsten, dafs die ersten Europäer

Japan in 1543 erreichten.« Ich bin damit 1874

genau zu dem Ergebnis gelangt, wie der Herr

Verf. 1902, nur dafs ich mich den vielen sich

widersprechenden Nachrichten gegenüber etwas

vorsichtiger ausgedrückt habe.

Eins der Hauptverdienste des Verf.s ist, die

von den alten Missionaren so unglaublich ver-

drehten japanischen Namen, soweit dies möglich

war, richtig gestellt und damit auch der welt-

lichen Geschichtsforschung einen nicht zu unter-

schätzenden Dienst geleistet zu haben. Wertvoll

sind auch die verschiedenen Dokumente, von

denen einzelne bis dahin nicht veröffentlicht oder

wenigstens nicht dem deutschen Publikum zugäng-

lich gemacht worden waren. Manche der Schrei-

ben der Missionare und anderer, so auch Fer-
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nand Mendez Pintos, sind an Ignatius Loyola

gerichtet, der dadurch in einem wesentlich ande-

ren Licht erscheint, als ihn viele gewöhnlich

sehen. Die beiden Bände umfassen aufser einer

Art von Einleitung, welche die erste Kunde von

Japan, die Suche nach Zipangu und die Fint-

deckung Japans durch die Portugiesen behandelt

(I, 1— 3), die Fahrt Xaviers nach Japan (I, 4— 6),

eine Schilderung der damaligen politischen, sozialen

und religiösen Verhältnisse Japans (I, 7. 8) und

einen Bericht über die Tätigkeit Xaviers in Japan

bis zu seiner Abreise und seinem bald darauf

erfolgten Tode (I, 9— 17). Von besonderem

Interesse sind in diesem Bande die Anlagen,

namentlich die Berichte des Schiffskapitäns Alva-

rez und des Japaners Anjero über Japan. Der

zweite Band enthält Berichte über die weitere

Ausbreitung des Christenturas in Miako und den

Gebieten verschiedener Fürsten bis zum Tode
des Gefährten und Nachfolgers Xaviers, des P.

Cosmo Torres (II, 1 — 10), denen sich zwei wei-

tere Kapitel über die Missionspraxis der Jesuiten

und den Charakter der japanischen Christen an-

schliefsen, und im Anhange Briefe des P. Torres

und anderer Missionare sowie einige Kapitel aus

F. Mendez Pintos Reisen. Die auch historisch

interessantesten Schilderungen sind die von den

Kämpfen zur Zeit der Asikaga Shoguhne Yoshi-

fusa und Yoshinaga 1568— 1664 und dem
Emporkommen Nobunagas (II, 3 u. 5).

Weimar. M. v. Brandt.

Rudolf Francke [Pfarrer, Vereinsgeistl. des Evang.

Vereins für Innere Mission in Cassel], Die christ-

liche Liebestätigkeit in Kurhessen.
Cassel, Fritz Lometsch (Ernst Röttger), [1904]. 488 S.

8». M. 6.

Ein sehr verdienstvolles Werk hat der

Verf. uns geschenkt. Die gesamte christliche

Liebestätigkeit, soweit sie in den evangelischen

Kirchen von Kurhessen durch Vereine und An-

stalten getrieben wird — denn in dieser Be-

schränkung ist der Titel zu verstehn — , kommt
zur Darstellung. Es steckt eine grofse und

mühsame Arbeit in dem Buch. Von jedem Ver-

ein und jeder Anstalt wird, soweit sich das er-

mitteln liefs, die Entwicklung von der Entstehung

bis auf den heutigen Stand gegeben; die Satzun-

gen, die Aufnahmebedingungen und dergl. werden
ausführlich mitgeteilt. Und welch eine reiche

Fülle solcher Anstalten und Vereinigungen hat

der Verf. zu beschreiben; wie erfinderisch hat

sich die christliche Liebestätigkeit gezeigt, neu

aufkommenden oder mit dem Rost des Alters

versehenen Notständen und Bedürfnissen abzu-

helfen oder sie zu lindern, obgleich Kurhessen

durchweg ein wenig begüterter Landstrich ist

und die Mittel zu dem allem oft genug gleichsam

aus den »Scherflein der Witwen« zusammen-
fliefsen. Nach einem Verzeichnis der benutzten

Literatur und einigen topographischen Mitteilun-

gen gibt der Verf. im ersten Teil (S. 15— 55)

eine »Übersicht über die Geschichte der christ-

lichen Liebestätigkeit in Kurhessenc, die auch

in der vorreformatorischen Zeit aufserordentlich

vielgestaltig sich zeigt und durch Philipp den Grofs-

mütigen und seine Nachfolger eine weise und

weitherzige Organisation erhält, deren Segnungen
bis zum heutigen Tage spürbar sind. Der
zweite Teil führt uns die Innere Mission und

verwandte Bestrebungen vor. Unter dem Titel:

Die Arbeitskräfte der Inneren Mission werden

die Vereine für Innere Mission, die Berufsarbeiter

der Inneren Mission (wohin auch das hessische

Diakonissenhaus in Cassel -Wehlheiden und dessen

Kleinkinder - Lehrerinnen - Seminar, sowie das

hessische Brüderhaus in Hephata bei Treysa ge-

zogen wird) und die Einrichtungen und Veran-

staltungen zur Weckung lebendiger Teilnahme

an der Arbeit der Inneren Mission (Instruktions-

kurse, Predigtreisen, Bücherei) dargestellt. Der
zweite Abschnitt zeigt uns die Arbeitsgebiete

der Inneren Mission in der Fürsorge für die

Kinder, die heranwachsende Jugend, für die wan-

dernde und heimatfremde Bevölkerung, in der

Hebung christlichen und kirchlichen Sinnes in

der Gemeinde, in Kranken-, Siechen- und Armen-

pflege und in der Bekämpfung besonderer Not-

stände. Der dritte Teil beschreibt die Fürsorge

für zerstreute Kirchenglieder (Gustav Adolf-Ver-

ein, Gotteskasten usw.), der vierte Teil endlich

das, was für Heiden- und Juden - Mission in

Kurhessen getan wird. Ein ausführliches Orts-

und Sachregister beschliefst das wertvolle Werk.

Der ungeheure Stoff ist sachlich, nicht

örtlich, geordnet. Für den praktischen Ge-

brauch jedenfalls empfehlenswert, weil zweck-

entsprechend. Was in der christlichen Liebes-

tätigkeit in den einzelneu Gebieten geleistet wird,

findet man zusammengestellt. Hat man allerdings

das Bedürfnis, das in einem Bilde zu schauen,

was diese oder jene Stadt auf den zahlreichen

Gebieten der Fürsorge leistet, so kann nur das

sorgsam ausgearbeitete Orts- und Sachregister

helfen, und man darf sich die Mühe nicht ver-

driefsen lassen, um z. B. einen Überblick der

Vereine und Anstalten in Cassel zu gewinnen,

an 222 Stellen unser Werk zu Rate zu ziehen.

Es konnte sich bei der Anordnung des Materials

nur um die Frage handeln, was wichtiger und

praktisch erwünschter wäre, die sachliche oder

die örtliche Zusammenstellung; der Verf. hat

u. E. durchaus das Richtige getroffen, dafs er

der sachlichen den Vorzug gab.

Zur Erkenntnis des Kulturzustandes der Gegen-

wart hat der Verf. einen bedeutsamen Beitrag

geliefert. Möge sein Werk eine seinem Wert

entsprechende Verbreitung finden.

Marburg. E. Chr. Achelis.
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Rivista storico-criüca delle Scienze teologiche. Pubbli-

cazione mensile. Anno I, Fase. I (Gennaio 1905).

Rom, Bellaco & Ferrari, [1905]. 72 S. 8". Jahrg.

L. 10.

Nach den »zwei Programmworten«, die der Heraus-
geber Giuseppe Bonaccorsi dem Hefte zum Schlufs bei-

fügt, will die neue Zeitschrift aufser der Theologie im
engern Sinne Bibelkritik, Kirchengeschichte, Liturgie,

Patrologie, kirchliche Archäologie usw. behandeln. Ihr

Charakter wird wesentlich »historisch und positiv« sein.

Sie will zum Fortschritt der theologischen Disziplinen

beitragen, die Kenntnis der Ergebnisse verbreiten und
den Arbeitern auf diesem Gebiete ein nützliches Hilfs-

mittel bieten. Zu diesem Zwecke wird sie unveröffent-

lichte Texte herausgeben, Originalaufsätze, kritische Ar-

beiten und exegetische Versuche, ferner Rezensionen,
Notizen und Berichte über die wissenschaftliche Be-

wegung in den verschiedenen Teilen des Gebietes der

theologischen Wissenschaften und schliefslich eine mög-
lichst vollständige Bibliographie bringen. In der Zeit-

schriftenschau teilen wir den Inhalt des ersten Heftes mit.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchroiiik.

Die theolog. Fakult. der Univ. Basel hat den Lic.

theol. K. Götz in Basel zum Ehrendoktor ernannt.

UniTersitätsschriften.

Dissertation.

K. Beyrich, Das Messiasbild des Ezechiel. Tü-
bingen. 37 S.

Nea erschienene Werke.

B. Duhm, Die Gottgeweihten in der alttestament-

lichen Religion. Tübingen, Mohr. M. 0,60.

P. Kahle, Die arabischen Bibelübersetzungen. Texte
mit Glosssr und Literaturübersicht. Leipzig, Hinrichs.

M. 4.

Die Religion des Neuen Testaments. \. Bd. [Re-

ligionsgeschichtliche Volksbücher für die deutsche christ-

liche Gegenwart. I. Reihe.] Halle, Gebauer-Schwetschke.
A. Jeremias, Babylonisches im Neuen Testament.

Leipzig, Hinrichs. M. 3.

J. N. Espenberger, Die Elemente der Erbsünde
nach Augustin und der Frühscholastik. [Ehrhard-Kirschs
Forschung, z. christl. Literatur- und Dogmengesch. V,

1.] Mainz, Kirchheim & Co. M. 6,50.

G.Rauschen, Florilegium patristicum. III: Monu-
menta minora saec. II. Bonn, P. Hanstein. M. 1,50.

Zeltschriften.

Deutsch-evangelische Blätter. Februar. E. Haupt,
Zur Sammlung (Schi.). — Warn eck, Zur Rechtfertigung

des evangelischen Missionsbegriffs und Missionsbetriebs.
— Elisabeth Malo, Welche Kirche gewährt der christ-

lichen Frauenwelt die geeignetsten Leben.sbedingungen,
die katholische oder die evangelische? — G. Heine,
Gottfried Keller.

The Espositor. February. G. A. Smith, Jerusalem
under David and Solomon. — J. Denney, Harnack and
Loisy on the essence of Christianity. — J. Watson,
Isaac,.the type of quietness. — W. H. Bennett, The
life of Christ according to St. Mark. — G. Jackson,
Some general characteristics of the ethical teaching of

St. Paul. — W. M. Ramsay, The olive-tree and the

wild -Olive.

Biblische Zeitschrift. 3, 1. 0. Bardenhewer,
Neue exegetische Schriften des hl. Hippolytus. — O.
Happel, Der Turmbau zu Babel. III. Die Zeit des
Turmbaues. — V. Zapletal, Die vermeintlichen Ein-

flüsse der griechischen Philosophie im Buche Kohelet. I.

— M. Seisenberger, Das gröfste Wunder Jesu. — J.

Sickenberger, Syneisaktentum im ersten Korinther-

briefe?

Der Katholik. 85, 1. Sawicki, Über Glauben und
Wissen in der neueren protestantischen Theologie und
Philosophie. — L. Fendt, Sünde und Bufse in den
Schriften des Methodius von Olympus. — F. Stoll, Die

Lehre des hl. Irenäus von der Erlösung und Heiligung.

Rivista storico critica delle Scienze teologiche.

Gennaio. U. Fracassini, L'ispirazione divina nell'antico

Israele. — G. R. Ristori, I Paterini in Firehze nella

prima' metä del secolo XIII. — G. Bonaccorsi, Chi

erano i Magi?

Philosophie.

Referate.

Paul Natorp [ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Mar-

burg], Piatos Ideenlehre. Eine Einführung in

den Idealismus. Leipzig, Dürr, 1903. VIII u. 474 S.

8». M. 7,50.

Ein Werk, das in den hellsten Vordergrund

philosophischen Interesses gehört, eins der be-

deutsamsten der Philosophiegeschichte überhaupt,

wie in den letzten Jahrzehnten nur sehr, sehr

wenige erschienen sind von ähnlich zentralem

Interesse, ähnlicher wissenschaftlicher Intensität,

Energie und Kühnheit ! Eine völlige Neuauffassung

Piatos! Ein kraftvolles Werk aus einem Gufs

und eigner Kraft, wenn auch, wie der Verf. be-

kennt, ihm Hermann Cohen »wie für Kant so

für Plato die Augen geöffnet hat«. Die Mar-

burger Schule, wird man sagen, legt bereits ihre

Hand auf die Antike; Plato wird hier für Kant

erobert. Und allerdings besagt dies Buch im wesent-

lichen: Plato Kantisch oder vielleicht richtiger Neu-

kantisch verstanden. Das Umgekehrte haben wir

wohl schon erlebt: Paulsen wollte einst seine Auf-

fassung Kants überschreiben : Kantius Platonizans,

Laas führte Kant in der Schlachtreihe der Pla-

toniker vor, und Schopenhauer hat ja bereits

Plato und Kant eng verbunden als die grofsen

Paradoxen, die herabschauen auf die blofse

Welt der Erscheinung und sie von der Wesens-
welt trennen. Doch eben diesen Dualismus

schiebt Natorp zurück; der Plato, den wir bisher

kannten, der Begründer der Zweiweltentheorie,

der philosophische Schöpfer der Transzendenz,

versinkt, indem dieses Buch in summa die pla-

tonischen Ideen aus Dingen des Jenseits in

Gesetze des Diesseits umdeutet. Und dabei

wird aus dem »Schwärmer« ein Wissenschafts-

lehrer, aus dem Metaphysiker ein Logiker, aus

dem Dogmatiker ein Kritizist, ich darf wohl kurz

sagen, aus dem Transzendenzphilosophen ein

Transzendentalphilosoph, eben ein Kantianer,

aber einer, der sein Zentrum wesentlich in der

transzendentalen Analytik hat, nicht so sehr in

der Dialektik, wo doch Kant, die »Ideen« vom
niedrigen englischen Gebrauch reinigend, direkt

an Plato anknüpft, allerdings zu entgegengesetztem

Tun. Wenn Kant mit negativer Dialektik das

Wissen von den Ideen aufhebt, um dem Glauben

Platz zu machen, so hängt Piatos positive Dia-
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lektik das Wissen an die Ideen, um die So^a

aufzuheben. N. gewinnt die Übereinstimmung

beider, indem er die platonischen Ideen dabin

schiebt, wo auch Kant das Wissen festhält, ins

rein Formale. Übrigens hat ja Kant (transz.

Dial. I, 1) wieder einmal vorausahnend Piatos

Ideenlchre für auslegungsbedürftig und in imma-

nenterem Sinne auslegungsfähig erklärt.

N. weifs, wie gar viel seiner Bestreitung der

platonischen Ideen als abgesonderter Substanzen,

als wirklicher »Urbilder« und ihrer Deutung als

Gesetze entgegensteht: die Auffassung, die schon

Schüler Piatos, die Jahrtausende seitdem von Piatos

Ideenlebre hatten, das Gesamtzeugnis des Aristo-

teles, dessen ganze Polemik gegen Plato nur

aus dieser Auffassung hervorgeht, und schliefslich

Plato selbst in so manchen Partien seiner

Schriften. Gegen diese fast vernichtenden Wider-

stände kämpft N., trefflich gerüstet mit gründ-

lichster Sachkenntnis, mit bewundernswertem

dialektischem Geschick, mit erstaunlich beredter,

recht eigentlich sprechender Frische, Knappheit

und Schärfe des Ausdrucks, mit fortreifsendem,

fast fanatischem Feuer, an Fichtes »sonnenklaren

Bericht« als »Versuch den Leser zum Verstehen

zu zwingen« gemahnend, und er würde in diesem

Gigantenkampfe völlig siegen, wenn es nicht

zugleich ein Hydrakampf wäre. Es ist eben

doch noch mehr als ein ungeheuerliches Mifs-

verständnis, das sich Aristoteles und die Jahr-

tausende zu schulden kommen liesen, und das

Plato selbst z. T. verschuldet, und das man
durch Aufklärung einfach vernichten kann. Denn
hinter den abgeschlagenen erheben sich immer

neue Köpfe, die alle, ob sie nun Plotin heifsen

oder Philon oder Origenes, Scotus Erigena oder

Anselm, Cusanus oder Patritius, Cudworth oder

Malebranche, Hegel oder Schopenhauer, es be-

zeugen, dafs es einer menschlichen Grundrichtung

entspricht, im Absoluten und in den Ideen mehr
als ein Formales zu sehen, einen Inhalt, einen

Gegenstand der Intuition. Die Sache würde
bestehen, selbst wenn ihr erstes Auftreten sich

in ein Mifsverständnis auflöste, und auch ohne

Plato würde ein Piatonismus in jenem alten

Sinne leben, jener falsche Plato hätte mehr
Nachfolge gefunden als irgend ein Philosoph,

und die halbe Geschichte der Philosophie würde
sich an ein Mifsverständnis schliefsen.

.'\llerdings, der nicht nur intuitive, objektive,

sondern ausgesprochen substanzielle Charakter

der platonischen Ideen, wie man sie vor N. an-

nahm, liegt unsrer modernen Denkweise fern.

Aber wenn irgendwo, fordert hier die historische

Distanz ihr Recht. Die Alten waren eben anders;

ihre ganze Geisteskultur ist ebensosehr aufs

Substantielle wie die unsrige aufs Funktionelle

angelegt. Der plastische Geist der Antike nahm
die Begriffe plastisch, wie der moderne Geist

der Technik sie technisch nimmt. Ohne diese

Plastifizierung der Begriffe ist alle antike So-

phistik und Eristik nicht verständlich. Schliefs-

lich ist es doch auch nicht Zufall, dafs die Alten

in der substantiellen Analyse der Natur zu Ele-

menten und Atomen, zur scharfen Erfassung der

biologischen Typen und Formen kamen, dafs

sie den Geist des Kopernikus und Linne vor-

wegnahmen, aber nicht den Geist Harveys,

Galileis und Newtons, dafs sie doch kein be-

stimmtes Naturgesetz suchten und fanden. Und
sie sollen selbst die Ideen nur als Gesetze ver-

standen haben ? Ist es nicht notwendig , dafs

nach den materiellen Substanzen geistige Sub-

stanzen als Prinzipien kamen, nach den Elementen,

Homöomerieen und Atomen der jüngeren Natur-

philosophie zwischen den sokratischen Begriffen

und den aristotelischen Formen die platonischen

Ideen als Typen der Dinge? Auf der Idee, die

nun einmal vom > Schauen« stammt, liegt der

ruhige Sonnenglanz, das ganze otium, die Kon-

templation und Augenfreude des Südens; die

Voranstellung des Gesetzes aber, das immer ein

Gesetz der Bewegung, stammt aus dem Primat

des Praktischen, aus dem die Lebensschwere,

der Wolkenkampf und die Arbeitsschätzung des

Nordens spricht. Hier klafft ein Kulturgegen-

satz ; es hiefse den urhellenischen Primat des

Theoretischen, die Wurzel der Sokratik bei

Plato aufheben, wenn man ihn wesentlich nach

Kant verstehen soll, bei dem der Primat des

Praktischen ja selbst das Theoretische durch-

färbt, indem er Begriffe in Funktionen, Erkennt-

nisse in Handlungen verwandelt.

Soll mit alledem N. a priori geschlagen sein?

Ich glaube, höchstens beschränkt. Der Kultur-

gegensatz ist kein absoluter; zweifellos ist der

antike Geist mehr auf das Sein als auf das

Werden, mehr auf das Allgemeine als auf das

Notwendige, mehr auf Identität und Widerspruch

als auf das Kausale gerichtet, aber der moderne

Mensch ist der Erbe des antiken, und im antiken

Geist wohnt der Keim des modernen. Im Typus

ist das Gesetz nicht abgelehnt, sondern noch

starr gebunden, minder bewufst vorgeahnt, un-

betont mitgedacht, und diesen zukunftskräftigen

Keim, diesen mitklingenden Ton, diese be-

schattete Seite der platonischen Ideen hervor-

gezogen zu haben, bleibt das Verdienst N.s.

Aber das sagt noch zu wenig. N. appelliert

mit Recht vor allem an Plato selbst. Aber

auch hier läfst sich zunächst das Bedenken nicht

verschleiern, dafs er Plato wählend zuschneidet

und sogar kritisiert, indem er ihn mit seiner

Ideenlehre wesentlich als Logiker herausarbeitet.

Die erkenntnistheoretischen Dialoge beanspruchen

in seinem Buche den gröfseren Raum, der Par-

menides z. B. weit mehr als selbst der Staat.

Natüriich; denn das Buch ist ja ausdrücklich nur

der Ideenlehre gewidmet, die N. mit Recht das

Zentrum der platonischen Gedankenwelt nennt.
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Aber sie ist eben nicht der ganze Plato; zum
Zentrum kommt noch die Peripherie, und es ist

zu fragen, ob nicht vielleicht das Zentrum aus

der Peripherie zu erklären, ob die Ideenlehre

selbst, wenn sie wesentlich ihrem Ziel nach

logisch wäre, es auch ihrem Ursprung nach ist.

In üblicher Weise werden die kleineren ethi-

schen Dialoge vorangestellt, in denen nun »die

Geburt des Begriffs des Logischen« gefunden

wird, wobei ich als goldenes Wort, als licht-

gebende Mahnung N.s Erklärung herausheben

möchte, dafs die sokratische Induktion nie Mittel

zur Definition, zur Lösung, sondern nur zur Ver-

tiefung der Frage ist. Aber es sind ethische

Dialoge, und so würde doch das Logische aus

dem Ethischen, es würden die Ideen als mora-

lische Ideale aufsteigen. Indessen scheint mir

die traditionelle Frühdatierung dieser Dialoge

ganz willkürlich (selbst Apologie und Kriton

fordern kaum mehr wie der Phädo die Nähe

des Jahres 399). N. selbst erkennt, dafs jene

ethischen Dialoge über die Sokratik hinausgehen,

ja sie z. T. kritisieren (S. 13. 16. 20. 30. 184)

— ich glaube, sie sind insgesamt Kritiken einer

Sokratik, der kynischen, die ebenso ins Subjek-

tivistische sich ausbaut wie Plato ins Objektive.

Sie zeigen, dafs all die vom Kyniker gepriesene

subjektive Seite der Moral (Tugendlehrbarkeit,

Einzeltugenden, Selbsterkenntnis) abhängt von

ihrem objektiven Inhalt und ohne ihn leer ist.

N. verdeckt diesen Gegensatz, indem er Plato

nach Kant deutet, dem vielleicht oft der Kyniker

näher steht als Plato, indem er so hier die Be-

tonung der Gesetzlichkeit und des praktischen

Bewufstseins herauslesen will und die Entthronung

der Selbsterkenntnis im Charmides künstlich

wieder aufhebt. Er erklärt ja überhaupt nicht

bei seiner Entrealisierung der Ideen, wie sich

zwischen Plato und Antisthenes schon der alte

Kampf des Realismus und Nominalismus abspielen

konnte. Als blofse Kritiken endigen jene Dia-

loge negativ. Der übliche Schlufs, dafs sie

darum der Entdeckung der Ideenlehre voraus-

liegen, scheint mir für sie gerade so irrig, wie

er es wäre für das ähnlich kritische I. Buch des

Staats (vgl. darüber N. selbst S. 17 7). Tatsächlich

setzen sie gerade die Ideenlehre als positive Er-

gänzung, ja als Antrieb der Kritik voraus. N.

selbst erkennt sehr gut, dafs sie ausdrücklich

schon gegenüber dem Scheinenden und Variablen

auf das immerseiende Eine und Identische hin-

deuten (vgl. noch S. 184), wie ja sogar der

Terminus Idee im Euthyphro auftritt. N. wagt

es heute noch, diesen feinen Dialog zu be-

zweifeln und findet mit Recht ihn erklärungs-

bedürftig; er ist zu deuten als Satire auf

den kynischen Frommen als Weisen im Gott-

gerechten, das selbst gegen den eigenen Vater

verbindlich sei, worüber ich Sokrates II, 507 £f.

648 Näheres beigebracht habe.

Klar und scharfsinnig werden nun weiter aus

den positiveren Dialogen Meno, wo »Plato aus

der Schule spricht«, und Gorgias, wo eine

Wissenschaft vom Guten zuerst bestimmt wird,

die wachsenden logischen Elemente heraus-

gearbeitet. Doch auch N. mufs zugeben, dafs

neben den logischen hier andere, namentlich

orphisch anklingende Motive anspielen, die

gerade die transzendente Auffassung der Ideen

veranlafsten. Was nützt es, sie zu beklagen?

Sie werden dadurch nicht weggeschafft als Zeug-

nisse für die eben nicht rein logische, sondern

zugleich moralisch -religiöse Geburt der Ideen-

lehre. Die Betonung der Gesetzlichkeit, die

übrigens dem moralisch -religiösen Ursprung am
wenigsten widersprechen würde, konnte wohl N.

aus dem Gorgias herauslesen. Doch scheint

sich mir und wohl auch andern Plato hier als

Bundesgenosse gegen die Rhetoren stark an

Antisthenes anzuschliefsen.

Wie das Gesetzliche ist das Logische ein

Formales — das verficht gerade N. aufs Über-

zeugendste, und hier, glaube ich, liegt der tiefste

Grund, warum seine rein logische Auffassung

der Ideen nicht ganz zum Siege kommen kann.

Er hat sich unbewufst selbst die rechte Schranke

gesetzt. Wenn die Ideen nicht absolut existieren

sollen, weil sie logisch formal sein sollen, so

können sie als logische auch in Piatos Seele nicht

absolut bestanden haben, nicht aus sich erwachsen

sein, so fordern sie zugleich inhaltHche Motive.

Die Formalauffassung des Logischen ist eine

Selbstbeschränkung des Logischen. Alle abso-

luten Logiker waren keine logischen Formalisten.

Bei Plato steckt hinter dem Logischen noch ein

Letztes, Tiefstes; es ist auch nicht das Mora-

lische, Religiöse, sondern dieses ist wie das

Logische nur Ausdruck jenes zugrunde liegenden

Innersten, das bei N. mehrfach als Entdeckung

aufleuchtet, das nur als beherrschendes Prinzip

hervorgezogen werden sollte. »Erhaltung oder

Bestand aber ist durchweg bei Plato der Sinn

des Guten« — »der letzte Kern der Ideenlehre«

(S. 49. 148. 165. 195. 309). »Selbst der

Geltungswert der Wahrheit und Erkenntnis

gründet sich in dieser letzten Forderung des

Bestandes«. Ja, Erhaltung, Bestand — aber

das ist nicht gerade das Kantische Ideal, nicht

das des Kritizisten und relativistischen Praktikers,

Methodikers, sondern eher des Absolutisten,

Dogmatikers und Substantialisten. Sehnsucht

nach Verewigung, urhellenischer, plastischer,

geistiger Monumentalisierungsdrang ist der Grund-

trieb Piatos. Es hilft nichts, ihn ob seiner

»Überschwenglichkeiten«, poetischen, religiösen

Abbiegungen, symbolischen Bilder, Schwärme-

reien zurechtzuv/eisen, — Plato ohne Sehnsucht

ist kein Plato mehr. Aber nach logischen Kate-

gorien gibts keine Sehnsucht. Die Ideen sind

auch Ideale und tragen darum schon die Anlage
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zu einer 'I'ranszenclenz in sich. Das bezeugen

Piatos Schriften hundertmal, vor allem bald der

Phädrus. N. bekennt, »es ist die Gefahr der

Transzendenz, gegen die der Phädrus keinen

ausreichenden Schutz bietet«. Er findet darin

die Entdeckung der Logik, aber in der Ver-

worrenheit und Blendung der ersten Konzeption,

die mehr intuitiv als rational die Wahrheit ge-

winnt. Gerade weil N. mit Recht den schwärmen-

den Phädrus früh einstellt, erweisen sich die

Ideen nicht nur als Denk-, sondern zugleich als

Gefühlsgeburten, als Sehnsuchtsgestalten, als hier

gerade auch ästhetische Ideale. Er sieht den

eleatischen (d. h. substanzialistischen) Einflufs

und bringt über den Phädrus als Programm der

platonischen Schulführung u. a. m. eine F'üUe

feiner, treffender Bemerkungen, auf die ich hier

wie bei den späteren Dialogen leider nicht ein-

gehen kann.

Mit den nun beginnenden theoretischen Dia-

logen fafst N.s Auffassung immer sicherer Wurzel.

Geistreich und energisch wird im Theätet der

von allem Mythischen und Mystischen rein ge-

haltene Ausdruck der Erkenntnis a priori ge-

funden, die Erfassung ihrer Spontaneität, die

Anerkennung der Erfahrung als Anlasses, aber

nicht Ursprungs der Erkenntnis, die Fundamen-

tierung der Logik in der Bewufstseinseinheit als

Grundfunktion der Erkenntnis, deren Zurückführung

auf Kategorien als Grundarten der Synthesis, und

bei alledem eine Kritik erst des Sensualismus,

dann des Dogmatismus der richtigen Vorstellung.

Diese ganze Kantische Übersetzung des Theätet

behält ihren lichtgebenden Interpretationswert,

selbst wenn man einiges darin, wie das Recht der Er-

fahrung, die Spontaneität der Erkenntnis und na-

mentlich jenen Richtungsgegensatz — zu pointiert

findet. Die Betonung der Vorstellung ist, wie

Locke zeigt, kein Gegensatz gegen den Sensua-

lismus, der auch, und gerade nach N. selbst (S.

378, vgl. 280) dogmatisch ist; beides wird ja

auf Protagoras zurückgeführt, und so kann auch

in beidem derselbe Antisthenes bekämpft werden
(vgl. Sokrates II, S. 839— 86,1), der als Gegner
(selbst mit dem Anrecht auf die Sokratesmaske)

von N. wenigstens für den II. Teil des Theätet

ebenso sicher durchschaut ist wie für dessen

»Nachtrag« und »Satyrspiel« Euthydem und für

den Kratylos mit seinen zitierenden Anspielungen.

Im Kratylus werde die ganz schlichte Abkunft
der Idee vom Begriff als reiner Inhalt der Prä-

dikation klar. Dann wäre Plato blofser Sokra-

tiker; aber was die Idee über den Begriff er-

hebt, ist alogisch.

Wie im Theätet die Kategorien, so entdeckt

N. im Phädo die logischen Grundsätze, und

auch hier behält seine Entdeckung und ge-

schickte Herausarbeitung ihren hohen Wert,
selbst wenn man nicht ganz zugeben kann, dafs

allein das logische Verfahren Stütze und Inhalt

der Ideenlehre sei. N. selbst konstatiert, dafs

im Phädo bei .Abgrenzung des Ideengebiets die

eigentlich logischen Grundbegriffe ganz über-

gangen sind, dafs das Logische hier mehr noch

als sonst in einen ethisch- religiösen Strom ge-

bettet ist, und dafs Plato hier durch seine

»Abirrung« ins Psychologische und Metaphysische

die transzendente Deutung der Ideen »mitverscbul-

det« habe. Tatsächlich wird niemand »die Er-

hebung zum Ewigen« , in der N. mit Recht die

Tendenz des Phädo sieht, in blofsen logischen

Formeln suchen und finden, und speziell der

Präexistenzbeweis stürzt ja zusammen, wenn die

Ideen nicht über das logische Bewufstsein hin-

aus ins Metaphysische ragen. So »unbefriedi-

gend« es erscheinen mag, die Grundbegriffe

werden nun einmal dort nicht erzeugt, sondern

vorgefunden. Das Sinnliche erscheint nicht als

das materiale Korrelat, sondern als das blofse

Abbild der Ideen, das zu deren Erkenntnis wohl

für uns brauchbar, aber nicht ausdrücklich als

notwendig bezeichnet wird, und das. selbst wenn
zur Erkenntnis, noch nicht zur Existenz der

Ideen notwendig wäre. Denn auch die Stellen,

auf die N. sich S. 130 f. beruft, bezeugen wohl

die Prädikation der Ideen, aber nicht ihre Exi-

stenz nur in der Prädikation, gerade so wie Spi-

noza vom intellectus tribuens sprechen kann,

ohne damit die Objektivität der Attribute auf-

zuheben.

Vortrefflich und überzeugend wird nach dem
Phädo das Symposion als anschliefsendes, hei-

teres, Immanenz suchendes Gegenbild vorgeführt^

mit guten Bemerkungen z. B. über anscheinende

Widersprüche Piatos. Die »hohe Schule der

Philosophie« erscheint hier in drei Entwicklungs-

schritten der Erkenntnis bis zur systematischen

Spitze, das Schöne als die Gesetzesordnung, das

Gesetz der Gesetzlichkeit, das eigentlich Trans-

szendentale. Es liegt allerdings eine Entwick-

lung der Idealität überhaupt vor, wo das Schöne

nicht blofs ein Ausdruck des Logischen ist, mit

dem es zwar Immanenz und Konkordanz ge-

mein hat.

Die Systematik der Wissenschaften, im Sym-

posion angelegt, wird nun im Staat durch-

geführt, der hier zeitlich gut bestimmt ist. Über-

zeugend wird dargelegt, wie die Ideenlehre, im

präludierenden I. Buch nur unausgesprochen,

dann Grundlage der psychischen Dreiteilung ist.

Weiterhin bei ihrer wirklichen Einführung bleibt

auch hier zuerst Plato bei der blofsen schroffen

Entgegensetzung von Idee und Erscheinung

stehen — das gibt N. offen zu. Von S. 502

an erscheine in Überwindung dieser Einseitigkeit

die Idee in wahrster Bedeutung als Methode der

Wissenschaftsbegründung, wie eben die Idee für

Plato durchaus nichts fernab Liegendes, tief Ver-

borgenes bedeute (der Höhlenvergleich?). Dann

wird die Idee des Guten klar gedeutet und ent-



407 18. Februar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 7. 408

wickelt als das letzte begründende Prinzip des

Seins wie des Erkennens, ja von N. »konstruiert«

als das unbedingt Gesetzliche, das Gesetz des

reinen, voraussetzungsfreien, alles begründenden

Denkens (nicht auch Seins?), das somit alle be-

sondere Erkenntnis (nicht auch alles besondere

Sein?) mit Kant allererst möglich mache. Nur
mit der Idee des Guten läfst N. Plato über die

transzendentale Analytik emporsteigen zur Idee

im Kantischen Sinn. Er fafst sie besonders als

letztes logisches Prinzip, aber er kann nicht

leugnen, dafs sie auch letztes ethisches, ja kos-

misches Prinzip ist. Er kann auch eine leise Ab-

biegung zu einer versinnlichenden (d. h. wohl

substantiellen), theologisierenden Fassung der

Idee des Guten nicht leugnen, bestreitet aber

jeden Anteil der Theologie an der Idee des

Guten als oberstem Methodenbegriff der Dialektik.

Gewils, aber sie ist eben nicht nur die Idee der

Ideen, sondern die Idee des Guten und d. h.

teleologisch. Das Ideal des Bestandes ist, wie

N. so gut erkennt, das Grundideal noch über

dem Logischen und zugleich über dem Prakti-

schen. N. erkennt an, dafs hier Plato überall

das stärkere Gewicht und Interesse auf die Er-

hebung zu den reinen Ideen wende, will aber

doch auch bei ihm eine richtige Ahnung des

durchaus gegenseitigen Bezugs von Idee und

Erscheinung finden und die Einsicht, dafs die Er-

kenntnis des Urbilds nur der besseren Erkenntnis

des Abbilds diene — dann hätte aber wohl Plato

für den Abstieg von der Ideenschau S. 520
andere als politische Zwangsargumente angeführt.

Solange er von Ur- und Abbild redet, gibts

keinen gegenseitigen Bezug, der ja komplemen-
täre Verschiedenheit fordert. Das Original be-

darf nicht der Kopie, mag sie für den Menschen
noch so viel epagogischen Wert haben. Ich

sehe nur den Wert der Idee für die Erschei-

nung betont, nicht das Umgekehrte, und gerade

N. hat jene Betonung am schönsten heraus-

gearbeitet, indem er tiefblickend in Galilei pla-

tonisch deduktiven Geist wiederfindet und daraus

gesunde Mahnungen schöpft für die empirie-

süchtige Gegenwart. — In den späteren Büchern

findet N. den Geist einer früheren Epoche —
er mufs es, weil da der Gegensatz von Vernunft

und Sinnlichkeit zu laut spricht. Das Theolo-
gische sodann deutet er geistreich als ironisches

Eingehen auf die Denkweise des Gegners und

spricht mit feinem Spott von »Gott als Vater

der Bettstellidee«. Das Theologische ist wohl

bei Plato wie etwa bei Leibniz Krönung, nicht

Grundlegung. Der Platoniker Schopenhauer meint

einmal: wenn die Natur Geräte bilden würde, so

würde sie sie bilden wie die der Alten, und in

den »Gesetzen« preist Plato das ägyptische

Kunstgewerbe, das seit zehntausend Jahren die-

selben Formen bilde. Er glaubte eben an ewige

Modelle, und der Attiker, der im Kerameikos den

Kult des Töpferheros sah, fafste gern seinen

Gott als obersten rsxvttrjg, als Erfinder der

Urmodelle.

Für die Dialoge bis zum Staat erkenne ich

N.s Auffassung hohen Wert, aber nicht absolute

Geltung zu; sie bringt uns mit der Herausarbei-

tung des Logischen neue Lichter, aber das
Licht bringt sie uns erst für die schwierigste

Periode Piatos, für die Dialoge Parmenides,

Sophist, Philebus. In dieser Periode liegt ihr

volles Recht und wohl ihre Wurzel. Sie ist

das Verständnis Piatos aus dieser Periode, deren

zentrale Herausarbeitung. Hier kommt die Krisis

zwischen Idee und Erscheinung, die Herabfüh-

rung jener zu dieser, die sich anbahnende For-

malisierung, Funktionalisierung, Verflüssigung,

kurz Enteleatisierung der Idee — weil sie eben

ursprünglich stark eleatisch gedacht war. Der
Parmenides knüpft an die Eleaten an, aber

er ist, wie ihn N. durchschaut, »ganz eigentlich

eine akademische Seminarstunde«. Schon Sie-

beck (Ztschr. f. Philos. 107 — vgl. N. S. 241

»Wiedergabe eines literarischen Angriffs«) scheint

mir hier den Blick für die richtige Adresse

gehabt zu haben. N. bringt nun eine Total-

ansicht des Werkes von einem Punkte aus glän-

zend erhellt; er bringt den Faden für dies »Laby-

rinth«, den Schlüssel für dies den Forschern so

lange verschlossene Rätsel. Sie mufsten diese

Dialoge konsequenterweise für unecht erklären,

da Plato darin die eigene Lehre zu zerzausen

schien; in Wahrheit wolle er eben deren sub-

stanzialistische Mifsdeutung darin abwehren (bleibt

nicht auch die Möglichkeit einer gewissen Selbst-

korrektur oder Selbstaufklärung?). Er zeigt im

Parmenides das Teilhaben an der Idee einfach

als Prädikation durch Deduktion, zermalmt hier

die dinghafte Beziehung und entreifst den als

»Sokrates« sich maskierenden jugendlich irren-

den Akademiker ebenso der Scylla des Objekti-

vismus wie der Charybdis des Subjektivismus.

Er sucht den Weg vom a priori zu der hier

zum ersten Mal als besondere Erkenntnisart er-

fafsten Erfahrung. N. zeigt nun meisterhaft,

wie hier mit absoluter Vollständigkeit die 8 De-

duktionen abgehandelt seien, wie nichts fehle als

— die Lösung des hier von Plato aufgegebenen

Rätsels, die man gewinne, wenn man die ab-

sichtlichen faustdicken Fehlschlüsse der 2. Deduk-

tion aufhebt. Dann ergibt sich, dafs nur das

beziehungslos Gesetzte leer, dafs setzen = be-

ziehen ist, dafs die erst unbezügliche Setzung,

erst rein gedachte Idee in die Bezüglichkeit,

deren Gebiet die Erfahrung, eintrete.

• Namentlich die hier aufgewiesene Verknüpf-

barkeit kontradiktorischer Prädikate, wobei Sein

und Nichtsein als gleichberechtigte, sich ein-

schliefsende Denksetzungen erscheinen, ist, wie

nun N. zeigt, im Sophistes ausgebaut. Die

Definitionsversuche des Sophisten werden mit



409 18. Februar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 7. 410

Recht halb ironisch genommen und die Lösung

gefunden in einer Theorie der Prädikation, die

eben Verknüpfbarkeit der Begriffe, damit Dia-

lektik = Philosophie fordert. So ist das Problem

der Kategorien als der Grundbegriffe der Ver-

knüpfung aufgestellt — dies eben sind die Ideen.

Deren dinghafte Auffassung wird hier ebenso

wie der ältere Dogmatismus kritisiert. Diese

kritisierten » Ideenfreunde c (früher als Mega-

riker verkannt) sind mifsverstehende Platoniker

— sollten es nicht eher zurückgebliebene sein,

da sie ja »genau in der Terminologie der frühe-

ren Dialoge Piatos« sprechen?

Recht und Möglichkeit der N.schen Auffassung

scheinen mir darin zu liegen, dafs Plato in die-

ser Periode das Negative, die Folie zu den

Ideen, die Materie erfafst. Gerade weil die Er-

scheinung nicht mehr blofs eine Kopie der Idee,

sondern ein Korrelat, ein Anderes zur Idee, ge-

rade weil sie ihr fremder, kommt sie ihr näher,

kann die Idee in sie eingehen wie P'orm in Stoff,

genauer wie die Bestimmung ins Unbestimmte.

Im Philebus kommt diese Korrelation zur Klar-

heit, die N. feinsinnig zuerst im Parmenides auf-

gespürt. Scharf und klar zeigt er hier die logi-

sche Bedeutung der Idee: als schlichter Ausdruck

der Einheit des Ausgesagten ist sie von Haus

aus Einheit 'eines Mannigfaltigen; die Einheit der

Idee ist nur die Einheit der Bestimmung; auf

Zahl- und Verhältnisbestimmungen beruht alle

Wissenschaft, beruht Gesetz, Ordnung, Vernunft.

Das Prinzip des Grundes, das Postulat der all-

gemeinen Gesetzesordnung wird eins gesetzt

mit der Idee des Guten, die mehr poetisch denn

philosophisch als Gott personifiziert werde. Nach

der logischen Grundlegung der Erfahrungswissen-

schaft als Bestimmung des Unbestimmten wirke

S. 59 mit seiner Abkehr von »dieser Welt« als

Widerspruch, als Rückfall in eine »sonst über-

wundene [also doch gewesene?] Stufe der Pla-

tonischen Philosophie«. Ich glaube, Immanenz
schHefst hier wie so oft Transzendenz nicht

aus, und der Widerspruch löst sich, wenn man
nur reine Vernunft dieser Welt abstreitet. —
»Der Verstand findet im Gegenstand nur, was

er selbst hineingelegt.« Gewifs, nur dafs dies

bei Kant eine Erkenntnisbeschränkung bedeutet,

während die Bestimmung des Unbestimmten bei

dem von aller Skepsis freien Plato Wertbildung

ist. Und gerade die Wertscala im Philebus, die

das Mafs obenan setzt, dann die Schönheit und

dann erst Wahrheit und Wissenschaft, zeigt, dafs

ihm das Logische nicht das Erste ist, dafs er

es um der Mafsbestimmung willen schätzt, nicht

umgekehrt. N. selbst zeigt vortrefflich, die ein-

seitige teleologische Wendung der Mafsbestimmt-

heit im »Staatsmann« beklagend, wie hier

Gott als Prinzip des Mafses zugleich letzter

Grund der Erkenntnis ist.

Scharfsinnig und klar weist endlich N. auch

im Timäus die Gesetzesbedeutung der Ide

auf; der Welturheber auch hier eins mit dem
Prinzip der Bestimmung, die Weltschöpfung mythi-

sche Einkleidung! Und auch hier beklagt N.

bei Plato »Rückkehr zum uranfänglichen Meta-

phernspiel« ; es gemahne »nur zu stark an die

künstlerische Herkunft der Idee«. Also

doch? Es konnte eben Plato gehen, wie Hegel

von sich erzählt: das ästhetische Ideal der Ju-

gendzeit hat sieb ihm in den Reflexionsbegriff,

ins System umgesetzt. Aber es konnte nun

auch dem alten Plato wie dem späteren Fichte

gehen: das Ideal konnte über das System, Gott

über die Gesetzesordnung sich hinaussetzen.

Damit ist die Gesetzesbedeutung der Idee nicht

aufgehoben, wie sie hier N. fein in der logi-

schen Grundlegung der Erfahrung und speziell

des Raumes im Timäus aufdeckt. — Und zu-

letzt schreibt Plato selber »Gesetze«. N. weist

dabei überzeugend nach, dafs Plato, in dieser

Schrift noch tiefer ins konkrete Reich des Wer-
dens hinabtauchend, darum seine dialektischen

Grundlagen nicht aufgegeben, nur stillschwei-

gend vorausgesetzt habe.

Das Bedeutsamste dieses bedeutsamen Wer-
kes ist der Schlufs, für den gerade nur ein

Fingerzeig genügen mufs. Die grofse Autorität

für die bisherige, von N. bekämpfte Auffassung

der Ideenlehre ist Aristoteles. Seine Mifsdeu-

tung und daraus folgende Kritik der Ideenlehre

mufs einen tieferen Grund haben. N. .findet ihn

in der ewigen Unfähigkeit des Dogmatismus,

sich in den Gesichtspunkt der kritischen Philo-

sophie überhaupt zu versetzen. Dem Dogmatismus

ist der Gegenstand ein primäres, geschlossenes,

konkretes Datum, das die Erkenntnis nur ab-

strakt analysieren soll und kann. Dem Kritizis-

mus ist der Gegenstand ein unendliches Problem,

ein ewig Werdendes; diese Ansicht habe in

Piatos Deutung der Erkenntnis als Bestimmung

eines Unbestimmten den schärfstmöglichen Aus-

druck gefunden, wobei mir allerdings der Be-

stand suchende Plato, der die Unendlichkeit

der Erkenntnis entweder bestreiten oder be-

klagen raufste, nur zu entwicklungsfreudig er-

scheint. Aber vielleicht liefse sich ohne diesen

Begriff jener von N. mit tiefstem Recht auf-

gewühlte Richtungsgegensatz darauf basieren,

dafs Denken und Sein dem Dogmatiker (oder

Realisten!) parallel, dem Kritizisten oder Idealisten

verschieden sind. N. zeigt nun scharf und plau-

sibel in Logik und Psychologie den Gegensatz

des reinen Methodikers Plato und des m der

Deduktion von ihm abhängigen, aber um jeden

Preis von Sinnesdaten bei Axiomen Abschlufs

suchenden Aristoteles. Er zeigt weiter durch-

schlagend, wie dieser in der Metaphysik, ohne

Ahnung der Korrelation des Allgemeinen und

Einzelnen, von gegebenen Einzeldiagen ausgeht,

daraus seine Kategorientafel abliest, dadurch die
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Erkenntnis zur Tautologie herabzieht, daher auch

Piatos Ideen als konkrete Dinge mifsversteht,

den modernen Erkenntnisfortschritten entgegen-

läuft, und schliefslich in unlösbare Widersprüche

gerät. Die immer nur allgemeine Erkenntnis

und der immer nur einzelne Gegenstand klaffen

bei ihm auseinander. Die Unfähigkeit, anderes

als dingliche Substanzen zu sehen, entwerte

seine Kritik nicht nur der früheren Ideenlehre,

sondern auch der späteren, die, wie N. trefflich

zeigt, nur eine, namentlich im Philebus schon

angelegte Fortentwicklung der früheren ist, die,

Leibniz und neueste Bestrebungen vorausahnend,

eine Mathematik der Qualitäten dunkel anbahnt,

ein weiterer Fortschritt in der Formalisierung

der Idee! N. hat recht: bei Plato geht das

Denken voran. Aber dann gibts eben doch ein

wenn auch nicht konkretes Ideen sein, eine

Ideenwelt — man müfste denn das Denken
anthropologisch beschränken, d. h. es unter eine

Seinsart stellen, doch das wäre — aristotelisch

gedacht. — Von dem reich und begrifflich scharf

über das Material der platonischen Philosophie

orientierenden Register sagt N. noch zu wenig,

wenn er sagt, dafs manche Artikel Abhandlungen

ersetzen.

In Summa: dies Werk zieht an dem früheren

Plato, wenn auch etwas einseitig, eine neue Seite

hervor und stellt den späteren Plato (vom Parme-

nides an) zum ersten Mal ins volle, helle, rechte

Licht; aber wie in der Renaissance führt hier

der historische Kampf für Plato gegen Aristoteles

in heute nötigster tiefster Selbstbesinnung zur

Lebensfrage der Philosophie, der Wissenschaft,

der Erziehung. Soll die Wissenschaft mit dem
Realismus noch mehr zur Beschreibung herab-

sinken und nicht wieder Methode werden? So
verstehe ichs. In diesem Sinne ist dies Buch

eine Erziehung zum Idealismus. In diesem Sinne

hat es Plato im Innersten verstanden.

Basel. Karl Joel.

Wissenschaftliche Beilage zum siebzehnten Jahres-
bericht (1904) der Philosophischen Gesellschaft an
der Universität Wien. Leipzig, in Komm, bei Johann
Ambrosius Barth, 1904. 79 S. 8". M. 2.

Das Buch umfafst vier Vorträge. In dem ersten will

Prof. Emil Müller einem nicht mathematischen Publi-

kum in verständlicher Weise darlegen, was man unter

einem mehrdimensionalen Räume in der Mathematik ver-

steht, und welchen Nutzen diese Begriffsbildung dem
Mathematiker bringt. Er schliefst damit, dafs man nach

Machs Prinzip der Ökonomie des Denkens, das den Auf-

bau der Wissenschaft beherrsche, auch in der Mathe-

matik bestrebt sei, gewisse Denkprozesse, die in ihren

verschiedenen Gebieten wiederkehren, blofs einmal vor-

zunehmen und in solche Form zu bringen, dafs sie sich

auf alle übrigen Fälle sofort anwenden lassen. Die

Schaffung einer Geometrie des n-dimensionalen Raumes
sei ein solcher Denkprozefs. Seine Bedeutung für die

mathematische Forschung sei noch lange nicht genügend

gewürdigt. — An zweiter Stelle handelt Prof. Sigmund
Exner kurz über den zentralen Sehakt f eine ausführ-

liche Behandlung des Gegenstandes wird die Zeitschrift

für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane bringen.

— Der vierte Vortrag, »Der Wille zum Schmerz. Ein

psychologisches Paradoxon« von Robert Eisler, geht

von Fechners Hypothese über eine zunächst auf ästheti-

schem Gebiete zu beobachtende allgemeine psychologische

Gesetzmäfsigkeit aus, führt, an ein bestimmtes Kunst-
werk anknüpfend, eine psychologische Analyse vor,

durch die ein umfassendes Material zur erfahrungs-

gemäfsen Prüfung der These Fechners und des Eudai-

monismus überhaupt gewonnen werden kann, und kommt
zu dem Schlüsse, dafs Lust und Schmerz nicht die letzten

Werte v.ot-c' i^oy-r^v seien, sondern an sich indifferente

Indices der wirklichen Wertobjekte, als die wir die

konkreten Umgebungsbestandteile in ihrer biologischen

Beziehung zum Wertsubjekt zu betrachten haben. —
Am umfangreichsten ist der dritte Vortrag von Rudolf
Goldscheid über die Notwendigkeit willenstheoretischer

Betrachtungsweise neben der erkenntnistheoretischen.

Über denselben Gegenstand hat der Verf. eine Schrift

»Grundlinien zu einer Kritik der Willenskraft« er-

scheinen lassen. Wir hoffen eine eingehende Würdigung
des Buches bald veröffentlichen zu können.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

An der Univ. Leipzig hat sich Dr. Schneider als

Privatdoz. f. Philos. habiliert.

UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

F. Behrend, Psychologie und Begründung der Er-

kenntnislehre. Halle. 42 S.

E. Steckelmacher, Der transzendentale und der

empirische Idealismus bei Kant. Erlangen. 101 S.

O. Weide, Die Materie bei Schopenhauer. Giefsen.

44 S.

Neu erschienene Werke.

H. Swoboda, Studien zur Grundlegung der Psycho-

logie. Wien, Franz Deuticke. M. 2,50.

M. Jahn, Ethik als Grundwissenschaft der Päda-

gogik. 3. Aufl. Leipzig, Dürr. M. 5,40.

G. Simmel, Die Probleme der Geschichtsphilosophie.

2. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 3.

J. Reinke, Philosophie der Botanik. [Natur- und
kulturphilosophische Bibliothek. I.] Leipzig, J. A. Barth.

M. 4.

Auch eing Philosophie oder Religion? Aus dem
Nachlafs des Frankfurter Mathematikers Dr. * * hgb.

von Theodor Poppe. II. T. Frankfurt a. M. , Gebr.

Knauer. M. 1,50.

F. Wollny, Moderne Kultur. Eine philosophische

Betrachtung. Berlin, in Komm, bei Leonhard Simion

Nachf.
Zeitschriften.

Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. 12, 2.

J. Pokorny, Die Ausfolgerung und Ausdeutung all-

gemeiner Urteile mit positivem Subjekte und Prädikate

durch Definition und Einteilung dieser Glieder. —
Baentsch, H. St. Chamberlains Vorstellungen über die

Religion der Semiten spez. der Israeliten (Forts.). — X.

Westerwald, Das Schulwesen des Kantons Baselstadt.

— E. Friedrich, Anschein und Wirklichkeit. — M.
Lobsien, Ästhesiometer, Ergograph — Ermüdung.

The American Journal of Psychology. January.

J. R. Je well, The psychology of dreams. — L. J.

Martin, Psychology of aesthetics. — A. F. Chamber-
lain, Primitive hearing and ihearing-words«. — E. J.

Swift, Memory of a skillful act.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger.

Jan vier. A. Fouillee, La raison pure pratique doit-

elle etre critiquee? — G. Spiller, De la methode dans

les recherches des lois de l'ethique. — V. Lee, L'indi-

vidu devant l'oeuvre d'art. — G. Richard, Le conflit

de la sociologie et de la morale philosophique.
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Unterrichtswesen.

Referate.

G. Baumgärtner [Dr.], Pfeile nach einem
Ziel. Sieben Aufsätze zur Pädagogik der höheren

Schulen. Eiberfeld, Baedekersche Buchdruckerei und

Verlagshandlung, 1904. 63 S. 8'. M. 1.

Der Verf. will mit seiner Arbeit 'eine neue

Anregung' geben, 'aus dem Wirrwarr unseres

mechanistischen Unterrichtsbetriebes herauszu-

kommen'. 'Bahn frei für die Privatarbeit! für

den freien Bildungserwerb!' ist seine Losung

und sein Ziel ein Lehrplan, der in drei Kursen

Elementa, Realia und Humaniora aufeinander

folgen läfst, für das Gymnasium u. a. die Wahl
zwischen Griechisch und Französisch freistellt,

sowie die Mathematik von OII ab in Wegfall

bringt und für die Gymnasial- wie die Ober-

realschul-Seite Arbeitskunde mit je drei Stunden

von VI bis IV ansetzt, die Geschichte aber auf

der einen Stufe mit der Staatskunde, auf der

anderen mit der Länderkunde verbunden wissen

will. Der Naturkunde mifst der Verf. eine ziem-

lich hohe Bedeutung bei und möchte, dafs sie

in Verbindung mit der Arbeitskunde und dem
Handfertigkeitsunterricht der 'sozialethischen Auf-

gabe' dient, 'die Kopfarbeit mit der Handarbeit

zu versöhnen'. Kein Zweifel, dafs in diesem

letzteren Wunsche ein richtiger Gedanke steckt.

wie denn auch sonst die Schrift einzelne beachtens-

werte Bemerkungen enthält. Aber das Gesarat-

bild, das der Verf. von den heutigen Schulzu-

ständen und der heutigen Schulverfassung ent-

wirft, leidet m. E. an einseitiger Hervorhebung

der Übelstände, und um den brauchbaren Teil

der von ihm gemachten Vorschläge durchzuführen,

hätte es nicht der Aufsteckung eines neuen

Zieles in der Richtung von zwei an sich sehr

anfechtbaren Lehrplänen bedurft; so hat man das

Gefühl, dafs die sieben Pfeile, als die Baum-

gärtner seine Aufsätze mit kühner Metapher be-

zeichnet, leider von vornherein nicht ganz in der

richtigen Bahn fliegen.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Der Säemann. Monatsschrift für Pädagogische Reform.

Herausgegeben von der Hamburger Lehrerver-
einigung für die Pflege der künstlerischen
Bildung, unter Mitwirkung von P. Jessen -Berlin,

Helene Länge-Berlin, R. Löwenfeld -Berlin, H. Muthe-
sius-Berlin, J. Ziehen-Charlottenburg, 0. Harnack-Darm-
stadt, E. von Schenckendorff-Görlitz, M. Verworn-Göt-
tingen, 0. Ernst-Gr. Flottbeck, A. Lichtwark-Hamburg,
K. Lamprecht- Leipzig, P. Natorp-Marburg, G. Kerschen-

steiner-München , E. Kühnemann -Posen, P. Schultze-

Naumburg- Saaleck, K. Länge-Tübingen. Schriftleiter

Carl Götze. 1. Jahrgang 1905. 1. Heft Januar.

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 39 S. 8". Jahrg.

M. 5, Heft M. 0,60.

Die neue Zeitschrift, eine Fortsetzung der »Pädago-
gischen Reformt, will mithelfen an der Aufgabe der

-^künstlerischen Erziehung«, die »für edle Lebensfreude

genul'sfähig machen t kann. Sie will dazu mitwirken, die

Persönlichkeiten und Kräfte, die für unser Volk am

inneren Ausbau seines geistigen Lebens und dessen
künstlerischer Gestaltung schaffen , in fruchtbringende
Beziehung zu den Persönlichkeiten und der organisatori-
schen Kraft zu bringen, welche die Lehrerschaft Tür

diese Aufgabe bereit hält. Die Beschränkung auf einen
Stand oder ein Fach ist dem »Säemann< — warum
nicht Sämann? — fremd, er wendet sich an möglichst
weite Kreise zur Mitarbeit, und wir wünschen ihm, dafs
er viele Helfer finde. Im I. Hefte schreiben A. Licht-

wark über Fachleute und Laien, P. Natorp über Pesta-

lozzi unser Führer, H. Obrist, Briefe eines Künstlers,

M. Osborn über die Mobilmachung der Humanisten , E.

Weber über Experimentier- Pädagogik und K. Möller
über den Hürdensprung im Schulgarten. Weiter finden

sich Artikel über kunstgewerblichen Unterricht in Lehr-

werkstätten, über die häusliche Lektüre unserer Schüler.

In der Rundschau schreiben A. Siebelist und J. Ehlers

über Aktzeichnen für Lehrer.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Das Professoren-Kollegium der philosoph.
Fakult. der Univ. Wien hat die Zulassung von
Frauen zum akademischen Lehramt beschlossen.

Anden deutschen Uni versitäten sind für diesen

Winter 122 Frauen als Studentinnen eingeschrieben und
1633 als Hörerinnen. München hat 47, Heidelberg 32,

Freiburg 31, Erlangen, Tübingen und Würzburg je 4
Studentinnen. Von den als Hörerinnen eingeschriebenen

sind in Beriin 657, in Strafsburg 224, in Breslau 119,

in Bonn 94, in Königsberg und in Leipzig je 91, in

Göttingen 69, in Halle 56, in Freiburg 51, in Jena 36,

in Heidelberg 30, in Tübingen 28. in München 21, in

Kiel 15, in Marburg 10, in Würzburg 5 und in Erlan-

gen 2. In Greifswald, Rostock und Münster sind über-

haupt keine Frauen eingeschrieben. Von den 60 an der

Universität Berlin studierenden Abiturientinnen ist eine

Eingabe zur Erlangung der Immatrikulation an den

preufsischen Kultusminister abgegangen. Eine gleiche

Eingabe haben bereits 14 Bonner Abiturientinnen und
die Breslauer Abiturientinnen gemacht.

Von dem im Auftrage des Preufs. Kultusministeriums von
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Lexis herausgegebenen Werk
sDas Unterrichtswesen im Deutschen Reichet
ist ein Auszug in englischer Sprache unter dem
Titel >A general view of the history and Organisation

of public education in the German Empire< erschienen.

Personalchronlk.

Der Direktor des Gymn. in Freiberg i. S., Oberschul-

rat Friedrich Richard Franke, ist am 27. Januar, im

73. J., gestorben.

ünirersititsschrift«]!.

Programme.

F. M. Schindler, Die Stellung der theologischen

Fakultät im Organismus der Universität. Wien. 35 S.

R. Brauns, Entwicklung des mineralogischen Unter-

richts an der Univ. Giefsen. Giefsen. 25 S.

ScholproKramme.

J. Thiede, Eine von der Naturerkenntnis ausgehende

propädeutische Behandlung der Phüosophie in der Schule.

Köshn, Gymn. 34 S. 8".

Michalsky, Das alte Gymnasium im Dienste der

neuen Zeit. Neifse, Gymn. 23 S. Ö°.

»B ersrhienene Werke.

Gustav Cohn, Über Fakultäten, deren Vereinigung

und Trennung. [S.-A. aus Schmollers Jahrb. f. Geset.o-

gebg. XXIX, 1.] Leipzig, Duncker & Humblot. M. O.S'J.

Quellenbuch zur Pädagogik. Quellenschriften

und Quellenstücke für die Vor- und FortbUdung des

Lehrers, hgb. von K. Heilmann. Leipzig, Dürr. M. 6,50.
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M. Walter, Der Gebrauch der Fremdsprache bei der

Lektüre in den Oberklassen. Marburg, Elwert.

H. Gehrig, Methodik des Volks- und Mittelschul-

unterrichts. III: Die technischen Fächer. Leipzig,

Teubner.

Verhandlungen der Breslauer Naturforscher -Ver-
sammlung über den naturwissenschaftlichen und mathe-
matischen Unterricht an den höheren Schulen. Hgb. von
A. Wangerin. [S.-A. aus den Verhandlungen der Ges.

Deutscher Naturforscher u. Ärzte. 1904, l.J Leipzig,

F. C. W. Vogel.

Zeltschriften.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 1.

O. Lyon, Eine Hebbelausgabe für Schule und Haus.— P. Schwartzkopff, Die Pflicht der höheren Schulen,

in die Philosophie einzuführen. — R. Wagner, Von der

Freiheit des deutschen Unterrichts, namentlich in Ober-

sekunda. — A. Schaefer, Die Behandlung deutscher

Dichtungen und die Verwendung nationaler Poesie im
geographischen Unterricht. — L. Böhme, Gedichtsamm-
lungen und Lesebücher.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Morgenländische Bücherei, herausgegeben von Dr.

Erich Bischoff. 3: Erich Bischoff, Thalmud-
Katechismus. — 4. Derselbe, Der Koran. Leipzig,

Th. Grieben (L. Fernau), 1904. XII u. 112 S. 8°

mit Abbild, von seltenen Originalen; VIII u. 125 S.

8» mit 10 Abbild. Je M. 2.

Die Sammtung, auf deren 1. Band, Oleotts Buddhi-
stischen Katechismus, wir im Jahrg. 1902, Sp. 3094
schon hingewiesen haben, will die bedeutsamsten Geistes-

erzeugnisse des Orients, der »uns heute geistig näher
denn je gerückt« ist, in gemeinverständlichen, möglichst
gediegenen Darstellungen vorführen. Aufser den bereits

erschienenen Bänden sind solche über die Religionen
Japans, über Confucius und China, über Zarathustra an-

gekündigt. — Indem wir uns eine eingehende Würdi-
gung des Unternehmens vorbehalten, geben wir hier

nur kurz den Inhalt der oben angeführten beiden Bände
an. In seinem Thalmud -Katechismus spricht Bischoff

zuerst kurz von den Teilen des Thalmud, erörtert dann
seine Wichtigkeit, skizziert seine Geschichte und charak-
terisiert dann das Sammelwerk. Das 5, Kap. behandelt
Thalmud und Christentum, das 6. die Frau im. Thal-
mud. Das 7., längste Kapitel (S. 59—94) gibt Mit-

teilungen aus dem Leben der Rabbinen. Anmerkungen
zu den Abbildungen , Übersetzungen wichtigerer Text-
zitate und ein Wort- und Sachregister bilden den Schlufs
des Bändchens. — Das 4. Bändchen will die erste ge-

meinverständliche Darstellung des Korans in deutscher
Sprache sein ; der Verf. hat sich dabei bemüht, den Koran
möglichst oft selbst reden zu lassen. Nach einem kurzen
1. Kapitel, das Allgemeines über den Koran bringt, er-

zählt Bischoff im II. Kap. Mohammeds Leben und die

Entstehung des Korans. Kap. III (S. 48—89) bietet einen
Koran-Auszug. Es folgen darauf drei kurze Kapitel

über Koran und Judentum, Koran und Christentum, den
Koran und die Frauen. Nachdem das VIL Kap. einen
Rückblick gegeben hat, schliefst das Buch mit Anmer-
kungen und zwei Registern ab.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. oriental. Geogr. an der Univ. Berlin

Dr. Maximilian Streck hat sich an der Univ. Strafsburg
als Privatdoz. f. semit. Sprachen habilitiert.

An der Univ. Bologna hat sich Dr. Trombetti als

Privatdoz. f. vergl. Sprachforschung habilitiert.

Unlrersitätsschriften.

Dissertation.

J. L. Magnes, A treatise as to 1. Necessary Exi-

stence, 2. The Procedure of Things from the Necessary

Existence, 3. The Creation of the World by Joseph ihn

Aknin, edited and translated into English. Heidelberg.

46 u. 21 S.
Nen erschienene Weriie.

The Brhad-Devatä attributed to Öaunaka, ed. by A.

A. Macdonell. Text and Translation. Cambridge, Mss.,

Harvard Univ. Geb. je $ 1,50.

Zeitschriften.

The Pandit. 26, 4. Pätanjala Sütra Vritti of Nägesh
Bhutt, ed. by Tarakirath P. Jewan Nath Misra. — Bi-

dhiveveka of Mandan Misra with commentary Nyayaka-
inka by Wachaspatti Misra, ed. by Ram Shastri Tai-

lang. — Nya'ya Sa'ra of Maha'deva, ed. by Nägeswara
Pant Dharmadhikari. — Memansa Nyayaprakash by
Apodeva, ed. by Ganganath Iha.

The Indian Antiquary. November. J. F. Fleet,
Notes on Indian history and geography. — C. E. Lu-
ard, Tattooing in Central India. — Ch. Partridge,
A complete verbal cross-index to Yule's Hobson-Jobson
or glossary of Anglo-Indian words.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Elizabeth Mary Perkins, The expression
of customary action or State in earlj'

Latin. A study in tense functions. Inaug.-Dissert.

des Bryn Mawr College. Washington, 1904. 78 S. 8".

Die Verf., eine Schülerin von A. L. Wheeler,

die auch in Europa unter Diels, v. Wilamowitz,

V. Wölflflin, Weyman u. a. studiert hat, bietet

hier einen nach der wie es scheint in Amerika
sich steigender Beliebtheit erfreuenden statisti-

schen Methode durchgeführten Beitrag zur Syn-

tax des Verbums im archaischen Latein, dem
als einer sorgsamen und im allgemeinen gute

philologische Kenntnisse verratenden Material-

sammlung alle Anerkennung gebührt. Die lingui-

stische Verarbeitung des zusammengetragenen

Rohstoffes ist dagegen leider in den Anfängen

stecken geblieben. Die neueren Arbeiten von

Herbig, Streitberg, Meillet, Barbelenet u. a. über

Aktionsart und Zeitstufe im allgemeinen und

deren sprachlichen Ausdruck im Latein im be-

sonderen sind Frl. Perkins ganz unbekannt ge-

blieben. Dafs aber eine den heute zu stellenden

Anforderungen genügende Behandlung des von

ihr gewählten Themas nur auf Grund der von

jenen Gelehrten gewonnenen Gesichtspunkte

möglich ist, sollte von vornherein klar sein, und

wird übrigens durch die Darstellung der Verf.,

die über ein mechanisches Einreihen von Bei-

spielen in mehr oder weniger a priori aufge-

stellte Kategorien kaum hinauskommt, vollauf

bestätigt. Dafs neuestens Kroll (Berliner philol.
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Wochenschr. 1905 Sp. 101) ungefähr das Gegen-

teil zu behaupten geneigt ist, darf uns nicht

irre machen.

Druckfehler begegnen besonders im ersten

Bogen allzu häufig. Auch an sachlichen Irr-

tümern in der Interpretation der benutzten Texte

fehlt es nicht. Um nur ein Beispiel herauszu-

greifen, heifst es auf S. 1 1 : The time of the

action is defined, therefore, in Varr. LL. 5, 126,

by ante and nunc, showing the complete contrast

in time: ab eo etiam nunc ante balineum locus

ubi poni solebat, Urnarium vocatur. Hier zeigt

sich die Schattenseite der das statistische Moment

allzu sehr in den Vordergrund rückenden Arbeits-

methode: die Texte werden vielfach nur ober-

flächlich auf gewisse charakteristische Wörter oder

Wendungen hin durchgesehen, wobei Versehen

und Mifsverständnisse natürlich unvermeidlich sind.

Wir haben den Eindruck, dafs die Verf.

durchaus befähigt ist, Tüchtiges zu leisten. Was
ihr vorderhand noch fehlt, ist die sprachwissen-

schaftliche Schulung . der auf dem von ihr an-

gebauten Gebiete nun einmal schlechterdings nicht

zu entraten ist.

La Chaux-de-Fonds. Max Niedermann.

N. Riedy [Gymnasiallehrer], Solonis elocutio qua-
tenus pendeat ab exemplo Homeri. I. II.

Accedit index Soloneus. [Programm des K. Wilhelms-

Gymn. in München. 1903 u. 1904.] 56 u. 31 S. 8".

Im ersten Teile stellt der Verf. nach einer Einleitung

in vier Kapiteln die gröfseren oder geringeren Überein-

stimmungen des Solonischen Sprachgebrauchs mit dem
Homerischen fest und zieht daraus im nächsten Kapitel

den Schlufs, dafs Solon Uias wie Odyssee vollkommen

kenne, einen Unterschied zwischen den früheren und den

späteren Gedichten könne man in dieser Beziehung nicht

entdecken. Der zweite Teil behandelt dann die Ab-

weichungen Solons von Homer in zwei Kapiteln, im

Schlufskapitel die von den andern Quellen, zu denen

Riedy auch Tyrtaios, nicht aber Eumelos rechnet.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Mit Beginn des Sommersemesters wird an der Univ.

Heidelberg ein Lektorat für Latein und Grie-

chisch errichtet zum Zweck von Ergänzungskursen

hauptsächlich für Rechtsstudierende, welche Realmittel-

schulen absolviert haben. Aufserdem findet in der

Jurist. Fakult. ein Kursus zur sprachlichen Einführung

in die Quellen des römischen Rechts statt, den der aord.

Prof. Dr. Affolter leitet.

Nea erschienene Werke.

The Speeches of Isaeus. With critical and ex-

planatory notes by W. Wyse. Cambridge, University

Press (London, Clay & Sons). Geb. Sh. 18.

H. Christensen, Das Alexanderlied Walters von

Chätillon. Halle, Waisenhaus. M. 6.

Zeitschriften.

The Journal of Philology. 29, 58. J. E. B. Mayor,
Notes on Quintihan. Book X. — E. O. Winstedt,
Notes on the Mss. of Prudentius. — R. Ellis, On
Fronto. — C. Taylor, Enoch and Clement. — C.

Bendali, Notes on the pronunciation of Greek as de-

duced from Graeco-Indian büingual coins, b. C. 180— 20.

— T. L. Agar, Emendationes Homericae (Od. XX-XXIV)-
— H. W. Garrod, Metrical stopgaps in Statius' 'The-

baid'. — A. A. Bevan, The Hebrew verb H"'3 to create.

— R. D. Archerhind, Seme remarks on the later

Platonism.

Bulletin de Correspondance hellinique. Janvier-

Fevrier. A. Jarde, Fouilles de Delos, executces aux
frais de M. le Duc de Loubat (1904). Le quartier

marchand au Sud du sanctuaire. — G. Millet, Re-

cherches au Mont-Athos. I. II. — L. Bizard, Inscrip-

tions de Beotie.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Hedwig Wagner, Tasso daheim und in

Deutschland. Einwirkungen Italiens auf die

deutsche Literatur. Berlin, Rosenbaum & Hart, 1905.

VII u. 404 S. 8". M. 8.

Die Verf. hat sich das Verdienst erworben,

ein bisher noch fast gänzlich brachliegendes Feld

zu beackern, und hat eine reiche Ernte in die

Scheuern gebracht: die zahllosen, zum Teil sehr

fruchtbringenden Einwirkungen Italiens auf die

deutsche Literatur von Tasso an bis Waiblinger

und Kopisch sind in allen ihren Verästelungen

und Verzweigungen dargestellt und liebevoll ge-

würdigt. Das Tassoproblem selbst und seine

Behandlung durch Goethe hat ja allerdings schon

vielfache Behandlung gefunden, und demgemäfs

vermag die Verf. wohl nach den neueren For-

schungen Angelo Solertis in den seit 1870 ge-

öffneten Archiven der Este die historische Figur

Tassos und seiner Umgebung des Hofes von

Ferrara scharf und klar zu zeichnen, zur rein

dichterischen Bearbeitung durch Goethe aber

nichts wesentliches beizubringen, was nicht er

selbst über diesen »gesteigerten Werther« (»Bein

von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch«)

und etwa Grimm und K. Fischer gesagt hätten.

Die auf breitestem p'undament aufgebaute Arbeit

ist mit Wärme und Begeisterung für den Stoff

geschrieben, und das erklärt es, wenn an ein-

zelnen Stellen Helden konstruiert werden, die

trotz aller ihrer Verdienste solche Charakteri-

sierung nicht verdienen, so der politisch und

literarisch nicht charaktervolle Dietrich v. d.

Werder, so J. N. Meinhard, dessen schwankende

Natur und unstäte Lebensführung selbst daran

schuld waren, wenn ihm nirgendwo ein voller

Lorbeer blühte. Die Begeisterung für den Stoff

verführt die Verf. auch zu einer grofsen Zahl

von nicht überzeugenden Hypothesen: weniger

wäre in dieser Beziehung mehr gewesen. Der

aufserordentlichen Belesenheit der Verf., die

übrigens fast nur das Präsens der Zeitwörter

anwendet, entfliefsen endlich seitenlange Ab-

schweifungen, die die grofsen Linien der Dar-

stellung manchmal verschwinden lassen. Solche

Mängel aber beeinträchtigen wenig den Wert

der mit berechtigter Entdeckerfreude geschrie-

benen Arbeit, einer aufserordentlich wertvollen

umfassenden Materialiensammlung, die ein Nach-
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schlagebuch darstellen würde, wenn die Verf.

ihr ein Register beigegeben hätte. Das Fehlen

eines solchen ist sehr bedauerlich, wie auch

reichlichere Quellenangaben vermifst werden,

Heidelberg. G. v. Graevenitz.

Otto Mensing [Oberlehrer am Kgl. Gymn. in Kiel, Dr],

Deutsche Grammatik für höhere Schulen.
2. Aufl. Dresden, L. Ehlermann, 1904. 75 S. 8".

Geb. M. 0,80.

Das Büchlein sucht der Forderung zu entsprechen,

dal's sich in den Händen der Schüler ein auf wissen-

schaftlicher Grundlage beruhender Leitfaden der deut-

schen Grammatik befinden soll, der auf die praktischen

Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Es will nicht eine syste-

matische Darstellung geben, sondern nur die wichtigsten

dem Deutschen eigentümUchen Gesetze in möglichster

Kürze behandeln, dabei aber, soweit möglich, das Ver-

ständnis für die geschichtliche Entwicklung der wichtig-

sten Spracherscheinungen vermitteln helfen. In die

neue Auflage hat der Verf. eine Anzahl Berichtigungen

und Besserungsvorschläge von Fachgenossen aufge-

nommen.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. December. P. Reiff,

Views of tragedy among the early German romanti-

cists. II.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Paul Groussac [Direktor der Nationalbibliothek in

Buenos Aires], Une enigme litteraire. Le
»Don Quichotte« d'Avellaneda — Le
drame espagnol — Philologie amüsante
— Hernani — Carmen. Paris, A. Picard et

Fils, 1903. XII u. 303 S. 8».

Ein seit Jahren in Argentinien lebender, »ent-

wurzelter« Franzose schreibt mit französischem

Geist, mit grofser Kunstkenntnis und Kunstbe-

geisterung, ungemein frisch und lebendig über

ein vielbesprochenes und immer noch unaufge-

klärtes Rätsel der spanischen Literaturgeschichte,

den vom Pseudo-Avellaneda ausgeübten Raub
am Don Quijote. Seine Feder ist ihm eine

Waffe, die im Kampfe gegen hohle Kritiker und

Philister stramm geführt wird, und scharf wie

eine Klinge schneidet. Nach rechts und nach

links, wo immer sich dem hellsehenden Ritter

die Windmühlen der Dunkelmänner entgegen-

stellen, fallen mächtige Hiebe. Wenn der Haupt-

zweck : die Enträtselung des sonderbaren Ge-
heimnisses, vor der Jagd nach den »bedauerns-

werten kritischen Methoden« zurückweichen mufs

und sich an allen Ecken und Enden des betre-

tenen Feldes Trümmer häufen, so sollen wir uns

dadurch nicht beängstigen lassen; aus den Ruinen

wird neues Leben entspriefsen; durch das Schlacht-

feld bahnt sich der Weg, der zu Licht und Wahr-
heit führt.

W^eniger Derbheit hätte der verfochtenen

Sache mehr genützt und Groussacs eigene

Schwächen den Angriffen der Gegner weniger

ausgesetzt. Geben wir auch zu, dafs die in

Spanien betriebenen Studien über Literatur- und

Geistesgeschichte an manchen Grundübeln, kranken

und einer streng kritischen Methode immer noch

entbehren, dafs das durch die Sorglosigkeit und

Nachlässigkeit der Jahrhunderte stark ange-

wachsene und üppig gedeihende Gesträuch der

Legende den Zugang zur Erkenntnis wahrer

historischer Vorgänge hemmt, dafs die Akade-
mien in jenem sonnigen Lande nur zu oft die

hochtönende Phrase, das Wortgeklingel, mehr
als die exakte Forschung und den echten Wissens-

drang begünstigen, so ist doch in letzter Zeit

in der von Gr. so bitter verhöhnten spanischen

Kritik ein unverkennbarer Fortschritt wahrzu-

nehmen. Im übergrofsen Kampfeseifer scheint

dem Verf. selbst das Humane, was er so selten

in der Kunst und Literatur Spaniens findet, abzu-

gehen. Sogar Menendez y Pelayo, dessen Leistun-

gen alle anerkennen, findet keine Gnade; die

Geifsel des Spottes trifft seine sogenannte »se-

minaristische« Kritik, die im rastlosen Schaffen

begangenen Irrtümer. Berühmte Tote, wie La
Barrera und Gallardo (»ce convive de tous

ecots« !) werden von neuem totgeschlagen. Doch
mögen die am Leibe Lessings wahrgenommenen
Gebrechen, die Verdammung der vom »flair pene-

trant et presque infaillible« eines Sainte Beuve
so weit abstechenden, aus dem »tintamarre esthe-

tique« und dem »brouillamlni doctrinal« hervor-

gegangenen, überaus nachsichtigen und bis zum
Überdrufs wiederholten Urteile der »Virginia«

Montlanos die im Jenseits so schwer getroffenen

Spanier trösten.

Gr. scheint Renan und Taine als die höch-

sten Gipfel der Vollkommenheit zu betrachten,

und etwas von dem Geiste, von der durchdringen-

den Schärfe und dialektischen Gewandtheit der

zwei bewunderten Meister der Kritik erblicken

wir in dem gegen die auf spanischem Boden
blühenden, unkritischen Don Quijotiaden gerichte-

ten Buche. Ein feiner Instinkt für das Schöne,

ein angeborener Abscheu vor jeder nicht im

Leben wurzelnden, aus der Tiefe des Inneren

entspringenden Kunst, vor jeder Gefühlsduselei

und Götzenanbetung dienen hierbei mehr als die

erworbene Gelehrsamkeit. Diese letzte zu be-

mängeln ist nicht Zweck meiner Anzeige. Man
wird jedoch dem erbarmungslosen Spötter und

strengen Richter nicht genug wiederholen können,

dafs Irren menschlich ist und dafs er selbst die-

sem menschlichen Irren unterliegt. Woher weifs

Gr. z. B., dafs Dante eine Erklärung des Titels

seiner »Commedia« gegeben (S. 199), verwechselt

er den Dichter nicht mit seinen ersten Auslegern?

Die intime Berührung mit der Natur, die Shake-

speare in so hohem Mafse besafs, die »univer-
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seile Sympathie« hätten in der Tat Lope de

Vega gefehlt (S. 311)? Sein »Arte nuevo« sollte

bereits im Jahre 1603 dem Drucke übergeben

worden sein (S. 110)? Ober die jämmerliche

Oberflächlichkeit der Cervantesbiographen, welche

über gewisse Epochen des Lebens des grofsen

Meisters, seinen Aufenthalt in Sevilla und seine

Einsperrung zumal, grundsätzlich hinweggleiten

(S. 5 5), wird laut geklagt; sämtliche Arbeiten

des trefflichen Rodriguez Marin, darunter auch

die Forschungen über Cervantes in Sevilla, wer-

den jedoch von Gr. vollständig ignoriert. Auch

Gr. hat seine Lieblinge unter den spanischen

Dichtern; ist aber das dem »wunderbaren Stil«,

den »poetischen Bildern« Göngoras (S. 162)

gespendete überschwängliche Lob irgendwie ge-

rechtfertigt? Und was soll der aus der wunder-

wirkenden Kritik eines Taine, welche »die Seele

der Menschenrassen durch das Kunstwerk, die

tätigen Grundsätze aller Zivilisationen« erklärt,

offenbar hervorgegangene Satz (S. 163): »Das
Genie der spanischen Sprache ist vorwiegend

(essentiellement) pleonastisch : im Grunde be-

deuten? Vorwiegend epigrammatisch und wort-

karg könnte ein anderer mit ebenso gutem
Rechte behaupten, wollte er an die Sprichwörter-

literatur, an die »picaresken Novellen«, an die

originellsten Werke Quevedos und Gracians, an

die älteren von Juan Ruiz, Lopez de Ayala,

Fernan Perez de Guzman usw. erinnern.

Die somit zur Nebensache gewordene eigent-

liche Untersuchung des literarischen Rätsels mufste

mit der Wegräumung aller bisher aufgestellten

nnsinnigen Hypothesen der »Cervantophilen« den

Anfang nehmen. Es wird tapfer demoliert und

dann ein tapferes Wiederaufbauen versucht. Das
erstere gelingt natürlich Gr. besser als das zweite.

Alle für die Autorschaft des verfälschten »Don
Quijote« vorgeschlagenen Kandidaten: der Domini-

kaner Aliaga, Blanco de Paz, Bartolome Leo-
nardo de Argensola, Lope de Vega, Tirso de

Molina, Alfonso Lamberto werden mit übezeugen-

den Gründen zur Seite geschoben; an ihre Stelle

tritt nun der Valencianer Juan Marti, welcher um
das Jahr 1602, unter dem Pseudonym Mateo
Lujan de Sayavedra, einen Raub an Mateo Ale-

man verübt und die Welt mit einem zweiten

Teil des »Guzman de Alfarache« überrascht hatte.

Es versteht sich, dafs Gr. diese neue, von keinem
Forscher noch geahnte Kandidatur mit allen mög-
lichen Beweisgründen zu unterstützen sucht; ob
nicht aber mächtige Zweifel über die »quasi cer-

titude« des glücklichen Fundes in seinem Innern

aufgestiegen sind und er die Verschwendung seines

Scharfsinnes im geführten Prozefs schliefslich nicht

bereute, will ich dahingestellt sein lassen.

Es handelte sich auf Grund eines eingehenden

Vergleiches der beiden verbrecherischen Fort-

setzungen die Identität ihrer Verfasser festzu-

stellen, und Gr. findet tatsächlich in den sprach-

lichen Eigentümlichkeiten, in der Verwendung
gleicher Ausdrücke, die aus der catalanischen

oder Valencianischen Mundart entnommen sein

sollen, in den Begebenheiten und in den Charak-

teren der wandernden Helden, in den persön-

lichen Zugeständnissen und Erinnerungen, in

den moralischen Betrachtungen, Sentenzen und

Sprüchen, in den Nachklängen an theologische

und juristische Lehren, in der Bevorzugung ge-

wisser Schriftsteller und gewisser Heiligen, merk-
würdige Übereinstimmungen, welche aber bei

näherer Untersuchung und eindringender, unpar-

teilicher Lektüre der beiden Fälschungen sich

wie die Luftschlösser des grofsen Ritters der

Mancha verflüchtigen. Stutzig könnte höchstens

die Wiederholung gleicher Wörter »proteccion'^

und »debraccion« in den Vorreden beider Texte
machen, wollte man sie nicht aus einer beab-

sichtigten Nachahmung der früher gedruckten

Vorlage erklären. Jedenfalls sind sämtliche vom
spähenden Auge Gr.s erblickten Catalanismen

gute oder schlechte in der Sprache Castiliens des

XVI. Jahrh.s bereits verbürgte, mehr oder weniger

geläufige Ausdrücke, und keine von den erwähn-

ten übereinstimmenden Angewohnheiten und Eigen-

heiten in der Syntax und im Wortschatze sind

(wie A. Morel -Fatio unlängst in einem meister-

haften Aufsatze des »Bullet, hisp.« (V, 359 ff.),

welcher jede weitere Untersuchung meinerseits

überflüssig macht, gezeigt hat) solcher Natur, dafs

sie auf eine einzige Verfasserschaft der inkriminier-

ten Texte schliefsen liefsen.

Das mühsam aufgerichtete Gebäude drohte

bereits zu stürzen, als es durch die von Serrano

Morales in der »Rev. de Arch., Bibl. y Mus.«

(1904, Juli, S. 12—17) veröffentlichten Doku-
mente den letzten entscheidenden Stofs erhielt.

Juan Marti war im Dezember 1604, zehn Jahre

also vor dem Erscheinen des »Don Quijote« des

Pseudo-Avellaneda, nicht mehr unter den Leben-

den, und Gr. wird wohl seinem Valencianer Helden,

nach diesen vorgenommenen posthumen Irrfahrten,

Ruhe und ewigen Frieden gönnen müssen.

Wo aber der Boden nicht schwankend, wo
die Hypothesen nicht locken, ist Gr. Meister,

und keine der in den letzten Jahren erschiene-

nen Analysen des echten »Don Quijote« ist wohl

so eindringend, so packend und geistvoll, so frei

von Vorurteilen als die, welche das angezeigte

seltsame Buch bringt ^). Als Anhang sind hier

einige Aufsätze wiederabgedruckt, denen der

Verf. selbst einen weit geringeren Wert als

') Das Urteil über das Machwerk des Pseado-

Avellaneda scheint mir weniger gelungen. Eine Note

auf S. 93 erinnert an die Bearbeitung der Sage der

»Felices amantes« (die Jungfrau vertritt in Abwesenheit

einer verliebten Nonne ihre Stelle im Kloster), welche

bis 1200 zurückzu%-erfolgen ist und auch Tirso und

Calderon beschäftigte; man hätte einen Hinweis auf

Gottfried Kellers »Sieben Legenden« ('Die Jungfrau und

die Nonne«) erwartet.
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seiner Rätsellösung beimifst: eine Verurteilung

des halb improvisierten spanischen Theaters und

der dramatischen Dichtung überhaupt (sie hat

mich z. T. an das Buch Max Foths »Das Drama
in seinem Gegensatze zur Dichtung.« Ein ver-

kanntes Problem der Ästhetik, Leipzig 1902, er-

innert), eine Würdigung des »Hernani« Victor

Hugos in der Form eines geistreichen Dialogs

nach Taineschem Muster, eine Plauderei über

das Wort »descalabrar«, eine Analyse der im

lapidarischen Stile verfafsten, erschütternden No-

velle »Carmen« des auch von Goethe hochge-

schätzten Prosper Merimee.

Innsbruck. Arturo Farinelli.

Hans Ley [Dr.], Die literarische Tätigkeit der
Lady Craven, der letzten Markgräfin von
Ansbach-Bayreuth. [Erlanger Beiträge zur engli-

schen Philologie und vergleichenden Literaturgeschichte,

hgb. von Hermann Varnhagen. XVI. Heft.] Erlangen,

Fr. Junge, 1904. VIII u. 91 S. 8° mit 1 Bildnisse der

Lady, 1 Musikstück und 1 Faksimile eines Briefes.

M. 2,60.

Der Verf. schickt der Würdigung von Lady Cravens

literarischer Tätigkeit eine biographische Skizze voran.

Dann behandelt er zuerst die Dramen in englischer,

darauf die in französischer Sprache, wobei er auch die

äufseren Umstände ihrer Entstehung und Aufführung

berührt, eine Inhaltsangabe und eine Kritik bietet, auch

eine Reihe Zitate einfügt. Die beiden nächsten Ab-

schnitte gehen auf die übrigen Schriften in Prosa und
die kleineren Gedichte und Lieder ein. Der Verf. be-

wundert die Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit der Schrift-

stellerin. Ihre Dramen, hauptsächlich Lustspiele, in denen

ausgelassene Fröhlichkeit, Schlauheit, List, Intriguen den

Grundton abgeben, seien allerdings nicht sehr tiefgehend,

aber unterhaltend und meist auch dramatisch wirksam;

ihre Sprache sei bilderreich, ihr Stil glatt und natürlich.

Doch liege der Schwerpunkt ihrer literarischen Tätigkeit

in ihren Reisebriefen und Memoiren, die einen dauern-

den Wert haben.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In Lütt ich ist an dem Hause Rue des Anges 25,

das S a i n t e - B e u v e als Professor der dortigen Universi-

tät 1848— 49 bewohnte, jetzt eine Erinnerungstafel an-

gebracht worden.

Neu erschienene Werlie.

Ariostos Satiren. Übs. von O. Gildemeister. Hgb.

von P. Heyse. Berlin, B. Behr. M. 6.

Zeitscliriften.

Modern Langiiage Notes. December. G. H.Gerould,
Moll of the Prima Pastorum. — G. Ph. Krapp, Anglo-

Saxon chronicle 879 ; Scurheard, Beowulf 1033, Andreas

1133; Chaucer's Troilus and Criseyde, 813—814. — R.

Holbrook, Exorcism with a stole. — P. M. Bück jr.,

New facts concerning the life of Edmund Spenser. —
Ph. Barry, The bailad of the demon lover. — D. Klein,
English loan-words in Yiddish. — J. L. Lowes, »The
tempest« at his hoom-cominge.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Der römische Limes in Österreich. Heft IV.

[Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.] Wien,

Alfred Holder, 1903. 134 Sp. 4" mit 3 Taf. und 66

Fig. im Text.

In der sachlichen und präzisen Weise, die

wir schon in früheren Besprechungen an ihm

rühmen konnten, stellt Oberst Max v. Groller,

der Grabungsleiter der österreichischen Ivimes-

Kommission, die Ergebnisse der Kampagne 1901

dar. Auch diesmal bildete das oberpannonische

Hauptquartier Carnuntum (Deutsch -Altenburg in

Nieder-Österreich) mit seiner näheren Umgebung
das Zentrum der Grabungen. Erforscht wurden

der Verlauf der Strafse Carnuntum -Vindobona

(Wien) mit der Ansiedlung Aequinoctium

(F'ischamend) und nennenswerten Limesbauten,

dann im Lager von Carnuntum eine Reihe von

Lagergassen mit den dazwischenliegenden Häuser-

inseln, wobei neuerdings Waffenfunde zutage

traten, endlich zwei Gebäude der Zivilstadt von

Carnuntum (im Tiergarten von Petronell). Im
Anschlüsse an v. Gr.s mustergültige Bericht-

erstattung besprechen R. Münsterberg ein im

Lager ergrabenes ovales Bronzerelief mit der

Darstellung des Ganymedes- Raubes, welches

etwa einen Prunkschild geschmückt haben mag,

und E. Bormann neugefundene Grab- und Weih-

inschriften aus Carnuntum.

Wien. Anton v. Premerstein.

G. Maspero [Direktor des Musee des antiquites egyp-

tiennes et service des fouilles in Kairo], Histoire
ancienne des peuples de l'Orient. 6^ edition.

Paris, Hachette et Cie, 1904. 912 S. kl. 8" mit 175

Abbild.

Die neue Auflage des bekannten Handbuches unter-

scheidet sich in der Anlage nicht von den früheren,

weist aber im einzelnen eine ganze Reihe beträchtlicher

Verbesserungen auf. Der Text ist zum Teil umgearbeitet

worden; ferner ist dem Buch ein Bilderschmuck beige-

geben worden, der die wichtigsten Denkmäler zur An-

schauung bringt. Dagegen ist die Bibliographie fast

unverändert gebheben.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Das historische Seminar an der Univ. Tübin-
gen, das Abteilungen für alte, mittlere und neuere Ge-

schichte und ein Proseminar hat, wird im nächsten Se-

mester durch eine fünfte Abteilung, für geschichtliche
Hilfswissensch., erweitert werden. Ihre Leitung

wird der Privatdoz. Dr. Wilhelm Ohr übernehmen.

Zeitschriften.

Archiv für Kulturgeschichte. 3, 1. R. M. Meyer,
Struwwelpeter. — G. Bauch, Flavius Wilhelmus Rai-

mundus Mithridates. Der erste fahrende Kölner Hebraist

und Humanist. — 0. Giemen, Urteile übers Tanzen
aus der Reformationszeit. — K. Haas, Hofnarren am
pommerschen Herzogshofe. — E. Fink, Abenteuer eines

Alchemisten aus dem 17. Jahrhundert. — H. Crohns,
Zur Geschichte der Liebe als »Krankheit«.

Revue numismatiqne. 4. S. 8, 4. J. Maurice,
L'iconographie par les medailles des empereurs romains

de la fin du 111^ et IV^ siecles. — P. Bordeaux, Les

ateliers monetaires de Toulouse et de Pamiers pendant

la Ligue. Ateher de Toulouse (suite). — O-^ de Castel-

lane, Le gros tournois de Charles d'Anjou et le gros

tournois du roi de France au chätel fleurdelise.
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Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Paul Ueding [Dr. phil.], Ludwig der Bayer
und die niederrheinischen Städte. [Mün-
stersche Beiträge zur Geschichtsforschung,
hgb. von Aloys Meister. N. F. III.] Paderborn,

Ferdinand Schöningh, 1904. VI u. 55 S. 8». M. 1,40.

Der Verf. bespricht im ersten, weit über

die Häh'te des Raumes der Abhandlung einneh-

menden Teile das Verhältnis der Stadt Köln, im

zweiten viel kürzeren das der Stadt Dortmund
und im dritten das der kleineren (niederrheini-

schen) Städte zu Kaiser Ludwig IV. in dessen

Kampfe mit dem Gegenkönige und mit dem
Papsttume. Er bringt dann noch eine 3'/ä Seiten

füllende Beilage: Die Stadt Aachen und das Inter-

dikt unter Ludwig dem Bayern. Schon diese

Stoflfeinteilung ist auffällig. Wird doch niemand

Dortmund, dem der Verf. den zweiten Teil sei-

ner Abhandlung widmet, eine niederrheinische
Stadt nennen. Mit viel gröfserem Rechte ge-

bührt diese Benennung dagegen der Stadt Aachen;

und das über diese Gesagte hat der Verf. in die

Beilage verwiesen.

Wichtig für die Geschichte Kaiser Ludwigs
ist das Verhältnis der Stadt Köln einerseits zum
Kaiser und andrerseits zum Papste. Aber gerade

in der Darstellung dieses Verhältnisses und hier

zudem in einem sehr wichtigen Punkte geht

m. E. der Verf. ganz und gar in die Irre. Aus
dem Inhalte des Kölner Synodalbeschlusses vom
2. Oktober 1338 folgert er nämlich, dafs in der

Stadt Köln, die »sich nunmehr wieder zu den
Anhängern Ludwigs zählte, das Interdikt nun-

mehr zur Durchführung gelangt und der Gottes-

dienst eingestellt war« (S. 26 ff.). In Wirklich-

keit aber besagt dieser Synodalbeschlufs nur

eine Veränderung der Statuten der Petersbrüder-

schaft in bezug auf Erwerbung der Mitglied-

schaft; den Bruderschaftmitgliedern war nämlich

auch während des Interdikts Empfang des Sterbe-

sakraments und kirchliches Begräbnis als Privileg

gewahrt. Das Interdikt aber war damals eine

fast alltäglich gehandhabte Waffe des höheren
und niederen Klerus geworden. Und gerade in

der Stadt Köln wurde es infolge eines erz-

bischöflichen Statuts so oft und so arg ange-

wandt, dafs Papst Johann XXII. selber auf Grund
der Klagen des Kölner Rates den Erzbischof

Heinrich zur Milderung dieses Statuts ermahnte.^)

Jener Synodalbeschlufs wahrt den Mitgliedern

der Petersbruderschaft eben nur für den Fall

eines Interdiktes das Privileg, sagt aber weder
direkt noch indirekt, dafs damals das päpstHche

Interdikt über die Stadt verhängt gewesen sei.

Der Verf. hat auch selber schon gemerkt, dafs

') Ennen, Quellen zur Gesch. der St. Köln, IV Nr.

117 u. 143.

diese seine Folgerung in einem bedenklichen

Widerspruche steht zu dem Wortlaut eines von

Benedikt XII. dem Erzbischof Walram am 17.

Juni 1339 erteilten Indults, worin der Papst die

Stadt Köln als devolam utique ecclesie Romane
filiam bezeichnet'). Der Verf. sucht die Be-

weiskraft dieser Bezeichnung abzuschwächen oder

ganz zu tilgen, indem er sagt: //Und wenn man
darin auch mehr eine gewinnende Phrase als

ein wohlüberlegtes Urteil sehen will, so würde
man doch an der Kurie den Ausdruck kaum
gebraucht haben, wenn man dort über die Kölner

Verhältnisse genau unterrichtet gewesen wäre . .

Denn auch Walram hatte, ganz anders wie ehe-

dem sein Vorgänger, durchaus kein Interesse

daran, die Kurie über die Vorgänge in seiner

Umgebung auf dem laufenden zu halten.« Der
Verf. bekundet in diesen Worten eine geradezu

naive Vorstellung von den Berichterstattern an

die Avignoner Kurie. Ebendamals (1339) waren
von den drei rheinischen Erzbischöfen in der

offiziellen und offen kundgegebenen Auffassung

der Kurie zwei, nämlich der Mainzer^) und der

Trierer^) der Exkommunikation verfallen, und

auch gegen den dritten, den Kölner Walram,
hegte man damals an der Kurie nachweislich*)

und auch aus guten Gründen starkes Mifstrauen.

Unter solchen Umständen anzunehmen, dafs die

Kurie eben nur auf Walrams Berichte sich be-

schränkt habe, um über die Zustände in der

Stadt und Diözese Köln sich »auf dem laufenden

zu halten < — das ist wirklich sehr naiv. Da
hatte die Kurie denn doch viel willigere und

dienstfertige Berichterstatter innerhalb der Köl-

ner Diözese, wie z. B. den Propst vom Kölner

Margradenstift Heinrich von Jülich und den päpst-

lichen Ehrenkaplan und Propst vom Kölner Se-

verinstift Heidenreich von Essen, der nebenbei

auch päpstlicher Steuerempfänger war, beide

Pfründenjäger und Pfründenhäufer, die der Kurie

ihre Pfründen verdankten und von dieser neue

Pfründenspenden erhofften und erstrebten. Über-

dies, wie kann man in einem an den Erzbischof

gerichteten Schreiben das nicht ihm und auch

nicht der Kölner Kirche, sondern der Stadt

Köln gespendete Lob als einer »ergebenen

Tochter der Römischen Kirche« als »eine ge-

winnende Phrase« betrachten? Und wäre end-

lich, wie der Verf. behauptet, die Stadt Köln

im Jahre 1339 im Interdikte gewesen und die

nächstfolgenden Jahre darin verblieben, so müfste

sich doch in den Registerbänden Clemens' VI.

eine Spur von einer päpstlichen Aufhebung dieses

') Riezler, Vatikanische Urkk. zur Gesch. Ludwigs

des Baiern i\r. 2042.
-) Vatikanische Urkk. und Regesten zur Gesch. der

Rheinlande II, Nr. 2333. 2340, 2384.

') A. a. 0. II, Nr. 2282; Riezler a. a. O. Nr. 2095. 2134.

*) Vgl. V'atikanische Urkk. und Regesten zur Gesch.

der Rheinlande II, Nr. 2318, 2319, 2321, 2337, 2338,

2353; 2292, 2293, 2302.
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Interdikts finden lassen, was mir wenigstens bei

deren Durchforschung nicht gelungen ist. Auch
der Schlufs des von Clemens VI. am 8. August

1346 an den Kölner Rat gerichteten Schreibens^)

läfst ziemlich deutlich durchblicken, dafs in der

voraufgehenden Zeit ein gutes Verhältnis zwischen

der Stadt und der päpstlichen Kurie bestanden

hatte. Und in dem an den Kölner Rat am 13.

September desselben Jahres gerichteten päpst-

lichen Schreiben^) wird geklagt, dafs der Rat

den Bürgern verboten habe, bei den Dominika-

nern in der Stadt zu beichten und Messe und

Predigten zu hören, sowie auch sich in deren

Kirche ein Begräbnis zu wählen, dafs ferner

auch schon vor 2 Jahren die Dominikaner in

der Stadt von den allgemeinen Prozessionen

durch Verordnung des Rates ausgeschlossen wor-

den seien — alles Tatsachen, die zu des Verf.s

Annahme eines über die Stadt verhängten Inter-

dikts im schneidenden Widerspruch stehen.

In der oben genannten Beilage (S. 54) be-

hauptet der Verf., es sei »wohl gewifs, dafs

schon unter Johann XXII. das Interdikt auf der

Stadt (Aachen) gelegen hat«. Hierfür beruft

er sich u. a. auf ein an diesen Papst gerichtetes

Schreiben des Kapitels der Aachener Marien-

kirche^), aus welchem er folgert, dafs die Pu-

blikation der päpstlichen Prozesse wider Ludwig
den Bayern in der Marienkirche trotz dem
»Widerstand der Bürger« und der »Mifsbilligung

des Volkes« geschehen sei. Hätte er nicht

die Antwort des Papstes auf dieses Schrei-

ben^) übersehen, so würde er erkannt haben,

dafs die vom Kapitel wegen der Publikation be-

fürchteten Gefahren, Nachstellungen und Feind-

schaften von einer ganz anderen Seite drohten,

als von Seiten der Aachener Bürger. Später frei-

lich ist über die ganze Stadt das Interdikt ver-

hängt gewesen, wie aus dem päpstlichen Schrei-

ben an den Trierer Erzbischof Baldewin vom
30. April 1346^) deutlich hervorgeht,

Rom. H. V. Sauerland.

L. Mirot [Archivar an den Archives nationales zu Paris],

Les etats generaux et provinciaux et l'abo-
lition des aides au debut du regne de
Charles VI (1380—81). [Revue des questions histo-

riques. Vol. 74.] Paris, 1903. S. 398— 455. 8".

Der Aufsatz behandelt die Ordonanz, die Karl V. von
Frankreich an seinem Todestage unterzeichnete, und
durch die die langjährige Finanzpolitik abgeändert, eine

Reihe der einträglichsten Steuern abgeschafft wurde. Die

Nichtausführung der Ordonanz unter Karl VI. führte zu
grofsen Unruhen. Die General- und Provinzialstaaten

setzten bei dem Könige schliefslich die Ausführung, ja

sogar eine Ausdehnung der Ordonanz durch. Jedoch

') Vatikanische Urkk. u. Regesten zur Gesch. der

Rheinlande III, 595.

*) A. a. O. III, 606.

') A. a. O. II, 689.

*) A. a. 0. II, 693.

') Werunsky, Excerpta ex registris Clementis VI et

Innocentii VI Nr. 102.

war der Erfolg nur von kurzer Dauer; die Regierung
konnte bald an die Wiedereinführung des alten Steuer-

systems gehen.

Notizen und Mitteilungen.

?(otizen.

In der Nähe von Pfeddersheim östlich von Worms
ist ein fränkisch-merovingischer Friedhof aus
dem 5.— 8. Jahrb. blofsgelegt worden. Mehr als 20 Gräber,

die mit den verschiedensten Totenbeigaben ausgestattet

waren, sind aufgedeckt worden. Die Funde sind zum
grofsen Teil in das Paulus -Museum nach Worms ge-

kommen.
Neu erschienene Werke.

D. Ghetti, Storia politico-nazionale d'Italia dalla fine

dell'impero occidentale fino ai nostri giorni. Vol. I. L. 5,

Zeitschriften.

Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols

und Vorarlbergs. 2, 1. M. Straganz, Die Edlen von
Reubach -St. Valentin -Greifenheim. Regesten zur tiroli-

schen Geschichte. — V. Kleiner, Die Edlen von
Schwarzach zu Schwarzach; Zur Geschichte der Feld-

kircher Metzgerzunft. — F. Hirn, Der Aufenthalt Dr.

Schneiders in Vorarlberg im Jahre 1811. — A. Pern-
thaler, Kloster Sähen zur Kriegszeit 1796-1814. —
K. Kl aar, Zur Lebensgeschichte des Brixner Malers
Andre Haller; Ein vom Teufel besessener Knabe in

Frastanz 1652. — L. Schönach, Ein Bericht über die

Ermordung des Königs Heinrich IV. von Frankreich am
14. Mai 1610; Beitrag zur Geschichte der Meistersinger

in Schwaz.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. 26. Bd.

E. Teichmann, .'dachen in Philipp Mouskets Reim-
chronik. VI. Der Aachener Probst Otto von Everstein.
— H. F. Mac CO, Schlofs Kalkofen und seine Besitzer.

— A. Fritz, Theater und Musik in Aachen seit dem
Beginn der preufsischen Herrschaft. II. — A. Schoop,
Beiträge zur Schul- und Kirchengeschichte Dürens. —
F. Gramer, Die Namen Jülich und Gressenich. — J.

Buchkremer, Über das Verhältnis der drei das Innere

des Aachener Münsters darstellenden alten Gemälde zu-

einander. — E. Pauls, Zur Geschichte der Vogtei Jü-

lichs und der Obervogtei Brabants in Aachen.

Historisk Tidskrift. 7. R. 5,4. J. Hertz sprung.
De danske klosters styrelse og ekonomiske forhold samt
klosterbygningerne i tiden 1202— 1319. — K. Erslev,
Rigets »bedste Maend«, Danehof og Rigsraadet. — L.

Bobe, Een tysk Satire over danske Stats- og Hofmaend
1784. — J. A. Fridericia, Et mislykket Forsog pa en

ny Opfattelse af Statsforandringen 1660.

Neuere Geschichte.

Referate.

Andre Rabel, Le marechal Bessieres, duc
d'Istrie. Paris, Calmann-Levy, [1903]. 359 S. 8»

mit einem Lichtdruckporträt und 10 Karten. Fr. 7,50.

Wir haben in dieser mit warmer Anteilnahme

des Verf.s geschriebenen Biographie keinen der

sich häufenden streng wissenschaftlichen Beiträge

zur Geschichte der Napoleonischen Kriege vor

uns. Schon daraus ergibt sich das, dafs Rabel

fast nirgends seine Quellen zitiert, ja nicht ein-

mal die Herkunft der Aktenstücke mitteilt, die

er in extenso druckt. Auch Irrtümer im ein-

zelnen fehlen nicht. Aber das Buch ist inter-

essant genug zu lesen. Der Herzog von Istrien

ist eine der sympathischsten Erscheinungen aus
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der Umgebung Napoleons. Aus guter bürger-

licher Familie stammend (geb. 1768), trat er in

die Leibgarde Ludwigs XVL ein. Er zeichnete

sich dadurch aus, dafs er am IG. August 1792

treu seine Pflicht tat, infolgedessen dann sein

Leben eine Zeitlang bedroht war. Später kam er

in der Kavallerie empor, zeichnete sich vor allem

in Bonapartes italienischem F'eldzuge 17 96 vor

den Augen des Feldberrn aus und blieb seitdem

meistens in dessen nächster Umgebung, als

Führer seiner Garde oder der Garde-Kavallerie.

Er war eine schöne, vornehme und ritterliche

Erscheinung. Gerne hielt er am Alten fest.

Auch in Äufserlichkeiten: neben Lannes war er

der einzige Offizier Napoleons, der das lange

gepuderte Haar und den Zopf beibehielt. Aber

auch in wesentlicheren Dingen wich er von

seinen Kollegen ab: er liefs sich von einem

eidverweigernden Priester trauen. Aus allen

diesen Gründen verwandte ihn der Kaiser gern,

wo es galt, legitimer Gröfse zu imponieren. So

wurde er in Vertretung von Jerome mit dessen

künftiger Gemahlin Katharina von Württemberg

getraut, wobei freilich der tapfere Gaskogner in

der scherzhaften Ausnützung der Situation etwas

zu weit ging. Bessieres war ferner im Gegen-

satz zu so manchem seiner Kameraden uneigen-

nützig, unbestechlich und barmherzig. Nach

seinem Tode wurden — man wird ermessen,

was das heifst — in einer Reihe von Dörfern

Spaniens, wo er zweimal das Kommando inne-

hatte, Messen für ihn gelesen. Er war ein

schneidiger und tüchtiger Reiterführer, der

manche rechtzeitige und glänzende Attacke ge-

ritten hat, so z. B. bei Aspern. Aber als Ober-

feldherr hat er meistens versagt — es geht das

trotz der apologetischen Tendenz doch auch

aus dem vorliegenden Buche hervor —
, wenn

er auch gelegentlich als solcher einen schönen

Erfolg erzielte, wie den bei Medina del Rio

Seco (14 Juli 1808). Er starb den Heldentod

bei Lützen (I.Mai 1813). Napoleon sagte von

ihm: »er lebte wie Bayard und starb wie Tu-

renne«.

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

Martin Spahn [ord. Prof. f. Gesch. an der Univ.

Strafsburg], Leo XHI. München, Kirchheim, 1905.

1 BI. u. 248 S. 8° mit 1 Bildnis. M. 4.

Die bedeutende, auch in ihrer Ausstattung

vornehme Schrift über den verstorbenen Papst

will, wie S. 222 nicht unnötig bemerkt wird,

»nur sein Werden und Wollen begleiten, nicht

sein Wirken abgrenzen«. So kommt es, dafs

auf den »Papst« nur ein Fünftel des Buches ent-

fällt, um so eingehender aber die Entwicklung

der Persönlichkeit und ihrer Stellung zu den

Problemen des Jahrhunderts dargelegt wird. —
Im Elternhause wirkten auf das Kind die schlichte

und praktische Willensfestigkeit des Vaters und

das fromme, begeisterungsfähige, seelisch reichte

Wesen der Mutter ein. Die ersten Schuljahre

bei den Jesuiten in Viterbo nährten den frommen
Sinn des Knaben, weckten aber auch den in

ihm schlummernden Ehrgeiz, der während seines

Aufenthaltes in Rom durch bedeutungsvolle kirch-

liche und kirchenpolitische Ereignisse schon auf

die Öffentlichkeit hingelenkt wurde. So wichtig

dieses Interesse und die mit ihm sich berühren-

den Beobachtungen und Studien für die Weckung
des angeborenen Herrschertalentes waren, so

wirkten sie doch abkühlend auf das religiöse

Innenleben, bis der Empfang der Priesterweihe

die F'römmigkeit von neuem und auf die Dauer
anfachte. »Das religiöse Leben erwies sich nicht

als Strohfeuer. Nur seine Hitze verlor sich, das

Herz blieb warm und fromm, und Pecci konnte

nach und nach der Bischof und Papst werden,

den des Lebens Not und des Lebens Gröfse aufs

innigste mit Gott verband« (S. 61). Die Tätig-

keit in den Delegaturen zu Benevent und Perugia

bewies die Arbeitskraft und das offene Auge des

jungen Prälaten besonders für wirtschaftliche Be-

dürfnisse; aber erst als Nuntius in Brüssel lernte

er den lebendigen Pulsschlag der modernen Kultur

und hier wie am Rhein die Energie und Selb-

ständigkeit eines zum vollen Bewufstsein er-

wachten katholischen Volkslebens kennen. »Er

wurde hier in Belgien zum Staatsmann. Aber
die Ereignisse mufsten ihn dazu erst erziehen,

und darüber ward für die belgische Politik die

Zeit unwiderbringlich verloren« (S. 92). Auf

die Forderung der belgischen Regierung berief

Gregor XVI. ihn ab und übergab ihm die Leitung

des Erzbistums Perugia. Hier erwartete ihn die

schwierige Aufgabe, in poHtisch unterwühlter und

religiös vielfach vernachlässigter Bevölkerung den

religiösen Sinn zu erneuern, die kirchlichen In-

stitutionen sozial fruchtbarer zu gestalten und die

Beziehungen einer immer moderner werdenden

Gesellschaft zum Kirchenstaate aufrecht zu halten.

Ebenso gröfse Klugheit war erforderlich, um
nach Aufhebung der päpstlichen Herrschaft die

Einwirkungen eines »nackten, brutalen Kultur-

kampfes« möglichst unschädhch zu machen und

ein erträgliches Verhältnis zur neuen Regierung

zu gewinnen. Wie der Erzbischof in Hirtenbriefen,

Synoden und sonstiger unermüdlicher Wirksam-

keit sich diesen Aufgaben widmete, wie er sich

gleichzeitig durch Beschäftigung mit neuerer

Literatur zu jenem Verständnis der heutigen

Kultur durcharbeitete, wie es sich in dem Hirten-

briefe von 187 7, der schönsten schriftstellerischen

Leistung Peccis, offenbart, wird in sorgfältiger

Ausnutzung der betreffenden Veröffentlichungen,

zum Teil mit gut gewählten Proben ihres Stils,

gezeigt. Gerade in dem Augenblicke, wo Kar-

dinal Pecci das stolze Frohgefühl empfand, seine

Zeit in ihren wichtigsten Strömungen zu ver-

stehen, führte ihn die Vorsehung auf den Stuhl
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Petri; »ein Vierteljahrhundert lang waltete er mit

erhabener Ruhe und Sicherheit seines Amtes, um
seine grofsen, reifen Absichten zu vollstrecken«

(S. 203). Spahn schildert nur die Grundzüge
der päpstlichen Wirksamkeit Leos XIII. Er
weist vor allem auf die wenigstens bis 1894 fort-

schreitende Anpassung seiner politischen Ideen

an den Begriff des heutigen Staates hin und

führt die scheinbaren Inkonsequenzen seiner prak-

tischen Politik auf die besonderen Bedürfnisse

der romanischen Völker, auf die »ungemein wirre

Verwicklung« kirchlicher und staatlicher Verhält-

nisse in denselben zurück. Bei der umfassenden

Tätigkeit Leos nach aufsen ist auch sein Denken
noch feiner und reicher, seine Frömmigkeit noch

lebendiger geworden. »Verstehensfrisch und

tatenwillig blieb dieser begnadete Mensch, bis

ihn, den schon nahezu ein Jahrhundert alten, die

ewige Wahrheit und Tatkraft für immer in ihren

Schofs aufnahm« (S. 203 u. 246).

Sp.s Biographie durchweht, wie schon die

wenigen Zitate zeigen, eine ehrliche Begeisterung

für seinen Helden, die augenscheinlich nicht blofs

herangetragen, sondern durch Vertiefung in die

Einzelheiten der Entwicklung einer bedeutenden

Persönlichkeit und eines grofsen Lebens erwachsen

ist. Genauere Hinweise auf die Quellen fehlen

in der auf Grofszügigkeit absehenden Darstellung,

weshalb Nachprüfung und Krittk im einzelnen er-

schwert ist. Dafs der Verf. nicht überall lobt,

sondern gewisse Phasen im Leben des Papstes

und der kirchlichen Entwicklung des 19. Jahr-

hunderts freier beurteilt, als manche es nach dem
Stil der meisten Papst- und Herrscherbiographien

erwarten mögen, wird für denkende Leser den

Eindruck der wahrlich reich gezollten Anerkennung

nur verstärken; die leichten Schatten heben die

Farben dos Bildes. Dabei mag man natürlich

im einzelnen abweichender Meinung sein. Ob
der nüchtern -weltliche Ton in den Briefen des

Zwanzigjährigen einen so sicheren Schlufs ge-

stattet auf erkaltete Religiosität (S. 37)? Dann
werden viele, die sich der Sprödigkeit und

Schweigsamkeit ihrer religiösen Natur aus jenen

Jahren erinnern, nur mit Schrecken an ihren zu-

künftigen Biographen denken, wenn sie sich sonst

mit der Hoffnung auf einen solchen schmeicheln

dürfen. Die Urteile über Kardinal Geissei S. 121

und die Bemerkung S. 96, Geissei sei ein Mann
des Ausschlusses, wie Wiseman ein Mann des

.Anschlusses gewesen, scheinen mir einseitig, sti-

listisch zugespitzt. In der scholastischen Lehre

von der Kirche als societas perfecta liegt kein

Hindernis für die Anerkennung der Selbständig-

keit des Staates; nach den mafsgebenden Scho-

lastikern ist ja auch der Staat eine societas

perfecta (Thom. S. theol. II. IL q. 65. a. 2 ad 2).

Auch der Wohlfahrtszweck des Staates ist nicht

erst im germanischen Kulturstaate zum Ausdruck

gekommen, sondern in etwa bereits von der

scholastischen Theorie anerkannt (s. z. B. die

Stellen bei Cathrein, Moralphilosophie 11^, S. 518).

Das geschichtlich Bedingte der letzteren liegt in

der spezifisch kirchlichen Fassung mancher Einzel-

zwecke der Kultur und in gewissen Folgerungen,

die aus der verschiedenen Würde der Gesamt-
zwecke beider Gesellschaften gebogen wurden.

Die S. 244 erwähnte »Paulusstimmung« wird

auch bei dringendsten Kulturaufgaben stets zeit-

gemäfs bleiben. Wo von der Pflege des geistigen

Lebens durch Leo XIII. die Rede ist (S. 242),

vermifst man — besonders nach den Bemerkungen
S. 178 — einen Hinweis auf seine wichtigen

Äufserungen und Mafsnahmen zugunsten der Ge-
schichtswissenschaft.

Ein besonderer Vorzug des Buches ist der

originell und glänzend gezeichnete kulturhistorische

Hintergrund, in den das Bild des Papstes ein-

getragen wird. Die lebendige, an französische

Prägnanz und Eleganz erinnernde Sprache fesselt

von Anfang bis zu Ende.

Münster i. W. J. Mausbach.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. neuere Gesch. an der Univ. Frei-

burg i. B. Dr. Adalbert Wahl ist der Titel eines aord.

Prof. verliehen worden.

Der Direktor des Staatsarchivs zu Mailand, Graf
Hippolyt Malaguzzi Valleri hat sich wegen eines

nervösen Leidens in der Nacht vom 1. zum 2. Februar
erschossen.

Neu erscliienene Werke.

J. Chavanon et G. Saint-Yves, Joachim Murat
(1767— 1845). Paris, Hachette & Cie. Fr. 3,50.

P. Imbart de La Tour, Les origines de la Reforme.

T. 1: La France moderne. Ebda. Fr. 7,50.

G. Küntzel, Thiers und Bismarck. Kardinal Bernis.

Bonn, Friedrich Cohen. M. 2,40.

Berichtigong.

In der Besprechung der Festgabe für Heigel
ist Sp. 291, Z. 10 V. u. statt »Lit. Centralbl.« zu lesen:

Hist. Vierteljahrsschr. 1904, S. 586.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Gazert [Arzt in Berlin], Die deutsche Süd-
polarexpedition, ihre Aufgaben, Arbeiten und

Erfolge. Vortrag in der allgemeinen Sitzung der

76. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte

zu Breslau am 19. September 1904 gehalten. Leipzig,

Johann Ambrosius Barth, 1904. 31 S. 8». M. 1.

Ein Abdruck des Vortrags, den der Arzt

der Expedition über das im Titel genannte Thema
auf der vorjährigen Versammlung Deutscher

Naturforscher und Ärzte zu Breslau gehalten hat.

lu wohltuender Sachlichkeit werden die der Aus-

fahrt gesteckten Ziele erörtert, dann die syste-

matischen Arbeiten gekennzeichnet, wie sie die

Mitglieder der Expedition ausführten während

der Überwinterung, teils auf dem festen Eis vor

dem Strand des neu entdeckten Kaiser Wilhelms IL-
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Landes, teils auf der am Gaufsberg errichteten

\ebenstation (der Gaufsberg mifst übrigens 366 m,

nicht 350, wie man auf vS. 18 liest); zum Schlufs

werden einige der wichtigsten Ergebnisse dieser Ar-

beiten erwähnt, die wir inzwischen freilich durch

das Erscheinen des umfassenden Werkes des Ex-

peditionsführers, Erich V. Drygalski, selbst aus-

führlicher kennen gelernt haben. Aus dem bak-

teriologisclien Forschungsgebeit des Verf.s sei

erwähnt, dafs auch der vom »Gaufs« erkundete

Polarraum sehr bakterienfrei befunden wurde.

Der Keimgehalt des Meerwassers war aufser-

ordentlich gering, öfter wurden in 30 ccm See-

uasser gar keine Keime gefunden. Von der

Luft heifst es geradezu: sie »war frei von

Keimen«. Selbst Sektionen von Pinguinen und

Sturmvögeln ergaben nur ausnahmsweise das

Vorhandensein von Bakterien.

Mockau b. Leipzig. A. Kirchhoff.

Heinrich Kerp [Lehrer am Gymn. zu Bonn], Landes-
kunde von Skandinavien (Schweden, Norwegen
und Dänemark). [Sammlung Göschen. 202.] Leipzig,

G. J. Göschen, 1904. 138 S. 8» mit 11 Abbild, u.

1 Karte. Geb. M. 0,80.

Das Buch beginnt mit einer geographischen und erd-

geschichtlichen Skizze der drei Länder. Darauf führt

der Verf. den Leser von Christiania nach Vadsö und
macht ihn mit der Fjordnatur der Westküste Norwegens
und mit der Entstehung des Oberflächenbildes und der

Fjorde bekannt. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich

mit dem Gebirgsrücken Norwegens und dem südlichen

Norwegen , mit dem Niederungsgebiet Schwedens , den
dänischen Inseln und Jütland. Den Schlufs des Bandes
bildet eine Übersicht über Pflanzenbau, Viehzucht, Fisch-

fang, Bergbau, Industrie, Handel und Verkehr, Besiede-

lung und Bevölkerung Skandinaviens.

Notizen und Mitteilungen.

Gegellschaften und Vereine.

Verein für Volkskunde.

Berlin, Januarsitzung.

Nachdem der Jahresbericht erstattet war, legte Dr.

Ed. Hahn einige ältere, primitive Spielsachen vor, ferner

einen ebenso einfachen wie zweckmäfsigen Lampenhalter,
der vornehmlich beim Spinnen im Gebrauche war, aus
Brügge stammende, etwa 20 cm lange und mit beiden

Enden in Schwefel getauchte Stücke von kräftigen Sten-

geln einer Umbelliferenart. die lange Zeit brennen. Ein

russischer irdener Topf mit zwei Henkeln und zwei
Tüllen gab nach der Voss. Z. Anlafs zur Besprechung
des eigentümlichen russischen Waschverfahrens, das auch
in Ostpreufsen geübt wird. Es besteht darin, dafs man
einen grofsen Schluck Wasser in den Mund nimmt, ihn

in die Hände speit und sich dann das Gesicht damit
abreibt. Das Waschen in der Waschschüssel gilt als

unsauber. — Den Vortrag des Abends hielt Prof.

Heusler über Lied und Epos in den germanischen
Literaturen des Mittelalters. Das Lied ist die ältere und
allgemeinere Erzählform. Das grofse Epos hat sich nur
bei einigen Stämmen, als späteres Entwicklungsprodukt,
eingefunden. Die Frage, wie man vom Liede zum Epos
gelangt ist, hat man nach Lachmanns Vorgang dahin
beantwortet, dafs man mehrere Lieder aneinander gereiht

habe. Jedes Lied hätte nur einen Abschnitt der Sage
dargestellt; durch ihre Verbindung entstand das Gesamt-
gcmälde des Epos, aber die älteren und jüngeren er-

zählenden Lieder stimmen dazu nicht. Sie pflegen eine

ganze Sage zu bebandeln, und ihr wesentlicher Unter-

sehicd vom Epos liegt in der Art und Weise des Er-

zählens. Hier die liedhafte Knappheit — dort die epi

sehe Breite. Das Epos verhält sich zum Liede nicht

wie die Baumreihe zum einzelnen Baum, sondern wie

der ausgewachsene Baum zum jung heranwachsenden.
Manch kurzes Eddalicd könnte durch blofse Anschwellung
des Stiles zum stattlichen Epos werden.

PersonalcliroDlk.

Der ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Graz Dr.

Eduard Richter ist, im 58. J., gestorben. Auch die DLZ.
betrauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

.\ea enchlenene Werke.

H. Hackmann, An den Grenzen von China und
Tibet. Halle, Gebauer-Schwetschke, 1904. M. 8.

M. Eckert, Grundrifs der Handelsgeographie. 2 Bde.

Leipzig, Göschen. M. 3,80 u. 8.

Zeltschrirtea.

Globus. 87, 4. H. ten Kate, Die blauen Geburts-

flecke. — H. Niehus, Das Ram - Festspiel Nordindiens.
— H. Fehlinger, Die Neger der Vereinigten Staaten.

The Scottish Geographical Magazine. January. W.
G.Smith, Botanical survey of Scotland. III. IV. Forfar

and Fife. — J. H. Harvey Pirie and R. N. Rud-
mose Brown, The Scottish National .\ntarctic Epedi-

tion. Second antarctic voyage of the ^Scotia«. — Letters

from Morocco.

La Geographie. 15 Decembre. **', Le chemin de

fer de Madagascar. — O. Nordens kjöld, Resultats

scientifiques de l'expedition antarctique suedoise. — .M.

de .Mathuisieulx, Troisieme mission en Tripolitaine.

— G. Isachsen, Decouvertes de ruines nordiques dans

l'archipel polaire americain. — Ch. Rabot, Les marais

du BasPoitou, d'apres M. Etienne Clouzot.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Wolfgang Spitta, Der landwirtschaftliche

Grundkredit in Württemberg mit besonderer

Berücksichtigung des Württembergischen Kreditvereins

in Stuttgart. Tübinger Inaug.-Dissert. Tübingen,

H. Laupp, 1904. VII u. 103 S. 8». M. 2,50.

Eine tüchtige Tübinger Inaugural-Dissertation,

die wertvolles neues Material in guter Bearbeitung

bringt. Es fehlt uns auf dem Gebiet des Grund-

kredits überhaupt, insbesondere auch auf dem
des landwirtschaftlichen Grundkredits an guten

monographischen Darstellungen: eine jede solche

Monographie ist daher freudig zu begrüfsen.

Nach einer Darstellung der Erfordernisse einer

rationellen Kreditorganisation erörtert der Verf.

im ersten Teil die allgemeinen Besitz- und wirt-

schaftlichen Verhältnisse der landwirtschaftlichen

Bevölkerung in Württemberg. Die kleineren und

mittleren Güter wiegen in Württemberg vor,

innerhalb der einzelnen Kreise des Landes aber

besteht wiederum eine grofse Verschiedenheit.

Die Besitzverhältnisse sind nicht ungünstig. Die

Form des eigenen Besitzes bildet die Regel, der

reine Pachtbesitz verschwindet fast ganz, und

auch selbst in Kombination mit anderen Formen

steht er hinter dem eigenen Besitz zurück. In

allen diesen Beziehungen hat Württemberg am

meisten Ähnlichkeit mit Baden, eine gewisse
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Verwandtschaft zeigen Hessen und teilweise

Elsafs-Lothringen. Die Lage der Landwirtschaft

bezüglich des Schuldenstandes ist hart, aber doch
nicht allzu beängstigend. »Einem Pessimismus,

der diesen Beruf als hoffnungslos hinstellen will,

kann mit Recht nicht Raum gegeben werden.«

Im zweiten Teil seiner Arbeit behandelt der

Verf. die einzelnen Kreditinstitute in Württemberg,
sofern sie für den landwirtschaftlichen Grund-

kredit in Betracht kommen: die Sparkassen und

den Württembergischen Kreditverein. Eine

durchaus methodisch durchgeführte Untersuchung

für das Jahr 1902 ergibt, dafs von den seitens

der Württembergischen Sparkasse gewährten

Hypothekendarlehen nur 8,89 Vo auf ländliche

Hypotheken entfallen. Von gröfserer Bedeutung

für den landwirtschaftlichen Grundkredit sind die

Oberamtssparkassen, die 58 Vo in ländlichen

Hypotheken angelegt haben.

Den wertvollsten und relativ umfangreichsten

Teil der Monographie bildet die Darstellung der

Entwicklungsgeschichte des Württembergischen

Kreditvereins und der Grundsätze, nach denen

dieser Kreditverein organisiert ist und verwaltet

wird. Die zahlenmäfsige Darstellung ist durch-

weg aus den Akten und Büchern des Vereins

entnommen, und die statistische Entwicklungs-

geschichte des Vereins ist damit ziemlich ab-

schliefsend festgelegt. Damit ist ein sehr will-

kommener Beitrag in Rücksicht auf die in Deutsch-

land, aufserhalb Preufsens, bestehenden land-

schaftsähnlichen Institute gegeben.

In »abschliefsenden Bemerkungen« behandelt

der Verf. aphoristisch die Frage nach der Er-

richtung eines staatlichen Hypothekarkredit-Insti-

tuts, die Art, wie eine intensivere Ausdehnung und

somit gesteigerte Anteilnahme der landwirtschaft-

lichen Bevölkerung an dem Württembergischen

Kreditverein veranlafst werden könnte, und er be-

rührt auch die Frage der Entschuldung des

ländlichen Grundbesitzes unter Anwendung der

Lebensversicherung.

In dem Literaturverzeichnis fehlt mein Buch

über Bankwesen und BankpoHtik in den süd-

deutschen Staaten, mit bankstatistischen Beilagen,

1819—1875 (Jena, Gustav Fischer, 1880). Die

dort über den Württembergischen Kreditverein

bis 187 5 gegebene Darstellung ist aber durch

die Arbeit des Verf.s nunmehr selbstverständHch

überholt. Dagegen hätten meine Arbeiten über

die ländlichen Darlehen der Rheinischen Hypo-

thekenbank, 2. Aufl. (1892), über die Anlage der

Sparkassengelder in Hypotheken (1893), über

die Fortschritte des deutschen Sparkassenwesens

seit dem Jahre 1880 (1894) und wohl auch die

Reden in der preufsischen Agrarkonferenz vom
28, Mai bis 2. Juni 1894 (Protokoll der Konfe-

renz S. 28—31, 246—249, 332— 340, 363—
366) die Aufgabe des Verf.s vielleicht gefördert.

Auch würde ich für ähnliche Monographien

eine sehr intensive Verwertung des mathematisch-

technischen Materials empfehlen, zumal es sich

durchweg nur um Probleme der niederen Mathe-

matik handelt, die Berücksichtigung der im Laufe

der Jahre selbstverständlich wechselnden Amorti-

sationsdarlehens -Tabellen, ferner eine Prüfung

des Textes der von selten der einzelnen Institute

zur Ausgabe gelangenden Schuldverschreibungen

(Pfandbriefe) und der Tilgungsprinzipien für diese

Pfandbriefe, auch die Darstellung der Kurs-

bewegung der Pfandbriefe, sofern und soweit

solche an der Börse notiert sind oder auf anderem

Wege ermittelt werden können, und die Art der

Tilgung des Disagio, mag dasselbe nun von den

Schuldnern oder von dem Institut getragen

werden. Gerade hierüber sind in den älteren

Materialien des Württembergischen Kreditvereins

manche bemerkenswerte Mitteilungen enthalten.

Mannheim, Felix Hecht,

Albert Maria Weifs 0. Pr., Soziale Frage und
soziale Ordnung oder Handbuch der Gesellschafts-

lehre. 2 Teile. 4. Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1904.

XVI u. S. 1—582; XI u. S, 583—1219. 8".

Vor zwanzig Jahren ist dies Werk zum ersten Mal er-

schienen; damals gab es, wie der Verf. in der Einleitung

hervorhebt, für viele Kreise noch keine soziale Frage,

heute habe sie schon fünf Gestalten angenommen. Die
Verhältnisse lägen heute so, dafs »die Macht und der

entscheidende Einflufs in allen gesellschaftlichen Fragen
im Begriffe steht, an jene Klassen überzugehen, die sich

mit seltsamer Einseitigkeit das Volk zu nennen belieben«.

W. rühmt es als eine Tat Leos XIII., dem natürlich jeder

folge, »der es mit der Kirche hält«, dafs er der sozialisti-

schen Bewegung als erster entgegenkam und ihr den
Schofs der Kirche öffnete. In seinem Buche, das sich

aus 32 Vorträgen zusammensetzt, will der Verf. nicht

eingehende Vorschläge zur praktischen Lösung der

sozialen Frage im einzelnen und kleinen machen, son-

dern die allgemeinen sittlichen, religiösen, philosophischen

und rechtlichen Grundsätze erörtern, die das öffentliche

Leben beherrschen. Es gibt nach ihm, der das Welt-

reich der Römer ganz und gar auf die Religion gegrün-

det sein läfst, nur eine einzige echte Gesellschaftswissen-

schaft, »jene, die Geschichte und Herkommen achtet, die

alles zu Recht Bestehende . . . liebevoll zu erhalten und
zu verwerten sucht, die den Menschen, den freien, per-

sönlichen Menschen, den von Gott zum Dienste der Ge-

samtheit geschaffenen Menschen als Mittelpunkt aller

weltlichen und staatlichen Ordnung einsetzt, die alle

Gesetze der Sittlichkeit und der Religion ebenso achtet

wie die des Rechtes.« Der I. Band behandelt nach der

Einleitung in vier Abteilungen das öffentliche Leben
unter dem Einflufs der modernen Ideen — wobei im
4. Vortrag über den Sozialismus der Satz: Religion ist

Privatsache als die gröfste Heuchelei hingestellt wird —

,

das Recht, die Grundlagen der Gesellschaft und die Familie.

Die drei Abteilungen des zweiten Teils haben die bürger-

liche Gesellschaft, Staat- und Völkergesellschaft und das

Reich Gottes zum Gegenstand. Ein Anhang stellt 24

Thesen über die allgemeinen Begriffe der Gesellschafts-

lehre auf, ein Namen- und Sachregister bildet den Schlufs.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

P. Vinogradoff, The growth of the Manor. London,

Swan Sonnenschein & Co.

E. Jaffe, Das englische Bankwesen. [Schmoller-

Serings Staats- und sozialwissenschaftl. Forschungen.

23, 4.] Leipzig, Duncker & Humblot. M. 5,60.
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Frz. Uhlmann, Der deutsch-russische Holzhandel.

Tübinger Inaug.Dissert. Tübingen, Laupp. M. 3.

P. Rippert, Aligemeine und spezielle Tierzucht-

lehre. [Sammlung Göschen. 228.] Leipzig, Göschen.

Geb. M. 0,80.

P. Rippert und E. Langenbeck, Ackerbau- und
Pflanzenbaulehre. [Dieselbe Sammlung. 232.] Ebda.

Geb. M. 0,80.
Zeltichrirtcn.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-

wirtschaft im Deutschen Reich. 29, 1. G. Cohn,
Über die Fakultäten, deren Vereinigung und Trennung.
— F. Tön nies, Zur naturwissenschaftlichen Gesell-

schaftslehre. — E. Heitz, Glossen zu den bisherigen

Volkszählungen im Deutschen Reich. I. — F. Somary,
Besteuerung und Entwickelung der Industrie- Aktien-

Gesellschaften in Österreich. — f W. Naude, Die bran-

denburgisch-preufsische Getreidehandelspolitik von 1713

bis 1803. — M.Winters, Zur Organisation des süd-

russischen Getreide - Exporthandels. — E. Moll, Die

preufsische Alaunhüttenindustrie und das Alaunsyndikat

von 1836— 1844. I. — K. Bräu er, Unternehmerverbände
in Belgien.

Annale» des Deutschen Reichs. 38, 2. F. W. R.

Zimmermann, Die Warenhaussteuer in ihrer allge-

meinen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung

der Braunschweigischen und der Badischen Regelung
(Schi.). — A. Nufsbaum, Die Preufsische Seehandlung
(Schi.). — W. Hanauer, Der § 18 des Urhebergesetzes

(Nachdruck von Zeitungsartikeln) und seine Reform.

Journal des Economistes. 15 Janvier. G. de Moli-
nari, 1904. — A. Raffalovich, Le marche financier

en 1904. — D. Bellet, Le mouvement colonial en

1904. — E. Macquart, Revue des principales publi-

cations de l'etranger. — G. de Nouvion, Fantaisies

economiques. Un ministre gratuit. — Fr. Passy, Le
socialisme liberal ou morcellisme. — E. Giretti, La
Convention de Bruxelles et l'industrie du sucre en Italie.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Feodor Kleineidam [Privatdoz. f. röm. Recht und
deutsch, bürgerl. Recht an der Univ. Breslau, u. Ge-

richtsassessor, z. Z. in Greifswald], Die Personal-
exekution der Zwölftafeln. Breslau, M. &
H. Marcus, 1904. IV u. 285 S. 8". M. 8.

Die vorliegende Schrift über die Personal-

exekution der Zwölftafeln darf für eine sehr ver-

dienstliche und treffliche Arbeit gelten. Die

Frage einmal in ihrem ganzen Umfang einer

Untersuchung zu unterziehen, ist ein nützliches

und überdies recht zeitgemäfses Unternehmen:
wie schön aber hat der Verf. die Aufgabe zu

lösen verstanden! Keine Seite des Gegenstandes
ist ihm entgangen, und Quellen und Literatur,

wenigstens die deutsche, sind ihm in glei-

chem Mafse vertraut, auch die Beziehungen zur

Sprachwissenschaft sind mit Takt und Verständ-

ins in Betracht gezogen. Seine Erörterungen
zeugen von gröfster Sorgfalt, Umsicht, Klarheit

und gesundestem Urteil, die durchweg fesselnde

Darstellung auch von seinen schriftstellerischen

Talenten. Kein Leser wird von der Lektüre
des Buches anders als mit den günstigsten Ein-

drücken scheiden.

Die Ergebnisse der Schrift fesseln nur

ganz ausnahmsweise durch Neuheit, Weitbin

ist des Verf.s Schlufs, was heute als Com-
munis opinio gelten kann, zu stützen oder

innerhalb einer Kontroverse sich für eine bereits

vertretene Meinung zu entscheiden. Ein sehr

bemerkenswertes Resultat gegenüber kühnen

Hypothesen neuesten Datums, die er damit ab-

lehnt: zumal wenn man in Betracht zieht, mit

welcher Ruhe und Billigkeit Kleineidam sie in

Erwägung nimmt, und dafs sein schriftstelleri-

sches Temperament, das überhaupt nicht schlecht-

hin für phlegmatisch gelten kann, gelegentlich

selbst vor einem eigenen Wagnis nicht zurück-

schreckt. So z. B. wenn er den auf den Fall

einer Gläubigervielbeit bezüglichen berühmten

Satz: partis secanto . si plus tnintisve (ntinusque})

secuerunt, se fraude eslo, in dem Sinne verstan-

den wissen will, dafs über die Alternative, Tö-

tung oder Verkauf des Schuldners, die Abstim-

mung der Gläubiger (partes secare = in partes

discedere) entscheide und es im Fall ungleicher

Stimmenzahl beim Beschlüsse der Mehrheit sein

Bewenden habe (se fraude esto) (wie im Falle

von Stimmengleichheit?). Gerade auch als ein-

gehendste und umsichtigste Kritik neuerer Auf-

stellungen gewinnt dann die Arbeit ein besonde-

res Interesse.

Aus diesem Gesichtspunkte fesseln beson-

ders die trefflichen Erörterungen , die der

Verf. dem Vindexbegriff und Vindexprozesse

widmet. Hier steht er in der Grundauffassung

und in vielen Einzelheiten ganz auf dem Boden

der herrschenden Lehre: der Vindex, der den

Schuldner vor der drohenden Wegnahme durch

den Gläubiger schützt, hat keinen andern Beruf

als den, den Prozefs auf sich zu ziehen: von der

durch Schlofsmann jüngst so geistreich vertrete-

nen Anschauung, die in dem Vindex einen Vindi-

kanten erblickt, der dem Gläubiger gegen Be-

zahlung den Schuldner abnimmt oder wegnimmt,

will darum der Verf. nichts wissen, verteidigt

aber dabei die alte Meinung mit so viel Glück

und Geschick, dafs sie ohne Zweifel sehr ge-

stärkt aus dem Streite hervorgeht In einer

andern gleichfalls heute viel besprochenen Frage,

die Natur des Nexum betreffend, nimmt dagegen

der Verf. einen eigenen Standpunkt ein. Er

will zwischen dem Geschäfts-Nexum und dem Zu-

stands-Nexum unterschieden wissen, aber nur

diesem einen gewissen Bezug zu seinem Thema
der Personalexekution der Zwölftafeln zuschrei-

ben. Und zwar in dem Sinne, dafs durch den

auf Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuld-

ner beruhenden Zustand des Nexus, im Sinne

einer körperlichen Fesselung, das fatale Voll-

streckungsergebnis des Gesetzes abgewendet

wurde. Hingegen habe Nexum als Geschäft

den Sinn einer rechtlichen Bindung und bedeute

zunächst das behufs Darlehns eingegangene

Gestum per aes et libratn, um sich schliefslich
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mit dem Schwinden dieser Handlung als Aus-

druck für jedes Gestirnt per aes et libram zu

erhalten. Für erschöpfend können und wollen

die Ausführungen über das Nexum nicht gelten,

wie sie ja auch nach Ansicht des Verf.s den

von ihm erörterten Gegenstand nicht direkt be-

treften: doch wird auch dieser Beitrag von allen

Bearbeitern der Lehre mit aufrichtigem Danke
begrüfst werden.

Amsterdam. Max Conrat (Cohn).

W. Silberschmidt [Rat am Landgericht Aschaffenburg,

Vorsitzender der Kammer für Handelssachen], Die
deutsche Sondergerichtsbarkeit in Handels-
und Gewerbesachen, insbesondere seit der franzö-

sischen Revolution. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1905.

VIII u. 280 S. 8".

Der Verf. stellt eingehend dar, wie sich die Kam-
mern, bei denen zwei Kaufleute unter dem Vorsitze

eines beamteten Richters in Handels- und Gewerbesachen
tätig sind, im 19. Jahrh. gegenüber der Forderung ent-

weder nach reinen Juristen- oder nach reinen Laien-

gerichten durchgesetzt haben. Er berichtet ferner, dafs die

Regierung bei der Beratung des Gerichtsverfassungsge-

setzes in der Justizkommission nur mit Mühe eine Mehr-
heit für diese Kammern gefunden hat, und stellt schliefs-

lich die Frage, ob die Einrichtung sich bewährt hat,

was er durchaus bejaht.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

M. Stenglein, Lexikon des deutschen Strafrechts.

Supplement, bearb. von F. Galli. Berlin, 0. Liebmann.
M. 4,50.

Die preufsischen Strafgesetze. Erläut. von A.

Groschuff, G. Eichhorn und H. Delius. 2. Aufl. 4. (Schi-)

Lief. Ebda. M. 8,50.

Zeitschriften.

Journal du Droit international prive. 31, 11. 12.

E. Audouin, De quelques questions relatives ä l'assu-

rance des risques de guerre. — A. Selim, La nouvelle

loi anglaise sur les societes anonymes. — Les societes

etrangeres en Russie. — E. Nys, Le charbon et les

devoirs de la neutralite.

Archiv für katholisches Kirchenrecht. 85, 1. P.

de Chastonay, Die Canones von Sardica. — Marx,
Zur Reformtätigkeit des Kardinallegaten Otto von St.

Nikolaus in Westfalen und der Diözese Bremen. — A.

Rösch, Das Kirchenrecht im Zeitalter der Aufklärung.
— Klein, Über die Kosten der Beitragspflicht der

Pfarrdotationsländereien zu den Kosten der Landwirt-

schaftskammern in Preufsen. — Heiner, Die Versetzung

eines Pfarrers auf dem Verwaltungswege. — P. Wirtz,
Das französische Konkordat vom Jahre 1801.

Rivista italiana per le Scienze giuridiche. 38, 3.

C. Ferrari, I principi fondamentali della scienza politica.

— F. Ferrari, L'usufrutto dei crediti nel diritto civile

italiano.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Josef Schlesinger [Oberlehrer], Über die Sprache in

den mathematischen Schulbüchern. [Wissen-

schaft!. Beilage zum Jahresbericht des Lessing- Gym-
nasiums zu Berlin. Ostern 1904]. Berlin, Weidmann,
1904. 28 S. 4». M. 1.

Jede Stunde an einer deutschen Schule soll zugleich

eine Stunde im Deutschen sein: das fordern die neuen

Lehrpläne und Lehraufgaben in Preufsen, das erkennen

auch die Lehrer der Mathematik an. Aber gegen diese

Forderung wird von den Lehrbüchern dieses Faches

häufig gefehlt. Das sucht der Verf. an einer Reihe von
Beispielen zu zeigen. Die Mängel sind häufig die Folge

des Strebens nach Sprachreinheit, Kürze oder Bestimmt-

heit des Ausdrucks, bei dem andere Forderungen der

Stillehre vernachlässigt werden; das Streben nach Ge-

nauigkeit veranlafst häutig die Einschaltung überflüssiger

Wörter. Ferner veranlafst der Einflufs fremder Sprachen

Fehler in der Sprache deutscher mathematischer Lehr-

bücher. All das belegt der Verf. durch eine grofse

Anzahl Beispiele, und spricht zum Schlüsse den Wunsch
aus, dafs an unsern höheren Schulen nur solche Bücher

benutzt werden , die in Methode und Sprache gleich

vorzüglich sind, die von Mathematikern und Germanisten

gemeinsam aufs wärmste empfohlen werden können.

J. H. van't Hoff [ord. Honorarprof. f. Chemie an der Univ.

Berlin], Zur Bildung der ozeanischen Salz-
ablagerungen. 1. Heft. Braunschweig, Vieweg
& Sohn, 1905. 85 S. 8». M. 4.

Nach den verschiedenen, auf die Ausscheidung bei

Einengung von komplexen Lösungen wirkenden Fakto-

ren behandelt der Verf. den Kristallisationsgang, den

Einflufs der Zeit, der Temperatur, des Druckes. In dem
vorliegenden Hefte geht er auf die Hauptbestandteile

der Salzablagerungen ein. Eine eingehende Würdigung
des Werkes gedenken wir zu bringen , wenn auch das

zweite Heft vorliegt, das die mehr begleitenden wichti-

gen Mineralien behandeln soll.

Adolf Engler [ord. Prof. f. Botanik an der Univ. Berlin],

Syllabus der Pflanzenfamilien. 4. umgearb.

Aufl. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1904. XXIX u. 237 S. 8".

Kart. M. 4.

An Umfang ist das bekannte Werk diesmal nur um
3—4 Seiten gewachsen. Von Änderungen sind zu nen-

nen in der Abteilung der Moose eine allgemeine syste-

matische Übersicht der Bryales, in der Übersicht der

Florenreiche und Florengebiete eine genauere Charakte-

risierung des australen Florenreiches, eine andere Rubri-

zierung der Dictyotalen, der Fungi imperfecti und der

Flechten, die Einführung der Myxobakterien und der

Süicoflagellaten, u. a. m.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Auf der Sternwarte Königstuhl bei Heidelberg ist von
Götz ein neuer Planet 10. Gröfse auf photographischem

Wege entdeckt worden. Er steht jetzt im Sternbilde des

Krebses.
Personalchronilc.

Der ord. Prof. f. Math, an der Univ. Kiel Dr. Paul
Stäckel ist als Prof. Runges Nachfolger an die Techn.

Hochschule in Hannover berufen worden.

Der ord. Prof. f. Chemie an der Univ. Kiel Geh. Reg.-

Rat Dr. L. Claisen ist zum ord. Honorar-Prof. an der

Univ. Berlin ernannt worden.
Der Prof. f. Geodäsie u. Markscheidekunde an der

Bergakad. zu Freiburg i. S. Oberbergrat P. Uhlig ist

am 25. Jan. gestorben.

Der aord. Prof. f. Zool. an der Univ. Münster Dr.

Hermann Landois ist kürzUch im 70. J. gestorben.

Neu erschienene Werlie.

C. Frenze 1, Über die Grundlagen der exakten Natur-

wissenschaften. Wien, Franz Deuticke. M. 3.

J.-S. Bares, L'Univers, la Terre et l'Home d'apres

les lois de la nature. Paris, Aus Bureaus du »Reformiste«,

1904. Fr. 1,50.

R. Vater, Dampf und Dampfmaschine. [Aus Natur

und Geisteswelt. 63.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

Zeltschriften.

Monatshefte für Mathematik und Physik. 16, 1. E.

Waelsch, Nachruf auf Wilhelm Weifs. — N.Nielsen,
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Notiz über den Int^rallogarithmus. — Ph. Freud, Über

die uneigentlichen bestimmten Integrale. — Th. Schmidt,
Uneigentliche Projektion und Pilletsche Konstruktion. —
H. Hahn, Über Funktionen zweier komplexer Ver-

änderlicher. — Chr. Beyel, Eine Aufgabe über ein be-

sonderes Viereck, — 0. Biermann, Ein Problem der

Interpolationsrechnung. — J. T. Pohl, C. Arzeläs Ab-

handlung : Sülle Serie di funzioni. I.

Himmel und Erde. Januar. W. Kiesewetter,
Die Stäbchen und Zapfen unseres Auges. — A. Ssolo-

wjew. Die Natur der Kirgisensteppe. — Boethke,
Coppernicus und das Siebengestirn.

Zeilschrift für anorganische Chemie. 43, 2. G.

Geffcken. Über die Löslichkeit des Lithiumkarbonats

in Alkalisalzlösungen. — W. Feit und K. Przibylla,

Über die Erden des Monazits. — K. Hüttner und G.

Tarn mann. Über die Schmelzpunkte und Umwandlungs-
punkte einiger Salze. — H. Winter, Über gelbes und

rotes Arsentrisulfit. — M. Dittrich und R. Pohl, Über

Bestimmung von Zirkon neben Titan, insbesondere in

Gesteinen. — J. Meyer, Zur Berechnung der Atom-

gewichte. — W. Becker und J. Meyer, Das Atom-

gewicht des Siliciums. — W. Feit, Über das Terbium.
— R. Ruer, Über Metazirkonsäure, ein der Metazinn-

säure entsprechendes Zirkonhydroxyd. — H. Schiff,

Über kristallisiertes Chromiphosphat. — N. C. Thorne,
Die Fällung von Baryumbromid durch Bromwasserstoff-

säure. — E. Jordis und E. H. Kanter, Beiträge zur

Kenntnis der Silikate. VI. — A. Müller, Versuche über

die Löslichkeit von Metallhydroxyden in Glyzerin. —
E.Böhm, Beitrag zur Chemie der Fluoride der Schwer-

metalle.

Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt. 54, 2.

K. Richter, Der körnige Kalk des Kalkberges bei

Raspenau in Böhmen. — Fr. v. Kern er, Geologische

Beschreibung des Mosor planina.

Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie.

40, 2. 3. F. M. Jaeger, Über morphotropische Be-

ziehungen bei den in der Amino- Gruppe substituierten

Nitro-Anilinen, — P. F. Hubrecht, Über Cerussit-

viellinge von Sardinien. — P. Pavlow, Über einige

Eigenschaften der Krystalle vom Standpunkte der Thermo-
dynamik. — F. Zambonini, Über die Drusenmineralien

des Syenits der Gegend von Biella; Krystallographische

Untersuchung der racemischen und aktiven p-Methoxy-

mandelsäure. — E. v. Fedorow, Notiz betreffend ein

Minimumproblem in der Gestaltenlehre. — H. Hilton,
Notiz über Projektion. — C. Viola, Über einen Satz

aus der Zonenlehre. — K. Zimänyi, Über die Licht-

brechung des Fluorapatits von Pisek. — L. Buch-
drucker, Neubildungen von Gips. — J. Beckenkamp,
Über die Krystallform des Bariumsilikates BaSiOj -j- 6 HjO.

Annais of Botany. January. H. M. Ward, Recent

researches on the parasitism of Fungi. — J. Eriks-
son, On the vegetative life of some Uredineae. — A.

J. Maslen, The relation of root to stem in Calamites.

— F. Czapek, The anti-ferment reaction in tropistic

movements of plants. — G. J. Peirce, The dissemi-

nation and germination of Arceuthobium occidentale.

Eng. — Ethel Sargant and Agnes Robertson, The
anatomy of the scutellum in Zea Mais. — E. S. Sal-

mon, Further cultural experiments with jbiologic formst

of the Erysiphaceae. — S. H. Vines, The proteases of

plants. II.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Anatomie und
Ontogenie der Tiere. 21, 2. W. v. Reitzenstein,
Untersuchungen über die Entwicklung der Stirnaugen

von Periplaneta orientalis und Cloeon. — K. W. Genthe,
Some notes on Alcippe lampas (Hanc.) and its occur-

rence on the American Atlantic shore. — H. L. Os-
born, On the habits and structure of Cotylaspis insignis

Leydy, from Lake Chautauqua, New York. — N. M.
Stevens, Further studies on the ovogenesis of Sagitta.

— B. Zarnik, Über die Geschlechtsorgane von Amphi-
oxus. — Ed. Meyer, Theoretische Betrachtungen über

die ersten Anfänge des ambulacralen Wassergefäfs-

systems der Echinodermen und die Abstammung ihrer

bilateralen Vorfahren.

Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch. 33, l. O.

Hof mann. Das Munddach der Saurier. — fL Adolphi,
Über die Variationen des Brustkorbes und der Wirlwl-

Säule des Menschen. — W. H. Smallwood, Some
observations on the chromosome vesicles in the matu-

ration of Nudibranchs.

Medizin.

Referate.

M. Bukofzer [Arzt in Königsberg i. Fr., Dr.], Zur
Hygiene des Tonansatzes unter Berück-
sichtigung moderner und alter Gesangs-
noethoden. [S. -A. aus dem Archiv für Laryngo-

logie. 15, 2.] Beriin, August Hirschwald, 1904.

34 S. 8". M. 0,80.

In neuerer Zeit haben sich einige weiter

blickende Laryngologen aufgemacht, um selbst

in des Sängers Lande zu ziehen. Sie haben

eingesehen, dafs es notwendig ist, das Studium

der Gesangphysiologie zu betreiben, wenn man
Singstimmstörungen richtig und mit weniger Mifs-

erfolg behandeln will, als es bisher möglich war.

So ist auch Bukofzers Schrift »Zur Hygiene

des Tonansatzes« mit Dank zu begrüfsen. Sie

enthält sehr lesenswerte Ausführungen über die

verschiedenen Möglichkeiten der laryngealen Ar-

tikulation und über deren hygienisch-pädagogische

Bedeutung. Der Warnung vor der systematischen

AnÜbung des harten Glottisanschlages, vor dem
Anknallen des Tones schliefst sich auch B. an:

diese Warnung ist zuvor von dem Referenten,

von den Herren AveUis und Spiefs ausgesprochen

worden. Zur Umgehung der einseitigen Bean-

spruchung ist seit langem die Benutzung voran-

gehender Klinger bei der Vokalisation im Ge-

brauch. B. empfiehlt statt dessen das t zu

benutzen, wobei die Zungenspitze mit dem harten

Gaumen retrodental artikuliert. B. führt aus

Ambros an, dafs die alten Griechen ähnüche Ge-

sangübungen gemacht haben; er bringt Stellen

aus Aristides Quintilianus bei, wonach zwischen

die Übungsvokale, die sich besonders zum Aus-

dehnen über die Intervalle eignen (ngog ixraaiv

Stä TTjg fxeXoadixr^g ycov^g StaacTquaxa) ein Kon-

sonant eingeschoben wurde, damit die Übungen

nicht einem Gähnen ähnlich würden, und zwar

wurde »t« als der »schönste« Konsonant dazu

gewählt.

B. deutet richtig, dafs die von Aristides Quin-

tilianus gegebene mystische Erklärung dieser Wahl

(die Vokale Symbole der Elemente, >t« des Äthers)

nichts anderes sei, als die hinterher versuchte

Verständigung eines längst erprobten Zusammen-

hanges, dessen kausaler Schlüssel eben verloren

gegangen war. Aber B.s Versuch einer stimm-
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physiologisch-hygienischen Deutung — geistreich

wie er ist — scheint mir auch noch nicht ein-

wandfrei. — Man darf von der weiteren rausik-

historischen Untersuchung noch eine andere

Antwort erwarten auf die Frage, wie diese kon-

ventionell gewordene Regel eigentlich organisch

entstanden ist, — B.s Schrift ist als eine sehr

anregende Studie wohl zu empfehlen.

Berlin. Th. S. Fla tau.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Der 34. Kongrefs der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie wird am 28. und 29. April

unter dem Vorsitz des Prof. Dr. R. U. Krönlein (Zürich)

im Langenbeck-Hause zu Berlin abgehalten werden.

Im August soll in Genf ein Kongrefs der ana-
tomischen Gesellschaften stattfinden, dessen Auf-

gabe es u. a. sein soll, einen internationalen Zentral-

verband zu schaffen. Die meisten anatomischen Gesell-

schaften Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens

und der Vereinigten Staaten haben ihre Beteiligung be-

reits zugesagt. Dem Initiativkomitee, das sich in Genf
gebildet hat, gehören mehrere Anatomieprofessoren
schweizerischer Universitäten an; das engere Bureau
besteht aus den Professoren Eternod, du Bois und
Batelli. in Genf.

Personalchronlk.

Der Direktor des Instituts f. experiment. Therapie
in Frankfurt a. M., Geh. Medizinalrat Dr. Paul Ehrlich
ist zum Honorar -Prof. an der Univ. Göttingen ernannt
worden, wird aber seinen Wohnsitz in Frankfurt be-

halten.

An der Univ. Basel hat sich Dr. Wilhelm Falte als

Privatdoz. f. innere Med. habilitiert.

Zeltschriften.

Virchofvs Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 179, 2. L.

Michaelis, Ultramikroskopische Untersuchungen. —
G. Schwarz, Studien über im grofsen Netz des Ka-
ninchens vorkommende Zellformen. — M. Saenger,
Über Bazilleneinatmung. — H. Silbergleit, Beiträge

zur Entstehung der akuten allgemeinen Miliartuberku-

lose. — M. Herzog, Über latente und ambulatorische
Pest. — Fr. Rosenbach, Zur pathologischen Anato-
mie der Gicht. — S. Kashimura, Die Entstehung der

Varicen der Vena saphena in ihrer Abhängigkeit vom
Gefafsnervensystem.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Jahrbuch der Kgl. preufsischen Kunstsamm-
lungen. Bd. XXV (1904). BerHn, G. Grote, 1904.

401 S. 4".

Zugleich mit der Eröffnung des Kaiser Fried-

rich-Museums erschien das letzte Heft des XXV.
Bandes jener von der Generaldirektion heraus-

gegebenen Zeitschrift, die, 1880 unter dem Pro-

tektorate des damaligen Kronprinzen begründet,

die Sammlungen der Kgl. Museen weiteren Krei-

sen erläuternd zugänglich machen soll. Was
vor einem Vierteljahrhundert in Berlin ins Leben
trat, hat 1883 Nachfolge in Wien (Jahrbuch

der Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiser-

hauses), 1895 in Italien (Gallerie nazionali italiane)

gefunden, ist quantitativ auch überboten worden.

Aber gerade darin liegt ein Vorteil des Berliner

Jahrbuches, dafs es bei seiner knappen Art

geblieben ist, Aufsätze, nicht Bücher bringt und

von seinen Mitarbeitern gedrängte Kürze ver-

langt. Im heurigen Jahre freilich wurde eine

Ausnahme gemacht, um der wichtigsten Neu-

erwerbung, Mschatta, bei festlicher Gelegenheit

volle Geltung zu verschaffen. Aber damit blieb

man nur einer alten Übung treu. Es weht ein

frischer Zug durch diese Bände, weil sie Schritt

halten mit dem Anwachsen der Sammlungen und

stets den Hauptnachdruck gelegt haben auf die

rasche Publikation neuer Entdeckungen. Auch

wurde Bedacht genommen, der Inzucht entgegen-

zuarbeiten, d. h. Gblehrte aller Länder zu Worte
kommen zu lassen. Das Jahrbuch der preufsi-

schen Kunstsammlungen ist so zu einer der vor-

nehmsten und am weitesten verbreiteten Kunst-

zeitschriften der Gegenwart geworden. Wo immer

es anging, hat es die besten Reproduktionstech-

niken zur Anwendung gebracht. In den letzten

Jahren wurde — entsprechend dem österreichi-

schen Jahrbuch — der Stammserie noch ein Beiheft

für Urkundenveröffentlichungen beigegeben. Die

Herausgeber haben gewechselt, Dohme ist

V, Loga, diesem Ferd. Laban gefolgt, der heute

seine ganze Kraft für das Gedeihen des Jahr-

buchs einsetzt.

Graz. J. Strzygowski.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Bei den französischen Ausgrabungsarbeiten in

Algerien sind nach dem Bericht Albert Ballus 1904
bei Timgad vier Häuser, eine christliche Basilika, kleine

Thermen, die Bibliothek von Thamugadi, verschiedene

Inschriften und Sgraffitomalereien blofsgelegt worden.

Letztere stellen einen von einem Pferd gezogenen Wagen,
einen Kämpfer und ein wildes Tier, einen schwimmenden
Schwan, eine mit Spinnen beschäftigte Römerin und ein

in den Windeln liegendes Kind, einen bewaffneten Sol-

daten und endhch ein schönes Viergespann dar. Eine

grofse Anzahl Gegenstände aus gebranntem Ton , Mar-

mor, Blei, Glas, Bronze usw. sind dem Museum über-

wiesen worden, ferner Schmucksachen, darunter als

schönstes Stück ein silberner Ring mit einem ellipsen-

förmigen Karneol, in den ein aufrechtstehender, laub-

bekränzter Pan eingeschnitten ist.

Personalchronik.

Prof, Dr. Adolf Menzel, Kanzler der Friedensklasse

des Ordens Pour le merite, ist am 9. Februar, im 90. J.,

zu Berlin gestorben.

Zeitschriften.

Repertorium für Kunstwissenschaft. 27, 6. W.
S u i d a , Studien zur Trecentomalerei. II. — K. Ts c h e u c h

-

ner. Die deutsche Passionsbühne und die deutsche Male-

rei des 15. und 16. Jahrhunderts in ihren Wechsel-

beziehungen. — Henriette Mendelsohn, Unerkannte

Darstellungen der Immaculata in deutschen Galerien. —
A. Gümbel, Ein Nachtrag zu »Sebald Weinschröter,

ein Nürnberger Hofmaler Kaiser Karls IV.« — K. Simon,
Zu Lucas Cranach.
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Verlag von B. G. Teubiier in Leipzij^.

HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE

DEUTSCHLANDS,
Herausgegeben im Auftrage des

Deutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswesen.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen. Mit 12 Karten. [VLH u. 331 S.] geh. n. Mk. 10.—,

geb. n. Mk. 12.—

.

Band U: Die land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 5 Karten. [VI n. 253 S.]

geh. n. Mk. 6.— . geb. n. Mk. 8.— .

Band III: Die Hauptindastrieen Deutschlands. Mit 22 Karten. [XIV n. 1048 S.] geh. n.

Mk. 80.—, geb. n. Mk. 34.—.

Band IV: Deutschlands Handel und Verkehr und die diesen dienenden Einrichtungen.

Mit zahlr. Tab. u. 1 Karte. [Vm n. 748 S.] geh. n. Mk. 18.—, geb. n. Mk. 21.—.

Das Handbuch der „Wirtschaftskunde Deutschlands" stellt einen ersten umfassenden

Versuch dar, auf Grundlage der vorhandenen wissenschaftlichen Vorarbeiten eine zu-

sammenfassende Darstellung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und

Einrichtungen Deutschlands zu geben. Es wird jedem, der im öffentlichen oder wirt-

schaftlichen Leben schaffend tätig ist, zur Bewältigung neuer Aufgaben, wie zur Klärung

der wichtigsten Lebensfragen einen klaren Einblick in die wirtschaftlichen Erschei-

nungen und Zusammenhänge geben, zugleich aber auch eine bedeutsame wissen-

schaftliche Aufgabe erfüllen, indem es den Bau und das Leben des staatlichen Orga-

nismus in seinen tatsächlichen Grundlagen verstehen lehrt. So werden die Vertreter

der Wissenschaft, die Lehrer an Handels- und Industrieschulen, Verwaltungs-

beamte, städtische und staatliche Behörden, Politiker usw. einem solchen zu-

verlässigen Nachschlagewerk das gleiche freudige Interesse entgegenbringen, wie die selbst

im Wirtschaftsleben Stehenden und Schaffenden, die Fabrikanten, Landwirte, Kauf-

leute usw. Allen, die an dem wirtschaftlichen Leben unseres Vaterlandes Anteil

haben oder demselben zu dienen berufen sind, wird, wie wir hoffen, das „Hand-

buch der Wirtschaftskunde Deutschlands" ein willkommenes Hilfsmittel sein.

Hannoverscher Courier. 30. VI. 04 Für jeden aber, der sich mit der Volkswirtschaft zu

beschäftigen hat, und die Fühlung mit dem pulsierenden Leben sucht, sowohl für den Mann der Wissen-

schaft als für den praktischen Volkswirt, den Kaufmann und Gewerbetreibenden, und für den Politiker wird

das »Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands«, das an Vielseitigkeit und Zuverläßigkeit des

gebotenen Tatsachenmaterials nicht seinesgleichen hat, ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk, ein gewaltiges Rüstzeug in seiner Handbibliothek sein.

1 Gewerbeschau«. Nr. 13. XXXIV. Jahrg Eine große Anzahl von Mitarbeitern, die auf

den einzelnen Gebieten als Autoritäten gelten, ist herangezogen worden, und Regierungsrat Dr. Stegemann

hat als kühner Baumeister den Plan des Gebäudes entworfen. Das Werk ist, wie eine Zeitung richtig be-

merkt, die notwendige Ergänzung der Volkswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftspolitik , sie bildet die

unentbehrliche Grundlage des gesamten Lehrgebäudes der politischen Ökonomie. Sie wird berufen sein, im

Studiengange des Nationalökonomen eine wichtige Stelle einzunehmen, indem sie das Verständnis der politi-

schen Geschichte durch die Wirtschaftsgeschichte vertieft, die geographischen Kenntnisse durch die Wirt-

schaftsgeographie weiter entwickelt und so die Befähigung zur Aufnahme wirtschaftlicher Theorien besser

als heutzutage vorbereitet
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Ein alter angesehener Verlag mit nur erstklassigen

Autoren wünscht das Gebiet vorneliiiier Belletristik

(Novellen und Romane) weiter auszubauen, und ersucht da-

her Schriftsteller von Namen um gefällige Einsendung von

Manuskripten nach vorhergegangener Anfrage unter Chiffre

„Erstklassig looo" (durch Vermittelung der Geschäftsstelle

dieses Blattes).

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAKELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. Ji 3.60,

geb. JC 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an

das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten,

sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen
Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie
für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen

Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVIDSEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 5.—, geb. JC 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteile der Presse:

„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch
wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.)

„Der kopenhagener Universitätsprofessor O. Jespersen zählt zu den allerhervorragendsten Vertretern der

phonetischen Wissenschaft und seine werke sind für den neusprachlehrer aus dem gründe von beson-
derer Wichtigkeit, weil er, selbst früherer lehrer, sich ununterbrochen in fühlung mit den bedürf-
nissen des neusprachlichen Unterrichts gehalten hat, was wir sonst nur noch von Vietor und Paul

Passy kennen. Soweit ich sehe, sind alle seine Schriften von direktem und zumeist sehr hohem werte für

den neusprachlehrer." (Prof. Dr. H. Klinghardt in Neuere Sprachen.)
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E.v.Ottenthai, Das K. K. Institut für

österreichische Geschichtsforschung.

1 854— 1 904. {Ernst Bernheini, ord.
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Sitzungsberichte derKgl. Preufsischen
Akademie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

H, A. A. Kennedy, St, Paul's con-

ceptions of the last things. {Hein-
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Prof. emer., Dr. theoL, Strafsburg.)

P. Grünberg, Philipp Jakob Spener.

2. Bd. : Spener als praktischer Theo-
loge und kirchlicher Reformer.

{Georg Loesche , ord. Univ.-Prof.

» Regierungsrat Dr. theol., Wien.)

Visitationsberichte der Diözese
Breslau. Archidiakonat Bres-
lau. \. Teil. Hgb. von J. Jungnitz.

{Albert Schönfelder, Pfarrer Dr.,

Mühlbock [Neumark].)

Vorderasiatische Gesellschaft zu
Berlin.

Philosophie.

Schwegler Albert, A bölcselet

törtenete, forditotta ifj. Mitrovics

Gyula (A. Schwegler, Geschichte

der Philosophie, übs. von J. Mitro-

vics jun.);

Seredi Lajos, A filozofia törtenete

(L. Seredi, Geschichte der Philoso-

phie). {Ludwig Rdcz, Gymn.- Di-

rektor Dr., Särospatak.)

George H. Long, Some populär philo-
sophv.

Unterrlohtswesen.

G. Bauch, Die Universität Erfurt im
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Knepper , Oberlehrer Dr. , Bitsch.)
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von A. Leicht.
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G. U. Pope. A Handbook of the ordinary
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Grieohisohe und latelnisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

L. Galante, Studi su l'Atticismo.

L L'Atticismo nella commedia
nuova. IL L'Atticismo di Procopo

di Gaza. {Albert Thunib, aord.

Univ.-Prof. Dr., Marburg.)

A. Persii Flacci Saturarum über. Reo.
Sanii Consoli. Ed. minor.

Oeutsohe Philologie und Literaturgesohlohte.

M. M a r t e r s t e i g , Das deutsche Thea-

ter im 19. Jahrhundert;

R. Lothar, Das deutsche Drama der

Gegenwart. {Alexander von Weilen,

aord. Univ.-Prof. Dr., Wien.)

Englische und romanisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

Wl. Stassow, Über Shakespeares

Kaufmann von Venedig und das

Shylock-Problem. Deutsch v. Wilh.

Henckel. {Friedrich Dukmeyer,
Hilfsarbeiter an der Kgl. Bibliothek,
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B. Diederich, Don Quijote und sein
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Allgemeine und alte Gesohlohte.

Das Marmor Partum hgb. und
erläutert von F. Jacoby. {Curt
Wachsmulh, ord. Univ.-Prof. Geh.

Hofrat Dr., Leipzig.)

O.Weber, Sanherib , König von Assyrien
705—681.

mttelalterliohe Gesohlohte.

A. Wächter, Der Verfall des Grie-

chentums in Kleinasien im XIV.
Jahrhundert. {Alfred Philippson,

ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)

E. Pauls, Die Heiligsprechung Karls des
Grofsen und seine kirchliche Verehrung
in Aachen bis zum Schlufs des 13. Jahr-
hunderts.

Neuere Gesohlohte.

Festschrift zum Gedächtnis
Philipps des Grofsmütigen,

Landgrafen von Hessen. Hgb.
vom Verein für hessische Ge-

schichte und Landeskunde;

Philipp der Grofs mutige. Hgb.
von dem Historischen Verein für

das Grofsherzogtum Hessen. {H.
Reimer, Direktor des Staatsarchivs,

Geh. Archivrat Dr., Koblenz.)

Geographie, Länder- und VSIkerkunde.

Rossija. Polnoe geograficeskoe pod
red. V. P. Semenova. {Leopold Karl
Goetz, aord. Univ.-Prof. Dr., Bonn.)

O. Kienitz, Landeskunde des Grofs-
herzogtums Baden.

Staats- und Sozialwlssensohaften.

Kaethe Schirmacher, Die moderne
Frauenbewegung. {Alice Salomon,
Berlin.)

Statistische und mathematische
Abhandlungen für Versicherungs-
Wissenschaft.

Reohtswissensohaft

Arth. Hering, Die im historischen

Archive der Stadt Cöln aufgefun-

dene Carolina - Handschrift R 1.

{Willy Scheel, Gymn.- Oberlehrer

Dr., Berlin.)

athematlk und Natuniiriss«nsohaften.

Fr. Strunz, Xaturbetrachtung u. Xa-

turerkenntnis im Altertum. {Hugo
ßretzl, Dr. phil., Rom.)

A. Kraetzer, Grundrifs der Elektro-

technik. I.

J.-L. Bares, L'Univers, la Terre et l'Home
d'apres les lois de la nature.

edizln.

M. Schottelius, Bakterien, Inica.iv .--

krankheiten und deren Bekämpfung.

Kunstwissensohaften.

Museumskunde. Hgb.

Koetschau. I, 1. {Woldajijr

Seidliiz, Geh. Reg.- Rat Dr., Dres-

den.)
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B. G. Teubners Mathematische Zeitschriften.

Bibliotheca Mathematica.

Zeitschrift für Geschichte der Mathematischen Wissenschaften.

Herausgegeben von GUStaf EnSStrÖm.

III. Folge. 6. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. M 20.—

Mathematische Annalen.
Begründet 1868 durch A. Clebsch und C. Neumann. Unter Mitwirkung von P. Gordan, A. Mayer, C. Neumann,

M. Noether, K. Von der Mühll, H. Weber herausgegeben von F. Klein, W. V. Dyck, D. Hubert.

60. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 20.—

Generalregrister zu den Bänden 1—50, zusammengestellt von A. Sommerfeld. Mit Porträt von A. Clebsch.

ixi u. 202 S.] gr. 8. geh. n. MI —

Jahresberichte

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.
In Monatsheften herausgegeben von A. bUtZmer.

14. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 12 Heften n. Ji 18.—

Generalregister zu Band 1 — 10, zusammengestellt von E. Wölffing, in Vorbereitung.

Zeitschrift für Mathematik und Physik.
Organ für angewandte Mathematik.

Begründet 1856 durch 0. Schlömilch. Unter Mitwirkung von C. von Bach, G. Hauck, R. Helmert, F. Klein, C. von Linde,

H. A. Lorentz, H. MUlier- Breslau, H. Seeliger, H.Weber herausgegeben von R. Mehmke und 0. Runge.

51. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 20.—

Generalregister zu den Jahrgängen 1— 25. [123 S,] gr. 8. geh. n. JC 3.60.

Generalregister zu den Jahrgängen 1— 50, zusammengestellt von E. Wölffing, unter der Presse.

Archiv der Mathematik und Physil(.

Im Anhang: Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesellschaft.

Gegründet 1841 durch J. A. Grunert. III. Reihe.

Herausgegeben von E. Lampc, W. Franz Meyer und E. Jahnke.

9. Band. 1905. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 14.—

Generalregister zu Reihe II, Band 1— 17, zusammengestellt von E. Jahnke. Mit Bildnis von R. Hoppe.

[XXXI u. 114 S.] gr. 8. geh. n. JC 6.—

Zeitschrift für mathematischen

und naturwissenschaftlichen Unterricht.
Ein Organ für Methodik, Bildungsgehalt und Organisation

d. exakten Unterrichtsfächer an Gymnasien, Realschulen, Lehrerseminarien u. gehobenen Bürgerschulen.

Begründet 1869 durch J. C. V, HofTmann. Herausgegeben von H. Schotten.

36. Jahrg. 1905. gr. 8. Preis für den Jahrg. von 8 Heften n. Jt 12,—

Generalregister zu den Jahrgängen 1—32 unter der Presse.
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Galante, Studi su l'Atticismo. (473.)

Grünberg, Phil. J. Spener. (459.)

Hering, Carolina -Handschrift R 1. (494.)

Kennedy, St Paul's conceptions of the
last things. (457.)

Kienitz, Landeskunde d. iGrofsh. Baden,
(491.)

Kraetzer, Elektrotechnik. (502.)

Lazarus, Pädagogische Briefe. (467.)

Long, Some populär philosophie. (464.)

Lothar, Deutsches Drama d. Gegenwart.
(475.)

Marmor Parum, Das. (480.)

M a r t e r s t e i g , Dtsches Theater im 1 9. Jahr-
hundert. (475.)

Museumskunde. (504.)

V. Ottenthai, Institut f. Österreich. Ge-
schichtsforschung. (453.)

Pauls, Heiligsprechung Karls d. Gr. (484.)
Persii Flacci Saturarum über. (475.)
Philipp d. Grofsmütige. (485.)

Pope, Dialect of the Tamil Language.
(472.)

Rossija. (489.)

Schirmacher, Moderne Frauenbewegung.
(492.)

Schottelius, Bakterien. (504.)
Schwegler, A bölcselet törtenete. (463.)
Seredi, A filozofia törtenete. (463.)
Stassow, Shakespeares Kaufmann von

Venedig. (479.)

Strunz, Naturbetrachtung u. Naturerkennt-
nis im Altertum. (501.)

Visitationsberichte d. Diözese Breslau.
(460.)

Wächter, Verfall des Griechentums in

Kleinasien. (483.)

Weber, Sanherib. (482.)

Weigand, Dialekte d. Bukowina u. Bessa-
rabiens. (468.)

Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

E. V. Ottenthai, [ord. Prof. f. Gesch. an der Univ.

Wien], Das K. K. Institut für öster-

reichische Geschichtsforschung. 1854—
1904. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Be-

standes. Wien, 1904. 96 S. 8».

Wie der Kreis, der sich um die Herausgabe
der Monumenta Germaniae historica geschlossen

hat, die Pflanzschule für die kritisch -wissen-

schaftliche Behandlung der erzählenden Quellen

des Mittelalters, so ist das Institut, dem die

vorliegende Festschrift gilt, die Pflegestätte für

die Urkundenlehre und die damit nächst verbun-

denen Hilfswissenschaften geworden und hat da-

durch eine weit über die Grenzen ihrer landes-

geschichtlichen Zwecke hinausreichende Bedeutung
erlangt. Mit berechtigtem Stolze können die

Vertreter des Instituts auf dessen Leistungen
zurückblicken, und in anziehender Weise hat der

jetzige Vorsteher die Entwicklung, die Einrich-

tungen, die Arbeiten des fünfzigjährigen Zeit-

raumes seit der Begründung dargelegt. Es ist

eine merkwürdige Erscheinung dieses kleine In-

stitut mit seinen regelmäfsig sechs ordentlichen

und höchstens zehn aufserordentlichen Mitgliedern

und seinem Lehrkörper von höchstens fünf Do-
zenten, das eine so intensive und weitreichende

Wirksamkeit entfaltet hat, die es lediglich der

persönlichen Tüchtigkeit der Lehrer und Schüler
und der Zweckmäfsigkeit seiner Organisation

verdankt. Aufser den bekannten daraus hervor-

gegangenen Arbeiten und der ausgezeichneten

Zeitschrift, die es geschaffen, hat es im Laufe
seines Bestehens 55 Professoren an Hochschulen,

20 Privatdozenten, 39 Oberlehrer, von denen

10 später an Universitäten gelangt sind, 69 Ar-

chivare, 28 Bibliothekare, 21 Museumsbeamte
aus dem Kreise seiner Mitglieder hervorgehen
sehen, obwohl die in den zwei Studienjahren

gewonnene Ausbildung bisher nur erst für die

Archivkarriere seit 1896 einen offiziellen Vorzug
begründet. Man sieht gewöhnlich in Theodor
von Sickel den eponymen Vertreter des Instituts,

doch ersehen wir aus der vorliegenden Schrift

die grundlegenden Verdienste der österreichischen

Regierung, speziell des Unterstaatssekretärs

Freiherr von Helfert, der bereits an das ihm

persönlich bekannte Muster der Ecole des chartes

in Paris angeknüpft hat, sowie des ersten Leiters

Professor Albert Jäger, der mit unermüdeter

Energie die Schöpfung durch die Schwierigkeiten

der ersten Zeit bis 1869 hindurchzuführen wufste.

Sickel hat dann allerdings erst jene intensive

wissenschaftliche Pflege der Hilfswissenschaften

zum Mittelpunkt des Instituts gemacht, wie er

sie in der Ecole des chartes kennen und üben
gelernt hatte, und die Organisation in allen Be-

ziehungen ausgebildet. Die Statuten von 1854
und 1898 sind im Anhange abgedruckt, und ein

vollständiges Verzeichnis aller Mitglieder des In-

stituts ist beigegeben. Ein denkwürdiges Kapitel

der Geschichte unserer Wissenschaft stellt sich

so in dieser Festschrift erfreulich dar, der man
als Motto vorsetzen könnte: Tm kleinsten Punkt

die gröiste Kraft«.

Greifswald. E. Bernheim.

H. Boos und H. Henking, Verzeichnis der Inku-
nabeln und der Handschriften der Schaff-
hauser Stadtbibliothek, nebst einem Verzeichnis

des bandschriftlichen Nachlasses von Johannes von

Müller. Schaffhausen, C. Schoch, 1903. 'II u. 157 S. 8".

M. 2.

Die verzeichneten Inkunabeln umfassen 142 Bände; ver-

wiesen wird auf Hain, Proctor und andere bekannte Reper-

torien; einige Inkunabeln der Sammlung scheinen noch
nicht beschrieben zu sein. Die Zahl der Handschriften be-
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läuft sich auf 300. Am kostbarsten sind ein deutsches

Wörterverzeichnis von 1330, mit sehr schönen Minia-

turen, das leider am Anfang unvollständig ist, und eine

Handschrift der Vita S. Columbae aus dem 8. Jahrh.,

aus Irland stammend, die älteste Handschrift, die die

Schweiz besitzt. Viele Handschriften beschäftigen sich

mit der Schweiz und besonders dem Kanton Schaff-

hausen. Johannes von Müllers Nachlafs enthält zahl-

reiche Briefe seit der Mitte des 18. Jahrh. s und persön-

liche Mitteilungen von ihm.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Tereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preu/s. Akad. d. Wissenschaften.

2. Febr. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

Hr. Möbius las »Über die ästhetischen Eigenschaften

der Insekten*. An Insekten verschiedener Ordnungen
wurde gezeigt, dafs der ästhetische Eindruck, den sie

machen, abhängt von der verhältnismäfsigen Gröfse der

Körperteile, sowie auch von deren Form und Färbung.

Grell hellbunte Insekten ziehen den Blick stärker an als

ein- oder zweifarbige, erschweren aber die Erfassung

der ästhetischen Einheit des ganzen Insekts, weil sie

den Blick von einer Farbe zur andern führen. Je mehr
die farbigen Zeichnungen mit der Form des Körpers

harmonieren, desto mehr gefallen sie. Längsstreifen

sind schöner als Querstreifen und zerstreute Flecke.

Dunkle Randsäume sind schöner als helle. Diese ziehen

den Blick von der Mitte des Ganzen ab. Schmetterlings-

flügel mit einer dunklen Randfarbe, die nach der Mitte

des Körpers allmählich heller wird, führen sehr angenehm
zur Erfassung der ästhetischen Einheit des Ganzen.

Hr. Königsberger, korresp. Mitgl. der phys.-math.

Kl., übersendet eine Mitteilung : Über die aus der Varia-

tion der mehrfachen Integrale entspringenden partiellen

Differentialgleichungen der allgemeinen Mechanik.

Hr. Ostwald, korresp. Mitgl. der phys.-math. Kl.,

liefs vorlegen : Ikonoskopische Studien. Durch mikrosko-

pische Untersuchung und färberische Reaktion wird die

Maltechnik von Ölgemälden zu ermitteln versucht.

Hr. Kohlrausch legte eine Experimentalarbeit der

Herren L. Holborn und L. Austin in Charlottenburg

vor: Über die spezifische Wärme der Gase in höherer

Temperatur. Die Bestimmungen reichen bei Sauerstoff

bis 630, bei Luft, Stickstoff und Kohlensäure bis 800*

Folgende Druckschriften wurden eingereicht: Corpus
inscriptionum latinarum. Inscriptiones Germaniae supe-

rioris ed. C. Zangemeister. Berolini 1905. Acta Bo-

russica. Denkmäler der Preufsischen Staatsverwaltung

im 18. Jahrh. Behördenorganisation und allgemeine

Staatsverwaltung. Bd. 7. 1746— 1748. Bearb. von
G. Schmoller und 0. Hintze. BerUn 1904 und Ergän-
zungsband: Briefe König Friedrich Wilhelms I. an den
Fürsten Leopold zu Anhalt- Dessau. Bearb. von O.

Krauske. Berlin 1905. Kants gesammelte Schriften.

Bd. 2. Berlin 1905; Monumenta Germaniae historica.

Auetores antiquissimi. Tom. XIV. Berolini 1905; M.
Planck, Vorlesungen über Thermodynamik. 2. Aufl.

Leipzig 1905.

Die Akademie hat durch die phys.-math. Kl. Hrn.

Prof. Dr. Ludwig Plate in Berlin zur Ausführung von
zoologischen Untersuchungen auf den Bahama- Inseln

3000 M. bewilligt.

Die Akademie hat in der Sitzung am 12. Januar den

Professor an der Sorbonne Henri Moissan, Mitglied

des Instituts, in Paris und den Professor an der Univ.

Leipzig, Mitglied der Königlich Sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften, Geh. Hofrat Dr. Wilhelm Ostwald
zu korresp. Mitgl. der phys.-math. Klasse gewählt.

Die Akademie hat das korresp. Mitgl. der phys.-

math. Kl. Prof. Ernst Abbe in Jena am 14. Januar

durch den Tod verloren.

Zeltschriften.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Januar. G.Krüger:
A. Harnack, Die Chronologie der altchristlichen Lite-

ratur. II. — F. Jonsson: E. Mogk, Geschichte der

norwegisch-isländischen Literatur. — P. Stack el: A. v.

Braunmühl, Geschichte der Trigonometrie. I. IL —
A. Cartellieri: Recueil des historiens de la France.

Pouilles I-IV. -- Th. Nöldeke: F. C. Burkitt, Early

eastern Christianity. — A. v. Braunmühl: H. G.

Zeuthen, Geschichte der Mathematik im 16. u. 17.

Jahrhundert.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr. 24.

0. B., Heimatkunst und Dorfromane (M. G. Conrad,

Der Herrgott am Grenzstein; A. Karillon, Michael Hely).

— R. Engelmann, Das neue italienische Antikengesetz.

— 25. K. Th. Zingeler, Hie Zollern! Hie Schalksburg!
— Grosse, Kosmetische Chirurgie. — 26. Fr. Boett-
cher, Friedrich Hammacher. — H. Weber- Lutkow,
Die napoleonische Legende. — 27. P. Wagner, Alphons
Stübel. — M. E. E., Ein deutscher Muselman über den
Islam (Schmitz du Moulin, Der Islam). — 28. P.Maas,
Das älteste Lied auf Maria Lichtmefs. — E. Wrobel,
Technische Briefe. XV. — S. Schott, Neues von Arthur

Symons. — 29. L. Munzinger, Ein Fortschritt in der

Erkenntnis des englischen Staatsrechts. — G. Herzberg,
Wildenbruch und das deutsche Drama der Gegenwart.

Deutsche Revue. Februar. Fr. Curtius, Aus der

Jugend des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe. II. — Fr.

Fürst V. Wrede, Die Entwicklung des Staatsromanes.
— Frhr. v. Loe, Erinnerungen aus meinem Berufsleben.

VI. — H. Oncken, Aus den Briefen Rudolf v. Bennig-

sens. VII. — V. Lignit z, Der russisch-japanische Krieg.

IX. — Naunyn, Ärzte und Laien. — Ilka Horovitz-
Barnay, Vom jungen Burgtheater. — E. Pelman,
Über Irrenanstalten und ihre Beaufsichtigung. — E. Frhr.
von der Goltz, Port Arthur. — B. Krieger, Briefe

der Königin Luise an ihre Erzieherin (Schi.). — G. Bapst,
Der Donnerschlag von Sadowa (SchL). — KoyoSanjin
(Ozaki Tokutaro), Zwei Frauen. Japanische Original-

novelle.

Österreichische Rundschau. 14, 2. Th. G. Masa-
ryk. Die Revolution in Rufsland. — St. Meyer, Über
die radioaktiven Substanzen. — Zwischen Mailand
und Olmütz. Oktober 1848. Aus dem handschriftlichen

Nachlasse des Feldzeugmeisters Grafen Huyn. Mitget.

von J. A. Frhr. von Helf ert. — R. F. Arnold, Volks-

tümliche Literaturgeschichte. — F. Mosshammer, Er-

ziehung und Unterricht.

The Nineteenth Century and after. February. C.

Hagberg Wright, Russia's view of her mission. —
Suyematsu, Moral teaching in Japan. — H. A. Giles,
Japan's debt to China. — A. Vambery, The awakening
of the Tartars. — A. S. Hurd, The balance of naval

power. — J. Westlake, Compulsory Greek as national

question. — J. A. F. Maitland, A waning glory of

England: The madrigal. — G. Arthur, The Bishops

and the Reformation Settlement. — W. Carlile, The
Church Army and the reclamation of criminals. — W. E.

Gordon, The economic side of allen Immigration. —
Mary M. Currie, From the toll-bar of the Galata Bridge.

— J. Hutchinson, Parish school dinners and museums.
— D. C. Lathbury, Henry Parry Liddon.

The Asiatic Quarterly Review. January. J. Kenne-
dy, Indian educational policy. — E. H. Parker, Russia

and India. — W. M. Young, The progress of the Pan-

jab. — R. Lethbridge, The progress and prosperity of

Mysore. — T. D. Beighton, The possibilities of the

Indian tobacco industry. — A. F. Steuart, The foun-

dation of Penang-Captain Light and the Nonyah. — G.

Brown, A trip to the Antipodes. — L. Mills, The
absence of Angra Mainyu from the Achaemenian in-

scriptions. — H. C. Norman, Mr. Wickremasinghe's
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Epigraphia Zej'lanica. — Abdullah Ai-Mämun al-Suh-
rawardy, Toleration in Islam.

De Gids. Januari. M. Schart en-Antink, Sprotjc.

I. — H. de Vries, Het Yellowstone-Park. I. Het park

en de warme brennen. — Helene Mercier, De volks-

huisfesting te Amsterdam. — A. A. W. Hubrecht,
Voorbereidend hooger onderwijs. — G. H. Marius,
Litteratuur over schüderkunst.

La Revue de Belgique. Fevrier. En Amerique:

Madame Jules Carlier, A Saint-Louis et dans l'Ouest.

— Gobi et d'Alviella, Les voyages dans l'Union ameri-

caine. — Ch. Morisseaux, L'economie sociale ä l'e.x-

position de Saint-Louis. — H. Boddaert, La nation et

la vie publique. — Ch. Sarolea, La grande universite

de rOccident. — P. Saintenoy, L'architecture. — E.

Fichefet, Les grands travaux publics. — L. Weisse n-

bruch, Le developpement des chemins de fer. — L.

Greiner, L'electricite. — G. Goldschmid, Les grandes
usines. — H. La Fontaine, Les bibliotheques. —
Marc eile, Les hopitaux. — M * * *, L'armee et l'im-

perialisme. — E. V'authier, Le goüt americain en

matiere d'art.

Rivista d'Italia. Gennaio. O. Quarta, Per il

centenario del Codice civile francese. — B. Labanca,
II Papato attraverso il Medio Evo. — L. Gamberale,
La scuola secondaria ed i suoi bisogni veri. — E.

Montanari, Un ignoto scritto foscoliano sulle »Grazie«.
— L. Bonfigli, Una vittoria femminista nel primo
Settecento. — E. Gaddi, Cristina di Svezia ed il suo
passaggio per Forli. — L. Venturi, Medievalismo arti-

stico al principio dell'etä moderna. — A. Padovan, II

Genio.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. Februar. A.

Sichler, Untersuchung über die Tarifierung von Buch-
einbänden. — O. Giemen, Zwei wenig bekannte Ver-

öffentlichungen Luthers.

Archiv für Stenographie. 56, 1. 0. Morgen-
stern, Cicero und die Stenographie. — E. Preuschen,
Die Stenographie im Leben des Origenes. — J. Dürich,
Der gegenwätige Stand der Stenographie bei den Slawen.
— A. V. Kunowski, Stenographische Psychologie. —
J. Brauns, Über stenographische Polylogogramme. —
C. Wessely, Der Vertrag eines Tach\^graphielehrers

aus Ägj'pten. — B. Vikar, Historische Stenogramme
in Ungarn.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

H. A. A. Kennedy [Reverend in Callander], S t. P a u 1' s

conceptions of the last things. London,
Hodder and Stoughton, 1904. XX u. 370 S. 8».

Sh. 7. 6 d.

Die Dr. M. Dods gewidmeten »Cunningham
Lectures for 1904« sind unter dem Eindruck

entstanden, dafs die ganze paulinische Gedanken-
welt erst unter dem eschatologischen Gesichts-

winkel verständlich und durchsichtig wird. Diesem
widmet der Verf. eine Untersuchung, die zum
mindesten an erschöpfender Ausführlichkeit nichts

zu wünschen läfst. Auch die reichUch zu Ge-
bote stehende Literatur, die deutsche wie die

englische, ist ausgiebig benutzt und beurteilt.

Es gehört schon das weit verbreitete und wohl
begründete Interesse eines englischen PubHkums
dazu, um das Erscheinen eines auf allgemeine

Verständüchkeit angelegten Buches von solchem

Umfang begreiflich zu^ machen. An Wieder-

holungen, wie sie dem Verf. selbst nicht ent-

gangen sind (S. 230), kann es nicht fehlen, wo
der schliefslich doch nur auf wenige fragmenta-

rische und gelegentliche Andeutungen in den

Paulusbriefen zurücklangende Gegenstand der

Untersuchung (vgl. S. 22 f., 25 f., 28, 93, 282,

307) zur breitesten Besprechung in 6 Kapiteln

gelangt, betreffend die Stellung der Eschatologie

in der paulinischen Theologie, ihre Bedingtheit

durch alttestamentliche, spätjüdische, hellenisti-

sche (diesem Punkt gilt noch ein Nachtrag S.

342— 351) Einflüsse und die persönliche Erfah-

rung des Paulus, die Begriffe von Leben und

Tod (Sokolowskis bezügliche Monographie stand

noch nicht zur Verfügung), von Parusie und Ge-
richt, von Auferstehung und von Vollendung des

Gottesreichs. Der Standpunkt des englischen

Theologen ist selbstverständlich konservativ, so-

weit es Wissen und Gewissen gestatten. Über
Einseitigkeit kann man nicht klagen, sofern der

Verf. seinen Entscheidungen ziemlich regelmäfsig

ein Gegengewicht hinterher anhängt. So geht

beispielsweise sein Bestreben durchaus dahin,

die pauHnischen Anschauungen in nächstem An-

schlüsse an die alttestamentUche Prophetie zu

verstehen (S. X, 44 f., 46 f., 103, 302), was
Ihn aber von durchgängig und mit grofser Sach-

kenntnis geübter Berücksichtigung der apokryphi-

schen und rabbinischen Literatur keineswegs ab-

hält. Ebenso entspricht es dem persönlichen

Geschmack des Verf.s, die paulinischen Gedan-

kengänge möghchst gegen Beeinflussung von

hellenistischer Seite sicherzustellen, sodafs er

nicht blofs Holstens dualistische Anthropologie

(S. 347 f.), sondern sogar Gräfes Nachweis der

Bekanntschaft mit dem Buche der Weisheit Salo-

mos ablehnt (S. 122, 231, 251, 345 f.). Schliefs-

lich gibt er aber doch eine merkwürdige, und

zwar selbständig erworbene, Verwandtschaft des

Paulus mit der hellenistischen Gedankenwelt zu

(S. 350 f.). Noch bezeichnender für das Zu-

sammensein von Gebundenheit und freiem Blick

ist die Stellung, die der Verf. zu der Frage

nach Beeinflussung der von Paulus vorausge-

setzten spätjüdischen Dogmatik durch den Par-

sismus einnimmt. Während er einerseits mit

der Mehrzahl der heutigen Theologen die Un-

sterblichkeits- oder vielmehr Auferstehungshoff-

nung direkt aus alttestamentlichen Prämissen ab-

leitet (S. 52 f., 63 f., 7 5 f.), ist er doch keines-

wegs gewillt, die Berührung mit dem Parsismus

in Abrede zu stellen, bietet sogar ein viel reiche-

res Material von Parallelen, als das Register (S.

359) vermuten läfst (vgl. S. 19, 63 f., 76, 215,

236, 241, 253, 259, 263, 269, 301, 306 f.,

313, 315, 321, 327 possibly, 329 perhaps, 330f.

336 f. remarkable parallel). Ähnliche Bemerkun-

gen Uefsen sich machen bezüglich seiner Ableh-

nung einer zwischen den beiden Korintherbriefen

hegenden Modifikation der Aussichten in die Zu-
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kunft oder der kleinen Apokalypse der Synopti-

ker und anderer Errungenschaften der in Eng-
land so genannten »advanced critic«. Wie vieles

aber auch von dieser Seite her Widerspruch
hervorrufen mufs, dem vorliegenden Werke wird
man das Lob einer mit unverdrossener Gründ-
lichkeit bewerkstelligten Arbeitsleistung nicht

vorenthalten dürfen. Auch in den exegetischen

Ausführungen, mit welchen er sich gern an Hein-

rici anschliefst (vgl. S. 323), bewährt der Verf.

philologische Belesenheit und Schulung neben
vielleicht oft allzu zaghaft schwankendem Urteil.

Die Brauchbarkeit des Buches wird durch drei

fleifsig hergestellte Register (Sachen, Namen,
Stellen) erhöht.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann,

Paul Grünberg [Pfarrer an der Neuen Kirche zu

Strafsburg i. E., Dr. theol.], Philipp Jakob
Spener. 2. Bd.: Spener als praktischer
Theologe und kirchlicher Reformer. Zur

200 jährigen Wiederkehr des Todestages von Philipp

Jakob Spener (gest. den 5. Februar 1705). Göttin-

gen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1905. VI u. 250 S.

M. 4,60, geb. M. 6.

Am 5. Februar waren es zweihundert Jahre

seit dem Tode des Vaters des Pietismus, wenig-

stens in der deutschen lutherischen Kirche, »des

allerfrömmsten der Theologen, der Krone derer,

so viel zur Gottseligkeit zu führen getrachtet«.

Zu diesem Gedenktage hat sich eine neue
Abteilung von Grünbergs Spenerwerk einge-

stellt. Nicht nur das nonumque prematur in

annum ist ihm zugute gekommen, sondern volle

zwölf Jahre liegen zwischen dem ersten und

zweiten Band, was durch das arbeitsreiche Amt
des Verf.s genügend erklärt wird. Neues Quellen-

material von Bedeutung ist ihm nicht zugänglich

geworden, aufser einer Sammlung von Briefen,

die Spener an Frau Kifsner richtete, und die

für seine Lage, Stimmung und Beurteilung von

Personen und Ereignissen sehr bedeutsam sind;

doch sollen sie erst später verwertet werden.

»Spener als Erzieher« möchte Gr. nach be-

rühmten Mustern dem Buch als Untertitel geben,

insofern es den Ertrag Spenerscher Gedanken
und Bestrebungen für die verschiedenen kirch-

lichen Gebiete zur Darstellung bringt. Es ent-

hält eine »praktische Theologie« in zwei Ka-

piteln zu je sieben Abschnitten. Das erste be-

handelt die Reform des geistlichen Standes (Be-

dürfnis, Wege und Ziele dieser Reform im allge-

meinen; theologisches Studium; Amtsbegriff; Amts-

erfordernisse und Amtsführung; Homiletik; Kate-

chetik und Konfirmation; Beichte und Absolution;

Seelsorge), das zweite: die Reform des kirch-

lichen, religiösen und sittlichen Lebens der Ge-

meinde und ihrer Glieder (Bedürfnis, Wege und

Ziele dieser Reform im allgemeinen; Kirchenver-

fassung und Kirchenzucht; das gottesdienstliche

Leben und die kirchliche Sitte; geistliches Priester-

tum und collegia pietatis; das sittliche Leben;
Verhalten zu anderen Kirchen und Religionen;

Speners Stellung zu dem allgemeinen Kultur-

und Geistesleben).

Die Vorzüge , die ich seinerzeit dem ersten

Bande nachrühmte (DLZ. 1893, Nr. 6, Sp. 164
— 166), eignen auch diesem zweiten: Beherr-

schung und Durchdringung des weitschichtigen

Stoffes. Die Liebe zu dem im Rahmen der

Zeit geschilderten einzigartigen Mann macht nie-

mals blind gegen die engen Grenzen seiner Ga-
ben, seines Geistes und Charakters. Jeder Ab-
schnitt ist von nüchterner, gesunder Kritik durch-

zogen, die sich aber nie unliebsam aufdrängt.

Gelegentlich werden Verbindungslinien zur Gegen-
wart gezogen, wird das noch immer Zielweisende

in Speners Werk unterstrichen: »Denn wir wollen

doch aus der Vergangenheit die Gegenwart ver-

stehen und behandeln lernen, und auch die Ver-

gangenheit wird zum Teil nur aus ihren Folgen

für die Gegenwart richtig erkannt und gewürdigt«.

Von dem die Lesung störenden Grundsatz,

die Quellenstellen im Text zu bringen, ist leider

nicht abgegangen; den Sprachreinigungsbestre-

bungen scheint der Elsässer Pfarrer nicht hold

zu sein. Der Druck ist sehr genau; S. 27 Z. 20

lies Alter statt Amt. Möge es dem heute besten

Kenner und Darsteller des vielumstrittenen Pie-

tistenhauptes vergönnt sein, den Schlufs des

Ganzen um so eher vorzulegen, je länger er

uns nach der Fortsetzung ausblicken liefs.

Wien. Georg Loesche.

Visitationsberichte der Diözese Breslau.

Archidiakonat Breslau. I. Teil. Nebst Visi-

tationsordnung herausgegen von J. Jungnitz
[Archivdirekt, u. Geistl. Rat D. Dr. in Breslau]. [Ver-

öffentlichungen aus dem Fürstbischöflichen
Diözesan-Archive zu Breslau. 1. Bd.] Bres-

lau, G. P. Aderholz, 1902. 2 Bl. u. 803 S. 4". M. 20.

Der als schlesischer Kirchenhistoriker rühm-

lichst bekannte Direktor des Breslauer Diözesan-

archivs Jungnitz beginnt in obigem, auf mehrere

starke Bände berechneten Werke, die grofsen

Schätze des von ihm geordneten Archivs zu ver-

öffentlichen. Besonderen Dank verdient hierbei der

Fürstbischof von Breslau, Kardinal Kopp, welcher

durch seine Munifizenz die Drucklegung ermög-

licht hat. In der Einleitung gibt J. einen treff-

lichen historischen Überblick über das Visitations-

verfahren in der genannten Diözese und bespricht

die für dieselbe erlassenen Visitationsordnungen

von 1579, 1602, 1630 und 1718. Zweck
der archidiakonalen Visitationen war im allge-

meinen die Kontrolle von Klerus und Volk, hier

im besonderen die Durchführung der Gegen-

reformation. Sie finden seitdem nicht mehr

statt, da sie durch die jährlichen Berichte der

Erzpriester und die kanonischen Visitationen des
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Bischofs, bezw. des Weihbischofs überflüssig

geworden sind.

Der vorliegende erste Band liefert ungemein

reiches Material zur schlesischen Heimatskunde,

nicht blofs in religions-, sondern auch in kultur-

geschichtlicher Hinsicht. Es werden unverkürzt

mitgeteilt die bischöflichen Verordnungen, nach

welchen die vier .Archidiakone bei den Visi-

tationen verfahren sollten (S. 1— 54), die Be-

richte über die in den Jahren 157 9/80, 1638,

1651, 5 J und 1666 67 erfolgten Visitationen des

Breslauer Archidiakonates, welches ungefähr das

heutige Mittelscblesien umfafste (S. 57— 735), und

endlich (S. 7 36— 76) die Berichte über die Visi-

tation des zu Niederschlesien gehörigen Benedik-

tinerinnenklosters Liebenthal (1669) und des in

Polen gelegenen Dekanates Ostrzeszow (1670).

Der lateinische Text ist unverkürzt und sorg-

fältig abgedruckt. Ein zuverlässiges Register

der Orts- und Eigennamen (S. 777— 803)
erleichtert die Benutzung. Möge es

J.
ver-

gönnt sein, das umfangreiche Werk zu Ende
zu führen

!

Mühlbock (Neumark). Albert Schönfelder.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Der Prof. f. christl. Moral an der Harvard-Univ. Dr.

Francis Peabody ist für das nächste Semester gewählt
worden, um an der Univ. Berlin Vorlesungen über das
Ethische der sozialen Fragen zu halten.

Gesellsehaften and Vereine.

Vorderasiatische Gesellschaft.

Berlin, 10. Februar.

Dr. Gold st ein sprach über den Monotheismus
Kanaans. Die Begriffe Kanaan und Israel decken sich

keineswegs. Kanaan, ein politisch -geographischer Be-

griff, bezeichnete nur das westjordanische Land, während
das Wort Israel eine religiös-ethnographische Bedeutung
hatte. In dem Staate Kanaan war die Religion Staats-

angelegenheit; der Staat wachte mit Eifer über ihre Inte-

grität und bestrafte ihre Verächter. Diese Staatsreligion

der Kanaanäer vor dem babylonischen Exil aber war
polytheistisch, nicht monotheistisch. Alle Könige, mit

der einzigen Ausnahme Davids, huldigten mehreren
Göttern. Gegen diese polytheistische Staatsreligion er-

hoben die Propheten, die erklärten Feinde der Regierung
und Freunde des Volkes, ihre Stimme. Allerdings herrschte

schon damals in den gebildeten Klassen ein gewisser
latenter Monotheismus. Aber erst in nachexüischer Zeit

wurde dieser zur Staatsreligion , und erst das Christen-

tum ging auf die Lehren Moses, den die Königszeit

kaum kannte, zurück. — Daraufsprach Prof. H. Win ekler
über Biblische und babylonische Religion. Nicht

der Frage, welchem dieser beiden Kulturelemente der

höhere ethische Wert innewohne, wollte er nachgehen,
sondern nur der historischen .Abhängigkeit der Bibel,

als des jüngeren Kultur-Dokuments, von der alten baby-
lonischen und der gemeinsamen grofsen orientalischen

Kultur. Man wisse heute, dafs im alten Orient eine

grofse, einheitliche Kultur bestand, deren Zentren Baby-
lonien und Ägypten waren. Aus diesem gemeinsamen
Geistesleben heraus sei auch die biblische Überlieferung

erwachsen. Die in dieser Überlieferung gelehrte Religion

sei sowenig von vornherein die Volksreligion des jüdi-

schen Volkes gewesen, dafs wiederholte Versuche, sie

unter dem Drucke einer bestimmten Partei ei.nzufuhrcri,

vergeblich waren. Erst im Exil wurde diese Lehre
mafsgebend, und allein die .Vlakkabäer haben für kurze
Zeit dieser orthodoxen Richtung zum Siege verholfen.
Stand mithin einerseits die Religion der Bibel in einem
gewissen Gegensatz zu dem ursprünglichen Volksglauben
der Israeliten, so beweist andrerseits der grofse Einflufs,

den die paar tausend von Jerusalem nach Babylon ge-

führten Juden dort alsbald errangen, welchen Resonanz-
boden die jüdische Geisteskultur in dem grofsen orien-

talischen .Mutlerboden fand. Die »biblische« Religion
verdiene diesen Namen nur, weil wir sie zufällig aus
der Bibel kennen; betrachtet man die Bibel als Erzeug-
nis der alten grofsen Kultur des Orients, so könne ge-

rade die älteste Überlieferung sehr zuverlässig sein;

denn in Babylon hatte man eine Tradition, die um zwei
Jahrtausende weiter zurückging als die israelitische. In

ihrer naiven .Art gebe die Bibel selbst die .Anhaltspunkte

für ihre Abhängigkeit von den grofsen Kulturzentren:

der Stammvater Abraham wanderte zur Zeit der Ham-
murabi-Dynastie aus Babylonien nach Kanaan aas, und
Joseph wie Moses waren nach ihrer Staatsangehörigkeit

und Bildung .Ägypter. Auch die Propheten seien in ge-

wissem Sinne international : Elias und Elisa ebensogut
in Tyrus und Damaskus wie in Israel zu Hause; Je-

saias und Jeremias erschienen uns als Männer von kosmo-
pohtischer Bildung, die das Wissen ihrer Zeit vollkom-
men beherrschen. Die biblische Lehre stehe im Gegen-
satz zu der polytheistischen Staatsreligion der Juden;
sie wolle die »Geheimlehret der Staatspriester, dafs es

nur einen Gott gibt, allem Volke zugänglich machen.
Diese neuen Ideen aber seien entstanden an den Brenn-
punkten, nicht an der Peripherie der alten orientalischen

Kultur.
Personalchronik.

Der aord. Prof. f. kanon. Recht in der kathol.-theol.

Fakult. der Univ. Strafsburg Dr. Ignaz Fahrner ist als

Prof. Walters Nachfolger zum ord. Prof. f. Moraltheol.

ernannt worden.
Der Pfarrer an der Neuen Kirche zu Strafsburg

Lic. theol. Paul Grünberg ist von der evgl.-theol.

Fakult. der Univ. Strafsburg zum Ehrendoktor ernannt
worden.

Die theol. Fakult. der Univ. Rostock hat den Pastor

an der Nikolaikirche in Kiel Kirchenpropst August
Becker zum Ehrendoktor ernannt.

Xen erschienene Werke.

Clemens Alexandrinus. 1. Bd.: Protrepticus

und Paedagogus. Herausgegeben von O. Stählin. [Die

griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei

Jahrhunderte hgb. von der Kirchenväter- Komm, der

Kgl. Preufs. .Akad. der Wiss.] Leipzig, Hinridis.

M. 13,50.

F. Niebergall, Wie predigen wir dem modernen
Menschen? 1. T. Eine Untersuchung über Motive und
Quietive. 2. Aufl. Tübingen, Mohr. .M. 3.

Zeitschriften.

Schweizerische theologische Zeitschrift. 22, 1. .V.

Hauri, Kutters und Fabers Kritik der Kirche. — G.

Schindler, Über den Bau protestantischer Kirchen. II.

— E. Müller, Die .Aufgabe der religiösen Volkskunde.

The Journal of Theologicäl StuJies. January. R.

H. Kennett, The origin of the Aaronite priesthood. —
.A. S. Barnes, Suggestions on the origin of the gospel

according to St. Matthew. — V. Bartlet, The historica!

setting of the second and third epistles of St. John. —
O. E. Oesterley, The old Latin texts of the Minor

Prophets. — W. E. Barnes. The Peshitta version of

2 Kings. — H. St. J. Thackeray, Rhythm in the Book

of Wisdom. — B. Jackson, Note on Mt XX 23 and

Mk. X 40. — A. Souter, The original home of Codex

Claromontanus (D Paul). — M. R. James, A note on

the AcU Pauli. — C H. Turner, Prolegomena to the
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Testimonia of Saint Cyprian. — K. Lake, Further notes

on the Mss of Isidore of Pelusium. — E. 0. Winstedt,
Notes from Cosmas Indicopleustes.

Zeitschrift für katholische Theologie. 29, 1. H.

J. Cladder, Hebr. 1, 1—5, 10. — St. v. Dunin-Bor-
kowski. Methodologische Vorfragen zur urchristlichen

Verfassungsgeschichte. II. — F. Schmid, Die Einfüh-

rung der christlichen Taufe. — M. Grabmann, Studien

über Ulrich von Strafsburg.

Revue chretienne. 1. Fevrier. R. Allier, L'evolu-

tion religieuse de Bernardin de Saint -Pierre. I. — P.

Randin, La dogmatique chretienne sociale. — J.

Vienot, Sainte-Beuve et les protestants vaudois. — A.

Leroux, Le manuel de M. Coste. — Louisa Jebb,
En Mesopotamie. — A. Maulvault, De la direction

spirituelle des ämes. — Ch. Brognard, Un livre sur

l'apotre Paul et Jesus-Christ (par M. Goguel).

Philosophie.

Referate.

Schwegler Albert, A bölcselet törtenete,

forditotta ifj. Mitrovics Gy ula dr. (A. Schweg-

ler, Geschichte der Philosophie, ins Ungarische

übersetzt von Dr. Julius Mitrovics jun. [Philoso-

phisches Archiv. Nr. XIX.] Budapest, Franklin -Verein,

1904. 517 S. 8". Kr. 7,50.

Seredi Lajos [Dr.], A filozofia törtenete

(Ludwig Seredi, Geschichte der Philosophie).

[Stampfeische »Wissenschaftliche Taschenbibliothek«.

Nr. 156—157.] Pozsony-Budapest, K. Stampfel, 1904.

164 S. kl. 8°. Kr. 1,60.

Das »Philosophische Archiv«, ein ungarisches

Seitenstück zu Kirchmanns »Philosophischer Biblio-

thek«, dessen XIL, XIIL und XV. Band (Dide-

rots ausgewählte philos. Werke, und Diderot-

Studien) bei seinem Erscheinen hier besprochen

wurde (s. DLZ. 1902, Sp. 2186—89), ist zu

Beginn dieses Jahres um drei Bände reicher ge-

worden. Nr. XVII enthält Schopenhauers Werk
»Über die Freiheit des menschlichen Willens«

(übersetzt von Fr. Kelen), Nr. XVIII Spinozas

Theologisch -Politischen Traktat (übersetzt von

Arpad Posch und Joh. Rencz), endlich Nr. XIX
Schweglers »Geschichte der Philosophie«, nach

der 15. von Koeber durchgesehenen und ver-

besserten Auflage ins Ungarische übersetzt. Die

Übersetzung verdient volles Lob; sie ist klar,

leicht verständlich und liest sich wie ein originales

Werk. Der Übersetzer, der bei jedem Philo-

sophen die Übersetzung seiner Werke ins Unga-

rische, sowie die betreffende Literatur anführt,

gibt im Anhange (S. 47 7— 544) auch einen Ab-

rifs der Geschichte der ungarischen Philosophie,

der zwar auf den Vorarbeiten von Joh. Erdelyi,

Behyna und Papay beruht, aber tüchtige Sach-

kenntnis zeigt und als die erste, systematische

Geschichte der ungarischen philosophischen Be-

strebungen betrachtet werden darf, da die grund-

legende, ausführliche Geschichte von Joh. Erdelyi

nur bis zum Ausgange des 17. Jahrh.s reicht.

Wollte der Verf. sich die Mühe nehmen, den

Quellen, den originalen Werken überall nach-

zugehen und die ungarischen Denker überall mit

ihren Vorbildern, den grofsen Gestalten der Philo-

sophie, zu vergleichen, endlich seinen Abrifs mit

einer Schilderung der philosophischen Ejitwicke-

lung der letzten vier Dezennien zu ergänzen —
er wäre berufen, die philosophische Literatur

mit einer Geschichte der ungarischen Philosophie

zu beschenken.

Seredis »Geschichte der Philosophie«, die

in einem, den Weberschen Katechismen oder der

Sammlung Göschen entsprechenden Unternehmen

erschienen ist, verfolgt rein praktische Ziele. Sie

will die einzelnen Systeme kurz aber bündig

charakterisieren und legt dabei das Hauptgewicht

auf das 19. Jahrh. , das bei Schwegler — mit

Ausnahme der grofsen deutschen Systeme des

Idealismus — so arg vernachlässigt ist. S. will

den Leser in die Kenntnis der philosophischen

Ideen der Gegenwart einführen; diesem Zwecke
dient auch die S. 4— 39 gegebene Einleitung,

die Ursprung, Zweck, Einteilung, Verhältnis der

Philosophie zur Religion, sowie eine kurze

Schilderung des Entwickelungsganges der ein-

zelnen philosophischen Disziplinen darlegt.

Das Werk ist auf Grund guter Quellen aus-

gearbeitet und bietet ein ziemlich treues Bild

der Hauptgedanken der einzelnen Systeme, Zu

rühmen ist seine Unparteilichkeit, die alle Systeme

gleich zu würdigen weifs. Hie und da sind aber,

vielleicht infolge der flüchtigen Arbeit, Fehler

eingeschlichen, die geeignet sind, den Leser irre-

zuführen. Sehr viele seiner Angaben — Jahres-

zahl, Namen und Werke der Philosophen be-

treffend — sind unrichtig. So steht z. B. bei

Destutt de Tracy als Geburts- und Todesjahr

1794— 1851 anstatt 1754—1836; La Mettrie,

der im Jahre 1751 starb, wird als Mitarbeiter

des Holbachschen Werkes »Systeme de la Na-

ture (17 70)« angeführt; als Redaktoren der »Ency-

clopedie« werden neben Diderot und D'Alem-

bert auch Turgot, Condorcet und Saint -Simon

erwähnt; Opzoomer, der hervorragende Philo-

soph Hollands (gest. 1892) wird zu den Leben-

den gerechnet; als Spinozas Hauptwerk wird

der Tractatus Theologico-Politicus angeführt;

die Völkerpsychologie wird falsch definiert. Unter

den neueren logischen Werken hätten auch die

grofsen Werke von Chr. Sigwart und Wundt
angeführt werden müssen; Wundt kann mit E.

Hartraann nicht unter einen Hut gebracht

werden. Wundt scheint überhaupt nicht genü-

gend gewürdigt zu sein.

Ein Namens- und Inhaltsverzeichnis schliefst

das kleine Werk ab.

Särospatak. Ludwig Racz.

George H. Long, Some populär philosophy. Lon-

don, Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1903. 113 S. 8".

Der Verf. steht auf einem wesentlich kirchlichen

Standpunkt; zum Ausdruck in dem Werkchen kommt



465 25. Februar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 8. 466

die Anschauung des sog. gesunden Menschenverstandes
und des praktisch religiösen Lebens und Denkens. Be-

handelt werden die Menschenwürde, die Aufgabe der

Metaphysik und ihre Lösungen, Kopf oder Herz. Pflicht

um Pflicht, christliche Wissenschaft, das Selbst, das
Warum und Wie.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

P. Laner, Plurismus und Monismus. [Die neue
Weltanschauung. H. 2.] Berlin, Kohler. M. 1.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. 37, 3. 4. P. Ephrussi, Experimen-
telle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis (Schi.). — R.

P. Angier, Vergleichende Messung der kompensatori-

schen Rollungen beider Augen. — E. Reimann, Die

scheinbare Vergröfserung der Sonne und des Mondes
am Horizont.

International Journal of Ethics. January. J. A
Hobson, The ethics of gambling. — A. P. Dennis
The political and ethical aspects of lynching. — J

Seth, The relation of the ethical to the aesthetical ele

ment in literature. — H. Berkowitz, The moral trai

ning of the young among the Jews. — J. Oliphant
The mariage de convenance in France. — Ch. J. Good-
win, Carlyle's ethics. — G. Rebec, Pleasure, idealism

and truth in art. — A. Leffingwell, The vivisection

problem (A reply).

Revue de Metaphysique et de Morale. Janvier.

Leibniz, Trois dialogues mystiques inedits. Fragments
publ. avec une introduction par J. Baruzi. — G. Belot,
Enquete d'une morale positive. — F. Evelin, La raison

et les antinomies (suite). — J. Weber, Les theories bio-

logiques de M. Rene Quinton. — P. Lacombe, La re-

presentation proportionnelle ä propos du livre de M. P.

Lachesnais.

Unterrichtswesen.

Referate.

Gustav Bauch [Prof. Dr. in Breslau], Die Uni-
versität Erfurt im Zeitalter des Früh-
humanismus. Breslau, .M. & H. Marcus, 1904.

XI u. 250 S. 8°. M. 8.

Der Verf. hat im Vorworte sein Verhältnis

zu Kampschultes bekanntem Buche dargelegt,

darin namentlich betonend, dafs der starke Sub-
jektivismus des genannten Gelehrten eines Korrek-
tivs bedürfe, wie anderseits auch das seither

erschlossene bezw. vom Verf. gesammelte Ma-
terial es rechtfertige, eine neue Darstellung der

bei Kampschulte unzureichend bedachten Periode

des Frühhumanismus der Erfurter Hochschule
zu bringen.

Die Untersuchung Bauchs greift weit zurück,

was direkt als grofser Vorzug erscheint. Wer
in Schulgeschichte gearbeitet hat, wird verstehen,

Wie schlimm es ist, wenn Einrichtungen wie

Universitäten von ihrem antecedens losgelöst er-

scheinen, wenn namentlich die der Universität

voraufgehenden Bildungsfaktoren keine rechte

Würdigung finden: das Bild raufs dann notwen-
dig schief und in sich unwahr werden. So
finde ich hier gerade die Partien äufserst wert-

voll, die auf Grund eines bis in Einzelheiten

durchgeführten Vergleiches die wissenschaftlichen

Verhältnisse, wie sie waren und wie sie ge-
worden sind, mit wünschenswerter Deutlichkeil

beleuchten. Das Fazit dieser Untersuchung, die

zum Teil schon das erste Kapitel ausfüllt, ist

ist die Negierung der Führerschaft Erfurts in der

humanistischen Bewegung (gegen Kampschulte).

Wertvoll erscheint in diesem ersten Abschnitte

besonders die Analyse der älteren Statuten

bezw. ihre Verwertung für die Deduktion.

Schon hier merkt man, dafs der durch seine

Arbeiten über den deutschen und österreichischen

Humanismus bekannte Verf. aus dem Vollen

schöpft, und so tritt auch in den folgenden Ka-
piteln (Die Pflege der mathematisch-astronomi-

schen Fächer — Fahrende Poeten — Friedlicher

einheimischer Humanismus — Angreifendes Vor-

gehen der Humanisten) überall die gut fundierte

Basis zu Tage. Mit unleugbarem Geschick wird

manche Unrichtigkeit weggeräumt, mancher Kon-
troverse näher getreten, in manche dunkle Ecke
hineingeleuchtet, sodafs die Ergebnisse der Ar-

beit vollauf befriedigen. Auch der Forscher von
Fach kann ohne Zweifel aus diesem Buch von
B. wieder vieles lernen; namentlich sind für einen

solchen die stark herangezogenen Vergleiche von
anderen Hochschulen sow'ie die Ausdehnung der

Untersuchung auf weiter abliegende Gebiete von

ebenso hohem Interesse wie Nutzen.

Ein paar .Ausstellungen. B. operiert hier an

manchen Stellen in auffallender Breite mit Dingen

und Personen, die dem Publikum, für die das

Buch bestimmt ist, wenigstens so bekannt sind,

dafs das Allgemeine über sie sich kurz abtun

liefs. Man vergleiche z. B. das 3. und 4. Kapitel.

Was da über Rudolf von Langen, Peter Luder,

die Elsässer Wolf, Karoch von Lichtenberg,

Conrad Celtis u. a. gesagt ist, hätte unbeschadet

des Zweckes der Darstellung gekürzt werden
können, wenn auch hier Berichtigungen alter

Ansichten (s. z. B. S. 68) und manches wirklich

Neue mit Dank entgegengenommen werden. An
solchen Stellen — wo also das ganz Allgemeine

über die betreffende Persönlichkeit in Frage kam —
hätte m. E. ein Verweis auf die hauptsächlichsten

Quellen- und Literaturwerke genügt. So sehen

manche Partien doch gar zu lexikalisch aus. Ge-

stofsen habe ich mich an der Formulierung des

Gedankens, dafs Reichling bei seiner Doctrinale-

Ausgabe sich von konfessionellen Rücksichten

nicht frei gehalten habe (S. 8). Ich stehe nicht

völlig auf Reichlings Standpunkt, der mir den

mittelalterlichen Schulbetrieb auf Grund des

Alexander de villa Dei doch zu optimistisch an-

zuschauen scheint, aber ich meine, mit Reich-

lings Verhalten hat das engere Glaubensbekennt-

nis zunächst doch nichts zu tun. Über solche

Dinge kann man wirklich auch ohne jede kon-

fessionelle Abfärbung ganz verschiedener Meinung

sein; ich betone das, weil man auch sonst (z. B.
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in Zieglers Geschichte der Pädagogik. 2. Aufl.

S. 26) diese Anklage findet.

Bitsch. Jos. Knepper.

t Moritz Lazarus [weil. ord. Honorarprof. f. Psycho!, an
der Univ. Berlin], Pädagogische Briefe. Mit einem
Vorwort herausgegeben von Dr. Alfred Leicht. Bres-

lau, Schlesische Verlags-Anstalt vorm. S. Schottländer,

1904. 165 S. 8».

Von den zehn Briefen sind die sieben ersten schon
veröffentlicht gewesen. Der Verf. will Neues, aber nicht

völlig Umwälzendes, sondern eine Revision der Grund-
begriffe bringen. Der 1. Brief beschäftigt sich mit der

ideahstischen Stimmung des Erziehers. Die Briefe 2— 6

gehen auf die Staatserziehung und die Schulverwaltung

ein, wobei der Verf. sich als Anhänger der über den

Parteien stehenden Staatsschule bekennt und verlangt,

dafs der Unterrichtsminister kein politischer Minister sei.

Ferner warnt er vor Uniformierung. Der 7. Brief han-

delt von der Dauer der Schulzeit, der 8. vom achten

Schuljahr, der 9. von der Fortbildungsschule. Hier for-

dert der Verf. die obligatorische Fortbildungsschule. Der

an eine Frau gerichtete Schlufsbrief spricht von dem
Wesen der Erziehung.

Notizen und Mittellungen.

\otizen.

Die Zahl der Studierenden an den technischen
Hochschulen Preufsens beträgt in diesem Winter-

semester 4902 gegen 5131 im vorigen Winter. Der

Rückgang ist durch die Verschärfung der Aufnahme-
Bedingungen für Ausländer und Gasthörer veranlafst.

Nur in Aachen hat der Besuch zugenommen. Die Zahl

der Abiturienten mit Reifezeugnissen von Gymnasien
ist hier nicht unerheblich gestiegen, während die

Zahl der Studierenden mit Realgymnasialbildung von 97
auf 81 gesunken ist. Danzig zählt 191 Studierende und
401 Gasthörer und sonstige Teilnehmer, darunter 11

Ausländer. Die Zahl der Oberrealschul-Abiturienten stieg

in Aachen von 77 auf 96, in Hannover von 171 auf

178; in Berhn sank sie von 369 auf 347. In Berlin ist

die Zahl der Ausländer von 368 im Winterhalbjahr

1903/4 auf 357 im laufenden (darunter Russen 69:43)
gesunken, in Hannover von 107 auf 116, in Aachen von
107 auf 125 gestiegen.

Personalchronik.

Der Direktor des Gymn. in Hameln Dr. Wilhelm
Prinzhorn ist zum Direktor des Lyzeums I in Han-
nover gewählt worden.

Zeltschriften.

Pädagogisches Archiv. Februar. E. Friedrich,
Lehre von den Urteilsformen in Prima. — E. Meyer,
Über Frage und Antwort.

Monatsschrift für höhere Schulen. . Februar. Fr.

Paulsen, Was kann geschehen, um den Gymnasial-
studien auf der oberen Stufe eine freiere Gestalt zu
geben? — A.Matthias, »Der Bildungsrückschritt«. —
R. Mücke, Die Abiturientenarbeiten vor hundert Jahren.
— R. Lehmann, Die allgemeine Prüfung der Ober-

lehrer: Mifsstände und Besserungsvorschläge. — R. Ull-
rich, Benutzung und Einrichtung der Lehrerbibliotheken

in höheren Schulen. — E. Hörn, »Auskunftsstelie für

höheres Unterrichtswesen«. — H. Bohn, Eine Auskunfts-

stelle für die naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 5.

Die soziale und politische Bedeutung der Schulreform

vom Jahre 1900. — Schmitz-Mancy, Goethes Leben
und Werke. — O. Winneberger, Zur Würdigung deut-

scher Lesebücher.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Gustav Weigand [aord. Prof. f. roman. Sprachen

an der Univ. Leipzig], Die Dialekte der Buko-
wina und Bessarabiens. Leipzig, Johann Am-
brosius Barth, 1904. V u. 102 S. 8» mit einem

Titelbilde und Musikbeilagen. M. 3.

Vorliegendes Buch bildet den Schlufs von

Weigands Untersuchungen der rumänischen Dia-

lekte, die bisher im »Jahresbericht« erschienen,

aber auch in Sonderausgaben aufgelegt worden

sind. Mit seinen Studien über die Macedo- und

Olympo-Walachen und dem linguistischen Atlas

bilden diese Untersuchungen eine breite und der

Hauptsache nach auch sichere Grundlage für ein

Nationaldenkmal schönster Art, an dessen weite-

rem Ausbau nun auch die emsige Mitarbeiter-

schaft der einheimischen Kräfte , die besonders

bei Dialektforschungen unentbehrlich ist, sicher-

lich nicht fehlen wird. Es müfste eine Freude

ohnegleichen sein, so die berufenen Hände am
Werke zu sehen und zu leiten. Im Verein mit

O. Densusianu in Bukarest wird wohl auch das

gelingen. Aber schon jetzt kann W. mit Be-

friedigung auf die grofse Summe bisher geleiste-

ter Arbeit zurück blicken. Er selbst weifs es

am besten, dafs in dem weiten Rahmen für ein

grofses Bild der rumänischen Sprache noch viel

leere Stellen sind, dafs bereits Dargestelltes der

bessernden Hand bedarf, und dafs ein Gesamt-

eindruck von der schliefslichen Verbindung der

Einzelbilder abhängt. So scheint mir jetzt der

Beginn der Kleinarbeit, die Vermehrung der

sogenannten Normalwörter, welche doch bisher

nur die Umrisse der Sprache eines gewissen

Landstriches geben konnten , und besonders die

Mitteilung reicher und umfangreicherer Texte, die

allein syntaktische Ausbeute ermöglichen, aber

auch für die Wortforschung genauere Belehrung

bringen können als lose, aus dem Zusammenhang
herausgehobene Formen, das Programm der näch-

sten Jahre zu sein. Bis dahin ist auch der Atlas

fertig und eine übersichtliche Gesamtdarstellung

möglich und wünschenswert.

Nach diesen Bemerkungen allgemeiner Art,

die ich vorausschicken zu müssen glaube, weil

W., an einem Wendepunkt seines Weges ange-

langt, auf den aufrichtigen Dank der Fachge-

nossen Anspruch hat, gehe ich auf das letzte

Buch selbst ein. Hierüber zu urteilen, wird mir

durch die bereitwilligen Auskünfte von Bukowiner

Rumänen, insbesondere vStudierender aus den

verschiedensten Gegenden, erleichtert oder über-

haupt ermöglicht. Aus eigener Anschauung aber

kann ich bestätigen, was W. in den ersten

dreifsig Seiten, dem Reiseberichte, erzählt von

den Mühsalen des Weges, der Schwierigkeit
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einer entsprechenden Verpflegung und Unterkunft,

aber auch von dem gastfreundlichen Sinne aller

Rumänen, seien es Geistliche oder Bauern, dem
allein die eigene Mittellosigkeit eine Schranke

zu setzen vermag. Die Opferwilligkeit des

Gelehrten kann nur hinreichend gewürdigt werden,

wenn man weifs, wie er sich sein Material hat

holen müssen. In der Bukowina selbst gings

ja noch an, und es ist nicht so arg, wenn er,

wie wenige Wochen vor ihm ich selbst mit un-

günstigerem Erfolge, auf der Höhe des Gebirges

zwischen Kirlibaba (Girlababel ; der einstige

(Grubenbesitzer hiefs nicht Mann, sondern Manz)

und der Luczina (1270 m) am Reisewagen

schieben helfen mufste; schlimmer, wenn er bei

Rodna (einst Rodenau geheifsen und deutschen

Ursprungs) im nahen Siebenbürgen die Scheune

des abwesenden Pfarrers einem Nachtlager im

Dorfwirtshause vorzog ; am schlimmsten aber,

wenn er wie in Befsarabien sein Essen oft

selbst kochen und die Nacht im Reisewagen (den

er freilich eigens dazu hatte bauen lassen) zu-

bringen mufste. So werden die anscheinend

rein persönlichen Erlebnisse seiner Reise auch

für die Allgemeinheit interessant genug sein, um
im Buche eine Stelle zu finden.

In der Bukowina selbst weilte W. vom 3.

bis 31. August 1901. Ist das Land, soweit es

hier in Frage kommt, auch ziemlich klein, so

liegen doch Berge zwischen den einzelnen Teilen,

und da in diese Zeit auch noch ein kurzer Aus-

flug nach Siebenbürgen fällt, war der Gelehrte

fast immer unterwegs. Nur die ihm und den

Pferden nötigen Ruhestunden konnten so zur

Arbeit verwendet werden. Jeden Tag wurden
mehrere Dörfer hintereinander sprachlich unter-

sucht, sehr oft nur ein einziger, allerdings als

geeignet empfohlener Einwohner herangezogen.

Darin liegt nun m. E. eine Möglichkeit zum
Fehlen, die durch die Mitwirkung gebildeter Ru-
mänen und eines Phonographen zwar einge-

schränkt, aber nicht gänzlich behoben werden
kann; denn auch Gebildete wissen, wie ich es

oft genug erfahren habe, sehr oft nicht, was
der Sprachforscher eigentlich sucht, die An-
alphabeten selbst haben einen gewissen Vorrat

von städtischen Ausdrücken (wie aus Nr. 46
meiner demnächst erscheinenden kleinen Volks-

lieder-Sammlung am Wort culte zu ersehen sein

wird), und die Phonographen geben noch immer
die musikalische und rhythmische Eigenart der

Rede besser wieder als physiologische Unter-

schiede. Das kann nur durch Beobachtung an

möglichst vielen Individuen wett gemacht werden.
Ist nun einmal zufällig die eine auszuforschende

Person auch noch schlecht gewählt, weil unge-

schickt empfohlen , dann ist die Fehlerquelle so

grofs, dafs sie alles in Frage stellt. Ich füge

aber, um dem verdienten Forscher nicht unrecht

zu tun, was nach dem eingangs Gesagten nicht

in meinem Sinne liegen kann, gleich hinzu, da;

er ziemlich vom Glücke begünstigt war und wobl

das meiste bei der Nachprüfung als richtig oder

doch möglich erkannt worden ist.

Ich komme so zum positiven Ergebnis von
W.s Forschungsreise, soweit es die Bukowina
betrifft. Über Befsarabien, das ich nur mit der

Eisenbahn von Odessa her flüchtig durchreiste,

habe ich weder ein eigenes Urteil, noch die

Mittel einer Erkundigung. Rufsland ist ja ziem-

lich abgeschlossen trotz seiner Nähe. Dieses

Ergebnis aus 107 Gemeinden teilt W. in 114
Normalwörtern mit Zusätzen (26 Seiten) und

56 Liedertexten (28 Seiten) mit. Es ist ziemlich

mühsam, die einzelnen Normalwörter zu prüfen,

weil der Kürze halber nicht die Ortsnamen,

sondern nur die auf sie verweisenden Zahlen

(für die Bukowina Nr. 645 — 658, 663— 678
und 681— 688) beigegeben sind. Manche dieser

Normalwörter kommen dann auch in seinen Texten

vor, andere können mit Th. Gärtner, Fünf ru-

mänische Mundarten der Bukowina (Ztschr. f.

rom. Phil. XXVI, 230 ff.), verglichen werden.

Freilich deckt sich nur W. Nr. 647, Scheia,
genau mit einer der Mundarten bei Gärtner.

Für Horodnik ziehe ich die im Umkreise von

je einer Stunde liegenden Orte Voitinel (W.
Nr. 666) und Margina (W. Nr. 668) zum Ver-

gleiche heran. Die übrigen Dörfer sind ent-

legener und erlauben so keinerlei Schlüsse.

Selbst für diese wenigen Orte gibt es begreif-

licherweise nur einige gemeinsame, zufällig bei-

derseits erwähnte Wörter. Auch werden die

verschiedenen graphischen Systeme die Sache

(und den Druck) erschweren.

Zunächst Scheia: W. S. 54 merzi\ Gärtner

S. 233 me''rze (d. h. merge). W. 'Nr. 86, IIa:

sopt^t; G. S. 233 sepl^e (d. h. seple). W.
Nr. 85, Via: soso; G. S. 233 sese '(d. h. sese).

W. S. 36, Nr. 29, V tsiäor; G. S.'236 plsiso^ile

(d. h. picioarele), mit Vorschlag eines p-; eben-

so W. Nr. 20, VII tsatru (pialra). W. Nr. 62,

la (c ist Druckfehler) lievasto: G. Text (S. 242):

n'eväsla (hier artikuliertes Substantiv). Die Ab-

weichungen sind ja nicht grofs, aber Gärtner

scheint mir mit seinem phonetischen System doch

hier die einzelnen Laute genauer wiederzugeben

und daher auch da, wo er abweicht, mindestens

die gröfste Aufmerksamkeit zu verdienen. Eine

Entscheidung bei so flüchtigen Lauten wie ''e

oder •' i zu fällen, mufs ich unterlassen. Es

widersprechen sich da selbst Einheimische; aber

sie erkennen Gärtners Genauigkeit an.

Horodnik: W. S. 51,6, lila monunk, G. S. 23 5

mvnviik, das in W.s Graphie also tnuHUtik wärt

:

W. Text XVIII, 3, 5 so (d. h. sa),^ G. S. 235

SV (Konj. und Reflexivum), ebenso kv (ca). W.
Nr. 105. III tsamo (chiama); G. Text S. 241:

Itfemä (allerdings dort vor betontem, hier vor

unbetontem Vokal). W. Nr. l, III k-^ni, G. Text
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S. 241: kv*ni mit /-Nachlaut hinter i\ ebenso

pv*ni {jnne), mv'ni. Jedenfalls gebt daraus die

schon theoretisch genugsam bekannte Tatsache

hervor, dafs palatales k und palatales/ {k^ und

ts) einander so nahestehen, dafs sie verwechselt

oder von zwei verschiedenen geübten Phonetikern

aus demselben Laute (leider nicht aus demselben

Munde!) heraus gehört wurden. Es haben also

vielleicht beide recht.

Was W.s Texte aus der Bukowina be-

trifft, so habe ich Studierende aus den be-

treffenden Orten, soweit welche verfügbar

waren und der Einladung Folge leisteten, zu

Rate gezogen. Es mag ja sein, dafs manche

der bemerkten Abweichungen individuell sind,

andere hingegen geben zu einigen Bedenken An-

lafs. So zeigt der Text XIX aus Margina durch-

aus die Aussprache des schriftrumänischen sa als

SU (nach Gärtners Schreibung sv), also s (schrift-

rum. 5) statt s: V. 12 fata vre^ ka su-l soruti

(»das 'Mädchen will, dafs es ihn küsse, d. h. will

ihn küssen«). Das Lied stammt von Garafina

Pomohaci (S. 100 heifst sie fälschlich Pomohoci),

einer achtzehnjährigen Schönen, von der mein

einheimischer Gewährsmann, den ich hier ihrem

Grimme selbstverständlich nicht preisgeben kann,

behauptet, sie habe den unschönen Sprachfehler

»a asipili« , d. h. kein s, nur seh sprechen zu

können. Diese Eigentümlichkeit, die sich durch

den ganzen Text zieht, gehöre nicht dem Dia-

lekt seines Heimatsortes, sondern nur der Gara-

fina an. Ich will nicht unterlassen, beim nächsten

Besuch des Ortes sie ins gastliche Pfarrhaus

rufen zu lassen; vorläufig gebe ich nur, was ich

von vertrauenswerter Seite gehört, verweise

aber auf W. S. 53, wo dieses su als si gedeutet

und als weiter verbreitet hingestellt und also

gerechtfertigt wird. Jedenfalls zeigt dies deutlich

die Gefahren, denen ein in der Zeit beschränkter

Forscher ausgesetzt ist, und die ich eingangs

erwähnt habe. Sonst ist von mir kein ähnlicher

Fall bemerkt worden.

Nun einige Abweichungen zu den Texten

:

VI, 1 si statt tsi. 4 kutid statt kund (wohl nur

Druckfehler). 7 galeatu (statt galetu, wenn V. 1

l^Ii geschrieben wird, w^o e nicht ea ist). VII, 4, 5

vorbi statt vorhd'i. IX, 7 bad'ea (mit Artikel)

statt bad'e. 1 -nsort für -nzor (auch 1 1 fast,

sobald hei ßsort und ort das t geschrieben wird).

XVII, 2 m-az für m-az. 3 mai statt moi.

4 pot statt po. 6 ko pi dos statt n'i p. d.

9 sunt für sun] vgl. aber W. S, 56, wo
Abfall der Dentalis ausdrücklich bemerkt

wird. XVIII, 4 kapiian für hapetan (was kaum
deutlich zu unterscheiden ist), 6 verzi statt verz,

wenn pojuri daneben gedruckt ist. 10 draze

für traze. 15— 16 mee, bilee statt mea, bilea\

ebenso kade^. Der »Gewährsmann« ist hier ein

Fräulein mit städtischer Bildung, eine griechisch-

orientalische Pfarrerstochter und Cousine meines

Beraters; also vielleicht nicht reiner Dialekt, wie

kadea u. a. zeigen möchte. XIX, 2 vedzl und

so auch 1 ziredzi , weil t nicht völlig stumm ist.

10 nicht tolo, sondern allein ioto volksüblich.

12 SU (wie oben erwähnt) für su, ebenso 13,

14, 15, 23, 25. XXII, 4 am,' 6 a, beidemal

vor stiut, also überall a zu setzen. 5 nu l^gd

weil kresle^. 8 'urdukund mit -d, siehe aber

meine Bemerkung zu XVII, 9. 10 teamo, nicht

e wie kr^sH, wo offenes e vorliegt, nicht ea (vgl.

oben VI, 7). XXIII Badäui. 3 kantsolarie, 4

hortie. 10 nis für niz. Für die andern Texte
war gerade kein Einheimischer zur Hand; hier

bliebe auch wohl kein Raum für so viele Kleinig-

keiten.

Es fehlt also an Abweichungen nicht, aber

meist sind sie nicht gar zu grofs. Es bleibt noch

immer die Möglichkeit offen, dafs einer meiner

fünf oder sechs Gewährsmänner im Unrechte

sei. Würde aber die gleiche Bemerkung auch

von anderen Provinzen des rumänischen Sprach-

gebietes wiederholt, dann läge das Übel in der

Raschheit der Dialektaufnahmen. Die Wissen-

schaft braucht Zeit, auch wenn die Fachgenossen

ungeduldig auf etwas schönes warten. Alle Jahre

einen weitverbreiteten Dialekt unter so grofsen

Mühseligkeiten und Entbehrungen aufzunehmen

und die Ergebnisse gleich darauf zu verarbeiten

und zu drucken, ist eine Arbeitsleistung, die,

auch wenn sich Mängel herausstellen sollten, noch

immer recht anerkennenswert genannt werden

mufs. Das will ich immer wieder betonen. Es
müssten W. in Zukunft noch andere Mittel zur

Verfügung gestellt werden — und warum sollten

sie nicht zu finden sein, wo doch oft an Akademien
für minder wichtiges grofse Freigebigkeit herrscht

— als er bisher besafs, damit er in Mufse diesen

Studien obliegen und seine Reisen in gröfserer

Ruhe und Gemächlichkeit ausführen könne.

Den vierten Abschnitt (S. 83— 90) bilden

Bemerkungen über Volksweisen, denen die Melo-

dien von sechs Liedern folgen, den fünften eine

Untersuchung über die Metrik der Volkslieder,

und den Schlufs ein Glossar mit seltenen Wörtern.

Das Titelbild nach einer selbstgemachten Auf-

nahme soll die Verschiedenheit der Trachten in

Siebenbürgen und der Bukowina zur Anschauung

bringen. Warum aber gerade für Straja, wo
schöne Rumäninnen so leicht zu finden wären,

keine fatd mai tinera)

Czernowitz. M. Fried wag ner.

G. U. Pope [Rev., M. A., D. D., Balliol College, Oxford],

A Handbook of the ordinary dialect of the
Tamil Language. Part II. V'h edition. Oxford,

Clarendon Press (London, Henry Frowde), 1904.

100 S. 8». Geb. Sh. 5.

Der vorliegende zweite Teil des bekannten Hand-

buches bietet einen Schlüssel zu dessen Übungen. Die

zweigespaltenen Seiten enthalten links die englische Über-

setzung mit Hinweisungen auf die Paragraphen der

Grammatik, rechts den tamilischen Text. Dazu kommen
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Anmerkungen, in denen öfters Latein und Englisch zur

Vergleichung herangezogen werden, und Analysen. Vier

Anhänge am Schlufs beschäftigen sich mit Zeiteinteilung,

Bruchrechnung, Bezeichung der Himmelsrichtungen und
Bezeichnung der Verwandtschaften.

Notizen und Mittellungen.

Zeitschriften.

The Jetvish Quarterly Review. January. G. Margo-
liouth. An ancient illuminated Hebrew Ms. at the

British Museum. — H. Hirschfeld, The Arabic portion

of the Cairo Genizah at Cambridge. VIII; Note on J.

Q. R., XVII, 168. — H. S. Q. Henriques, The Jews
and the English law. — C. Taylor, The aiphabet of

Ben Sira. — J. Skinner, The cosmopolitan aspect of

the Hebrew wisdom. — L. Ginzberg, Genizah studies.

IV. — M. N. Adler, The Itinerary of Benjamin of Tu-
dela (cont.). — D. Philipson, The reform movement
in Judaism. IV. — M. Steinschneider, Allgemeine

Einleitung in die jüdische Literatur des Mittelalters (cont.).

— S. Kr aufs. Die jüdischen Apostel. — S. Fraenkel,
Jüdisch-Arabisches. — S. Poznahski, The High Priest's

Procession.

Recueil d'Archeologie Orientale. Nov. -Dec. Ch.

Clermont-Ganneau, Le roi de »tous les Arabes«;

Leucas et Balance; Vente de sepulcres; Nouvelles de-

couvertes archeologiques dans le Haurän; La province

d'Arabie.
Antiquarische Kataloge.

Otto Harrassowitz, Leipzig. Kat. 285: Orientalia:

Neuerwerbungen. I. Semitica. Hamitica (worunter die

Bibliothek des f Privatdozenten Dr. Ludwig Nix in Bonn).
1387 Nrn.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Luigi Galante, Studi su l'Atticismo I. L'Atti-

cismo nella commedia nuova. IL L'Atti-

cismo di Procopo di Gaza. Florenz, Barbera,

1904. 125 S. 8». L. 2.

Die zwei Abhandlungen, die das vorliegende

Büchlein enthält, haben miteinander nichts gemein,

als dafs sie vom »Attizismus« , d. h. vom atti-

schen Sprachgebrauch zweier durch weite Zeit-

räume getrennten Literaturepochen handeln; denn
die Sprache der neueren Komödie ist von der-

jenigen des späten Rhetors im Prinzip grund-

verschieden : dort haben wir lebende Entwick-
lung, hier äufserliche Nachahmung. Es ist eigent-

lich eine auffallende Erscheinung, dafs unter den
Literaturwerken der spätgriechischen Zeit sich

gerade die sprachlichen Künsteleien der Attizisten

so liebevoller Aufmerksamkeit erfreuen; denn
nachdem wir über die Bewegung des Attizismus

durch das grofse Werk von W. Schmid aufs

trefflichste unterrichtet sind, wäre es eine

dringendere Aufgabe der griechischen Sprach-

geschichte, Texte sprachlich zu erforschen,

die der lebenden Sprache näherstehen, als fest-

zustellen, in welchem Grade es irgend einem

Spätling gelungen ist, die ; Palme« in der Hand-
habung des klassischen Attisch zu erlangen. Was
uns in erster Linie interessiert, sind die Elemente
der lebenden Sprache, die trotz alles Wider-

strebens auch dem besten Attizisten in die Feder
geflossen sind. Der Verf. zeigt uns, dafs der

Rhetor Prokop in seinen Briefen, die er unter-

sucht, nach Lauten, Formen, Syntax und Wort-
wahl durch und durch Attizist ist. Den gröfsten

Teil dieses Kapitels (S. 71— 116) bildet ein

Index verborum, der freilich kaum recht aus-

gebeutet wird: denn die daraus zu ziehenden

Folgerungen, das Auftreten hellenistischer und

sog. poetischer Wörter, werden sehr kurz er-

ledigt (S. 117 f.); das Problem, das die 5 poeti-

schen« Wörter bieten, scheint dem Verf. unbe-

kannt zu sein, sonst würde er bemerkt haben,

dafs z. B. ein Wort wie äcoQog nicht einfach mit

dem Schlagwort »poetisch < abgetan ist; mein

Buch über die hellenistische Sprache, wo über

dieses Problem einiges zu finden ist, war dem
Verf. nur nach einem Referat bekannt.

Ergebnisreicher und aktueller scheint mir der

Abschnitt, welcher die Sprache der neueren atti-

schen Komödie behandelt. Leider sind die jüngst

aufgefundenen Papyrusfragmente von Menanders

KoXa^ (s. Leo, Nachr. der Göttinger Ges. der

Wiss. 1903, S. 673 ff.) unberücksichtigt geblieben;

ihre Durcharbeitung hätte manche Nachlese er-

geben. Bei der Sprache der neueren Komödie
interessiert uns vor allem die Frage, wie weit

in ihr die beginnende Umwandlung des Attischen

zur KotvT] fortgeschritten ist. Dieses Problem

hätte schärfer erfafst werden dürfen; aber auch

so gibt des Verf.s Zusammenstellung ein deut-

liches Bild von dem Verhalten der neueren

Komödie zur lebenden Umgangssprache: die

Kocvrj beginnt ihren Einzug zu halten mit Formen
wie ßaffcXcaaa, ägffrjv (neben ikcQQOi, das auch

durch die Kolaxfragmente bezeugt wird), deixvvui,

dvocyo), iydfiriöev u. dgl.; die Modernisierung

der Sprache, womit gelegentliches Einströmen

ionischer Elemente einhergeht, äufsert sich am
meisten im Wortschatz (vgl. S. 37 ff.); man wäre

dem Verf. hier für einen vollständigen Index

dankbarer gewesen als bei Prokop; und wenn
er seinen Blick in höherem Mafse auf die Pro-

bleme der Ä'oivjj -Forschung gerichtet hätte, so

hätte er interessante Resultate selber gewinnen

können. Wörter wie ßÖQig, ßoifvog, xagdviaXi:,

fiartvrj, aav6d?uov oder ygovdog, xovQig, oipoj-

vtov. (Tvffffrj^iov oder ionische Nomina auf ag

wie xaxaifayäg zeigen, dafs der Prozefs der

»Koinisierung« des Attischen schon deutliche

Fortschritte gemacht hatte. Der Verf. beurteilt

diesen Vorgang nicht ganz richtig, da er darin

mehr das Wirken der literarischen Persönlichkeit

als die natürliche Entwicklung der Sprache sieht

(vgl. S. 51). Aber wenn auch der Verf. sein

Thema etwas äufserlich aufgefafst hat, so bfeibt

ihm doch das Verdienst, ein wichtiges Kapitel

aus der Frühzeit der iToiVjf der geschicütiichen

Betrachtung zugänglich gemacht zu haben.

Marburg i. H. Albert Thumb.
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A. Persii Flacci Saturarum liber. Recensuit S anti
Co n soll. Editio minor. Rom, Ermanno Loescher

& Co. (Bretschneidef & Regenberg), 1905. 29 S. 8".

Seiner gröfseren, vor l<urzem erschienenen Persius-

Ausgabe, deren kritische Würdigung wir hoffen bald

veröffentlichen zu können, läfst ConsoU jetzt eine Text-

ausgabe folgen. Zugefügt ist zum Schluls ein Abdruck
der Vita aus Valeriufe Probus' Kommentar, die Zeugnisse
über des Dichters Geburts- und Todesjahr und ein

Namenverzeichnis.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Nach dem Jahresbericht des ständigen Sekretars der

Kgl. Preufsischen Akad. d. Wiss. , Geh. Reg.- Rats Prof.

Dr. H. Diels hat der Thesaurus linguae latinae
noch unter mannigfachen Übelständen zu leiden. Bei

der letzten Beratung nach Abschlufs der beiden ersten

Bände hat sich gezeigt, dafs bei Durchführung des ur-

sprünglichen Planes nicht unbeträchtliche Kürzungen in

Anlage und Ausführung der Artikel notwendig sind.

Der Ausschufs hat eine genaue Anweisung an die Mit-

arbeiter erlassen, um eine übermäfsige Breite des The-

saurus zu verhüten. Im letzten Jahr hat die Redaktion

in München unter einem höchst unerfreulichen Personen-

wechsel zu leiden gehabt. Da die noch immer unbefriedi-

genden Mittel des Thesaurus nicht gestatten, die älteren

erprobten Mitarbeiter durch Gewährung bescheidener Zu-

lagen dauernd zu fesseln, sind einige der tüchtigsten Kräfte

noch nicht wieder ersetzt worden. Trotzdem ein älterer

amerikanischer Gelehrter Dr. A. Gudeman und ferner Dr.

Burger neu eintraten, konnten drei der vorgesehenen Stellen

noch nicht besetzt werden. Es sei zu wünschen , sagt

D., dafs dieses Jahr die Lücke schliefse, da sonst der

Fortgang des Unternehmens ernstlich in Frage stehe.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. klass. Archäol. an der Univ. Graz
Dr. Wilhelm Gurlitt ist am 13. Febr., im 61. J.

, ge-

storben.
Neu erschienene Werke.

U. Bernays, Studien zu Dionysius Periegetes. Mün-
chener Inaug.-Dissert. Heidelberg, Carl Winter.

Zeltschriften.

The American Journal of Philology. 25, 3. C.

H. Moore, The Oxyrhynchus epitome of Livy in rela-

tion to Obsequens and Cassiodorus. — R. S. Rad-
ford, On the recession of the Latin accent in connec-
tion with monosyllabic words and the traditional word-
order. — W. H. Kirk, Notes on the first book of the

Aeneid. — J. D. Rogers, The language of tragedy and
its relation to old Attic. — G. Showerman, Cicero's
appreciation of Greek art. — R. B. Steele, The abla-

tive absolute in the epistles of Cicero, Seneca, Pliny and
Fronto.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Max Martersteig, Das deutsche Theater
im 19. Jahrhundert. Eine kulturgeschichtliche

D^rsteUung. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1904. XVI
u. 735 S. 8". M. 15.

Rudolph Lothar [Dr. phil.], Das deutsche
Drama der Gegenwart. München, Georg
Müller, 1905. XII u. 343 S. 8° mit 25 Bildbeilagen

und 117 Textillustrationen. M. 10.

»Auch der Fleifs ist ein Talent.« Dieses

hübsche Wort, das wir jetzt in Adolf Pichlers

Tagebüchern lesen, darf schon für die physische

Arbeit, welche Martersteigs umfangreiches Buch

erforderte, in Anspruch genommen werden. Er
hat nicht nur den durch den Titel gekennzeich-

neten Stoff behandelt, in einleitenden Abschnitten

erscheint das ältere deutsche Drama, ja auch das

griechische, spanische, selbst das indische Drama
kurz dargestellt, um seiner Absicht, das Theater

als soziales Produkt und Erscheinung von volks-

wirtschaftlicher Bedeutung zu fassen, die ent-

sprechende historische Grundlage zu liefern. Der
Gedanke, Theatergeschichte von diesem Gesichts-

punkte aus zu schreiben, ist ebenso richtig, wie

seine Ausführung schwierig, ja fast unmöglich.

Er würde eine exakte Kenntnis aller Erschei-

nungen auf dem Gebiete des Kulturlebens der

Nationen erfordern, er beansprucht einen ebenso

gebildeten Geschichtsforscher wie Sozialpolitiker,

Literarhistoriker wie Philosophen. Gerade unsere

Zeit entbehrt der Polyhistorie, und kann sie auch

bei der Teilung und Spezialisierung der Arbeits-

gebiete nicht heranziehen. Keinesfalls ist aber

M. der Mann, der diese profunde Gelehrsamkeit

in sich vereinigen würde. Was er an geschicht-

lichen Ausblicken bietet, drängt er in einige

Kapitel zusammen, die durchweg aus Quellen

zweiter und dritter Hand geschöpft sind. Und
schnell eilt er zur Theatergeschichte selbst, die

er ebenfalls aus älteren, manchmal recht frag-

würdigen Darstellungen herleitet. Er kennt nicht

die neuere Mimusforschung, die er S. 38 f. genau

zu berücksichtigen hätte, nicht Litzmanns Schröder-

Biographie, die jüngere Literatur über das Wiener
oder Nürnberger Theater, über Hans Sachs u. a.

Ein Werk von derartigem Umfange hat nur dann

Daseinsberechtigung, wenn es entweder neues

Material oder neue Gedanken zu bieten vermag.

Beides ist hier nicht der F'all. M. liefert ein

Kompendium, das in dieser Form ziemlich über-

flüssig erscheinen mufs.

So begegnen uns in der geschichtlichen Dar-

stellung Fehler auf Schritt und Tritt: er spricht

von einem Schulmeister Wolfgang Schmelzle (!)

im 15. Jahrb. (S. 54), erzählt, dafs Leopold I.

ein Komödienhaus für deutsche Schauspiele er-

bauen liefs (S. 59). »Nächst Wieland« — sagt

er S. 70 — »pflegte Weifse und Musaeus das

neue Genre« (Singspiel), er läfst die Grill-

parzersche Hero von der 1830 verstorbenen

Sophie Müller spielen (S. 289, dagegen S. 411

richtig die Gley), er nennt einen Roman H. Bahrs

»Gute Schule« als Stück (S. 619), spricht von

der Sandrock als Darstellerin der Rebecca West
im Burgtheater (S. 690), wo »Rosmersholm« nie

aufgeführt worden, und rühmt die Niese (S. 691)

besonders in französischen Schwänken. Neben
vielen ungenauen Titeln finden sich auch zahl-

reiche verdruckte oder verschriebene Namen

:

Deinhardstein heifst einmal (S. 290) Ludwig
Franz, ein anderes Mal Johann Ludwig (S. 333).

Grünna steht für Grünhe, Klitschnigg für Klisch-
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nigg (S. 347), sogar geläufige Schauspielernamen

werden entstellt wie Tbimmig (S. 441), Gimmich

(S. 690).

Manche literarische Urteile erscheinen sehr

anfechtbar, so, wenn M. von Kleists »tropischem

Reichtum an Bildern« spricht (S. 292); den armen

Meisl »unverhüllter geschlechtlicher Schamlosig-

keiten« beschuldigt (S. 263); er unterschätzt die

Bedeutung Kotzebues und stellt sich Laube und

seiner Bühnenleitung allzu feindselig gegenüber.

Wer Blumenthal so unbedingt verurteilt (S. 583)

darf nicht für Schönthan u. a. freundliche Worte
finden (S. 585). Erfreut M. durch die schöne

Würdigung Anzengrubers, so befremdet er dafür

mit dem absprechenden Urteil über »Hannele«.

Sehr schwach geraten merkwürdigerweise die

Charakteristiken der Schauspieler, z. B. Sonnen-

thals, Charlotte Wolters, Mitterwurzers; »Meix-

ners Leistungen behielten in der Regel etwas

Grelles« (S. 459): das soll für einen der genial-

sten Satiriker der deutschen Bühne genügen?

Ich möchte keineswegs die guten Seiten des

Buches unbeachtet lassen: sympathisch berührt

der Idealismus, den der Verf. nur allzu wort-

reich vorträgt, das ruhige Urteil, das ihn nirgends

zu dem beliebten Jammer über den Niedergang

der deutschen Bühne hinreifst; der gewiegte

Theatermann tritt in den Erörterungen über die

Stellung der Frau, die Tantieme, die rechtlichen

Fragen, die Bedeutung des Passionsspiels und

der Wagnerschen Oper entgegen. Aber so sehr

man angesichts der geleisteten Arbeit geneigt

sein möchte, ihre Verdienste in den Vordergrund

zu schieben, man kommt doch immer wieder auf

den Grundirrtum zurück : dafs M. sich an eine

Aufgabe gewagt, der seine Kräfte durchaus nicht

gewachsen waren.

Wie eine Kanone zu einem Flaubert-Gewehr

verhält sich das Buch M.s zu dem Lothars.
Will jener ein grofses, systematisches Werk
geben, so begnügt sich L. mit Impressionen,

Beobachtungen und Skizzen, die nur die Gegen-
wart wiedergeben wollen. Ist M.s Buch ein

schwerfälliger Organismus, so ist L.s Arbeit eine

Sammlung von Causerien, Apercus, sie verleug-

net nirgends ihren feuilletonistischen Ursprung.

Da stellen sich denn freilich starke Dispositions-

fehler ein: schon die Gliederung in zwei Teile,

einen mehr theoretischen »Das Werden des mo-
dernen Dramas« , und »Dichter und Darsteller«

bedingt Wiederholungen, und die gefällig plau-

dernde Darstellung geht ihnen auch nirgends aus

dem Wege. Das 7. Kapitel widmet L. Persön-

lichkeiten : Hauptmann, Halbe und Genossen, das

8. »Heimatkunst, Bürger-, Bauern- und Stände-

stück« mufs auf sie zurückgreifen, im II. Ka-

pitel stellt er »Historiker und Phantasten« zu-

sammen, und mufs in dieser letzten recht sonder-

baren Kategorie einen Wedekind nochmals vor-

nehmen, den er schon früher gestreift. So ist

der Charakter des Improvisatorischen fast jeder

Zeile aufgeprägt, und das ist recht schade:

Gibt M. mehr, als er kann, so kann L. mehr,

als er gibt. Ganz abgesehen von der wirklich

staunenswerten Beherrschung des Materials, die

keine wirkliche Lücke und kaum einen Irrtum

aufkommen läfst, sind die Urteile und Charak-

teristiken scharf und schlagend, sicher formuliert,

und besonders die Hinweise auf die technischen

Errungenschaften der neueren Dramatik zeugen

von glänzender dramaturgischer Begabung.

Widerspruchslos bis in jede Einzelheit kann ein

solches Buch nicht bleiben: das Urteil über »Monna
Vannac (S. 33) ist einseitig; dafs auch die fran-

zösische Klassik von den Charakteren ausging, wie

SV kespeare oder Ibsen (S. 78), wird kaum all-

gemeine Zustimmung finden, er überschätzt Rei-

cher (S. 108), nennt Roberts Tasso eine » mo-

derne« Darbietung (S. 113), er unterschätzt die

Rose Bernd (S. 140); gelegentlich werden Stücke

unnötigerweise ausführlich behandelt wie i, Nacht

und Morgen« (S. 290), der Einflufs des Musik-

dramas wird nicht beachtet u. a. Er scheut

auch nicht vor Widersprüchen zurück, wenn er

Goethe S. 3 als Naturalisten kennzeichnet und

erst viel später (S. 68) seinen Gegensatz ent-

wickelt. Unmöglich wird seine Anordnung, die

öfter mit erzwungenen Wendungen nach Über-

gängen suchen mufs, wenn er Saar und die Ebner

hinter die Modernsten reiht (S. 262). Das Ur-

teil über moderne Kritik (S. 118 f.) darf wohl

einer Kritik unterzogen werden. Aber alle Be-

denken besiegt das frische Temperament, das

theatralische Auge des Verf.s, der hier jeden-

falls höchst anregende Plaudereien, die ein wirk-

liches Verständnis in gewandte Formen kleiden,

bietet. Jedoch ein Buch ist auch seine Arbeit

nicht geworden, ebenso wenig wie die M.s, frei-

lich aus ganz anderen Gründen.

Der prächtigen Ausstattung beider Werke
mufs rühmend gedacht werden: sie ist den Zielen

und Resultaten der Verfasser analog ausgefallen.

Druck und Format zeigen die wissenschaftlichen

Ambitionen M.s, die lustigen lateinischen Lettern

mit den weiten Spatien und der ganz moderne

Buchschmuck Sattlers sowie zahlreiche treffliche

Porträts und Szenenbilder bestimmen Lothars

Werk für ein gröfseres Publikum, das viel An-

regung und angenehme Belehrung aus ihm

schöpfen kann.

Wien. Alexander von Weilen.

Notizen und Mitteilungen.

»D erschleoene Werke.

Frz. Deibel, Dorothea Schlegel als Schriftstellerin

im Zusammenhang mit der romantischen Schule. [Pa-

lästra. 40.] Berlin, Mayer & Müller. M. 5.60.

R. Seidel, Georg Herwegh. Ein Freiheits- Sänger.

Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag.

Deutsche Dichter des 19. Jahrhs. Ästhet. Erläu-

terungen für Schule und Haus, hgb. von O. Lyon. 19:
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W. Raabe, Alte Nester. Erl. von P. Gerber. 20: A.

Stifter, Studien. Erl. von R. Fürst. Leipzig, Teubner.

H. Schoen, Hermann Sudermann, poete dramatique
et romancier. Paris, H. Didier. Fr. 3,50.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Wladimir Stassow [Ehrenmitglied der Kais. Akad.

d. Wiss. in St. Petersburg], Über Shakespeares
Kaufmann von Venedig und das Shylock-
Problem. Autorisierte Übersetzung aus dem
Russischen von Wilhelm Henckel. München,
A. Buchholz, 1905. 50 S. 8». M. 1.

Wladimir Stassow erfreut sich in Rufsland

als Kunsthistoriker und Kritiker des gröfsten

Ansehens, und bei vielen Gelegenheiten sind ihm

sowohl vom Staate wie von der Gesellschaft

ungewöhnliche Ehren zuteil geworden, so noch

im vorigen Jahre bei der Feier seines 80. Ge-
burtstages. Seine Abhandlung erschien unter dem
russischen Titel »Shakespeares Kaufmann von
Venedig« im vorigen Jahre in St. Petersburg

und liegt nun in guter deutscher Übersetzung

vor. Die kleine Schrift scheint mehr für das

grofse Publikum bestimmt, als für den Shake-

spearekenner. Und dann hat sie noch einen

Nebenzweck. — Die russischen Kritiker sind

nicht eben häufig wirkliche objektive Beurteiler.

Rufsland ist das Land der Extreme, und auch

der Kritiker tritt dort entweder als Ankläger

oder als Verteidiger, als Staatsanwalt oder als

Rechtsanwalt auf. St. will in seiner Behandlung

Shylocks den Antisemitismus bekämpfen. Und
wenn er auch an dem moralischen Charakter

Portias nicht viel gutes zu finden weifs, so ver-

setzt er sich doch selbst in ihre Rolle als

Richter, aber nicht um Antonio und seine Freunde
zu loben, sondern um Shylock mit eben dem
Aufwände von liebenswürdiger Sophistik frei-

zusprechen, um ihn im Feuer seiner Liebe von
allen Schlacken zu reinigen, und von allen Ver-

unglimpfungen. So heifst es S. 34 von den

Kreisen in Venedig und im Edelhaus von Belmont:

»Inmitten dieser ganzen sonderbaren, nichts-

nutzigen Gesellschaft steht, wie eine einsame

mächtige Eiche, die Gestalt des von allen ge-

hafsten und verachteten Juden.« St. möchte

Shylock durchaus zum tragischen Helden stempeln;

aber das Ende macht doch den tragischen Helden,

und St. übersieht ganz den kläglichen Abfall

Shylocks, und er erweist damit schwerlich dem
Judentum einen Gefallen, das weder an be-

kannten noch an unbekannten Helden arm ist.

In seiner Voreingenommenheit geht St. nicht

gerade glimpflich mit den Beurteilern Shylocks

um, die seiner These nicht entsprechen. Be-

sonders hart fährt er Kohler an, — dabei hat

der Übersetzer einige starke Ausdrücke des

russischen Originals im Deutschen gemildert, —
er stellt ihn als den Verteidiger aller Unter-

drücker hin und wirft (S. 14) »diesem Professor

der Rechte kannibalische Vorliebe« vor, und

bringt ihn (S. 43) in bedenkliche Beziehung zu

den venetianischen Strafsenjungen des 16. Jahrh.s.

St. erinnert in der Beweisführung an den

Grafen Leo Tolstoi, mit dessen »Macht der

Finsternis« er am Schlüsse Shakespeares Drama
in Vergleich bringt; jer predigt den gesunden

Menschenverstand, indem er bei allen andern,

die entgegengesetzter Meinung sein könnten,

solchen nicht voraussetzt, und so zu über-

raschenden neuen Schlüssen gelangt. Hierin

liegt der Fehler der Abhandlung.

Berlin. Friedrich Dukmeyer.

Benno Diederich [Dr. phil.], Don Quijote und sein
Dichter. Stuttgart, R. Lutz, 1905. 39 S. 8". M. 0,60.

Zum Jubiläum des Don Quijote veröffentlicht Diede-

rich, dem wir auch eine Neubearbeitung von Tiecks Über-

setzung verdanken, eine Einführung in das Werk. Zu
Beginn charakterisiert er die Ritterromane, darauf wendet
er sich Cervantes' Dichtung selbst zu und sucht ihre Art,

Bedeutung und ihre Schwierigkeiten klarzulegen.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

Fiona Macleod, Winde und Wogen. Keltische

Sagen. Übs. von W. Mey. Jena, Diederichs. M. 4.

Zeitschriften.

Die neueren Sprachen. 12, 10. R. J. Lloyd,
Glides between consonants in English. IH. — Hörn ig.

Über den Stand des englischen Unterrichts an den säch-

sischen Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Das Marmor Parium herausgegeben und erläutert

von Felix Jacoby [Privatdoz. f. klass. Philol.

an der Univ. Breslau]. Berlin, Weidmann, 1904.

XVIII u. 210 S. 8» mit 3 Beilagen. M. 7.

Die im Jahre 264/3 v. Chr. abgefafste Chro-

nik, die ein Parier auf Marmor verewigen und

zu Nutz und Frommen seiner Mitbürger an

einem vielbesuchten Platz aufstellen liefs, ist noch

immer das einzige Beispiel der von Polybios

(V 33, 5) als weitverbreitet bezeugten griechi-

schen Sitte chronographischer Zusammenstellungen

auf öffentlichen Inschriften. Die ihr schon des-

wegen gebührende Aufmerksamkeit hat dieser

auch sonst wertvolle Überrest antiker Chrono-

graphie in vollem Mafse erst gefunden, als zu

dem 93 Zeilen grofsen Stück, das schon im

Anfang des 17. Jahrh.s nach England gekommen
und wiederholt publiziert worden war (weitaus

am besten von Boeckh im CIG II), völlig wider

Erwarten 1897 noch ein neues zugehöriges Stück

auftauchte, das sofort von Wilhelm vortrefflich

bearbeitet wurde. Fast gleichzeitig wurde jetzt
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von drei verschiedenen Seiten her eine neue

Gesamtpublikation angekündigt: doch bat dfeser

Eifer dank kollegialischer Eintracht und sach-

licher Verständigung jede Zersplitterung oder

unnütze Rivalität glücklich vermieden. Munro,

der in mühevoller Prüfung dem alten seit 1667

in Oxford aufbewahrten Stück oder richtiger

dessen allein erhaltener zweiten Hälfte eine über-

raschende Zahl besserer Lesungen abgewonnen
hatte, verzichtete liberal überhaupt auf eine Spe-

zialausgabe. Das Berliner Corpus der griechi-

schen Inselinschriften (jetzt IG XII) brachte —
wie sich's gebührt — die abschliefsende Recensio

des Textes unter Heranziehung aller zu Gebote
stehenden Mittel (Photographie, wiederholte Kolla-

tion des erhaltenen Oxforder Stückes, von dem
nur infolge vielleicht übertriebener Ängstlichkeit

kein Abklatsch zu erreichen war) und nach ge-

sicherten Grundsätzen (d. h. bei der schon vor

1667 verlorenen vorderen Hälfte des ersten Stückes

alleiniges Zurückgehen auf die erste, die Selden-

sche Abschrift, jedoch unter Berücksichtigung der

von Seiden selbst am Ende seines Werkes no-

tierten Errata).

Auch Jacoby konnte in der Recensio vom
Corpus nicht abweichen, und doppelt dankbar
empfinden wir, dafs er in seiner Monogra-
phie die Klischees der Berliner Akademie wieder-

holen durfte (nur die Photographie von einem

Teil des neuen Stückes, aus der man allein wirk-

lich genau den Charakter der Buchstaben erken-

nen kann, blieb dem grundlegenden Corpus re-

serviert). Aber Emendation wie Auslegung des

Textes konnten nur in eingehender Behandlung,

die dem Corpus naturgemäfs fern bleiben mufs,

nach Möglichkeit (d. h. soweit es die völlige

Unsicherheit der Lesung in den 45 ersten Zeilen

und die Lückenhaftigkeit der andern Teile er-

laubt) vorwärts gebracht werden: und dies ge-

leistet zu haben ist das Verdienst J.s.

Das Vorwort (S. I—XVIII) gibt knappe
aber erschöpfende Auskunft über die kritische

Grundlage des Textes, sowie über Ursprung
und Charakter der Chronik im Anschlufs an die

Detailausführungen im Rhein. Mus. LIX S. 63 ff.,

dann eine genauere Quellenuntersuchung, die für

das Hauptstück zum ersten Mal festen Boden
gewinnt. Denn sicher scheint, dafs eine Atthis

und die Geschichte des Ephoros als Hauptquelle

gelten können, und recht probabel, dafs des-

selben Autors Schrift neol st'Qr^udiwv für die

nicht wenigen Notizen dieser Gattung benutzt

ist; nur für die eigentlich literarhistorischen

Partien kommt auch J. nicht über unbestimmte
Vermutungen hinaus; und gar nichts läfst sich

über die Quellen des neuen Stückes feststellen.

Hierauf folgt der Text (S. 1— 24) und unter

ihm kritischer Apparat und Ergänzungen in be-
sonderen Spatien. Daran schliefst sich zunächst

(S. 25— 134) ein ganz ins einzelne eindringender

Kommentar, der auch ausführliche Erläuterung

der getroffenen oder möglichen Ergänzungen
bringt und dabei die Parallelüberlieferung heran-

zieht. Doch sind die eigentlichen chronologi-

schen Untersuchungen einem besonderen, letzten

Abschnitt (S. 133—204) unter dem Titel 'Chnj-

nologischer Kanon' zugewiesen.

Diese Einrichtung (über die — beiläufig —
kein Inhaltsverzeichnis Aufschlufs gibt) führt ja

freilich die Unbequemlichkeit mit sich, dafs man
nun, um vollständige Orientierung zu gewinnen,

erst den Text mit Apparat und Ergänzungen,
dann den Kommentar und meistens auch noch
den Kanon aufschlagen, sich also an drei ver-

schiedenen Stellen Auskunft holen mufs. Doch
ist das Auffinden der betr. Stellen sehr dadurch

erleichtert, dafs sowohl auf den Seiten des Kom-
mentars als auch denen des Kanons als Kolumnen-
titel Epochenzahl und Zeilenzahl des Textes an-

gegeben sind. Immerhin würde man es dankbar
begrüfsen, wenn das Verzeichnis der Eigennamen
(S. 205— 210) sich nicht auf die Erwähnung im

Text beschränkt, sondern auf die Besprechung
der betreffenden Personen oder Sachen im Appa-
rat und Kanon ausgedehnt hätte, sodafs man
hier mit einem Blicke alles, was im Buche zu

finden ist, zu überschauen vermöchte. Vielleicht

hätte auch auf einiges Sprachliche hingewiesen

werden können, z. B. auf den bereits völlig aus-

gebildeten für die Chroniken so charakteristischen

Gebrauch des sog. Praesens tabulare: A 74, 76,

89 und B 2 ßaatXavet neben iTeXevrr^aev oder

TeXsvzfaavTog] A 82 und B 19, 21 ie?.iVT^ (21

mit folgendem dcißrj); B 20 xvQcevsc nach

heXevTT^aav.

Leipzig. C. Wachsmuth.

Otto Weber [Dr.], Sanherib, König von Assyrien
705— 681. Eine Skizze. [Der alte Orient Gemein-
verständliche Darstellungen hgb. von der Vorderasiati-

schen Gesellschaft. 6. Jahrg., Heft 3.] Leipzig, J. C.

Hinrichs, 1905. 29 S. 8'. M. 0,60.

Die kleine Schrift hebt zu Anfang die Machtstellung

hervor, die Assyrien bei Sanheribs Regierangsantritt

hatte. Der Verf. geht dann auf sein Verhältnis zu sei-

nem Vorgänger Sargon ein und schildert femer unter

Anführung von Quellenstellen die zahlreichen Kriegszüge

des Königs und ihre Ergebnisse. In seinem Rückblicke

führt er aus, dafs wir von Sanherib kein unmittelbares

Zeugnis haben, aber uns doch ein scharf umrissenes

Bild seiner Persönlichkeit machen können, weil seine

Taten sein Wesen deutlich, wie bei wenigen, zeigen,

und er kommt zum Schlufs, dafs bei diesem Könige

vor allem das Mifsverhältnis kennzeichnend sei, in dem
Wollen und Können zueinander stehen. Sanherib »bat

immer seine Kräfte überschätzt, und für den zu über-

windenden Widerstand hat ihm stets das rechte .Augen-

mafs gefehlt, deshalb war ihm so selten ein dauernder

Erfolg beschieden, trotz der gewaltigen Energie seines

.\nlaufs, deshalb sank noch zu seinen Lebzeiten sem

stolzestes Werk in Trümmer, ja er selbst mu!"ste die

Hand dazu bieten, das wieder aufzubauen, was er selber

zerstört hatte <.
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Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei der Ausrodung eines Zaunes an der dem Fort
Zinna in Torgau gegenüberliegenden Seite des Fried-

hofes ist nach der Hall. Z. in einer Tiefe von etwa 1 m
ein Urnengrab aufgedeckt worden, das eine grofse
Aschenurne von doppelkonischer Form barg. In einem
dicht daneben aufgedeckten Grab befand sich ebenfalls

eine Aschenurne und schliefslich in einem dritten ein

hohes Grabgefäfs, das einen Bronzering und die Über-
reste eines geriffelten Armbandes enthielt. Die Funde
sollen aus der letzten Steinzeit oder der frühesten Bronze-
zeit stammen. Ferner wurde eine etruskische Urne
gefunden.

Nen erschienene Werke.

A. Wiedemann, Magie und Zauberei im alten

Ägypten. [Der alte Orient. VI, 4.] Leipzig, Hinrichs.

M. 0,60.
Zeitschriften.

Beiträge zur alten Geschichte. 4, 3. f A. Hoeck,
Zur Geschichte des Thrakerkönigs Kotys I. — O. Seeck,
Quellenstudien zu des Aristoteles Verfassungsgeschichte.

II— VI. — L. Holzapfel, Die Anfänge des Bürger-

krieges zwischen Cäsar und Pompejus. II. Tumultus
und bellum. III. Die Pompejaner verlassen Rom. — L.

Borchardt, Die diesjährigen deutschen Ausgrabungen
in Ägypten. — U. Wilcken, Die angebliche Abdankung
Euergetes' I. — C. F. Lehmann, Aus und um Kreta;

Sarapis contra Oserapis. — S. de Ricci, Zur Samm-
lung der griechischen Inschriften.

Zeilschrift für historische Waffenlumde. III, 9.

0. Potier, Aus dem Zeughause der Veste Hohenwerfen.
— B. Pick, Der Dresdener Münzpallasch. — G. Liebe,
Der Schwerttanz der deutschen Handwerker. — E. v.

U bisch, Alte Fahnen und ihre Erhaltung. — R. We-
geli, Inschriften auf mittelalterlichen Schwertklingen.
— P. Sixl, Entwickelung und Gebrauch ^er Hand-
feuerwaffen.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Albert Wächter [Dr. phil.]. Der Verfall des
Griechentums inKleinasien imXIV. Jahr-
hundert. Leipzig, B. G. Teubner, 1903. IV u. 70 S.

8». M. 2,20.

Die allmähliche Überflutung und Verdrängung

des Griechentums durch den Islam in Kleinasien,

wo im Mittelalter der Schwerpunkt des ersteren

gelegen hatte, ist ein weltgeschichtlich und

kulturhistorisch so folgenschwerer Vorgang, dafs

wir es besonders schmerzlich empfinden müssen,

so wenig davon zu wissen. Zwar unterrichten

uns die zeitgenössischen Quellen hinreichend über

die poHtischen und kriegerischen Ereignisse — über

die allmähliche Umwandlung der inneren Zustände,

über das Schwinden des griechischen Volkstums

und seiner Religion bis auf geringe, noch heute

erhaltene Reste versagen sie vollständig. Und
doch ist die Eroberung Kleinasiens durch die

Seldschuken der Anfang, aber keineswegs der

Abschlufs dieses Prozesses. Das geht schon

daraus hervor, dafs die türkischen Eroberer in

ihrem körperlichen Typus in der Masse der

kleinasiatischen Bevölkerung aufgegangen sind.

Von einer Ausmordung der letzteren kann also

gar keine Rede sein, ebenso wie die antik-

byzantinischen Städte, soweit sie nicht noch

heute fortleben, zumeist erst später eingegangen

sind, besonders viele bei dem furchtbaren Ver-

nichtungszuge Timurs (1402).

Der Verf. des vorliegenden Heftes erwirbt

sich daher ein grofses Verdienst, indem er aus

den Akten des Patriarchats und anderen Quellen

die allmähliche Aufgabe und Verschmelzung der

kirchlichen Metropolen und Bistümer Kleinasiens

infolge der zunehmenden Verarmung und Ab-

nahme der christlichen Bevölkerung verfolgt.

Im allgemeinen schreitet das Schwinden der

geistlichen Sitze von Ost nach West fort. In

Armenien vollzieht es sich schon im Anfang des

14., in Kappadokien, Lykaonien, Pamphylien am
Ende des 14. Jahrh.s; in Lykien, Karlen, Phry-

gien zum grofsen Teil erst Anfang des 15. Jahrh.s

(Mongolensturm !). Dabei konnten sich einige

Metropolen länger (Ikonion bis Ende des 15.,

Ephesos bis zum 17.Jahrh.), mehrere bis heute

erhalten, wo sich noch jetzt gröfsere griechische

Kolonien finden (Kaisaria, Ankyra. Pisidien,

Smyrna). Verhältnismäfsig günstig lagen die

Verhältnisse an der Nordküste. Trapezunt wurde

ja erst 1461 von den Türken erobert und seine

Metropole und bedeutende griechische Bevölkerung

erhielt sich bis heute, ebenso die von Amasia,

Chalkedon, Nikomedia, Nikaia, Prusa und Kyzikos,

während Gangra und Amastris im 15. Jahrb.,

Apameia schon 1318, Herakleia um 1360 ver-

ödeten. (Letzteres wurde im 18. Jahrh. wieder

hergestellt.)

Es hätte wohl darauf hingewiesen werden

können, dafs das Schicksal der Metropolitan-

Sitze in manchen Fällen nicht mit dem der

Städte und Landschaften übereinstimmt, nach

denen sie benannt sind. So ist z. B. die Stadt

Kyzikos völlig verlassen worden zugunsten von

Artaki, Panderma u. a. ; die Pisidischen Griechen

leben in Isparta, die Lykischen in Makri und

Levissi fort usw. Überhaupt können die kirch-

lichen Akten naturgemäfs den Verfall des Griechen-

tums nur von einer Seite beleuchten. Eine

etwas engere Fassung des Titels der fleifsigen

Schrift wäre daher wohl passender gewesen und

hätte vielleicht manchen Leser vor einer gewissen

Enttäuschung bewahrt.

Bern. A. Philippson.

Emil Pauls, Die Heiligsprechung Karls des
Grofsen und seine kirchliche Verehrung in

Aachen bis zum Schlufs des 13. Jahrhunderts.
[Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. 25. Bd.]

Aachen, Cremer (G. Cazin), 1903. S. 335—354. 8».

Nach einem kurzen Überblick über die Literatur zur

Geschichte der Heiligsprechung Karls behandelt der Verf.,

nachdem er vorher die allgemeine kirchliche Lage in

Deutschland 1165 berührt hat, die von Friedrich I. ver-

anstaltete Feier vom 29. Dezember 1165 und die Erfolge

der Kanonisation im 13. Jahrh. Jene Feier sei ein un-

berechtigter Eingriff in das innere Heiligtum der Kirche
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gewesen , dem gegenüber Rom aber über ein Jahrzehnt

lang machtlos geblieben sei. Erst der Friede von Ve-

nedig habe die kirchenpolitischcn Wirren beendet; da-

mals sei sicher auch eine Regelung der kirchlichen Ver-

ehrung Karls angeregt worden. Über die Art dieser

Regelung fehlen nähere Angaben, sie sei sicher so er-

folgt, dafs Rom zwar kirchlichen Rechten nichts vergab,

aber auch Karls Andenken nicht verunglimpfte und
Friedrichs Empfindlichkeit nicht herausforderte. Es ver-

hielt sich ablehnend zur Feier vom 29. Dezbr. 1165,

aber abwartend zur Vornahme einer rechtsgiltigen Ka-

nonisation. 1215 wurde in der Aachener Marienkirche

ein herrlicher Schrein mit Karls Überresten mit Einwilli-

gung des päpstlichen Bevollmächtigten ausgestellt, 1226
räumte der Kardinal Konrad von Porto Karl dem Groi'sen

als Seligen den dritten Platz hinter zwei Heiligen ein.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Eine gröfsere Anzahl von Silbermiinzen, deren

Gepräge vorzüglich erhalten ist, und die teils aus der

Zeit Ottos III., teils aus der Knuds d. Gr. stammen,
sind bei Keitum auf der Insel Sylt aufgefunden worden.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. mittl. u. neuere Gesch. an der

Univ. Leipzig Dr. K. Rudolf Kötzschke ist zum aord.

Prof. ernannt worden.

Nea erschienene Werke.

G. Boerner, Die Annalen und Akten der Brüder
des gemeinsamen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim.

Berliner Inaug.-Dissert. Fürstenwalde, Joh. Sevfarth.

Neuere Geschichte.

Referate.

Festschrift zum Gedächtnis Philipps des
Grofsmütigen, Landgrafen von Hessen.
Herausgegeben vom Verein für hessische
Geschichte und Landeskunde. [Zugleich

28. Band der Zeitschrift des Vereins. Neue Folge].

Kassel, 1904. IV u. 358 S. 8».

Philipp der GrofsmÜtige. Beiträge zur Geschichte

seines Lebens und seiner Zeit. Herausgegeben von dem
Historischen Verein für das Grofs-
herzogtum Hessen. Marburg, 1904. VIII u.

609 S. 8".

Der ausgezeichnete hessische Landgraf, dessen

Gedächtnis bei der 400. Wiederkehr seines Ge-
burtstages vor einigen Wochen gefeiert wurde,
hat noch keinen Biographen gefunden, der seiner

Bedeutung gerecht geworden wäre. Auch die

beiden oben genannten Bände bringen nur ein-

zelne Bausteine zu dem verdienten Ehrendenkmal.
Während die Kasseler sich äufserlich nur durch
den Titel und ein Bild Philipps als Festschrift

kundgibt, hat die Darmstädter auch ein festliches

Gewand angelegt'). Es sei gleich hier auf die

der D. beigegebenen Tafeln hingewiesen, die

aufser einem Brustbild Philipps und Abbildungen
seiner Münzen, Medaillen und Geschütze, nament-
lich auch die nur noch in einem Exemplare be-

Im folgenden bedeutet K. die Kasseler, D. die
Darmstädter Festschrift, Ph. Landgr. Philipp.

kannte Kupferstichfolge de^^ i ..;r4,,.r,,,,,re. i>h:i;,.,,.,

zur Anschauung bringt.

Beide Festschriften werden mit allgemeinen Cha
rakteristiken des Landgrafen eingeleitet. Wenck
(K.) hebt den starken Willen, die kühne Ent-

schlossenheit Philipps, daneben seine Fehler und
namentlich (vielleicht zu stark) die Selbsttäuschun-

gen hervor, die ihn die entgegen wirkenden
Kräfte unterschätzen liefsen und das Scheitern

eines wichtigen Teiles seiner politischen Unter-

nehmungen bewirkten. W. würdigt Philipps Be-

deutung für die Sicherung der Reformation und
weist auch auf seine Stellung zu seinem Volke
hin. — Hermann (D.) schildert Philipp als den

hoch- und jf freigesinnten, über die Einseitigkeit

der Parteien hinaus den Geist der Reformation

festhaltenden Fürsten und geht bei seiner Charak-

terisierung mehr auf Ph.s persönliches Verhältnis

zum Glauben ein.

Es können hier nicht die sämtlichen ziemlich

bunt zusammen gewürfelten Beiträge besprochen

werden, deren K. 15, D. gar 35 enthält; manche
bringen nur kleine Inedita zum Abdrucke mit

erläuternden Bemerkungen. Von den gröfseren

Arbeiten ist in erster Linie die des Darmstädter

Archivdirektors Dr. Schenk zu Schweinsberg
(D.) zu nennen: »Aus der Jugendzeit Landgr.

Philipps«. Seh. wurde hierzu in erster Linie

durch den von Glagau herausgegebenen ersten

Band der hessischen Landtagsakten und Glagaus

Buch »Anna von Hessen« veranlafst. Er weist

nach, dafs Glagau vielfach ungenau gearbeitet

hat und in Urteil und Darstellung durch Vorliebe

für seine Heldin beeinflufst wurde. Es scheint

mir aber, dafs auch Seh. sich von einseitigem

Eintreten für die hessische Ritterschaft nicht frei

zu halten gewufst hat, so dafs man oft den Ein-

druck persönlicher Gegnerschaft gegen Philipps

Mutter hat. So egoistisch und herrschsüchtig

die Mutter war (und das hat Seh. namentlich

durch Beibringung neuen Materials, aber auch

durch richtige Verwertung des bekannten be-

wiesen), in ihrer Bekämpfung der ständischen

Machtansprüche fand sie sich in Übereinstimmung

mit ihrer Zeit, in der die Hoheitsrechte der

Landesherren nach weiterer Ausbildung strebten.

Auf Sch.s wertvolle Beiträge zur Sickingischen

Fehde von 1518 sei hier besonders hingewiesen.

Nirgends kann man besser als an den fein-

sinnigen Darlegungen Küchs (K.), »Landgraf

Philipp auf dem Reichstage von 1521c, »Philipp

und die Einführung der Reformation in Hessens,

»Stellung des Landgrafen Philipp zum Kirchen-

bann 1532« den grofsen Gewinn erkennen, den

die Forschung aus der Neuordnung des politi-

schen Archivs des Landgrafen im Marburger

Staatsarchive ziehen wird. Durch richtige Ein-

reihung und Erläuterung bisher unverwertbarer

Gedenkzettel Philipps vermag K. ein ganz neues

Licht auf Ph.s persönliche Teilnahme an den
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grofsen Ereignissen zu werfen. Neben ihm zeigt

auch Gundlach (IC.) in seinen »Nachträgen zum
Briefwechsel des Landgrafen Philipp mit Luther
und Melanchthon« den Nutzen dieser Neuordnung.
Wer hätte denken können, dafs, nachdem das

Marburger Archiv schon so viel nach Briefen

der Reformatoren durchforscht worden ist, noch

immer eine so stattliche Nachlese zum Vorschein

kommen würde.

Die den Bauernkrieg in den Stiftern Fulda

und Hersfeld behandelnde Darstellung von Merx
(K.) greift aus dem von ihm in Aussicht ge-

nommenen grofsen Werke einen für die schnell

entschlossene Tatkraft des Landgrafen bezeich-

nenden Abschnitt heraus, für den er mancherlei

Neues bringen konnte. Hübsche kleine Beiträge

für die Geschichte dieses Krieges bringen auch

Lind (D.), »Die Beschwerden der Bauern in der

Obergrafschaft Katzenelnbogen 1525« und Haupt
(D.), »Sozialistische und religiöse Volksbewegun-

gen in hessischen Städten«. Auch die Abhand-

lung von Der seh (K.), »Das Vorspiel der Refor-

mation in Hersfeld« gehört hierher. D. kann

durch reichhaltiges Material unterstützt zeigen,

wie tief durch Luthers Auftreten die Bevölke-

rung in einem mit Hessen eng verbundenen

Städtchen erregt wurde und wie leicht diese

Bewegung zum Aufruhr werden konnte.

Einer Zusammenfassung der Ergebnisse aus

Rockwells Buche über die Doppelehe Philipps

(s. DLZ. 1905, Sp. 355 ff.) begegnen wir in beiden

Festschriften. Hatte diese verhängnisvolle Ver-

fehlung den Landgrafen zu einer Annäherung an

den Kaiser gezwungen, so fehlte es auch sonst

nicht an Bemühungen, Philipp ganz auf diese

Seite zu ziehen. Einen interessanten Versuch

der Art teilt O. Harnack (D.) mit, »Pasquinos

Schreiben an Landgraf Philipp 1542«, das H.

dem Kreise des kaiserlichen Gesandten in Rom
Mendoza zuschreiben möchte. — Beiträge zu

den Kriegsvorbereitungen bringt Ebel (D.) aus

den Marburger Akten. — Zu den Quellen bestritte-

nen Wertes über den Krieg selbst gehört des

Landgrafen Philipp Rechenschaftsbericht über

den Donaufeldzug von 1546, den Lenz noch als

tendenziös gefärbt glaubte hinstellen zu müssen.

Möllenberg (K.) weist nun nach, dafs er eine

Quelle ersten Ranges sei. — In die Zeit un-

mittelbar nach der Gefangennahme Philipps führt

uns Voltz (D.) »Die kaiserliche Kommission des

Grafen Reinhard v. Solms«, der 1547 die Ent-

waffnung Hessens im Auftrage des Kaisers zu

überwachen hatte. V. gewann hierfür sehr inter-

essantes Material aus dem noch wenig benutzten

Archive in Lieh, dem auch Schenk wichtige

Nachrichten entnommen hatte.

Zur inneren Politik bietet den Übergang eine

gröfsere Abhandlung von Huyskens (K.), der

auch in einem kleineren Aufsatze über die ersten

Marburger Prädikanten einen hübschen Beitrag

für den Beginn der Reformierung Hessens bringt.

In »Philipp und die Deutschordensballei Hessen«

wird der Versuch des Landgrafen behandelt,

nicht nur in der Bailei die Reformation durchzu-

führen, was ihm in der Hauptsache gelang, son-

dern auch die nach Reichsunmittelbarkeit strebende

zur Landsässigkeit herabzudrücken. Gleiche Ver-

suche fanden bekanntlich allerorten statt, in katho-

lischen wie protestantischen Gebieten.

Die Geschichte der Universität Marburg hat

durch die Abhandlungen von Diehl (D.) und

Becker (D.) Förderung erfahren. Diehl, »Die

Stipendienreform im Jahre 1560 und das älteste

Marburger Stipendiatenalbum« zeigt in sehr hüb-

scher Entwicklung die erfolgreiche Umbildung

der ersten wenig brauchbaren Organisation von

1529 zu einer Anstalt, die für die nächsten

Jahrzehnte eine grofse Anzahl hervorragend

tüchtiger Theologen zu erziehen vermochte.

Becker, »Die Marburger Studentenschaft unter

der Regierung Landgraf Philipps« gibt ein an-

schauliches Bild von dem äufserlichen Treiben der

Studenten, wie man den Mifsbrauch ihrer Frei-

heiten einzuschränken, ihre Ausbildung zu über-

wachen suchte. Für diesen Zweck sollte die

Zuteilung an Präzeptoren dienen, auch die Woh-
nungsvermieter sollten auf ordentliches Leben
der Studenten hinwirken; namentlich aber hoffte

man viel von der Einführung regelmäfsiger Prü-

fungen. — Für die Kenntnis des damaligen gei-

stigen Lebens in Hessen sind die Mitteilungen

von Wert, die Köhler (D.) »Hessen und die

Schweiz nach Zwingiis Tode im Spiegel gleich-

zeitiger Korrespondenzen« aus Briefen der Sim-

lerschen Sammlung in Zürich bringt. Mufste er

sich auch auf Auszüge beschränken, so sind diese

doch häufig gar zu knapp geraten.

Ein noch fast unangebautes Feld betritt

Nagel (D.) »Der Hofkomponist Joh. Heugel«,

von dessen Kompositionsweise wir eine Probe

erhalten; es ist ein Beitrag zum geistigen Leben
am hessischen Hofe. Zulauf (Hess. Zeitschr.

N. F. 26) hatte sich auf Äufserliches beschränkt.

— Mit Interesse liest man die Abhandlung Sal-

felds, »Die Judenpolitik Philipps des Grofs-

mütigen«, wenn auch mit dem Bedauern, nichts

über die Stellung der Juden zur Bevölkerung zu

hören, was für die Beurteilung von Wert ge-

wesen wäre. Philipps Geneigtheit, den gehafsten,

aber doch vielfach unentbehrlichen Juden die

gleiche milde Duldung zu gewähren wie den

sonst überall verfolgten Wiedertäufern, hielt nicht

Stand gegenüber der hier namentlich durch Bucer

vertretenen Judenfeindschaft der Theologen.

Zum Schlüsse blicken wir gern noch einmal

auf die beiden Porträts des Landgrafen, von

denen uns D, die klaren frischen Züge des taten-

lustigen Jünglings zeigt nach einem in der Wart-

burg aufbewahrten Gemälde. Man erkennt die-

selbe Gesichtsbildung in dem von dem hessischen
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Hofmaler M. Müller herrührenden Bilde in Kassel

(K.). Aber der Fürst ist alt und bedächtig ge-

worden, und die breit gewordenen Züge muten

nicht mehr so an.

Coblenz. H. Reimer.

Notizen und Mittellungen.

Personalcbronlk.

Der Direktor des kais. russischen Hausarchivs in

St. Petersburg. Wirkl. Staatsrat A. V. Polovtzoff, ist

am 3. Febr., 57. J. alt, gestorben.

Xea erschienene Werke.

W. Marcus, Choiseul und die Katastrophe am
Karooflusse. Breslau, Marcus. M. 2,40.

Giov. Bonacci, Saggio sulla Istoria civile del Gian-

none. Florenz, Bemporad. L. 2,50.

0. V. Di est, Aus der Zeit der Not und Befreiung

Deutschlands in den Jahren 1806—1815. Berlin, Mittler.

M. 4.

Zeitschriften.

La Revolution frangaise. 24, 7. H. Foulet, Le

departement de la Mause ä la fin du Directoire et au

debut du Consulat. — L. Levy -Schneid er, Sur un

ouvrage de Caffarelli du Falga attribue ä Jeanbon Saint-

Andre. — A. Aulard: G. Arnaud, Les Etats de Foix.

— J. Tcbernoff, La generation de 1848, ä propos du
livre de Chassin: Souvenirs d'un etudiant de 1848. —
La sepulture de Mirabeau.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Rossija. Polnoe geograficeskoe opisanie nasego ote-

cestva, pod obsßim rukovodstvom P. P. Semenova,
Vice-Predsedatelja Imp. Russkago Geograf. Obscestva

i V. J. Lamanskago, Predsedateija Odlelenija Etno-

grafij Imp. Russkago Geograf. Obscestva pod redakcieju

V. P. Semenova. St. Petersburg, Izdanie A. F.

Devriefla, 1899 ff. 6 Bde.

Wer sich mit der Landeskunde Rufslands be-

schäftigen will, der wird, wie es mir selbst auf

wiederholten Studienreisen zu diesem Zweck in

Rufsland ergangen ist, die Erfahrung machen,

dafs dieses Gebiet der allseitigen Durchforschung

ganz erhebliche Schwierigkeiten darbietet. Nicht

etwa, dafs die Literatur in diesem Fach

mangelhaft wäre, im Gegenteil, in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, dank den Be-

mühungen gelehrter Gesellschaften wie der Re-

gierungsorgane usw. eine grofse Zahl von Schrif-

ten zur russischen Landeskunde erschienen. Aber
dieses Material ist weit zerstreut, oft auch nur

lokal begrenzt verbreitet, so dafs man in Moskau
vielleicht das und jenes vergeblich sucht, was
sich auf Kazan oder Kiev bezieht, und umgekehrt.

Selbst auf der gröfsten russischen Bibliothek Rufs-

lands, auf der kaiserl. öffentlichen Bibliothek in

St. Petersburg, ist nicht alle Literatur vorhanden.

Die Erkenntnis der Bedeutung der Landeskunde

als Wissenschaft ist auch in den letzten Zeiten

in Rufsland selbst mehr durchgedrungen. Ein

deutlicher Beweis dafür ist das vorliegende um-

fassend angelegte Werk über Rufsland, von dem

seit 1899 sechs Bände erschiene Das
da begonnene Unternehmen ist äuiserst lobens-

wert, Herausgeber, Verleger und die Spe-

zialisten, die die einzelnen Abteilungen der Bände

bearbeiten, verdienen die vollste Anerkennung

und die besten Wünsche für die Durchführung

ihres Planes. In 22 Bänden, deren jeder für

sich ein abgeschlossenes Ganze bildet, soll eine

vollständige geographische Beschreibung Rufs-

lands geboten werden ; wissenschaftliche Zu-

sammenfassung der bisherigen Arbeiten und

eigene Forschung vereint, in einer Darstellung,

die neben dem Forscher auch den allgemein ge-

bildeten Leser befriedigt, der sich über irgend

einen Teil des grofsen osteuropäischen Reiches

unterrichten will. Jeder Band hat folgende all-

gemeine Abteilungen: I. Natur, Land, Klima,

Flora, Fauna; II. Bevölkerung, geschichtliche

Überblicke, Verteilung der Bevölkerung, Ethno-

graphie, Leben, Kultus, Gewerbe usw., Verkehrs-

wege; in. Bemerkenswerte Orte und Wohnsitze.

Die einzelnen Abteilungen der betreflfenden

Bände sind von Spezialisten auf dem jeweiligen

Gebiet bearbeitet. Wertvolle Beilagen sind ein

reichliches Material von Illustrationen, Karten,

Kartogrammen, Tabellen u. dergl., femer Angabe
der hauptsächlichsten Quellen und Literatur über

die jeweils behandelten Einzelthemata.

Erschienen sind bis jetzt nach ihrem Erschei-

nen aufgezählt folgende Bände: I. Moskovskaja

promyslennaja oblast i verchnee Povolze; III.

Ozernaja oblast; VI. Srednee i niznee Povolze

i Zavolze; ü. Sredne-Russkaja Cemozemnaja

oblast; XVIII. Kirgizkij kraj; VII. Malorossija.

Neben dem grofsen Nutzen, den das vor-

Uegende Werk schaffen kann, und der Bedeutung,

die es für die Bearbeitung der russischen Landes-

kunde zweifelsohne gewinnen wird, also neben

dem Dank, den alle interessierten Kreise dem
Herausgeber und seinen Mitarbeitern schulden,

müssen einzelne Wünsche, wie z. B. der nach

noch gröfserer Berücksichtigung der in Rufsland

überhaupt relativ wenig ausgebauten historischen

Geographie selbstverständlich zurücktreten.

Leider ist Osteuropa, seine Geschichte, Kultur-

geschichte und Landeskunde ein von der deut-

schen Wissenschaft arg vernachlässigtes Gebiet.

Der Bedeutung, die diese Länder, speziell Rufs-

land, für Westeuropa, besonders Deutschland,

haben, entspricht es nicht, dafs eigentlich nur in

Berlin unter Schiemanns Leitung in ausreichen-

der Weise für dieses Fach gesorgt ist. Die

Geringschätzung dieses Forschungsgebietes, das

zu bearbeiten vor allem Deutschland auf Grund

seiner vergangenen, gegenwärtigen und auch zu-

künftigen Beziehungen zu Rufsland allen Anlafs

hätte, wird sich vielleicht in einer für die deutsche

Wissenschaft nicht vorteilhaften Weise zeigen.

Ein grofser Nachteil dieser stiefmütterlichen Be-

handlung Osteuropas auch auf unseren Universi-
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täten liegt heute schon darin, dafs die Urteile,

zu denen man vielfach über Rufsland kommt,
weil auf ungenügender Kenntnis und falscher Be-

urteilung beruhend, unrichtig sind und uns, nicht

nur auf rein wissenschaftlichem Gebiet, schädigen.

Leider ist es so, dafs unsere derzeitige Lite-

ratur über Rufsland vielfach von solchen verfafst

ist, die ohne genügende, zumal historische Vor-

kenntnisse, ohne geschulten Blick für die eigen-

artige Entwicklung Rufslands und die Vorbedin-.

gungen seiner besonders gearteten gegenwärtigen

Existenz, wie Betätigung seiner Stellung in Europa,

entweder ältere Werke ausschreiben, oder flüchtige

Reiseeindrücke mit dem Anspruch auf autorita-

tives Urteil darbieten. Dafs hier Wandel ge-

schaffen werde, ist hohe Zeit, und das vorliegende

Werk kann einen ordentlichen Teil dazu bei-

tragen.

Bonn. Leopold Karl Goetz.

Otto Kienitz [Prof. am Gymn. zu Karlsruhe i. B., Dr.],

Landeskunde des Grofsherzogtums Baden.
[Sammlung Göschen. 199.] Leipzig, G. J. Göschen,

1904. 124 S. 8» mit 13 Abbild, u. 1 Karte. Geb.

M. 0,80.

Nach zwei allgemeineren Abschnitten über die geo-

graphischen Verhältnisse und die territoriale Entwicklung

Badens geht der Verf. auf die geologische Bildung der

Rheinebene über und bespricht im Anschlufs daran

Bodensee, Rhein und Donau. Die nächsten Abschnitte

beschäftigen sich mit dem Klima, der Pflanzen- und Tier-

welt, der Bevölkerung und Besiedlung. Die folgenden

bieten Schilderungen der einzelnen Landschaften , der

Rheinebene mit dem Kaiserstuhl, des Odenwaldes, des

Baulandes und fränkischen Hügellandes, des Neckar-

hügellandes, des SchwarzWaldes, des Juras vom Rhein

bis zur Donau, der Baar, des Hegaus und des Hügel-

landes am See. Den Schlufs bilden vier Abschnitte, die

einen wirtschaftsgeographischen Überblick, eine Skizze

von Stand und Bewegung der Bevölkerung, von der

inneren Entwicklung des Grofsherzogtums und vom Ge-

schlechte der Zähringer bieten. Ein Sachverzeichnis

schliefst das hübsch ausgestattete Bändchen ab.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der dänische Generalstab hat eine Aufnahme von
Island begonnen. Als höchster Punkt der Insel ist der

2120 m hohe Hvannadalschnukr festgestellt worden,

während bisher der Oraefa JökuU (1959 m) dafür ge-

halten worden ist. Im ganzen sind bisher etwa 5700 qkm
vermessen worden.

Nen erschienene Werke.

E. Löffler, Dänemarks Natur und Volk. Kopen-
hagen, Lehmann & Stage.

M. Meyer, Sagen-Kränzlein aus Tirol. 3. Aufl. Inns-

bruck, Wagner. M. 3.

M. Schanz, Ägypten und der ägyptische Sudan.

[Angewandte Geographie, hgb. von K. Dove. II, 3.]

I lalle, Gebauer-Schwetschke. M. 3.

Zeitscliriften.

Globus. 87, 5. Herr mann, Die letzten Fragen

des Nüquellenproblems. — K. Fies, Der Hostamm in

Deutsch-Togo. — A. Senfft, Religiöse Quarantäne auf

den Westkarolinen. — F. Gessert, Auf der Flucht von

Inachab zum Oranienflufs. — Die ethnographischen und

politischen Verhältnisse in Nord-Nigeria.

Detäsche Zeitschrift für Erdkunde. 1905,1. M.
Ebeling, Die Ergebnisse einer Studienreise im Gebiet

des Jostedalsbrae. — S. Passarge, Die Grundlinien

im ethnographischen Bilde der Kalahari-Region.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 15, 1. P.

Sartori, Vogelweide. — J. Bolte, Neidhart, eine volks-

tümliche Personifikation des Neides. — Bildergedichte

des 17. Jahrhunderts, gesammelt von C. Wen de 1er. —
Marie Rehsener, Aus dem Leben der Gossensasser.
— P. Toldo, Aus alten Novellen und Legenden. V.

Der Ehemann als Ratgeber des Liebhabers. VI. Der

Betrug durch falschen Namen. — Th. Zachariae, Zur
indischen Witwenverbrennung (Schi.).

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aard-
rijkskundig Genootschap. 1 Januari. A. F. Herder-
schee. Verslag van de Gonini-expeditie. — C. Easton,
Prof. JuUus' zonne-theorie. — J. Kuyper, V^erkort offi-

cieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1904.
— Aanteekeningen omtrent de afdeeling West-Nieuw-
Guinea, ontleend aan officielle verslagen. — Tapanahoni-

expeditie.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Kaethe Schirmacher [Dr. phil.], Die moderne
Frauenbewegung. Ein geschichtlicher Über-

bUck. [Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung
wissensch. -gemeinverst. Darstell, aus allen Gebieten

des Wissens. Bdch. 67.] Leipzig, B. G. Teubner,

1905. VI u. 130 S. 8°. Geb. M. 1,25.

Käthe Schirmacher gibt einen Überblick

über die Haupttatsachen der modernen Frauen-

bewegung in allen Ländern. Die knappe Schrift

dürfte bestimmt sein, ein allgemeines kurzes

Orientierungsmittel über das Auftreten der

Frauenbewegung, über die einzelnen Bestrebun-

gen und Erfolge in den verschiedenen Ländern

zu geben. Sehr geschickt erscheint die Zu-

sammenfassung der germanischen Lände» in eine

grofse Gruppe, ferner der romanischen, dann

der slavischen Länder und schliefslich des Orients.

Denn gewisse gemeinsame Bestrebungen haben

der Frauenbewegung dieser Ländergruppen auch

gewisse gemeinsame Merkmale aufgeprägt. Ihrer

persönlichen Stellungnahme in der Frauenbewe-

gung entsprechend, hat die Verf. die Frage des

Frauenstimmrechts stark in den Vordergrund

gerückt. Aber sie zeigt - daneben das ernste

Streben, auch den anderen Seiten der Frauen-

bewegung gerecht zu werden. Beispielsweise

hebt sie hervor, dafs auch die charitative Tätig-

keit zur höheren Schätzung der Frauenarbeit

beitragen kann. Die kurze Darstellung der

deutschen Frauenbewegung — der knappe Rah-

men des Büchleins nötigt die Verf. bei dem unge-

heuren Stoff sich mit einem skizzenartigen Abrifs

für jedes einzelne Land zu begnügen — ver-

sucht allen Strömungen gerecht zu werden, wie

auch die Abhandlung über Frankreich die feine

Kennerin der dortigen Zustände verrät. Die

Kapitel über die slavischen Länder und über

den Orient enthalten Orientierungsmaterial, das

allen denen willkommen sein wird, die sich ein
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Urteil über die Lage der Frauen in jenen

Ländern bilden wollen.

Berlin. Alice Salomon.

Statistische und mathematische Abhandlungen zur

Versicherungs - Wissenschaft. [Veröffentlichungen

des Deutschen Vereins für V^ersicherungs-Wissenschaft,

hgb. von Dr. phil. et jur. Alfred Manes. Heft IV.]

Berlin, Ernst Siegfried .Mittler & Sohn, 1906. 1 Bl.

u. 224 S. 8" mit 1 Tabelle.

Der Band setzt sich aus 10 Abhandlungen zusammen,
von denen 7 auf Vorträgen beruhen, die 1903 und 1904

in der Abteilung für Versicherungsmathematik des Ver-

eins gehalten worden sind. In ihnen haben behandelt

Prof. Bohl mann die Berechnung des Sterblichkeits-

gewinns bei einer Lebensversicherungs-Gesellschaft, Prof.

Bleicher die Notwendigkeit der Erhebung einer um-
fassenden Familienstatistik als Grundlage der Witwen-
und Waisenversicherung, Dr. Ziegel eine Methode des

Wechsels der Sterbetafel für den Bestand einer Lebens-

versicherungs-Gesellschaft und die Reduktion der Lebens-

versicherungssumme bei unrichtiger Altersangabe seitens

des Versicherten und den Gesetzentwurf über den Ver-

sicherungsvertrag, Dr. Radtke die Ermittlung des Invali-

ditätsgewinnes und des Sterblichkeitsgewinnes bei der

Invalidenversicherung, Dr. Liebetanz den umgearbei-

teten Gesetzentwurf über den Versicherungsvertrag vom
Standpunkt der Versicherungsmathematik, schliefslich, als

Bericht über die Tätigkeit der vom Verein eingesetzten

Kommission für Invalidenstatistik, die Herstellung stati-

stischer Grundlagen für die Invalidenversicherung. In

den drei übrigen Abhandlungen geht Direktor Möller
auf die Sterblichkeits- und Heiratsverhältnisse der ham-
burgischen Staatsbeamten ein, Dr. Friedrich legt ver-

sicherungstechnische Rechnungen mit herausgegriffenen

Altern in n-jährigen Abständen und Direktor Härtung
eine Summenformel zur Verwendung bei Versicherungs-

rechnungen vor.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Akademie für Sozial- und Handels-
wissenschaften zu Frankfurt a. M. wird für den

nächsten Sommer zu den schon bestehenden Seminaren

noch ein philosophisches erhalten ; das neusprachliche

Seminar wird durch eine germanische Abteilung er-

weitert. Die im laufenden Semester zum ersten Male
gehaltene Vorlesung über Kolonialwesen und Kolonial-

politik wird im kommenden durch kolonialpolitische

Übungen ergänzt werden. Neu sind einige halbsemestrige

Vorlesungen aus dem Gebiete des öffentlichen Arbeiter-

Versicherungsrechts. Das Vorlesungsverzeichnis ist vom
Sekretariat der Akademie (Börsenstral'se 19) unentgeltlich

zu beziehen.
Personalchronifc.

Der Privatdoz. f. Staatswiss. an der Univ. Leipzig

Dr. Franz Eulen bürg ist zum aord. Prof. ernannt

worden.
Neu erschienene Werke.

H. Rennefahrt, Die Allmend im Berner Jura.

[Gierkes Untersuchungen z. dtsch. Staats- u. Rechts-

gesch. 74.] Breslau, Marcus. M. 7,20.

F. de Lamennais, Das Volksbuch. Übs. von A.

Paetz. [Hauptwerke des Sozialismus und der Sozial-

politik hgb. von G. Adler. 3.] Leipzig, Hirschfeld.

M. 2.

O. Berendt, Der kaufmännische Arbeitsnachweis,

seine Bedingungen und Formen. Ebda. M. 4.

Zeltsclirirten.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Siaiistik.

Januar. W. Stieda, Die Mittelstandsbewegung. — G.

Dyhrenfurth, Die weibliche Heimarbeit. — A.Hesse,
Die wirtschaftliche Gesetzgebung Österreich-Ungarns im

Jahre 1903 (Schi.). — Schachner, Monopolbetrieb auf
den neuen preufsischen Wasserstrafsen; Sozialpolitik

und Betriebsform auf den neuen preufsischen Wasser-
strafsen. — H. Pudor, Dänemarks genossenschaftlicher

Butterexport im Jahre 1904. — D. J. Richter, Die
.Auswanderung aus Rufsland und Finland.

La Science sociale. 20, 10. 11. E. Demolins,
La science sociale depuis F. Le Play 1882— 1905. Classi-

ßcation sociale resultant des observations faites d'apres
la methode de la science sociale.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Arthur Hering [Dr. jur.]. Die im historischen
Archive der Stadt Cöln aufgefundene
Carolina-Handschrift R 1. Ein Beitrag zur

Carolineischen Quellenforschung. Leipzig, Veit &
Comp., 1904. VIII u. 113 S. 8". M. 3').

Die Leipziger Dissertation von Arthur Hering

beschäftigt sich des näheren mit der von Kohler

und mir im Historischen Archiv der Stadt Köln
aufgefundenen Carolina - Handschrift R 1 . Sie

stellt eine ausführliche Kritik der von uns i. J,

1900 nach dieser Handschrift veranstalteten Aus-

gabe der »Carolina« dar und sucht nachzuweisen,

dafs wir zu Unrecht die Authentizität des ersten

Druckes der »Carolina« vom Hornung 1533
leugnen. H.s Beweisführung fällt von selbst mit

einem einzigen Punkte: Ist es in der Tat wahr,

dafs die Kölnische Handschrift R 1 nicht von
mehreren Händen geschrieben ist, sondern eine
und dieselbe Person als Urheber der ganzen
Handschrift, des Textes und sämtlicher Korrek-
turen im Text und auf eingeklebten Blättern

in Frage kommt? Ist dies nicht der Fall, so

sind notwendigerweise alle die Schlüsse gerecht-

fertigt, die wir in unserer Ausgabe daraus ge-

zogen haben.

H. geht, abgesehen von der eben berührten

Hauptfrage , die später noch besonders zu behan-

deln sein wird, überhaupt von einer vollständig un-

richtigen Voraussetzung aus. Er bekämpft nämlich

auf das heftigste die Absicht (die wohlgemerkt

durchaus nicht die unsrige ist), die Prinzeps in ihrer

praktischen Geltung zu diskreditieren, und fürchtet,

dafs durch ein derartiges Unterfangen die Original-

ausgabe des Gesetzes aus ihrer Jahrhunderte

hindurch dauernden Herrscherstellung gedrängt

würde. »Der Gesetzesinhalt (sagt er S. 2— 3),

der Jahrhunderte hindurch der gemeinen Straf-

rechtspraxis das Fundament war, und der der

Ausgangspunkt einer schier unübersehbaren Lite-

ratur geworden ist, erschiene auf einmal an

einer Anzahl wichtiger Stellen als verderbt, als

unecht, so dafs Jahrhunderte hindurch auf Grund

von Gesetzesstellen Recht gesprochen wäre, die

in dieser F^assung nie Gesetz geworden waren.

c

') Zur Ergänzung dieser Anzeige verweise ich auf

die eingehende Besprechung Prof. J. Kohlers im »Archiv

für Strafrecht«, Bd. 51, S. 152 ff.
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Wir bestreiten es durchaus, die praktische

Geltung des ersten Carolinadruckes irgendwie

umgestofsen zu haben, und ich möchte nach-

drücklichst darauf aufmerksam machen, dafs auch

in der Praxis der folgenden Jahrhunderte nach-

weislich durchaus nicht immer nach der Prinzeps

geurteilt worden ist, sondern auch die folgenden

Ausgaben ohne irgend einen erkennbaren Unter-

schied ebenfalls und zwar hauptsächlich der

praktischen Rechtsprechung zugrunde gelegt

worden sind, da die Prinzeps naturgemäfs später

nicht mehr erhältlich war. Ging doch selbst

der Erzbischof Hermann von Wied in Köln,

als er die »Carolina« in ein Gesetzbuch für

sein Bistum aufnahm (1538), durchaus nicht auf

die Originalausgabe zurück, sondern verwandte

eine der folgenden Ausgaben des Schöfferschen

Verlages als Vorlage. So hat denn die ganze

von H. aufgerührte Frage keine praktische,

sondern rein wissenschaftliche Bedeutung insofern,

als wir durch Zugrundelegung des von uns als

gut erkannten Textes der Handschrift R 1 einen

Gesetzeswortlaut bieten wollten, der dem tat-

sächlich auf dem Reichstage von Regensburg

angenommenen Schlufstexte am nächsten kam.

H. ist in dieser ganzen Frage von der Autorität

des gedruckten ersten Textes so fest überzeugt,

dafs er scheinbar auch an den recht zahlreichen

offenkundigen Druckfehlern, Verderbnissen und

Auslassungen dieses sog. Originaldruckes nur um
des Gedrucktseins willen nicht zu rütteln wagt.

Er müfste also auch z. B. im Artikel 142 die

sinnlose Lesart »tötlichen« für »tetlichen« ver-

teidigen. Er erkennt garnicht, dafs dieser Druck,

nichts mehr und nichts weniger als eine erste

Veröffentlichung aus der Kanzlei des Kurerz-

kanzlers mit vorangesetztem Privileg, ebenfalls

auf einer Handschrift beruht, die wir freilich

nicht mehr haben, einer Handschrift, die in noch

höherem Mafse als unser R 1 Fehler, Ver-

derbnisse und Auslassungen gezeigt haben mufs.

Und von diesem verkehrten Standpunkte aus

beurteilt er, indem er ohne weiteres den Druck-

text als mafsgebend oktroyiert, den Text der

von uns aufgefundenen Handschrift.

Kehren wir zu unserem Ausgangspunkte

zurück. H. hat sich in der oben berührten

Hauptfrage überhaupt nicht auf sein eigenes

Urteil verlassen, sondern von einem »sachver-

ständigen Herrn für moderne Schriftverglei-

chung die Handschrift ansehen lassen«. Ohne
auf innere Kriterien auch nur einen Blick zu

werfen, behauptet er allein auf den Schriftzügen

fufsend die vollkommene Einheitlichkeit

des Schreibers. Dieser müfste demnach Text,

Korrekturen innerhalb des Textes und Einlagen

auf eingeklebten Zetteln gleicherweise geschrieben

haben. H. läfst sich freilich zu dem Zugeständ-

nisse herbei, dafs wir »schwärzere und
blassere Tinte« in der Handschrift finden und

der Schreiber einige Male flüchtiger, ein ander-

mal sorgfältiger geschrieben habe. Besonders

hebt er die tadellose Schrift der Artikel 218

und 219 hervor, die der Schreiber, vielleicht

also Herr Duwling, nicht Duwelinger, wie H. an-

gibt, nach seiner Rückkehr in Köln sorgsam

(woher?) abgeschrieben haben soll. Da den

Lesern dieser Besprechung die Schriftzüge nicht

selbst vor Augen kommen, die allein ausschlag-

gebend sein können, mufs ich meine Beweis-

führung anders aufbauen. Die Handschrift ent-

hält neben den Korrekturen, die in dem Text
gemacht sind, eine Anzahl eingeklebter Zettel.

Diese eingeklebten Zettel, die ganze Absätze

und Artikel bieten, zeigen, wie auch H. zugibt,

eine feste Kanzleihand. Ebenso erscheint eine

geübte Schreiberhand in den beiden oben er-

wähnten Schlufsartikeln, die, weil sie am Schlüsse

standen, nicht mehr auf einem Zettel vermerkt

zu werden brauchten. Hier wie in Art. 51. 91

zeigen sich die schrägliegenden h, j statt des

üblichen y z. B. in »bej« statt »bey« , die Ab-

kürzung «' = en und das fast vollständige Fehlen

der Konsonantendoppelung nn, II u. a., die sonst
im Texte überall sehr stark auftreten. Die

Korrekturen veraten ferner sprachlich ganz deut-

lich einen Rheinländer als Schreiber entgegen

der orthographischen Fassung des eigentlichen

Textes. Diese dialektische Eigenheit des kölni-

schen Schreibers hebt sich stark von der ganzen

Umgebung ab : sie besteht vor allem in dem
Einsetzen der rheinischen Vokale a =^ mhd. o

in »van« (Art. 51), >ysalU<\ (Art. 91), a ae =
mhd. ö in »whae« (Art. 51), dem sog. nach-

schlagenden e nach langem o »hoehen«, der echt

kölnischen Kürzung von mhd. tu in u »frunt-

schaff't<i. und endlich in dem häufigeren Vorkommen
von köln.-mittelrhein. d •=. mhd. t »gudem«, »gu-

deren«. Schon diese Beobachtung allein

genügt m. E. zum strikten Beweise dafür,

dafs wir es eben nicht mit einem einzigen
Schreiber für Text und Korrekturen zu

tun haben können!
Die Beurteilung der Handschrift R 1 geht

überhaupt von vollständig falschen Gesichts-

punkten aus. Der Verf., der wie er selbst an-

gibt, aufser aus unserem Abdrucke und den

Werken von Güterbock und Zöpfl neben der

Handschrift R 1 hauptsächlich aus den Beständen

der Dresdener Bibliothek geschöpft hat, hat sich,

wie dies danach natürlich ist, keine deutliche Vor-

stellung davon machen können, wie die ver-

schiedene Redaktionsstadien bietenden Hand-

schriften aussehen. Er urteilt eben meistenteils

nur nach dem Befunde in R 1. Ebenso sind

die Ausführungen des Verf.s über den Urheber

der Handschrift (§ 10) zu beurteilen, die mit

ihrer recht gesuchten Scheidung von Gelehrten-

und Kanzleihänden wiederum nur auf Andeutungen

Güterbocks beruhen, die sich auf eine ganz be-
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stimmte Handschrift (We 1) beziehen, aber nicht,

wie dies H. tut, nun unlogischer Weise zu allgemei-

nen Schlüssen auf andere Handschriften übernom-

men werden dürfen. All die kleinen, an sich sorg-

sam zusammengestellten sogenannten Fehler des

Urhebers der Handschrift, die beweisen sollen,

dafs er mit juristischen Begriffen nicht vertraut

war, dafs er femer kein sorgfältiger Arbeiter

gewesen ist, dafs er sich aufserdem nicht an

seine Vorlage gehalten hat u. a. m., sind voll-

kommen müfsig und wertlos, wenn wir einen

Blick auf eine beliebige andere Carolina-Hand-

schrift werfen. Es ist jedoch kaum glaublich,

dafs H. erstlich keine der anderen grofsen Hand-

schriften der Entwürfe gesehen, und es nicht für

notwendig gehalten hat, sich solche von aus-

wärtigen Bibliotheken schicken zu lassen, dafs

er infolgedessen zweitens in seinem Urteile be-

fangen und eingeengt wird, weil er eingestandener-

mafsen nur nach den Zusammenstellungen der

Varianten bei Güterbock arbeitete, die aber

überhaupt keinen vollständigen kriti-

schen Apparat darstellen, wie er unserer

Ausgabe beigegeben ist, sondern nach Güter-

bocks eigener Ansicht eine Auswahl der wichtig-

sten für das Verständnis der Testgeschichte

nötigen Lesarten der Entwürfe bieten. Steht

somit der Verf., wie wir auch noch später

sehen werden, nicht auf der Höhe wissenschaft-

licher Forschung, so ist auch hinsichtlich der

Kriterien, die er zur Charakteristik des Urhebers

der Kölner Handschrift anführt, der schwere

Vorwurf zu erheben, dafs er mit den einfachsten

Tatsachen der neuhochdeutschen Sprachgeschichte

nicht vertraut ist, ja, dafs ihm grundlegende

Kenntnisse hierin überhaupt fehlen. Es ist nicht

zu verstehen, wie der Verf. auf folgende Weise
verfahren kann. Er sagt S. 94: »Von gröfserer

Wichtigkeit für die Bewertung der Handschrift

R 1 sind die Mängel, die sie trotz der vielen

Korrekturen noch aufweist. Hier ist festzustellen

:

L Der Urheber der Handschrift R 1 hat bei der

Herstellung derselben aus Flüchtigkeit vielfach

ganze Worte, Silben und Buchstaben ausgelassen.

Diese Mängel hat er auch bei den späteren Ver-

gleichungen nicht beseitigt«. Die aufS. 94/95 ge-

machten Ausstellungen H.s lassen sich in zwei Hälf-

ten teilen. Sie sind teils rein sprachlicher, teils

syntaktischer Natur. Mit den sprachlichen haben
wir es besonders zu tun. Hier bemängelt er z. B.,

dafs in Art. 30 Z. 6 (er 'zitiert natürlich ostentativ

nach Zöpfl, als der einzig wahren Carolinaaus-

gabe, deren willkürliche Korrekturen des Original-

textes er unberücksichtigt läfst) »bewysung« statt

beweysung« steht und setzt dazu: »nicht sprach-

lich! R 1 hat auch sonst »beweisung« ! Es
braucht wohl nicht erst ausdrücklich darauf hin-

gewiesen zu werden, dafs gerade bei einer Ent-

stehung der Handschrift R 1 , wie wir sie an-

nehmen und vertreten, ein derartiges Nebenein-

ander von »bewysung« und »beweysung« sich

allein schon durch die verschiedenen Schreiber

des Grundtextes und der Korrekturen erklärte.

Aber selbst wenn H. recht hätte und ein ein-

ziger Mann oder ein einziger Schreiber der Ur-

heber jedes einzelnen Buchstabens der Hand-
schrift wäre, selbst dann würde ein derartiges

Nebeneinander von i: ei ey vollkommen dem
schwankenden Schreibgebrauch jener Zeit ent-

sprechen. Wissen wir doch gerade für die

Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache

in Köln, dafs erst in dem Jahre 1542/43 in den

erzbischöflichen Urkunden eine gemeine Sprache
mit geringen dialektischen Formen durchdringt

und dafs zu derselben Zeit, vielleicht sogar noch

etwas später, auch die städtische Kanzlei von
Köln nur noch geringe dialektische Eigentümlich-

keiten mitführt. Dazu würde neben dem deut-

lichen in Art. 218/19 und sonst in den Korrek-

turen hervortretenden ae, oe. selbst in jener Zeit

noch ein Nebeneinander von i: ei, ey möglich

sein. Ebenso ist das Verhältnis in Art. 207

Z. 29 desglichen zu desgleichen, und in Art. 215

Z. 1 nadetn statt nachdem zu beurteilen. Die

Ausstellungen syntaktischer Art, die H. an

der angeführten Stelle macht, sind, wie aus

früher Gesagtem hervorgeht, nicht so schwer-

wiegend, als es nach der Zusammenstellung des

Verf.s scheinen dürfte. Dergleichen Uneben-

heiten und Auslassungen sind durchaus nicht auf

unsere Handschrift R l beschränkt, sondern

finden sich auch in den andern Handschriften,

z. B. in Be (Beriin), We (Weimar), Wn (Wien).

Wenn es der Verf. für nötig gehalten hätte,

diese und andere Handschriften einzusehen, würde
er gefunden haben, dafs er dergleichen mecha-

nische Zusammenstellungen auch ebenso gut aus

ihnen hätte machen können.

So ist denn dieH.sche Arbeit von Anfang bis zu

Ende ohne jeden wissenschaftlichen Wert, und

namentlich die aufserordentlich oberflächlichen An-

deutungen (§ 3) sind völlig haltlos gegenüber un-

serem archivalisch als richtig befundenen Urteil, dafs

wir in der Kölner Handschrift tatsächlich das Exem-
plar vor uns haben, das die kölnischen Reichstags-

gesandten nach Hause gebracht haben. So fallen

auch die Kriterien, die H. dafür anführt, dafs der

Inhaber von R 1 kenntnislos, schlecht unter-

richtet, flüchtig, unaufmerksam und liederlich ge-

wesen sei, wie sich wohl aus dem Vorher-

gesagten ergeben dürfte, in sich selbst zu-

sammen. Die Handschrift ist durchaus keine

exzeptionelle Erscheinung, weder nach der

Güte noch nach der Schlechtigkeit hin, aber

sie bietet neben Mängeln, die auch sonst

nicht unerhört sind, doch so viele Vorzüge,

so viele in die Augen fallende richtige Les-

arten, dafs eben eine vollständige Verkennung

des Wertes und der Stellung der Prinzeps dazu

gehört, an diesen achtlos vorüberzugehen. Auf
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das Inhaltliche gehe ich nicht weiter ein, da

dieses in unserer Einleitung sattsam ausgeführt ist.

Ich möchte nur zum Schlüsse den tatsäch-

lichen Befund, wie er mir seiner Zeit vor Augen
getreten ist, noch einmal feststellen. Wie fast

überall in den Archiven sind die äusseren Ein-

bände und Zusammenheftungen der Aktenfaszikel

Veränderungen unterworfen gewesen. So stammen,

was wohl H. übersah (S. 15), allerdings auch die

Einbände der drei Aktenvolumina über den Reichs-

tag zu Regensburg nicht aus alter Zeit, sondern
— aus dem Jahre 1893. Eine Zusammen-
gehörigkeit der ehemals getrennten Faszikel,

welche die eigentlichen Reichtagsakten enthielten,

die die Kölner Gesandten heimbrachten, wird

jedoch evident durch die Aufschrift auf dem
Reichstagsabschiede bewiesen ! Dieselbe gleich-

zeitige Hand hat (nach Mitteilung der Archiv-

verwaltung) »anscheinend«*) auch die Aufschrift

auf unserer Handschrift R 1 »Furschlag gemeyner
Reichs Ordnung der peinlichen gericht halben« her-

gestellt. Dazu kommt, dafs Köln im Redaktions-

ausschufs war, dafs also Köln sicher eine Fassung

des Augsburger Entwurfs haben mufste und dafs

undenkbar eine solche Arbeit mit ihren Korrek-

turen und Zetteln anders als zu offiziellen Zwecken
gemacht sein kann. Damit ist über alle An-

griffe erhaben bewiesen, dafs sich die fraglichen

Akten gleichzeitig um 1532 nebeneinander in

Köln befunden haben, dafs sie also nicht erst

später erworben worden sind. Der Grundtext

der Handschrift R 1 bietet, wie selbstverständ-

lich aus der Vorrede auf den ersten Blick er-

sichtlich ist, die Fassung des Reichstages von

Speier 1529. Diese ist in einen Augsburger

Text verwandelt und der wiederum dann zu

einer Regensburger Fassung umkorrigiert worden.

Selbstverständlich ist der Gang der Entwicklung

nicht so zu denken, dafs etwa ein Schreiber A
den Grundtext, ein anderer B die Änderungen

von Augsburg, ein dritter C die von Regens-

burg geschrieben hätte. Wir haben vielmehr in

R 1 eine jener Übergangshandschriften zwischen

Worms und Regensburg vor uns, wie sie mehrfach

vorliegen, wie sie z. B. die Handschrift Be (Ber-

lin) uns bietet. Ausgehend von dem Umstände,

dafs der Zusatz in Artikel 174 vom Kirchenraub

.(Güterbock S. 299) erst nach der Augsburger

Schlufslesung hinzugekommen sein kann, von dem
weiteren Umstände, dafs die Handschrift den

Kölner Gesandten auf dem Regensburger Reichs-

tag vorgelegen hat, und von anderen Erwägungen

kamen wir zu der Überzeugung, dafs wir hier

eine über Augsburg hinausragende Redaktion des

Gesetzentwurfes vor uns hätten, und beschlossen

daher, ihn zur Grundlage einer kritischen Aus-

gabe der Carolina zu machen, in der wir nun

zwar äufserlich der Schreibart der aufgefundenen

') So drückt sich Keussen vorsichtig aus; natürlich

soweit sich archivalisch die Gleichheit beurteilen läfst.

Handschrift folgten, trotzdem aber durch eine

genaue Vergleichung des Originaldruckes von

1533 auch dieser Seite der Überlieferung durch-

aus gerecht geworden sind. Es kam uns darauf

an, einen Text zu schaffen, der möglichst dem
nahe käme, was auf dem Regensburger
Reichstag in der Tat beschlossen worden
ist. Sowohl die Handschrift R 1 wie der erste

Druck zeigen Fehler, und so konnte denn in

abstracto sowohl der eine wie die andere zur Grund-

lage einer Ausgabe gemacht werden; in concreto

überwiegen aber 1. die Vorzüge unserer Hand-

schrift, 2. der Umstand, dafs wir hier eine

authentische Handschrift, nicht einen blofsen

Druck vor uns haben. Selbst wenn man es

unternehmen wollte, eine über Zöpfl hinaus-

gehende kritische Ausgabe der »Carolina« auf

Grund der Prinzeps zu veranstalten, könnte man
sich, sofern man wirklich kritisch werden sollte,

der Nötigung nicht entziehen, an dem Text des

Originaldruckes erheblich zu ändern und zahl-

reiche Lesarten des Regensburger Entwurfs R 1

darin aufzunehmen.

Zum Schlufs kann ich mir eine persönliche

Bemerkung nicht versagen. Ich habe mich be-

müht, objektiv die durch H. angeregten Streit-

fragen klar zu legen und zu beurteilen. Es
handelt sich hierbei um eine wissenschaftliche

Meinungsverschiedenheit. Es würde nichts ge-

schadet haben, wenn die Erstlingsarbeit eines

angehenden jungen Gelehrten, der bei der Zu-

sammenstellung des Materials aufser auf Güter-

bock eingestandenermafsen zum allergröfsten

Teile auf unserer Ausgabe fufst (S. 8, Anm. 1),

dabei nicht ein einziges neues archivalisches

Stück beibringt und auswärtige Handschriften der

Entwürfe überhaupt nicht eingesehen hat, sich

von persönlichen Wendungen und Angriffen fern

gehalten hätte, besonders wo der Verf. selbst

wahrlich genug Angriffsflächen bietet, wenn er

Urteile fällt, die Fachgelehrten kaum ein Lächeln

abnötigen dürften. Wer in dieser rein sprach-

lichen und archivalischen Frage zum ersten Mal

das Wort ergreift, dem können und dürfen wir

eine Legitimationsprüfung nicht erlassen.

Steglitz. Willy Scheel.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Würzburg hat sich der Gerichtsassessor

Dr. Max Pagenstecher aus Wiesbaden als Privatdoz.

f. Zivilrecht und Zivilprozefs habilitiert.

Nea erschienene Werke.

J. Meisner, Das bürgerliche Gesetzbuch für

das deutsche Reich. 4. Buch: Famihenrecht. Breslau,

Marcus. M. 5.

Zeltschriften.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10, 3. E. Jäger, Die

Form der Gläubigeranfechtung. — Rosin, Die An-

hörungspflicht beim Erlafs von Polizeiverordnungen. —
Siber, Zur Haftpflicht für Tiere und für Automobile.

—

Eger, Zur Abänderung des preufsischen Enteignungs-
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gesetzes. — Neubecker, Zur Lehre von der Notwehr.
— 4. R. Schmidt, Zur Wahlrechtsreform. — Sello,

Die Oldenburger Vorgänge. — Michels, Die Ab-

änderung des Zivilprozessverfahrens vor den Amts-

gerichten.

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. V, 15. Fuchs, Die Tragung der Portokosten

für Schreiben der Vormünder an das Vormundschafts-

gericht in vermögenslosen Vormundschaften. — Pitel,

.Aufbringung der in vermögenslosen Vormundschaften

vom Vormunde gemachten Aufwendungen. — E. Riefs,
Besteht nach deutschem und preufsischem Rechte bei

einem Eigentumswechsel eine Benachrichtigungspflicht

des Grundbuchamts ' gegenüber den Hypotheken

-

gläubigem ?

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Franz Strunz [Privatdoz. f. Gesch. d. Naturwiss.

u. Naturphilosophie an der deutschen Techn. Hoch-

schule zu Brunn], Naturbetrachtung und
Naturerkenntnis im Altertum. Hamburg,

Leopold Vofs, 1904. VII u. 168 S. 8». M. 5.

Historische Fragen treten für den Natur-

forscher von selbst stark in den Hintergrund,

und die die Geschichte seiner Wissenschaft in

ersten Angriff nahmen, waren zumeist die Philo-

logen. Hier hat dann Einzelforschung viel getan,

aber genau bekannte Gebiete grenzen heute noch

an weites Brachland, und umfassende Überblicke

sind selten. So mag man dieses neue Buch, das

als eine »Entwickelungsgeschichte der antiken

Naturwissenschaften« gelesen sein will, schon um
seines einzigartigen Standpunkts willen lebhaft

begrüfsen. Den modernsten Gedanken, den der

Entwickelung, trägt der Verf. in seine knapp-

gedrängte Betrachtung über die Frühzeit alles

Naturforschens hinein und zeigt, wie die Probleme
längstverklungener Zeiten von uns selbst irgend-

wann als wahr und neu erlebt sein wollen, sollen

sie später bei historischem Rückblick als frische

Gegenwart wieder vor uns stehen. Was die

Jahrhunderte, was die Babylonier, Griechen,

Römer suchend und irrend in der Natur gesehen,

das stuft sich ihm leise zu der bunten Reihe der

Erfahrungen ab, die er selbst in seinem Denken
durchlaufen, von dem ersten Staunen des Kindes

»in der märchenhaften Waldnacht bis zu der

scharfumrissenen, objektiven Fragestellung des

später werdenden Forschers: es ist ein seltsames

Spiel, wie sich auch im naturwissenschaftlichen

Denkfortschritt des Einzelmenschen Ontogenie

und Phylogenie so oft und so innig berühren.

Und dies Rückerinnern schafft ihm eine feine,

sinnliche, oft stark aphoristische Sprache, und,

überzeugt von der alleinigen Richtigkeit der

heutigen, »völlig anders gewählten Stellung« zur

Natur, wird er der antiken Forschung in allen

ihren Richtungen gerecht, beweist, manchem wohl

zum ersten Male, wie Alchemie und Astrologie

nicht reiner Niedergang, sondern Glieder der

Entwickelungskette waren, die durchlaufen wer-

den mufsten. Theoretische Grundlagen der

Naturbetrachtung und die praktische -Forschung

kommen abwechselnd zum Worte, jene breit und

tief ausgeführt, diese in grofsen Strichen, aber,

wo man nachprüft, gewissenhaft, oft neu — es

war der Weg, der allein bei einem so schwie-

rigen Thema mit solchem Erfolg beschritten

werden konnte.

Rom. H. Bretzl.

A. Kraetzer [Dr.], Grundrifs der Elektrotechnik.
I. Teil. Berlin -Steglitz, Buchhandlung der Literari-

schen Monatsberichte, 1903. 91 S. 8'. M. 2,

Das zur Einführung in das Studium der Elektro-

technik bestimmte Buch gliedert sich, gemeinverständ-

lich, aber entsprechend dem Stande der Wissenschaft

geschrieben, in drei Kapitel. Das I. behandelt die Rei-

bungselektrizität und ihre wichtigsten Erscheinungen,

das II. die Lehre vom Magnetismus, das IM. die Elek-

trizität durch Berührung, mit Einschlufs der Thermo-
elemente, wobei auch die Akkumulatoren in die Dar-

stellung einbezogen sind.

Jean-L. Bares, L' Univers, la Terre et l'Home
d'apres les lois de la nature. Paris, Aus
Bureaus du »Reformisten, 1904. 160 S. 8', Fr. 1,50.

Der Verf., dessen Bildnis auch das Büchlein ziert

(S. 146), kämpft nach dem Vorwort seit neun Jahren

rastlos für zahlreiche Reformen, die alle dem Zwecke
dienen sollen der menschlichen Gesellschaft mehr Ge-

rechtigkeits- und mehr Einheitsgefühl zu verschaffen.

»Ich möchte die Menschen weniger tierisch, d. h. besser

machen.« Zu diesen Reformen gehört auch die der

Rechtschreibung. Ihre Grundsätze trägt ein Gedicht im

Anhang vor. Hier steht auch ein Gedicht und ein Brief

über des Verf.s Leben in Argentinien und ein Gedicht

über die Unsterblichkeit der Seele. Das Buch selbst

aber handelt von dem Geist der Materie, der Schöpfung

der Welten, dem Gleichgewicht des Weltalls, dem
Leben und Tod der Himmelskörper, der zweiten Rotation

der Planeten, von den Wesen, die auf der Erde vor

den Wärmeepochen gelebt haben, die durch die zweite

Rotation der Erde veranlafst worden sind, von der Erde

und ihren Satelliten, von den Resten der Urwelt. Es

folgen darauf die Abschnitte, die den Kampf der Men-

schen ums . Dasein und das Geschick des Menschen

schildern. Hier geht der Verf. auf das Gewissen, die

göttliche Religion und Gerechtigkeit, das künftige Leben,

auf Hölle und Paradies und auf die »Schulen ohne

Gotti ein. Der .'\bschnitt: Moral und Wissenschaft tritt

für vollkommene Unbeschränktheit des Glaubens wie

des Unglaubens ein. Die letzten Abschnitte beschäftigen

sich mit Materialismus und Spiritualismus, wobei der

Verf. den ausschliefslichen Materialismus, der alle andern

philosophischen Lehren für falsch hinstellt, eine Un-

duldsamkeit nennt, die des katholischen Klerus würdig

ist, mit dem Wege der Wahrheit und mit der Duldung im

Unterricht.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Für den Kometen Borrelly, der in Marseille am
28. Dezbr. 1904 aufgefunden worden ist, hat der Astro-

nom Fayet von der Sternwarte in Paris eine Ellipse

als Bahn form gefunden. Die Umlaufzeit ergibt sich

einstweilen zu 8 V2 Jahren; er gehört zu der Kometen-

famiUe des Jupiter.

Personalrbronik.

Der ord. Honorarprof. f. Botanik an der Univ. Tübingen

Dr. Friedrich Hegelmaier tritt mit Schlafs des W.-S.

in den Ruhestand.



503 25. F'ebruar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 8. 504

Der ord. Prof. f. allg. u. techn. Physik an d. Techn.
Hochschule in Wien Dr. Leander Ditscheiner ist am
1. Febr., 66 J. alt, gestorben.

Neu erschienene H'erke.

H. Liebmann, Nichteuklidische Geometrie. [Samm-
lung Schubert. 49.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 6,50.

G. Darboux, Etüde sur le developpement des me-
thodes geometriques. Paris, Librairie Gauthier -Villars.

Fr. 1,50.

B. Baillaud et H. Bourget, Correspondance d'Her-

mite et de Stieltjes. Ebda. Fr. 16.

E. Picard, Sur le developpement et l'analyse et ses

rapports avec diverses sciences. Ebda. Fr. 3,50.

E. Borel, Le9ons sur les fonctions de variables

reelles et leur representation par des series de poly-

nomes. [Collection de monographies sur la theorie des

fonctions. Publ. par E. Borel.] Ebda. Fr. 4,50.

R. Baire, Le9ons sur les fonctions discontinues.

Ebda. Fr. 3,50.

R. Börnstein und W. Marckwald, Sichtbare und
unsichtbare Strahlen. [Aus Natur und Geisteswelt. 64.]

Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

J. Sebelien, Fotokemiske Studier over den ultra-

violette del af soUyset. [Videnskabs Selskabets Skrifter.

I. math.-nat. Kl. 1904. No. 9.] Christiania, in Komm,
bei Dybvvad.

O. Hertwig, Ergebnisse und Probleme der Zeugungs-
und Vererbungslehre. Jena, G. Fischer, M. 1.

Zeltschriften.

Bulletin de la Societe mathematique de France.

32, 4. H. Lebesgue, Une propriete caracteristique

des fonctions de classe un. — J. Hadamard, Resolu-

tion d'un Probleme aux limites pour les equations line-

aires du type hyperbolique. — R. Bricard, Sur une
certaine classe de cubiques gauches et sur des systemes
articules qui s'y rattachent. — G. Fontene, Sur l'exten-

sion du theoreme des polygones de Poncelet ä l'espace,

par des polyedres de genre un. — M. Potron, Sur
quelques groupes d'ordre p^; Les g p"" (p premier),

dont tous les g p™—2 gont abeliens. — G. Remoundos,
Sur les fonctions entieres de genre fini.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. 26, 3.

G. 0. Sars, On a remarkable new Chydorid, Saycia

orbicularis G. 0. Sars, from Victoria, South Australia.

— J. Sebelien, Fordelingen of det fotokemisk virk-

somme Lys pä den nordlige Halvkugle ved Sommer-
solstitium. — R. Birkeland, Nogle taltheoretiske saet-

ninger. — J. Heggebe, Om den elektriske ledningsevne

i vaad sand. — P. A. 0yen, Nogle bemaerkninger om
botndannelse.

Meteorologische Zeitschrift. Dezember. J. Hann,
Das Klima von Kamerun nach Plehn und Hutter: Klima-

tabellen für Kamerun ; Einige Ergebnisse der meteoro-

logischen Beobachtungen auf Franz Josefs-Land zwischen
1872 und 1900.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 50, 6. J.

Tafel, Über die Polarisation bei kathodischer Wasser-
stoffentwicklung. — Derselbe und K. Naumann, Be-

ziehungen zwischen Kathodenpotential und elektrolyti-

scher Reduktionswirkung.

Annales de Chimie et de Physique. Fevrier. A.

Bouzat, Courbes de pression des systemes univariants

qui comprennent une phase gazeuse. — R. Marquis,
Recherches dans la serie du furfurane.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen-

geschichte und Pflanzengeographie. 35, 4. L. Di eis

und E. Pritzel, Fragmenta Phytographiae Austrahae

occidentalis. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzen West-

australiens, ihrer Verbreitung und ihrer Lebensverhält-

nisse (Forts.).

Tijdschrift voor Entomologie. 47, 2—4. A. J.

van Rossum, Levensgeschiedenes van Cimbex fagi

Zadd. — P. Stein, Einige neue javanischt Anthomyiden.

— A. C. u d e m a n s , Notes on Acari, XIII th series. —
M. C. Piepers et P. C. T. Snellen, Enumeration des

Lepidopteres Heteroceres de Java. — P. Haverhorst,
Over het kopoocht bij vlinders, die zieh ontpoppen. —
E. Everts, Tweede lijst van soorten en varieteiten

nieuw voor de Nederlandsche fauna. — K. Bisschop
van Tunen, De Zaagwerktuigen der Cimbicini. — R.

Zang, Über einige Passaliden aus der Sammlung des

»Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Ma-

gistra« (Amsterdam).

Medizin.

Referate.

Max Schottelius [ord. Prof. f. Hygiene an der Univ.

Freiburg i. B.], Bakterien, Infektionskrank-
heiten und deren Bekämpfung. [Bibliothek der

Gesundheitspflege. Bd. IL] Stuttgart, E. H. Moritz,

1905. 237 S. 8" mit 33 Abbild. M. 2,50.

Das allgemeinverständlich geschriebene Buch be-

handelt zuerst die Bedeutung der Bakterien im Haushalt

der Natur und ihr Verhältnis zu den andern Organismen,

um dann auf die bakteriologischen Untersuchungs-

methoden einzugehen. Darauf gibt der Verf. eine

Definition der ^Krankheit«, erklärt das Wesen der In-

fektion und der Immunition und bespricht die Mittel

zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten im allgemeinen.

Zum Schlufs geht er auf die einzelnen Infektionskrank-

heiten und ihre Verhütung ein.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Die 26. Versammlung der Balneologischen Ge-
sellschaft findet in Berlin vom 9. bis 13. März statt.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. Physiol. an der Univ. Leipzig Dr.

Franz Bruno Hofmann ist als Prof. Zoths Nachfolger

zum ord. Prof. an der Univ. Innsbruck ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Physiol. an der Univ. Bonn Geh.

Medizinalrat Dr. Eduard Pf lüg er ist von der Kgl. Ges.

d. Wiss. zu Edinburg zum Ehrenmitglied gewählt

worden.
Neu erschienene Werke.

P. Dubois, Die Psychoneurosen und ihre psychische

Behandlung. 4. Lief. Bern, Francke.

Fr. Harbitz, Untersuchungen über die Häufigkeit,

Lokalisation und Ausbreitungswege der Tuberkulose.

[Videnskabs Selskabets Skrifter. I. math.-naturv. Kl.

1904. No. 8]. Christiania, in Komm, bei Dybwad.

Zeitschriften.

Die Therapie der Gegenwart. Februar. C, Binz,
Zur therapeutischen Anwendung des Nitroglyzerins. —
P. Rosenberg, Über den Wert des Formaldehyds für

die interne Therapie. — Th. Brugsch, Weitere Be-

obachtungen zur Salizylbehandlung (die intravenöse In-

jektion). — L. Ballin, Zur Behandlung des Schnupfens

der Säuglinge. — H. Roeder, Die Behandlung der

chronischen Verdauungskrankheiten im Säuglingsalter.

— G. Müller, Die Frühdiagnose bei orthopädischen

Erkrankungen und ihre Bedeutung für die Prognose.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Museumskunde. Zeitschrift für Verwaltung und

Technik öffentlicher und privater Sammlungen. Her-

ausgegeben von Dr. Karl Koetschau [Direktor

des Histor. Museums in Dresden]. Band I, H. 1.

Beriin, Georg Reimer, 1905. 66 S. 4". Jahrg.

M. 20.
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Es ist erfreulieb, dafs gerade in Deutschland

der Anfang gemacht worden ist, für die immer

mehr an Bedeutung gewinnenden Bestrebungen

der Museumsverwaltungen einen besonderen

Mittelpunkt zu schaffen, und zwar gleich auf

internationaler Grundlage. Hier sollen nicht

etwa Berichte über die Erwerbungen der ein-

zelnen Museen gegeben oder Forschungen über

die in ihnen enthaltenen Gegenstände angestellt

werden; sondern es handelt sich darum, dafs

den Verwaltern öffentlicher wie privater Samm-

lungen die Gelegenheit geboten werde, sich über

ihre Erfahrungen und Ziele in selbständigen Ab-

handlungen (mit Illustrationen) zu äufsern. Wer
mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, wie sehr sich

die Aufgaben der Museen im Laufe der letzten

Jahrzehnte gewandelt haben, wie die Teilnahme

immer weiterer Kreise sich in steigendem Mafse

diesen Fragen zuwendet, und wie stark die Be-

deutung der Persönlichkeit des einzelnen Museums-

leiters gerade auf diesem Gebiete sich geltend

macht, der wird die Berechtigung eines solchen

Unternehmens ohne weiteres zugeben. Dabei

sollen sowohl die Bestrebungen der naturwissen-

schaftlichen wie die der historischen Sammlungen

ihre Berücksichtigung finden. Die einzige ähn-

liche Zeitschrift, welche bisher bestand, das eng-

lische Museums Journal, wendete sich an einen

weit engeren Kreis, nämlich nur an die Museums-

beamten selbst, während das neue Unternehmen

mit Recht gerade die weitesten Kreise des Publi-

kums ins Auge fafst.

Das erste Heft wird in vielversprechender

Weise durch einen glänzend geschriebenen Auf-

satz Bodes über das Kaiser Friedrich -Museum
in Berlin eröffnet, worin der Schöpfer dieses

vielfach ganz neue Wege weisenden Werkes
sich mit gröfster Klarheit sowohl über seine Ab-

sichten wie über die noch der Zukunft vor-

behaltenen Ziele ausspricht, und dem Architekten

angesichts der grofsen Schwierigkeiten, die zu

bewältigen waren, seine Anerkennung zollt. Der

Direktor der Münzsammlung in demselben Museum,

Menadier, schildert deren mustergültige Neuauf-

stellung bei scharfer Trennung der Schau- von

der Studiensammlung; G. von Koch führt das

wahrhaft künstlerische Verfahren vor, das in

Darmstadt beim Ausstopfen von Wirbeltieren

befolgt wird; C. Brinckmann schildert die Art,

wie die Raphaelschen Teppiche in Berlin nach

den Grundsätzen ihrer Herstellungstechnik wieder

instand gesetzt worden sind. Mannigfache An-

regung kann aus den Bemerkungen Bathers
(London) über Museumsberichte, Lichtwarks
über die Notwendigkeit, die älteren Gemälde

des 19. Jahrh.s nach örtlichen Gesichtspunkten

zu sammeln, des Herausgebers über die Ver-

handlungen, die in Wien über die Erhaltung

von Kunstgegenständen gepflogen wurden, ge-

schöpft werden. In Form von Notizen wird

dann über Gründungen und Eröffnungen von
Museen (für das letzte Vierteljahr sind nicht

weniger als 45 genannt), Ausstellungen usw.

berichtet; aufser der neu erschienenen Literatur

werden die in den verschiedensten Zeitschriften

technischen, chemischen u. a. Inhalts enthaltenen

Aufsätze berücksichtigt.

Liegt auch bereits Material für den ganzen

Jahrgang vor, so kommt es doch darauf an,

dafs das neue Unternehmen durch ausgiebige

Nachrichten von allen Seiten gefördert werde.

Bei all denen aber, welche in den Museen eines

der wichtigsten Bildungs- und Veredelungsmittel

erblicken, liegt es, diese Bestrebungen dadurch

zu unterstützen, dafs sie dem Blatte die zu seiner

Sicherung nötige Abnehmerzahl zuführen.

Dresden. W. v. Seidlitz.

Notizen und Mitteilungen.

Xen erschienene Werke.

Th. Volbehr, Bau und Leben der bildenden Kunst.

[.\us Natur und Geisteswelt. 68.] Leipzig, Teubner.
Geb. M. 1,25.

Georg Nordensvan, Schwedische Kunst des 19.

Jahrhunderts. [Geschichte der modernen Kunst. 5.]

Leipzig, Seemann. M. 4.

Inserate.

Dcriag ber IDctbmannfcten Suc^lianblung in Berlin.

Soeben erfc^icn:

Carl micbael Bellitian

bev jd^tpebifd^e Tinaheon.

23on

fcXix JHicdncr.

2Ätt bem SilbntS Sellmanä.

gr. 8. (VIII u. 398 ©.) ge^. 8 2«!.

Sn^altSübcrji^t:

(SrfteS Äot)itcI: Sellntan unb Stocf^olm. BweiteS Sapitel:

Jöetlmant ^ugenb. 2)rittc§ Kapitel: ©eümonä golDene

3eit. SSierteä Sapttet: SBeümanJ §auptroerf : grcbmanS

(Spifilar. fünftes Sopitel: Seöman unb ©ujiaü III.

©eciftc« Äapitel: Seamans Ie§tc ga^re. ©iebentcS

Äapitel: 33eIImaiiS 2)t(^terru^en.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPR.\CHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und

giebt aUen NeuphUologen wertvoUe .Ajiregungen , wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehens sjstematiscli

ausgebildet werden können.
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Heue Erscbeinuitgen au$ dem

Uerlagc von B. G. tcubner m Ceipzig.

$pracb° und Ge$cl)icl)t$wi$$en$cbaft.

Grotenfeld, Arvid, geschichtliche Wert-
maßstäbe in der Geschichtsphilosophie,
bei Historikern und im Yolksbewußtsein.
gr. 8. geh. jfi 5.—

.

|flm, Dr. %, aSoIfSIotein. Sateinif^eS Übung§=
buc^ 5itr erften Sinfü^rung (Smad)feuer, in§;

befonbere für öolfStümlic^e" 58ortrag§furfe. W\i
einer SSorrebe öon ^rofeffor Dr. §. ®iet§.
dritte miftage. gr. 8. ^t\ JC —.80.

Holder, Alfred, altceltischer Sprachschatz.

Zweiter Band: I—T. Lex.-8. geh. Jl 64.—.

Preuss, Sigmundus, Index Isocrateus. gr. 8.

geh. JtS.— .

Reich, Hermann, der König mit der Dor-
nenkrone. (Sonderabdruck ans den Neuen
Jahrbüchern für das klassische Altertum,

Geschichte und deutsche Literatur und für

Pädagogik. VII. Jahrgang.) Mit 5 Abbil-

dungen im Text. Lex.-8. geh. M 1.—

.

Pädagogil{,UnterricM$biicberf.l)<)b.,l)andel$'U.6ewerbe$cbulen.

Brauer, Dr. Paul, Professor am Realgym-
nasium I zu Hannover, Lehrbuch der an-

organischen Chemie nebst einer Einleitung

in die organische Chemie. Zum Gebrauch
an höheren Lehranstalten. Mit 142 Abbil-

dungen im Text und einer Tafel, gr. 8.

geb. A 3.—.

gcfcbud), bcutrt|)cSt für pl^ere Sc^ranftalten, in

engem 5lnid)lu^ an bie neneften preu^ifd^en

Sebrptöne üon ©ireftor W. @oer§ unb ^ro;

feffor ^. SBalg am ®t)mna[ium gu S^armen.

Scd^jter %tx\: Unterfefunba. S'iac^ ber neneften

9iec^tfd^reibung. Slugßabc A. gr. 8. geb.

Ji 2.40.

3lu8öabe B. ^ür ^jaritattfi^c ^tnftolten.

gr. 8. geb. Ji 2.40.

Natur und Schule. Zeitschrift für den ge-

samten naturkundlichen Unterricht aller

Schulen. Herausgegeben von B. Landsberg
in Königsberg O.-Pr. , 0. Schmeil in Mar-
burg, B. Schmid in Zwickau. Dritter
Band. Mit 95 in den Text gedruckten Ab-
bildungen, gr. 8. geb. JC 13.—

.

P^olö, fV Oberlel^rer am %t. ©timnofium gu

®panbau, Sonberfc^ulctt für ^ertiorraöenb 23e=

fä^tgte. gr. 8. gef). Ji \.—.

§(l)cnk, Dr. f., raeit. 2)ireftor be§ 9f{eatgt)mnafium§

5U @raboiü t. W., nnb Dr. |ultus fod),

SDireftor be§ Oieatgl)mnafium§ in @runen)atb=

Berlin, Sc^rbttJ^ ber ®efr|ti^tc für p^crc
Septtttftaltcn. ^xonit S{uftage, gemeinfam

für alle ©d^utarten nen bearbeitet. IT. %t\h
Se^raufgabe ber Untertertia. $ßom Xobe
be§ 5lugnftu§ bi§ gum 2ln§gang be§ Wdid-
alters. W\i einer ^arte. gr. 8. geb. Jil.lO.

Schmid, Heinrich, k. k. Professor an der

Staats-Gewerbeschule zu Wien, die natür-

Hchen Bau- und Dekorationsgesteine.
Ein Hilfsbuch für Schule und Praxis. Zweite,

erweiterte Auflage, gr. 8. geb. Ji 2.20.

^t\yt, ^rofeffor JFr., ^rofeffor Dr. p. püUer
unb Oberlehrer Dr. §. iungtr, Sepbu^ ber

ettöU|(^eu Sjjra^e für §onbeI8» unb ©eu)crbc»

faulen. Stuf @runb be§ £e^rbuc^§ ber engü;

fc|en ©prac^e öon S3Derner = 2;^iergen be=

arbeitet. W\\ einer SJ^ün^tafel unb einer ^arte

t)on ©nglanb. gr. 8. geb. Ji 2.60.

Deutsche Schulausgaben, herausgegeben

Ton Dir. Dr. H. Gaudig und Dr. G. Frick.

foet|)e, polfgang tion, @ö^ bon 33erltt^tnöcn.

©d^aufpiet in fünf Slufjügen. ^ür (2(^ulge=

braud^ unb ©elbftunterric^t !§erau§gegeben Don

Dr. @. ^rid 8. ge^. .€ —.bQ.
geb. Ji —.75.

(jraesers

Schulausgaben klassischer Werke.

^eft 40: %{t\% gfinrid) oon, bö8 ßtttlj(^eu bon

^eUbronn ober: ^ie Feuerprobe.

®roBe§ ^iftorif ct)e§ 9?itterfc^aufpiel. Wii
(Einleitung unb Slnmerfungen t)erfe^en

oon Dr. %. Sid^ten^elb, t t ^ro=

feffor am 9)?afimilian§=@^mnafium in

Sßten. 4. h\^ 6. 2;aufenb. gr. 8.

ge^. Ji —.50.

^eft 25: förner, f|)eobor, ^rtn^. ®in 3:rauer=

fpiel in fünf Stufgügen. 9J?it (Einleitung

unb Slnmerfungen oerfel^en öon Dr.

tarl SComane^. 9. bi§ 11. 2;aufenb.

gr. 8. ge|. Ji —.50.

B. 6. teubner.
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Schriften von proferfor Pr> O. CCleife

aus dem Tcrlagc von B.

jtttii ^ilufcrtigen bcutfcjer 5(uffä$e.

Siebente, Böttig umgearbeitete 2lup. ber „'ißraftif(^en Anleitung"

Don S. Stjoleinue. 8. !art. .ft 1.60.

3)te tlitleitung, in erfler ?inie für bie ^äiibe be« ©c^ülerö

beflimmt, beleljrt i^n über bie üerfc^iebenen •flufja^arten , bie

gorm beö Übetna«, bie ®Iieberung be« @toffee unb beffcn

PiCiPifc^e abrunbung, fie gibt ibm Stuffc^IuB über bie, ge»

bräuc^lic^fle ©eftalt ber Sinleitungen , Sd^lüff« unb Über»

flänge, untenpeifl ibn, »nie unb wae er lefen foQ; überaü

pnb bie Borgetragenen jRegeln burcft sBeifpiele Peranf(^oulid)t.

aber Qüi) bem ?e^rev iDirb fid» bae 58uc^ a\S ein braut^bore«

^ilfömittel erroeifen; benn e« ifi naä) ben jur'jeit onerfannten

©runbfö^en entiDorfen foraie ^anblic^ unb überfxc^tlic^ gc»

fd)rieben.

S)htftcrftücfe bexttfc^er ^tofa

2. aup. gt. 8. 3n geimtanb geb. .# 1.60.

„ . . . ein Su(^, bem man Piele »ernfinftige 53enu^er

u)ünfc^eu mug. . . . eine befc^eibene -Sammlung, loie bie »or»

liegenbe, bie bur(^ bcbeutenben 3nbalt anjiebt unb burd) furje

.^tnbeutiingen auf baß 9[BefentIic^e ber borfieltenben Äunfl ben

2efer einläbt, über bie »form beö ©elefenen nac^gubenfen , ifl

uns erH)üni(^t." (Jal literarifc^e ßt^o, VI. 3a^rg., 9ir. 7.)

&ine Einleitung jum richtigen i^erftänbnis unb ©ebraut^

unjcrer ajlutterjprat^c.

3n Seinraanb gebunben cf( 2.—
„Sine gan; Dortrefftic^e «Sprac^ä unb ©tille^re bat ^ro=

feffor ®r. O. Steife geliefert: eine Sprachlehre, bie baS ?eben

ber Sprache unb bie gefc^ic^tlic^e Gntiöicflung fortiüäbrenb be»

rücfftcbtigt, unb, was man wenigen berartigen 33ü(^ern nac^«

rübmen !ann, ein angenebm leebareö 33u(^. 2)abei arbeitet

ber 3?erfaffer nic^t mit einem fc^iüerfättigen gelehrten jRüfi^

5eug, jonbern roeij! an einjelnen ifolierten Sprac^formen ber

©egenu)art ben SSerbegang ber Sprache, bie beute geltenbe

Sprec^iDeife nac^; er bringt ganj intereffante Selege, iDte fti

felbfl feit Schiller unb (Soetlje bie Sprache »eränbert, geioon»

belt bat." (allgemeines £'tteratur6ratt. XII. Oa^rg. iJJo. 5.)

G. Ccubncr in Ccipzig.

Unfetc a>hittet)>rad)c, &f.^';fe" iS 4^
5. Auflage. 3« ?einiDonb gebunben -'^ 2.6U.

„Saö föfllicbe 8u(^ loirb ftd) in ber beutfc^en ?ebrern)elt

mit jebem 3Qbre mebr einbürgern, bi« bereinfl au(^ ber „ob»

gelegenfle" 3lmt6bniber „pon ber Stfc^ bi« an ben öeft" aaS
biefem lüunberfrifcben Cuell für feinen 'J)eutf(^unteni(^t un»
Derlierbaren ©eroinn gefd)öpft bflben loirb."

(Sä^ni'Ae St^utjfttung. IX». Xt. 84.)

Sift^eti! ber bcutfcftcn S^radjc.
gr. 8. 3n ^einioanb geb. .(6 2.80.

„2)aB id) e« nur gleich mit einem SSorte fage: i(^ fenne

fein '•^uii über bie beutfc^e @pra(i)e, ba« mir fo gefallen

bätte, al8 biefe neuefie (Babe beö bereit« burdj bie trefflicbfien

9Ser!e um unfere tjerrlic^e SDiutterfprac^e boc^oerbienten l'^er»

fafferg; ic^ fenne fein Sucb, baö in fo gefd)icfter SSeife bem
33ebürfniö noc^ rechtem 3Serfiänbnie unb feinftnniger ©ürbi*
gung unfereS ebelflen ®ute« entgegenfäme unb fo geeignet

XD'äve, iebem, roer e8 auc^ fei, ^erjlic^e 8ufi on biefem @ute
unb »Dormc Siebe ;5u ibm gu erroedten."

tSeitidjr. f. b. Beutitfien Unterricht. 190.3. ^eft 6.)

jReic^ iflufiriert. 2. «ufl. @eb. < l^ 1 .—
, geff^macfn. geb. J{ 1 .25.

„als ic^ MS Dorliegenbe Sc^riftc^en angefünbigt to«,

freute ic^ mid) auf baSfelbe; nat^bem icft e« gelefen, fami

, i(^ es für @c^ul», Schüler» unb ^rioatbibliotbefen nur befien«

i empfehlen." (Sieuel Sorrefponbensblan, Stuttgart 1899 6eft ".;

„ ... ein äbnli(^eS 8u4 bürfte loobl nic^t eyifiieren, in

luelt^em bie attmäblic^e S^erüoIIfommnung ber einfc^lägigen

(Srfc^einungen fo ftar Derpänblic^, fo überjeugenb unb bO(^ in

I fo prägnanter Sürje berouSge^oben ift."

(2e6rer'3ettung f. Cft= u SeftpreuBen, Königsberg.)

Sie bcutftjcn 33oIföftämmc unb Sanbjtjaften.

aRit26abbitö. 2.aufl. ©eb..*^ 1.—, gefc^macföDÜ geb..//' 1.25.

„3)a8 mann unb perflänbniStiolt, frifc^ unb an^ie^enb

gefc^riebene ©uc^ ifi baju angetan, Siebe unb SJerfiönbni«

für bie mannigfoc^ geprägte beutft^e Sigenart, oaterlänbifc^en

Sinn unb greube an altem, idoö beutfc^ beißt, ju raecfen unb

ju pflegen. 3)ie rei(^li(^e Öeigabe fauber ausgeführter ab«

bilbungen Don Sanbf^aften, Stäbten, Sauuierfen u. bergl.

erhöbt feinen gieij." (Seörs $äbagog. «lätter, 1901 i<en 2.;

Zur Schillerfeier 1905
Fürst u. Künstler, Komödie (in welcher Schiller handelnd
auftritt) von Dr. Karl €iCllgnage]. Verlag von Schäfer
& Schönfelder in Leipzig. Vorrätig in allen Buch-

handlungen. Preis Mk. 1.20.

Professor S. urteilt:

,Die geistvollste, formschönste Dichtung, die seit

Goethes Tod in Deutschland erschienen ist"

IBerlag von 6. (5. Seubner in £etp|tg.

ßit Bolköbilbuufl im alten unö

im nrufii 3al)rl)Uttöerl

(Sine crnft^afte Betrachtung,

«on Dr. ^rtt^ fdiiti^^.

(28 @.) gr. 8. 1900. geheftet mt —.50.

10 ejrempl. m. 4.—, 60 (Syempl. ü)?f. 20.—.

25iefer 35ortrag fotl baju beitragen, bie ©rfenntniS Don

ber Siotroenbigfcit unb Dem Segen einer gebiegenen SSollS»

bilbung in immer größere Sreifc ju tragen.

ycriog oon §. ©. acubncr in ^cipjig.

für ^^rttarragenb $efal|t$te«

S?on

[IV u. 51 @.] gr. 8. .« 1.—

SBir förbem in oöen unferen @(^ulen baS SKittelmaß

auf .Sofien ber ^ertjorragenb Sefä^igten. Siefe bleiben in

®cifteä= unb S^arofterbilbung roeit hinter bem jurürf, roaS

not^ i^ren anlagen bei geeigneter Srjie^ung möglicb roäre.

2)aburc^ ftnb ni^t nur fit felbfi fj^roer gefd^äbigt, fonbem

ouc^ bie ©efamtbcit; benn ber fofibarfie ©eft^ einc^ SolfeS

ftnb feine ©enieS unb Talente, fie aufjufudjen unb jur Doöen

(Sntroicflung ju bringen liegt im ^öc^j^en 3nterefte ber geifti»

gen v^ultur unb be§ S^olfSrcoblftanbeS. Sog @en:e unb Jolent

päbogogifc^er Sinroirfung jugängtic^ unb bebürftig ftnb, er»

gibt eine anal^fe ber beiben -^efäbigungäorten. Xie @<^ft

erörtert bie Einrichtung oon Sonberft^ulen unb geigt, wie biefe

fafi o^ne bauernbe 3«e^rbelofhing beS ©ubgets fw^ bur(^=

fügten laffen roürbe.



511 25. Februar. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 8. 512

Dcrla^ von B. (S. <Lenbmx in icip^ig nnb Berlin

X)er beutfd^e

Kaufmann
X)er bcutfd^e

(Broffaufmann
^crausgcgcbeti auf Dcranlaffung bes Pcutfc^cn Derbanbcs für bos faufmänntfc^c Unterrtc^tsiücfcn

Dtcfcs gro^ angelegte ^anb- unb ^ilfsbud? für ben beutfd^en Kaufmann
bietet öem jungen Kaufmann oline 5a(i?fd?ulbtlöung bie ITlöglid^feit 3um ©clöftftubiutn. Die in

öcr ^anbelsfd^ule erworbenen ^citntniffc werben gcfeftigt unb crgänst. i)er in bcr ^ra^iS
ftel^enSe Kaufmann finöet einen juoerläffigen Mat^thtv in allen ben Dielen fid] immer metjr

ausbel^nenben unb immer fd^toieriger fti^ geftaltenben Derljältniffen feiner Cätigfeit. Darüber
Ijinaus n?enbet fid] bas Sud] an bie satjlreid^en, an faufmännifdien unb gen?erblid]en fortbilbungs»

fd^ulen tätigen Scfitfräftc, wie an bie 2lngel:)örigen anberer ^rwerbsfreife: bcr SuttbüJirtfc^oft,

bCi^ ^attbtocrf§ ufo»., henen ber ZTu^cn faufmännifd^er 5d?ulung aud^ für itjren 23eruf sum
23ett>u§tfein gefommen ift. €benfo tr»ertDolI ift bas öberf für i»en SScaintcn, bem es suoerläffige

2lusfunft über faufmännifd]e (£inrid?tungen unb (Sepflogenl^eiten gibt.

2 mnbi qebunbm fJ:^Z^ f-tX^"! TÄ circa jg 8 matt
Bemährte Männer ber Cbeorie unb prajis l^ah^n bas lOerf gefd^affen;

im „Deutfd?en Kaufmann" uJtrb praftifdi erprobtes IPiffen auf burd?=

aus neuer (5runblage in unmittelbar r»ermenbbarer ^orm bargeboten.

Die beiben Sänbe tragen ben cerfd^iebenen Bebürfniffen bes <5to%' unb Kleinfaufmanns
burd?au5 Hed^nung. Die Crennung in jwei gefonberte einsein fäuflid^e Ceile erljöl^t bie Der=

wenbbarfeit bes IPerfes. Der Senu^er bes erften 23anbes ift nidjt gejwungen, ftd? mit Sallaft

3U belaben, ber für iljn feine unmittelbar praftifd^e Bebeutung Ijat. Der Cefer bes stoeiten

Sanbes aber erijält ben Stoff, beffen er befonbers bebarf, getrennt r>on bem iljm toeniger

tbid^tigen ober metft Befannten.

Dor allem ift IDert barauf gelegt, bas tpirflid] Hotwenbige unb Hü^lid?e in einer ber 3elet?rung

unb ber Orientierung bienenben anfpred^enben So^cm unb in fnapper, bas Praftifd?e betonenber

unb bgfporl^ebenbe r Sluswal^l barsubieten. Der Kaufmann tiat feine geit unb £uft, lange

tl^eoretifdie (£rörterungen 5u lefen, il^m mu§ bas für bie Pragis XPid^tige in pertiefter, aber

unmittelbar perftänblid^er So^nx bargeboten tperben. Dies 3U erretd?en tpar nur möglid?,

tpenn es gelang, fad^perftänbtge t^erporragenbe ^Qd^fflänner ber faufmännifd^en Ct^eorie unb

Praxis 3u getcinnen. Das ift in erfreulid^er XDeife ber 5all getpefen, rpie es bas nad^fteljenbe

3nl:)altsper3eidjni5 ber beiben Sänbe 3eigt:

Der beutfd^e Kaufmann
Söirticf)aftsgeogr. 2eut)c^lanb§ Bon Dr. (£^r. ®ru6er in 9J?ünd6en

SBirtjcfiaftegeft^ic^te 2)euticf)Ianb§ oon Dr. Sreuäfam in (Soblenj

unb Dr. SBoItmann in SRufirott

©inrit^tung unb 33etneb eine§ $anbellgei(^äftel oon Kaufmann
0lat)n in granffurt a. W.'Cberurfel
SaufmänmfcfieSorreiponben^ üon Dr.gofianne^tn SSraunic^roeig

"i^"rfifü^rung oon ^»anbcläii^utbirettor S. 9Kei)er in 9{ürn6erg

ö""f^".änni)^el fRedjxien oon Üe^rer SrfjreQer unb Setter

iieinemd"" '" «raunfc^roetg

I^pTh itnV «tfbitroefen unb feine ©tnrit^tung oon £)anbel8=

lammerrek-^är
Dr. Scfireende in Hamburg

-trn^fmptprN''"^ Spebttion oon iRecfitlanmalt SSartt) in ßetpäig

^nh en^n!lrV*.""rat «J^bilippi in treiben

®1e roiZSV''"^^^f^''"'"""9^" »"" diemanm. Dr. ©c^eiff

t? S d" j^{- ^- '^"""^ ""*» °'- J"- 28- ©cömibt in

lofrSgraP^ie V*' Semiprec^wefen bon ^Joftrat Siebltft

tDr. ©mmtng^aug, SijnbtfuS ber $an--
in Seipäig

Sßerficf)erungln)e)en oon^

^yaV^^SieToÄ^-Sinan.rat Dr. äimmermann

SeÄ"r"Jtn^ci,tungen i^ ^-»^ '^' «-^^« »"" «-
SoöanneS in ©raunjcfiraeig v^,, = g,^
aSarentunbe oon i^rof. Dr. SSk' w„ "

;1jL;^
Sac^regifter oon äö SBolff in ^^"""^"'^'a

Der beutfd?e (Bro^faufmann
1. 2)ie öJrunblebren ber SBoIfäloirtfc^aft bon ^räftbent oan ber

^Sorgljt in SSerltn

2. 2)ie 3BeItK)irti({)aft unb ber internationale ^anbel oon $räftbent

Oan ber Sorget in 58erlin

3. SBirtic^aftlgeograptiie ber roicfitigften fiulturlänber bon Dr.

©ruber in TOüncben
4. ®ie Jecönit be§ ©roBfianbeli unb beS GjportI oon |)arämann,

^oäent an ber jponbeBöoc^fc^ute in ©oln, unb gabrifbire!tor

SB. Jeegntann in SSraunf^^reeig

5. 3Jie Suc^fü^rung im (SroBÖanbel oon Cberle^rer ©tern, 2)oäent

an ber i)anbeI§§oc^)c6ule in ßeipätg

6. ©oberes !aufmännifc^e§ 9lec^nen bon Se^rer ^einemonn unb
Seörer ©df)rer)er in SBraunfc^roeig

7. ®er internationale ®elb= unb Stebitberfe^r oon $anbeIS=

tammerfetretär Dr. Sc^roencfe in .pamburg
8. 3nternotionale# gratötroefen unb bie ©bebition im internatio=

naien SBerte^r über ßanb Don SRecöt^anroalt JBart^, Si)nbitu8

be§ 58erein§ beutfc^er ©pebiteure, in Seipäig

9. Seefrat^troeien unb Seefpebition oon gabrifbirettor SB. lee^«

mann in SSraunfcftroetg

10. Sie für ben ©roßtaufmann roit^ttgften 8{e(^t§6eftimmungen

oon 9iec^t§anroalt Dr. ©rfieiff in Köln
11. Bottioefen oon 3lat s8et)r in §omburg
12. SSefonbere ®inricf)tungen für ben ©roßlanbel unb ©jport oon

Dr. 3obanneg in SSraunfctimeig

13. Sacf)regifter oon SB. SBolff in öraunfc^roetg

:auf rDunfd? ausfa^T^^«*^" profpeft unb probel^eft umfonj^ unb poftfrei.
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A. Fr. Ludwig, Weihbischof Zirkel

von Würzburg in seiner Stellung

zur theologischen Aufklärung und

zur kirchlichen Restauration. {Ni-

colaus Paulus, Dr. theoL, München.)
Verlegerlisten für Schriftsteller.

Sitzungsberichte der Kgl. Preufsischen

Akademie der Wissenschaften.

Theologie und KIrohenwesen.

L. Staehlin, Über den Ursprung der

Religion. {Georg Wobbermin, Pri-

vatdoz. Prof. Dr., Berlin.)

Chr. A. Bugge, Das Gesetz und
Christus im Evangelium. {Wilhelm

SoUau, Gymn.-Prof. Dr., Zabern

i. E.)

Ed. Fueter, Religion und Kirche in

England im fünfzehnten Jahrhun-

dert. {Friedrich Kropatscheck, aord.

Univ.-Prof. Dr. theol., Breslau.)

Koheleth oder Weltschmerz in der Bibel

verdeutscht und erklärt von P. Haupt.

Philosophie.

Isolde Kurz, Im Zeichen des Stein-

bocks. {Wilhelm Münch, ord. Ho-
norar- Prof. , Geh. Reg. -Rat Dr.,

Berlin.)
X. St. Dewing, Introduction to modern
philosophy.

Unterriohtswesen.

Ernst Moritz Arndts Fragmente
über .Menschenbildung. Hgb. von
W. Münch und H. Meisner. {Alfred

Heubaum. Gymn.-Prof. Dr., Berlin.)
Mitteilungen der Gesellschaft für deut-

sche Erziehungs- und Schulgeschichte.
XV, 1 red. von A. Heubaum.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

J. v. R o z \v a d o \v s k i , Wortbildung
und Wortbedeutung;

Ottm. D i 1 1 r i c h , ÜberWortzusammen-
setzung auf Grund der neufranzö-

sischen Schriftsprache. {Richard
M. Meyer, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Berlin.)

Grleohlsohe und lateinische Phllologla

und Literaturgesohiohte.

O. Angermann, De Aristotele rhe-

torum auctore. {TJtaddäus Sinke,

Privatdoz. Dr.. Krakau.)
J. De Dekker, Notices sur le nouveau

fragment de Juvenal.

Deutsohe Philologie und Literaturgesohiohte.

Ch. H. Handschin, Das Sprichwort

bei Hans Sachs. I. T. : V^erzeichnis

der Sprichwörter. {Hermann Michel,

Dr. phil., Berlin.)

H. Krüger-Westend, Goethe und
seine Eltern. {Max Morris, Dr.

phil., Berlin.)

Romanisohe und englisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

G. PanconcelliCalzia, De la na-

salite en Italien. {Wilhelm Meyer-
Lübke, ord. Univ.-Prof. Dr., Wien.)

F. H. Pughe, Führende Dichter im Zeit-

alter der Königin Viktoria.

Allgemeine und alte Gesohiohte.

Vincent A. Smith, The Early History

of India from 600 B. C. to the Mu-
hammadan Conquest inciuding the

Invasion of Alexander the Great.

{Richard Pischel, ord. Univ.-Prof.,

Geh. Reg.-Rat Dr., Berlin.)

Ex Oriente lux. Hgb. von H. Winckler.
I, 1: H. Winckler, Die Weltanschauung
des Alten Orients.

Ittelalterliohe Gesohiohte.

Klein, Das Gerichtsverfahren gegen

Heinrich den Löwen. {Karl Jacob,

Privatdoz. Dr., Tübingen.)
Fr. Bruns, Die Lübecker Stadtschreiber

von 1350—1500.

Neuere Gesohiohte.

Wilh. Busch, Das deutsche Grofse

Hauptquartier und die Bekämpfung
von Paris im Feldzuge 1870— 71.

{Hermann v. Petersdorff, Archivar

am Kgl. Staatsarchiv, Dr., Stettin.)

*»*, Repertorium der neueren Kriegs-

geschichte. {Paul Hirsch, Biblio-

thekar an der Kgl. Bibliothek, Dr.,

Berlin.)

Jahresbericht des Grofsherzogl. badi-
schen Generallandesarchivs.

Geographie, Länder- und VSIkerkunde.

Hourst, Dans les rapides du Fleuve

Bleu. Seconde Mission Hourst.

{Max V. Brandt, Kais, deutscher

Gesandter a. D., Wirkl. Geh. Rat,

Weimar.)
A. VV. H owitt, The native trit)es of South-

East Australia.

Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin.

Staats- und Sozialwissensohaften.

.

F. Keutgen, Ämter und Zünfte.

{Rudolf Eberstadt, Privatdoz. Dr.,

Berlin.)
Tärsadadora. Populär -sozialwissen-

schaftL feminist Zeitschrift. I, 1.

ReohtswissensohafL

Das zweite Kieler Rentebuch
(1487—1586). Hgb. von .M. Stern.

{Paul Rehme. ord. Univ.-Prof. Dr.,

Halle.)

K. Wiechowski, Die Unterbrechung

d. Kausalzusammenhanges. {Alexan-

der Graf zu Dohna, Privatdoz. Dr.,

Halle.)

athematilt und Maturwissensohaften.

Georg Cohn, Die Riechstoffe. {K.

V. Buchka, ord. Prof. an d. Techn.

Hochschule, Dr., Berlin.)

O. Th. B ü r k 1 e n , Formelsammlung und Re-

petitorium der Mathematik. 3. .Aufl.

P. Claussen, Pflanzenphysiologische Ver-
suche und Demonstrationen für die Schule.

edizin.

R. Wollenberg, Die Hypochondrie.

Kunstwissensohaftea.

F. Witting, Kirchenbauten der -A.U-

vergne. {Gustav v. Bezold, Direktor

d. Germanischen Nationalmuseums,

Dr., Nürnberg.)

odeme Dichtung.

E. Weber, Der deutsche Spielmann.

Bd. I—XV. {Alfred Biese, Gymn.-

Direktor Prof. Dr., Neuwied.)
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Im Verlage von B. Gr. Teubuer in Leipzijif beginnt soeben zu erscheinen:

DER SÄEMANN
MONATSSCHRIi^T FÜR PÄDAGOGISCHE REFORM
HERAUSGEGEBEN VON DER HAMBURGER LEHRERVEREINIGUNG FÜR DIE

PFLEGE DER KÜNSTLERISCHEN BILDUNG

UNTER MITWIRKUNG VON
P. JESSEN -BERLIN • HELENE

LANGE -BERLIN • R. LÜWENFELD-

BERLIN . H.MUTHESIUS- BERLIN

JUL. ZIEHEN - CHARLOTTENBURG
0. HARNACK-DARMSTADT . E.

vos SCHENCKENDORFF - GÖRLITZ

M. VERWORN- GÖTTINGEN

OTTO ERNST- GROSS FLOTTBECK

A. LICHTWARK- HAMBURG • K.

LAMPRECHT -LEIPZIG • P. NA-

TORP-MARBURG • G. KERSCHEN-

STEINER- MÜNCHEN • E. KÜHNT>-

MANN -POSEN • P. SCHULTZE-

NAUMBURG- SAALECK bei KOSEN

K. LANGE-TÜBINGEN

SCHRIFTLEITER: CARL GÖTZE.

Preis: jährlich J( 5.— , halbjährlich M 2.50, vierteljährlich Jt 1.25

Mit dem sSäemann«; beginnt eine pädagogische Zeitschrift zu erscheinen, die durchaus neue
Bahnen einschlägt. Der Boden für eine solche Zeitschrift ist vorbereitet. Das letzte Jahrzehnt

hat die Fragen der künstlerischen Erziehung in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Künst-
lerisch erziehen bedeutet aber nicht nur für edle Lebensfreude genußfähig zu machen, der tiefere

Sinn ist, die produktiven Kräfte wecken und pflegen.

Dahin will die neue »Monatsschrift für pädagogische Reform« wirken. Der »Säemann« will

nicht für ein »Fach« und einen »Stand« arbeiten. Er wendet sich an alle, die bereit sind, aus

Eigenem zur Lösung der neuen Bildungsprobleme beizutragen, an die Schaffenden in Wissenschaft
und Kunst, Industrie und Technik, an Lehrer aller Art und nicht zuletzt — an die Eltern, denen
die Bildung eine Pflicht bedeutet, wofür sie ihr Leben geben.

Der »Säemann« will bauen. Er ruft zur Mitarbeit alle, die das Ringen um das tägliche Brot

und des Geistes Notdurft die Kraft und das Bedürfnis der Bildung empfinden heißt, alle, welche
die Quellen hüten, die unsere Ideale nähren, daß niemand ihre Klarheit trübe.

Daß die Lehrervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung in Hamburg unter-

nommen, diese Gedanken zu verwirklichen, bietet die beste Gewähr für das Gelingen des Unter-

nehmens, und diese Gewähr bietet in erhöhtem Maße die Reihe hervorragender Persönlichkeiten,

die sich in den Dienst der Sache gestellt haben und die Durchführung dieses Programmes tat-

kräftig fördern werden.

Aus dem Inhalt des 1. und 2. Heftes:

Und dein Leben sei die Tat!

Alfred Lichtwark- Hamburg: Fachleute und
Laien.

Paul Natorp-Marburg: Pestalozzi unser Führer.
Herrn. Obrist-JIüucheu: Brief eines Künstlers.

Max Osborn-Berliu: Die Mobilmachung der
Humanisten.

Ernst Weber -München: Experimentier -Päda-
gogik.

Kunstgewerblicher Unterricht in Lehrwerk-
stätten.

Über die häusliche Lektüre unserer Schüler.

Karl Möller -Altona: Der Hürdensprung im
Schulturnen.

Rundschau

:

Artnr Siebelist -Hamburg: Aktzeiclmen für Lelirer. I.

Job. Ehlers -Hamburg: Aktzeichnen für Lehrer. 11.

Carl Götze: Vom Kulturwert der deutschen
Schule.

Jalius Leisching- Brunn: Das gewerbl. Unter-
richtswesen in Österreich.

Ernst Liude-Gotha: Schöpferischer Unterricht.

Selbstvertrauen. Brief eines Theologen.

F. Breest- Altona: Ballspieler.

Aus Arthur Bonus Schriften:

1. Die Phrase — aus »Vom Kulturwert
der deutschen Schule«.

2. Das Ja der Religion — aus »Religion

als Schöpfung«.

Rundschau

:

Ein obligatorischer Spielnachmittag an den deutschen
Schulen.

Schillers Balladen in der Schule.
Der rheinische Goetheverein.
F. Lehmbsns: Elberfeld.

Ulrich Diem: Schweiz.

Bücher.

Probehefte unentgeltlich und postfrei vom Verlag und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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Referate.

A. Fr. Ludwig [Prof. f. Theol. am kgl. Lyzeum
Dillingen, Dr.], Weihbischof Zirkel von
Würzburg in seiner Stellung zur theo-

logischen Aufklärung und zur kirch-

lichen Restauration. 1. Bd. Paderborn, Fer-

dinand Schöningh, 1904. X u. 377 S. 8° mit dem
Bildnisse des Weihbischofs Zirkel.

Gregor Zirkel, geb. 17 62 zu Sylbach in

Franken, gest. 1817 als Weihbischof von Würz-

burg, hat zuerst als Vorkämpfer <ies Rationalis-

mus, dann als Verteidiger der kirchlichen Ortho-

doxie weit über Franken hinaus eine so wichtige

Rolle gespielt, dafs er eine eingehende Würdi-

gung vollauf verdient. Die neue Monographie,

in der das Leben und Wirken des ebenso ge-

lehrten wie geistvollen Mannes hauptsächlich auf

Grund ungedruckter Quellen geschildert werden
soll, wird zwei Bände umfassen. Im vorliegenden

ersten Band wird sehr eingehend Zirkels Stellung

zur theologischen Aufklärung besprochen. Als

überzeugter Kantianer suchte Zirkel, wie manche
andere protestantische und katholische Theologen
seiner Zeit, die kirchlichen Dogmen nach den

Forderungen der autonomen Vernunft umzumodeln.

Er fuhr wohl fort, die althergebrachten dogmati-

schen Ausdrücke zu gebrauchen; doch dachte

er sich dabei etwas ganz anderes, als die gläu-

bige Theologie. Recht bezeichnende Belege

hierfür bringt Ludwig in einem längeren Kapitel,

dem er die Überschrift »Eine kantianisch-katho-

lische Dogmatik« gegeben hat. Dafs der Bio-

graph, als katholischer Theologe, die rationalisti-

schen Bestrebungen seines Helden, dessen gute

Eigenschaften er übrigens nach Gebühr hervor-

hebt, entschieden ablehnt, versteht sich von

selbst. BedenkHch war es besonders, dafs Zirkel

als Regens des Würzburger Priesterseminars die

»Aufklärung« unter den jungen Theologen zu

verbreiten suchte. Nur zu bald mufste er selber

über den Sanskulottengeist, der im Seminar um
sich griff, Klage führen. Indessen kam er erst

als Weihbischof (seit 1802) von seiner Auf-

klärungstheologie allmählich zurück. Zu diesem

Umschwung hat nicht wenig das brutale Vor-

gehen der bayerischen Beamten gegen die Kirche

beigetragen.

Diese weitere Entwicklung, die L. vorläufig

blofs andeutet (S. 241), wird im zweiten Bande

eingehender behandelt werden. L. läfst Zirkel

so viel wie möglich selbst zu Worte kommen.

j

Die vielen, hier und da seitenlangen Auszüge

! aus Zirkels Tagebüchern und Schriften sind ge-

wifs von Interesse, um so mehr, als der tränki-

I

sehe Gelehrte ein klassisches Deutsch schrieb.

j

Doch würde wohl der Wert des Buches keine

!
grofse Einbufse erUtten haben, wenn L. manche

Zitate wie auch etliche minder wichtige Aus-

: führungen etwas gekürzt hätte. Es wäre dann

I

auch nicht nötig geworden, das Werk in zwei

i

Bände zu zerlegen.

I
München. N. Paulus.

i
Verlegerlisten für Schriftsteller. Herausgegeben von

der Redaktion der Feder. [Schriftstellerbibliothek

Nr. 3.] Berlin, Federverlag (Dr. Max Hirschfeld), [1905].

V u. 141 S. 8".

Dies Verlegeradrefsbuch soll den Verfassern jeder

Art von Büchern Verleger nennen, die Honorar zahlen

und nicht noch Herstellungskosten beanspruchen, und

schliefst grundsätzlich solche aus. die darauf ausgehen,

am Schriftsteller und nicht am Publikum zu verdienen.

Es enthält ein alphabetisches und ein systematisches Ver-

zeichnis der Verleger, Büchersammlungen und Nachweise

dazu, eine Kritikerliste, die etwas seltsam anmutet, .Muster

von Verlagsverträgen und einen Abschnitt über Herstellung

und Vertrieb eines Buches, für das man keinen Verleger

findet
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Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Königliche Bibliothelt zu Berlin hat mit

Hilfe einer bedeutenden Bewilligung aus dem kaiser-

lichen Dispositionsfonds die wertvolle Bach-Samm-
lung erworben, die von Franz Hauser (f 1870) ange-
legt worden ist und sich zuletzt im Besitz seines

Sohnes, des im Jahr 1904 verstorbenen Kammersängers
Josef Hauser befand. Sie enthält u. a. 194 Kantaten,

die Originalhandschrift der Lukas-Passion und verschie-

dene Instrumentalwerke, im ganzen 282 Blätter von der

Hand Johann Sebastian Bachs und 21 von Emanuel
Bach, ferner Originaldrucke, zum Teil von Bach selbst

in Kupfer gestochen, und alte Abschriften von Walter

und Penzel.
Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

9. Febr. Sitzg. d. phil.-hist. KI. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Schmidt las über »Ein ungedrucktes Schema
zu Goethes Helena«, das vom ersten Auftreten des Lyn-
ceus bis zur Euphorion-Szene führt. Er erörterte es im
Hinblick auf andre ParaUpomena und auf die abwei-

chende endgültige Fassung.

2. Hr. Pischel legte eine Abhandlung des Kaiser-

lich Chinesischen Legationssekretärs Hrn. Dr. O. Franke
vor: Hat es ein Land Kharostra gegeben? Es wird

dargetan, dafs Sylvain Levis neue Hypothese über ein

Land Kharostra unhaltbar ist, da seine Deutung der

Glosse, auf der die Hypothese beruht, sich mit dem
Wortlaut des chinesischen Textes nicht vereinigen läfst.

Es wird ferner die Möglichkeit nachgewiesen , dafs der

Inhalt der Glosse freie Erfindung des Glossisten ist.

3. Vorgelegt wurden von Hrn. Koser Politische

Korrespondenz Friedrichs des Grofsen. Bd. XXX. Berlin

1905; von Hrn. Harnack Die griechischen christlichen

Schriftsteller: Clemens Alexandrinus. Bd. I. Heraus-
gegeben von Dr. 0. Stählin. Leipzig 1905; von Hrn.

Erman seine Schrift: Die ägyptische Religion. Berlin

1905.

9. Febr. Sitzg. d.phys.-math. Kl. Vors.Sekr.rHr. Waldeyer.

1. Hr. Engler las: Über floristische Verwandtschaft
zwischen dem tropischen Afrika und Amerika, sowie
über die .Annahme eines versunkenen brasilianisch-äthio-

pischen Kontinents. Es werden die zahlreichen, zum
Teil erst in neuerer Zeit bekannt gewordenen Fälle des
Vorkommens amerikanischer Pflanzentypen in Afrika

und afrikanischer in Amerika besprochen und mit Rück-
sicht auf ihr Auftreten in Strand-, Wald- und Steppen-

formationen sowie mit Rücksicht auf die Wahrscheinlich-

keit einer jüngeren oder älteren Wanderung in verschie-

dene Kategorien gebracht. Der Vortragende geht dann
auf den von einzelnen Forschern angenommenen jurassi-

schen brasilianisch -äthiopischen Kontinent ein und ist

der Ansicht, dafs die hervorgehobenen Verbreitungserschei-

nungen zur Not auch durch die Existenz grofser atlan-

tischer Inseln der Kreidezeit erklärt werden könnten.

2. Hr. van't Hoff überreichte eine weitere Mittei-

lung aus seinen Untersuchungen über die ozeanischen
Salzablagerungen. XL. Existenzgrenze von Tachhydrit.

Gemeinschaftlich mit Hrn. Lichtenstein wurde die Um-
grenzung des Existenzfeldes von Tachhydrit bei 25°

festgestellt.

Xea erschienene Werke.

W. D. Johnston, History of the Library of Con-
gress. Vol. I: 1800— 1864. Washington, Government
Printing Office.

A. L. A. Catalog of the Library of Congress.

Editor: M. Dewey. Associate Editors: M. Seymour, Mrs.

H. L. Elmendorf. Ebda.

Catalogue of Polish Scientific Literature. T. IV,

1. 2. Krakau, J. Filipowski.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

30. Das Wahlrecht der Geistlichen (von E. Graf v.

Moy). — O. B. , Noch einmal Heimatkunst und Dorf-

roman. — J. Miede 1, Rechtschreibung unserer Orts-

namen. — 31. H. Prutz, Joseph Maria v. Radowitz
(von P. Hassel). — W. Hellpach, Eine vorbildliche

Stätte der Irrenfürsorge und der psycho - pathologischen

Forschung (Psychiatrische Univ.-Klinik in München). —
32. E. Roth, Die Frequenz der deutschen Universi-

täten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart (von F.

Eulenburg). — Haacke, Die Warenhaussteuer in Preu-

fsen (von H. Gehrig). — 32/33. G. Siefert, Wer war
Siegfried? — 33/34. R. Fr. Kaindl, Deutsches Wesen
im alten Krakau. — 34/35. K. Escherich, Kirchliche

Abstammungslehre (E. Wasmann, Die moderne Biologie

und die Abstammungslehre). — 35. J. Bauer, Der
konfessionelle Couleurstudent. — K. Hirsch, Kartelle

und Recht.

Österreichische Rundschau. II, 15. E. Mischler,
Die öffentliche Arbeitsvermittlung in Österreich. — M.
Marold, Anfänge der Tonkunst. — W. Fischer, Das
schneeweifse Fräulein. — Th. Heller, Kindernervosität

und Heilpädagogik.

Deutsche Arbeit. IV, 5. J. Lippert, Das Wesen
des deutschen Rechtes in Böhmen, ll. — Deutsche und
Tschechen in der Unfallversicherung der Arbeiter in

Böhmen. — E. Herneck, Böhmen als geographischer

Einheitsbegriff. — E. Rychnovsky, Böhmen in der

neuesten Musikliteratur. — Gedichte von F. Grüner,
E. Lirsch, Hedda Sauer. — F. v. Oesteren, Schiffe,

die sich nachts begegnen. — E. A. Horejsch, Der alte

Nufsbaum.

The Westminster Review. February. T. Good,
Socialism : its scope and future development. — W. M.
Lightbody, Protection and foreign Investments. — A.

Pulbrook, Results of Free Trade in England and Pro-

tection in the United States. — Fr. W. Tugman, Letter

to the Right Hon. A. J. Balfour. — E. Anthony, Deci-

mal coinage, weights and measures. — Ch. Rolleston,
Mischievous charity. — W. B. Wallace, Heraclitus of

Ephesus. — F. Swiney, The word producing form. —
A. Fellows, Property. — F. J. Adkins, Strengthening

the foundations. — A. Mc Gull ah, Concerning educa-

tion in the Transvaal. I. — W. J. Corbet, The pro-

gress of insanity in our own time. — D. Wilson,
Chosen peoples.

The Contemporary Review. February. A. Ular,
The prospects of Russian revolution. — O. Eltzbacher,
The railways of Germany. — A. Birrell, Patriotism

and Christianity. — E. Reich, The bankruptcy of

higher criticism. — Lord Welby, A decade of deca-

dence in finance. — Miss M. Loane, Husband and
wife among the poor. — Henrietta 0. Bar nett, A
garden suburb at Hampstead. — T. J. Macnamara,
In corpore sano. — Countess E. Martinengo-Cesa-
resco, Plutarch the Humane. — Th. Lough, The
success of the sugar-convention.

Revue des Deux Mondes. 1. Fevrier. Negrier,

Le moral des troupes. — A. Barine, La Grande Made-

moiselle. VI. — P. Loti, Escales au Japon (fin). — R.

Doumic, Les lettres d'Elvire ä Lamartine. — G. Go-
yau, L'Allemagne catholique entre 1800 et 1848. V. —
P. et V. Margueritte, Le prisme (fin). — A. Dastre,
Epizooties et maladie coloniale.

La Nouvelle Revue. 1. Fevrier. Un diplomate,
Les ambitions du Japon. — A. de Pouvourville,
L'armee moderne et ses cadres. — D. Chailloux,
L'Atlantide. — Lefebvre Saint-Ogan, Les metiers

de l'emigration. — Mme Hector Malot, Coeurs d'amou-

reuses. III. — Icard, Les dangers de la mort appa-

rente. — E. Aubert, Interpolations dans les fresques

de la Sixtine. — A. Mule, Khrili (fin). — P. Mili-
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ane, Une excursion au Mont-Pele. — G. Stenger, Le

theätre sous le consulat. — G. Kahn, Le centenaire

de I'annee.

Ntiova Antologia. 1. Febbraio. A. Graf, Nuove
rime della selva. — E. A. Butti, II diavolo alla festa.

— Grazia Deledda, Nostalgie. III. — A. Mosso, II

sociaiismo italiano e la nazione armata. — E. Ovidi,
II diritto dello stato suUa Palazzo Farnese in Caprarola.

— R. Murri, La nuova politica ecclesiastica in Italia.

— L. Pirandello, La ^Francesca da Rimini« di G. A.

Cesareo. — M. Ferraris, L'isolamento ferroviario di

Napoli e del mezzogiorno. — * * *, Le tre crisi.

La Espana moderna. 1. Febrero, P. Dorado,
Algo sobre el problema latino. — P. Santacruz, Cli-

nicas de la Historia. — E. L. Andre, Radicalismo y
reacciön. — A. Posada, La Asamblea üniversitaria

de Barcelona. — W. Sieroszewski, Yang-Hun-Tsy
(el diablo extranjero).

Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. No-

vember -December. Fr. B. Kruitwagen, Het »Specu-

lum exemplorum«.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Leonhard Staehlin [Konsistorialrat in Ansbach, Lic.

theol.]. Über den Ursprung der Religion.
München, C. H. Beck (Oskar Beck), 1905. 36 S, 8".

M. 0,80.

Als Feuilleton einer Zeitung oder eines Fa-

milienblattes hätte der Aufsatz seinen Wert.

Dem selbständig erschienenen Schriftchen —
der Verf. bezeichnet es als Abhandlung und

versichert, aufser den Handbüchern von Saussaye,

Tiele und Zöckler noch »viele andere Schriften«

benützt zu haben — raufs die Existenzberechti-

gung bedingungslos abgesprochen werden.

Staehlin nimmt die alte These Schellings

wieder auf, den Anfang aller Religionsentwick-

lung habe ein naiver Monotheismus gebildet, und

er sucht diese Auffassung durch die Ergebnisse

der neueren religionsgeschichtlichen Forschung

zu stützen. Nun ist mir garnicht zweifelhaft,

dafs jene These ein beachtenswertes Wahrheits-

moment enthält. Aber ebenso zweifellos ist,

dafs St. dies Moment viel zu einseitig isoliert.

Überhaupt ist seine Behandlung des Themas viel

zu fragmentarisch und dilettantisch, als dafs sie

für die wissenschaftliche Diskussion der Frage

irgendwie von Belang sein könnte.

Steglitz b. Berlin. G. Wobbermin.

Chr. A. Bugge [Dr. theol.]. Das Gesetz und
Christus im Evangelium. Zur Revision der

kirchlichen Lehre »de lege et evangelio--. [Viden-

skabs Selskabets Skrifter. II. Historisk-filoso-

fisk Klasse. 1903. No. 3. Udgivet for Fridtjof

Nansens Fond.] Christiania, in Komm, bei Jacob

Dybwad, 1903. 94 S. gr. 8».

Eine scharfsinnige Erörterung, die durch Um-
deutung und Vertiefung einiger dogmatischer

Vorstellungen manches Unbefriedigende der alt-

protestantischen Dogmatik zu beseitigen sucht.

Wie viele derartige Versuche, ist auch dieser

glücklicher in der Negation als in dem, was er

an die Stelle setzt.

Nachdem eben die schroffe pauliniscbe Auf-

fassung vom Gesetz, der Gegensatz von Gesetz
und Evangelium in die Anschauungen und

Schriften der Reformatoren übergegangen waren,

war es erklärlich, dafs sich dabei ein echt evan-

gelisches Gemüt nicht befriedigt fühlen konnte.

Gerade das Moralgesetz war ja durch Jesus

unendlich tiefer aufgefafst worden, als es im

Dekalog enthalten war!

Bugge nun sucht an die Stelle des Gegen-
satzes von Gesetz und Evangelium die Identität

von Gesetz und Christus zu stellen. »Die voll-

kommene Ordnung erschien in dem Sohne Gottes,

Jesu Christo, in welchem überhaupt der Abdruck
des Wesens Gottes als Wahrheit und Gnade
der Welt offenbar geworden ist.«

Man wird den sittlichen Grundanschaunngen des

Verf.s durchaus sympathisch gegenüberstehen, und

doch die Lösung als keine definitive betrachten

können. Gewifs, ich stimme mit ihm darin überein,

dafs »das Gesetz Gottes in Christo als ein positives

und persönliches Ideal erscheint cs (S. 93); »das Ge-

setz Gottes in Christo ist das Gesetz der Freiheit,

zugleich das Gesetz des Geistes, des Lebens«.

Aber ich bin nicht imstande, die »scharfe

prinzipielle Unterscheidung von Gesetz und Evan-

gelium« anzuerkennen, wenn eben der Begriff des

Gesetzes so umgedeutet wird. Ich bin der An-

sicht (vgl. meine Schrift »Ursprüngliches Christen-

tum in seiner Bedeutung für die Gegenwartc

S. 46), dafs die schroffen Distinktionen der pauli-

nischen Dogmatik nicht vereinbar sind mit Jesu

einfacher Lehre vom Reiche Gottes. Und wie

sehr ich auch das Bemühen B.s anerkennen

mufs, eine »unio coniunctissima« zwischen pauli-

nischer Rechtfertigungslehre und Jesu Reichs-

predigt herzustellen, so halte ich es doch für

verlorene Liebesmühe, einen Gegensatz zu be-

seitigen, der durch eine Reihe von feinsinnigen

dogmatischen Spekulationen zwar überbrückt,

nicht aber beseitigt werden kann.

Christus ist des (mosaischen) Gesetzes Ende.

Eine Identität beider kann nur künstlich kon-

struiert werden.

Wir empfehlen die gediegene geistvolle Unter-

suchung namentlich allen lutherischen Dogma-

tikern, damit sie die Einseitigkeit ihres Stand-

punkts erfassen lernen! Anderseits hoffen wir,

dafs B. mit der Zeit noch einigen dogmatischen

Ballast abtue und die geistige Wiedergeburt als

das allein erlösende Prinzip des Christentums

erfasse.

Zabern i. E. W. Soltau.

Eduard Fueter [Privatdoz. für mittlere u. neuere

Geschichte an d. Univ. Zürich], Religion und

Kirche in England im fünfzehnten Jahr-

hundert. Tübingen, J. C. B. Mohr (Patü Sieb«ck\

1904. 78 S. 8». M. 2.
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Dem Verf. ist es gelungen, eine sehr hübsche,

lesbare Studie mit klarer Gliederung und leben-

digen Details auf Grund seiner Forschungen in

der englischen Kirchengeschichte zu entwerfen.

Arbeiten dieser Art sind, wenn sie auf sorg-

fältiger Quellenlektüre beruhen, stets willkommen.

Es sei nur an die jüngst erschienenen Studien

von O. E. Meyer über das religiöse Leben in

Schlesien am Vorabend der Reformation erinnert.

Auch für die kirchlichen Zustände in England

wird man mit Dank die konkreten Bilder aus

dem Leben der nachlässiger und einflufsloser

gewordenen Hierarchie und Geistlichkeit, der

verweltlichten Orden, der nach geistlicher Nah-

rung oft sehr begierigen Laienwelt benutzen,

obwohl das bekannte Geschichtsbild nicht wesent-

lich durch die erschlossenen Quellenberichte ver-

ändert wird. Interessant ist die geringe Mei-

nung des Verf.s von der Bedeutung der Lollar-

den (S. 45 ff.) und die glänzende Charakteristik

ihres Gegners, des rationalisierenden Bischofs

Reginald Peacock (S. 55 ff.). Er sieht in diesem

einen Vorläufer des englischen Deismus, ja einen

Menschen aus dem 18. Jahrh. (S. 57). Endlich

wird im Anhang zum ersten Mal vollständig eine

Predigt (von 1483) abgedruckt, die vortrefflich

den ubergangscharakter der Zeit kennzeichnet.

Anzumerken wären manche Kleinigkeiten. Den
Gegner Wiclifs Thomas Netter (Waldensis) sollte

man nicht durchweg mehr einfach: Waiden nennen,

sondern, wie R. Seeberg ihn kürzlich in seinem

grundlegenden neuen Artikel der Realencykl. f.

protest. Theol. u. Kirche auch genannt hat:

Netter. Das rätselhafte know men (S. 48) ist eine

Selbstbezeichnung der Ketzer, die in Waldenser-
kreisen sehr gebräuchlich war (vgl. mein Buch
über das Schriftprinzip I, 49 : noti, Chunden u. a.).

Doch es mag genügen. Die Arbeit ist eine ge-

nufs- und lehrreiche Lektüre.

Breslau. F. Kropatscheck.

Koheleth oder Weltschmerz in der Bibel. Ein
Lieblingsbuch Friedrichs des Grofsen, verdeutscht und
erklärt von Paul Haupt [Prof. f. semit. Sprachen an
der Johns Hopkins -Univ.]. Leipzig, J. C. Kinrichs,

1905. 36 S. 8°. M. 1,20.

Im 5. Bande der Beiträge zur Assyriologie und semi-

tischen Sprachwissenschaft veröffentlicht Paul Haupt eine

kritische Ausgabe des hebräischen Textes des Koheleth,

die wir später zu würdigen haben werden. Auf dieser

Ausgabe beruht die vorliegende Übersetzung. H.s An-
schauung von dem ursprünglichen Bestände des eigen-

artigen Buches ist bekannt, da er sich mehrmals hierzu

geäufsert hat; wiederholte Prüfungen haben ihn in dieser

Anschauung bestärkt. Im Vorwort bespricht er kurz die Ent-

stehungszeit des Buches, des spätesten des Alten Testa-

ments, das ursprünghch nur 195 Halbzeilenpaare umfafste,

die Persönlichkeit und die Lebenszeit des Verfassers, etwa
175— 100 V. Chr., der darnach die ereignisreichste und
wechselvollste Zeit in der Geschichte der Juden durch-

lebte. Von vornherein sei anzunehmen, dafs er mit den
Lehren der griechischen Philosophen bekannt war, auch

in seiner Sprache lassen sich griechische Einflüsse nach-

weisen. H. ist überzeugt davon, dafs das Buch nicht

so, wie es überliefert ist, aus der Hand des ursprüng-

lichen Verfassers hervorgegangen sein könne; wie er es

hergestellt und darnach übersetzt hat, könne es ursprüng-
lich gelautet haben und dann verbessert worden sein.

Auf die Übersetzung, die dem Versmafse des Originals

möglichst nachgebildet ist, läfst er sprachliche, wie
sachliche, vor allem auch geschichtliche Anmerkungen
und eine Tafel der Textanordnung folgen.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Kirchengesch. an der Univ. Münster
Dr. A. Böcken ho ff ist als aord. Prof. an die kathol.-

theolog. Fakult. der Univ. Strafsburg berufen worden.

Neu erschienene Werke.

A. Er man. Die ägyptische Religion [Handbücher
der KgL Museen zu Berlin]. Berlin, Georg Reimer.
M. 3,50.

E. Seil in, Die Spuren griechischer Philosophie im
Alten Testament. Leipzig, Deichert Nachf. (G. Böhme).
M. 0,60.

E. Klostermann, Jesu Stellung zum Alten Testa-
ment. Ein Versuch. Kiel, Robert Cordes.

0. Kirn, Grundriss der evangelischen Dogmatik.
Leipzig, Deichert Nachf. (G. Böhme). M. 2,20.

Fr. Giesebrecht, R. Kögel, K. Bornhäuser,
K. Müller, C. Stange, M. Schulze, W. Lütgert,
P. Tschackert, Theologische Studien, Martin Kahler
zum 6. Januar 1905 dargebracht. Leipzig, Deichert

Nachf. (G. Böhme). M. 3,60.

Kirchengeschichtliche Abhandlungen hgb.
von M. Sdralek. III. Bd. : E. Timpe, Die kirchenpolitischen

Ansichten und Bestrebungen des Kardinals Bellarmin.
— Georg Schmidt, Der historische Wert der vierzehn
alten Biographien des Papstes Urban V. (1362— 1370).
— F. X. Seppelt, Der Kampf der Bettelorden an der Univ.
Paris in der Mitte des 13. Jahrh.s. Breslau, Aderholz. M. 5.

H. Gröfsler, Wann und wo entstand das Lutherlied:

Ein feste Burg ist unser Gott? Magdeburg, Ernst Holter-

mann. M. 1.

Die Wittenberger Artikel von 1536 lateinisch

und deutsch zum ersten Male hgb. von G. Mentz.
[Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus,

hgb. von J. Kunze und C. Stange. 2]. Leipzig, Deichert

Nachf. (G. Böhme). M. 1,60.

P. Drews, Die Reform des Strafrechts und die

Ethik des Christentums. [Lebensfragen, hgb. von H.
Weinel]. Tübingen, Mohr. M. 0,50.

Zeitschriften.

Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte. 11,3.

Th. Kolde, Arsacius Seehofer und Argula von Grum-
bach. — P. Griebel, Das älteste Kirchenbuch Herolds-

bergs. — Wolff, Pfarrbesoldung in Spopflohe aus dem
Jahre 1522. — O. Rieder, Kirchengeschichtliches in

den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern.

Theologisch Tijdschrift. 1. Januari. F. Pijper,
De grondslag van de faculteit der godgeleerdheit aan de

openbare universiteiten. — F. Dijkema, Profeten en

psalmen in hunne verhouding tot de offers. — H. U.

Meyboom, Magiers.

The Hibbert Journal. January. A. T. Innes, The
creed crisis in Scotland. — J. Watson, The Church
crisis in Scotland. — W. A. Pickard-Cambridge, The
Christ of dogma and the Christ of experience. — G.

W. Allen, .A. plea for mysticism. — N. Howard, The
warp of the world. — C. J. Keyser, The Universe

and beyond. — 0. Lodge, »Mind and Matter«. — K.

Lake, The new sayings of Jesus. — C. J. Shebbeare,
The inner meaning of liberal theology. — B. W. Bacon,
The Johannine problem.

Etudes franciscaines. Janvier. H. Matrod, Fr.

Berthold de Ratisbonne (suite). — Timothee, Le
decret du 11 mai 1904 sur les messes. — H adelin,
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Reponse au »Liberalisme philosophique« par le P. Diego.
— Rene, Les ctudes dans l'Ordre de Saint- Fran9ois.
— Fortunat, L'Inde d'aujourdhui d'apres M. Albert

Metin. — Le Compendium chronicarum de Fr. .Mariano

de Florence.

Philosophie.

Referate.

Isolde Kurz, Im Zeichen des Steinbocks.
München, Georg .Müller, 1905. 287 S. 8°. M. 5.

Selbst vom bildenden Künstler, dessen schöpfe-

risches Tun nicht aus dem Denken seine wirk-

liche Kraft zieht, erfahren wir, wenn er eine

lange Lebensperiode hindurch mit sich und mit

dem Stoff und mit dem Ideal gerungen hat,

gerne, wie er über das Gebiet seiner Kunst und

benachbarte Gebiete denkt und urteilt; ja, auch

was er über sonstige Dinge des Lebens zu sagen

weifs, ist uns, wenn seine persönliche Bedeutung

einmal voll genug erwiesen ist, zu wissen der

Mühe wert. Noch viel weniger kann es uns ver-

stimmen, wenn der Dichter sich auch einmal als

Denker kund tut, und am allerwenigsten, wenn
seine Gedanken in kräftiges persönliches Fühlen

eingetaucht sind. Isolde Kurz ist dem Zuruf:

Bilde, Künstler, rede nicht! als Erzählerin sicher-

lich gerecht geworden. Wenn sie nun einmal

redet statt zu bilden, und wenn sie redend sehr

kluge und selbständige Gedanken ausmünzt, so

begrüfsen wir das mit aufmerksamen Ohren.

Der Inhalt ihres neuen Buches ist, was man eine

Sammlung von .Aphorismen nennt; aber es ist

nicht die Sorte der scharf zugespitzten, witz-

artigen Verstandesurteile, bei denen es auf einen

mehr oder weniger verblüffenden Effekt hinaus-

kommt: wenigstens finden sich solche nur mehr
vereinzelt zwischendurch; gröfserenteils sind es

doch zusammenhängendere .Auslassungen, welche

die innere Stellung der Verfasserin zu ewigen
wie zu gröfsen Gegenwarts-Fragen widerspiegeln,

ihre Wertung der geltenden Werte, die Ergeb-
nisse der Lebensbeobachtung eines auf sich selbst

ruhenden Geistes. Die den einzelnen Abteilun-

gen vorangestellten Überschriften sind zum Teil

nur leichte Andeutung (wie ».Allgemeines vom
Menschenleben«, »Aus der Welt des Herzens«,

»Geheimnisse«, ».Aus Völkerseelen«, »Unter Men-
schen«, »Aus der Zeit«), zum Teil sprechen sie

bestimmter (»Mann und Weib«, »Vom Kinde«,

»Vom Genius«, »Kunst und Künstler«, »Poesie«,

»Von der Sprache«). Dafs man in manchen
Phallen vielmehr angeregt oder auch ein wenig
aufgeregt als überzeugt und befriedigt wird,

auch wohl zu entschiedenem Protest heraus-

gefordert, tut dem Interesse natürlich keinen

Eintrag. In der Verfasserin spricht doch auch

die Frau, und die Frau in den Krisen der Gegen-
wart; es spricht mitunter auch die schwäbische

Gelehrtentochter, und ferner die im schönen

Süden eingelebte Deutsche. Jedenfalls erweist

sie sich immer stark genug, über den Strömun-

gen zu bleiben, in denen auch viele sehr ge-

scheite Menschen doch widerstandslos mitschwim-

men, ja eifrig plätschern und mitrudern. Zwischen
dem hier und da etwas Matteren oder auf mehr
zufällig individuellen Lebenseindrücken Beruhen-

den treten uns dann immer wieder grofse Ge-
sichtspunkte entgegen, originelle Fassung, edle

— aus Wärme und Klarheit geborene — Formu-
lierung.

»Geistlose Menschen können nicht freudig

sein, die Materie lastet mit zu schwerem Druck
auf ihnen.« »Auf törichte Wünsche wartet zu-

weilen eine grausame Strafe: ihre Erfüllung.«

»Nichts charakterisiert den Menschen mehr, als

das, wofür er niemals Zeit findet. < >. Jeder edle

Mensch mufs vorher alt werden, ehe er jung

wird.« »Schwachheit des Weibes! Ja, sie ist

unaussprechlich, es gibt nur ein Geschöpf, das

schwächer ist — der Mann.« Das sind einige

der knappen, scharfgeschliffenen unter den Apho-

rismen. Die tiefsten sind sie darum nicht, und

noch weniger die unanfechtbarsten. Aber wie

viel schöne Worte, d. h. schöne Herzensurteile

begegnen anderswo zwischendurch: So, dafs die

Nachsicht nichts sei als die angewandte Gerech-

tigkeit im Gegensatz zu der abstrakten; oder das

Wort vom Golfstrom der Begeisterung und den

eisigen Polarwassern der Skepsis, der Kritik und

Negation; oder das witzige von der trotz aller

Nahrungsaufnahme spindeldürr bleibenden Psyche

gewisser Menschen; oder das sehr treffende von

der feinen, geistigen Kultur, die unmittelbar aus

dem Gelde stammt und die etwas von der

Treibhauspflanze an sich hat, welche aufserhalb

ihrer Jahreszeit zum Blühen gebracht wird. Zu

bestimmten Fragen oder .Auffassungen der

Gegenwart nimmt die Verf. Stellung, z. B. mit

dem Urteil: »Immer wieder, wenn die Spannung

sehr grofs wird, so gibts irgendwo eine grofse

Entladung, die der grofse Mensch heifst. t Oder

zur Frauenfrage: »Gleichklang gibt keine Har-

monie; es kann in der grofsen Symphonie der

Zukunft nicht Aufgabe des Weibes sein, die-

selbe Stimme zu singen wie der Mann^< usw.

Oder: »Was sich heute unter dem Titel des

modernen Weibes spreizt, das ist .... eine un-

reif gefaulte Frucht am Baum der Zivilisation.«

Anderseits tauchen dann auch moderne, fort-

schrittliche, optimistisch radikale Äufserungen auf:

so der Glaube an eine künftige Veredelung der

Menschenrasse durch Zuchtwahl bei der Ehe, die

Beurteilung der gegenwärtigen Ehe als einer

übrig gebliebenen Form der Leibeigenschaft und

die Erwartung einer neuen, freieren Gestaltung

derselben, die Anschauung von der besonderen

Schätzbarkeit und den vollen Rechtsansprüchen

der unehelichen Kinder, auch die zornige V^er-

urteilung der Todesstrafe und namentlich ihrer
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Vollziehung^, Häufiger aber doch erfährt das
eine scharfe Kritik, was den gewöhnlichen Kultur-

menschen von heute das selbstverständlich Wert-
volle ist. So die einseitig ästhetische Bildungs-

pflege (bei oft sehr unästhetischer persönlicher

Lebensführung), das Trachten nach früher Welt-

sicherheit, die immer nahe an Gemeinheit streift,

das Heischen unbedingter Anerkennung für alles,

was zur »Individualität« gehört und zur »Eigen-

art«, und anderes (worin ich zu meiner Genug-
tuung in veränderter Form doch völlig wieder-

finde, was ich in meinen eigenen Aphorismen

»Anmerkungen zum Text des Lebens« ausge-

sprochen habe. Dahin würde übrigens auch die

freundliche Schätzung des italienischen Volkes

gehören, und die Klage über manche Plumpheit

der gebildeten Nordländer). Auch Kleines wird

unter grofsen Gesichtspunkt gestellt: so die

einreifsende Gleichgültigkeit gegen feinere Unter-

scheidungsmittel der Sprache (der Rückgang des

Konjunktivs als Symptom, sehr mit Recht), und

dem gegenüber ganz Grofses, wie die innere

»Zurückverwilderung« gegenüber der Zeit vor

hundert Jahren, das allmähliche »Erstarren unse-

rer Empfindungen hinter der Eisrinde«, wo wir

sie zu bergen uns gewöhnt haben. Interessante

literarische Urteile werden laut über Wilhelm

Meister, über Hamlet und Orest, über Dante,

über Aeschylus. Die Griechen empfangen in

allen Stücken eine Huldigung, wie sie sonst

eigentlich einer etwas vergangenen Zeit eigen

war. Besonders schlecht kommt gegenüber allen

Menschen des Südens aus Vergangenheit und

Gegenwart die deutsche Frau (oder Hausfrau)

weg! Eine selbständige und wahrscheinlich sehr

haltbare Beurteilung erfährt »der Prophet«, Nietz-

sche. — Braucht es noch weiterer Andeutungen,

oder einer ausdrücklichen Empfehlung? Die Zeit,

die der Aufzeichnung solcher lose gereihten und

gemischten Gedanken günstig scheint, bringt wohl

auch eine bereitwillige Entgegennahme des Auf-

gezeichneten mit sich.

Berlin. W. Münch.

Arthur Stone Dewing, Introduction to modern
Philosoph y. Philadelphia, J. B. Lippincott Com-
pany, 1903. 346 S. 8».

Das für den gebildeten Laien bestimmte Buch, das
ganz von der Anführung philosophischer Literatur zum
weiteren Studium absieht, gliedert sich in acht Kapitel.

Nachdem das I. Bedeutung, Ziel und Probleme der

Philosophie erörtert hat, gibt der Verf. im IL, das den
Titel »Geburt der modernen Philosophie« führt, auf nur
30 Seiten einen Überblick über die indische, griechische

und mittealterliche Philosophie, eine Charakteristik der

Renaissance, Berichte über Nicolaus von Cues, Giordano
Bruno, die Entwicklung des Mystizismus, über Jakob
Böhme, Baco und Hobbes. Dann folgen Kapitel über

den Rationalismus in Westeuropa, über Locke und seinen

Einflufs, Berkeley und Hume, Immanuel Kant und die

deutsche Transzendentalphilosophie. Das letzte Kapitel

beschäftigt sich mit den neuen Phasen der philosophi-

schen Spekulation.

Notizen und Mitteilungen.

Neo erschienene Werke.

J. Türkheim, Zur Psychologie des Geistes. Leipzig,

C. G. Naumann.
K. Chr. Fr. Krause, Vorlesungen über psychische

Anthropologie, hgb. von P. Hohlfeld und A. Wünsche.
Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher). M. 4.

H. Frh. von Leonhardi, Karl Christian Friedrich

Krause als philosophischer Denker gewürdigt. Hgb. von
P. Hohlfeld und A. Wünsche. Ebda. M. 2,40.

P. Bjerre, Der geniale Wahnsinn. Studie zu
Nietzsches Gedächtnis, Autor. Übersetzg. aus dem
Schwedischen. Leipzig, C. G. Naumann.

0. Wilde, Intentionen. Übs, von Ida und Arthur
Roefsler, Leipzig, Friedrich Rothbarth.

Zeitschriften.

Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theo-
logie. 19, 3. M. Glossner, Zum Kantjubiläum. —
J. a Leonissa, Scotistische Theologie. — F. Zigon,
Zur Lehre des hl. Thomas von Wesenheit und Sein.
— G. Demkö, Die menschliche Freiheit und die Frei-

heit der Wissenschaft.

The Philosophical Review. January. H. R. Mar-
shall, The relation of aesthetics to psychology and
philosophy. — Margaret F. Washburn, The genetic

significance of feeling. — W. F. Montague, A neglec-

ted point in Hume's philosophy. — H. W. Wright,
Natural selection and self-conscious development.

Annales de Philosophie chretienne. Fevrier. A.

Ledere, Le mysticisme cathoHque et l'äme de Dante.

I. — J. Turmel, L'Homelie clementine. — E. A. Blam-
pignon, Jean-Jacques Rousseau ou genie et demence.
V. — Ch. Denis, Au P. J. Fontaine, Pourquoi le

mouvement biblio-critique ne s'interrompt pas ? — Ber-
nard, La revolution kantienne.

Unterrichtswesen.

Referate.

Ernst Moritz Arndts Fragmente über Men-
schenbildung. Nach der Originalausgabe neu

herausgegeben von WilhelmMünch [ord . Honorar-

Prof. f. Pädagogik an der Univ. Berlin] und
Heinrich Meisner [OberbibUothekar an der Kgl.

Bibliothek zu Berlin, Dr.]. [Bibliothek pädago-
gischer Klassiker hgb. von Friedrich Mann. 42.]

Langensalza, Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann),

1904. XXVIII u. 234 S. 8". M. 2,40.

Der lebhaften Arndtforschung der letzten

Jahre verdanken wir u, a., dafs eine bisher fast

gänzlich unbeachtete Erziehungsschrift aus der

Zeit des politischen Niedergangs Preufsens

einem weiteren Kreise zugänglich gemacht wor-

den ist. Ein feinsinniger Pädagog und ein

um die Herausgabe von Arndtbriefen wohl-

verdienter Gelehrter haben sich zusammen-

getan, um die Fragmente über Menschenbil-

dung für ein gröfseres Publikum " zu bearbeiten.

Die drei Oktavbändchen der Originalausgabe,

von denen die beiden ersten 1805, der

dritte 1819 erschienen ist, sind, in geeigneter

Weise gekürzt, übersichtlich in Kapitel einge-

teilt und mit zweckdienlichen Anmerkungen ver-

sehen, zu einem noch heute anziehenden Buch

umgestaltet. Es war ein guter Gedanke, das
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Werk nicht in seiner ganzen Ausdehnung zum

Abdruck zu bringen. Vieles ist breit, schwülstig

und spricht nicht mehr zu uns, anderes wie die

Bemerkungen über Pestalozzi interessieren nur

den Forscher. Übrigens geben Vermerke ge-

wöhnlich an, wenn gröfsere Stellen ausgelassen

sind , sodafs sich der Suchende leicht auch im

Originalwerke zurecht finden kann. Des Schrift-

stellers Eigenart ist auch aus dem noch ersicht-

lich, was Münch und Meisner uns bieten. Auch

Jean Pauls Levana und Schleiermachers Er-

ziehungslehre würden nicht blofs von den Histo-

rikern und Theoretikern des Flachs gelesen werden,

wenn sie eine Bearbeitung in der Art wie die

vorliegende Arndtsche erführen; und das wäre

für die Schriften wie für viele über Erziehungs-

probleme sinnende und schreibende Zeitgenossen

ein Gewinn.

Friedenau bei Berlin. Alfred Heubaum.

Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs-

und Schulgeschichte. Begründet von Karl Kehr-
bach. 15. Jahrgang. 1. Heft. Verantwortlich für die

Schriftleitung: Alfred Heubaum [Gymnasialprof. Dr.].

Berlin, A. Hofmann & Komp., 1905. 84 S. 8".

.•^uf den neuen Jahrgang der Vierteljahrsschrift der Ge-

sellschaft weisen wir hier mit einigen Worten hin, weil mit

der Übernahme der Redaktion durch Alfred Heubaum auch

eine neue Anordnung und bedeutsame Erweiterung des

Stoffes eingetreten ist. Die Hefte werden von jetzt an erster

Stelle selbständige Abhandlungen, an zweiter kleinere Bei-

träge enthalten. Darauf folgt — als wichtiger neuer Bestand-

teil — ein Jahresbericht über die pädagogische Literatur,

in dem diesmal R. Galle das Mittelalter, R. Wölk an
das Zeitalter des Humanismus, G. Mertz die Reforma-

tionszeit übernommen hat. Den Schlufs bilden Be-

merkungen, die sich im vorliegenden Hefte auf den Er-

lafs des preufsischen Kultusministeriums betr. Schul-

geschichte, auf mittelalterliche Bibliotheken und auf die

deutsche Kommission der Kgl. Preufsischen Akademie
der Wissenschaften beziehen, und Nachrichten. In den
Abhandlungen erörtert Heubäum die mittelalterlichen

Handschriften in ihrer Bedeutung für die Geschichte des

Unterrichtsbetriebs, L. Weniger gibt ein Schulbild aus
der Zeit nach dem 30jährigen Kriege (das Eisenacher

Gymnasium), G. Schuster teilt den hinterlassenen Auf-

satz Friedrich Wagners mit: Die lateinische Grammatik
von Joh. Greufser aus Rothenburg ob d. Tauber.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Die philos. Fakult. der Univ. Zürich hat den Ober-

schulrat A. Israel in Dresden wegen seiner Ver-

dienste um die Pestalozzi -Forschung zum Ehrendoktor
ernannt.

Nen erschienene Werke.

A. Auffarth, Die religiöse Frage und die Schule.

Zur Umgestaltung des Religionsunterrichts. 2 Hefte.

Tübingen, Mohr. M. 1,50 u. 1,25.

G. Budde, Bildung und Fertigkeit. Gesammelte
Aufsätze zur neusprachlichen Methodik. Hannover,
Carl .Meyer. M. 1,25.

M. Wehner, Die Bedeutung des E.xperimentes für

den Unterricht in der Chemie. [Schmeil-Schmidts Samml.
naturwiss.-pädagog. Abhandl. II, 1.] Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Zeitschrift für pädagogische Psychologie , Patho-

logie und Hygiene. 6, 5. M. Lutz, Die Mannheimer
Sonderklassen nach Entstehung, Einrichtung und Er-

folgen. — Dora Weinrich, Kindheitseindfückc. —
- A.

Moll. Mitteilung über den »klugen Hanst.

Natur und Schule. 4, 3. A. Kossenhascben,
Der botanische Unterricht im Freien. — P. Westberg,
Das Netz der Kreuzspinnen (Schi.). — J. Kraus, Lehr-

mittelsammelstellen. — F.Ludwig, Heliotropismus im
Bakterienlicht. — K. Remus, Etwaä über das Wetter-

prophetentum der Insekten.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-

bildungsanstalten. 34, 2. Pabst, Amerikanische
Lehrerbildungsanstalten. — H. Neuschäfer , Die Aus-

bildung der Lehrer an den Fortbildungsschulen.

Educational Review. February. The American
Rhodes scholars at Oxford. — J. Conway, Catholic

education in the United States. — G. Mc Lean Harper,
The new program of studies at Princeton. — F. A.

Fitzpatrick, Reflections on an iconoclast. — J. Sachs,
Modern languages in secondary schocls. — Compulsory
Greek at Oxford and Cambridge.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Jan V. Rozwadowski [aord. Prof. f. vergl. Sprachwiss.

an der Univ. Krakau], Wortbildung und Wort-
bedeutung. Eine Untersuchung ihrer Grund-

gesetze. Heidelberg, Carl Winter, 1904. VIII u.

109 S. 8°. M. 3.

Ottmar Dittrich [Privatdoz. f. allg. Sprachwiss. an der

Univ. Leipzig], Über Wortzusammensetzung
auf Grund der neufranzösischen Schrift-

sprache. rV: Schlufs der Substantiva; Pronomina;

Verba. Leipziger Habilitationsschrift. Halle a. S.,

Max Niemeyer, 1904. 84 S. 8".

Es ist merkwürdig, dafs gerade in dem
Augenblick, der in Mauthners »Beiträgen zur

Kritik der Sprache« den denkbar schärfsten An-

griff auf die Bedeutung der menschlichen Sprache

erlebte, die wissenschaftliche Beschäftigung mit

ihrem allgemeinen Wesen eine noch kaum da-

gewesene Lebhaftigkeit erreicht. Im Mittelpunkt

dieser Erörterungen steht naturgemäfs Wundts
grofses Werk. Auch Rozwadowskis Schrift

stellt sich zunächst als eine Kritik von Wundts
zweitem Bande dar; daneben hat er fast nur

Sütterlins und (seltener) Delbrücks Gegen-

schriften herangezogen.

Das Aper9u, auf dem R.s positive Auf-

stellungen beruhen (die negativen, die leider

nicht immer die einem Gelehrten von Wundts

Verdiensten geschuldete Rücksicht des Tons be-

wahren, lassen wir beiseite), ist dies: jede

menschliche Redeäufserung ist an sich zwei-

gliedrig und zwar in dem Sinn, dafs sie aus

einem identifizierenden und einem vergleichenden

Glied (vgl. besonders S. 28) besteht. Diese

innere Gleichartigkeit hebt alle prinzipiellen Unter-

schiede von Wort, Wortgruppe und Satz auf.

Ebenso wenig gibt es zwischen den Wortklassen

andere als rein funktionelle Verschiedenheiten.

Ich kann trotz der scharfsinnigen Beweis-
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führung mit ihren gut gewählten Beispielen (bei

deren Auswahl E. Berneker den Verf. unter-

stützt hat) in all diesen Punkten einen wirk-

lichen Fortschritt der Erkenntnis nicht sehen.

Die ungeheure Mehrzahl aller sprachlichen Aufse-

rungen ist ja unzweifelhaft zweigliedrig: sie führt

die erregende Tatsache, die Anlafs zum »Reden«
gibt, neben dem Gegenstand vor, an dem sie

zur Erscheinung kommt. Das »Subjekt« be-

zeichnet den (relativ) festen Träger: ,Dorf', das

Prädikat die (relativ) bewegliche Tatsache:

'brennt'. Aber mit Delbrück mufs ich gegen

Paul u. a. vertreten, dafs der unmittelbare Aus-

druck eines erregenden Moments völlig einheit-

lich sein kann. Der Wächter, der ein er-

schrecktes ,Feuer!' ruft, hat nur den ungeglie-

derten Kreis von Empfindungen, die in diesem

Ausdruck ihr Zentrum finden, vor sich; kein

Subjekt oder Prädikat, kein bedeutungstragen-

des oder modifizierendes Element wird unter-

schieden. Es gibt wirklich auch aufser den

Interjektionen einfache »Sätze«.

Aber auch für die Masse der zweigHedrigen

Redestücke seh ich in der Unterscheidung

»identifizierender« und »differenzierender« Ele-

mente keinen Fortschritt. Zunächst gibt es

Fälle, in denen schlechterdings nur identifizierende

Apperzeption stattfindet. Wenn ich sage »Da
ist Ferdinand!«, so wird lediglich die neu in den

Gesichtskreis tretende Persönlichkeit mit einer

schon bekannten identifiziert. Eine »Unter-

scheidung« findet dabei nur soweit statt, wie

eben in jeglicher Identifikation eine solche liegt:

wenn ich feststelle, ein bestimmtes Gedicht sei

von Schelling verfafst, so stelle ich natürlich

auch fest, dafs es nicht von E. Th. A. Hoff-

mann stammt. — Aber wenn solche Beispiele

immerhin selten sind, tritt doch auch in sehr

vielen andern die Absicht der Unterscheidung

völlig zurück. Worin ist denn der Satz: »Das

Bier ist gut« von den Aussprüchen »Dies Bier

ist gut« und »Bier ist gut« verschieden? Eben
in dem Mangel jeder unterscheidenden Ab-

sicht. Es soll nur das vorliegende Getränk —
das ganz beiläufig mit andern aus Hopfen ge-

brauten zusammengestellt wird — in die Ge-

samtheit der mir wohlschmeckenden Dinge auf-

genommen werden; es soll dabei weder von

schlechten Getränken unterschieden werden (dann

sagte ich: »Dies Bier ist gut«), noch von andern

Getränken überhaupt (sonst hiefse es: »Bier ist

gut«). Ich kann in jenen beiden Terminis

eine Vertiefung oder Vereinfachung der Sprach-

beurteilung nicht erblicken.

Dafs nun aber die grammatischen Kategorien

fliefsend sind, ist ja sicher; ich habe z. B selbst in

meinem Aufsatz »Klassensuffixe« (Beitr. zur Gesch.

d. d. Spr. u. Lit. 22, 548 f.) die Lücke zwischen

Flexion und Wortbildung auszufüllen gesucht. R.

aber operiert oft in bedenklicher Weise mit
|

synonymischen Argumenten. Gleichwertigkeit ist

doch nicht Gleichheit, und weil ich den Inhalt

eines Nomens in Satzform aussprechen kann,

bleibt zwischen beiden Aggregatzuständen doch

ein bedeutender Unterschied, wie zwischen Eis

und Wasser!

Dittrich geht, wie er selbst (S. 15, Aniq.)

bemerkt, von einer ganz ähnlichen Zweiteilung

aus wie R., nur sind seine neuen Ausdrücke

»Übereinstimmungs-« und »Abweichungsnamen«

(S. 3) noch schwerfälliger. Übrigens hat seine

Arbeit, die Fortsetzung und z. T. auch Berichti-

gung einer durch die Ztschr. f. roman. Philol.

Bd. 22— 24 fortgeführten Abhandlung, das Ziel,

ein »natürliches System« der Wörter darzu-

stellen, die dann auch (S. 1 7 f.) ganz nach Linne-

scher Analogie als »Erstes Reich, erste Klasse,

Ordnung, Familie« benannt werden. So sehr

der Versuch als solcher Anerkennung verdient,

so schwer hat der Verf. es dem Leser gemacht,

durch die scholastisch -abstrakte Aufteilung hin-

durch ihm zu folgen. Freilich aber wird man
dies nicht ohne Frucht unternehmen; Unter-

scheidungen sprachlich übereinstimmender Bildun-

gen wie ultrazodiacal und uUraliberal (S. 43)

sind anregende Denkübungen.

Berlin. Richard M. Meyer.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Nach W. Max Müllers Bericht in der »Orientalist.

Lit.-Ztg.« sind durch Legrains Funde vom letzten Winter,

die allmählich in das Kairoer Museum eingereiht werden,

und bei denen die Inschriften das Wichtigste bleiben,

nicht weniger als sechs neue ägyptische Königs-
namen festgestellt worden und verschiedene wichtige,

für die Zeitbestimmung wertvolle Texte, z. B. eine Zeit-

angabe über die Regierung Psammetichs II. auf den Tag
genau in den Worten der Amenemheb-Inschrift, sowie

mehrere überraschende Beiträge zur Zeitbestimmung der

21. und 22. Dynastie. Legrain will an demselben Platz

weitergraben und hofft eine Nachlese zu halten. Über

den grofsen Fund aramäischer Papyri sagt M., dafs

er aus elf grofsen (teilweise mehr als meterlangen), eng

und sehr schön beschriebenen Papyri besteht, alle

datiert nach Regierungsjahren Darius I. Der Fund wurde

in einem alten Brunnen auf der Insel Elephantine ge-

macht, geriet teilweise in Privatbesitz, ist aber nun im

Museum von Kairo vereinigt worden und wird vom
Museum herausgegeben werden. Von eigenen Ergeb-

nissen erwähnt M. nur ein rätselhaftes Graffito. Sonst

habe er sich fast ganz auf allerdings recht dankbare

Sammlungen beschränkt. Daneben habe er recht guten

afrikanischen Stoff gesammelt und könne von einer

wichtigen Sprache Innerafrikas eine ziemlich vollständige

Bearbeitung versprechen.

Nea erschienene Werke.

Corpus scriptorum christianorum orienta-

lium curantibus J.-B. Chabot, J. Guidi, H. Hyvernat,

B. Carra de Vaux. Script, aethiop. S. I, T. XXXI.

Paris, Ch. Poussielgue (Leipzig, Otto Harrassowitz).

M. 5,60.

fRai Bahadoor Bankim Chanda Chatterjee,

Chandra Shekhar. A Bengali novel, transl. by Manmatha
Nath Ray Chowdhury. London, Luzac & Co, Geb. Sh. 6.
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C. Pecnik, Praktisches Lehrbuch der slovenischen

Sprache. 3. Aufl. [Die Kunst der Polygloltie. 31.]

Wien, A. Hartleben. Geb. M. 2.

Zeltschriften.

T'ouHg Pao. Octobre. Decembre. E. Chavannes,
Inscriptions et pieces de chancellerie chinoises de l'e-

poque mongole. — A. V^issiere, De la chute du ton

montant dans la langue de Pekin; Biographie de Jouän

Yuän. — J. Takakusu, K'uei-chi's version of a contro-

versy between the Buddhist and the Sämkhya philo-

sophers. — F. W. K. Müller, Die Kuchen wette. —
J. Cotte, Un siecle d'histoire japonaise.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Otto Angermann, De Aristotele rhetorum
auctore. Leipziger Inaug.-Dissert. Leipzig, Druck

von Otto Hilmy, 1904. 72 S. 8".

Diese inhaltreiche Arbeit eines Schülers von

Fr. Marx bildet eine willkommene Ergänzung der

bahnbrechenden Studien des Meisters. Sie han-

delt über das F'ortleben der echten Rhetorik des

Aristoteles bei den römischen und griechischen

Rhetoren. Was im Jahre 1899 C. Hammer (BerL

philol. Wochenschr. Nr. 31/32 Sp. 963) als Ver-

mutung ausgesprochen hat, dafs Cicero »weder

die Topika noch wahrscheinlich auch die ganzen

Rhetorika des Aristoteles im Urtexte gelesen

haben wird; ebenso habe wohl auch sein grofser

Verehrer, Quintilian, die Schrift des Aristoteles

aus zweiter Hand benützt«, ist durch Angermann
zur Sicherheit geworden. Die Kombination der

Aristoteles -Stellen in den Büchern de oratore

mit den Fragmenten des Philodem führt den

Verf. auf die gemeinsame Quelle, auf den Peri-

patetiker Kritolaus. Nicht einmal die Zitate im

Orator, die mit der eben damals veranstalteten

Ausgabe der Aristotelischen Rhetorik von Andro-

nikus aus Rhodus in Verbindung gebracht wur-

den, will er als direkt übernommen bezeichnen.

Und doch liegt im Keller von Skepsis der

Schlüssel zu dem Rätsel, warum das Hauptwerk
des Meisters durch die Schulkompendien ganz in

den Hintergrund gerückt wurde: es war eben

nicht publiziert worden. Dabei bleibt es freilich

unerklärlich, auf welchem Wege der Gewährs-
mann des Pseudo-Demetrius neol ig/jiTjveCag in

den Besitz einer reineren Lehre und vollkomme-

nerer Zitate gekommen ist, als die in unserer

Redaktion der Aristotelischen Rhetorik vorhan-

denen. Dagegen ist es in Ordnung, dafs sowohl

Dionysios aus Halikarnass, wie auch sein Freund,

Cäcilius von Kaiakte, die neu publizierte Schrift

eifrig gelesen haben. Cäcilius ist der eigentliche

Held der Dissertation, da seine Schriften die

Hauptquelle der .Aristotelischen Lehren bei Quin-

tilian, Alexander Numenii und Neokles waren.

Die einst (1874) von K. v. Morawski vorge-

brachten Argumente für diese Behauptung wer-

den durch sorgfältige Ausnützung des sog. Ano-

nymus Seguerianus reichlich vermehrt, die

Sauberkeit der Cäcilianischen .Arbeit wird an

den durch die ihm vindizierte Paraphrase von

Arist. art. rhet. 1,6 vermehrten Fragmenten nach-

gewiesen und die Spuren seiner Schrift de figuris

noch bei Gregor von Korinth (Rhet. gr. VII,

S. 1202 ff.) entdeckt. Entscheidend sind natürlich

die dort gebrauchten Beispiele, während die aus

anderen späten Rhetoren angeführten Zitate, in

denen Aristoteles genannt wird, für die Be-

nutzung oder Nichtbenutzung ohne Wert wären,

wenn wir nicht wüfsten, dafs nicht einmal den

Scholiasten des Aristoteles seine rhetorischen

Bücher bekannt waren.

Aufser diesen wichtigen Quellenaufschlüssen

enthält A.s Arbeit manche schönen exegetischen

Bemerkungen, aus denen wir das über Xi^ig

elQOfxevtj (Arist. art. rhet. S. 1492a 27) Gesagte

(S. 1 8 ff.) besonders hervorheben möchten, da

die falsche Auffassung in allen Literaturgeschich-

ten in dem Kapitel über den Stil des Herodot

spukt.

Krakau. Th. Sinko.

J. De Dekker, Notes sur le nouveau fragment
de Juvenal. [S.A. aus der Revue de l'Instruction

publique en Belgique. 1904, No. 5.] Brüssel, H.

Lamertin, 1904, S. 301—312.

Von den 34 neuen Versen aus der VL Satire Juve-

nals, die Winstedt im Oxon. bibl. Bodl. Canonic. 41

entdeckt und 1899 im Classical Review veröffentiicht

hat, unterzieht De Dekker, der die Echtheitsfrage noch
nicht für durchaus gelöst erklärt, die Verse 7— 13, die

Vergleichung der Verhältnisse des ausschweifenden Ehe-

paares mit der Ordnung in der Gladiatorenschule, einer

erneuten Prüfung. Nachdem er auf die Veränderungen,

die der überlieferte Text durch die Kritik erfahren hat,

und auf die Erklärungen der verschiedenen Erläuterer

eingegangen ist, kommt er zu dem Schlüsse, sie hätten

sämtlich den Fehler begangen, nicht darauf zu achten,

dafs Juvenal lange Jahre die Rhetorenschulen besucht

hat und sein Stil das deutliche Zeichen davon an sich

trüge. Nach V. 7 sei nicht mehr die Rede von aus-

schweifenden Personen, sondern der Dichter- Rhetor be-

nutze einfach eine günstige Gelegenheit, um im allge-

meinen die Hierarchie der Gladiatorenschule dem Durch-

einander in gewissen reichen Familien gegenüberzustellen,

und gefalle sich darin, bis ins einzelne die schöne

Ordnung in diesem niedrigen und verachteten Kreise

zu zeigen. Der Verf. sucht den überlieferten Text mög-
lichst zu erhalten, gibt dann eine Übersetzung und

schliefst daran eine Erklärung der strittigen Punkte.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschieoene Werke.

F. Sommer, Griechische Lautstudien. Strafsburg,

Trübner. M. 5.

F. W. Stellhorn. Kurzgefafstes Wörterbuch zum
griechischen Neuen Testament. 2. .A^ufl. Leipzig, Dörff-

ling & Franke. M. 3.

H. Jordan, Rhythmische Prosa in der altcbrist-

lichen lateinischen Literatur. Leipzig, Dieterich (Theodor

Weicher). .M. 2.

— — , Rhythmische Prosatexte aus der ältesten

Christenheit (das apostolische Symbol. Novatian de

Trinitate I und Novatianpredigt I) für Semjnarübungen

hgb. Ebda. M. 0,60.
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K. Hude, De formentlige modsigelser mellem Hero-

dot og Thukydid. [S.-A. aus: Oversigt over det Kgl.

Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1904, 6.]

Zeitschriften.

Rivista dt Filologia e d'Istruzione classica. Gen-

naio. G. Curcio, Questioni di critica ciceroniana;

Emendamenti al testo dei »Catalepton« della »Copa« e

del »Moretum«. — A. Taccone, L'sAntiope« d'Euri-

pide. — G. De Sanctis, Una nuova pagina di storia

siciliana. — P. Cesareo, Un decadente dell' antichitä

(cont). — A. Solari, Appunti suU' »Evagora« d'Iso-

crate. I.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Charles Hart Handschin, Das Sprichwort
bei Hans Sachs. 1. Teil: Verzeichnis der

Sprichwörter. Doktor-These der Univ. of Wiscon-

sin. [Bulletin of the University of Wiscon-
sin. Nr. 103. Philol. and Lit. series. III, 1.]

Madison, Wisconsin, 1904. 153 S. 8". $. 0,50.

Dafs sich die deutsche Wissenschaft für das

Sprichwort bisher sonderlich interessiert hätte, kann

man nicht behaupten. Gewifs, an Bibliographien

und Sammlungen aller Art ist kein Mangel. Aber

das umfassendste corpus proverbiorum, das »Deut-

sche Sprichwörterlexikon«, verdanken wir dem

Fleifse und der Energie eines Outsiders, des

»roten« Wander, und eindringende Untersuchungen

über Wesen und Geschichte des deutschen

Sprichworts haben wir kaum, Carl Prantl ist

mit seiner Abhandlung »Die Philosophie in den

Sprichwörtern« (1858) fast der einzige geblieben,

der es wenigstens versucht hat, hier tiefer zu

graben. Allein trotz seiner ausdrücklichen Po-

lemik gegen Hegel, der in den Sprichwörtern

nur »eine Rhetorik trivialer Wahrheiten« sah,

steckte er doch selber viel zu sehr im Hegel-

tum, um unbefangen so eine Art »Geist des

Sprichworts« zu liefern, und mit der doch wirk-

lich trivialen Wahrheit von der Identität des

Realen und des Idealen im Sprichwort, die

er predigt, wissen wir gottlob nichts mehr

anzufangen.

Der Verf. des vorliegenden Buches hat sich eiü

so hohes Ziel nicht gewählt. Er will lediglich das

Verhältnis eines besonders sprichwörterreichen

Mannes zum Sprichwort in einem besonders

sprichwörterreichen Jahrhundert klar legen. Zu-

vor hat er aber nur den ersten Teil seiner Ar-

beit in die Welt gesandt: ein Verzeichnis aller

Sprichwörter in Hans Sachsens Werken. Hans

Sachs, meint er, sei »auf die Sprichwörter hin

noch nie ausgebeutet worden«. Das stimmt nicht.

Es kommen doch jetzt wahrlich genug deutsche

Bücher nach Amerika, sollten die »Hans Sachs-

Forschungen« (Nürnberg 1894) eine Ausnahme

gemacht haben? Gleichviel, sie sind dem Verf.

jedenfalls unbekannt gebheben. Er hätte in ihnen

eine schätzbare Vorarbeit finden können : Charles

Schweitzers Aufsatz »Sprichwörter und sprichwört-

liche Redensarten bei Hans Sachs« (S. 353— 381).

Schweitzer wollte nur Proben bieten, Handschin

strebt Vollständigkeit an. Demnach, so schliefsen

wir, müssen alle Sprichwörter und sprichwört-

lichen Redensarten, die Schweitzer anführt,

auch bei H. verzeichnet sein. Ein Fehlschlufs.

Schweitzer hat mancherlei, was wir bei H. ver-

geblich suchen, z. B.

Wer lüg der warheit reimet zu,

Oft macht aus einer lügen zwu.

oder

Des tut ein Sprichwort sagen:

Die krankheit bleibt, wo man ihr wol tut warten.

Die Gründe dieses Zwiespalts erkennt man
bei genauerem Zusehen bald. Zunächst hat

sich H. allein an die fünfundzwanzig Bände der

grofsen Keller -Goetzeschen Ausgabe gehalten,

in der die Meistergesänge, wie man weifs, nur

zum kleinsten Teil abgedruckt wurden. Für

diese, die an Sprichwörtern nicht arm sind, hätte

H. den ersten Band von Goedekes »Dichtungen

von Hans Sachs« (2. Aufl. 1883) und Goetzes

Neudrucke der Fabeln und Schwanke (1893 ff.)

zu Rate ziehen müssen, wie es Schweitzer getan

hat. Sodann aber stimmen H. und Schweitzer

offenbar in der Definition des Sprichworts und

der sprichwörtlichen Redensart nicht völlig über-

ein; Schweitzer nahm daher einiges auf, was H.

bewufst weggelassen hat. Wenigstens scheint

mir diese Annahme gerechtfertigter als die näher

liegende, H. habe eben dies und das übersehen.

Das ist kaum der Fall; er arbeitet in dieser

Beziehung, soweit ich nachgeprüft habe, durch-

aus gewissenhaft. Aber er hat eine Scheu vor

theoretischer Begriffsbestimmung, — das geht

aus den fünf Seiten seines Vorworts zur Genüge

hervor. Da erklärt er, die Frage: Was ist ein

Sprichwort? sei schwierig zu beantworten, und

die weitere Frage: Was ist eine sprichwörtliche

Redensart? sei es noch mehr; man würde aus

seiner Zusammenstellung schon ersehen, was er

darunter verstünde. Das trifft nun nicht einmal

zu; denn oft genug bleibt es einem unklar, wes-

halb er diese sprichwörtliche Redensart aufge-

nommen, jene dagegen weggelassen hat. Und

ferner wäre es doch eben die Aufgabe des

Verf.s gewesen, seine Auffassung vom Wesen

des Sprichworts und der sprichwörtHchen Redens-

art näher zu begründen. Mit den paar Worten,

die er darüber sagt, ist es nicht getan. — Aber

wenn auch die Fundamente besser gemauert

wären, das Haus würde gleichwohl manchen Rifs

zeigen. Bei der Anordnung, meint H., habe er

dieselbe Methode befolgt, wie Wander in seinem

Sprichwörterlexikon: also alphabetische Reihen-

folge nach dem ersten Hauptbegriff. Gut; jeder

wird danach etwa »Habn arm leut viel, so

fressens viel« unter »arm« suchen; es steht aber

unter »Leute«. Jeder wird »Ungleiche gsellschafft
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bringt nichts gutz« unter »Ungleich« suchen; es

steht aber unter »Gesellschaft« u. dergl. m. Ferner

habe er es untemommen, sagt H., die Provenienz

der Sprichwörter aus der Bibel zu kennzeichnen.

Mit mäfsigem Erfolge. Denn dafs z. B. »Wer
ein gruben grab, selb drein feilt«, »Unrecht gut

hat auch kein bestand«, »Thräum sind trieg-

lich«, »Bleib im land und nehr dich guts muts«

aus der Bibel stammen (Spr. Sal. 26, 37. 10, 2.

Pred. Sal. 5, 6. Psalm 37, 3), erfährt man nicht.

Dabei hätte sich der Verf. hierüber aus dem all-

bekannten Buch von Carl Schulze »Die biblischen

Sprichwörter der deutschen Sprache-'- (Göttingen

1860) leicht Belehrung holen können. — Erläute-

rungen wurden den Sprichwörtern nur beigefügt,

»wo es die Verständlichkeit durchaus gebot«

(S. 9). Gegen dieses Prinzip hat der Verf. arg

gesündigt, und man mag dem Ausländer zu gute

halten, soviel man will: es bleibt ein Erdenrest,

zu tragen peinlich. Da diese Sammlung nicht

für germanistische Analphabeten bestimmt ist,

sind alle mehr orthographischen und grammati-

schen Erklärungen vollkommen überflüssig; dafs

in dem jeweils gegebenen Zusammenhang »in«

= »ihn«, »an« = »ohne«, >^er« = »ehre«,

»lo£f« = »lief« usw. ist, — diese elementarsten

Kenntnisse, um einen Schriftsteller des 16. Jahrh.s

zu lesen, mufs man denn doch voraussetzen

können. Wenn man in Amerika nicht weifs,

was »Ich hab dem herrn auffgsetzt die hömer«
sagen will, so ist das ja sehr erfreulich, voraus-

gesetzt, dafs auch die der Redensart zugrunde

liegende Tatsache dort unbekannt ist; aber wir

brauchen dafür ebensowenig einen Kommentar
wie für »Maulaffen feil halten« oder »Kein

Wässerchen trüben« oder »Das geht auf keine

Kuhhaut'?. Mitunter begegnet auch direkt Fal-

sches, so bedeutet »Rabenstein« nicht »Galgen«

(S. 104), sondern allgemeiner die Stätte des Ge-
richts oder genauer den Richtplatz unter dem
Galgen. Anderseits hat sich der Verf. gerade

bei diesen Auslegungen zweifellos viel Mühe ge-

geben, und zuweilen ist ihm auch eine neue

Deutung geglückt. Die Ausdauer, der Fleifs, der

an die Herstellung dieses Buches gesetzt ist,

verdient überhaupt Anerkennung. Wer ähnliche

Arbeiten gemacht hat, wird wissen, dafs es kein

Kinderspiel ist, fünfundzwanzig Bände des auf

die Dauer nichts weniger als amüsanten Hans
Sachs Zeile für Zeile durchzulesen und zu ex-

zerpieren. Aber, um mich eines Sprichworts zu

bedienen, >;Es gehört noch mehr zum Tanz denn
ein Paar rote Schuh«. Möge H. durch den
zweiten Teil seiner Arbeit beweisen, dafs er

dieses »Mehr« besitzt.

Berlin. Hermann Michel.

Herman Krüger -Westend, Goethe und
seine Eltern. Weimar, Hermann Böhlaus Nach-

folger, 1904. 50 S. 8°. M. 1.

Der Verf. zeigt, wie Goethe in allem seinen

Eltern glich. S. 21 f.: >Auch kann nicht in Ab-
rede gestellt werden, dafs Goethe Anregung zu

dichterischer Produktion von seinem Vater er-

halten bat. Ebenso, dafs manche seiner unsterb-

lichen Phantasiegestalten schon den Vater beschäf-

tigten. Die Phantasie des Dichters ward vom
Vater stark beflügelt.« S. 35: »Wie der Sohn,

so sehnte sich auch die Mutter nach dem Um-
gange mit guten Menschen. Beide blieben bis

in ihr hohes .\Iter hinein glückliche Naturen im

besten Sinne des Wortes, weil sie sich das

Herrlichste der jeunesse doree zu wahren wufsten

:

Ideale.« S. 46 wird Fausts »Werd' ich zum
Augenblicke sagen« als Zeugnis für Goethes

von der Mutter ererbte Frohnatur angeführt,

weil darin so etwas vom Verweilen des schönen

Augenblicks vorkommt. — Satis superque!

Berlin. Max Morris.

Notizen und Mittellungen.

Xea erschienene Werke.

Goethes Sämtliche Werke. 9. Bd.: Zeitdramen.

Gelegenheitsdichtungen. Mit Einleitung und Anmerkun-
gen von O. Pniower. Stutttgart u. Berlin, Cotta Nachf.

M. 1,20.

L. Reynaud, N. Lenau, poete lyrique. Paris,

Georges Bellais. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsche Philologie. 37, 1. F.

Holthausen, Zur Quelle von Cynewulfs Elene; Bei-

träge zur Erklärung des altenglischen Epos. — G.

Xeckel, Zur Vojsunga Saga und den Eddaliedern der

Lücke. — F. W. Gombault, Die fränkischen Psalmen-

fragmente. — H. König, Pamphilus Gengenbach als

Verfasser der Totenfresser und der Novella. — A.

Götze, Urban Rhegius als Satiriker.

Stunden mit Goethe. I, 2. Abendstunde. — Drei

Elegien. — W. Vulpius, Die Familie Vulpius. — B.

Litzmann, »An Schwager Kronos«. — G. v. Graeve-
nitz, Reiseverdrufs. — Spaziergänge, u. a. Die Ge-

wissensehe zwischen Goethe und Christiane, über die

Bühnenerscheinung des Mephisto, zu dem Mephisto-

thema. — Am Büchertische.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Giulio Panconcelli-Calzia [Prof. d'allemand di-

plome ä l'EcoIe royale superieure de commerce de

Venise], De la nasalite en italien. Pariser

Doctor-These. Paris, Institut de larj'ngologie et ortho-

phonie, 1904. 118 S. 8" mit 98 Abbüd.

Auf experimentellem W^ege hat der Verf.

den Nachweis geleistet, dafs das Italienische in

weiterem Umfange Nasalvokale besiut, als manche

bisher meinten. Das Italienische ist bei der-

artigen Untersuchungen ein zu weiter Begriff,

wenn man bedenkt, welche fundamentale Unter-

schiede im Lautsystem zwischen den Mundarten

im Flufsgebiete des Po und denen südlich des

Apennin bestehen Auch darin hat der Verf.
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die Grenzen seines Themas zu weit gesteckt,

dafs er zu wenig unterscheidet, ob es sich um
speziell italienische Artikulationen handelt, oder

um solche, die allgemein menschlich sind. Wenn
beispielsweise nachgewiesen wird, dafs* in decem-

viro auch das v nasaliert wird, ist das an sich

ganz interessant, aber man fragt sich sofort,

wird das Wort anderswo mit nichtnasaliertem v

gesprochen, und vor allem, kann man aus Laut-

verbindungen, die dem Sprechenden absolut fremd

sind , die er bei dem Experiment vielleicht zum
ersten Male spricht, etwas für die Charakteristik

der Sprache lernen? Wenn die meisten der

Versuchspersonen sascrito für satiscrito aber tspe-

rato sprechen, so ist das interessant, aber doch

mehr psychologisch als physiologisch; dort ein

völlig fremdes Wort mit einer ungewohnten Laut-

gruppe, hier ein möglicherweise bekanntes, jeden-

falls ein mit einer die Bedeutung des Wortes tragen-

den und in derselben Funktion sehr oft vor allen

möglichen Lauten vorkommenden, also wider-

standsfähigeren Lautgruppe (in), jenes erste

Wort auch dadurch in besonders ungünstigen

Bedingungen, dafs in tonschwacher Stellung ein

Herübergleiten vom ersten s über die schwache

Vokalbildung zum zweiten nahe lag. Wie lautet

monstro, wird man sich fragen, wenn man klarer

sehen will, wie n vor gedecktem s in Italien

artikuliert wird.

Die ganze Arbeit löst sich in Einzelbeobach-

tungen auf, die zu einem Gesamtbild zu vereini-

gen nicht möglich ist, und doch mufs ein solches

Gesamtbild herauskommen, wenn die Arbeit in

genügender Vollständigkeit gemacht wird. Aber

hier liegt die Klippe dieser Untersuchungen. In

der Berücksichtigung des einzelnen Individuums

scheint mir vielfach die Sprachwissenschaft (viel-

leicht auch noch andere Wissenschaften und

Künste) zu weit zu gehen. So wenig für die

Entwickelung des Handels der einzelne Kommis,

so wenig für die Geschichte der Staaten jedes

einzelne Dorf, so wenig für die Geschichte des

Menschengeschlechts jeder einzelne Mensch bis

in alle seine kleinsten Regungen Interesse bean-

spruchen kann, so wenig kann für die Geschichte

oder auch nur die Darstellung der Sprache jede

einzelne Artikulationsart jedes Wortes in Betracht

kommen. Einzelheiten beobachten und sammeln,

ohne zu untersuchen, ob sie eine weite Bedeutung

haben oder nicht, hat nur den subjektiven Wert
allenfalls einer Raritätensammlung; erst wenn sie

nach*^ ihrer Bedeutung im ganzen abgewogen

werden, können sie auf wissenschaftliche Wichtig-

keit Anspruch machen. Was vom Menschen gilt,

dafs er seinen Wert nur im Verhältnis zur Ge-

sellschaft findet, das gilt auch von den wissen-

schaftlichen Einzelbeobachtungen im Verhalten

zum Ganzen. Vorläufig ist das vorliegende Buch

eine Raritätensammlung, deren Wert oder Unwert

erst die Zukunft lehren wird. Jetzt legt man

es entmutigt aus der Hand, weil man nie

sieht, was individuell, vorübergehend, was all-

gemein, bleibend ist. — Das schliefst natürlich

die Anerkennung nicht aus, dafs der Verf. fleifsig

gearbeitet hat. Es mag auch erwähnt werden,

dafs er in der Einleitung die Experimentalphonetik

gegenüber Sievers zu verteidigen unternimmt.

Wien. W. Meyer-Lübke.

F. H. Pughe [Lektor f. Englisch an der Univ. Wien],

Führende Dichter im Zeitalter der Königin
Viktoria. Wien, C. Konegen, 1904. II u. 102 S. 8».

Der Verf., der fast nur englische Quellen benutzt hat,

weil er die Bedeutung der führenden Dichter für ihre

Zeit und ihre Kultur klarlegen will, beginnt mit einem

Überblick über die Haupttatsachen und die charakteristi-

schen Tendenzen in der Politik, Religion, Wissenschaft,

Kunst und Literatur des 19. Jahrh.s in England. Über

die Hälfte des Buches nimmt dann die Darstellung und
Würdigung ein, die der Verf. dem Leben und Schaffen

Tennysons und Robert und Elizabeth Browning widmet.

Es folgen kürzere Charakteristiken von Arnold, Morris,

Swinburne, Rossetti und seiner Schwester. Die drei

letzten Seiten geben einige Worte über Arnold, Austin,

Dobson, Kipling u. a.

Notizen und Mittellungen.

Fersonalchronik.

Der ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Würz-
burg Dr. Heinrich Schneegans ist zum stellvertr. Vor-

sitzenden der Societe des etudes Rabelaisiennes gewählt

worden.
Nen «rschienene Werke.

Samuel Taylor Coleridge, The Table Talk and

Omniana. Ed. by T. Ashe. [The York library.] Lon-

don, Bell and Sons. Geb. Sh. 2.

Frz. Saran, Der Rhythmus des französischen Verses.

Halle, Niemeyer. M. 16.

Kr. Nyrop, Gaston Paris ogDiez. [S.-A. aus: Over-

sigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs For-

handlinger. 1904, 6.]

C. Lazzioli, Lezioni pratiche di Lingua italiana.

P. I. Chiari, Gardelli. Geb. M. 3.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Vincent A. Smith, The Early History of

India from 600 B. C. to the Muham-
madan Conquest including the Invasion

of Alexander the Great. Oxford, Clarendon

Press (London, Henry Frowde), 1904. VI u. 389 S.

8° mit Karten und Abbild. Geb. Sh. 14.

Trotz der grofsen F'ortschritte, die die in-

dische Epigraphik in den letzten zwei Jahr-

zehnten gemacht hat, war es bei der Natur der

literarischen indischen Quellen keine leichte Auf-

gabe, eine zusammenfassende Darstellung der

älteren indischen Geschichte zu geben. Die in-

dische Geschichte ist zu allen Zeiten vorwiegend

Lokalgeschichte gewesen, die Dichter, nicht

Historiker geschrieben haben. Vincent Smith

wendet sich an ein gröfseres Publikum, nicht

den engen Kreis der Sanskritisten, und es ist

rühmend anzuerkennen, dafs er mit unleugbarem

Geschick verstanden hat, das Wichtigste hervor-
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zuheben und lesbar darzustellen. Neu ist die

Einfügung des indischen Feldzugs Alexanders

des Grofsen, dem ein verhältnismäfsig sehr grofser

Teil des Buches (S. 42— 107) gewidmet ist,

obwohl Sm. selbst (S. 105) richtig hervorhebt,

dafs dieser Feldzug gar keinen Einflufs auf die

Geschicke Indiens gehabt hat, die Einfälle der

Nachfolger Alexanders bis Menander nur sehr

geringen auf Kunst und Wissenschaft (S. 208
— 213). Sm. ist, wie Weber und Windisch,

ein eifriger Verteidiger der griechischen Herkunft

des indischen Dramas, die mir gänzlich ausge-

schlossen zu sein scheint. Auch der späteren

Beeinflussung des indischen Dramas durch das

griechische stehe ich sehr skeptisch gegenüber,

trotz Bloch (Ztschr. d. Deutsch, morgenl. Ges.

58, 455 flf.) und Lüders (ebda 58, 867), die

beide Bhäratiyanätyasästra 2, 20 ff. ed. Bombay.
=r 2, 17 ff. ed. Grosset und 2, 69 ed. Bombay.
= 2, 84 ed. Grosset käryah ^ailaguhakäro dvi-

bhumir nätyamandapah , wozu Dasakumäracarita

S. 108, 14 ed. Bombay. 1883 = S. 10, 23 ed.

Peterson stimmt, übersehen haben. Der grie-

chische Einflufs ist bis jetzt nur aus später Zeit

auf dem Gebiete der Kunst und der Astronomie

nachgewiesen. Immerhin wird weiteren Kreisen

ein Abrifs des Feldzuges Alexanders im An-

schlufs an Mc Crindles Arbeit hier willkommen

sein. Im einzelnen wird man mehrfach von Sm.

abweichen. So wird Chapter X nach der Arbeit

von O. Franke, Beiträge aus chinesischen Quellen

zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentral-

asiens (Berlin 1 904) wesentlich umzugestalten

sein. Warum die Tradition im Harsacarita über

Candragupta II (S. 256) weniger historisch sein

soll, als z. B. die über Agnimitra in Kälidäsas

Mälavikägnimitra, die Sm. (S. 17 8) unbedenklich

benutzt, sieht man nicht ein. Einer gründlichen

Revision mufs bei einer zweiten Auflage die

Schreibung der Eigennamen unterzogen werden,

die recht planlos ist. So steht auf derselben

Seite 178 Pushyamitra und Pushpamitra, auch

192. Kälidäsa ist nirgends richtig geschrieben.

Bald lesen wir Kälidäsa, bald Kälidäsa (auch im

Index!), wogegen S. 22, Anm. 1 Källyuga statt

Kaliyuga steht. Siläditya wird überall (auch

Ztschr. der Deutsch, morgenl. Ges. 58, 787 ff.!)

Silä° oder Silä° (mit i statt i) geschrieben, Can-

dragupta, aufser im Index, fast immer Chandra-

-gupta, dagegen daneben Samudragupta stets

ohne Trennungsstrich (vgl. z. B. S. 25 7). Auch
im Text hätte Sm. die diakritischen Zeichen,

namentlich die Längezeichen überall setzen sollen.

Sehr verdienstlich sind die chronologischen Tafeln

am Ende der einzelnen Kapitel. Die grofse und

wichtige Arbeit Kielhorns, die für jede Geschichte

Indiens grundlegend bleiben wird, hätte nicht blofs

im Vorbeigehen S. 322, Anm. l erwähnt werden

sollen, sondern ebenso wie Miss Duffs Chrono-

logy of India, gleich vorn unter den Haupt-

quelleo. Auf S. 137, Anm, 1 ist auch das Buch
von Edmund Hardy, König Asoka (.Mainz 1902)
zu erwähnen. S. 179, Anm. 1 ist irrtümlich ao>

gegeben, das Mälavik^nimitra sei von Tull-
berg (so, nicht Jullberg) ins Latein übersetzt

worden. Tullberg hat nur den Text heraus-

gegeben.

Zur schnellen Orientierung über einen gröfseren

Zeitraum ohne Eingehen auf Einzelheiten wird

auch der Sanskritist das Buch mit Nutzen ge-

brauchen können.

Berlin-Halensee. R. Pischel.

Ex Oriente lux. Herausgegeben von Hugo Winckler
[aord. Prof. f. Assyriol. an der Univ. Berlin]. Bd. I,

H. 1: Hugo Winckler, Die Weltanschauung
des alten Orients. Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1904.
SOS. 8». M. 0,90.

Das neue periodische Unternehmen, dessen kritische

Würdigung wir nach Erscheinen einer Reihe von Heften
zu bringen gedenken, will, nachdem die altorientalischen

Kulturen nach langer Vernachlässigung allmählich eine

gebührende Berücksichtigung errungen haben, dem Fach-
mann wie dem tiefer eindringenden Lernenden dazu
verhelfen, den Zusammenhang der in der Geschichte des
alten Orients behandelten Fragen mit der allgemeinen
Entwicklungsgeschichte der .Menschheit zu erkennen.

Der Herausgeber hat die Sammlung selbst mit einer

schon früher veröffentlichten .Abhandlung begonnen, in

der er einem gröfseren Leserkreise die Grundlehren dar-

legen will, von denen aus man die altorientalische Kultur

und Wissenschaft und ihre Einflüsse auf die übrige

Kulturwelt verstehen und erkennen kann.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Von dem Direktor des Historischen Seminars
an der Univ. Tübingen ist uns die Nachricht zuge-

gangen, dafs die Mitteilung in Nr. 7, Sp. 424 über die

Ausgestaltung des Seminars den Tatsachen nicht ent-

spricht.

Zeitschrlfteii.

Historische Zeitschrift. N. F. 58, 2. K. Zeumer,
Die böhmische und die bayerische Kur im 13. Jahrhun-

dert. — W, Lang, Die preufsisch-itaUenische Allianz

von 1866.

Revue des Ouestions historiques. 1. Janvier. F.

Mart'roye, Une tentative de revolution sociale en .\fri-

que. Donatistes et Circoncellions (suite). — J. Martin,
L'Eglise et l'Etat en Suede au moyen äge. Des origines

ä l'union de Calmar. — G. Gautherot, Un casus belli

franco-helvetique en 1792. — C^« de Serignan, Le
marechal Davout. — G. Gallavresi, Le prince de

Talleyrand et le cardinal Consahi. — F. Cabrol, Le
»über ordinumt et la liturgie Mozarabe. — J. Gui-
raud, Les idees morales chez les heterodoxes latins au
Xllie siecle. — C. Marchand, Le traite des Hugue-

nots avec les .'\nglais en 1562.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Klein [Oberlehrer], Das Gerichtsverfahren

gegen Heinrich den Löwen. [Beilage zum

2. Jahresbericht über das Städtische Realprogymna-

sium in Swinemünde. Schaljahr 1902/3.] 35 S. 4*.

Die vorliegende .Arbeit hat das vielumstrittene

Problem der Katastrophe Heinrichs des Löwen
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in keiner Weise gefördert. Gewifs ist es durch

Dietrich Schäfers Aufsatz (Hist. Zeitschr. Bd. 76)

keineswegs erledigt. Aber diesem gegenüber
— gegen dessen Resultate Klein sich mehrfach

wendet — bedeutet seine eigene Untersuchung

zweifellos einen grofsen Rückschritt. Zunächst

geht Kl. von der durchaus unzutreffenden Vor-

aussetzung eines bis 1176 zurückreichenden

Zerwürfnisses zwischen Kaiser und Herzog aus.

Sodann konstruiert er in ganz unmöglicher Weise

drei Rechtsverfahren gegen Heinrich: zwei neben-

einander herlaufende landrechtliche (Achtsver-

fahren und Hochverratsverfahren) und ein nach

deren Abschlufs im Herbst 1179 beginnendes

lehenrechtüches. In wie unzulässiger Weise zum
grofsen Teil die Quellen verwertet sind, dar-

auf hat bereits an der Hand von Beispielen D.

Schäfer, Hist. Zeitschr. Bd. 91, S. 539 ff., hinge-

wiesen. Auch mit der weitschichtigen Literatur

hat Kl. sich durchaus nicht in genügendem Um-
fange auseinandergesetzt.

Tübingen, K. Jacob.

Friedrich Bruns [Dr. phil.], Die Lübecker Stadt-

schreiber von 1350— 1500. [Hansische Geschichts-

blätter. Jahrgang 1903.] Leipzig, Duncker & Hum-
blot, 1904. S. 45— 102. 8".

Die Arbeit stellt sich als eine Fortsetzung der Aus-

führungen dar, die Koppmann im Jahrg. 1897 derselben

Zeitschrift bei seiner Untersuchung nach dem Verfasser

der bis 1349 reichenden Stadtchronik über die Lübecker

Stadtschreiber der ersten Hälfte des 14. Jahrh.s veröffent-

licht hat, und ist auch zu einem gleichen Zweck unter-

nommen worden. Denn sie soll vor allem als Vorstudie

für die Beantwortung der Frage nach den Verfassern

der Lübischen Ratschronik des 15. Jahrh.s dienen. Auf
S. 45— 77 führt Br. die 30 Stadtschreiber an, die während
der anderthalb Jahrhunderte in Lübeck tätig gewesen sind,

stellt ihre Herkunft, die Zeit ihres Amtsantritts sowie

ihres Scheidens aus der Stellung bezw. ihres Todes fest

und sucht uns ein Bild ihrer Tätigkeit während ihres

Dienstes in Lübeck zu geben. Zum Schlufs hat er der

leichteren Übersicht wegen eine Liste der Stadtschreiber

mit den Jahren ihrer Amtsführung beigefügt. In einem

Anhange (S. 79— 102) werden eine Reihe von Akten-

stücken, wie Testamente von Stadtschreibern, Anstellungs-

verträge , Todesdaten von Stadtschreibern , Buchungen
über Anstellung, Vereidigung und Einführung von Stadt-

schreibern u. dgl. mitgeteilt.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

Danmarks Gilde of Lavsskraaer fra Middelalderen

udg. ved. C. Nyrop. [Selskabet for udgivelse af kilder

til Danske Historie. II, 3.] Kopenhagen, in Komm, bei

G. E. C. Gad.

Neuere Geschichte.

Referate. *

Wilhelm Busch [ord. Prof. f. neuere Geschichte an

der Univ. Tübingen], Das deutsche Grofse
Hau.ptquartier und die Bekämpfung von
Paris im Feldzuge 1870 — 71. Stuttgart, J.

G. Cotta Nachfolger, 1905. 82 S. 8". M. 2.

W. Busch hat den von ihm am 2. Septem-

ber 1 904 auf dem Salzburger Historikertage ge-

haltenen Vortrag nunmehr in erweiterter Fassung

veröffentlicht. Seine Schrift erweist sich als eine

noch eindringendere Untersuchung als die von

mir kürzlich an dieser Stelle (DLZ. 1904, Nr. 50,

Sp. 3103 — 3110) eingehend besprochene Herr-

mannsche Abhandlung. Im Gegensatz zu Blume

gelangt Busch fast genau zu den von Herrmann

und mir entwickelten Anschauungen. Seine fei-

nen, klaren und mafsvollen Darlegungen dürfen

nach Mafsgabe des vorliegenden Quellenmaterials

als erschöpfend bezeichnet werden. Vielleicht

hätte nur noch hervorgehoben werden können,

dafs nach den Darlegungen des Generalleutnants

V. Müller, der Hauptfachautorität, die gegen

Blume ins Feld zu führen ist, wie mir Otto

Herrmann mitteilt — ich selbst vermochte die

Stelle noch nicht einzusehen — bereits am 15.

November die Beschiefsung hätte beginnen und

die Stadt selbst bereits zu Anfang Dezember

von den eroberten Südforts mit 60— 80 Ge-

schützen hätte bombardiert werden können. Also

auch von technischen Unmöglichkeiten kann nicht

mehr gesprochen werden. Im übrigen hebt B.

scharf die mannigfach zu Tage tretende Säumig-

keit bei der Förderung der Vorbereitungen des

artilleristischen Angriffs hervor. Vor allem ist

es sein Verdienst, die Haltung Blumenthals,

dessen hervorragende Tüchtigkeit sonst gerade

von Bismarck am stärksten anerkannt wurde, in

ihren kaum glaublichen Widersprüchen und in

ihrer schliefslichen betrübenden Mattigkeit gezeigt

zu haben. Blumenthal war zu Anfang gerade

derjenige, der am lautesten den artilleristischen

Angriff verlangte und nach einem Marschall Vor-

wärts rief, und dieser selbe Blumenthal zupfte

dann zuerst zurück, als er merkte, dals mehr

Widerstand gezeigt wurde, als man allgemein er-

wartet hatte. Nicht unrichtig betont B,, dafs es

sich bei dem ganzen Streit wegen der Be-

schiefsung weniger um einen Gegensatz zwischen

Bismarck und den Militärs, als um einen Kampf
der Fachleute des Festungskrieges gegen die

Strategen und Feldsoldaten gehandelt habe, in

dem das Recht auf selten der Fachmänner war.

Nicht nur Hohenlohe und Kameke, sondern auch

Kleist, Schulz, Rieff und vor allem Hindersin

traten energisch für die Beschiefsung ein. Ihnen

reihen sich vornehmlich Hirape, Müller und

Fischer als weitere Fachleute an, deren Stimme

1870 noch weniger ins Gewicht fallen konnte,

heute aber um so wertvoller ist. Wenn Hohen-

lohes Denkwürdigkeiten weiter erschlossen sind

(ich höre, dafs dies geschehen soll), so werden

sie zweifellos auch manches zur Beleuchtung

der ganzen Angelegenheit beitragen. In der

Frage der weiblichen Einflüsse neigt auch B.

sehr zu der Annahme, dafs sie stattgefunden

haben, und beruft sich dabei besonders auf ein

Gespräch Bismarcks mit dem Grofsherzog von

Baden, von dem Ottokar Lorenz berichtet. Über
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diese Einflüsse wird im Laufe der Zeit wohl noch

manches durchsickern. So könnten vielleicht

Aufzeichnungen des Grafen Waldersee mehr Licht

darüber verbreiten, falls dieser solche hinter-

lassen hat.

Zum Schlafs sei noch der merkwürdigen

Übereinstimmung des anonym erschienenen Auf-

satzes im Militärwochenblatt (1902) mit einer

charakteristischen Aufserung in den Erinnerungen

Verdys (Im Grofsen Hauptquartier 1870/71,

S. 242) gedacht, die B. zu Tage fördert. Verdy

sagt: »Die Reversseiten glänzender Zeiten braucht

die Welt nicht zu kennen.« Das Militärwochen-

blatt aber bemerkt (Sp. 2982): »Besser wäre es

gewifs gewesen, wenn die Reversseiten grofser

Zeiten nicht noch einmal aufgedeckt worden wären.«

Diese Übereinstimmung legt den Gedanken nahe,

dafs der Anonymus des Militärwochenblatts nie-

mand anders als Verdy ist. Gegen jenen Satz

aber bemerkt B. mit Recht: »Keine echte Gröfse

wird je beeinträchtigt werden können, wenn wir

ihre 'Reversseiten' aufzeigen.

«

Stettin. H. v. Petersdorf f.

*j|,*, Repertorium der neueren Kriegs-
geschichte. Oldenburg i. Gr., G. Stalling, [1902].

VII u. 176 S. 8°. M. 4.

Lange habe ich gezögert, die mir vom Verleger

angetragene Besprechung der vorliegenden Schrift

zur Ausführung zu bringen, da ich mir schon bei

einer flüchtigen Durchsicht sagen mufste, dafs

ein offenes Urteil der Verbreitung des Buches

hinderlich und somit dem Verleger nicht gerade

gewinnbringend sein würde. Dies zur Entschul-

digung der etwas spät erscheinenden Besprechung.

Der ungenannte Verf. will einen Wegweiser
durch die neuere Kriegsliteratur geben. Den
Begriff »neuere« genauer zu definieren, wäre
zunächst in dem etwas allzu knappen Vorwort
der geeignetste Platz gewesen. Für gewöhnlich

deckt sich neuere Kriegsgeschichte zeitlich mit

neuerer Geschichte, d. h. mit dem Zeitraum vom
Beginn der Reformation bis zum Anfang des 19.

Jahrh.s. Der Verf. setzt aber mit der Napoleo-

nischen Periode ein, also mit einer Zeit, die wir

sonst die neueste zu nennen pflegen. Doch
gleichviel, welchen Standpunkt in dieser Frage
der Verf. einnimmt, jedenfalls ist in einer Biblio-

graphie der neueren Kriegsgeschichte ein Ka-
pitel »Zur älteren Kriegsgeschichte« nicht recht

am Platze (S. 12— 17), abgesehen davon, dafs

der alte Fritz grofse Augen machen würde, wenn
er seine Taten in die »ältere« Geschichte ver-

setzt sähe. Soviel über den Titel des Buches.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so

genügt ein Blick in das Inhaltsverzeichnis, um
zu sehen, dafs der Verf. von einer methodischen

Behandlung des Stoffes keine Ahnung hat. Mag
auch die Gesamteinteilung dahingehen, wenngleich

die Nebeneinanderstellung der Napoleonischen

Kriegsperiode und der Befreiungskriege etwas

seltsam ist, so wäre es doch besser gewesen,

Abschnitt I »Zur Orientierung im allgemeinen«

aufzulösen und die allgemeine Literatur eines

jeden Feldzuges an die Spitze des betreffenden

Spezialabschnittes zu setzen. Völlig mifsglückt

ist jedoch die Untereinteilung der Haupt-Kapitel.

Zwei Beispiele mögen genügen. .Abschnitt III

»Die Napoleonische Kriegsperiode < beginnt mit

zwei Unterabteilungen: a) Über Veröffentlichung

der Aktenstücke eines Krieges an Stelle einer

zusammenhängenden Geschichte; b) Über Napo-

leons Privatleben und seine Familie. Dann folgt

Kap. 1 Zur französischen Memoiren - Literatur;

2. Die Jugend Napoleons; 3. Die französische

Armee usw.; 4. Charakteristik der ersten Kämpfe
der französischen Republik ; so geht es fort bis

24) Der Feldzug gegen Rufsland. Kap. 15 dieses

.Abschnittes behandelt den Feldzug 1806 und 7.

Nach Anführung eines halben Dutzends französi-

scher Quellen folgen zwei Unter- Abteilungen: a)

Deutsche Literatur, b) Lebenserinnerungen und

Lebensbeschreibungen, auch für spätere Feld-

züge von Wert [!]. — Ganz wunderbar ist die

Schematisierung des Burenkrieges. Unter der

Oberschrift »Der Krieg in Südafrika« (S. 167)

folgen die Abschnitte a) Land und Leute, b)

Vorgeschichte, c) Karten, d) Englisches Ge-

schützmaterial, e) Karten [zum 2. Male!], dann

folgt wiederum, kenntlich durch gleichen Druck,

wie die übrigen Kapitelüberschriften: »Der Krieg

in Südafrika«, woran sich als koordiniert an-

schliefsen: Zur Waffenfrage, Über die Verwen-

dung von Panzerzügen, Taktische und operative

Lehren, Weitere Veröffentlichungen [I] und Dar-

stellungen von Berichterstattern auf Seiten der

Buren« ! Nicht unerwähnt will ich noch lassen,

dafs sich bei einigen Feldzügen die seltsame

Unterabteilung »Periodische Literatur« findet (S.

81, 83, 85, 92, 122, 161). Diese Blütenlese

mag genügen; ich bemerke dazu, dafs ich nicht

etwa ein paar krasse Fälle herausgenommen

habe, sondern dafs diese Systemlosigkeit sich

durch die ganze Schrift hindurchzieht.

Ich komme nun zum Inhalt der Schrift. Hier

hat es der Verf. vollständig an der nötigen Kritik

fehlen lassen. Hauptaufgabe des Bibliographen,

der eine kritische Titelzusammenstellung heraus-

gibt, mufs es sein, die Spreu vom Weizen zu

sondern. Was sollen, wie in dem vorliegenden

Falle, in einer Kriegsbibliographie, die Hinter-

treppengeschichten über die Hofdamen Napo-

leons oder gar Literatur über die damalige

Demimonde (S. 83)? Auch sonst macht sich

häufig ein Zuviel bemerkbar, wo mit Leichtig-

keit eine gröfsere Sichtung des Materials hätte

stattfinden können (z. B. S. 29, 87— 90 u. ö.).

Was soll in dem Kapitel »Hoenig contra Ge-

neralstab« die eine ganze Seite einnehmende

Kollektion Hoenigscher Kraftausdrücke (S. 125)?
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Auf der anderen Seite vermisse ich manche
brauchbare Schrift. So wird als Quelle für die

Literatur über den Krieg von 1866 »Preufs.

Jahrb. Bd. 22« genannt; die einzige, dem Verf.

aber unbekannte Bibliographie über jenen Feld-

zug ist der Mühlbrechtsche Katalog. Offenbar

hat der Verf. jenes Zitat aus den Preufs. Jahr-

büchern garnicht zu Gesicht bekommen, denn

der betreffende Aufsatz ist nur ein literarge-

schichtlicher Essay und nennt überdies auch den

erwähnten Katalog als Ausgangspunkt seiner Be-

trachtungen. Für den Feldzug 1870/71 wird

zur allgemeinen Orientierung Moltke, das General-

stabswerk [!] und Rousset empfohlen; wo bleibt

Mosers trefflicher »strategischer Überblick«, den

der Verf. ebenfalls nicht zu kennen scheint?

Der Satz (S. 4): Über die Feldzüge 1813 und

1814 ist zurzeit noch kein Buch erschienen,

welches für schnellere Orientierung geeignet ist«,

dürfte sich nicht aufrecht erhalten lassen. So
liefse sich noch manches monieren, wie z. B. die

Dürftigkeit des Kapitels: »Gravelotte—St. Privat«,

In das — hoffentlich nur aus Versehen — die

Schlacht von Noisseville und das Gefecht von

Nouert (S. 127) eingeflochten ist; doch ich sehe

von der Aufzählung weiterer Mängel ab und will

zum Schlufs nur noch kurz der bibliographischen

Angaben gedenken. Eine derartige oberfläch-

liche und geradezu leichtfertige Art des Zitierens,

wie sie in der vorliegenden Schrift zutage tritt,

kann nicht streng genug gerügt werden. Ein

Zitat mufs so genau sein, dafs es der Leser an

dem genannten Ort sofort findet, ohne erst lange

zu suchen. In unzähligen Fällen ist aber dem
Namen der Zeitschrift nur die Jahreszahl beige-

fügt oder ein Buch ohne Angabe von Ort und

Jahr genannt. Als charakteristisch für des Verf.s

Zitier-Methode führe ich an S. 27 : »Aubry, Die

Verpflegung der Armeen Napoleons und Friedrichs

des Grofsen (Abdruck aus der Revue universelle)«.

S. 84: »Rechtfertigungsschrift Gyulays, bisher

nicht veröffentlicht« und S. 95: »Aegidi und Klau-

hold, das Staatsarchiv« [!]. Ein grofser Teil

der auf den öÖentlichen Bibliotheken einlaufenden,

oft geradezu blödsinnig lautenden Bestellungen,

die auch von dem gewiegtesten Fachmann nicht

erledigt werden können, ist auf falsche oder un-

genaue Zitate zurückzuführen. Zu diesem Übel-

stande hat der Verf. leider einen Beitrag ge-

liefert, der um so schwerwiegender ist, als es

sich um ein bibliographisches Werk handelt, an

das hinsichtlich der Genauigkeit der Zitate die

höchsten Anforderungen gestellt werden müssen.

Wenn ich endlich noch bemerke, dafs ich am
Schlufs des Buches vergeblich ein Verzeichnis

der angeführten Autoren und — der Druckfehler

gesucht habe, so möchte ich das oben Gesagte

dahin zusammenfassen, dafs das vorliegende Re-

pertorium in der Anlage sowohl wie dem Inhalte

nach völlig mifslungen ist; auch eine zweite

sogenannte verbesserte Auflage würde wenig

nützen, da die Arbeit von Grund aus noch ein-

mal gemacht werden mufs, wozu ich dem unge-

nannten Herrn Verf. aber nicht raten würde, da

sie bereits von anderer Hand in Angriff ge-

nommen ist.

Charlottenburg. Paul Hirsch.

Notizen und Mittellungen.

Oe8ell8chaften und Vereine.

Nach dem soeben erschienenen Jahresbericht für 1904
ist am Grofsherzogl. badischen General-Landes-
archiv zum etatsmäfsigen wissenschaftliciien Hilfsarbeiter

dem Titel »Archivassessor« der Hilfsarbeiter Fritz Frank-
mit hauser ernannt worden. Neu zugegangen sind

dem General-Landesarchiv 42 Nummern (gegen 49 im Vor-

jahre) durch Einlieferung, Ankauf, Abschriftnahme , Ge-

schenke und Hinterlegung. Neuerworben wurden
u. a. durch Ankauf: Urkunden zur Geschichte des

Stifts Neuburg bei Heidelberg und der Gemeinden Feu-

denheim und Kandern; ein Berain über die dem Frei-

herrn Hans Balthasar von Baden zustehenden Gefälle

im Breisgau; eine bemalte Supplik des Matthäus Meier

aus Schussenried; mehrere Autographen fürstlicher und
politischer Persönlichkeiten usw. — Geschenkt wurden
u. a. der Nachlafs des Dr. Max Gerstlacher von Dr.

Heinrich Vierordt in Karlsruhe; ein altes Dorfbuch der

Gemeinde Spielberg von der Gemeinde Spielberg; ein

Dingrodel des Klosters St. Trudpert von Stadarchivar

Dr. Joseph Geny in Schlettstadt; verschiedene Photo-

graphien und Bilder von Dr. H. Vierordt und Hauptlehrer

Benedikt Schwarz in Karlsruhe, Dr. Weifs in Baden-

Baden und Kapellmeister Lorenz in Jena. — Hinter-
legt wurden 2 Handschriften von der Loge zur Freund-

schaft und Beständigkeit in Basel und von dem Frhrn.

Victor Schilling von Cannstatt das in seinem Besitz

befindhche Archiv der Familie von Offenburg. — Das
Jahr 1904 war in der Hauptsache den Vorbereitungs-
arbeiten für den im April dieses Jahres stattfindenden

Umzug in den Neubau des Grofsh. General-Landesar-

chivs gewidmet. Dabei wurden, soweit möglich, die

Repertorisierungsarbeiten sowohl der Urkunden-

wie der Aktenarchive fortgesetzt. Die Repertorisierung

des Grofsh. Familienarchivs wurde fortgeführt und nahe-

zu beendet; in das Grofsh. Haus- und Staatsarchiv

wurden zahlreiche Nachträge in die Abteilung der »Per-

sonalien«, »Haus- und Hofsachen« und »Staatssachen«

neu eingereiht und verzeichnet, die Nachträge zu den

Reichstagsakten gleichfalls repertorisiert. — In der Ur-
kundenabteilung wurden das Archiv des Klosters

Weingarten repertorisiert und die Ordnungsarbeiten am
Lehen- und Adelsarchiv weiter gefördert. Laufregister

wurden teils vollendet, teils neu angelegt für die Abt.

Baden-Generalia, Baden-Baden, Weingarten und Mainau.

In die Abt. Baden-Generalia, Lahr -Mahlberg, Konstanz,

Klettgau, Thengen-Linz-Lupfen wurden zahlreiche Nach-

träge eingereiht. — In der Aktenabteilung wurde

die Neubearbeitung des Lehen- und Adelsarchivs fort-

gesetzt, die der Dienerakten zu Ende geführt. Neu ge-

ordnet und aufgestellt wurde die Abt. Lahr-Mahlberg,

neu geordnet und verzeichnet die Abt. Breisgau-Gene-

ralia - Nachträge und Domstift Basel. — Die in grofser

Anzahl eingelieferten Akten, Rechnungen, Protokolle.

Beraine und Pläne wurden in die betreffenden Abtei-

lungen eingereiht; ebenso die durch Schenkung, Ankauf

oder Abschriftnahme erworbenen Archivalien. — Zur

Erhaltung der Archivalien wurden umfangreiche Zapo-
nierungsarbeiten vorgenommen. — Entwürfe zu

neuen Siegeln, bezw. Wappen wurden für 1 Stadt-

und 88 Landgemeinden und Nebenorte entworfen. —
Die Bearbeitung des Manuskriptes für den 2. Halbband

des II. Bandes der Archivinventare ist soweit ge-
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fordert, dafs der Druck im April d. J. beginnen kann.
- Benutzt wurde das General-Landesarchiv a. zu ge-

schäftlichen Zwecken von 36 Staats-, Militär-, Kirchen-

und Gemeindebehörden sowie von 18 Privatpersonen

in 143 Fällen; b. zu wissenschaftlichen Zwecken von

229 Personen in 418 Fällen. An der Benutzung zu ge-

schäftlichen Zwecken waren 48 badische und 6 aufser-

badische Benutzer beteiligt. Bei der Benutzung zu

6 wissenschaftlichen Zwecken entfallen 108 Benutzer auf
' Baden, 31 auf Preufsen, 25 auf Bayern, 16aufWürtem-

berg, 10 auf EIsafs-Lothringen, 8 auf das Grofsherzog-

tum Hessen, 3 auf das Königreich Sachsen und 1 auf

das Grofsherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Auf das

Ausland entfallen 27 Benutzer und zwar 9 auf Österreich-

Ungarn, 9 auf die Schweiz, 4 auf Amerika, 3 auf

Frankreich, l auf Belgien und 1 auf Rufsland. Von
den persönlichen Benutzern waren 49 Staatsbeamte

f (17 Archiv- und Bibliotheksbeamte), 44 Geistliche (26

kath., 17 evgl., 1 jüd.); 26 Hilfsarbeiter bei Histor.

Kommissionen und Privatgelehrte; 19 Professoren und
Privatdozenten an Hochschulen; 17 Professoren an

.Mittelschulen; 16 Offiziere; 16 Studenten; 10 Lehrer;

10 Privatleute; 7 Gewerbetreibende; je 6 Gemeindebe-
amte und Rechtsanwälte; je 2 Ärzte, Architekten, In-

genieure, Redakteure, Schriftsteller, Gutsbesitzer, Fabri-

kanten, Konsuln; je 1 Privatbeamter und Apotheker.

Personalchronik.

Prof. Dr. Bruno Gebhardt, der Herausgeber der
politischen Schriften W. von Humboldts in der Akade-
mie-Ausgabe der Werke Humboldts ist kürzlich, im
47. J., gestorben.

Nen erschienene Werke.

P. de la Gorce, Histoire du Second Empire. T.

VIL Paris, Plon-Nourrit et Cie. Fr. 8.

A. F. Montanaro, Winke für Expeditionen im
afrikanischen Busch. Übs. von Glauning. Berlin, Mittler.

M. 1.

V. Fr an 90 is, Der Hottentotten -Aufstand. Studie

über die Vorgänge im Namalande vom Januar 1904 bis

zum Januar 1 905 und die Aussichten der Niederwerfung
des Aufstandes. Ebda. M. 1,60.

Zeltschriften.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landes-
geschichte. N. F. 14, 1. K. v. Lange, Thomas
Gainsborough und seine Schule in der Stuttgarter Ge-
mäldegalerie. — K. v. Stockmayer, Erinnerungen an
das Konfliktsjahr 1804. — E. Schneider, Ein Brief

Gustav Rümelins an Heinrich v. Treitschke. — W. Ohr,
Lamparters Sold. — R. Kraufs, Zu Gotthold Stäudlins
Ausgang. — M. v. Rauch, Jakob Müller, Bildhauer und
Steinmetz. — Giefel, Das Bochingerhaus zu Ehingen a.N.
und seine Bewohner.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Hourst [Lieutenant de vaisseau], Dans les rapides
duFleuveBleu. Seconde Mission Hourst.
Voyage de la premiere canonniere fran9aise sur le

HautYang-Tse-Kiang. Preface de Jules Lemaitre
[Membre de l'Institut]. Paris, Plon-Nourrit & Cie,

1904. III u. 363 S. 8» mit 50 Stichen nach Original-

zeicbnungen des Schiffsrähnrichs Terisse. Fr. 10.

Der Verf., Linienschiffsleutnant in der fran-

zösischen Marine, ist rühmlichst bekannt durch

seine Reisen im Gebiet der Tuaregs und auf

dem Niger, den er von Timbuktu bis zum Meer
befahren hat. Auch das vorliegende Werk, das

seine Fahrt von Shanghai bis Tscheng-ti

Hauptstadt von Szctschwan, schildert, macht ;uit

den Leser einen sehr vorteilhaften iCindruck.

Leutnant Hourst erhielt im Mai 1901, während

er sich in China befand, hauptsächlich auf Ver-

anlassung des bekannten Obersten Marchand

(F^aschoda) den Auftrag, zu versuchen, mit einem

in Shanghai auf einer Privatwerft gebauten

kleinen Dampfer, der später »Orly« getauft

wurde, die Stromschnellen des Yangtse zwischen

Ichang und Tschungking zu überwinden, ein

Versuch, der vorher einer Dampfbarkasse, Herrn

Archibald Littles Leetschuen, dem Raddampfer
Pioneer und den beiden englischen Flufskanonen-

boten Woodcock und Woodlark gelungen war,

bei dem aber der deutsche Dampfer Sui-hsiang im

Dezember 1900 verloren gegangen war und sein

braver Kapitän Breitag den Tod gefunden hatte.

Von der Schwierigkeit der Aufgabe kann man
sich daraus einen Begriff machen, dafs zwischen

den beiden vorerwähnten Plätzen einige fünfzig

Stromschnellen vorhanden sind , von denen eine

gröfsere Anzahl nur durch die Anwendung der

landesüblichen Methode des Schiffsziehens über-

wunden werden konnten und die Fahrt für eine

Strecke von ca. 250 englischen Meilen 30 Tage
dauerte. Ebenso schwierig erwies sich die

spätere Fahrt von Tschungking nach Suifu, bei

der auf einige 20 englische Meilen 9 Tage ver-

wendet wurden. Noch dramatischer gestaltete

sich der Versuch, von Suifu auf dem Min-Flufs

vorzudringen, bei dem der »Orly« nur durch

einen Zufall dem Verderben entgeht. Nach

12 Tagen härtester Arbeit, bei der manchmal

in V4 Stunden nur 30 m zurückgelegt wurden,

erreichte das Schiff das 95 englische Meilen ent-

fernte Kiating. Furchtbare Regengüsse und das

schnelle Steigen des Flusses erschwerten die

Fahrt, die aber nur während der Zeit des Hoch-

wassers unternommen werden kann. Von Kia-

ting setzte H. die Reise auf der Dampf-

barkasse Takiang fort und gelangte nach

zehn Tagen (ca. 125 Meilen) nach Pen chan

(Peng shan), wo er die Takiang zurücklassen

und mit einer Dschunke und dann zu Fufs die

Reise fortsetzen mufste. Mit nicht geringerer

Mühe gelang es ihm später, die Schiffe wieder

nach Suifu zurückzubringen. Als das praktische

Ergebnis seiner Fahrten kann die Oberzeugung

angesehen werden, dafs, wenn es auch aus poli-

tischen Gründen oder zum Schutz bedrohter

Landsleute erforderlich sein kann, den Versuch

zu machen, die Stromschnellen zwischen Ichang

und Tschungking zu überwinden, an die Ein-

richtung eines kaufmännischen Darapfschiffverkebrs

auf dieser Strecke nicht eher gedacht werden

kann, bis es gelungen sein wird, die durch Berg-

stürze, auch noch in den letzten Jahren, ge-

schaffenen Hindernisse wenigstens teilweise weg-

zuräumen. H. hat sich bei seinen Fahrten
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übrigens nicht allein als tüchtiger Seemann,
sondern auch als scharfer Beobachter bewährt,
viele seiner Bemerkungen über die Lage der
Dinge und die falsche Politik der Vertrags-

mächte sind vortrefflich und verdienen ernste

Beachtung. Dafs er den Engländern nicht wohl-

gesinnt ist, erklärt sich wohl aus seiner ent-

deckerischen Tätigkeit in Afrika und seinen Be-
ziehungen zu Oberst Marchand, wie seine scharfe

Verurteilung der Chinesen darauf zurückzuführen

sein dürfte, dafs er seine Eindrücke meistens

den Berichten von Missionaren entnommen zu

haben scheint. Das Buch wird jedem Leser viel

des Interessanten bieten.

Weimar. M. von Brandt.

A. W. Howitt, The native tribes of South-East
Australia. London, Macmillan & Co., 1904. XIX
u. 819 S. 8" mit 58 Abbild, u. 9 Karten. Geb. Sh. 21.

Das Werk, auf das wir noch zurückzukommen ge-

denken, bildet ein Gegenstück zu Spencer und Gillens

kürzlich eingehend besprochenem Buch über die Stämme
Zentral -Australiens (s. DLZ. 1905, Nr. 3). Die Unter-
suchungen des Verf.s umfassen einen Zeitraum von
mehr als 40 Jahren; der gröfsere Teil des Stoffes war
schon 1889 zusammengebracht. Howitt behandelt den
Ursprung der Australier und Tasmanier, die Stammes-
organisation, (besonders eingehend) die Verwandtschafts-
verhältnisse, die Heiratsregeln, die Stammesregierung,
Medizinmänner und Magie, Glauben und Begräbnissitten,
die feierliche Einführung bei den östlichen und westlichen
Stämmen, Boten und Botenstöcke, Tauschhandel, Gebär-
densprache und verschiedene Bräuche.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der amerikanische Forschungsreisende Robert Peary
will am I.Juli eine neue Nordpolfahrt von Buckpoint
(Maine) aus antreten. Sein Schiff, ein Dampfer mit
Segelausrüstung, ist sehr stark gebaut und mit mächtigen
Maschinen ausgestattet. Sein erstes Ziel ist die Melville-

bai und Kap Sabine. Dort wird er ein Vorratslager er-

richten und von dort nach der Nordküste von Grönland
gehen, wo die erste Überwinterung stattfinden soll. Im
Februar will er versuchen, auf Schlitten den Pol zu
erreichen. GeUngt dies nicht, so will P. ein weiteres
Jahr in Grönland bleiben und einen nochmaligen Ver-
such machen. Das Schiff wird mit Einrichtungen für

Funkentelegraphie ausgerüstet, und es soll durch Errich-
tung von Funkentelegraphenstellen in Grönland und La-
brador eine telegraphische Verbindung mit Montreal er-

möglicht werden. Zur fertigen Ausrüstung von P.s
Unternehmen fehlen immer noch 400000 Mk.; doch
hofft der Peary Arctic Club unter Morris Jessuy bis

zum Sommer die fehlende Summe durch die amerikani-
sche Freigebigkeit zusammenzubringen.

Gesellschaften and Vereine.

Gesellschaft für Erdkunde.

Berlin, 4. Februar.

Prof. Dr. Peter Schmidt (St. Petersburg) hielt einen
Vortrag über die Insel Sachalin. Mit Hilfe zahlreicher

Lichtbilder, denen eigene vom Redner 1900 gemachte
Aufnahmen zugrunde lagen, gab Schm. nach der Voss.
Ztg. ein eingehendes und anschauliches Bild der Insel.

Sie erstreckt sich längs der ostasiatischen Küste genau
nordsüdlich und ist ebenso lang, aber kaum halb so breit

wie Italien. Sie bietet in ihren einzelnen Teilen ganz
erhebliche klimatische Unterschiede, die sich naturgemäfs

auch in der Pflanzenwelt aussprechen. Während die

nördlichen Gebiete typische Tundren sind, bei denen
man das ganze Jahr über in gewisser Tiefe ('/a

—
'/< m)

auf gefrorenen Boden stofsen kann, sind die übrigen

Teile der Insel mit Urwald bedeckt; im Süden mischen
sich sogar Vertreter der japanischen subtropischen Flora

unter die Waldvegetation. Die Bedingungen für den
Ackerbau sind nicht günstig. Einerseits sind die Ge-

birge, welche ganz Sachalin, und zwar in nordsüdlicher

Richtung durchziehen und sich bis 3-, ja 4000 Fufs er-

heben, mit ihren schroffen Abhängen für den Anbau
ungeeignet. Andrerseits fördern die gewaltigen Schnee-

massen des Winters, die Trockenheit des Frühjahres

und die Feuchtigkeit des namentlich nach Norden hin

recht kurzen Sommers die Kulturpflanzen nicht. Wenig-
stens gaben die von Europa nach Sachalin gebrachten

Getreidearten , Kartoffeln usw. nur kärgliche Ernten,

und Vorbedingung besserer Bewirtschaftung wäre eine

wissenschaftliche Erforschung der Insel. Es scheine

z. B. sehr wohl möglich, Getreidesorten und Kulturge-

wächse überhaupt zu ermitteln, die auf Sachalin gut ge-

deihen, wenn man das Studium der einschlägigen Ver-

hältnisse planmäfsig in die Hand nimmt. Von wilden
Tieren kommen Bär, Wolf, Fuchs, Vielfrafs, Luchs,
Marder, Zobel vor, zuweilen auch der Tiger, der über
das Eis vom Festlande kommt. Das Mineralreich zeigt

als wichtigstes Glied die Steinkohle, namentlich in der

Gegend von Dui häufig. Einzelne Lager erstrecken

sich über mehrere qkm und ihre Mächtigkeit beträgt bis

5 m. Die Kohle ist gut, jedenfalls besser als die japa-

nische. — Das Reisen auf Sachalin gehört zu den aller-

beschwerlichsten Dingen. Strafsen gibt es kaum , nur
Eingeborenenpfade, die stellenweis lebensgefährlich sind.

Man mufs alles zu Fufs abmachen und geübte Träger
mitnehmen. Ein paar Flüsse sind für Boote notdürftig

schiffbar. Da indes die Hochwasser vielfach mächtige
Barren entwurzelter Bäume an den Krümmungen der

Gewässer zusammenschwemmen , die nur umgangen
werden können, indem man das Boot auf dem Ufer

hinschleift, so gehört auch solche Bootreise nicht zu
den Annehmlichkeiten, ganz abgesehen von der gerade-

zu unglaubhchen Mückenplage. Will man von der

West- nach der Ostküste der Insel oder umgekehrt, so

empfiehlt es sich meist, über Japan zu reisen. Die Ur-

bewohner Sachalins sind Ainos, Giljaken und Gorot-

schonen, letztere beiden mongolische Stämme, die raschem

Aussterben entgegenzugehen scheinen. Seit den letzten

50 Jahren sind russische Ansiedler nach Sachalin ge-

kommen, zuerst blofse Militärposten, dann wegen
schwerer Verbrechen, bes. Mordes verurteilte Sträflinge

und Kolonisten. Ursprünglich wollte man den Stein-

kohlenbergbau mit den Strafhngen fördern; aber bald

wurde statt dessen der Landbau, von dem man einen

günstigeren Einflufs auf die Leute erhoffte, ins Auge
gefafst, und von den 6—8 Tausend Sträflingen arbeiten

heute nur 2—300 in den Bergwerken. Ein grofser Teil

der Leute arbeitet überhaupt kaum ernstlich, wird viel-

mehr nur zu allerhand Dienstleistungen benutzt, zu

denen andere Kräfte nicht verfügbar gewesen sind.

Mit der berüchtigten Zwangsarbeit auf Sachalin ist es

nicht so schlimm; das Schlimmste ist die völlige

Rechtlosigkeit der Sträflinge, die sie widerstandslos

jeder Willkür der unteren Beamten aussetzt. Die Ge-

fängnisse sind schlecht und roh gebaut; das Entspringen

macht keine besonderen Schwierigkeiten und kommt
auch oft genug vor. Zuweilen bilden die Flüchtlinge

Räuberbanden, die ganze Gebiete unsicher machen und
den Verfolgern förmliche Schlachten liefern. Hat der

Verbrecher seine gewöhnlich auf 7— 10 Jahre bemessene
Strafzeit hinter sich, so wird er zunächst auf 5— 10 Jahre

Zwangskolonist. Er erhält ein Stück Waldland und
das notdürftigste Werkzeug und mag sich nun eigen-

händig aus gefällten Bäumen eine Hütte bauen usw.

Einzelne Kolonisten bringen es zu einem gewissen

Wohlstande; im ganzen aber geht es ärmlich her in

den Zwangssiedelungen , und die Regierung mufs den
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Leuten fortdauernd mit Lebensmitteln zu Hilfe kommen,
um sie vor der Not zu schützen. Um jedes Gefängnis

herum hat sich so eine Art Ortschaft von Zwangs-
Siedelungen gebildet. Nach Ablauf der Kolonistenzeit

kann der Strafentlassene Sachalin verlassen ; nach dem
europäischen Rufsland darf er aber erst nach 25— 30
Jahren von der Verurteilung ab gerechnet, also meist

erst als Greis zurückkehren. Zum Schlüsse schilderte

Schm. die Fischerei in den Sachalin umgebenden Meeren.

Sie ist durchweg von der Regierung an Japaner ver-

pachtet und liefert ganz bedeutende Erträge. In Massen
wird der Lachs gefangen, der auf japanische Art ein-

gesalzen ein geschätztes Volksnahrungsmittel bildet.

Der Hering wird in noch gröfseren Massen gefangen

und noch achtloser verarbeitet, freilich nur zu Fisch-

guano, mit dem die Japaner ihre Gärten und Felder

düngen. Ein wohlschmeckender Heilbutt wird ver-

schmäht, weil er (ein Plattfisch) >eine krumme Fratze

und die Augen auf einer Seite« habe. Auch Wale fängt

man in Netzen. Schm. schlofs mit der Bemerkung, für

Verbrecher sei Sachalin zu schade; sein Kohlen- und
Fischreichtum allein sichere ihm bei vernünftiger Be-

wirtschaftung eine Zukunft.

Nen erschienene Werke.

D. Angeli, Röm.ische Stimmungsbilder. Autor.

Übertragung aus dem Italien, von E. Müller -Roeder.

Leipzig, Friedrich Rothbarth.

Zeltschriften.

Globus. 87, 6. K. Fuchs, Über ein prähistorisches

Almenhaus. L — R. Lasch, Gregory über die ältesten

Spuren des Menschen in Australien. — P. Sartori,
Votive und Weihegaben des katholischen Volkes in Süd-
deutschland. — Nordische Namensitten zur Zeit der

Völkerwanderung. — W. Halbfafs, WeitereUntersuchun-
gen der schottischen Lake Survey.

Geographische Zeitschrift. 11, 2. Fr. Frech, Die

wichtigsten Ergebnisse der Erdgeschichte. — Joh. Müller,
Das spätmittelalterliche Strafsen- und Transportwesen der

Schweiz und Tirols. A. Die wichtigsten mittelalterlichen

Alpenstrafsen der Schweiz und Tirols. — O.Schlüter,
Das österreichisch-ungarische Okkupationsgebiet und sein

Küstenland. III. Das Klima. IV. Die Karstformen. Geo-
logische Geschichte des Landes. V. Vegetation und
Anbau. — K. Fischer, Zum ersten Jahrgang des Jahr-

buches für die Gewässerkunde Norddeutschlands.

The Geographical Journal. February. G. Murray,
On a new genus of Algae, Clementsia Markhamiana. —
T.Anderson, On certain recent changes in the crater

of Stromboli. — E. Huntington, The mountains of
Turkestan. — B. H. Jessen, South-Western Abyssinia.
— O. J. R. Ho wart h, Notes on an Irish lake district.

— Lieut. Boyd Alexanders's expedition through Nigeria.
— C. F. Close, Jamokangkar. — J. W. Spencer, The
submarine great cafion of the Hudson River. — L. Ma-
ri n i , On the method of studying thalassology.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

F. Keutgen [aord. Prof. f. mittl. und neuere Gesch.

an der Univ. Jena], Ämter und Zünfte.
Zur Entstehung des Zunftwesens. Jena, Gustav
Fischer, 1903. X u. 256 S. 8". M. 6,50.

Das Keutgensche Buch läfst schon äufserlich

eine bemerkenswerte Wandlung der zunftgeschicht-

lichen Anschauung erkennen. Bereits aus dem
Doppeltitel — Ämter und Zünfte, etwa eine Ver-

deutschung meines Magisterium und Fraternitas —
ergibt es sich, dafs K. die frühere monistische

Anschauung von der Entstehung der Zünfte auf-

gegeben und sich einer dualistischen zuge-

wandt hat. Es verdient die vollste Anerkennung,

dafs K. den Mut gefunden hat zur Abkehr von
der starren, unhaltbaren Lehrmeinung der ihm

nahestehenden Schule. Mit dieser Abwendung,
soviel sie in dem vodiegenden Fall auch be-

deutet, ist indes alles erschöpft, was sich über

das Buch K.s günstiges sagen läfst. Ihrem In-

halte nach weist die Arbeit K.s so starke Mängel
auf, dafs es schwer fällt, ein zureichendes Prädi-

kat für sie zu finden. Fortgesetzte Beugung der

Urkunden, mangelnde Vertrautheit mit den Quellen,

bedauerliche Unkenntnis in juristischen Dingen
bilden die Grundelemente des Buches.

Bei dem hier verfügbaren Raum kann ich

vorläufig nichts anderes tun, als über einige

charakteristische Einzelheiten des K.sehen Buches

berichten. An den Anfang stelle ich einen Fall,

der besonders geeignet sein dürfte, die Arbeits-

weise des Verf.s in ein helles Licht zu rücken.

Zu den hervorragendsten Rechtsdenkmälem
der Zunftgeschichte zählen die Urkunden von
Trier. Nach dem Verzeichnis des Jahres 1230,

über annualium jurium genannt, sind die organi-

sierten Handwerker in Ämter hofrechtlichen Cha-

rakters eingeteilt, gehören unmittelbar zur erz-

bischöflichen Kammer und werden als »Knechte

des Kämmerers« bezeichnet^). Andere als diese

Ämter hat es im 13. Jahrh. nicht gegeben; die

nicht organisierten Handwerker der gleichen Ge-
werbe sind zu Diensten für die Hofämter ver-

pflichtet. Diesen urkundlich feststehenden Tat-

bestand bestreitet K. und stellt ihm andere,

völlig entgegengesetzte Angaben gegenüber, die

ebenfalls einer Urkunde entnommen sind.

Die bischöflichen Kammerhandwerker gehören

darnach zu einem allgemeinen Amt: sie werden
von diesem Amte gewählt; die Stellen der

Kammerhandwerker werden stets nur mit freien

Handwerkern, Mitgliedern der Zunft be-
setzt; niemals hat ein wesentlich anderes Ver-

hältnis bestanden, wie die Urkunde vom 7. Mai

1379 besagt (a. a. O. S. j97 98). — Jedes

Wort in diesen Behauptungen ist objektiv unwahr,

K. hat die Urkunde, der er diese Angaben zu

entnehmen vorgibt, vermutlich überhaupt nicht ge-

lesen, sondern sich darauf beschränkt, einige von

Max Bär veröffentlichten Inhaltsangaben umzu-

deuten. In dem Original der zitierten Ur-

kunde steht das genaue Gegenteil von K.s

Behauptungen. Die bischöfliche Kammer und

nicht das allgemeine .'^mt der Gerber und

Schuster ernennt die Kammerhandwerker und

setzt sie ein; das allgemeine Amt hat nicht die

entfernteste Spur eines Wahlrechts; das Recht

der Handwerker aber wird wörtlich benannt als

»das alte unveränderte Recht, wie es aufge-

•) Eberstadt, Zunftwesen S. 77, 78 und 79, Anm. 2.
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schrieben ist in den libri de juribus archiepiscopi«
— jene jura, die die Handwerker kurz und
bündig als Kammerknechte bezeichnen^).

Welche Gesinnung gehört dazu, einer Ur-
kunde bestimmte grundlegende Angaben frei an-

zudichten und dann die ausschweifendsten Behaup-
tungen über den Ursprung und die Organisation
des Handwerks darauf zu gründen!

Ich lasse einige Beispiele unrichtiger Aus-
legungen folgen, die auf unzutreffenden Über-
setzungen beruhen. Das Recht des Schmiede-
amts in Trier ist nach K. lückenhaft und unver-
ständlich und zwar wegen eines einzigen Wortes.
Die Schmiede haben nämlich eadem die der Auf-
forderung zu Arbeiten für den bischöflichen Hofhalt

Folge zu leisten. »Dem Zusammenhange nach hiefse

das am Sonntag Quinquagesima (so), wo den
Kürschnern eine Mahlzeit gereicht wird; . . . doch
fehlt jeder Schlüssel (! ! S. 94)«. — Das ist stark.

K. , der Herausgeber von Urkunden für den
akademischen Gebrauch ist, weifs nicht, dafs das
Wort dies in der Bedeutung »der Tag« mascu-
linum ist und demnach die ganze Erörterung auf

einem Fehler beruht. Eadem die, femininum, da-

gegen heifst »sofort« oder, wie wir mit einer ähn-

lichen Wendung sagen »zur Stund«. Die Schmiede
stehen zu Hofrecht und haben der Aufforderung zu

Hofdiensten unverzüglich nachzukommen; eine für

K. recht unbequeme, aber durch keine Unwissen-
heit in grammaticis wegzuleugnende Tatsache.
— Für die bekannte Stelle im Strafsburger

Stadtrecht, die den mercatores bei den Fest-

mahlen des Bischofs bevorzugte Ehrenplätze zu-

erkennt (ut hominibiis suis eo notiores ejficiantur),

gibt K. eine falsche Übersetzung, die den von
dem Stadtrecht konstruierten scharfen rechtlichen

Gegensatz zwischen dem homo episcopi und dem
mercator verwischt. K. rechtfertigt sich damit,

dafs ihm ein Latinist die Richtigkeit dieser Wie-
dergabe versichert habe (! S. 85) und fügt weiter
hinzu, dafs seine Übersetzung sich schon in der
mittelalterlichen Übertragung des Strafsburger
Stadtrechts finde. Auch diese Behauptung ist

unrichtig-). Falsche Angaben über das Strafs-

burger Stadtrecht finden sich in dem K.schen
Buch geradezu zu Dutzenden; so ziemlich jede

*) Die entscheidende Stelle lautet: Prout ab anti-
quo est tentum et observatum iuxta iura et statu-
ta que in libris de iuribus domini nostri archiepis-
copi Trev. conscripta continentur, promoveri debet
et ordinari. — Original in der Stadtbibliothek in
Trier. Den vollständigen Wortlaut der Urkunde nebst
Erläuterungen veröffentliche ich in meiner demnächst
erscheinenden Schrift: »Zur Entwicklungsgeschichte der
mittelalterlichen Handwerkerverbände; ein Beitrag zur
Verwaltungsgeschichte«

.

") Die alte Verdeutschung, die den lateinischen abla-
tivus comparationis genau nachahmt, sagt gerade nicht
»bekannt«, sondern »erkannt werden«, was mit dem
lateinischen Text übereinstimmt.

Nennung des Strafsburger Rechts ist von einer

Unrichtigkeit begleitet*).

Sollte ich indes ein Beispiel wählen, das
als typisch für die historische Seite der K.schen
Arbeit gelten mag, so würde ich die Stellen S.

62 und 176 nennen, die sich auf Worms, Mainz
und Strafsburg beziehen. Die Wormser Fiska-

linen, die Servientes, der Heeresdienst und das

öffentliche Gericht (so), die vornehmsten Hof-

ämter und die Mainzer Weber niederen Standes
— das alles verschlingt sich zu einem wahren
Rattenkönig von Irrtümern. Zur einfachen Auf-

zählung der sachlichen Fehler, die K. auf S. 62 f.

und 176 gemacht hat, bedarf es eines regel-

rechten Kommentars, den ich an anderer Stelle

geben werde"). — Und auf den Folgerungen aus

solchen Fehlern beruht jedes Kapitel des

K.schen Buches.

Indes der Ruhm des Historikers genügt K.
nicht mehr; er hat sich vorgesetzt, einmal als

Jurist zu kommen und die »juristische Methode«
allgemein anzuwenden. Als Beispiel dieser juristi-

schen Methode wähle ich den Punkt, den K.

selber offenbar für den bedeutendsten hält; er

betrifft die Scheidungen zwischen den Ämtern
eigenen Rechts und übertragenen Rechts. Auf
S. 108 wird die Belowsche Anschauung von der

»schöpferischen Kraft des lebhaften Assoziations-

triebs« mit Spott Übergossen und abgelehnt; es

war — nach K. — ohne Zweifel die Empfin-

dung dieser Schwäche bei meinen Gegnern
(wörtlich so), die mich zu der Aufstellung jener

Scheidungen zwischen den Ämtern geführt hat.

K. nennt jene Definitionen einen Eiertanz und

fügt (Hist. Ztschr. 92, 2. Heft) hinzu, »dafs ihnen

zugrunde liegt ein ganz irregeleiteter Glaube an

eiöe vollkommene Ausgestaltung des mittel-
alterlichen Verwaltungsrechts, wie sie selbst

heute nicht erreicht ist, sowie an die schöpfe-

rische Kraft blofser juristischer Begriffe, noch
dazu moderner für das Mittelalter.« Das sind

die juristschen Grundanschauungen K.s. Ich mufs
also in der Tat einem deutschen Professor sagen,

dafs das Amt eigenen Rechts in der Gegenwart
völlig unbekannt, für das Mittelalter dagegen
charakteristisch ist; dafs in unserer Rechts-

entwicklung das Amt eigenen Rechts die primi-

tivere und ältere, das Amt übertragenen Rechts
die neuere und höhere Form ist; dafs endlich

*) Die interessanteren unter diesen Fällen — alle zu
erwähnen ist überhaupt unmöglich — werde ich in

meiner Entwicklungsgeschichte der mittelalterlichen Hand-
werkerverbände besprechen.

') Hätte K. nur zwei Seiten weitergeschlagen in dem
Abdruck der Mainzer Urkunde, so würde er gesehen
haben, was er mit den Mainzer Ämtern angerichtet hat.

Was das Wormser Recht anlangt, so mufs man zu-
gunsten K.s wiederum annehmen , dafs er es nicht ge-

lesen hat, wie sich schon aus den Ausführungen über
das öffentliche Gericht ergibt. Doch bleibt auch dann
noch genug übrig.
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der ganze Entwicklungsprozefs vom Mittelalter

zur Neuzeit sich dadurch kennzeichnet, da(s das

\mt eigenen Rechts beseitigt und in das Amt
il)ertragenen Rechts umgewandelt wurde. Von
lledem weifs K. nichts. Das Amt eigenen

Rechts ist eine von mir erfundene Scheidung

und ein moderner, dem Mittelalter fremder Be-

griff. Ich habe dieser Klarlegung kein Wort
hinzuzufügen. — Auf die zahllosen anderen Bei-

spiele mangelhaften Wissens, wie etwa die Unter-

suchung der Fraternitas S. I69ff. , die Erörte-

rung über das Münzwesen u. a., hinzuweisen, ist

kaum mehr nötig. Es fehlt mir jede Erklärung

dafür, wie K. derartige Dinge veröffentlichen

und damit seiner eigenen Arbeit das Todesurteil

schreiben konnte.

In dem engsten und gebotenen Zusammen-

hang mit dem juristischen W^issen stehen bei K.

die Anschauungen über Hofrecht und Markt-
wesen. Man dürfte die Mitteilungen K.s über

Marktrecht, Marktordnung und Gewerbeschau in

einer wissenschaftlichen Arbeit für unglaublich

halten, wenn man sie nicht schwarz auf weifs

vor sich hätte.

Trotz des Herumstreifens auf den verschie-

densten Gebieten gibt K. nirgends eine genaue

Schilderung der Zunft und ihrer Entstehung (vgl.

auch die unzutreffende Definition der Zunft selber

auf S. 183). Die wesentlichen Merkmale und

Funktionen der mittelalterlichen Zunft sind ein-

fach übergangen. Hierbei offenbart sich einer

der Hauptfehler der K.sehen Darstellung; K. hat

die Grundlage verlassen, die Schmoller für die

zunftgeschichtliche Untersuchung hergestellt hat:

das Ziel der ersten Zunftbewegung war die Er-

langung der Gerichtsbarkeit'). Von der Gerichts-

barkeit, ihren Abstufungen, ihren verschiedenen

Grundlagen, ihren Kompetenzen, ihrem Bufsen-

system, ihrer Selbstverwaltung ist keine Rede.

Keiner der Aufschlüsse, die uns die Urkunden

über das Handwerksgericht — und nur diese

allein — liefern, wird von K. benutzt. Diese

grundsätzliche Ausstofsung des zuverlässigsten

Materials gehört zu den charakteristischsten

Zügen des K.sehen Buches.

Ich mufs mich für heute darauf beschränken,

diese wenigen, aber typischen Beispiele hervor-

zuheben. Zu einer eingehenderen Besprechung

des K.sehen Buches wird sich an anderer Stelle

Gelegenheit bieten.

Berlin. Rud. Eberstadt.

Tärsadalom. Szociolögial, különösen feminista havi

szemle. 1. ev 1. szdm. 1905. januär. Budapest,

1905. 32 S. 8». Jahrg. Kr. 6, Heft H. 50.

Unter der Redaktion von J. Pogdny, I. Bass, E. Czö-
bel und L. Mahler beginnt die obengenannte Zeitschrift

in Ungarn zu erscheinen, die erste populärsozialwissen-

schaftliche , die sich der Frauenfrage widmet. In dem

') Dies und nichts anderes bildet den Kernpunkt der

Schmollerschen Lehre.

uns vorliegenden Hefte spricht Ur.iv. Prof, Dr. Annin
Vämbery, auf dessen englisch geschriebene Selbstbio-

graphie wir kürzlich (s. DLZ. 19o5, .Nr. 5) hingewiesen
haben , über die Lage der Frau im Morgenlande.
Univ.-Prof. Dr. Gustav Schwarz aufsert sich zum juri-

stischen Studium der Frau. Univ.Dozent Dr. Rustem
Vämbery behandelt Strafrecht und Feminismus, F.rnst

Czöbel den Feminismus Ibsens, Leonhard Mahlcr
die Frauenauswanderung. Lily Braun würdigt Ellen

Keys Stellung in der Frauenfrage. — Bücherbesprechun-
gen und Mitteilungen aus der Frauenbewegung schliefsen

das Heft ab.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An der Univ. Halle ist eine ord. Professur für
Landwirtschaft eingerichtet und dem bisherigen etats-

mäfsigen Prof. f. Landwirtsch. an der landwirtschaftl.

Akad. zu Poppeisdorf Geh. Reg.- Rat Dr. Ferdinand
Wohltmann übertragen worden.

Personalchronik.

Die rechts- und staatswissenschaftl. Fakult der Univ.

Würzburg hat den Unterstaatssekretär von Schraut
in Strafsburg zum Ehrendoktor ernannt.

Nen ersckienen« Werke.

Der deutsche Kaufmann. Herausgegeben auf

Veranlassung des deutschen Verbandes für das kauf-

männische Unterrichtswesen. 1. Lief. Leipzig, Teub-
ner. M. 1. Vollst, in 7 Lieferungen.

A. H. Fried, Handbuch der Friedensbewegung.
Wien und Leipzig, Österreichische Friedensgesellschafl

(in Komm, bei Reichenbach [Westermann & Staeglich]).

Zeitschrifteii.

Soziale Kultur. Der Zeitschrift Arbeiterwohl und
der Christlich -sozialen Blätter Neue Folge. 25, 2. A.

Pieper, Wie gewinnen wir die Gebildeten für die so-

ziale Arbeit? — M. Brandts, Wohnungsnachweis für

Ledige. — P. Oberdörffer, Die moderne Frauenbewe-

gung. I.

Giornale degli Economisti. Gennaio. U. Ricci,
La misurabilitä del piacere e del dolore. — E. Giretti,

I succhioni della marina mercantile. — P. Cicero, U
panificio municipale di Catania. — M. Fanno, L'espan-

sione economica e coloniale del Giappone.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Das zweite Kieler Rentebuch (1487—1586).
Im .auftrage der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte

herausgegeben von Moritz Stern [Dr. phiL].

[.Mitteilungen der Gesellsch. f. Kieler Stadt-

geschichte. 21. Heft] Kiel, Lipsius .S: Tischer,

1904. XXXVII u. 167 S. 8». .M. 3.

Bereits zum dritten Male hat die Gesellschaft

für Kieler Stadtgeschichte eine Stadtbuchsedition

veranlafst: dem ältesten Kieler Rentebuche (1300
— 1487) und dem Kieler Erbebuche (141 1— 1604)

ist nun die Fortsetzung des ersten gefolgt. Sehr

erfreulich! Sind doch die Stadtbücher die wich-

tigste Quelle der Erkenntnis des Stadtrechtes.

Das Buch enthält fast ausschliefsUch Eintragungen

über Grundrentenkäufe, und zwar in zeillicher

Folge, ohne Gruppierung nach örtlichen Ge-

sichtspunkten. Jedoch ist das Nachschlagen da-
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durch etwas erleichtert worden, dafs man den
Namen der Strafse, auf der das belastete

Grundstück lag, am Rande vermerkt hat.

Der Herausgeber hat auf seine Arbeit grofse

Sorgfalt verwendet. Er schickt dem Texte der

Handschrift eine Einleitung voran, in der er

namentlich über die Handschrift an sich be-

richtet und den Rentenkauf erörtert, und läfst

ihm mehrere Register folgen. Die Ausführungen

über den Rentenkauf zeigen freilich, dafs sie

von einem Nichtjuristen verfafst sind. Dankens-
wert ist es, dafs die Eintragungen vollständig

abgedruckt sind, was bei einer Rechtshandschrift

ja eigentlich selbstverständlich ist, aber leider

keineswegs immer geschieht.

Halle a. S. Paul Rehme.

Konrad Wiechowski [Dr. iur.], Die Unter-
brechung des Kausalzusammenhanges.
[Strafrechtliche Abhandlungen hgb. von Ernst
Beling. Heft 55.] Breslau, Schletter (Franck &
Weigert) Inhaber: A. Kurtze, 1904. 3 El. u. 48 S. 8».

M. 1,30.

Nicht, dafs Herr Dr. Wiechowski die Theorie

der adäquaten Verursachung billigt (S. 1), kann

füglich allgemeines Interesse beanspruchen, son-

dern warum er auf dem von der herrschenden

Theorie eingenommenen Felde nicht stehen bleibt

(S. 5). Die Motivierung aber lehnt sich allzu

eng an den Begründer jener Theorie (v. Kries)

an. Selbständiger geht der Verf. bei der Aus-

gestaltung der Lehre vor, bei der er die Rümelin-

sche Fassung zugrunde legt, aber dahin modifi-

ziert, dafs zur Basis des Generalisierungsurteils

gemacht werden sollen: »alle zur Zeit der Tat

(ausweislich ex post durch den Richter zu

treffender Feststellung) vorhanden gewesenen,

mit Ausnahme der ex ante allgemein und zu-

gleich auch dem Täter unerkennbaren, Bedingun-

gen« (S. 15). Diese Formel erweist sich dann

für die Lösung der Frage nach der Unter-

brechung des Kausalzusammenhanges in der

Weise als nutzbar, dafs die Zurechnung des Er-

folges dem Täter gegenüber ausgeschlossen sein

soll, wenn innerhalb der kausalen Entwickelung

einer Willensbetätigung zum Erfolge ein wesent-

liches Glied bei so gearteter generalisierender

Betrachtung »als inadäquat, zufällig, in diesem

Sinne unberechenbar« erscheint (S. 22. 30).

Durch solche Betrachtungsweise glaubt der Verf.

allen hierher gehörigen Fällen in rationeller Weise
gerecht werden zu können. Ob die Entschei-

dungen sich aber in gleichem Mafse mit dem
Willen des Gesetzes vereinbaren lassen, wo
dasselbe (eben irrationeller Weise) härtere Strafe

an einen unverschuldeten schwereren Erfolg

knüpft, erscheint deshalb so zweifelhaft, weil

die Beispiele des Verf.s am besten beweisen,

dafs sich eine scharfe Grenze zwischen adäquater

Kausalität und Verschulden nicht ziehen läfst.

Anzuerkennen, in der Idee zum mindesten, ist

das Bestreben des Verf.s, die Fälle, welche dem
Gesichtspunkte der Unterbrechung des Kausal-

zusammenhangs garnicht unterfallen, sondern nur

fälschlich darunter bezogen werden, abzusondern

;

die einschlägigen Fälle aber schlägt er vor unter

die passendere Rubrik zu stellen: »Mangel eines

strafrechtlich relevanten Kausalzusammenhanges«.

Halle a. S. A. Graf zu Dohna.

Notizen und Mittellungen.

Personslchronik.

Der ord. Prof. f. Zivilrecht an der Univ. Würzburg
Dr. Ernst Jäger ist an die Univ. Leipzig berufen worden.

Der ord. Prof. f. röm. Recht, Zivilrecht und -prozei's

an der Univ. Bonn Dr. Karl Crome ist von der Societe

d'etudes legislatives zu Paris zum Mitglied gewählt
worden.

Der Dekan der italien. Rechtsfakult. in Innsbruck
Dr. jur. et phil. R. v. Sartori-Montecroce ist am
11. Febr., im 42. J., gestorben.

Nen ergchienene Werke.

G. Seid 1er, Das juristische Kriterium des Staates.

Tübingen, Mohr. M. 2.

Jos. Müller, Die bischöflichen Diözesanbehörden,

insbesondere das bischöfliche Ordinariat. [Stutz' Kirchen-

rechtliche Abhandlungen. 15.] Stuttgart, F. Enke. M. 5.

J. Heimberge r. Zur Reform des Strafvollzuges.

Leipzig, Deichert Nachf. (G. Böhme). M. 1.

K. Hellwig, Klagrecht und Klagmöglichkeit. Eine

Auseinandersetzung über die Grundfragen des heutigen

Zivilprozefsrechts. Ebda. M. 2.

A. Kuhlmann, Über § 866 Abs. 3 der Zivilprozefs-

ordnung. [Matthiass-Geffckens Rostocker rechtswissen-

schaftl. Studien. III, 4.] Ebda. M. 0,60.

Zeitschriften.

Archiv für bürgerliches Recht. 25, 3. K. Schnei-
der, Zur Verständigung über den Begriff von Treu und
Glauben. — A. Manigk, Die Voraussetzungen des Eigen-

besitzes nach BGB. — J. W. Hedemann, Zivilistische

Rundschau.

Monatsschrift für Kritninalpsychologie und Straf-

rechtsreform. Februar, v. Sichart, Gedanken eines

Verteidigers der Zweckstrafe über Zurechnungsfähigkeit.
— Mönkemöller, Die akuten Gefängnispsychosen und
ihre praktische Bedeutung.

Nouvelle Revue historique de droit frangais et

etranger. Septembre-Octobre. E. Jobbe-Duval, Expli-

cation du No. 173 du livre 1 du »de oratore« de Cice-

ron. — J. Declareuil, Quelques problemes d'histoire

des institutions municipales au temps de l'empire romain.

Rivista penale di Dottrina, Legislazione e Giuris-

prudenza. Gennaio. A. Rocco, Concetto, specie e

valore della sentenza penale definitiva. — A. Muscari,
Ancora della convertibilitä in pene corporali delle multe

comminate dalla legge suUe concessioni governative.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

GeorgCohn [Dr. phil. in Görlitz], DieRiechsto ffe.

[Bolley-En glers Handbuch der chemischen
Technologie, VI. Bd., 2. Gruppe, I.Abt.] Braun-

schweig, Friedrich Vieweg & Sohn, 1904. VI u.

219 S. 8" mit Abbild. M. 6.

So alt auch die Verwendung von natürlich

vorkommenden Riechstoffen für die Zwecke der
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Parfümerie ist, so hat sich doch die wissenschaft-

liche Forschung erst verhältnismäfsig spät der

Untersuchung dieser Naturerzeugnisse zugewandt.

Teils mag dies darin begründet sein, dafs in den

ersten Zeiten des Aufblühens der organischen

Chemie andere noch wichtigere Fragen auf der

Tagesordnung standen, teils aber auch darin,

dafs es bei der Eigenart der Riechstoffe zu-

nächst an geeigneten Verfahren für ihre Unter-

suchung fehlte. Das letzte Viertel des 19. Jahr-

hunderts hat aber auch auf diesem Gebiete

wesentliche Fortschritte gebracht.

Das bisher Erreichte in zusammenfassender

Weise vorzuführen, ist die Aufgabe des vorlie-

genden Buches. Wie auf anderen Gebieten der

Chemie, z. B. bei den Farbstoffen, so haben

auch hier die wissenschaftliche Arbeit und die

gewerbliche Verwertung sich gegenseitig unter-

stützt und gefördert. Das kommt vor allem zum
Ausdruck in der grofsen Anzahl von Patenten,

die auf Grund der wissenschaftlichen Forschung

zur Gewinnung der einzelnen, für die Chemie

der Riechstoffe wichtigen chemischen Verbin-

dungen, wie für die Darstellung künstlicher

Blumengerüche genommen worden sind und die

sich auf S. 3 ff. zusammengestellt finden. Nicht

minder zweckmälsig ist die dem bekannten Werke
von E. Gildemeister und F. Hoffmann >;die ätheri-

schen Öle« entnommene und auf S. 29ff. abgedruckte

»Tabellarische Übersicht der Pflanzen, welche

ätherische Ole liefern«, sowie die auf S. 3 8 ff.

sich findende »Tabellarische Übersicht der äthe-

rischen Öle, ihrer physikalischen Konstanten und

ihrer chemischen Bestandteile«. Letztere Tabelle

ist dem Geschäftsbericht von Schimmel & Co.

für 1893 mit Zustimmung dieser Firma ent-

.

nommen und auf Grund des vorerwähnten Gilde-

meister-Hoffmannschen Buches berichtigt und er-

gänzt worden. Eine Zusammenstellung der

Literatur und eine Aufführung der wichtigsten

mit der Herstellung natürlicher oder künstlicher

Riechstoffe sich beschäftigenden Fabriken ergänzt

die tatsächlichen Unterlagen, die zu kennen von

Wert sind.

In einem allgemeinen Teil sind die wichtig-

sten Verfahren zur Gewinnung der Riechstoffe aus

den natürlichen Rohstoffen und zu ihrer künst-

lichen Darstellung kurz beschrieben. Den Haupt-

teil des Werkes aber bildet derjenige Abschnitt,

in welchem die Gewinnung und die Eigenschaften

der für die Chemie der Riechstoffe in Frage
kommenden organischen Verbindungen, nach

chemischen Gruppen geordnet, beschrieben sind.

Viele der hier aufgeführten Darstellungsweisen

und Umsetzungen finden auch sonst in der organi-

schen Chemie Anwendung, z. T. aber handelt

es sich hier auch um chemische Vorgänge, die

für die Riechstoffe allein eine Bedeutung besitzen.

Zahlreiche Hinweise auf die Fachschriften erhöhen

den W'ert dieses klar und verständlich geschrie-

benen Abschnitts. Die Versuche, Beziehungen

zwischen der chemischen Zusammensetzung und

dem Geruch der Riechstoffe nachzuweisen,

sind bisher Ober die ersten Anfänge kaum hin-

ausgekommen. Die hier sich entgegenstellenden

Schwierigkeiten sind auch gröfser als z. B. bei

den als Heilmittel oder Farbstoffe dienenden

chemischen Verbindungen. Dies ist vor allem

dadurch bedingt, dafs die Unterscheidung der

einzelnen Riechstoffe nach Art und Menge ihres

Geruches aufserordentlich schwierig und nicht

jedem Forscher möglich ist. Die Physiologie

des Geruches wird erst noch weiter ausgebildet

werden und man wird Verfahren für die Be-

wertung eines Duftes ausarbeiten müssen, bevor

jener wichtige Abschnitt über Zusammenhang
von Geruch und chemischer Eigenschaft mit Er-

folg weiter bearbeitet werden kann. Die hierauf

bezüglichen Abschnitte des Buches sind daher

auch nur kurz gefafst.

Ein Schlufswort bringt einiges über die An-

wendung der Riechstoffe zur Erzeugung künst-

licher ätherischer Öle, die die Zusammensetzung

der natürlichen Öle nachahmen sollen. In einem

Nachtrag sind endlich Ergänzungen zu den vor-

hergehenden Abschnitten gebracht. Der Verf.

steht auf dem Standpunkt, dafs chemisch einheit-

liche Stoffe, welche die Eigenschaft eines Riech-

stoffes besitzen, den von der Natur gebotenen,

ein Gemenge von Riechstoffen darstellenden

ätherischen Ölen vorzuziehen seien Er erachtet

daher die Darstellung künstlicher Mischungen

z. B. von künstlichem Zitronenöl, Rosenöl usw.

für einen Rückschritt. Für die wissenschaftliche

Forschung bedarf es keiner weiteren Erörterung,

dafs man bemüht sein mufs, aus den natürlichen

ätherischen Ölen möglichst vollständig die ein-

zelnen chemischen Bestandteile zu gewinnen.

Ob man bei der gewerblichen Herstellung von

Riechstoffen den von dem Verf. beanstandeten

Weg verlassen wird, kann nur die Zukunft lehren.

Berlin. K. v. Buchka.

O. Th. Bürklen [Prof. am kgl. Realgymn. in Schw.
Gmünd], Formelsammlung und Repetitorium
der Mathematik. 3. durchgesehene Aufl. [Samm-
lung Göschen. 51.] Leipzig, G. J. Göschen, 1904.

227 S. 8" mit 18 Fig. Geb. M. 0,80.

In acht Hauptteilen behandelt das übersichtlich an-

gelegte und gut gedruckte Buch Arithmetik, Algebra und

algebraische Analysis, ebene Geometrie, Stereometrie,

ebene und sphärische Trigonometrie, mathematische Geo-

graphie, analytische Geometrie und höhere Analysis.

Zu diesen Gebieten gibt der Verf. die wichtigsten For-

meln und Lehrsätze und erläutert und belebt die theo-

retischen Ausführungen vielfach durch Beispiele.

P. Claussen [Assistent am pharmakognostischen Institut

zu Freiburg i. B., Dr.], Pflanzenphysiologische
Versuche und Demonstrationen für die Schule.

[Sammlung naturwissenschaftlich -pädagogischer .Ab-

handlungen, hgb. von Otto Schmeil und \V. B. Schmidt.

Bd. 1, H. 7.] Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 190*.

31 S. 8 • mit 44 Textabbüd. M. 0,80.
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Diese kleine Sammlung von Versuchen für die Schule
will ein Lehrbuch nicht ersetzen, sondern nur seine Be-

nutzung erleichtern; sie schliefst sich eng an Nolls Phy-
siologie in dem bekannten Strasburger-Noll- Schenck-
Schimperschen Handbuch der Botanik. Zur Herausgabe
ist der Verf. durch Teilnehmer eines pflanzenphysiologi-

schen Kurses veranlafst worden, nach deren Ansicht die

Lehrbücher zu viel bieten und in ihnen die Versuche
zu schwierig und zu wenig genau für Laien auf dem
Gebiete der Pflanzenphysiologie beschrieben seien. Die

Versuche sind unter 5 Hauptabteilungen gebracht. Sechs
betreffen die Festigung des Pflanzenkörpers, 28 die Er-

nährung, sechs die Atmung, sechs das Wachstum, 17

die Bewegungserscheinungen. Die zahlreichen Abbildun-
gen werden die Brauchbarkeit des Büchleins sehr er-

höhen. Ein Anhang verzeichnet Apparate und zu ihrer

Herstellung nötige Stoffe und Gerätschaften sowie Rea-

gentien und Nährsubstrate.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In einem Kalksteinbruche bei Deilinghofen im Lenne-

tale ist nach der Voss. Z. eine neue Tropfsteinhöhle
offengelegt worden. Sie liegt an der Sundwig—Balver

Strafse und steht ohne Zweifel mit der Prinzenhöhle

und der im vorigen Jahre entdeckten Heinrichshöhle in

Verbindung. In ihr sind wie auch in den übrigen viele

Knochen ausgestorbener Tierrassen entdeckt worden.
Die blendend w^eifsen Tropfsteingebilde sind von grofser

Schönheit.
Personalcbronlk.

Der Honorarprof. f. Mathem. an der Univ. Heidel-

berg Geh. Hofrat Dr. Moritz Cantor ist von der Royal

Society of Edinburgh zum Ehrenmitglied ernannt worden.
Der ord. Prof. f. Physik an der Univ. Giefsen Dr.

Paul Drude ist als Prof. Warburgs Nachfolger an die

Univ. Berlin berufen worden.
An der Techn. Hochschule zu Karlsruhe hat sich

Prof. Dr. Max Tolle als Privatdoz. f. Maschinenbau
habilitiert.

An der Techn. Hochschule in Hannover hat sich der

Assistent am organ.-chem. Laborat. Dr. Ernst Jänecke
als Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

An der Univ. Freiburg i. B. haben sich die Assi-

stenten am ehem. Laborat. Dr. Ernst Hermann R lesen

-

feld und Dr. Max Theodor Trautz als Privatdoz. f.

Chemie habilitiert.

Der fr. Direktor des Botan. Museums und Laborato-

riums f. Warenkunde in Hamburg Prof. Dr. R. Sade-
beck ist kürzlich in Meran gestorben.

Der aord. Prof. f. pharmazeut. Chemie an der Univ.

Heidelberg Dr. August Friedrich Born trag er ist kürz-

lich, 85 J. alt, gestorben.

>'en erschienene Werke.

S. Friedländer, Julius Robert Mayer. [Klassiker

der Naturwissenschaften, hgb. von L. Brieger -Wasser-
vogel. I.] Leipzig, Theodor Thomas.

S. Lublinski, Charles Darwin. Eine Apologie und
eine Kritik. [Dieselbe Sammlung. II]. Ebda.

R. Gans, Einführung in die Vektoranalysis. Mit
Anwendungen auf die mathematische Physik. Leipzig,

Teubner.

L. M. Granderye, Determination des especes mine-
rales. [Encyclopedie scientifique des aide-memoire pubi.

par M. Leaute. Section de l'ingenieur]. Paris, Gau-
thier -Villars.

Zeitschriften.

Zeitschrift für mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Unterricht. 35, 7. 8. E. Lampe, Über
den Begriff »Logarithmus einer Zahl« für eine Basis b.

— A. Pleskot, Bemerkung zur goniometrischen Lösung
der quadratischen Gleichungen ; Über die Berechnung der

Parabelfläche. — C. Hildebrandt, Erzeugung konfo-

kaler Kegelschnitte mit Hilfe des Dandelinschen Satzes.
— F. Hausdorff, Eine neue Strahlengeometrie. — E.

Eckhardt, Der Lehmus-Steinersche Satz; Zwei Beweise
für den Satz über die Mittellinie nach einer Dreiecks-

seite; Darstellung von a* + b' -f c* — b'c'^— c'a^ — a*b'

durch die vierte Potenz einer Strecke. — H. Wie leitner,
Zwei Anwendungen der sog. Scheitelgleichung. der Kegel-

schnitte. — K. Bochow, Einfachste Berechnung des

regelmäfsigen 20- Ecks. — J. Diekmann, Zur Auf-

lösung des homogenen quadratischen Gleichungen mit

zwei Unbekannten.

Messenger of Mathematics. December. T. L. B e n -

nett, On the reduction of the problem of n bodies. — ,

R.W. K. Edwards, On certain modifications in the

coefficients 1, 2, 4, 2, 4, ..., 2, 4, 1 used in Simp-
son's Rule, when either of the outside ordinates is a

tangent to the curved boundary of the figure. — Th.
Muir, A special continuant evaluated by Cayley.

Bulletin astronomique. Jan vier. A. Feraud, Etüde
de quelques -unes des erreurs qui entachent les mesures
faites sur les Images photographiees des astres (suite).

— Bouquet de la Grye, Note sur la parallaxe du
soleil. — H. E. Lau, Observations d'etoiles variables

ä Copenhague.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 23, 3. F.

Fischer, Über blaue Aluminiumverbindungen an der

Aluminiumanode. — F. W. Küster und G. Dahmer,
Beitrag zur Löslichkeit von Baryumsulfat. — F. W.
Küster und S. Münch, Versuche zur Darstellung ab-

soluter Salpetersäure; Über Dichtebestimmungen mit der

Pipette und das Einstellen titrimetrischer Lösungen nach
dem Volumgewicht. — H. Grofsmann, Über die Kom-
plexbildung des Quecksilberrhodanits. — G. Tamman,
Über die Wirkung von Silicium auf Metatitansäure-

hydrat. — A. Gutbier und J. Lohmann, Über die

Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas auf selenige

Säure. II. — E. Jordis, Zur Geschichte der Forschung
über Erdalkalisilikate. — R. J. Meyer, Bibliographie

der seltenen Erden (Ceriterden, Ystererden und Thorium).

Zeitschrift für analytische Chemie. 44, 2. O.

Sc hu mm. Über die Bestimmung des Quecksilbers in

Organen. — B. Schwezow, Benzol als Indikator

bei der Jodometrie. — G. v. Knorre, Über die Ver-

wendung von Persulfat zu quantitativen Trennungen.
— H. Wislicenus, Über Gerbmaterialanalyse mit ge-

wachsener Tonerde. — R. Gaunt, Zur Bestimmung des

Alkoholgehalts wässriger Lösungen durch den Gefrier-

punkt.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft.

56, 3. L. Henkel, Studien im süddeutschen Muschel-

kalk. — A. Wich mann. Über die Vulkane von Nord-

Sumatra. — K. Sapper, Dia catalonischen Vulkane. —
E. Stromer, Miliobatiden aus dem Mitteleocän der

bayerischen Alpen. — F. Broili, Pelycosaurierreste

von Texas.

Hedwigia. 44, 2. J. Roll, Beiträge zur Torfmoos-

flora des Cascadengebirges in Nord -Amerika (Schi.). —
J. J. Gerassimow, Über die kernlosen und die einen

Überflufs an Kernmasse enthaltenden Zellen bei Zygnema.
— P. Hennings, Fungi amazonici IV a cL Ernesto Ule

collecti. — F. Step h an i, Hepaticarum species novae XI.

— Z. von Szabö, Über eine neue Hyphom3'ceten-Gat-

tung. — G. Hieronymus, Polypodiorum species novae

et non satis notae. — D. Mihäly Futö, Polypodium

vulgare L. und Polypodium vulgare y serratum Willd.

— P. Dietel, Über die Arten der Gattung Phrag-

midium. I.

The Botanical Gazette. January. R. H. True and

C. S. Oglevee, The effect of the presence of insoluble

substances on the toxic action of poisons. — B. E.

Livingston, The relation of soils to natural Vegetation

in Roscommon and Crawford counties, Michigan. — A.

D. E. Eimer, New and noteworthy western plants. —
E. W. Olive, The morphology of Monascus purpureus.
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p Zooloi^ische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geo-

\
graphie und Biologie der Tiere. 21, 4. G. O. Sars,

Pacifische Plankton- Crustaceen. — E. Simon, Arach-

nides de lies Chatham. — A. Jacobi, Zur Kenntnis

der Cicadenfauna von Tonking. — G. Enderlein,
Thripomorpha paludicola n. g. n. sp , eine neue deutsche

flügellose Fliege. — Elise Hanel, Cephalopyge trema-

toides (Chun). — W. Kandern, Der Polarwolf (Canis

occidentalis var. albus Sabine). — W. Plotnikow, Über
einige rhabdocöle Turbellarien Sibiriens. — A. A. Ssi-

lantjew. Zur Biologie und Systematik des türkischen

Reben-Rüsselkäfers, Otiorhynchus turca Bohem.

Medizin.

Referate.

R. Wollenberg [ord. Prof. f. Psychiatrie an der Univ.

Tübingen], Die Hypochondrie. [Spezielle Patho-

logie und Therapie, hgb. von H. Nothnagel. XII. Bd.,

1. Tl., 3. Abt.] Wien, Alfred Holder, 1904. 66 S. 8".

In der Einleitung bietet der Verf. eine geschichtliche

Skizze der verschiedenen Auffassungen des Wesens der

Hypochondrie. In der Darstellung selbst gelangt er nach

einer Zusammenfassung der Symptomatologie zu dem
Schlufs, dafs die Hypochondrie als solche kein einheit-

liches Krankheitsbild bedeute, sondern sehr verschiedene,

zumeist auf dem Boden der Neurasthenie entstehende

Zustände umfasse; sie sei keine eigentliche Krankheit,

sondern eine krankhafte psychische Disposition beson-

derer Art.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

An der Univ. Erlangen ist eine selbständige

Kinderklinik eingerichtet und ihre Leitung dem Prof.

Dr. Fritz Voit übertragen worden.

Gesellschaften nnd Tereine.

Am 17. Februar ist in Berlin eine Gesellschaft
für soziale Medizin, Hygiene und Medizinal-
statistik begründet worden. In einem einleitenden

Berichte setzte Dr. Lennhoff die Zwecke und Ziele der

zu begründenden Gesellschaft auseinander. Prof. Mayet
teilte mit, dafs aufser den 29 Unterzeichnern des zur

Begründung einladenden .Aufrufs noch 42 Mitglieder an-

gemeldet seien. Aus der Versammlung traten noch 18

bei, sodafs die Gesellschaft mit einer Mitgliederzahl von
89 ins Leben tritt. Die Mitglieder sind zum grofsen

Teil Ärzte, unter ihnen insbesondere die Medizinalsta-

tistiker von Staats- und städtischen Behörden, aufserdem
Volkswirte und Berufsstatistiker. In den Vorstand wurden
gewählt: Prof. Mayet vom kaiserl. Statistischen .Amt,

Geh. Ober-Medizinalrat Dr. Dietrich vom preufs. Kultus-

ministerium und Prof. Dr. Lassar als Vorsitzende,

Dr. Rudolf Lennhoff, Herausgeber der Wochenschrift
»Mediz. Reform«, und Dr. A. Grotjahn, Herausgeber
der »Jahrbücher über soziale H\-giene und Demographie

-

als Schriftführer, Dr. Georg Heimann vom Statistischen

Amt der Stadt Berhn als Kassen führer, Dr. Kriegel,
Herausgeber der »Jahrbücher über soziale Hygiene und
Demographie», als Bibliothekar, Dr. Gottstein und
Sanitätsrat Dr. Landsberger als Beisitzer.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. innere Medizin an der Univ. Halle

Dr. Josef v. Mering ist als Prof. Minkowskis Nach-
folger, der die ord. Professur f. klin. Medizin an der

Univ. Greifswald übernimmt, zum Oberarzt des städt.

Augusta- Krankenhauses u. Prof. f. innere Med. an der

Akad. f. prakt. Med. in Köln berufen worden.
Der aord. Prof. f. Axiat. an der Hochschule f. Boden-

kultur zu Wien Dr. \. Durig ist zum ord. Prof.

ernannt worden.

Der ord. Prof. f. allg. Pathol. u. patholog Aoat. an
der Univ. Marburg Dr. Hugo Ribbert ist als Prof.

Küsters Nachfolger an die Univ. Bonn berufen worden.
Der Privatdoz. f. pathol. Anatomie an der Univ.

Königsberg Prof. Dr. .Max Askanazy ist als Prof.

Zahns Nachfolger als ord. Prof. an die Univ. Genf
berufen worden.

-An der Univ. Bonn hat sich der Stabsarzt Dr. Otto
Burchardt als Privatdoz. f. Laryngologie habilitiert.

Zeltscliriften.

Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur
allgemeinen Pathologie. 37, 2. K. Helly, Zur Mor-
phologie der Exsudatzellen und zur Spezifität der

weifsen Blutkörperchen. — R. Dunger, Chorionepithe-

liom und Blasenmole. — H. Wuttig, Experimentelle

Untersuchungen über Fettaufnahme und Fettablagerung.
— H. Schmaus, Beitrag zur Kasuistik der akuten

hämorrhagischen Myelitis, Myelitis bulbi und Landry-

schen Paralyse.

Journal für Psychologie und Neurologie. IV, 4.

G. G. Jung und K. Wehrlin, Diagnostische .Assozia-

tionsstudien. II. — M. Wolf, Zur Kenntnis der Held-

schen Nervenendfüfse. — E. Stransky, Zur Lehre von
der Amentia.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Felix Witting, Kirchenbauten der Au-
vergne. [Zur Kunstgeschichte des Aus-
landes. H. XXVIII.] Strafsburg, J. H. Ed. Heitz

(Heitz & Mündel), 1904. 59 S. 8° mit 9 AbbUd. im

Text. M. 3,50.

Des Verf.s Neigung mit allgemeinen kultur-

geschichtlichen und psychologischen Beobachtun-

gen zu operieren, welche eine exakte Anwendung
auf bestimmte Fragen doch nicht zulassen, mani-

festiert sich auch in dieser Arbeit. Indes ist

ein methodischer Fortschritt gegenüber der Schrift

über die aquitanischen Kuppelkirchen nicht zu

verkennen.

Die auvergnatischen Kirchen des späten 11.

und des 12. Jahrh.s bilden eine geschlossene

Gruppe von sehr konstantem Typus, der in seinen

Grundzügen stets gleich bleibt. Es ist ein Be-

weis hohen künstlerischen Vermögens, dafs gleich-

wohl innerhalb der Gruppe eine Anzahl scharf

individualisierter Werke wie Notre Dame du

Port in Clermont, Issoire, Saint Nectaire, Brioude

u. a. entstehen konnten. Der Reiz dieser Bau-

ten liegt vor allem in der reichen Gruppierung

und dem trefflichen Aufbau der östlichen Teile,

des Querhauses und Chores mit Umgang und

Kapellen.

Witting gibt zunächst den Versuch, die Kirche,

welche Bischof Namatius im 5. Jahrh. in Cler-

mont erbaut hat, nach den Angaben Gregors

von Tours zu rekonstruieren. Leider lassen

diese Angaben manches im Ungewissen. Es ist

nicht dieses Ortes W.s Rekonstruktion zu dis-

kutieren. Ich halte sie in einigen wesentlichen

Punkten für verfehlt. Weiter folgt eine Unter-

suchung über die Aufnahme des Chorumganges

mit ausstrahlenden Kapellen in dem gallischen
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Kirchenbau. Sie orientiert über den Stand der

Frage, ohne sie zum Abschlufs zu bringen, was
vorerst kaum möglich ist. In der Auvergne ist

das Motiv in der Frühzeit des 1 1. Jahrh.s bekannt.

Zum Schlufs werden die wichtigsten Bauten der

Gruppe analysiert. Hier wäre eine gröfsere

Reichhaltigkeit erwünscht gewesen, die französi-

schen Arbeiten von Chardon du Ranquet sind

doch nur wenigen zugänglich, wer sieb aber die

Monographie über eine Baugruppe anschafft, er-

wartet nicht nur Aufschlufs über die Hauptwerke,
sondern auch über die weniger bedeutenden

Beispiele. Die Analysen der einzelnen Bauten

enthalten feine ästhetische Beobachtungen.

Nürnberg. G. v. Bezold.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronili.

Der Privatdoz. f. Kunstgesch. an der Univ. Strafs-

burg Dr. Ernst Pollaczek ist zum aord. Prof. ernannt,

der Privatdoz. f. Kunstgesch. an der Univ. München
Prof. Dr. Artur Weese ist als aord. Prof. an die Univ.

Bern berufen worden.
Der aord. Prof. f. klass. .'^rchäol. an der Univ. Berlin

Dr. August Kalkmann ist am 17. Febr., im 52. J., ge-

storben. Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer

Mitarbeiter.
Zeitschriften.

Gazette des Beaux- Arts. 1. Fevrier. A. Chau-
meix, Le chäteau des Maisons. — H. Bouchot, Un
Portrait de Julie d'Angennes dans la coUection du baron

Edmond de Rothschild. — E. Male, L'art dans l'Italie

meridionale (par E. Bertaux). — R. Marx, Peintres-

gravures contemporains. Pierre Dupont. — R. Canti-
nelli, L'exposition des artistes lyonnais, peintres et

sculpteurs (fin). — G. Lecomte, Artistes contempo-

rains. Albert Besnard (fin).

Moderne Dichtung.

Referate.

Ernst Weber, Der deutsche Spielmann.
Eine Auswahl aus dem Schatz deutscher Dichtung

für Jugend und Volk. Bd. I: Kindheit, illustriert

von E. Kreidolf, II: Wanderer, illustr. von J. V.

Cissarz, III: Wald, ill. von W. Weingärtner,
IV: Hochland, ill. von Fr. Hoch, V: Meer, ill.

von J. V. Cissarz, VI: Helden, ill. von W. Wein,
gärtner, VII: Schalk, ill. von J. Diez, VIII:

Legenden, ill. von G. Ad. Striedel, IX: Arbeiter,

ill. von Georg Osk. Erler, X: Soldaten, ill. von

G. O. Erler, XI: Sänger, ill. von Hans Röhm,
XII: Frühling, ill. von H. v. Volkmann, XIII:

Sommer, ill. von Edm. Steppes, XIV: Herbst,

ill. von K. Biese, XV: Winter, ill. von K. Biese.

München, Georg D. V. Callwey, 1904. Je 60—80
S. 4». Je M. 1.

Wir Deutsche dürfen uns dreist rühmen,

eines der liederreichsten Völker zu sein. Wie
das deutsche Volk den gröfsten Lyriker hervor-

gebracht hat, so hat auch nach Goethe die

Lyrik eine erstaunlich vielseitige Entwicklung

durchlaufen, neue Gebiete fruchtbar und neue

Formen sich dienstbar gemacht. Aber noch

weniger als die anderen Künste dringt gerade

die Lyrik wirklich in die breiteren Schichten

des Volkes. Wie wenig lebt dort von dem,

was Mörike, Storm, Groth, Hebbel, Liliencron

oder Keller, C. F. Meyer, Greif u. a. geschaffen

haben! Die zahllosen Anthologien, die unab-

lässig auf den Markt geworfen werden, dienen

meist literarischen Interessen und geben einen

Ausschnitt aus der Entwicklung der Lyrik des

19. Jahrhunderts, indem sie oft nur je zwei bis

drei Gedichte von den chronologisch oder alpha-

betisch aneinander gereihten Dichtern bieten.

Damit ist aber weder diesen noch den Lesern

wesentlich gedient. Da ist es denn besser,

entweder in weiser Beschränkung nur von we-

nigen wirklich bedeutenden Poeten das Wesent-

liche und Dauernde zu bieten oder sachliche Ge-
sichtspunkte die Anordnung bestimmen zu lassen.

So hat es in dieser Sammlung Ernst Weber ge-

tan, unter Heranziehung auch der Prosa in

Märchen, Legenden und Erzählungen. Eine

vortreffliche Idee ist sehr glücklich verwirklicht

worden. Endlich haben wir eine wahrhaft volks-

tümliche, grofs angelegte Blütenlese deutscher

Dichtung, nach Stoffen geordnet. Hier waltet

nicht »Kunst für Kunst«, hier liegt nicht eine

Sammlung für Literaten und Feinschmecker vor.

Ein offenes Auge für das, was wirklich bedeut-

sam für unser deutsches Haus, besonders für

die Jugend ist, und' ein warmes Herz für die un-

vergänglichen Schätze unserer Sagen und Mär-

chen und Lieder haben sich im Herausgeber

zusammengefunden und somit etwas Prächtiges

geleistet für jung und alt. Hier ist wirklich ge-

sunde Nahrung für Geist und Gemüt, Anregung

für das Auge durch flotte, hie und da sezessio-

nistische Illustrationen, eine Heimat- und Volks-

kunst im besten Sinne des Wortes. Ein solches

Unternehmen erfordert einen kecken Griff in die

Fülle, und nur wer ähnliches lange geplant und

sich selbst zusammengestellt hat, kann ermessen,

welch tüchtige Arbeit, welch frisches, unbefan-

genes Urteil in diesen Bändchen steckt; denn

für den Kenner spricht aus ihnen nicht nur, was

sie bieten, sondern auch was sie verschweigen.

Oftmals wird er zunächst vermissen, was ihm

gerade lieb und wert geworden ist, und ich

könnte manches nicht ganz vollkräftige Stücklein

durch anderes ersetzt wünschen; aber wer streng

im Auge behält, dafs der Herausgeber dem Volk

als Ganzem, und besonders der Jugend, diesen

Schatz darbietet zu innerer Herzensfreude und

Herzenserwärmung, der wird ihm in den mei-

sten Fällen recht geben, wenn er dies und

jenes am Wege liegen liefs, das Hochkultur

oder gar Überkultur bedeutet. Das Echte und

Natürliche und Schlichte, das in diesen Bänden

vereinigt ist, mufs Jedem das Herz mit Freude

erfüllen, sei es, dafs er auf den F'ittigen deut-

scher Dichtung durch das deutsche Land dahin-

zieht oder im Wald, am Meer, im Gebirge dahin-
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wandert oder sich umtönen läfst von den Stim-

men, mit denen die Jahreszeiten zu den Dichtern

oder diese zu jenen reden. Gebirgsschilde-

rungen von Tschudi und Blüthgen finden ihre

lyrische Deutung durch Stieler, Schiller, Seidl,

Grün, Lenau u. a. Die Poesie des Meeres er-

schliefsen uns Storm, Otto Ernst, Geibel, Heine,

Kopiscb, Annette v. Droste, Hebbel — man ver-

mifst Groth, H. Kruse, Hans Hoffmann, Jensen.

Deutsche Helden aus alter und neuer Zeit wer-

den lebendig; der Humor und die fromme Le-

gende kommen in gleicher Weise zu ihrem Recht

wie die Arbeit und der Soldatenstand, der Sän-

ger uiid die Jahreszeiten. Von Walther von der

Vogelweide bis auf unsere Jüngsten bleibt kaum
ein volkstümlicher Dichter unvertreten.

Druck, Papier und Ausstattung sind vortreff-

lich. So kann man nur von Herzen wünschen,

dafs der »deutsche Spielmann« in recht, recht

vielen Häusern seine kernig deutschen Weisen

ertönen lassen und reichen Widerhall in den

Herzen von Volk und Jugend wecken möge.

Neuwied a. Rh. Alfred Biese.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

P. Lanzky, Amor Fati. Gedichte. Leipzig, C. G.

Naumann.
C. Spielmann, Spielmannsklänge. Wiesbaden,

Heinrich Staadt.

E. Weber, Jugendträume. Gedichte. II: Der Trou-

badour. München, Carl Haushalter. Geb. M. 2.

H. von Hausen, Die neue Lehre. Histor. Schau-
spiel. Lissa, Friedrich Ebbecke. M. 2.

J. Chr. Scher f. Einsame Gänge. Leipzig, Georg
Merseburger. Geb. M. 2.

e.V. Susan, Mit bunten Schwingen. Gedichte.
München, in Komm, bei Georg Müller.

Peter Cornelius, Literarische Werke. Erste Ge-
s.amtausgabe. IV. Gedichte, gesamm. u. hgb. von Adolf
Stern. Leipzig, Breitkopf & Härtel. M. 5.

J. Loewenberg, Von Strand und Strafse. Gedichte.
Hamburg, M. Glogau jr.

W. Ruland, ».\nnchen von Godesberg«. Ein Rhein-

landsang aus unseren Tagen. 4. illustr. Aufl. mit Buch-
schmuck von Gertrud Schubring. Halle, Gebaucr-
Schwetschke. Geb. 3.

Käthe Friedemann, Schwester Lotte. Eine Diako-
nissengeschichte. Wolfenbüttel, Julius Zwissler.

H. von Zobeltitz, Arbeit. Roman aus dem Leben
eines Grofsindustriellen. Jena,^ Hermann Costenoble.

Ad. Stern, Venezianische Novellen. 2. Aufl. Ham-
burg, Gutenberg -Verlag. M. 2.

— — , Aus dunklen Tagen. Novellen. 3. Aufl.

Ebda.

K. Riek, Das Maifest der Benediktiner und andere
Erzählungen. 2. Aufl. Ebda. M. 3.

H. Aeckerle, Stille Wasser. Novellen. Ebda.

Inserate.

Zur Schillerfeier 1905
Fürst u. Künstler, Komödie (in welcher Schiller handelnd
auftritt) von Dr. Karl 6engnagel. Verlag von Schäfer
& Schön felder in Leipzig. Vorrätig in allen Buch-
handlungen. Preis Mk. 1.20.

Professor S. urteilt:

„Die geistvollste, formschönste Dichtung, die seit

Goethes Tod in Deutschland erschienen ist"

NATUR UND SCHULE.
ZEITSCHEIFT FÜR DE^^ GESAMTEN XATURKOBLICHEN UNTER-

RICHT ALLER SCHULEN.
Herausgegeben von

B. Landsberg 0. Schmeil B. Schmid
in Königsberg i. Pr. in Marburg a.L. in Zwickau i. S.

Jährlich 8 Hefte zu je 64 Druckseiten, gr. 8. — Preis halbjährlich Mk. 6.—

IV. Jahrgang. 1905.

Die Zeitschrift soll dem naturwissenschaftlichen Unterricht dienen und den Schulhetrieb aller natur-

wissenschaftlichen Fächer in gleichmässiger Berücksichtigung der einzelnen Disziplinen behandeln. So

sollen in Zoologie und Botanik die anatomisch-morphologischen und systematischen, sowie die

biologischen und physiologischen Fragen gleich eingehende Behandlung finden; in Physik, Chemie
und Mineralogie wird sowohl die theoretische als auch die praktische (technische) Seite zur Geltung

kommen. Neben der intellektuellen und moralischen soll auch der künstlerischen Erziehung unserer

Jugend soweit als möglich Rechnung getragen werden.

Natur und Schule wird über die neuestenForschungsergebnisse u.Probleme regelmässig berichten.

Die „Bücherbesprechungen" werden alle auf naturwissenschaftlichem Gebiete erscheinenden

Werke und namentlich diejenigen, welche unmittelbar der Schule dienen, in eingehender Betrachtung heran-

ziehen. Entsprechend werden die Zeitschriftenschau, die Berichte über Schulprogramme,
Versammlungen usw. verfahren. Hieran reihen sich: Genau durchgearbeitete Ausflüge, Anleitungen

zu Beobachtungen, praktische Eatschläge für Errichtung und Benutzung von Schul-Gärten, -Aquarien,

Terrarien, Mitteilungen über Sammelapparate, Sammelkalender, Beschreibungen neuer Präparate

und Apparate, neuer Schulversuche usw. Gute Abbildungen werden nach Möglichkeit beigegeben.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

AR0HIV
FÜR RELIGIOisWISSENSCHAFT.

UNTER MITREDAKTION VON

H. USENER, H. OLDENBERG, C. BEZOLD, K. TH. PREUSS

HERAUSÖ^EGEBEN VON

ALBRECHT DIETERICH und THOMAS ACHELIS.

VIII. Band. 1905. Jährlich 4 Hefte zu je etwa 7 Druckbogen.

Preis für den Jahrgang cM 16.—

;

mit der „Zeitschriftenschau" der Hessischen Blätter für Volkskunde cM 20.—

.

Das „Archiv für Religionswissenschaft" will in seiner Neugestaltung zur Lösung der nächsten und wichtigsten

auf diesem Gebiete bestehenden Aufgaben, der Erforschung des allgemein ethnischen Untergrundes aller

Religionen, wie der Genesis unserer Religion, des Untergangs der antiken und des Werdens des

Christentums, insbesondere die verschiedenen Philologien, Völkerkunde und Volkskunde und die

wissenschaftliche Theologie vereinigen. Der Aufgabe der Vermittlung zwischen den verschiedenartigen Forschungs-

gebieten soll die Einrichtung der Zeitschrift besonders entsprechen. Neben der I. Abteilung', die wissenschaftliche

AbhandlDDg'eii enthält, sollen als II. Abteilung Berichte stehen, in denen von Vertretern der einzelnen Gebiete

kurz, ohne irgendwie Vollständigkeit anzustreben, die hauptsächlichsten Forschungen und Fortschritte religions-

geschichtlicher Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche hervorgehoben und beurteilt werden. Regelmäßig sollen

alljährlich wiederkehren Berichte aus dem Gebiete der semitischen (C. Bezold mit Th. Nöldeke und
Fr. Schwally), ägyptischen (A. Wiedemann), indischen (H. Oldenberg), klassischen (H. Usener,
A. Dieterich, A. Furtwängler), germanischen Philologie (F. Kauffmann) und der Ethnologie
(K. Th. Preuß). Gelegentlich sollen in zwangloser Auswahl und Aufeinanderfolge Berichte über andere Gebiete

ihre Stelle finden, so über keltisch-germanische Religion (M. Siebourg), über slawische Volksreligion (Javor sky),
über russische Volksreligion (L. Deubner). Die III. Abteilung soll Mitteilungen und Hinweise bringen, durch
die verborgenere Erscheinungen, wichtigere Entdeckungen, auch abgelegenere und vergessene Publikationen früherer

Jahre in kurzen Notizen zur Kenntnis gebracht werden sollen, ohne daß auch hier irgendwie Vollständigkeit an-

gestrebt würde.

Auf Wunsch wird den Abonnenten des Archivs die Zeitschriftenschau der Hessischen Blätter für Volks-

kunde zum Preise von 4 Mark jährHch geliefert. Dort werden regelmäßig alle Beiträge zur Volkskunde aus Zeit-

schriften möglichst vollständig mit kurzer Inhaltsangabe aufgeführt und am Schluß des Jahrgangs ein sachliches

Generalregister beigefügt.

Inhalt des TU. Bandes.

Vorwort zum VII. Bande. — I. Abhandlungen: Mythologie von Hermann Usener. — Zwei Rechtsriten

bei den Hebräern von Julius Wellhausen. — Die Anfänge des römischen Larenkultus von Georg Wissowa. —
Sakramentliches im Neuen Testamente von H. Holtzmann. — Sociological hypotheses concerning the position of

women in ancient religion by Lewis R. Farnell. — Ein Dankopfer an Asklepios von Richard Wünsch. —
Altkretische Kultstätten von Georg Karo (mit zahlr. Abb.). — Wu Tsung's Persecution of Buddhism by
J. J. M. De Groot. — Panislamismus von C. H. Becker. — Heilige Handlung von Hermann Usener. —
Sieben Brunnen von Th. Nöldeke. — The Double Nature of the Iranian Archangels von Louis H. Gray.
— Die geistlichen Ehen in der alten Kirche von Ad. Jülicher. — Das angebliche Evangelien - Frag-

ment von Kairo von Adolf Deifsmann. — Zum Asclepius des Pseudo-Apuleius von Th. Reitzen-
stein. — Etymologische Beiträge zur Mythologie und Religionsgeschichte von H. Osthoff. — Über Ursprung
und Bedeutung des ßo6? ijiGoiJ.oc (eine Verteidigung) von W. H. Röscher. — Über Ursprung und Be-

deutung des ^oüc i^SofA&c von Paul StengeL — St. Phokas von Ludwig Radermacher. — Religiöse Gebräuche
und Anschauungen der Kekchi- Indianer von Karl Sapper. — II. Berichte: 1. Babylonisch -.Assyrische Religion

von C. Bezold. — 2. Indische Religion (1903) von H. Oldenberg. — 3. Religionen der Naturvölker (1902/03)

von K. Th. Preuß. — 4. Ägyptische Religion von A. Wiedemann. — 5. Afrikanische Religionen von B. Anker-
mann. — 6. Indonesische Religionen von Dr. H. H. luynbolL — III. Mitteilungen und Hinweise: von
F. von Duhn, R. Wünsch, H. Usener, C. H. Becker, H. Hepding, A. Deifsmann, F. Niebergall,
A. Dieterich.
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Terlag: von B. O. Teabner in I^elpzig:.

ethikals külturphilosophil
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 640 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 12.—,

geb. JC 14.—

Die „Ethik als Kulturphilosophie" will den Beweis erbringen,

dafl die Aufgabe des Erziehers in der Tat keine andere sein kann

als die, den Zögling zum Kulturarbeiter heranzubilden. Der erste

Teil des Werkes gewährt demgemäfs, nachdem in der Einleitung

vom sittlichen Bewufstsein im allgemeinen, von den Aufgaben,

Quellen und Methoden der Ethik gehandelt worden ist, einen Über-

blick Ober die »Entwickelung des sittlichen Bewußt-
seins in Geschichte und Tat der Menschheit«, die Ent-

wickelung der sittlichen Tatsachen und Anschauungen von der

grauen Vorzeit bis zur Gegenwart. Der zweite Teil enthält als-

dann eine Darlegung der „ethischen Prinzipien fragen«,

welche sich stützt auf Biologie, Anthropologie und Soziologie,

und zieht fernerhin die „praktischen Konsequenzen" aus

dem gesamten beigebrachten .Material, stellt die für unser Handeln

sich ergel)enden Maximen, die sittlichen Normen oder Forderungen

fest, im allgemeinen wie im besonderen, im Hinblick auf das pri-

vate und das öffentliche Leben.

LEHRBUCH

DER PÄDAGOGISCHEN

PSYCHOLOGIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 483 S.] gr. 8. 1901.

geb. ofC 11.—

geh. M 9.—.

Überall ist aber an die praktische Pädagogik angeknüpft

und am Schlüsse jedes Kapitels werden hieraus resultierende

pädagogische Mafsnahraen besprochen, woraus sich der Titel

„Pädagogische Psychologie" mit Recht ableiten läfst. Wir
empfehlen das Werk zum Studium und event. auch zur An-
schaffung für die Bezirksbibliotheken.

(Baj'erische Lehrerzeitung Nr. 31. 36. Jahrg.)

Beide Werke wollen die Lehren der neueren Psychologie dar-

bieten. Dies gelingt in vollem Mafse jedoch nur Bergemann
Bergemanns Buch aber sei allen denen dringend empfohlen, die

tiefer als es Heilmanns Buch ermöglicht, in die Psychologie ein-

dringen wollen.
(Sächsische Schulzeitung Nr. 42. 1 902.)

SOZIALE PÄDAGOGIK
AUF ERFAHRUNGSWISSENSCHAFTL. GRUNDLAGE

UND MIT HILFE DER INDLTCTIVEN METHODE

ALS ÜXIVEBSALISTISCHE ODEB KULTUB- PÄDAGOGIK

DARGESTELLT VON PAUL BERGEMANN.
[XVI u. 616 S.] gr. 8. 1900. geb. JC 10.—,

in Halbfr. geb. .« 11.60.

, Aus diesen Erfahrungen zieht Verfasser das Fadt und
baut darauf seine sozial -pädagogischen Anschauungen auf, die

dem Geiste der Zeit durchaus gerecht- werden , von einem tiefen

sozialen Verständnis und edler Humanität getragen, eine ganz be-

stimmte und eigenartige Richtung innerhalb der sozialen Päda-

gogik einschlagen- . . . .
"

(Die Frauenbewegung. 1901. Nr. 9.)

EINFÜHRUNG iNDiE PHILOSOPHIE
DER REINEN ERFAHRUNG.

VON JOSEPH PETZOLD.

L BAND: DIE BESTIMMTHEIT DER SEELE.
[XIV u. 356 S.] gr. 8. 1899. geh. .K 8.

-

IL BAND: AUF DEM WEGE ZUM DAUERNDEN.
[VIII u. 342 S.] gr. 8. 1904. geh. M 8.—

Das Buch bietet eine Einführung in den Anschauungskrei.s
als dessen hauptsächlichste Vertreter Richard Avenarius und
Ernst Mach zu gelten haben. Ihre Philosophie, insbesondere
die schwer verständliche Kritik der reinen Erfahrung von Ave-
narius, leicht zugänglich zu machen, ist eine der Hauptaufgaben
des Werkes. Es gewinnt aber auch durch die eingehende Be-
gründung und Anwendung der beiden Prinzipien der Eindeutig-
keit und der Tendenz zur Stabilität die Mittel zur Beurteilung,
Um- und Weiterbildung jener Philosophie.

Der 1. Band behandelt die Grundlagen der Psychologie, na-
mentlich die Analyse und die biologische Bestimmung der highe-
ren psychischen Werte. Der II. Band kommt auf Grund psycho-
logischer, biologischer und physikalischer Tatsachen zu dem Er-
gebnis, daß die Menschheit einer Dauerform entgegengehe, und
gründet darauf eine metaphysikfreie Ethik, .\sthetik und formale
Erkenntnistheorie. Schließlich löst die materielle Erkenntnistheorie
vollständig das Problem H e n n e s und lehrt K a n t als einen Um-
weg der geschichtlichen Entwicklung erkennen.

ZUR EINFUHRUNG
IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWART.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.

2. Auflage, gr. 8. 1904. Geh. c^ 3.—
, geb. ./(f 3.60.

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheidet
sich Riehls Buch nicht bloß durch die Form der freien Rede, son-
dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und .Anlage,

die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen können.
Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen,

psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son-
dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel-

mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise.
Es ist hoch erfreulich, daß .Alois Riehl, der außer seinem

großen Werke über den philosophischen Kritizismus und seiner

bekannten Xietzsche-Monographie bisher nichts Zusammenfassen-
des veröffentlichte, uns diese seine „Einführung- gegeben hat. .

Wir möchten somit das philosophische Interesse mit Nachdruck
auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. .\. Langes
Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus
hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophieren
zu lehren. Monatsschrift für höhere Schulen 1904.

. EINLEITUNG IN DIE

PSYCHOLOGIE DER GEGENWART.
VON GUIDO VILLA,

Privatdozent der Philosophie an der Universität Rom.

NACH EINER NEUBEARBEITUNG DER URSPRÜNG-
LICHEN AUSGABE AUS DE.M ITALIENISCHEN

ÜBERSETZT VON CHB. D. PFLAF».

[XU u. 484 S.] gr. 8. 1902. geh. JC 10.—, geb. JC 12.—.

Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kriti-

sche Einleitung in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht.

In der Behandlung der Streitfragen versteht es der \ er-

fasser, die verschiedenen Richtungen in sachlicher Beurteilung

zu würdigen In einem Buche, das in die Gegenwart einfiihrt,

mufs es besonders schwer halten, immer objeküv zu bleiben.

Der leidenschaftslose, sachUche Standpunkt, den Viila einnimmt,

ist erfreulich. Der Stil und die Obersetzung des Buches sind der-

art, dafs sich das Werk leicht und angenehm liest.

(Literar. Zentralblatt f. Deutschland Nr. 17. 53. Jataig.)
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FRAUENBILDUNG.
ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESAMTEN INTERESSEN DES WEIBLICHEN

UNTERRICHTSWESENS.
ZUGLEICH ORGAN DES DEUTSCHEN VEREINS
FÜR DAS HÖHERE MÄDCHENSCHULWESEN.

HERAUSGEGEBEN VON

PROF. Dr. J. WYCHGRAM.
Jährlich 12 Hefte zu 3 Druckbogen. IV. Jahrgang. 1905. Preis für das Halbjahr 6 Marie.

Die „FRAUENBILDUNG" will den gesamten Interessen des weiblichen Unterrichts-

wesens dienen. Sie berücksichtigt das höhere Mädchenschul wesen wie die Vorbereitung der
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Sitzungsberichte der Kgl. Preufsischen
Akademie der Wissenschaften.

Theologie und KIrohenwesen.

A. S.Peake, The Problem ofSuffering

in the Cid Testament. {Alfred Ber-
tholet, ord. Univ.- Prof. Dr. theoL,

Basel.)

A. Neumann, Jesus, wer er ge-

schichtlich war. {Heinrich Julius
Holtzmami, ord. Univ.-Prof. emer.,

Dr. theo]., Strafsburg.)

Theologische Arbeiten aus dem Rhei-
nischen wissenschafthchen Prediger-Ver-
ein, hgb. von E. Simons. N. F. VII.

Philosophie.

H. Kleinpeter, Die Erkenntnistheo-

rie der Naturforschung der Gegen-
wart {Emil Koch, Gymn. -Ober-
lehrer Dr., Kiel.)

A. Caldecott and H. R. Mackintosh,
Selections from the literature of theism.

Unterriohtswesen.
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schen Sprachgebiete. (Erster

deutscher Volkshochschultag.) {Ju-

lius Ziehen , Oberstudiendirektor

beim Kommando des Kadetten-

korps, Dr., Berlin.)

J. Petzoldt, Sonderschulen für hervor-
ragend Befähigte.

Aligemeine und orlentalisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

Petrus Ibn Rahib, Chronicon Orien-

tale. Textus et Versio. Edidit L.
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ord. Univ.-Prof. Dr., Budapest.)

C. Pecnik, Praktisches Lehrbuch der slo-

venischen Sprache. 3. Aufl.

Srieohisohe und latelnisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

Sigm. Preufs, Index Isocrateus.

{Paul Wendland, ord. Univ.-Prof.
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A. Hemme, Das lateinische Sprachmate-
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zösischen und englischen Sprache.
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H. .Althof, Gerald und Erchambald.

{Karl Marold, Gymn.- Prof. Dr.,

Königsberg.)
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{Rudolf Scheich, Gymn.-Prof. Dr.,

Wien.)
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lution romantique. {Emile Hague-
ttin, aord.- Univ.- Prof., Berlin.)
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Bibliothek, Prof. Dr., Berlin.)
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La bataille. La mortalite. Les
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Harbitz, Tuberkulose. (633.)
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d. Alten Orients. (608.)
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Kleinpeter, Erkenntnistheorie d. Natur-
forschung d. Gegenwart. (589.)

Kräh, Dtsche Kaisergeschichte im Mittel-
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Kulemann, Eidesfrage. (632.)
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Meltzer, Luther als deutscher Mann. (622.)
Morvan, Le soldat imperiaL (625.)

Xader, English Grammar. (606.)

Neu mann, Jesus. (586.)

Peake, Problem of Suffering in the Old
Testament. (58*.)

Pecnik, Lehrbuch d. slovenischen Sprache,
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)

P i o n c h o n, Evaluation numerique des gran-
deurs geometriques. (633.)

Pitre, Studi di leggende popolari in Sicilia.

(627.)

Preufs, Index Isocrateus. (598.)

Schmidt, Gesch. d. Deutschtums im Lande
Posen. (620.)

Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Gyalui Parkas [Bibliothekar an der Univ.-Bibl. zu

Kolozsvär], Legkedvesebb könyveim (W.
Gyalui, Meine geliebtesten Bücher).
Budapest, Singer und Wolfner, 1902. 153 S. kl. 8°.

Kr. 3.

Gyalui hat 34 ungarische Schriftsteller, Dichter,

Schauspieler und Publizisten befragt, welche

Bücher sie am meisten liebten, d. h. welche

in ihrer Jugend den gröfsten Eindruck auf sie

gemacht, in ihrer Entwicklung einen Markstein

gebildet haben, welche sie auch noch jetzt

am liebsten und häufigsten in die Hand nehmen?
Die eingelaufenen Antworten werden in dem
schön ausgestatteten, mit 8 Ex libris-Zeichnungen

versehenen Buche mitgeteilt.

Die ausländischen Werke nehmen unter den

beliebten Werken einen ebenso breiten Raum
ein, wie die vaterländischen. Die am meisten

zitierten, also wirkungsvollsten Werke, bezw.

Schriftsteller sind: die Bibel, — in der Roman-
literatur: Jökai und Dickens, daneben Dumas
Vater und Sohn, V. Hugo, Dostojewski, Daudet,

Theuriet, Tolstoj, Goethe (Wilhelm Meisters

Lehrjahre) und Jean Paul; in der dramatischen

Literatur: Shakespeare, Goethe, Schiller und die

griechischen Klassiker; in der lyrischen Poesie:

Petöfi, Heine, Byron, Lenau. Lamartine, Shelley;

in der Jugendliteratur: Robinson, Don Quijote,

Ch. Schmidt, Hoffmann, Swift, Goldsraith, Cook.
Was die wissenschaftlichen Werke betrifft, so

nehmen die deutschen Werke (Kant, Schopen-
hauer, Humboldt, Pott, Max Müller, Stein, Gneist)

auch hier einen beträchtlichen Platz ein, neben
Macaulay, Carlyle, Buckle, Darwin, Taine, Renan.

G.s Buch ist ein interesssanter Beitrag zur

ungarischen Kulturgeschichte. Man ersieht dar-

aus, in wie reichem Mafse die deutsche, franzö-

sische und enghsche Literatur die ungarische

Seele befruchtet hat, wie viel bei dem jetzigen

regen Verkehr der Ideen die Kulturvölker ein-

ander, die kleineren den gröfseren, zu ver-

danken haben.

Sarospatak. Ludwig Racz.

Select list of books of the Library of Congress
relating to the Far East. Compiled under the

direction of .A^ppleton Prentiss (ilark Griffin
[Chief Bibliographer]. Washington, Government Prin-

ting Office, 1904. 74 S. 8».

Unter den Sonderkatalogen, die die Leitung der

amerikanischen Congressbibliothek herausgibt, dürfte der

obengenannte wohl ein besonderes Interesse in Anspruch
nehmen. Er verzeichnet eine Buch- und Zeitschnften-

literatur, die besonders über die politischen und wirt-

schaftlichen Aussichten des fernen Ostens berichtet. Der
Katalog enthält die folgenden Rubriken: Russische Ge-

schichte, Politik usw., Rufslands .Ausdehnung, die trans-

sibirische Bahn, Tibet, Mandschurei, Japan, Korea,

Russisch-japanische Beziehungen, Amerikas und Europas

Beziehungen zum fernen Osten, englisch - russische Be-

ziehungen, China.

1 Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Der Univ.- Bibliothek in Leipzig ist die von dem
am 12. Januar 1905 verstorbenen Verlagsbuchhändler

Otto Dürr seit Jahren gesammelte Schiller-Biblio-

thek, eine wertvolle Sammlung von Originaldrucken

der Dichtwerke Friedrich Schillers sowie von Schriften

über den Dichter geschenkt worden. Sie wird stiftungs-

mäfsig als Ganzes zusammenbleiben und in demselben

Zimmer, in dem Hirzels Goethe-Bibliothek sich befindet,

aufgestellt werden. Die Benutzung der Sammlung soll

nur in den Räumen der Univ.-Bibliothek erfolgen.

Gesellschaften luid Terelne.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

16. Febr. Gesamtsitzg. \"ors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Erman sprach über die >Horuskinder*, die

1 nach äg}-ptischem Glauben die Toten vor Hunger und
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Durst schützten. Sie gehören ursprünglich in die Sage
des Osiris und waren erschaffen, um diesen im Tode
zu schützen; nachträglich sind sie auch unter die Stern-

bilder des nördlichen Himmels aufgenommen worden.
2. Hr. Conze machte Mitteilung über die Ergeb-

nisse der Ausgrabungen des Kaiserlichen Archäologischen

Instituts in Pergamon im September bis November 1904.

Der genauere vorläufige Bericht wird, zusammen mit

dem über die Fortschritte der Untersuchung im laufen-

den Jahre, in den Athenischen .Mitteilungen des Instituts,

Jahrgang 1906, erscheinen.

3. Hr. Auwers überreichte die seine in den Jahren
1869— 1874 angestellten Zonenbeobachtungen enthalten-

den Bände II und III der Zweiten Serie der Astronomi-

schen Beobachtungen auf der Königlichen Sternwarte zu
Berlin. (Band II: Zonen; Band III: Einzelörter für 1875,

Berlin 1904.)

4. Die Akademie hat durch die physikalisch -mathe-

matische Klasse zur Anschaffung von 16 Deklinatorien

zum Behuf einer spezielleren magnetischen Landesver-

messung im Anschlufs an die topographischen Arbeiten

der Könighchen Landesaufnahme 5000 Mark bewilligt.

Neu erschienene Werke.

W. Köhler-Gera, Das Buch im Strom des Ver-

kehrs. Heidelberg, Winter.

R. Ullrich, Benutzung und Einrichtung der Lehrer-

bibliotheken an höheren Schulen. Berlin, Weidmann.
M. 2,80.

R. de Lasteyrie, Bibliographie generale des Tra-

vaux historiques et archeologiques publies par les Societes

savantes de la France. 1901— 1902. Paris, Imprimerie

nationale.
Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

36. O. B., Die akademische Freiheit. — 36/37. W.
Lac mann, Deutsches Leben in Südamerika. VII. —
37. A., P. G. Lejeune Dirichlet. — 37/38. E. König,
Die Philosophie des Unbewufsten. — 38. R. Her-
mann, Die Geschichte eines Soldatenlebens (Wolseley).

— 39. Die Gefahren des Toleranzantrages. — 39/40.

S. Friedländer, Robert Mayers Lehre. — 40. F.

Wille, Die Semstwos. — 41. Th. Schiemann, Eine

Unterredung zwischen dem Fürsten Bismarck und dem
General Nikolai Wassiljewitsch Baron Kaulbars. — H.

Schneegans, Petrarca in deutscher Übersetzung. —
E. P. Evans, Moncure Conways Autobiographie.

Preu/sische Jahrbücher. März. F. J. Schmidt,
Kant und die spekulative .Mathematik. — R. Bünger,
Die Zukunft unserer .Abiturienten. — Französische Stim-

men über den Krieg von 1870 und dessen unmittelbare

Folgen. — P. Goefsler, Die Ausgrabungen auf Kreta.

— t P- Wittichen, Machiavell und Antimachiavell.
— E. von Halle, Das Problem der Reichsfinanzreform.
— A. Rosenkranz, Prophetische Kaisererwartungen

im ausgehenden Mittelalter.

The Fortnightly Review. February. M. Maeter-
linck, »King Lear« in Paris. — J. B. Crozier, Sug-

gestions for a new political party. — A. Stead, Port

Arthur — and after. — H. B. Samuel, The psycho-

logy of Disraeh. — J. H. Richardson, »Pacific pene-

tration« and police: the Morocco question. — L. El-

kind, The German troubles in S.W. Africa. — J. Ch.

Co 11 ins, Greek at the universities. — D. Fräser, The
case of Wei-hai-wei. — A. Griffiths, The last of the

French marshals. — Edith Seilers, The Red Virgin

of Montmartre. — Annie E. Lane, Kitchen comedies.
— J. D. Whelpley, Emigration: an international affair.

— J. F. Macdonald, French life and the French stage.

— G. K.Chesterton, Time's abstract and brief chro-

nicle. III. — H. G. Wells, A modern Utopia. VI. VII.

— A. S. Rappoport, Is Russia on the eve of a revo-

lution ?

The Calcutta Review. January. A. B. N. Chur-
chill, Short notes on the history of Fort William. —

M. A., The metrical versions of the Psalms. — V. A.

Smith, The transformation of Buddhism. — Hemendra
Prasad Ghose, Archaeology in India. — T., The eure

of crime. — P. V. Tririkrama Rau, Sacred animals

of the Hindus. — S. M. Mitra, An allen yoke or —
a divine dispensation ? — R. P. Karkaria, Prose-

lytism among the Jews: an historical parallel with a
moral for the Parsis. — F. C. 0. Beaman, Maurice
Maeterlinck.

Revue des Deux Mondes. 15 Fevrier. Grazia
Deledda, Cendres. I. — Ch. Benoist, Le code du
travail. — S. Rocheblave, George Sand et sa fille,

d'apres leur correspondance inedite. I. De l'enfance au
mariage. — A. Bellessort, A travers la Roumanie.
Autrefois et aajourd'hui. — G. Goyau, L'Allemagne
catholique entre 1800 et 1848. VL Du romantisme au
parlementarisme.

La Civiltä cattolica. Quad. 1311. II carattere poli-

tico del Centro germanico. — La poesia di Giovanni
Marradi. — Gli Archivii imperiali di Vienna. Una visita

allo Spielberg. — Clara Hood (cont.). — II dubbio in

Religione.

Le Bibliographe moderne. Septembre-Octobre. H.-

Fr. Delaborde, Nicolas Foucquet et le Tresor des

chartes. — P. Berg man s, Le premier imprimeur de
Maestricht et de Düsseldorf. — L. Lecestre, Table
alphabetique de la »Chronologie militaire« de Pinard.
— H. Jadart, A propros des »Notes« de M. Jules

Laude.
Antiquarische Kataloge.

Otto Harrassowitz, Leipzig. Kat. 284: Schrift-

und Buchwesen, Handschriften, Buchdruck, Buchhandel,

Bibliothekswesen, Bibliographie (enth. u. a. die nach-

gelassenen Büchersammlungen von Geh. Rat Dr. 0. Hart-

wig und Dr. Albr. Kirchhoff). 2575 Nrn.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Arthur S. Peake [Prof. f. bibl. E.xegese an der Univ.

Manchester], The Problem of Suffering in

the Old Testament. London, Robert Bryant

(C. H. Kelly), 1904. XV u. 197 S 8».

Aus was für einem Geist heraus Peakes Buch

geschrieben ist, verraten die Worte seiner Vor-

rede: »I am only one of many, for whom the

problem of pain constitutes the most powerful

objection to a Theism, adequate to our deepest

needs. I am well aware that to some I shall

seem to drug my doubt with the anodyne of the

Gospel. Yet I shall be more than content if

by my witness-bearing I help some souls, to

whom the world's misery is a nightmare, to es-

cape beyond it unto untroubled peace.« Man
sieht, des Verf.s Absehen ist ein praktisches:

Was trägt das Alte Testament zur Lösung des

Problems des Leidens bei?

Jeder, der weifs, zu was für unerquicklichen

Experimenten mit dem Alten Testament ähnliche

Tendenzen gelegentlich geführt haben, wird es

doppelt freudig begrüfsen, hier einer Behand-

lung der genannten Frage zu begegnen, die, auf

der Höhe moderner Wissenschaftlichkeit stehend,

in beredter Sprache nur die historischen Tat-

sachen sprechen läfst und aus ihnen nicht mehr

herauszulesen sich bemüht, als was sie uns zu
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sagen haben, gleichviel, ob sie das praktische

Bedürfnis vollauf befriedigen oder nicht. Gerade

den blofs relativen Wert der alttesta-

mentlichen Lösungs versuche des behandel-

ten Problems, die er als »helpful suggestions«

glücklich charakterisiert, mit so viel Klarheit

herausgestellt zu haben, ist, zumal in einem auf

Laien berechneten Buch, ein Hauptverdienst des

Verf.s, das ich mit allem Nachdruck hervor-

gehoben haben möchte.

Es liegt in der Natur der Sache, dafs der

Verf. sein Material fast ausschliefslich in der exi-

lischen und nachexilischen Literatur findet. Er
geht sie in chronologischer Reihenfolge durch,

beginnend bei Habakuk (von P. ins Exil ver-

Isgt» vgl. Appendix A), der als erster das Pro-

blem als solches fühlt, so weit er auch hinter

einer positiven Lösung zurückbleibt (vgl. S. 8

:

»The prosperity of the wicked is not explained,

we are siraply told that it cannot last«). Was
im übrigen zu einer solchen die alttestamentlichen

Schriften positiv beitragen, ist sehr verschiedener

Art und sehr verschiedenen Wertes. Am schnell-

sten geht P. über die Aussagen hinweg, die das

Leiden mit der Sünde des Leidenden verknüpfen

(vgl. z. B. S. 104), eine Auskunft, die das Buch
Hiob bekanntlich verwirft. Dagegen weist es

selber eine ganze Reihe anderer Lösungsbeiträge

auf, von denen der Verf. mit Recht die Haupt-

auskunft, die es bietet, als das Höchste wertet,

was das Alte Testament überhaupt zur ganzen
Sache abwirft: Keine spekulative Lösung ist

möglich; aber der Friede wird erreicht dadurch,

dafs wir Gott kennen lernen. »Since we know
God we can trust Him to the uttermost; we
know, incredible though it may seem, that the

world's misery does not contradict the love of

God« (S. 100).

Dieser Gedanke der inneren Gottgewifsheit

(vgl. auch Ps. 7 3) geht dem Verf. nicht nur

über die Auskunft einer stellvertretenden Be-

deutung des Leidens, wie sie Jes. 53 gibt (der

Knecht der Ebed -Jahwe -Stücke, die Deutero-

jesaja übrigens selber verfafst habe, soll »the

actual nation .... looked at from the point

of view of function« sein, S. 64, vgl. Appen-
dix C), er überragt an Wert auch den im Alten

Testament eben erst aufdämmernden Gedanken
eines künftigen glücklichen Lebens.

Aber bei alledem, die Lösungsversuche des

Alten Testaments sind, wie gesagt, von nur

relativem Werte. »We need more than the

Old Testament has to give us. Do we find it

in Christianity?« (S. 145). Natürlich bejaht der

Verf. die Frage. Ob indessen für die definitive

Lösung speziell das Trinitätsdogma die Bedeutung
habe, die er ihm vindiziert, mag manchem Leser
zweifelhaft sein. Aber auch so bleibt der Dank
für das sympathische Buch unvermindert.

Basel. Alfred Bertholet.

Arno Neumann [Realschaloberlehrer in Apolda],

Jesus, wer er geschichtlich war. [Neue
Pfade zum alten Gott, hgb. von Pfarrer F. Ger-
stung in Ofsmannstedt. 4.] Freiburg i. B. , Paul

VVaetzel, 1904. 207 S. 8'. Geb. M. 3,20.

Der Verf. der vorliegenden Schrift weifs, >dafs

die Scharen derer, die, hindurchgegangen durch die

moderne Natur- und Geschichtswissenschaft, nach

Reinigung der Überlieferung hungern und an der

unverbrüchlichen Gesetzlichkeit in der Welt Gottes

hangen, täglich gröfser werden«, woraus sich ihm

als pflichtmäfsige Aufgabe der Theologie ergibt,

»dafs man die einfachen und darum so erhabe-

nen Urformen der christlichen Religion weiteren

Kreisen immer von neuem, immer dringender,

immer furchtloser zu Gemüte führe« (S. 194 f.).

In der Tat kann sich das heutige Geschlecht

nicht über die wissenschaftliche Forschung be-

klagen, als bewahre und behüte diese ihre Er-

rungenschaften wie unantastbare Geheimnisse vor

profanen Blicken und führe insonderheit ein eso-

terisches Wissen von Jesus mit sich. Seit Har-

nacks umfassenden Betrachtungen über »das

Wesen des Christentums« (1900) ist die ge-

schichtliche Gestalt Jesu, wie sie uns aus einer

kritischen Sichtung der evangelischen Überliefe-

rung entgegentritt, also unter Voraussetzung der

sogenannten Zweiquellentheorie und .Ablehnung

des Johannes, in einer ganzen Reihe von sach-

kundig verfafsten und trefflich orientierenden

Schriften herausgearbeitet und gemeinfafslich dar-

gestellt worden. Wir erinnern nur an P. W.
Schmidt, Otto, Oskar Holtzmann, E. von Schrenck,

Bousset, W^einel, K. Furrer, H. von Soden und

Heyn, in deren Reihe jetzt auch der Verf. des

vorliegenden Schriftchens mit zweifellos innerem

Recht und Beruf getreten ist. »Auch wir —
sagt er mit Beziehung auf das Pauluswort Gal.

4, 19 — leiden heutzutage Geburtsschmerzen,

damit Christus im Volke wieder seine wahrhaftige

Gestalt gewinne« (S. 19). Gegen die modern-

sten Versuche, ihn ganz aus der Geschichte zu

streichen, wird geltend gemacht, dafs bei allem

breitesten Einschlag von späteren Gedanken und

Phantasien, die schon Markus aufweist, doch

Stellen wie 3, 21. 6, 5. 8, 12. 10, 18. 13, 32.

15, 34, ja selbst auch Matth. 12, 31. 32 und

Luk. 2, 52 vollkommen ausreichen, um uns Zu-

versicht zu einem guten geschichtlichen Unter-

grund der Berichterstattung gewinnen zu lassen.

»Denn jeder Historiker wird es für unmöglich

erklären, dafs ein Verehrer eines Helden Dinge

ersinnt und aussagt, die seiner eigenen Ver-

ehrung widersprechen oder sie von Grund aus

modifizieren« (S. 16). Der geschichtliche Aufrifs,

in dem das Leben Jesu hier erscheint, erbaut

sich auf der, durch die »Schichtentheorie« nur

leicht modifizierten, Markusgrundlage und gliedert

sich in drei Abschnitte: der Lebensmorgen, das

Tagewerk und der jähe Abend. Unter Beiseite-
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lassung einer Reihe von peripherischen Punkten,

die zu Einreden Anlafs geben, bekenne ich mich

unbedingt zu der das Ganze durchziehenden An-

nahme eines gewissen Kontrastes zwischen der

früheren und der späteren Zeit des Wirkens und

Lehrens. Dort eine wesentlich prophetische, auf

religiös-sittliche Erneuerung des Volkes als un-

erläfsliche Vorbedingung für das Kommen des

Gottesreiches gerichtete Tätigkeit, hier der im

harten Kampf und Vorgefühl des Untergangs er-

griffene Rettungsanker des Messianismus mit sei-

nen apokalyptischen Konsequenzen. Damit hängt

zusammen der kühn und fest ergriffene Gesichts-

punkt der Entwicklung, unter dem zunächst

widerspruchsvoll erscheinende Herrenworte über

seine Stellung zum Gesetz, zum jüdischen Volks-

tum usw. verständlich werden (vgl. S. 195). Gut

gearbeitet ist bei aller gedrungenen Kürze in-

sonderheit der Abschnitt über den »wesentlich-

sten Inhalt der Verkündigung«, der sich vielfach

mit H. Grimms schönem Buche über »die Ethik

Jesu« berührt. Auch die Krisis der letzten,

jerusalemischen Tage tritt in vollkommen deut-

liches Licht. Überall merkt man hinter der

schlichten, auf gelehrte Nachweise verzichtenden

Zeichnung den sachkundigen Forscher. Sprache

und Darstellungsform sind durchaus populär, auf

Laienverständnis berechnet; Fälle, welche, durch

Kürze dunkel, ein solches erschweren und den

Leser nötigen, die Meinung des Verf.s mehr nur

zu erraten (z. B. S. 94 »Ziselierarbeit« be-

treffend), begegnen selten.

Strafsburg i. E, H. Holtzmann.

Theologische Arbeiten aus dem Rheinischen
wissenschaftiichen Prediger-Verein. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. theol. Simons. Neue Folge.

7. Heft. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),

1905. 1 Bl. u. 128 S. 8°. M. 5.

Das Heft enthält drei längere Aufsätze. Der erste

gibt das Referat wieder, das der Elberfelder Pastor

N. Geyser bei der Jahresversammlung des Vereins 1903

über den Kampf um das Alte Testament gehalten hat.

Die Ergebnisse faßt er in neun Thesen zusammen; nach

der sechsten »liegt es im eigensten Interesse der Kirche,

der wissenschaftlichen Forschung, deren Hilfe sie für

das Verständnis der alttestamentlichen Schriften nicht

zu entraten vermag, freie Bahn zu geben und auf jede

Bevormundung derselben zu verzichten». Diese wissen-

schaftliche Forschung habe unanfechtbare Ergebnisse

gehabt, die das Aufgeben des Inspirationsdogmas ver-

langten; seine Beibehaltung oder bloße 'Erweichung'

richte nur Verwirrung an. In These 9 heißt es, daß jeder,

der vom Inspirationsglauben frei geworden sei, an Israels

heiligen Schriften immer größere Freude und. immer

reicheren Nutzen für das eigene Leben daraus gewinnen

werde, während die alte Anschauung den Leser fort-

während mit seinen anderweitigen Erkenntnissen in

Konflikt brächte und die Lust zur Beschäftigung mit

dem A. T. ersticken müßte. — Das Referat des Düssel-

dorfer Gefängnispredigers Dr. von Rhoden behandelt

das Wesen der Strafe im ethischen und straf-

rechtlichen Sinne, geht auf die verschiedenen juristi-

schen und medizinischen Theorien ein, und kommt zu

dem Schluß : »Gerade weil die irdische Gerechtigkeit mit so

vielen und offensichtlichen Mängeln behaftet ist, gerade

weil sie nicht imstande ist, die Gleichung zwischen

Schuld und Sühne zu vollziehen, und doch ihrem eigent-

lichen Wesen nach gar nicht anders kann, als eine ge-

rechte Vergeltung zu erstreben, eben darum weist sie

über sich selbst hinaus auf eine höhere Form der Aus-

gleichung, auf ein göttlich gerechtes Walten« ... »Es

bleibt dabei, daß das Strafrecht der Obrigkeit von Gott

verordnet ist.« — Der Pfarrer Walther Wolff in Aachen
gibt dann eine Fortsetzung seiner Beiträge zu einer
Reformationsgeschichte der Stadt Aachen,
hauptsächlich nach bisher unbenutzten Quellen. — Den
weiteren Inhalt des Heftes bilden zwei kurze Aufsätze

von A. Müller, Urkundliches aus der Geschichte der

Gemeinde Hörstgen im 17. und 18. Jahrb., und W. Rohr-
scheid t, Jesuitica, sowie Besprechungen von Hausraths

Lutherbiographie durch K. Seil und von Rothscheidts

Sammlung »Aus der Väter Tagen« durch W. Bösken.
Statuten und Mitgliederverzeichnis des Vereins schließen

des Heft ab.

Personalchronik.

An der Univ. Leipzig hat sich der Pfarrer an der

dortigen Lutherkirche Lic. Dr. Alfred Jeremias als

Privatdoz. f. alttestamentl. Theol. habilitiert,

Nen erschienene WerKe.

LiberJesu filii Sirach hebraice ed. N. Peters. Frei-

burg, Herder. M. 3.

The Coptic Version of the New Testament in the

northern Dialect otherwise called Memphitic and Bohairic

with Introduction , Critical Apparatus, and Literal Eng-

lish Translation. Vol. III: The Epistles of S. Paul ed.

from Ms. Oriental 424 in the Brit. Mus. — Vol. IV:

The Catholic Epistles and the Acts of the Apostles, ed.

from Ms. Oriental 424; the Apocalypse, ed. from Ms.

Curzon 128 in the care of the Brit. Mus. Oxford,

Clarendon Press (London, Henry Frowde). Geb. Sh. 42.

E. Paslack, Exegetische Bemerkungen zu Matth. 6,

9—13 und Luk. 11, 2—4. Vortrag. Straßburg, Heitz.

M. 2.

Augustini De civitate dei libri XXII. Ed. B. Dom-
bart. Vol. II. Leipzig, Teubner. M. 3,60.

E. Bittlinger, Die Materialisierung religiöser Vor-

stellungen. Tübingen, Mohr. M. 2,40.

Fischer-Tümpel, Das deutsche evangelische

Kirchenlied des 17. Jahrh.s. H. 10. Gütersloh, Bertels-

mann. M. 2.

Der Kampf des kirchlichen Liberalismus um seine

Berechtigung in der evangelischen Kirche. Protestver-

sammlung für Dr. theol. Max Fischer-Berlin. Halle,

Gebauer- Schwetschke. M. 0,40.

Zeitschriften.

Protestantische Monatshefte. 9,2. fTh. Wolters

-

dorf. Zur Geschichte der evangelisch -kirchlichen Selb-

ständigkeitsbewegung. I. — W. Staerk, Zur Methode

der schriftlichen Auslegung. — A. Scheller, Zur Be-

einflussung der Seele in Predigt und Unterricht. —
P. Kirmss, Nachschrift.

Zeitschrift für Theologie und Kirche. 15, 1. W.
Herrmann, Der Glaube an Gott und die Wissenschaft

unserer Zeit. — A. Hoffmann, Zeitgemäß oder zeitlos?

— Fr. Traub, Die Gegenwart des Gottesreichs in den

Parabeln vom Senfkorn und Sauerteig, von der selbst-

wachsenden Saat, dem Unkraut und dem Fischnetz. —
G. Wo bb er min, Loisy contra Harnack. Das Wesen
des Christentums in evangelischer und katholischer Be-

leuchtung.

La Liberte chräienne. 15 Fevrier. Ph. Bridel,

Charles Renouvier et sa philosophie. — Souvenirs de

Louis Bonnet (suite). — A. Vautier, Le Synode de

l'Eglise libre du canton de Vaux. — R. Bornand, La

religion des Ba-Ronga.
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Revue des Sciences ecclesiastiques. Janvier. J.-A.

Chollet, La morale est-elle une science? I. — H. Orange,
;

Les mariages sous condition: derniers cas presentes ä

la S. C. du Concile. — A. Jeanniard du Dot, Thomas
a Kempis auteur certain de I'Imitation. — V. Canet,
Un dernier Gallican.

Antiquarische Kataloge.

Alfred Lorentz, Leipzig. Kat. 157: Systematische

Theologie. [Aus den Bibliotheken von Piistor Rahn,

Missionsdirektoren Roch und Hardeland, P. em. v. Lüpke,

Abt H. Schultz, Geh. Kirchenrat Prof. Siegfried, Prof.

Dr. Volck, Pastor v. d. Barm.] 3986 Nrn.

Philosophie.

Referate.

H. Kleinpeter [Dr. phil.]. Die Erkenntnistheo-
rie der Naturforschung der Gegenwart.
Unter Zugrundelegung der Anschauungen von Mach,

Stallo, Clifford, Kirchhoff, Hertz, Pearson und Ost-

wald dargestellt. Leipzig, Johann Ambrosius Barth,

1905. XII u. 156 S. 8". M. 3.

Die Schrift, die Ernst Mach gwidmet ist,

bietet den Versuch, die gemeinsamen Grundzüge

einer Erkenntnislebre, wie sie in den Arbeiten

der angegebenen Forscher mehr oder weniger

ausgeführt sich finden, herauszustellen.

Zunächst wird nach der Berechtigung und

Möglichkeit einer Erkenntnislehre gefragt und die

erstere aus der Notwendigkeit hergeleitet, alle

Tätigkeiten, die es irgendwie mit dem Wissen
zu tun haben, kritisch zu untersuchen, die letztere

aus der Relativität aller Erkenntnis, die für eine

kritische Untersuchung eine besondere Erkenntnis-

quelle unnötig macht und ihr als Aufgabe
eine vergleichende Betrachtung aller einzehvissen-

schaftlichen Erkenntnisarten zuweist. Als Prin-

zipien von grundlegender Bedeutung werden im

voraus besprochen 1. das von der Relativität

aller Erkenntnis und 2. das von der Ökonomie
des Denkens.

Welche Tatsachen liegen nun der Erkenntnis

zugrunde? Das Individuum ist auf eine Reihe von
Erlebnissen, Bewufstseinsinhalten beschränkt, die

allein den Umkreis dessen bestimmen, was es

gewifs weifs. Die Annahme fremder Ichs ist eine

Hypothese. Die Empfindungen sagen ihm auch

nichts von einem »ihm fremden Gegenstande«.
Dazu müssen die Gedanken mit den Sinnen zu-

sammenwirken. Es wird kurz das Gedächtnis

gestreift und das Gefühl als erster Anhaltspunkt

für die Unterscheidung von Ich und Aufsenwelt

bezeichnet, endlich der Selbsttätigkeit gedacht,

mit der der Mensch seinen Bewufstseinsinhalten

gegenübersteht und die einer Erklärung aus dem
Assoziationsmechanismus spottet. Das »Ich« er-

scheint dabei als der »Träger« jener aktiven

Tätigkeit, ohne dafs es erlaubt sein soll, irgend

welche weiteren Aussagen über sein »Wesen«
zu machen. — Werden diese Aussagen auf die

Erkenntnis übertragen, so ergibt sich folgendes:

die Erkenntnis ist ein psychischer Vorgang, ge-

nauer eine Willkürhandlung, bei der das Bc-

wufstsein labile Phasen durchläuft, bis eioe defini-

tive Entscheidung eintritt, gerade so wie es bei

jenen Prozessen geschieht, die in einer Bewegung
der Gliedmafsen endigen. Ihre Leistung besteht

in einer Unterscheidung von Verschiedenem, in

einer Isolation der einzelnen Teile, die soweit

getrieben werden kann, bis alle Ähnlichkeit auf

Gleichheit zurückgeführt ist, und in einer Syn-

these der vorher getrennten Elemente. Am
Ende dieses Prozesses wird ein Zwang kon-

statiert, der entweder aus einer freiwillig über-

nommenen Verpflichtung, wie sie in einer De-
finition zum Ausdruck kommt, herrührt, oder aus

Elementen, deren Gesamtheit als » Natur '< be-

zeichnet wird. Entsprechend sind die Erkenntnis-

quellen formaler und historischer Art. Die

formalen sind in den selbstgewählten Definitionen

gegeben. Zu deren Herstellung genügen die

allgemeinsten Erfahrungen, die Anzahl der Be-

dingungen ist also möglichst gering, eine Über-

tragung von Individuum zu Individuum vollzieht

sich deshalb ohne Schwierigkeit. Das gerade

Gegenteil trifft bei den »historischen« Erkennt-

nissen zu : bei ihnen, die es mit der Feststellung

von Tatsachen zu tun haben, bei denen unsere

Willkür ausgeschaltet ist, ist besondere Einzel-

erfahrung das Notwendigste, die Bedingungen

ihres Zustandekommens sind zahlreich, und sie

übertragen sich nur unter Anwendung von Hypo-

thesen, durch ein formales System. Ohne solches

ist es dem »andern« unmöglich, die Tatsachen

in Gedanken nachzukonstruieren. — Die Unter-

scheidung von formaler und historischer Er-

kenntnis bietet einen willkommenen Grund für

eine Einteilung der Einzelwissenschaften. Zu den

formalen gehören die von Raum und Zeit.

Als erste Gruppe heben sich Geometrie, Kine-

matik und Dynamik heraus. Was die transzen-

dentale Geometrie für den Raum leistet, würden

die Kinematik für Raum und Zeit, die Dynamik

für den lediglich gedankenmäfsigen Ausbau der

Lehre von den Spannungen zu leisten haben.

Neben diese erste Gruppe treten als zweite die

Kombinatorik, Arithmetik und Logik. Sie be-

sitzen alle keinen eigentlichen Gegenstand, sondern

haben es nur mit Operationsmöglichkeiten zu tun.

Die »historischen« Einzelwissenschaften müssen

neben Raum und Zeit auch den Inhalt in Betracht

ziehen und gewinnen erst so ihre Differenzierung.

Damit sie übertragbar werden, bedarf es des

Zusammenwirkens von formalen mit »historischen «j

Elementen, wie das schon vorher herausgehoben

wurde. Auch die Psychologie gehört zu ihnen.

Sie untersucht den Zusammenhang eines Inhaltes

mit dem Bewufstseinsganzen, während die übrigen

Wissenschaften die Elemente isoliert betrachten.

Sie ist also bei weitem nicht die einzige Wissen-

schaft, wie man es aus ihrer landläufigen De-
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finition als einer Wissenschaft von den psychischen

Vorgängen folgern müfste. Das Ineinander von

formalen und historischen Elementen wird aus-

führlicher an der Physik gezeigt. Sie berichtet

»über gewisse Arten erlebter Tatsachen, die mit

dem Anspruch auftreten, spezielle Beispiele einer

sich wiederholenden Regelmäfsigkeit zu bilden,

deren Statthaben nur von der Erfüllung einiger

namhaft gemachten plausibel erscheinenden Vor-

aussetzungen abhängig ist«. Ihr Wissen ist weder

apodiktisch noch assertorisch, sondern hypothe-

tisch. Die Hypothesen haben nur subjektive

Bedeutung für den Forscher. — Erkenntnis stellt

sich so als animale Funktion dar, die der Erhaltung

des Organismus dient. Der Mensch sucht die

Tatsachen nachzubilden. Solange er sich im

Bereich der Definitionen bewegt, ist er unab-

hängig. So wie er sie anwendet, stellen sich

»unberechenbare Faktoren« ein. Die Wissen-

schaft kann wie alles Wissen nicht als absolut

nötig nachgewiesen werden. Sie wurde praktisch

möglich durch die relative Regelmäfsigkeit bei

der Wiederholung der Prozesse und den Anlagen

der Menschen.

Soweit der Inhalt. Einer Zusammenfassung

wird man gewifs manche Ausführungen erlassen,

die man bei einer ersten Darstellung nicht ver-

missen möchte. Um so präziser und abgeklärter

müssen die Formulierungen der Grundgedanken

sein. Am meisten entbehrt man das bei den an

den Anfang gestellten Prinzipien, besonders dem

von der Relativität aller Erkenntnis. Die über-

lieferten Fassungen dieses Prinzips haben des

Unbestimmten genug, um ein längeres Verweilen

zu rechtfertigen. Auch tritt nicht deutHch heraus,

inwiefern gerade dieses Prinzip eine neue Er-

kenntnisquelle für die Erkenntnislehre unnötig

macht. Eine breitere psychologische Illustration

würde hier ebenso am Platze gewesen sein wie

bei der Besprechung der Ökonomie des Denkens.

Die Darstellung hätte durch diese Beispiele nur

an Überzeugungskraft gewonnen und zugleich die

Geschäfte einer Einführung wahrgenommen.

Zu vielfachen Bedenken geben die psycho-

logischen Erörterungen des zweiten und dritten

Teils (von der psychischen Natur unserer Erleb-

nisse und speziell der Erkenntnis) Anlafs. Der

Ref. denkt dabei an die Charakterisierung des

Urteils, des Vergleichens, des Gefühls als ersten

Anhalts für eine Unterscheidung von Ich und

Aufsenwelt, an die Stellung des Ich im Gesamten

des Bewufstseins u. a. Die Abhängigkeit der

formalen Erkenntnis von der »historischen« wird

— wenn auch andeutungsweise zugestanden —
im allgemeinen unterschätzt. Das formale System

benutzt nicht nur die allgemeinsten Erfahrungen,

es arbeitet zum Teil mit Gebilden, die aus sehr

reichen »historischen« Erkenntnissen abstrahiert

sind. Formales und »Historisches« haben nicht

die Selbständigkeit gegeneinander, die ihnen zu-

geschrieben wird. Sehr wahrscheinlich ist auch

das Bedürfnis der Mitteilung nicht der einzige

Grund, der zum Ausbau des formalen Systems

trieb und noch weiter treibt. Die Mitteilung mag
ein besonderer Ansporn, eine besonders günstige

Gelegenheit sein — mehr nicht. — Die Selb-

ständigkeit des formalen Denkens betont der Verf.

besonders bei der Besprechung von Raum und

Zeit und den Wissenschaften, die es mit ihnen

zu tun haben. Bei der scharfen Ablehnung, mit

der Stallo jeder transzendentalen Geometrie

gegenübersteht, würde eine Diskussion seiner

Darlegungen nach manchen Seiten hin aufklärend

gewirkt haben.

Diese Wünsche und Bedenken im einzelnen

sollen das Verdienstliche der Arbeit als Gesamt-

leistung nicht schmälern.

Kiel. E. Koch.

Alfred Caldecott and H. R. Mackintosh, Selections
from the literature of theism. Edinburg, T. &
T. Clark, 1904. XIII u. 472 S. 8».

Die wachsende Bedeutung der Religionsphilosophie

im Hochschulunterricht macht es, nach dem Vorwort

der Herausgeber, dem Studenten zur Pflicht, die Haupt-

vertreter dieser Disziplin in ihren eigenen Schriften kennen

zu lernen. Doch sei die Lektüre der Werke für den An-

fänger zum Teil zu schwierig, und aus diesem Grunde

haben die Herausgeber diese Sammlung von klassischen

Abschnitten aus der religionsphilosophischen Literatur

veranstaltet, mit zum Teil selbst verfafster Übersetzung

ins Englische, wo es nötig war, und mit kurzen er-

klärenden Einleitungen. In der Sammlung sind Philo-

sophen und Theologen vertreten, sie beginnt mit Anselm

von Canterbury, widmet Thomas von Aquino 30 Seiten,

hebt mit Nachdruck den Zusammenhang der modernen
Philosophie mit der mittelalterlichen hervor und schliefst

mit Ritschi, doch vermifst man in ihr z. B. Proben aus

Leibniz und Hegel.

Notizen und Mitteilungen.

Ken erschienene Werke.

J. Rehmke, Die Seele des Menschen. [Aus Natur

und Geisteswelt. 36.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

J. Bessmer, S. J., Störungen im Seelenleben. Frei-

burg, Herder. M. 2,50.

W. Switalski, Die erkenntnistheoretische Bedeutung

des Zitats. Ein Beitrag zur Theorie des Autoritäts-

beweises. [S.-A. aus dem Verzeichnis der Vorlesungen

am kgl. Lyceum Hosianum zu Braunsberg im S.-S. 1905.]

Braunsberg, Heynes Buchdruckerei.

Lichtig Lipot, Darstellung und Kritik der Grund-

prinzipien der Ethik Wundts. Ersekujvär, Druck von

Samuel Kohn.
H. Beiart, Ernst Haeckels Naturphilosophie. Berlin,

Wunder. M. 1.

Graphik und Weltanschauung. Eine Studie.

Leipzig, J. Zeitler. M. 1,20.

[Paul Friedrich], Apollon und Dionysos. Ein Bei-

trag zur dualistischen Weltanschauung. Berlin, Richard

Schröder. M. 0,60.

Zeitschriften.

Archiv für die gesamte Psychologie. IV, 4. Kate
Gordon, Über das Gedächtnis für affektiv bestimmte

Eindrücke. — 0. Külpe, Bemerkungen zu vorstehender

Abhandlung. — Th. Lipps, Weiteres zur »Einfühlung«.

— R. H. Pedersen, Experimentelle Untersuchung der

visuellen und akustischen Erinnerungsbilder, angestellt

an Schulkindern.
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Zeilschrift für Philosophie und Pädagogik. 12, 3.

M. Lobsien, Kind und Kunst. — O. Flügel, Windel-

band über Herbart. — Baentsch, H. St. Chamberlains

Vorstellungen über die Religion der Semiten spez. der

Israeliten (Forts.). — Susanna Rubinstein, Kongeniale

Geistesfürsten (Schiller und W. v. Humboldt).

Unterrichtswesen.

Referate.

Bericht über die Verhandlungen der Ta-
gung für volkstümliche Hochschulvor-
träge im deutschen Sprachgebiete. (Erster

deutscher Volkshochschultag). Am 19.,

20., 21. März 1904 in Wien im kleinen Festsaal der

K. K. Universität. I., Franzensring 3 veranstaltet vom
Ausschusse für volkstümliche Universitätsvorträge an

der Wiener Universität und vom Verbände für volks-

tümliche Kurse von Hochschullehrern des deutschen

Reichs. Leipzig, B. G. Teubner, 1905. IV u. 98 S. 8",

Es ist sehr erfreulich, dafs die vorliegenden

Verhandlungen des ersten deutseben Volkshoch-

schultages, dem 1905 oder 1906 in Berlin ein

zweiter folgen soll, der Öffentlichkeit nicht vor-

enthalten geblieben sind. Sie betreffen ein

wichtiges, noch sehr umstrittenes Teilgebiet der

Volkserziehung und haben nach Ausweis des Be-

richtes über manche Grundfragen der Organisa-

tion dieses Teilgebietes in freiem — zum Glück

auch von unnötigen Reibungen und von Resolu-

tionen freiem — Meinungsaustausch ohne Zweifel

zur Klärung der Anschaungen nicht wenig bei-

getragen. Was die Frage der Staatsbeihilfe

betrifft, so ist der österreichische, mit solcher

Beihilfe von vornherein arbeitende Typus gegen-

über dem reichsdeutschen Typus der nur durch

eigene Mittel geförderten Organisation von den

Vertretern Österreichs, u. a. den Professoren

v. Scala und Reich, mit Glück verteidigt und

von Prof. Fuchs — allerdings ohne Hereinziehung

des Reiches und nur unter Hinweis auf die

Einzelstaaten — zur Nachahmung empfohlen

worden. In bezug auf die Wahl der Vortragen-

den hielt man mit Recht daran fest, dafs Stu-

denten nur als Gehilfen heranzuziehen seien, die

Hauptarbeit, und zwar soweit möglich, gegen
ein kleines Honorar, von den berufenen Vertre-

tern der Wissenschaft geleistet werden müsse,

die selbst an der Forschung mit Erfolg be-

teiligt sind, also vor allem von den Hochschul-

lehrern, neben denen wissenschaftliche Vertreter

des praktischen Lebens aber natürlich nicht ganz

fehlen dürfen. Der Heranbildung besonderer

Volkshochschullehrer wurden — nicht mit Un-

recht — mehrfache Bedenken entgegengehalten.

Dafs man in bezug auf die Wahl der Gegen-
stände und auch in bezug auf den Vertrieb der

Eintrittskarten und Ähnl. gut tue, die Vertreter

der Arbeiterschaft mitwirken zu lassen, wurde
von verschiedenen Seiten mit einleuchtenden

Gründen und Erfahrungstatsachen empfohlen.

Bei der 'Enquete Ober die bisherigen Erfolge',

bei der die Vertreter zahlreicher Städte aus

allen Teilen Deutschlands und Österreichs mit

wertvollen, zum Glück von aller Schönfärberei

sichtlich freien Mitteilungen zu Worte kamen,

trat u. a. die Anregung zutage, zwischen der Fort-

bildungsschule und den volkstümlichen Kursen

eine Verbindung herzustellen, indem man den

Besuch der letzteren als Ersatz für den der er-

steren gelten lasse; ich glaube, Dir. Geifsen-
b erger war sehr im Recht, wenn er diese Ver-

quickung zweier ihrem Wesen nach völlig ver-

schiedenen Organisationen als nicht richtig

bezeichnete. Auch über die 'Kurse für Lehrer'

wurden von mehreren Beteiligten lehrreiche Er-

fahrungen mitgeteilt und von Dr. Kühne dabei

sehr treffend begründet, warum die Lehrerkurse

auch für den Fall einer Verallgemeinerung der

sächsischen Einrichtung, nach der den Lehrern

der Zutritt zur Universität gestattet ist, nach

wie vor notwendig bleiben würden. Prof. Bern-
heim bemerkte ganz richtig, dafs durch die all-

gemeinere Zulassung der Lehrer die Hochschulen

sich wesentlich verändern würden, hätte aber

m. E. doch das Unerfreuliche dieser Veränderung

ruhig betonen sollen; gerade eine Versammlung

wie die Wiener war wohl der richtige Platz, ein-

mal — ohne alle Schärfe — auf das Bedenk-

liche der ganzen Universitätsbestrebungen der

Lehrer aufmerksam zu machen; konnte man doch

dort auf eine Fülle anderer Organisationen hin-

weisen, die dem an sich so erfreulichen Bildungs-

streben des Lehrerstandes weit natürlichere und

zweckmäfsigere Wege bieten. Von den im An-

hang abgedruckten Berichten über die in 7 deut-

schen Städten abgehaltenen volkstümlichen Hoch-

schulkurse ist der aus Flensburg besonders

lehrreich; er berichtet von der feindseligen

Haltung, die die sozialistische Arbeiterschaft

gegenüber dem vom evangelischen Arbeiterbund

ausgehenden Unternehmen an den Tag legt.

Die Frage der Auswahl der geeignetsten

Vortragsstoffe ist in der Wiener Versammlung

im Zusammenhang noch nicht erörtert worden;

mit ihr soll sich der nächste Volkshochschultag

beschäftigen, der dann hoffentlich auch einige

Grundfragen der Methodik des Volkshochschul-

vortrags behandeln wird. Es dürfte sich viel-

leicht empfehlen, wenn dem Bericht über die

bevorstehende Berliner Versammlung seiner Zeit

zugunsten weiterer Leserkreise auch eine Zu-

sammenstellung über die wichtigste Fachliteratur

zur Volkshochschulfrage beigegeben wird] aiicli

ein auf die Hauptpunkte der Verhandlungen sich

beschränkendes alphabetisches Inhaltsverzeichnis

würde die Benutzung des Berichtes sehr erleichtern.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

J. Petzoldt [Oberlehrer am Gymn. zu Spandau. Dr.],

Sonderschulen für hervorragend Befähigte.

I
Leipzig u. Berlin, B. G.Teubner, 19Ö5. 1 Bl. u. 51 S. 8".
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Der in den letzten Jahren von Schulmännern und Ärzten
vielbehandelten Frage nach der Schule für schwach-
befähigte (schwachsinnige) Kinder gesellt sich als Gegen-
stück die nach der besondern Erziehung hervorragend
begabter Schüler zu, die der Verf. zuerst in seiner »Ein-

führung in die Philosophie der reinen Erfahrung« ange-

deutet hatte und in der vorliegenden Abhandlung, einem
unveränderten Abdruck aus den Neuen Jahrbüchern für

Pädagogik (XIV, 8), genauer ausführt. Er weist auf die

Schädigung der hervorragend Begabten durch den lang-

samen Fortschritt im Unterricht hin , den die Rücksicht

auf die Mittelbefähigten nötig macht. Er sucht die Ein-

wendungen gegen die Absonderung der besonders Be-

fähigten zu widerlegen ; betont, dafs sie erziehlicher Ein-

wirkung zugänglich und bedürftig seien, dafs ihre Tren-

nung für sie keine sittlichen Gefahren berge. Er gibt

eine Analyse des Genies und des Talents, spricht von
den ersten Gründungen der Schulen für besonders Be-

gabte, von den ersten Schülern, von den Lehraufgaben,

den Lehrern, den Kosten, vom Verhältnis von vollen

Sonderanstalten zu nicht vollen, und weist zum Schlufs

auf den Wettljampf hin , den das deutsche Volk mit

andern Völkern zu bestehen habe, ein Wettkampf, der

dazu ansporne, alle Begabungen, die wir in unserem
Volke haben, auch zu voller Entfaltung gelangen zu lassen.

Notizen und Mittellungen.

Fersonalchronik.

Der Oberlehrer am Wilhelms -Gymn. zu Berlin Prof.

Dr. Paul Schultze ist zum Direktor des Gymn. in

Wittstock ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

A. Hinterberger, Ist unser Gymnasium eine zweck-
mäfsige Institution zu nennen ? Wien, Braumüller. M. 1,50.

Zeitschriften.

Neue Jahrbüeher für Pädagogik. 8. Jahrg. 1 6, 2.

E. Sihler, Amerikanische Bemerkungen zu Weifsenfeis'

Bildungswirren der Gegenwart. — R. Methner, Der
sogenannte Irrealis der Gegenwart im Lateinischen. —
P. Meyer, Aus der Jugendzeit der Fürstenschule Grimma
und dem Leben des Martin Hayneccius. — J. Teufer,
Das deutsche Mädchengymnasium. — 0. Immisch, Ein

Gespräch mit Goethe.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
56, 1. M. Landwehr von Pragenau, Österreichisch-

spanische Politik 1663—1673. — E. Witlaczil, Der
biologische Naturgeschichtsunterricht.

School. February. The assistant master. Has he
a future? I. — A. Warren, The need for State aid in

commercial subjects. — Co-ordination or competition?
— Education day by day. — Roger Ascham. —- W.
Lattimer, Method in mathematical teaching. I. Arith-

metic. — E. B. Ottley, Religious Instruction in Pri-

mary Schools. — J. Clarke, Education in Scotland. II.

— J. C. Medd, The doiiiestic and industrial training

of women.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Petrus Ibn Rahib, Chronicon Orientale.

Textus et Versio. Edidit L. Cheikho, S. I.

[Corpus scriptorum Christianorum orienta-

lium curantibus I.-B. Chabot, I. Guidi, H. Hy-
vernat, B. Carra de Vaux. Scriptores Arabici.

Series III, t. 1.] Beirut, Imprimerie Catholique

(Leipzig, O. Harrassowitz) , 1903. 146; VIII u, 174

S. 8°. M. 7,20 u. 4,40.

Die Orientalische Chronik des ägyptischen

Monophysiten Petrus Abu Schäkir ibn Rähib,
die sowohl von seinem christlichen Zeitgenossen

Georgias Elmakin (st. 127 2) als auch von

den muhammedanischen Historikern des 14. und

15. Jahrh.s Ibn Chaldün und Makrizi benutzt

wurde, war bisher in einer zuerst 1651 in Paris

erschienenen lateinischen Übersetzung des Maro-

niten Abraham Echellensis bekannt, die Josef
Simon Assemani 1729 in Venedig in ver-

besserter Gestalt herausgegeben hat. Der durch

seine arabischen Textausgaben rühmlich bekannte

Beiruter Jesuit, Pater Cheikho bietet uns hier

zu allererst das arabische Original nach einer

vatikanischen Handschrift, sowie zugleich eine

Revision der einer solchen bedürftigen Über-

setzung Echellensis -Assemani. Die Chronik er-

streckt sich auf die biblische sowie auf die nach-

biblische Geschichte der Juden bis zur Zerstö-

rung Jerusalems, auf Könige der Perser, auf

die Ptolemäer in Ägypten, die römischen Kaiser,

die Kalifen, Fatimiden und Ejjubiden, endlich

auf die Patriarchen von Alexandria. Sie reicht

bis in die Zeit des Verf.s (Mitte des 13. Jahrh.s)

hinab. Der trockene Chronistenstil, wobei es

in hervorragendster Weise auf die genauen chro-

nologischen Fixierungen (nach der Weltära) an-

kommt, ist sehr oft mit eingehenderen Erzählun-

gen durchwebt, die man mit Interesse liest. Es
ist selbstverständlich, dafs der Verf. besonders

die religiösen und kirchlichen Beziehungen her-

vortreten läfst, und nicht auffallend, dafs er hin

und wieder auch gangbaren Fabeln Raum gibt,

z. B. bei Diokletian (45 ult.), den er gegen

Ende seines Lebens als blinden Mann vor den

Türen der Antiochener betteln läfst. Sehr

mafsvoll erweist er sich in der Darstellung der

islamischen Geschichte; er lebte unter muhamme-
danischer Herrschaft und schrieb in der Landes-

sprache. Man würde kaum einen nichtmuham-

medanischen Chronisten vermuten, wenn er z. B.

den Kalifen 'Ali charakterisiert als »einen der

Welt entsagenden sehr wohltätigen Mann, einen

grofsen Kämpfer auf dem Wege Gottes«
(S. 53). Die historischen Daten dieses Kapitels

sind jedoch nicht immer von tadelloser Genauig-

keit; die Tötung des Husein wird z, B. in die

Regierungszeit des Mu'äwija gesetzt. Das gröfste

Interesse bietet die Chronik des Patriarchates

von Alexandria, in der neben den historischen

Notizen auch gerne manche Kirchenlegende er-

zählt wird; ich hebe die Legende des 12. Patriar-

chen Demetrios (S. 105 ff.) hervor.

Vermöge ihres besonderen Inhaltes bieten

arabische Texte dieser Art immer auch Beiträge

zum christlich -kirchlichen Sprachgebrauch, vor-

nehmlich zur kirchlichen Terminologie in arabi-

scher Sprache und legen den Wunsch nahe, dafs

diese lexikalische Spezialität einmal, auf breites

literarisches Material gegründet, in einem er-
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schöpfenden Glossar dargesteljt werden möchte.

Bei Petrus finden wir das Wort schartiinijja

(vom griech. x^cQoiovca), womit sonst die Priester-

weihe durch Handauflegung bezeichnet wird

(vgl. die 'arab. Zeitschrift Maschrik IV 1127), in

k der Bedeutung von Simonie (S. 1 33 , Z. 7 v. u.

;

137. 6; 138, 4;- 142, 9).

Das Buch ist aus der vorteilhaft bekannten

Imprimerie catholique in Beirut hervorgegangen.

Der Herausgeber hat aufser einer orientierenden

Ivinleitung eine Reihe von erläuternden Anmer-

kungen zum Text und zur Übersetzung (S. 155—
1 7 2) beigegeben. Das Druckfehlerverzeichnis zum

arabischen Text hätte noch durch einen Hinweis

auf die Streichung des dittographierten sana

(S. 90, Z. 4 V. u.) und die Berichtigung von tva-

alld zu wa-iUä (S. 35 ult.) vervollständigt wer-

den können.

Budapest. I. Goldziher.

Carl Peenik [Chefarzt der Sanatorien Abbasich und
Sakkära bei Kairo in Ägypten], Praktisches Lehr-
buch der slo venischen Sprache für den Selbst-

unterricht. 3. Aufl. [Die Kunst derPolyglottie. 31.T1.1

Wien, A. Hartleben, [1905]. 190 S. 8». Geb. M. 2.

Das Werk ist vor allem für deutsche Autodidakten

bestimmt, die als Kaufleute, Beamte u. dergl. in slove-

nischem Sprachgebiete sich die Kenntnis der slovenischen

Sprache aus materiellen Gründen aneignen müssen; zu-

gleich will es »durch reiche Mannigfaltigkeit* auch ge-

borenen Slovenen und im Studium des Slovenischen

fortgeschrittenen Deutschen dienen; vor allem unter-

scheidet es sich von anderen slovenischen Grammatiken
durch die Berücksichtigung der Mundarten. Nach kurzen

Bemerkungen zur Lautlehre behandelt der V'erf. auf

S. 1
1—84 die Formenlehre nach den verschiedenen Rede-,

teilen und fügt einiges über die Wortbildung und syn-

taktische Bemerkungen hinzu. Den grammatischen Re-

geln sind überall Beispiele mit deutscher Übersetzung

beigegeben. Auf die eigentliche Grammatik folgen Ge-

spräche, Sprichwörter, Ausführungen über dialektische

Eigentümlichkeiten, einige Sprach- und literaturgeschicht-

liche Bemerkungen , eine slovenische Chrestomathie auf

20 Seiten, ein slovenisch- deutsches und ein deutsch-

slovenisches Wörterverzeichnis, schließlich geographische

und Tauf-Namen.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der ord. Prof. f. semit. Philol. an der Univ. Tübingen
Dr. Chr. F. Seybold wird den Besuch des Orientalisten-

kongresses in Algier mit einer Studienreise in Nordafrika

verbinden ; der ord. Honorarprof. f. Agyptol. an der Univ.-

Leipzig Dr. Georg Steindorff wird demnächst seine

•Ausgrabungen auf dem großen Totenfeld unweit Kairo

wieder aufnehmen.

Personalchroiük.

Der Privatdoz. f. Assyriol. an der Univ. Königsberg
Prof. Dr. Felix Peiser ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Nen erschienene n'erke.

B. Navarra, Chinesische Sinnsprüche. Heidelberg,

Carl Winter. M. 1,20.

Zeitsciirirten.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen.

19, 2. 3. H. Collitz, Die Herkunft der ä-Deklination.

Margarethe Urdahl, On certain u-diphthongs in the

Heliand. — R. Gutmann, Zwei finnisch-ugrische Wörter
im romanischen Sprachgebiet. — W. Stokes, Celtica.

— W. Vondräk, Akslav. sßnb. st»'nb, tfnb »Schatten

und tßlv »corpus«; Zu den Nasalen im Slavischen. —
J. Endzelin, Zur Erweichung der Gutturale im Letti-

schen. — A. Fick, Hesychglossen ; .Vlatthaeus Much,
Die Heimat der Indogermanen. — A. Bezzenberger,
Zwei Cmendationen des Elbinger Vokabulars.

The American Anliquarian and Oriental Journal.

January and February. j. Offord, Recent discoveries in

Western Asia; The newly-found Coan Inscription. — A. H.

Thompson, Ruins of the Mesa Verde. — C. S. Wake,
Mythology of the Plains' Indians. — St. D. Pect, The con-

stellations. — H. Proctor, Elohim, the objcct of primeval

worship. — A great mediaeval tournament. — The Ama-
tica tribe in Mexico. — Fr. Starr, .Anthropology at the

St. Louis Exposition ; The cornplanter medal. A. F.

Chamberlain, Anthropological notes.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Sigmundus Preufs [Rektor des Gymn. zu Fürth, Dr.],

Index Isocrateus. Leipzig, B. G. Teubner, 1<X)4.

96 u. 112 S. 8».

Die neueren Untersuchungen über die Ent-

wickelung des isokratischen Stiles (Schwabe,

Hönls) und über die Unechtheit z. B. der ersten

Rede und einiger Briefe haben zu manchen siche-

ren und wertvollen Ergebnissen geführt. Es ist

sehr erfreulich, dafs für solche Forschungen jetzt,

da der Index von Mitchell unvollständig und un-

zuverlässig ist, ein sicheres Instrument gewonnen

ist, das z. B. für den Beweis der Echtheit der

in der Antidosis-Rede ausgelassenen Sätze der

2. Rede sehr brauchbar ist und Beobachtungen

darüber erleichtert, w^eiche Worte der in der

Abgrenzung der Stilarten so strenge Meister ge-

mieden hat. Was die Vollständigkeit betrifft, so

scheint der Index musterhaft zu sein, so bedauer-

lich die Auslassung einiger in der Vorrede be-

zeichneter Wörter ist; denn ich habe bei eige-

ner Lektüre des Isokrates und beim Vergleiche

der Sammlungen anderer nichts nachzutragen

gefunden, wohl aber die Beobachtungen Frühe-

rer mehrfach berichtigen und ergänzen können.

Die mechanische Anordnung nur nach den

Wortformen, die den Gebrauch von Preufs'

Index Demosthenicus so mühevoll macht, ist

zum Glück hier und im Index zu Aeschines

aufgegeben worden. Die verschiedenen Ge-

brauchsweisen werden meist sorgsam unterschie-

den, und trotzdem hat das technische Geschick

des Verf.s, das freilich zum Teil in eine die

Benutzung erschwerende Wortkargheit ausartet,

den Stoff auf verhältnismäfsig sehr knappem Raum

vorgelegt.

Dafs nur der Text von Blafs registriert istj

ist ja ein beliebtes und bequemes, aber wissen-

schaftlich unberechtigtes, bei der Subjektivität

Blafsscher Textkritik gefährliches Verfahren;

manches Echte ist dadurch unter den Tisch ge-
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fallen. Falsch Ist die Angabe iXnCdeg P 1

1

(statt 10), mit üwayetQüo mufste Alinea eintreten.

Vorarbeiten von Baiter konnte der Verf. be-

nutzen. Die fata libelli, über die der Autor

(orbatus redemptore huius libelli B. G. Teub-
nero) in der Vorrede Andeutungen macht, wer-

den uns erklären, dafs mit ^ neue Paginierung

beginnt.

Kiel. Paul Wendland.

Adolf Hemme [Direktor der Oberrealschule zu Hannover,
Prof. Dr.], Das lateinische Sprachmaterial im
Wortschatze der deutschen, französischen
und englischen Sprache. Leipzig, Eduard Ave-

narius, 1904. XVIII S. u. 1236 Sp. 4". Geb. M. 16.

Der Verf , der früher die Schrift »Was mufs der Ge-

bildete vom Griechischen wissen« (s. DLZ. 1901, Nr. 17)

und ein »Kleines Verzeichnis griechisch-deutscher Fremd-
und Lehnwörter« veröffentlicht hat, behandelt in dem
obengenannten Buche in ähnlicher, aber umfassenderer

Weise die lateinische Sprache. Als Benutzer denkt er

sich vor allem die, »denen ihr Beruf oder ihr wissen-

schaftliches Interesse eine gründliche Beschäftigung mit

den alten und neueren Sprachen zur Aufgabe macht, ohne
dafs sie Zeit finden, eingehende etymologische Studien zu
betreiben bezw. fortzusetzen«. Dem Werk hat er die

Form eines Wörterbuches gegeben. Zuerst steht das

lateinische Grundwort, das sich in den neueren Sprachen

verändert oder in Neubildungen findet. Dann folgen

die modernen Fortbildungen, darauf die antiken Ab-
leitungen des Grundwortes; den Schlufs in der Reihe

bilden die Zusammensetzungen. Auch die mit der Form-
veränderung verbundenen Bedeutungswandelungen sind

berücksichtigt. Die Benutzung des Buches dürften die

ausführlichen alphabetischen Register erleichtern.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Gymn.- Direktor Herm. Schmalz zu Freiburg
i. B. hat einen Lehrauftrag für lat. Sprache an der

dortigen Univ. erhalten.

Neu erschienene Werke.

Polybii Historiae. Retract. Th. Büttner -Wobst.
2. ed. Vol. I. Leipzig, Teubner.

Alciphronis Epistulae. Ed. M. A. Schepers.

Ebda.

Herondae Mimiambi. Ed. 0. Crusius. 4. ed.

minor. Ebda.
Apulei Platonici Madaurensis pro se de magia

über (Apologia). Rec. R. Helm. Ebda.
A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch.

Lief. 1. Heidelberg, Carl Winter. M. 1,50. Vollst, in

ca. 10 Lieff.

G. G. Cillie, De luUi Valerii Epitoma Oxoniensi.

Strafsburger Inaug. - Dissert. Strafsburg , Druck von
M. Dumont-Schauberg.

Zeitschriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum , Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. 15, 2. 0.
Di tt rieh, Die Grenzen der Sprachwissenschaft. Ein

programmatischer Versuch. — 0. Schroeder, Binnen-

responsion in den Singversen der Griechen. — O. Was er,

Das hellenistische Relief bild. — 0. Ladendorf, Wie-
lands Cyrus.

Atene e Roma. Novembre-Dicembre. G. Mazzoni,
II Petrarca e l'umanesimo. — T. Tosi, F. Nietzsche,

R. Wagner e la tragedia greca. — G. Vitelli, Da Pa-

piri Greci dell' Egitto. — Per il teatro antico. — A.

Cosattini, A proposito d'un' alcaia dell' Ariosto. —
G. Setti, Una nuova grammatica della lingua greca.

Antiquarische Kataloge.

Friedrich Meyer, Leipzig. Kat. 62: Klassische

Philologie und Altertumskunde, Paläographie, Inschriften,

Archäologie (Bibliothek von Prof. Dr. Szanto, Wien).
884 Nrn.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Hermann Althof [Prof. am Grofsherzogl. Realgym-

nasium zu Weimar, Dr.], Gerald und Ercham-
bald. Eine Untersuchung über ein Problem in der

Walthariusforschung. [S. -A. aus den Jahrbüchern

der Kgl. Akad. gemeinnütz. Wiss. zu Erfurt. N. F.

XXX.] Erfurt, Karl Villaret (Arthur Frahm), 1904.

20 S. 8°.

Seitdem es eine Walthariusforschung gibt, d.h.

seit Jakob Grimm, hat der Schatten des »pecca-

tor fragilis Geraldus nomine vilis« den Forschern

Unruhe bereitet, des Verfassers jener gutgemein-

ten Dedikationsverse, die drei wertvollen Hand-

schriften des Walthariustextes vorangestellt sind.

Die Feststellung der Persönlichkeit ist tatsäch-

lich notwendig, weil damit die Frage eng zu-

sammenhängt, ob wir in dem überlieferten Texte
des Epos die ursprüngliche Arbeit Ekkehards I.

oder eine Bearbeitung vor uns haben. Althof

ist in der vorliegenden Abhandlung der Frage
mit dem Rüstzeug grofser Belesenheit noch ein-

mal energisch zu Leibe gegangen und hat sie

vorläufig zu einem sehr beachtenswerten Ab-

schlüsse gebracht. Da zwei Prälaten des Na-

mens Erchambald als Empfänger jener Widmung
in Betracht kommen, ein Bischof von Strafsburg

und ein Erzbischof von Mainz, und beide von

einzelnen Gelehrten als die wirklichen Adressaten

hingestellt worden sind, so mufsten die Beziehun-

gen beider zu einem Gerald, der als der Dichter

jener Verse gelten konnte, aufgesucht werden,

A. hat die verschiedenen Möglichkeiten gewissen-

haft geprüft, er hat die Annales necrologici Ful-

denses, das Necrologium des Mainzer Domstiftes

sowie die St. Galler Quellen sorgfältig durch-

forscht und kommt zu dem Ergebnis, dafs Er-

chambald nur der Strafsburger Bischof sein kann,

der vorher als Lehrer in seiner Heimatstadt tätig

war und für die Vermehrung der Strafsburger

Bibliothek sorgte, und dafs Gerald ebenfalls in

Strafsburg zu suchen ist, wo er, Erchambalds

ehemaliger Schüler, eine von St. Gallen bezogene

Walthariushandschrift für seinen Bischof kopierte.

A. hat beide Namen in einer auf Strafsburg be-

züglichen Reichenauer Handschrift und ebenso

in Strafsburger Nekrologien gefunden; Gerald

war danach Weltgeistlicher, Domkanoniker und

nur wenig jünger als Erchambald, Alles scheint

vortrefflich dazu zu stimmen, einmal dafs sich

Geraldus adelphus des Bischofs, andrerseits aber

servus nennt. Freilich mit absoluter Sicherheit

wird die Tatsache nicht festzustellen sein, aber

sie hat einen sehr hohen Grad von Wahrschein-
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lichkeit, zumal es dem Verf. gelingt, einzelne

Stellen des Prologs, die mit der Annahme nicht

im Iiinklang zu stehen scheinen, entsprechend

zu deuten; so scheint es mir eine recht glück-

liche Vermutung zu sein, V. 20 longevi substan-

tivisch {= senis) zu fassen. Weniger gelungen

ist der Nachweis engerer Beziehungen zwischen

der Fecunda ratis und der Chronik von Novalese.

A. mufs selbst zugeben, dafs die Anekdote von

den Hosen des Mönches Walther im einzelnen

verschieden berichtet wird und ebenso die von

dem reichen Magafred; immerhin liegt eine grofse

Ähnlichkeit vor, aber wir werden wohl bei der

ersteren Anekdote vorläufig nicht über Bartschs

Annahme hinausgehen dürfen, dafs die Erzählung

sich einer grofsen Popularität erfreut haben

mufs, also ihre Quelle in beiden Überlieferungen

mündlich gewesen sein mag. Wir sind daher

durch diese letzteren Ausführungen kaum über

das hinausgekommen, was K. Strecker (Probleme

in der Walthariusforsch.) in den Neuen Jahrb.

für d. klassische Altertum usw. 1899 S. 578

über den Punkt ausgeführt hat.

Königsberg i. Pr. K. Marold.

Stefan Hbck [Dr. phil.], DerTraum, einLeben.
Eine literarhistorische Untersuchung. Stuttgart, J.

G. Cotta Nachfolger, 1904. VII u. 214 S. 8». M. 5.

Der Verf., der schon im 13. Jahrgang des

Grillparzer- Jahrbuchs der Traumdichtung Grill-

parzers eine inhaltreiche Untersuchung gewidmet

hat, teilt seinen Stoflf in fünf Kapitel. Das erste

behandelt die Quellen des Dichters. Die be-

deutenderen Einflüsse — Voltaires, Klingers,

Calderons, des Wiener Volksstückes — würden

aber schärfer hervortreten, wenn Hock in der

Hen-orhebung äufserlicher, gewifs oft nicht nur

unbewufster, sondern zufälliger Analogien mit

Stellen bei Schiller, Goethe u. a. sparsamer ge-

wesen wäre. Im zweiten Kapitel wird klar und

gründlich die Entstehung und Entwicklung der

Dichtung geschildert. Die nötige Erläuterung zu

diesem Kapitel liefern die im Anhang gegebenen,

sehr dankenswerten Mitteilungen aus den Hand-

schriften, die besonders geeignet sind, das Ver-

langen nach einer kritischen Gesamtausgabe von

Grillparzers Werken zu steigern. Fein und ein-

leuchtend werden des Dichters Tagebucbauf-

zeichnungen über eigene Träume als Vorstudien

zu dem Traumstücke erläutert; gekünstelt und

wenig gelungen scheint dagegen die Parallele

Rustan-Napoleon. Am wenigsten Neues bringt

Kapitel 3, Handlung und Handelnde. In der

Her\'orhebung ähnlicher Züge und Motive in

andern Grillparzerschen Stücken ist wieder des

Guten ein wenig zu viel getan und manches nur

äufserlich ähnliche zusammengestellt. Lehrreich

und inhaltreich ist das vierte Kapitel, in dem die

Technik des Werkes behandelt wird. Sehr gut

werden die psychologischen Grundlagen der

Traumbandlung erläutert, und man bedauert, dafs

der Verf. seine trefflichen Ausführungen im Jahr-

buch XIII nur wesentlich verkürzt wiedergegeben

hat. Sehr gelungen sind auch die Ausführungen

über Sprache und Vers, bei denen sich der Verf.

des Rates Jakob Minors bedienen konnte. Das
letzte Kapitel schildert Wirkung und Tendenz
der Dichtung. Die Beziehungen zu Grillparzers

eigenem Wesen sind aber zu sehr verallgemeinert,

während der Verf. in dem oben erwähnten Auf-

satze dieses einseitige Bild richtig vermieden hat.

H.s Schrift ist die umfassendste Monographie,

die bisher eine gröfsere Dichtung Grillgarzers

erfahren hat. Besonnene Untersuchung, gründ-

liche Kenntnis der einschlägigen Literatur und

gewandte Darstellungsform zeichnen sie aus. Und
da der Verf. überall gröfsere historische Zu-

sammenhänge zu gewinnen sucht, bildet seine

Arbeit auch einen dankenswerten Beitrag zur

Deutschen Literaturgeschichte.

Wien. Rudolf Scheich.

Notizen und Mitteilungen.

Xen erschienene Werke.

P. Legband, Münchener Bühne und Literatur im

18. Jahrh. [Oberbayerisches Archiv für vaterländische

Geschichte. 51. Bd.] München, in Komm, bei G. Franz,

1901/02/04.

L. Bellermann, Schillers Dramen. 3. Aufl. 1. u.

2. Tl. Berlin, Weidmann. Geb. je M. 6.

O. Weddigen, Den Manen Schillers. Halle, Gese-

nius. M. 0,60.

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsche Wortforschung. Februar.

A. Maas, >Poet* und seine Sippe. — W. Feldmann,
Modewörter des 18. Jahrhunderts. — Chr. Bartho-
lomae, Beiträge zur Etymologie der germanischen

Sprachen. III. — P. Piper, Der deutsche Name der

Scilly-Inseln. — A. Hoffmann, Binsenwahrheit; Hunde-

haar; Krawall. — A. R. Franz, Errungenschaft. — V.

Hintner, Verlurst, verlurstig, verlürstig; Gartros. —
0. Behaghel, Zum Gebrauch von und; schnellen. —
G.Wahl, Ein Wörterbuch der deutschen Rechtssprache.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Emmanuel Barat [Prof. am Lycee zu MoulinsJ,

Le style poetique et la revolution ro-

mantique. Paris, Hachette et Cie, 1904. VII u.

316 S. 8°. Fr. 7,50.

Untersuchungen über den Stil haben in Frank-

reich seit zehn Jahren sehr zugenommen. Diese

vordem zur Rhetorik gehörigen und unter ihrem

Namen in Verruf gekommenen Untersuchungen

wurden von vielen Gymnasiallehrern ungeschickt

angegriffen, von einigen von ihnen mit Scharfsmn

und Präzision geführt; im ganzen aber galten

sie bei dem gelehrten Publikum wie in der

Gesellschaft nur als Schulübungen. Je mehr

aber die literarische Kritik sich ihrer Pflichten
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und Methoden bewufst wurde, um so mehr
begriff man, dafs die sorgfältige Prüfung, die

psychologische und ästhetische Analyse des Stils

eines Schriftstellers, das erste und vorzüglichste

Mittel sei, in das Geheimnis seiner Arbeit und

seiner Persönlichkeit einzudringen. Die Ideen

gehören allen, aber »der Stil ist der Mensch«
nach Buffons Wort, wenigstens ist es der

Künstler. Mit einer etwas pedantischen Nach-

drücklichkeit, die jedoch der Sache nicht ge-

schadet hat, hat Emile Hennequin diesen Satz

beleuchtet und für die wissenschaftliche Kritik

(La Critique scientifique, Paris, Perrin & Cie.,

1888, vgl. bes. S. 29 f., 49 f., 69— 92, 226—
236) die Anwendung der allzu gering geschätz-

ten Stilanalysen gefordert und Beispiele davon

gegeben, bei denen das Prunken mit anspruchs-

vollen Formeln und abschreckenden Ausdrücken
uns nicht blind machen darf gegen die ge-

wissenhafte und verständnisvolle Arbeit und ihre

glücklichen Resultate (Les ecrivains francises

und besonders Quelques ecrivains fran9ais —
Flaubert, Zola, Hugo, Goncourt, Huysmans —
Paris, Perrin & Cie, 1890).

Andrerseits hatte Brunetiere mehrmals Ge-

legenheit gehabt zu zeigen, und hatte mit Vor-

liebe gezeigt, in welchem Grade Fragen der

Form in der Literaturgeschichte von Bedeutung

sind. Ist es nicht vor allem der Stil, die »Ma-

nier«, was die Schulen macht? Was ist die

Geschichte der französischen Tragödie im

18. Jahrh. als vor allem die Feststellung der

tödlichen Herrschaft der Form Racines, die

auch auf fast alle Dichtgattungen drückt. Man
findet Racines Stil bei Andre Chenier, und der

schreckliche Lebrun-Pindare ist ein übertriebener

Racine; man vergleiche die Stilanalysen in dem
trefflichen Buche: La fin du classicisme et le

retour ä I'antique Louis Bertrands, Professors

am Lycee d'Alger (der, beiläufig bemerkt, in-

zwischen einer der originellsten Romandichter

geworden ist). So macht der Stil nicht nur den

Künstler, sondern auch die Schulen, die Über-

lieferungen der Hterarischen Kunst — ein Grund
mehr, den Stiluntersuchungen erhöhte Wichtig-

keit beizumessen.

Dazvi kommt das Beispiel der Arbeiten, der

Auszüge, der Statistiken, die in Deutschland

sprachlichen Einzeluntersuchungen gewidmet wer-

den, die^Verwertung stilistischer Beobachtungen

in der Kritik antiker Texte, die Vermehrung kri-

tischer Ausgaben moderner Texte, die dadurch

erleichterte'^beständige Vergleichung der Varian-

ten der Handschriften oder der Originalausga-

ben; alles das beweist den Wert stilistischer

Untersuchungen und reizt dazu an. — Schliefslich

haben die Fortschritte und die Verbreitung der

historischen Grammatik, ihre Einführung in die

allgemeine Bildung den Wert dieser Betrachtun-

gen in den Augen des Publikums erhöht, ihnen

Vergleichs- und Ausdrucksmittel geliehen und

ihre Leichtigkeit und Sicherheit gesteigert. Be-

kanntlich sind Fragen der Terminologie in

wissenschaftlichen Dingen von nicht zu unter-

schätzender, ja von entscheidender Wichtigkeit.

Die historische Grammatik nun hat diesen literari-

schen Analysen einen Teil ihrer Vokabulars so-

wohl wie ihrer Gesichtspunkte geliefert.

Infolgedessen hat sich ihnen auch wieder das

pädagogische Interesse zugewandt. Man kann

nicht nur von einer neuen Blüte der Text-

erklärung in den französischen Lyceen sprechen,

der auch feinsinnige Leitfäden wie G. Rudier,

L'explication francaise. Principes et applications

(Paris, Armand Colin, 1902) dienen wollen, man
ist sogar so weit gegangen, dafs man das Stu-

dium des Schriftstellerstils für das beste Mittel

hält, den Stil jedermanns zu bilden (vgl. Antoine

Albalat, La formation du style par l'assimilation

des auteurs. Paris, Colin, 1902).

An diese neue Flora stilistischer Studien schliefst

sich Barats Buch an und behandelt eine in dieser

Hinsicht besonders interessante Periode, die nach-

und pseudoklassische und die romantische.

Unverkennbar sind — und Bertrand hatte

es schon gezeigt, — bei Delille (a. a. O. S.

185— 195), bei Lebrun (S. 215— 19), ja selbst

bei Andre Chenier (S. 223— 274, bes. 240—43.
250. 259. 268) gewisse gemeinsame und her-

kömmüche Stileigenheiten. B. kommt auf den

Gegenstand zurück und gibt eine methodische

Anordnung dieser Eigenheiten (S. 1— 35). Viel-

leicht hätte er, da er die Arbeit noch einmal

machte, mehr neue Beispiele hinzufügen können.

Er wendet sich dann dem Übergange des klassi-

schen zum romantischen Stil zu. Hier ist er der

Gefahr seines Themas nicht entgangen. Der
Stil ist viel, er ist nicht alles. Wenn literarische

Umwälzungen oft mit einer Erneuerung des Stils

beginnen, wenn sie sogar oft darin bestehen, so

gehen sie doch nur selten gänzlich darin auf, und

die romantische Bewegung gerade schliefst eine

Menge anderer Elemente in sich. B. berücksichtigt

sie möglichst wenig; aber er ist doch gezwungen

es zu tun, und dann verschwindet sein eigent-

licher Gegenstand. Man hat den Eindruck, dals

die Frage schlecht gestellt ist, dafs für eine Be-

trachtung der Romantik der stilistische, der

formale Gesichtspunkt eng und unzureichend ist.

Dieser Wechsel von analytischer Untersuchung

des romantischen Stils und Geschichte der Ro-

mantik stört uns und täuscht uns. Das ist der

grofse Mangel des Buches: es fehlt ihm an Klar-

heit und Einheit. Aber es ist noch immer ein

beneidenswertes Lob, wenn man sagt, dafs es

über den romantischen Stil wie über die Ge-

schichte der Romantik eine nicht geringe Zahl

interessanter, oft neuer, zuweilen sehr tiefdrin-

gender Abschnitte enthält; nur ist das Ganze

etwas unzusammenhängend und zerstreut.
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Ich notiere, indem ich das Werk, noch ein-

mal überblicke, die lehrreichen und die bestreit-

baren Stellen. S. 37— 39 gibt B. treffende

Hinweise auf die Neuheiten, die Wagnisse Delilles:

eigentliche Bezeichnungen, Kühnheiten des Vers-

baus, aber die Beispiele bleiben leider aus.

Ebenso wird der Einflufs Fontanes auf Chateau-

briand angegeben, getadelt, aber nicht unter-

sucht (S. 46). Ich weifs nicht, warum B. An-

führungen und Belege verschmäht. — Über

die Neuheiten und das Veraltete in Chateau-

briands Stil sagt B. nichts Neues, aber alles

Wesentliche. — S. 59 (Theorien und Polemiken)

verlassen wir den Stil und kommen zur Ge-

schichte des französischen Romantismus, zu der

der Verf. genaue Angaben macht und charakte-

ristische Zitate bringt. Es gibt augenscheinlich

eine Geschichte der französischen Romantik von

1800—1825, ja bis 1830, die noch nicht ge-

schrieben ist, aber die geschrieben werden mufs,

die B. imstande scheint zu schreiben, und am
Ende seines Vorworts zu versprechen scheint.

Nur dürfte ihm das Buch: Le romantisrae et la

critique, I: La Presse litteraire sous la Restau-

ration, das Ch. M. Des Granges im Begriff

ist zu veröffentlichen, einen Teil seines Stoffes

vorwegnehmen.

Es folgen zwei gute Studien über Lamar-

tine und Vigny (S. 70 ff.; 97 ff.), in der

zweiten ist die kritische Würdigung von Dolo-

rida (99—101) und Eloa (104— 07) vor allem

zu loben. Victor Hugo, der dann behandelt

wird, ist bis 1827 kaum mehr als ein übertrie-

bener Pseudo-Klassiker (S. 108—121, 131—
134). Seine Romantik besteht damals lediglich

in einer bizarren und krankhaften Anschauungs-

weise, die von Chateaubriand und besonders

von Nodier stammt (S. 123—127).
Zudem hüllen die Theorien das werdende

Ursprüngliche noch ein , verwirren und hemmen
es. 1823— 24 versucht der Romantismus, der

sich selbst nicht kennt und sogar diesen Namen
ablehnt, sich zu definieren. Die Schule des Re-

alismus, der Geschichte, des Theaters, der

Prosa, die Schule Stendhals, tritt gegen die

der lyrischen Verse, des Ideals, des Traumes,

gegen die Schule Lamartines, auf. Das Kapitel

hierüber ist eins der interessantesten in B.s Buch

(S. 135

—

146). Hugo zögert, erklärt sich dann

und will die beiden Richtungen vereinen, indem

er die Poesie auf die Bühne bringt. B. gibt

eine kurze, aber nützliche Skizze des Stils des

Cromwell (S. 147— 159), kommt dann wieder

mit den Ideen in V. Hugos Vorreden auf die

Geschichte zurück (S. 160— 168), um sich wieder

der Stilistik zuzuwenden, indem er einige Züge
von Vignys Stil in seiner Übersetzung des Othello

vermerkt, und schliefst mit anregenden, aber un-

bestimmten Bemerkungen über die Reform des

lyrischen durch den dramatischen Stil. Von

1828—1830 a zieht der Realismus in der Form
des Pittoresken in die Poesie ein-^; dieser Ein-

zug wird besonders bei Victor Hugo io einem

vortrefflichen Kapitel (S. 173— 221) untersucht,

in dem sich eine Fülle von Zjtaten und fein-

sinnige psychologische Bemerkungen finden. Nach
dem »pittoresken Realismus erobert sich der

»familiäre Realismus« seinen Platz in der Ro-
mantik, den B. in einem guten Kapitel (S. 222—
245) behandelt, in dem er Sainte-Beuves Dich-

tung mit Recht streng beurteilt.

Der Rest des Buches besteht m. E. aus un-

bestimmten Angaben (Kap. IX: Musset, Sieg

und Ende der Revolution) und sehr bestreit-

baren Behauptungen. Im letzten und längsten

Kapitel kommt die vorgefafste Meinung, die ganz

subjektive Abneigung deutlich zum Vorschein,

an der man sich im Verlaufe der Darstellung

mehr als einmal gestofsen, und die an vielen

Stellen das Urteil des Verf.s getrübt hat. Der
Verf. verabscheut die Metapher. Der Antime-
taphorismus ist der Grundgedanke seines Bu-

ches. Nun kann man zwar darüber streiten, ob

die Metapher nicht gerade das Wesen der mo-

dernen Dichtung ausmacht. Ein wichtiges Ele-

ment derselben aber ist sie doch gewifs. Jeden-

falls gibt es Metaphern und Metaphern, wie es

im französischen Sprichwort 'fagots et fagots'

gibt. Einige sind unbestreitbar nützlich, ja nö-

tig, und einige sind schön, erhaben. B. ver-

wirft alle. Die Reihe von Metaphern Victor

Hugos »über das Thema Gott« (S. 263— 293)

ist durch jene systematische Voreingenommenheit,

durch jenen Verzicht auf Verständnis verdorben;

und dies Beispiel scheint mir besonders schlecht

gewählt, um die Metapher zu diskreditieren, da

Gott pär excellence der Begriff ist, den man nur

metaphorisch ausdrücken kann.

Das Buch ist mithin in seiner Komposition

angreifbar umd in seinem leitenden Prinzip an-

fechtbar, aber viele Abschnitte desselben sind,

wie wir gesehen haben, gut, einige vorzüglich.

Für ein wissenschaftliches Werk, das es auf

organische Komposition und Einheitlichkeit des

Eindruckt nich abgesehen hat, ist das noch immer

ein ausgezeichnetes Verdienst, und man ist sogar

versucht, dem Verf. Dank dafür zu wissen, dafs

er uns durch die Einseitigkeit seines Geschmacks

zum Nachdenken über so viele ästhetische Fra-

gen zwmgt.

Berlin. Emile Haguenin.

E. Nader [Dr. phil.], English Grammar with Exer-
cises. Wien, Alfred Holder, 1903. VI u. 224 S. 8*.

Kr. 2,74.

Das Buch ist zweisprachig abgefafst. Es beginnt

mit einer Einleitung in englischer Sprache, die eine

Skizze der Geschichte der englischen Sprache gibt. Die

Grammatik selber, die Formenlehre, Syntax und Intcr

punktion umfafst und die Nader-Würznersche Grammauk

mit einigen Abweichungen wiedergibt, ist deutsch abge-

fafst, doch sind die meisten Regeln am Fufs der Seiten
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auch englisch gegeben. Beigefügt sind zwei Anhänge.
Der erste behandelt die Synonyma, gibt einige Bemer-
kungen über Briefschreiben, einen Abrifs der Verslehre

und eine Beschreibung der Hölzelschen Bilder »Die

Jahreszeiten«. Der zweite enthält grammatische Auf-

gaben, .'Vufsatzübungen und deutsche Übungsstücke zur

Rückübersetzung.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Ein Exemplar der ersten Ausgabe des »Don
Quijote de laMancha« ist nach der Nat.-Z. in Valla-

dolid gefunden worden. Das Buch weist eine grofse

Anzahl geschriebener Verbesserungen und Randbemer-
kungen auf, und man glaubt annehmen zu dürfen,

dafs diese Zusätze von der Hand des Cervantes selbst

herrührten. Die wertvolle Ausgabe befand sich im Be-

sitze des Arztes Feliciano Ortega, eines bekannten Cer-

vantes-Forschers. Nach dem Tode Ortegas wurden sei-

ner Witwe für das Buch hohe Preise geboten ; sie wollte

es damals jedoch nicht verkaufen und gab an, dafs sie

es irrtümlicherweise verbrannt habe. Jetzt, kurz vor

der bevorstehenden »Don Quijote« -Feier, ist das Buch
wieder ans Licht gekommen. Frau Dr. O. hat es der

spanischen Regierung zum Kauf anbieten lassen und
hofft, dafs es im Lande bleiben werde.

In London soll ein Shakespeare-Institut er-

richtet werden. Zu diesem Zwecke ist ein Ausschufs

unter dem Vorsitz des Lord-Mayors zusammengetreten.

Ursprünglich wollte man ein grofses Shakespeare-Stand-

bild in London schaffen; doch ist man sehr bald zu

dem Entschlufs gekommen, statt dessen ein hervorragen-

des Bauwerk zu errichten, das Shakespeares Namen tragen

wird: es soll ein Theater, eine Shakespeare -Bibliothek,

einen Vortragssaal und eine grofse Halle umfassen , in

der neben einem Denkmal Shakespeares zahlreiche andere,

jetzt in der Westminster-Abtei befindliche Bildwerke Auf-

stellung finden sollen. Ein Teil der Kosten soll durch

die Veranstaltungen einer »Shakespeare -Woche« aufge-

bracht werden, die in diesem Jahre stattfinden wird

und in Aufführungen Shakespearescher Stücke unter

freiem Himmel, Festspielen und Umzügen bestehen soll.

Personalchronili

.

An der Univ. Münster hat sich Dr. Wilhelm Heuser
als Privatdoz. f. engl. Philol. habilitiert.

Nea erschienene Werke.

J. von den Driesch, Die Stellung des attributiven

Adjektivs im Altfranzösischen. Strafsburger Inaug.-

Dissert. Erlangen, Druck von Junge & Sohn.

C. Decurtins, Oberengadinisch , Unterengadinisch.

[= Vollmöllers Roman. Forschungen. Bd. 18.] Erlangen,

Junge & Sohn. M. 16.

G. A. Scartazzini, Enciclopedia Dantesca contin.

dal prof. A. Fiamazzo. Vol. 111. Mailand, Ulrico Hoepli.

L. 8.

G. L. Passerini e C. Mazzi, Un decennio di Biblio-

grafia Dantesca 1891— 1900. Ebda. L. 12.

A. Panzini, Dizionario moderno. Supplemento ai

dizionari italiani. Ebda. L. 6,50.

Zeitschriften.

Giornale storico della Letteratnra italiatia. 45, 1.

L. Frati, I Bentivoglio nella poesia contemporanea. —
.G. B ertön i, 1 codici di rime italiane di Gio. Maria Bar-

bieri. — .^. Pompeati, Per la biografia di Paolo Pa-

ruta. — A. Ferrajoli, Due lettere inedite di Francesco

Berni.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Fritz Hommel [ord. Prof. f. semit. Philol. an der

Univ. München], Grundrifs der Geographie
und Geschichte des Alten Oi-ients.

2. neubearb. Aufl. des »Abrisses der Geschichte des

alten Orients«. 1. Hälfte: Ethnologie des alten

Orients. Babylonien und Chaldaea. [Hand-
buch der klassischen Altertumswissenschaft,
hgb. von Iwan von Müller. 3. Bd., 1. Abt., I.Hälfte].

München, C. H. Beck (Oskar Beck), 1904. VI u.

400 S. 8» mit 1 Kartenskizze. M. 7,50.

Eine umfassende Darstellung der Geographie

und Geschichte des alten Orients, dem jetzigen

Stande der Wissenschaft angepafst, ist alles eher

als eine leichte Aufgabe. Sie mufs überdies in

dem Forscher, der sich einer solchen unterzieht,

auch manchmal ein gewisses Gefühl des ünbe-

friedigtseins hervorrufen, weil er sich oft ge-

zwungen sieht, da provisorische Resultate zu

geben, wo man vielleicht nach ein paar Monaten

oder Jahren eine endgiltige Lösung zu bieten

imstande wäre. Denn wenn irgendwo, so gilt

auf dem Gebiete der orientalischen Altertums-

wissenschaft der Satz: Dies diem docet.

Die politische und kulturelle Geschichte der

altmorgenländischen Staaten hat zuletzt auf

breiter Basis ein Ägyptologe, Maspero, verfolgt

(1895— 99) und die Summe des erreichten

Wissens in einem, von gutem historischen Blicke

und einer bewunderungswürdigen Gelehrsamkeit

zeugenden, dreibändigen Werke aufgespeichert.

Heute wagt den grofsen Wurf ein Assyriologe,

Hommel. Sein »Grundrifs der Geographie und

Geschichte des alten Orients«, dessen 1. Teil

wir hier zur Anzeige bringen, tritt als 2. neu-

bearbeitete Auflage des »Abrisses der Geschichte

des alten Orients« auf. Der grofse Unterschied

zwischen dem alten »Abrifs« und dem neuen

»Grundrifs« springt, schon rein äufserlich be-

trachtet, in die Augen; denn jener umfafste nur

96 Seiten, dieser bringt in den bis jetzt vor-

Hegenden 400 Seiten nur die Ethnologie zum

Abschlufs, kommt in der eigentHchen geographi-

schen Abteilung aber über die Behandlung Ba-

byloniens nicht hinaus. Die politische Geschichte,

die allerdings durch die vorausgehende Ethnolo-

gie und Geographie erheblich entlastet werden

dürfte, ist noch gar nicht in Angriff genommen.

Wir erhalten in H.s Grundrifs in gewissem Sinne

ein Pendant zu Masperos Histoire. Babylonien-

Assyrien und Ägypten waren die beiden Grofs-

mächte, die die Geschicke des vorderen Orients

überwiegend bestimmt haben; die altorientalische

Geschichte zu schreiben, wird daher in erster

Linie den Ägyptologen und Assyriologen zu-

kommen; gerade letztere erscheinen zu einer

derartigen Arbeit in besonderem Mafse prädesti-

niert, da sich immer klarer herausstellt, dafs
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Westasien vielfach die geistigen Impulse den

Babyloniern verdankte, und die übrigen vorder-

asiatischen Kulturen recht reichlich durch baby-

lonisches Rlut ernährt worden sind, während hin-

gegen Ägypten der Hauptsache nach ein Sonder-

leben führte und die asiatische Kultur nur un-

merklich befruchtete.

Wenn wir H. oben zum Assyriologen stem-

pelten, so kann die damit ausgesprochene Spe-

zialisierung seines Arbeitsfeldes nur a potiori

gelten, indem allerdings die Keilschriftliteratur

seine ureigenste Domäne bildet, auf der er mit der

Hand des Meisters schaltet. Aber H. ist auch

in den übrigen semitistischen Disziplinen, be-

sonders im Arabischen, gründlich beschlagen —
auf dem Gebiete der südarabischen Epigraphik

geniefst er den Ruf einer Autorität — , und er

weifs auch in ägyptologischen Dingen gut Be-

scheid. Er erscheint daher in erster Linie be-

rufen, auf den vielverschlungenen Pfaden der

altorientalischen Geographie und Geschichte die

Führerrolle zu übernehmen. H. hat die ihm

übertragene Aufgabe in ganz hervorragender

Weise gelöst; er hat sich nicht etwa damit be-

gnügt, die landläufigen Kenntnisse nach neuen

Gesichtspunkten zu gruppieren und damit im

wesentlichen den alten Wein in neue Schläuche

zu giefsen, sondern sein Werk mufs als eine

durchaus originelle Schöpfung eingeschätzt wer-

den, die von einer völligen Beherrschung des

unendlich reichen Details getragen wird und

die Ergebnisse fremder und eigener Spezial-

arbeit, sowie auch überall die Erträgnisse der

neuesten wissenschaftlichen Ernte gewissenhaft

einheimst. H.s Werk spendet einen derarti-

gen Reichtum neuer fruchtbringender Anre-

gungen, origineller, z. T. genialer Ideen, es

eröffnet der Wissenschaft mehrfach so über-

raschende Perspektiven, dafs es dem Ref. in

dem knappen Rahmen einer Besprechung schwer

wird, die Fülle, die da überall strömt, auch nur

anzudeuten, geschweige denn zu den aufge-

worfenen Problemen entsprechend Stellung zu

nehmen, bezw. seine gelegentlich ablehnende

Haltung eingehender zu begründen.

H. ist aus seinen früheren Arbeiten her als

ein Mann bekannt, der auch vor einem kühnen

Ritte ins Reich der Hypothesen nicht zurück-

schreckt. Auch sein neuestes Werk ist m. E.

etwas zu sehr mit Hypothesen beschwert. Der
Verf. ist leider zu sehr geneigt, mögliche An-

nahmen als sicher, fragliche als sehr empfehlens-

wert hinzustellen. Ich sehe mich wenigstens in

verschiedenen Fällen aufserstande, dem Ikarus-

lluge der Kombinationen des Verf.s zu folgen.

Wir nehmen namentlich Anstofs an den vielen

gewagten Etymologien, an einigen bedenklichen,

durch recht anfechtbare Prämissen gestützten

Theorien, die der Verf. besser einstweilen noch

zurückgehalten oder eventuell in Fachzeitschriften

der Diskussion unterbreitet hätte, bevor er sie

der mehr oder minder autoritativen Form eines

»Handbuches« einverleibte, das sich nicht nur

an den enggezogenen Kreis der Orientalisten

wendet, denen ja eine Nachprüfung und kritische

Beurteilung des Gebotenen möglich ist, sondern

an das breite Forum aller Forscher auf dem
Gebiete des klassischen Altertums. Der Histo-

riker des alten Orients ist ja leider, da der

Faden des positiv Bezeugten so oft abreifst,

mehr als ihm lieb, gezwungen, sich über die

Lücken der Tradition mit Vermutungen hinweg-

zuhelfen ; aber er sollte dann zwischen den un-

zusammenhängenden Strichen der ihm vorliegen-

den Zeichnung die Verbindungslinien mit aller

Vorsicht ziehen, damit nicht der alte, speziell den

Assyriologen gemachte, Vorwurf, dafs sie zu

sicher auftreten, neue Nahrung empfange.

Etwas störend wirkt es für den Benutzer

des »Grundrisses«, dafs auf Schritt und Tritt

Nachträge zu früheren Ausführungen, Verbesse-

rungen oder Modifikationen von Behauptungen,

die oft nur wenige Seiten vorher aufgestellt

wurden, auftauchen. Wir begreifen es allerdings

sehr gut, dafs ein Gelehrter, der, wie H., so

mitten in der Forschung steht, ein derartiges

fortwährendes Addieren und Korrigieren kaum
vermeiden kann; ein genaues Sachregister wird

ja diese Zersplitterung weniger fühlbar machen.

Auf alle Fälle nehmen wir viel lieber diesen

kleinen Nachteil in Kauf, als wenn der Verf.,

um uns mit einem aus einem Gufs geformten

Werke zu beschenken, die horazische Regel

befolgt hätte.

Nach diesen Bemerkungen mehr allgemeinen

Charakters, will ich es im folgenden ver-

suchen, in grofsen Zügen den reichen Inhalt von

H.s »Grundrifs« zu skizzieren, wobei ich zur

Motivierung meines obigen Urteils einige mir

besonders zweifelhafte Punkte oder noch nicht

gehörig begründete Theorien herausgreifen werde;

meine gelegentlichen kleinen Zusätze mögen vom
Verf. als ein Beweis für das lebhafte Interesse,

mit dem ich seine Darstellung verfolgte, ange-

sehen werden. Auf eine Vollständigkeit in

irgend einer Richtung bin ich selbstverständlich

nicht ausgegangen.

Die 240 Seiten starke Einleitung enthält

einen Abschnitt, der einen physikalisch -geogra-

phischen Überblick über den Schauplatz, auf

dem sich die altorientalische Geschichte abspielt,

vermittelt (S. 1— 16) und ein ausführliches, die

ethnologischen Verhältnisse beleuchtendes Kapitel

(S. 17— 240). Was der Verf. (S. 9) über die

Lage des Sees Genezareth bemerkt, trifft nicht

ganz zu. Dieser See liegt nicht »fast 200 m«,

sondern über 200 m (—208) unter dem Spiegel

des xMittelmeers; vgl. z. B. Buhl, Geographie von

Palästina S. 36 und Karte von Guthe- Fischer.

Im ethnologischen Teile handelt H. an erster
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Stelle über die vorsemitische Bevölkerungsschicht

Babyloniens, die Sumerer, deren Sprache er in die

uralaltaische Gruppe einreiben will ; in der Tat dürfte

eine derartige Definierung des Verwandtschafts-

verhältnisses des Sumerischen am meisten auf Zu-

stimmung rechnen können. H. bringt (S. 22) für

seine These eine Reihe frappanter Gleichungen

bei; sumer. gan (gar) »Frisch« = türk. balyk und

sum. lal »aufhängen« = türk. jaj »Bogen«
(S. 37^) hätten aber wohl ohne Schaden weg-
bleiben können; denn ich befürchte, dafs manchen
dabei das Gefühl beschleichen möchte, als sei

mit Hilfe der Lautübergänge aus allem alles zu

machen. Von den Sumerern wendet sich der

Verf. (S. 27) zur westlichen Gruppe der Indo-

germanen, soweit diese für den Orient in Be-

tracht kommt, und bespricht dann in einem, an

neuen Gedanken reichen Abschnitte (S. 33—37)
die von ihm als alarodisch gekennzeichnete

Völker- und Sprachengruppe, in der er fast aus-

schliefslich solche Völker unterbringt, über deren

ethnologische und linguistische Stellung die Akten

noch keineswegs geschlossen sind. Wenn diese,

dem Sprachforscher so viel Verlegenheit bereiten-

den Eigenbrödler hier unter einen Hut gebracht

werden, so mag man sich einstweilen, faute de

mieux, mit einem solchen Zusammenschlufs wider-

haariger Elemente begnügen. Die Zukunft wird

da noch manches zu revidieren finden. Ich teile

mit dem Verf. nicht die gleiche Sicherheit, mit

der er im einzelnen öfters urteilt. So wage ich

es nicht, die Gleichung Burtigumzi r= BsQSxvv-

Tca (S. 31) als zweifellos hinzustellen, da die

Lesung des Namens Burugumzi (z. B. auch Buru-

lumzi wäre möglich) noch nicht sicher steht,

und gar der Name der Burgunder durfte m. E.

kaum herangezogen werden. Auch die Behaup-

tung, dafs die palästinensische Stadt Dör ihren

Namen von dem Volke der Teukrer (ägypt.

Takkar, babyl. Zakkalü) herleite (S. 28), hätte

ich lieber mit einem Fragezeichen versehen. Ich

kann ferner nicht finden, dafs der thrakische

Gottesname ZßeXd-iovqSog (ZcßeXaovgdvg) be-

sonders auffallend an den bei Tiglatpileser III.

begegnenden Gebietsnamen bit-Zualzas anklinge

(S. 33). Zu weit geht der Verf. dann, wenn er

(S. 41) für den Namen des hethitischen Gottes

Teschub an den griechischen Personennamen
Thisbe, an die böotische Stadt Thespia und

an homerisch deamg = »göttlich« erinnert.

Auch mutet er dem Leser etwas viel zu,

wenn er ihm (S. 58) für den einheimischen

Namen der Lykier, Termilen, eine Etymologie

»Herma- Verehrer« (Te-Hertna) zu erwägen an-

heimstellt oder ihm eine Vergleichung von elamit.

Ruchtiratü, Lachuratil mit karisch. Lahrandeus,

Lahrandenos (a, a. O., Anm. 1) anbietet. Ob
der Name des elamitischen Gottes Insusinak wirk-

lich von Hause aus mit dem der Stadt Susa 2^-

sammenhängt (S. 35), möchte ich bezweifeln;

dafs ihn die Assyrer auf volksetymologischem

Wege — indem sie Insusinak in Susinak ver-

kürzten — mit der elamitischen Hauptstadt ver-

knüpften, will ich allerdings nicht leugnen. Die

Gleichsetzung von Bambyke (j. Menbidsch) und

assyr. Nappigu (s. S. 44^) liegt gewifs recht

nahe; aber nach Salm. Mon. Rev. 35 scheint

Nappigu ein Ort östlich vom Euphrat gewesen
zu sein (vgl. auch Johns, Deeds Nr. 1096, 25),

wahrscheinlich = Nampigi in Johns' Doomsday-
book Nr. 5, col. III, 12; einen gleichnamigen Ort

am Euphrat (östlich von Phaliga, nahe bei Änah)
nennt Isid. von Charax 248, 5 : Naßayad = syr.

Nebagätha (= arab. manbidsch »Quellort«); da-

gegen dürfte mit Bambyke vielleicht das Ba-am-

bu-ki in Johns' Deeds Nr. 7 73, Ov. 5 kombiniert

werden.

Der Schwerpunkt des ethnologischen Teiles

ruht entschieden in dem umfangreichen Abschnitte,

der den semitischen Völkern und Sprachen ge-

widmet ist (S. 7 5— 194). Der Verf. begründet

zunächst eingehend und mit viel Geschick die zu-

erst von ihm verfochtene Einteilung der semiti-

schen Sprachen in einen östlichen und westlichen

Zweig gegenüber der früher allgemein üblichen

Spaltung in Nord- und Süd -Semitisch; die neue

Einteilung des Verf.s empfiehlt sich in der Tat
viel besser als die von ihm bekämpfte alte und

bricht sich, so viel ich sehe, auch immer mehr
Bahn. Unter den Beweisgründen, die für die

isolierte Stellung der Babylonier-Assyrer gegen-

über den übrigen semitischen Völkern ins Feld

geführt werden, figuriert auch der den West-

semiten allein eigentümliche Mondkult (vgl. S. 84
— 90 und öfters). Eine Lieblingsthese des

Verf.s bildet nämlich die Anschauung von der

das ganze religiöse Leben der Westsemiten

beherrschenden Mondverehrung, in der er nament-

lich das tiefste Wesen der altarabischen Religion

erblickt. Ich bin nun durchaus nicht geneigt,

die grofse Bedeutung des westsemitischen Mond-

dienstes herabzudrücken, aber manchmal geht

der Verf. m. E. in dem Bestreben, überall lunaren

Kult zu wittern (vgl. z. B. S. 17 7^: hebr. el-

Shaddai = sadü Ai, d. h, »Berg -|- Mond« !), doch

zu weit. Noch viel mehr freilich schiefst, wie

ich meine, H.s Schüler Nielsen in seinem Buche

»Die altarabische Mondreligion und die mosa-

ische Überlieferung« (s. DLZ. 1904, Nr. 27)

über das Ziel hinaus.

Es wird gewifs manchen Fernerstehenden

Wunder nehmen, dafs H. zu den Semiten auch

die Ägypter zählt. Die ägyptische Kultur wäre

nämlich nach der vom Verf. mit besonderer

Emphase verteidigten Theorie cum grano salis

nichts weiter als ein Abklatsch der babylonischen

Kultur, die ägyptische Sprache aber lediglich

als »prähistorischer Ableger des ältesten baby-

lonischen Semitisch« anzusehen. Diese Theorie

eröffnet gewifs einen recht interessanten Aus-
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blick in die Geschichte Vorderasiens. Die Mög-
lichkeit, dafs Ägypten von Babylonien aus kolo-

nisiert wurde, soll zugestanden werden; denn

sie würde das Eindringen von vielen, spezifisch

babylonischen Eigentümlichkeiten ins Ägyptische

am ungezwungensten erklären; aber die sprach-

lichen Instanzen, die das .Ägyptische sozusagen

zu einem versteinerten Babylonisch bezw. Sume-

risch stempeln sollen, erscheinen mir doch noch

so anfechtbar, dafs ich mir wenigstens den zwei-

ten Teil des Dogmas vorläufig nicht aneignen

kann. Jedenfalls urteilt H. viel, zu optimistisch,

wenn er am Schlüsse seiner gewits sehr beach-

tenswerten .Ausführungen sich der Meinung hin-

gibt (S. 1-9), die Eingliederung der Ägypter

unter die Babylonier »unwiderleglich und für alle

Zeiten festgestellt zu haben«. Wir wollen ab-

warten, ob die Ägyptologen nicht auch noch

ein kräftiges Wörtlein zu dieser sprachlich-ethno-

logischen Filiation sprechen werden. .Audiatur

et altera pars!

Zu dem mancherlei recht Prekären — vgl.

z. B. (S. 117) die Gleichung: arab. gattam

=z babyl. kalümu = sumer. aJitn, marun und das

(S. 1 24) über die Etymologie von arallu Be-

merkte — rechne ich besonders die Erklärung

des Namens des moabitischen Nationalgottes

Kemos als Aku-Mäsu (S. 117, 163), die sicher-

lich nur wenige befriedigen dürfte. Protestieren

möchte ich auch gegen die Gleichsetzung des

Mar'alqais b. *Amr (f 328 n. Chr.) der Grab-

inschrift von Nemära (S. 155) mit dem gleich-

namigen Fürsten von Hira, auf die H. besonde-

ren Wert zu legen scheint, da er die Priorität

dieser Kombination ausdrücklich — gegen Peiser

— konstatiert (S. 235). Die Chronologie der

ersten Lachmiden liegt ja sehr im Argen ; doch

mag Imrulqais I. b. *Amr ungefähr in den An-

fang des 4. Jahrh.s fallen — will ihn H. (s.

S. 148 3) jjjj Ernste von 250— 328 regieren

lassen? — ; vom chronologischen Standpunkte

liefse sich also gegen die ja gewifs recht ver-

lockende Gleichsetzung nichts Stichhaltiges vor-

bringen. Aber allgemein historische Erwägungen
sprechen m. E. gegen die Identifikation. Darf

man den Mar'alqais b. 'Amr der Inschrift, »den

König aller Araber«, der in Beziehungen mit

Rom trat und seine Grabstätte in Syrien erhält,

wirklich mit dem unbedeutenden babylonischen

Phylarchen von Hira, einer für uns recht schatten-

haften Persönlichkeit, zusammenwerfen? Die

Gleichheit der Namen kann nicht entscheidend

in die Wagschale fallen; denn eine solche läfst

sich gerade bei den Ghassäniden und Lachmiden
— beide Südaraber! — aufzeigen; haben doch

die beiderseitigen Mundhirs und Häriths öfters

Anlafs zu unglücklichen Verwechslungen gegeben!

Vielleicht haben wir in dem bisher unbekannten

Mar'alqais einen der ältesten der Ghassäniden

zu erkennen, über deren Geschichte ja noch

reichlicheres Dunkel lagert als ülx i >ten

Zeit der Lachmiden.

Der König Kalammu, den H. (S. l?9''j wahr-

scheinlich aus Sandas :>.Aramäerni (^^^ *Der alte

Orient« IV 3) S. 12 kennt, scheint wieder in

der Versenkung verschwinden zu dürfen; ihn bat

wohl nur eine falsche Lesung ins Dasein ge-

rufen. Mit hebr. Emmo-ab vergleicht H. (S.

164*) assyr. Ummi-abia; der Name kommt auch,

mit Umdrehung beider Bestandteile, als Abi-uutme

(Johns, Deeds Nr. 148, Rev. 5) vor. Pardesu

=1 »Paradies < findet sich, aufser an der von H.

(S. 166*; 250) verwerteten Stelle, noch in dem
Kontrakte Str. Cyr. 212; s. Meifsner, Ztschr.

f. Assyriol. VI, 290*.

Wie schön früher (1896) in seiner »Altisrae-

litischen Überlieferung«, so läuft H. in der die

Hebräer betreffenden Partie seines >< Grundrisses-;

(S. 167— 186) neuerdings Sturm gegen die

quellenkritischen Anschauungen der Wellhausen-

Schule, und er kommt im Verlaufe seiner Aus-

führungen, dabei z. T. im Fahrwasser Klosler-

manns schwimmend, dazu, über die moderne alt-

testamentliche Quellenanalyse unerbittlich den

Stab zu brechen. Ich mufs offen gestehen,

dafs ich an dem übertriebenen Düfteln und Spin-

tisieren, an den oft haarspaltenden Theorien, an

dem liebevollen Sezieren des masoretischen Kon-

textes, worin sich manche jüngere Alttestamentier

nicht genug tun zu können glauben, wenig Ge-

schmack finde; aber ich möchte doch auch andrer-

seits nicht das Bad mit dem Kinde ausschütten.

Jene eben gegeiselten .Auswüchse bin ich mit H.

gern bereit, vom Baume der alttestamentlichen

Textkritik abzuschneiden; aber den Hauptinhalt

der Wellhausenschen Theorie, mag sie auch

im Laufe der Zeit im einzelnen noch vielfache

Modifizierungen erfahren, über Bord zu werfen,

dazu sehe ich keinerlei .Anlafs. H.s eigene .Auf-

fassung vom literarhistorischen Aufbau des Alten

Testaments, durch die er das niedergerissene

Wellhausensche Gebäude ersetzt, hält sich, so

viel treffende und beherzigenswerte Beobachtun-

gen sie auch birgt, doch auch nicht frei von

Konstruktionen. Jedenfalls will ich in ihrer Be-

urteilung den Alttestamentlem, deren Zunft ich

nie angehört habe, den Vortritt lassen. Darin

pflichte ich aber dem Verf. völlig bei, dafs eine

vorurteilslose Berücksichtigung jener neuen Ge-

sichtspunkte, wie sie nur eine wirkliche Kennt-

nis der Geschichte des gesamten Orients und

die seiner geschlossenen Weltanschauung zu ver-

mitteln imstande ist — einem Panbabylonismus

will ich damit nicht das Wort reden — , recht

wesentlich dem alttestamentlichen Schifflein zur

besseren Kompafsstellung verhelfen wird.

Konnte ich dem Verf. in seiner Bewertung

der Wellhausenschen Textkritik nur teilweise

recht geben, so mufs ich mich völlig ablehnend

verhalten gegen den Versuch, das aramäische
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Idiom der Bücher Daniel und Esra in die ost-

aramäische Sprachgruppe einzureihen (S. 192
u. 336), da die Fäden der Beweisführung noch
an zu viel unsichere Begriffe und Voraussetzun-

gen gekettet sind.

Die ethnologischen Erörterungen schliefst ein

Anhang ab, der sich mit den Medern, Persern,

Osteraniern und Indern (S. 194— 230) beschäf-

tigt. Der Verf. hat sich auch in dieses, dem
Semitisten meist weniger vertraute Gebiet treff-

lich eingearbeitet und reicht uns auch hier wie-

der ein ganzes Füllhorn neuer Ideen und Kom-
binationen dar, auf die näher einzugehen der

zur Verfügung stehende Raum mir verbietet.

Überall kann ich allerdings dem Verf. nicht fol-

gen. So stehe ich z. B. der von ihm (S. 209)
befürworteten Verknüpfung des nur von Herodot

VII, 6 1 den alten Persern gegebenen Namens
AQxatot mit dem Landesnamen Anschan recht

skeptisch gegenüber; eine Korruptel aus ^ÄQtatoi,

dem alten Arier-Namen, liegt hier doch viel näher.

Noch ungleich bedenklicher und ganz indiskutabel

scheint mir aber der Vorschlag des Verf.s (S.

219), den Namen des indischen Gottes Indra

als babylonisches Lehnwort (sumerisch EN-LIL)
aufzufassen.

Der aufserordentliche Zuwachs und die Ver-

tiefung, die unsere Kenntnis der alten Geogra-

phie Vorderasiens in den letzten zwei Jahrzehn-

ten erfahren hat, tritt recht klar zu Tage, wenn
man z. B. für Babylonien den betreffenden, für

seine Zeit so ziemlich abschliefsenden Abschnitt

in Delitzschs Schrift »Wo lag das Paradies?«

(1881), den bisherigen Leitfaden in dieser Sparte,

mit der ihn an rein äufserem Umfang wohl um
ein Fünffaches überragenden — übrigens im

1. Teil noch nicht zu Ende geführten — Dar-

stellung in H.s »Grundrifs« vergleicht. H. hat

hier aus dem schier unversiegbaren Born der

Inschriften in ausgiebigster Weise geschöpft.

Das einschlägige Material der altbabylonischen

Texte scheint er nahezu gänzlich inventarisiert

zu haben; auf absolute Vollständigkeit ausgehen,

hiefse, da fast täglich neuer Stoff zufliefst, in ein

Fafs ohne Boden giefsen; eine encyklopädische

Behandlung wäre auch aus dem Rahmen eines

Handbuches ganz herausgefallen. Die neubaby-

lonischen Kontrakte beutete der Verf., so viel

ich bemerkte, nicht in dem gleich intensiven

Grade wie die altbabylonischen Inschriften aus;

speziell für Babylonien dürften sie aber, als eine

nicht zu unterschätzende Quelle, wohl noch etwas

häufiger herangezogen zu werden verdienen.

Woran ich öfters Anstofs genommen habe, ist

die grofse Geneigtheit, mit der H. recht häufig

mit der Übertragung von geographischen Namen
operiert, indem er verschiedene gleiche oder

sehr ähnliche Namen gewissermafsen auf einen

Archetypus zurückzuführen bestrebt ist (vgl. z. B.

S. 245 ff. u. oft). Er rechnet dabei m. E. viel

zu wenig mit der im Orient, speziell auf semiti-

schem Boden so oft zu konstatierenden Gleich-

artigkeit der Bildung der geographischen Nomen-
klatur; der Versuch, hier unter mehreren Namens-

vettern einen Vater ausfindig zu machen, wird

wohl in recht vielen Fällen fehlschlagen. Man
wende doch einmal das von H. Babylonien gegen-

über geübte Verfahren z. B. auf Deutschland an,

das doch gewifs über ein gerütteltes Mafs

ganz gleichlautender Ortsnamen verfügt, und wird

bald zur Einsicht kommen, dafs eine im gröfse-

ren Stile geplante Durchführung »der Übertra-

gungstheorie« nicht selten einfach eine histori-

sche Ungeheuerlichkeit in sich schliefsen mufs!

Dafs die Annahme von Übertragungen ganz aus

dem Spiele zu lassen ist, will ich damit natürlich

nicht behauptet haben.

Der Verf. leitet den geographischen Teil mit

einer Behandlung der für Babylonien vorkommenden

Namen (S. 241— 263) ein; daran schliefst sich

ein Überblick über das babylonische Strom- und

Kanalsystem (S. 263— 98), worauf die eingehende

Beschreibung der einzelnen Orte folgt. Dazu ein

paar Einzelheiten! Ein assyr. nakädu »hoch sein«,

das H. (S. 242^) für die Etymologie von Akkad
in Aussicht zu nehmen erwägt, läfst sich nicht

belegen, sondern nur ein nakädu »sich ängsti-

gen« (bei Delitzsch, Hebr. Wtb. s. v. nakädu und

nakatu)] vgl. Meifsner, Suppl. 65. K. B. VI, I,

339; 465; Meifsner, Gott. Gel. Anz. 1904, S. 7 50.

Woher weifs H., dafs die Viergötterstadt Arbela

die Stadt der vier »Strom «-Götter (S. 252^) war?

Die Erklärung, die H. (ebda) für den Namen des

berühmten Schiitenplatzes Kerbela vorschlägt, ist

entschieden sehr geistreich, und ihr könnte die

Tatsache, dafs die arabischen Lexikographen

selbst mit diesem Worte nichts Rechtes anzu-

fangen wufsten, als Stütze beigesellt werden;

aber solange in der Gegend von Kerbela kein

Ki-Arbailu nachweisbar ist, trage ich doch Be-

denken, durch die Einschaltung einer unbekann-

ten Gröfse die Deutung des Ortsnamens zu ver-

suchen. Dafs mit dem Sanhar des Alasia-Briefes

Sinear gemeint ist (S. 257^), wage ich nicht mit

derselben Bestimmtheit wie der Verf. auszu-

sprechen, halte aber doch diese Kombination

nicht für ausgeschlossen; aber für einen sach-

lichen und sprachlichen Konnex zwischen babyl.

Sinear und mesopotam. Singär (S. 6) kann ich mich

nicht erwärmen. Die Existenz eines babyloni-

schen Unterweltsflusses Nir (S. 86^, 274*, 264'^)

erscheint mir noch keineswegs gesichert; aber

auch ganz abgesehen davon mufs ich die Ver-

gleichung dieses Nir mit dem babylon. Nähr

en-Nil (S. 264*) — weshalb soll gerade dieser

der Kebar-Kanal Ezechiels sein? — verurteilen,

da hier eine ca. 700 n. Chr. erfolgte Verpflan-

zung des Namens des ägyptischen Stromes nach

Babylonien vorliegt, eine einmal authentisch

bezeugte Übertragung (vgl. Nöldeke, Ztschr.
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der Deutsch. Morgenl. Ges. 39, 175 ff.). Wenn
schliefslich H. in jenem fraglichen Nir das Proto-

typ von NetXog findet und, ohne ein kritisches

Fragezeichen beizufügen, eine Übertragung des

Namens Nir nach Ägypten statuiert (S. 14), so

bedeutet das doch nichts anderes, als mittels

luftiger Hypothesen die Brücke nach einer Vor-

zeit hinüber schlagen zu wollen, zu der uns

noch gähnende Abgründe den Zutritt versperren.

Der Verf. will überhaupt vielfach über die

unserer Erkenntnis durch die Tradition gezoge-

nen Schranken hinaus vordringen, er geht gern

den schwierigsten Problemen nach und bekundet

eine besondere Lust zur Inangriffnahme kaum
lösbarer Aufgaben. Zu letzteren möchte ich be-

sonders auch das Unternehmen rechnen, die vier

Paradiesesflüsse der Bibel örtlich festzulegen (S.

271— 7 u. öfter). Der vom Verf. mit grofsem

Nachdrucke verteidigten These, dafs das Para-

dies ursprünglich in Arabien zu suchen sei, stehe

ich noch recht zurückhaltend gegenüber. Nach

meinem Gefühl liegt es viel näher, anzunehmen,

dafs die Paradies-Erzählung auf dem Boden Baby-

loniens, der Heimat so manches in die Genesis

gewanderten Sagenstoffes, erwachsen ist. Die

von H. aus den Keilinschriften und dem Süd-

arabischen aufgezeigten Gruppen von vier gött-

lichen Flüssen behalten als dankenswerte Paral-

lelen für die Beurteilung der ganzen Vorstellung

jedenfalls ihren grofsen Wert. In der biblischen

Paradies-Geschichte ist m. E. ein rein geographi-

scher Kern mit einem Rankenwerk mythischer

Züge gewissermafsen zu einem gordischen Knoten

verschlungen, den zu lösen wenig Aussicht be-

steht, mithin auch dem Versuche einer Lokali-

sierung des Paradieses kaum ein voller Erfolg

winken dürfte. Es kann mich aber nur freuen,

wenn die Zukunft meine Skepsis in diesem Punkte

als ebenso unbegründet erweisen sollte, wie das

verflossene Säkulum die sprichwörtlich gewordene
Anschauung der Alten bezüglich des Nili caput

quaerere Lügen gestraft hat.

Da ich gerade die geographischen Angaben
und Namen der Keilinschriftliteratur in ziemlich

grofsem Mafsstabe exzerpiert habe, wäre ich

auch öfters imstande, die Zahl der vom Verf.

gesammelten Zitate noch etwas zu vermehren.

Für den »Königskanal« (när sarri, s. S. 284— 6)
will ich z. B. noch folgende Stellen notieren:

K 82 = Harper 27 5, 24; Brit. Mus. 82, 7—
4, 37 = Smith, Assyr. Lett. IV, Taf. 8, Z. 24;

Str. Cyr. 26, 17; man .'vgl. auch nar Sa-sarri-ki

in einem von Scheil (Recueil XVI, S. 32) edierten

Grenzsteine.

Für eine der gelungensten Partien des ganzen

Werkes halte ich die Topographie von Babylon

(S. 298— 338), jetzt die ausführlichste, fast aus-

schliefslich mit keilinschriftlichem Material ent-

worfene Beschreibung der Weltstadt, die wir

besitzen. H. führt vortrefflich in den Stand der

Forschung ein, orientiert klar über die topo-

graphischen Probleme und polemisiert meist gluck-

lich gegen die in einigen Punkten von ihm ab-

weichenden Auffassungen Koldeweys, Mcifsners

und Weifsbachs, der jüngsten Forscher auf dem
Gebiete der babylonischen Topographie. Ein

Kardinalpunkt derselben bildet die Feststellung

des genauen Verlaufes, namentlich des Endpunk-
tes, der berühmten zum Esaggil-Tempel führen-

den »Prozessionsstrafse«, da mit einer definitiven

Lösung dieser Streitfrage zugleich der Gewinn
eines für den Plan des alten Babels aufserordent-

lich wichtigen festen Punktes, die Lage des er-

wähnten Esaggil- Heiligtums, verquickt ist. Im

Gegensatz zu seinen Vorgängern verficht H. mit

guten Gründen die Anschauung, dafs die »Pro-

zessionsstrafse« von dem ausgegrabenen Istar-

tore aus sich in nördlicher Richtung, Esaggil

zustrebend, fortsetzte. Die ganze Streitfrage

kann jedenfalls im wesentlichen nur an Ort und

Stelle entschieden werden ; aber wir halten es

gerade deshalb für eine Pflicht der von der

»Deutschen Orient- Gesellschaft« mit der Aus-

grabung Babylons betrauten Leitung, einmal um-

fassendere Versuchsgrabungen — hat man ja

doch mit zeitraubenden und resultatlosen Schür-

fungen auch sonst nicht gegeizt! — nördlich vom
Istartore anzustellen. Es wäre im Interesse der

Sache nur sehr beklagenswert, falls die verant-

wortlichen Leiter, etwa auf ihr technisches Besser-

wissen oder ihre Autopsie der Örtlichkeit pochend,

in vornehmer Ignorierung auf H.s Darstellung

herabblicken sollten.

Der S. 312 und 382 besprochene Tempel
E-sabe begegnet nicht gerade häufig; ich ver-

weise noch auf folgende Stellen: K 3464, Z. 8,

19 = Craig, relig. texts pl. 66; K 3554, Ov,

5, 11, 14 = PSBA 23, 120fif.; Ephemerid in

Reisners Hymnen VI (S. 144, Z. 4); man beachte

ferner den Zeugennamen .Arad-^" Bit-sabe : V.'ATh

380, Z. 9 = Peiser, Babylon. Verträge Nr. 85.

Ich meine, wir können in der Regel völlig zu-

frieden sein, wenn wir die den altbabylonischen

Telloh-Fürsten geläufige Kenntnis der Geographie

Babyloniens zu rekonstruieren vermögen; ob

z. B. dieselben noch von der ursprünglichen

Identität (?) von Uru-azagga und Babel etwas

wufsten (S. 30 1-), dies zu fragen, halte ich für

ein recht müfsiges Unterfangen. Dafs Kütha

wirklich mit Tell-Ibrahim identifiziert werden darf,

folgt nicht aus den arabischen Angaben über den

Kanal von Kütha (S. 340 '), sondern aus der Tat-

sache, dafs die arabischen Geographen (Istachn

86, b. Haukäl 168, Makdisi 121; vgl. auch

Tabari I, 262ff.) ausdrücklich Kütba rabbä als die

Stätte, wo Abraham ins Feuer geworfen wurde,

erklären und von dem dort noch vorhandenen

»Aschenhügel Ibrahimsc sprechen; der ursprüng-

liche Ortsname wurde, wie öfters im islamischen

Oriente, von dem eines dort verehrten Propheten
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(daher Teil - Ibrahim) verdrängt; vgl. z. B, el-

Chalil = Hebron. SIppara-Ja'ruru (S. 344) wird

auch noch später erwähnt; vgl. den Asarhaddon-

text K 2801, Rev. 44 = Beitr. z. Assyr. III, 228.

Für Dür-Karasu (a. O.) notiere ich noch: Str. Cyr.

227, 11 und Str. Camb. 276, 13. Bezüglich

Dür-Sin (S. 345) verweise ich auf Scheil, Recueil

16, 189 und 19, 56. Die Ortschaft Pallukkatu

(S. 347) findet sich auch — geschrieben alu isu

Pallugi — in dem assyrischen Kontrakte Johns,

Deeds Nr. 448, 18, durch das Determinativ isu

zugleich Meifsners Ableitung des Namens von

palukku »Spezerei« bestätigend. Die Zurück-

führung von bibl. kalneh auf ein sumerisch. Ki-

enlil (S. 348') kann ich nur mit grofsem Mifs-

trauen betrachten; Jensens Vorschlag, i^?/?? in

n2?? = kullab zu emendieren (Theol. Lit.-Ztg.

1895, Sp. 510) ist mir noch viel sympathischer.

Die Charakterisierung des altbabylonischen

Patesi-tums als »Bistum« (S. 360) erscheint mir

aus verschiedenen Gründen nicht zutreffend. Für

die Bezeichnung Erechs als Stadt der 7 UB's

und 7 DA's (S. 363) vergleiche man auch die Be-

merkung Zimmerns in der Ztschr. f. Assyriol.

V, 363.

Ein Niniveh bei Küfa (S. 393) kennt auch

noch der Talmud; s. Berliner, Beitr. z. Geogr.

u. Ethnogr. Babyl. im Talmud u. Midrasch (1883)

S. 53. H. hätte überhaupt als Quelle für die

talmudischen Nachrichten über Babylonien immer

in erster Linie Berliner und nicht den sehr

unzuverlässigen Neubauer zugrunde legen sollen

;

das gilt z. B. auch für S. 398^, wo Berliner

S. 5 2 zu zitieren gewesen wäre. Der Nomaden-

stamm Litäu (S. 398) findet sich auch wirklich

einmal — K 145, Ov. 9 =r Harper Nr. 436 —
als amelu Litamu geschrieben. Doch genug der

Kleinigkeiten

!

'

Die Drucklegung mufs als recht sorgfältig

bezeichnet werden; mir sind nur ganz unbedeu-

tende Versehen in dieser Hinsicht aufgestofsen.

Ein Irrtum liegt auf S. 294, Z. 3 vor, der

Meifsner ein Verdienst zuschiebt, das in Wirk-

lichkeit Peiser (s. Mitt. 'd. Vorder- Asiat. Ges.

VI, 134) gebührt.

Der Umstand, dafs ich im vorausgehenden

einige bedenkliche und m. E. noch nicht gehörig

gefestete Theorien in H.s Werk beanstanden

mufste, kann natürlich den grofsen Wert der

Gesamtleistung nicht beeinträchtigen; denn die

einen Widerspruch herausfordernden Stellen ver-

schwinden ganz gegenüber der Fülle der da-

selbst niedergelegten aufserordentlich wertvollen

Ergebnisse, die uns in der Kenntnis des alten

Orients um ein tüchtiges Stück vorwärtsbringen,

und die »dem Grundrisse« eine dauernd hervor-

ragende Bedeutung sichern. Möge der Verf.

uns bald mit Fortsetzung und Schlufs beschenken!

Strafsburg i. E. M. Streck.

Desire de Bernath, Cleopätre, sa vie, son regne.
Traduction fran9aise revue par Andre Leval. Paris,

Felix Alcan, 1903. 256 S. 8" mit 1 Bildnis.

Das von einem Ungarn verfaßte und der Prinzessin

Nimet Tewfik gewidmete Werk enthält in 15 Kapiteln

eine Erzählung der geschichtlichen Vorgänge in Ägypten
vom"'Jahre 70—30 v. Chr. Der Verfasser hat die alte

griechische und römische Literatur fleißig herangezogen,

doch benutzt er veraltete Ausgaben der Schriftsteller;

ein Studium der Münzen , Inschriften und Papyri ent-

deckt man in dem Buche nicht, ebensowenig eine Ver-

wertung der Arbeiten, die in den letzten zwanzig Jahren

über Ägypten zur Zeit der Ptolemäer und über die römische

Gesellschaft im 1. Jahrh. v. Chr. erschienen sind.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

The Numismatic Chronicle. 1904, 4. W. Wroth,
Greek coins acquired by the British Museum in 1903.

— E. J. Rapson, Ancient silver coins from Baluchistan.

— F. A. Walters, The coinage of Richard II. —
J. Evans, An advertising medal of the Elizabethan

period.

Revue numismatique. 8, 4. J. Maurice, L'icono-

graphie par les medailles des empereurs romains de la

fin du nie et du IVe siecles. — P. Bordeaux, Les

ateliers monetaires de Toulouse et de Pamiers pendant

la Ligue (suite). — C'^ deCastellane, Le gros tour-

nois de Charles d'Anjou et le gros tournois du roi de

France au chätel fleurdelise.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Erich Schmidt [Oberlehrer in Bromberg, Dr.], Ge-
schichte des Deutschtums im Lande
Posen unter polnischer Herrschaft.
Bromberg, Mittler (A. Fromm), 1904. XII u. 442 S,

8" mit 25 Abbildungen und 2 Karten. M. 5.

Seit 1885 besteht in der Provinz Posen eine

Historische Gesellschaft zur Pflege der heimischen

Geschichte, welche eine Zeitschrift in Viertel-

jahrsheften und Quellenausgaben in längeren

Pausen herausgibt. Sie fand ihren Mittelpunkt

an dem Königlichen Staatsarchiv in Posen. Ihre

Arbeiten haben sich besonders mit der Ge-

schichte der deutschen Ansiedler, die seit dem
13. Jahrh. sich auf grofspolnischem Boden nieder-

gelassen haben, beschäftigt (Grofspolen ist der

historische Name der Landschaft am mittleren

Laufe der Warthe). Alle diese Einzelforschun-

gen von fast zwanzig Jahren werden jetzt in

dem vorliegenden Buche zusammengefafst und

zu einem lebendigen Bilde der Entwickelung des

Deutschtums in Posen vereinigt, das, wie der

Verf. in der Einleitung hervorhebt, einen zwie-

fachen Zweck verfolgt, einen wissenschaftlichen

und einen nationalen, die Kenntnis von der Ver-

gangenheit der Deutschen in Grofspolen zu er-

weitern und die deutschen Bewohner mit Stolz

auf die kulturellen Grofstaten ihrer Väter zu er-

füllen. Das Buch wendet sich nicht an gelehrte

Kreise, sondern an alle Gebildeten, die Interesse

für vaterländische Geschichte haben. Doch hat

sich der Verf. von nationaler Einseitigkeit m. E.
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fern gehallen; er hat sich redlich bemüht, auch

dem fremden Volkstum, dem polnischen, gerecht

zu werden, und ich zweifle nicht, dafs es

ihm gelungen ist, bei gründlichster Kenntnis der

Quellen, ausgerüstet mit umfassender Bekannt-

schaft von Land und Leuten und wohl bewandert

in der Handhabung der historisch-kritischen Me-

thode, viele bisher dunkle Punkte in der Ge-

schichte der Provinz Posen aufzuhellen, dafs er

somit seinen wissenschaftlichen Zweck vollkommen

erreicht hat. Wie weit dies auch mit dem natio-

nalen der Fall ist, kann erst die Zukunft lehren.

Jedenfalls ist dem Buche, das mit würdiger Aus-

stattung dennoch einen niedrigen Preis verbindet,

die weiteste Verbreitung in und aufserhalb der

Provinz zu wünschen.

Von den vier Büchern, in die Schmidt seinen

Stoff geteilt hat, dient das erste, Urzeit und

frühes Mittelalter, S. 1— 50, als Einleitung, in

drei Abschnitten führt er, von geologischen und

vorgeschichtlichen Zeiträumen ausgehend, die Ge-
schichte des polnischen Staatswesens bis an den

Anfang des 13. Jahrh.s, um im zweiten Buche
in 1 1 Kapiteln (S. 51— 197) das Entstehen und

den Aufschwung der ersten deutschen Einwande-

rung in Grofspolen darzustellen, die Gründung
der zahlreichen deutschen Städte und Dörfer,

ihre Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse, die

schon am Ende des 13. Jahrh.s einsetzende pol-

nische Opposition, die besonders von der höheren

Geistlichkeit ausging, bis zu dem im 14. Jahrh.

anfangenden Rückgang des Deutschtums auf dem
Lande. Dieser rückläufigen Bewegung, dem
vollständigen Niedergang im 15. und 16. Jahrh.,

ist das dritte Buch (S. 199— 309) in sieben Ab-

schnitten gewidmet: nicht ohne eigene Schuld

(schwächliche Haltung der Bürgerschaften) wurden
die Deutschen aus ihrer Stellung verdrängt. Aber
die zunehmende Verödung des platten Landes
nötigte im 17. und 18. Jahrh. die polnischen

Grofsgrundbesitzer abermals, deutsche Kolonisten

ins Land zu ziehen, besonders aus den Nieder-

landen und Schlesien um des Glaubens willen

Auswandernde. Diese zweite Einwanderung
(Buch 4, S. 311—422 in 5 Abschnitten) hat

zumeist die nördlichen und westlichen Grenz-

distrikte besiedelt und besser dem umgebenden
Polentum widerstanden als die erste.

Die 25 Abbildungen, mit denen das Buch

geschmückt ist, stellen hervorragende Kirchen,

typische Stadt- und Dorfpläne, einzelne Kunst-

gegenstände oder literarische Denkmäler dar,

eine Karte der deutschen Ansiedlungen und ein

Namenregister machen den Beschlufs. Ungewöhn-
lich in einem rein erzählenden Werke, das nicht

für Gelehrte ausschliefslich bestimmt ist, erscheint

die an den Rand gesetzte Zeilenzählung, auf die

in den Fufsnoten verwiesen wird, sie wird sonst

nur in Quellenausgaben angewendet. Doch ge-

wöhnt sich der Leser bald an diese Aufserlich-

keit. Mit Recht hat . der Herausg^eber der

Pommerschen Monatsblätter, Prof. M. Wehrmann
in Stettin, seine Landsleute auf dieses Buch »von

grofsem Interesse ;- hingewiesen: es ist ein treff-

licher Beitrag zu der Geschichte der deutschen

Kolonisation im Osten.

Berlin. M. Perlbach.

Franz Kräh [Prof.], Gliederung der deutschen
Kaisergeschichte im Mittelalter. [Programm
des Kgl. Gymnasiums zu Düsseldorf.] Düsseldorf,

1903. 22 S. 8°.

Den Zeitraum von 919—1254, den er behandelt,

teilt der Verf. in zwei Abschnitte, von denen der erste

bis 1056 reicht; während dieser Zeit wird die christliche

Welt durch das hl. römische Reich deutscher Nation neu
befestigt. Der zweite Abschnitt (bis 1254) umfafst die

Begründung der päpstlichen Weltherrschaft und den
Doppelkampf zwischen Papsttum und Kaisertum und
zwischen Christentum und Islam. Der erste Abschnitt

wird wieder in drei, der zweite in vier Teile zerlegt.

Die wichtigsten Taten der einzelnen Herrscher werden
angegeben und das Resultat ihrer Regierung gewürdigt.

.'Vnmerkungen geben Urteile zeitgenössischer Quellen-

schriftsteller, sowie bedeutender Geschichtschreiber

wieder. Im Anhange geht der Verf. auf die Disponie-

rung der V^erfassungsgeschichte dieser Zeit ein.

Notizen und Mittellungen.

>'ea erschienene Werke.

B. Hanow, Die Schlachten bei Carcano und Legnano.

Berliner Inaug.-Dissert. Berlin, Druck von A. W. Hayns
Erben.

Zeitschriften.

Archivio storico italiano. 34, 5. A. Solmi, La
costituzione sociale e la proprietä fondiaria in Sardegna.
— k. Segre, I prodromi della ritirata di Carlo VIII, re

di Francia, da Napoli (fine). — S. Schiaparelli, Al-

cune osservazioni intorno al deposito archivistico della

Confessio S. Petri. — P. Villari, Un libro del prof.

Hüffer sopra Alfredo di Reumont. — Amy A. Ber-
nardy, Frammenti Sanmarinesi e Feltreschi. — L. An-
dreani, Galileo tonsurato.

Neuere Geschichte.

Referate.

Hermann Meltzer [Realgymn.-Oberlehrer in Zwickau

i. S., Dr.], Luther als deutscher Mann.
Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. 1 Bl.

u. 77 S. 8». M. 1,20.

Es kann, auch wenn dem mit der Luther-

forschung Vertrauten neue Erkenntnisse und Be-

urteilungsmafsstäbe nicht geboten werden, gegen-

wärtig doch nicht als überflüssig gelten, das

Kaiserwort von Luther als dem gröfsten deut-

schen Mann quellenmäfsig zu beleuchten. Hat

doch Denifle auch den deutschen Charakter

Luthers anzutasten versucht. Freilich wird der

Nachweis, dafs wir in Luther den gröfsten deut-

schen Mann verehren dürfen, nur dort willige

Aufnahme finden, wo man dem ganzen Lebens-

werk des Reformators mit offenem Sinn und

innerlicher Zuneigung sich naht. .Aber die An-

erkennung Luthers als eines deutschen Mannes

sollte doch nicht nur innerhalb bestimmtr-r kon-

fessioneller Grenzen möglich sein.
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Einen nachhaltigen Eindruck von dem deut-

schen Charakter Luthers ist Meltzers Schrift zu

geben in der Lage, die freilich am Anfang und

am Schlufs Luther als den gröfsten Deutschen

feiern möchte, die aber doch in der Hauptsache

sich auf die Herausarbeitung des deutschen Cha-

rakters Luthers beschränkt. Man darf darum

über diesen kleinen Widerspruch in der Anlage

hinwegsehen. »Nicht so sehr das nationale

Pathos in seinen Schriften hat dem Reformator

die dauernde Begeisterung seines Volkes ge-

wonnen, als vielmehr der Umstand, dafs er sich

in seinem Fühlen und Handeln als das Urbild und

Vorbild eines Deutschen zeigte« (S. 56). Das

ist der Grundton, auf den M.s Untersuchung ge-

stimmt ist. Und er hat vermittels sachkundiger

Benutzung der Quellen sowohl wie der einschlä-

gigen Literatur es verstanden, ein lebenswarmes

Bild zu zeichnen von dem persönlichen Eintreten

Luthers für sein Volk, seiner Liebe zum deut-

schen Reich, seiner Treue zum Landesherrn, ja

selbst zum Kaiser, seinem bei allem mutvollen,

ja revolutionären Vorwärtsdrängen doch konser-

vativen, aller Demagogie abholden Sinn, seiner

furchtlosen, männlichen Haltung, wenn er gegen

den Strom sich werfen mufs oder wenn er die

Schäden seines Volkes aufzudecken und mit

harten Worten zu geifseln sich genötigt sieht.

Des Wendepunktes in dem Verhältnis der deut-

schen Nation zu ihrem bisherigen Nationalhelden

Luther seit 15 22 wird eingehend gedacht und

auch der Fehler Luthers, der für den eigent-

lichen Kern jener grofsen Bewegung kein Ver-

ständnis hatte, nicht verschwiegen. M. will nicht

blofs glorifizieren; er kann trotz der Schwächen
und Irrungen seines Helden sich freuen und seine

Leser an dieser Freude teilnehmen lassen. Das
ist deswegen möglich, weil das starke, gesunde

Gemüt bei Luther immer wieder durchbricht,

seine Urteile herauswachsen aus einem bis zur

Leidenschaftlichkeit sich steigernden Tempera-
ment und getragen werden von festen, ehrlichen

ethischen Gedanken, dem Rechtsgefühl im Kampf
gegen welsche Bedrückung wie dem Wahrheits-

gefühl, das auch die innere Verlogenheit erkennt

und den Nationalitätsbegriff nur in der Leben
spendenden Verknüpfung mit den über die irdi-

sche Beschränkung binausreichenden ewigen Nor-

men duldet. Recht und Wahrheit gelten ihm mehr
als Heimat und Volk. So teilt sich Luthers

Nationalgefühl die Eigenart seiner Lebensauf-

fassung mit. M. macht mit Recht auf diesen

ethisch-religiösen Hintergrund aufmerksam. Doch
ist eine Ergänzung vielleicht gestattet. Man mag
allerdings sich wundern, dafs die so intensiv

religiös bestimmte Natur Luthers noch so stark

ihren Zusammenhang mit den nationalen Kräften

des eigenen Volkes empfinden konnte. Es wer-

den aber doch, worauf M. nicht oder kaum hin-

weist, in Luthers Stellung zu den nationalen und

wirtschaftlichen Aufgaben des Staates und Volkes
und in seiner Haltung gegenüber der Obrigkeit

wenigstens Unterströmungen erkennbar, die eine

nur aus mittelalterlichen Stimmungen zu begrei-

fende Indifferenz offenbaren. Man begegnet
öfters einem Quietismus in der Beurteilung des

Wertes weltlicher Dinge und Institutionen, der

eine Wurzel haben mag in der religiösen Kon-
zentration des Reformators, aber noch eine

andere Wurzel hat in der weltfremden Stimmung
des ausgehenden religiösen Mittelalters. Die
trotzige politische Haltung der reformierten

Völker konnte nicht innerhalb des spezifischen

Geltungsbereiches des lutherschen Geistes ent-

stehen. Der Idealismus des Wortes oder Geistes

und mittelalterliche weltfremde resp. indifferente

Stimmungen kreuzen das starke und gelegentlich

hinreifsend in die Erscheinung tretende Nationa-

litätsgefOhl Luthers, und begünstigen eine Passi-

vität, die immer wieder die starken aktiven

Mächte zu hemmen in der Lage waren. Und
ferner: Luther hat allerdings mit gutem Recht

den Nationalitätsbegriff nicht zum alles bestim-

menden gemacht. Man müfste auf die Über-

ordnung der religiösen Kräfte im Leben und auf

die Geltendmachung der Jenseitigkeitsidee im

Christenleben verzichten, wenn man ihm daraus

einen Vorwurf machen wollte. Aber Luther hat

es sich nicht deutlich vor die Seele gestellt, dafs

durch die nationale Beschränkung und selbst

durch beschränkte Betonung des Nationalitäts-

begriffs ethische Kräfte ausgelöst werden, die

auch vor dem Forum des evangehsch religiösen

Lebens Wert haben. Luther sieht scharf nur

die eine Seite des Problems Nationalbewufstsein

und Religion, nämlich die Seite, die eine Ent-

schränkung des Nationalitätsbegriffs fordert, da-

gegen nicht deutlich die andere Seite, die den

eigenständigen ethischen Wert des Nationalgefühls,

und also der Beschränkung bezeichnet. Hier mün-

det das von M. behandelte Thema ein in die

allgemeinere Frage nach dem Verhältnis von Re-

ligion und Sittlichkeit bei Luther, wo Luther

analog die Rückwirkung des Ethischen auf das

Religiöse nicht deutlich zum Ausdruck bringt.

Mir liegt ein kleinliches Meistern Luthers völlig

fern. Dafs Luther überhaupt für deutsches

Wesen und Handeln so stark eintreten konnte,

wie er dafür eintrat, bleibt bei seiner doch auf

anderem Gebiet Hegenden Lebensaufgabe und

bei seiner Beeinflussung durch mittelalterliche

weltflüchtige Tendenzen immer staunenswert.

Und dafs ein stärkeres politisches Auftreten

Luthers der religiösen Bewegung in Deutsch-

land kaum genützt hätte, ist ebenfalls wahrschein-

lich. Wir haben auch ein volles Recht, Luther

als deutschen Mann zu feiern. Denn er hat

durch seinen Charakter und sein deutsches Fühlen,

seine deutsche Sprache und sein deutsches Leben,

also durch seine Persönlichkeit deutschbildend



625 II. März. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 10. 626

gewirkt. Aber man darf, wenn man von Luther

als deutschem Mann spricht, nicht der Schranken

vergessen, die hier, wie auch sonst, ein unver-

mitteltes Hineinstellen Luthers in unsere deutsche

Gegenwart verwehren, mag man sie nun unter

dem nationalen oder allgemeineren kulturellen

Gesichtspunkt betrachten. Ich glaube auch, mit

M. in dieser Frage mich eins zu wissen.

Kiel. Otto Scheel.

Jean Morvan, Le soldat imperial (1800
— 1814). T. II: La vie en campagne. La ba-

taille. La mortalite. Les prisonniers. Les
• recompenses. Le moral. Paris, Plon-Nourrit et

Cie, 1904. 525 S. 8°.

Der zweite Band dieses höchst bemerkens-

werten Buches, ohne dessen Kenntnis künftighin

kein Geschichtschreiber mehr imstande sein wird

ein militärisch und kulturell richtiges Bild von

der Napoleonschen Epoche zu geben, ist mit der-

selben Gründlichkeit und Objektivität gearbeitet,

wie der erste (s. DLZ. 1904, Sp, 1063). Er

behandelt: das Leben im Felde, die Schlacht, die

Sterblichkeit, die Gefangenen, die Belohnungen, die

Moral. Alle diese Kapitel zeigen mehr Schatten-

ais Lichtseiten bei der kaiserlichen Armee. Sie sind

in ihrer aktenmäfsigen Unanfechtbarkeit historische

Dokumente allerersten Ranges, die aber weder dem

französischen Soldaten noch Napoleon zur Ehre

gereichen. Abgesehen von der unleugbaren

Tapferkeit des ersteren und dem überragenden

Genie des letzteren. Sonst treten uns auf den

meisten Blättern die traditionellen Untugenden

des französischen Soldaten, Neigung zur In-

disziplin und zu Ausschreitungen jeder Art,

namentlich zum Rauben und zu Vergehungen

gegen das weibliche Geschlecht entgegen. Ich

habe noch in keinem historischen Werke eine

solche schonungslose Aufmachung von nationalen

Fehlern und groben Untugenden gefunden, wie

sie hier während der glänzendsten Zeit franzö-

sischer Geschichte an der Hand nüchterner, stets

auf zeitgenössischen Quellen beruhender Zeug-

nisse gegeben wird. Diese Freimütigkeit macht

dem Herrn Verf. alle Ehre als Schriftsteller und

Forscher, welchem augenscheinlich das Streben

nach Wahrheit und Wirklichkeit oberstes Gesetz

ist. Man könnte vielleicht der Ansicht sein, dafs

politische Voreingenommenheit gegen Napoleon

und sein System dazu beigetragen habe, so

häufig in schwarz zu schildern, aber dem wider-

spricht die Tatsache, dafs doch auch auf die

Zeiten der Republik zurückgegriffen ist (1800
— 1804), und da lauten die Schilderungen des

republikanischen Heerwesens im allgemeinen

nicht viel günstiger als des kaiserlichen. Aller-

dings besteht eine leise Schattierung zugunsten

der Armee Moreaus (Feldzug 1800 in Deutsch-

land) verglichen mit der Armee von Marengo.

Aber wer das Buch von de Cugnac: Campagne

de l'armee de Reserve en 1800 (s. DLZ. 1901,
Sp. 2410) — welches übrigens unter den
Quellennachweisen bei Morvan fehlt — kennt,

weifs, dafs z. B. die Schilderungen von den
schier unglaublichen Desertionen nicht übertrieben

sind. So berichtete Massena, dafs bei vielen

Bataillonen nur ein Viertel der Konskribierten ein-

getrofien seien, und ein Appell des Direktoriums,

dafs sich Freiwillige im Frühjahr 1 800 melden

sollten, ergab ein geradezu klägliches Resultat.

Die Methode, welche M. bei seinen Un-

tersuchungen anwendet, ist sehr praktisch; er

gibt seine Nachweise chronologisch nach den
Feldzügen geordnet. Nach dem Durchlesen der

beiden mit seltenem Fleifse und aufsergewöhn-

licher Belesenheit gearbeiteten Bände drängt sich

aber unwillkürlich die Frage auf: wie war es

möglich mit solchen, teilweise geradezu demo-
ralisierten Truppen ganz Europa niederzuwerfen?

Die Antwort kann nur lauten: weil ein politisches

und militärisches Genie wie Napoleon mit dämo-
nischem Zwang die angeborenen kriegerischen

Instinkte der Franzosen zur höchsten Entfaltung

zu bringen wufste.

Berlin. A. Keim.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. Karl Stählin
als Privatdoz. f. neuere Gesch. habilitiert.

Nen erschienene Werke.

Mme Arvede Barine, Louis XIV et la Grande Made-
moiselle (1652— 1693). Paris, Hachette & Cie. Fr. 3,50.

Comte Fleury, Les Dramas de l'Histoire. — Mes-

dames de France pendant l'emigration. — Madame de

Lavalette. — Gaspard Hauser. Ebda. Fr. 3,50.

L. de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoleon.

Consulat provisoire et Consulat ä temps. Paris, Plön.

Fr. 5.

.Max Lenz, Ausgewählte Vorträge und Aufsätze.

[Deutsche Bücherei. 18.] Berlin, Expedition der Deut-

schen Bücherei (Alfred Sarganek). Geb. M. 0,50.

Zeltschriften.

Zeitschrifl des Historischen Vereins für Nieder-

sachsen. 1904, 4, J. Kretzschmar, Der Plan eines

historischen Atlasses der Provinz Hannover. — C.

Schuchhardt, Ausgrabungen in der Düsselburg bei

Rehburg; Spätrömische Münzen von der Heisterburg.

— H. Mack, Ludwig Hänselmann. — \. Wolfstieg,

Otto V. Heinemann. Nachruf. — 0. Giemen, Noch
etwas von Till Eulenspiegel.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

W. A. Coolidge, Josias Simler et les origines de

l'Alpinisme jusqu'en 1600. Grenoble, .AUier Freres,

1904. XXII, CXCII, 308, 328 u. 100 S. 8°. Fr. 25.

Den Hauptteil des Werkes bildet ein Neudruck von

Josias Simlers Werk »De Alpibus commentarius«, das

1574 erschienen ist. Der Herausgeber hat ihm eine

Übersetzung und Anmerkungen beigefügt Weiter gibt

er nach alten, teils zum ersten Male veröffentlichten

Schriftstücken interessante Berichte über Bergbesteigun-

gen; wir lesen von Petrarcas Besteigung des Mont Ven-
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toux, von Leonardo da Vincis Besteigungen des Roche-
melon, des Mont Aiguillon, des Monte Bo, von Bestei-

gungen des Pilatus, des Stockhorns, des Niesen durch
schweizerische Gelehrte, finden eine sehr interessante

Beschreibung der Gipfel des Berner Oberlandes aus dem
J. 1597 und ein Verzeichnis der ins Val d'Aosta führen-

den Pässe, soweit sie 1691 — 94 bekannt waren. In einer

Einleitung bietet der Herausgeber eine lehrreiche ge-

schichtliche Skizze über die früheren Verhältnisse und
die Erforschung der Alpen; aufserdem hat er eine Bio-

graphie Simlers beigefügt.

Giuseppe Pitre [Direktor d. Klasse f. Lit. u. Kunst d.

Accad. di scienze, lettere e belle arti in Palermo],

Studi di leggende popolari in Sicilia e Nuova
Raccolta di Leggende siciliane. [ßiblioteca

delle Tradizioni popolari siciliane per cura di Giuseppe
Pitre. Vol. XXIL] Turin, Carlo Clausen (Hans Rinck

Succ), 1904. VIII u. 393 S. 8". L. 4.

Das Buch, das der Verf. seiner Tochter zur Hochzeit

gewidmet hat, behandelt an erster Stelle die bekannte

Legende von Cola Pesce. Sie nimmt mehr als ein

Drittel des Bandes ein. Nach einer Einleitung geht Pitre

auf die Legende in schriftlicher wie mündlicher Über-

lieferung ein, beschäftigt sich mit ihrem Vorkommen in

der Literatur und stellt ihren Ursprung, ihre Elemente

und ihre Entwicklung dar. In einem Anhange teilt er

literarische und volkstümliche Fassungen der Legende
mit. Auf den folgenden Bogen analysiert P. , als

klassische Typen der Legende in Sizilien, die Erzählung

von Kriegslisten in belagerten Städten , von der sizili-

anischen Vesper, von einer exemplarischen Strafe Kaiser

Karls V. in Palermo, von dem betrogenen Blinden in

Castighone di Sicilia. Den Rest des Bandes (S. 245 bis

386) bildet eine neue Sammlung von Legenden, die in

sechs Gruppen geteilt ist; sie enthält toponomastische,

auf die Normannen und andere Personen bezügliche,

plutonische, die Evangelien betreffende und fromme
Legenden, Legenden von wunderbaren Spuren, und zum
Schlüsse verschiedene Legenden. Eine kritische Würdi-

gung des Buches behalten wir uns vor.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Tereine.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

2. Februarsitzung.

Dr. L. Siegert hielt einen Vortrag über seine im
Auftrage der Gesellschaft ausgeführte Studienreise in

Südspanien, insbesondere das Becken von Guadiz
und Baza. Ostnordöstlich von Granada, am Nordfufse

der Sierra Nevada, liegt, von hohen Gebirgen rings um-
geben, eine Hochebene von ganz eigenartigem Charakter.

Halb Steppe, halb Wüste, bietet sie aufser den für diese

Formationen bezeichnenden Eigenschaften noch eine

Reihe sehr auffallender Erscheinungen dar. Im ganzen
einförmig, wird sie dennoch belebt durch die phantasti-

schen Formen der sie einrahmenden Gebirge, durch den

Farbenzauber, den so viele Wüsteneien zeitweis offen-

baren , und durch einzelne Züge der landschaftlichen

Physiognomie, die man nur hier und da in fernen Erd-

teilen wiederfindet. Das bekannte, in zahlreichen Ge-

werben, beispielsweise in der Flechterei und in der

Papierfabrikation massenhaft verbrauchte Espartogras

wächst gerade hier auf den sterilen Schutthalden, und
seine grofsen, einzelstehenden Büschel übersäen die

Ebenen und Hänge oft soweit das Auge reicht, mit

schwarzen Punkten. Die Luft ist bei der Tageshitze be-

ständig in zitternder Bewegung, und Luftspiegelungen,

die dem Auge das Dasein eines Sees vortäuschen, treten

häufig ein. Zu der öden Wüsten- und Steppenszenerie

im auffälligen Gegensatze stehen die mit Wald bedeckten

Gebirgstäler und Schluchten, andrerseits die bei den

Städten und Ortschaften gelegenen, künstlich bewässerten

Pflanzungen von Oliven und anderen Kulturgewächsen,

zu denen sich neuerdings die Zuckerrübe gesellt hat.

Bei Guadiz, wie bei Baza ist eine Zuckerfabrik er-

richtet worden, und der Zuckergehalt der dort gebauten

Rüben soll sehr hoch sein. Eingehend erörterte S.

die geologischen Gesichtspunkte, die zur Erklärung der

Entstehung des merkwürdigen Beckens von Guadiz und
Baza führen, sowie den geognostischen Aufbau des

Beckens selber. Die Verschiebungen und Pressungen

der Erdrinde, welche die Faltung der andalusischen Ge-

birge ebenso, wie die der nordwärts des Beckens ge-

legenen Bergländer bewirkten, sind übrigens durchaus

noch nicht zum Stillstande gekommen. Dafs sie noch
andauern, bekunden die in Andalusien so häufigen Erd-

beben. An zahlreichen Lichtbildern erläuterte S. nach

der Voss. Z. die landschaftlichen Charaktere des Beckens
und seiner Randgebirge mit ihren Terrassenbildungen,

die kanonartigen, tief eingeschnittenen Täler, deren

Hänge oft förmlich stufenartig gebildet sind, indem die

Ränder der härteren Gesteinsschichten aus dem Abhänge
hervortreten, während die Ränder der dazwischen-

liegenden weicheren Schichten durch Verwitterung und
Fusion hohlkehlenartig ausgetieft sind. Die bizarren

Formen der Gebirgsränder erklären sich durch ent-

sprechende Verschiedenheiten in der Widerstandsfähig-

keit des Gesteins gegen die atmosphärischen Einflüsse.

Hochaufragende Kegel oder Türme aus härterem Mate-

rial, sogenannte »Zeugen« der früheren Formationsver-

hältnisse, haben der Zeit Trotz geboten, während das

sie umschliefsende weichere Gestein zerfallen und von
Wind und Wetter weggeführt ist. Schliefslich schildert

S. auch die dort häufig anzutreffenden Höhlenwohnun-
gen, ganz behaglich ausgestattete Behausungen im künst-

lich ausgehöhlten Gestein.

Nea erschienene Werke.

W. A. Neumann, Über die neuesten österreichi-

schen Palästinaforschungen (Proff. Seilin und Musil).

Wien, Selbstverlag.

E. Freimut, Der Tiilenberg. Ein Sagenschatz aus

dem Egerlande. Wien, Carl Fromme.

Zeitschriften.

Abhandlungen der K. K. Geographischen Gesell-

schaft in Wien. V, 2. A. Gavazzi, Die Seen des

Karstes. I: Morphologisches Material.

La Geographie. 15 Janvier. A. deLapparent,
Sur de nouvelles trouvailles geologiques au Soudan. —
M. Boule, La montagne Pelee et les volcans d'Auvergne.

— L. Laloy, La Mexique. — Ch. Rabot, La tempete

du 31 decembre 1904 dans la Baltique occidentale.

Zeitschrift für österreichische Volkskunde. 10, 6.

M. Haberlandt, Votive und Weihegeschenke.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

W. J. Ashley [Prof. f. Handels- und Finanzwiss. an

der Univ. Birmingham], The progress of the

German w^orking classes in the last

quarter of a Century. London, Longmans,

Green, and Co., 1904. XIV u. 164 S. 8° mit einer

Karte, Diagrammen und Tabellen. Sh. 1 6 d.

Der Verf. erfreut sich in Deutschland seitens

der historischen Schule, deren Richtung er in

England vertritt, grofser Anerkennung. Er ist

zudem ein hervorragender Kenner deutscher Ver-

hältnisse, mit deren Studium er sich lange be-

fafst hat. Die Vertrautheit mit der deutschen

Literatur zeigt sich auch in dem vorliegenden

Werke — man erkennt überall, dafs er in den
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Dingen zu Hause ist und die privaten Arbeiten

ebenso wie das amtliche Material beherrscht.

Um so peinlicher berührt es, dafs er diese Kennt-

nis nicht zur Erforschung der Wahrheit verwen-

det hat, sondern sie ganz in den Dienst einer

bestimmten politischen Tendenz stellt. Er will

nämlich seinen Landsleuten den strikten Nach-

weis liefern, dafs die Lage der deutschen

Landwirtschaft wie der Industriearbeiter unter

oder auch durch das Schutzzollsystem sich

wesentlich gehoben hat, und dafs darum für Eng-

land nicht nur kein Grund vorliege, vor dieser

Nachahmung zurückzuschrecken, sondern dafs im

Gegenteil durch die Befolgung für England ähn-

liche Vorteile zu erwarten seien. Diese Tendenz
tritt überall in direkt aufdringlicher Weise hervor

und trübt den Bück des Verf.s vollständig. Einen

Unterschied zwischen der Periode des autonomen

Schutzzolles und der der Handelsverträge macht

er erst garnicht, obgleich sie doch wohl von er-

heblichster Bedeutung gerade für einen »Histo-

riker« wäre, der die »Weisheit des Schutzzolles«

nicht genug rühmen kann. Er erörtert überhaupt

nicht objektiv die einzelnen Symptome wie etwa

Eheschliefsungen, Armenunterstützung, Kinder-

sterblichkeit u. a., noch weniger die Ursachen

für den deutschen Aufschwung, sondern er geht

mit vorurteilsvollem Blick an die Behandlung der

Dinge. Er findet dann ohne Schwierigkeit, dafs

Deutschland seit der Inaugurierung der Schutz-

zollpolitik in allen Punkten (Lohn, Arbeitszeit,

Versicherung, Nahrung, Kleidung, Wohnung)
England nicht nur gleichgekommen, sondern es

sogar teilweise übertroffen hat, und zeigt dann

innerhalb der Landwirtschaft wie der Industrie-

arbeiter den Fortschritt auf allen Gebieten. Da
das Resultat bei ihm ja von vornherein feststeht,

so kümmert ihn nur das, was in seine Tendenz
hineinzupassen scheint. Wo aber nicht einmal

die äufseren Zahlen mit seinem vorgefafsten Ur-

teile übereinstimmen, da wird die Differenz in

dialektischer Weise hinwegdisputiert wie bei der

Münchener Wohnungsstatistik (S. 127), während
doch sonst für ihn die mitgeteilten Zahlen durch-

aus beweisend sind. Von einer irgendwie kriti-

schen Abwägung keine Spur!

Es ist ja möglich, dafs Ashley hierdurch auf

englische und vielleicht auch auf unkritische deut-

sche Leser Eindruck macht. Aber eine wissen-

schaftliche Leistung bietet er ganz und gar nicht.

Da man kaum Naivität wird annehmen wollen,

so mufs dem Verf. der Vorwurf gemacht wer-

den, »dafs ihm durchaus der Wille zur Erfor-

schung der Wahrheit fehlt.« Ich will mit ihm erst

garnicht darüber rechten, dafs Folgen einzelner
wirtschaftspolitischer Mafsnahmen überhaupt nicht

in der Weise nachgewiesen werden können, da

kein inneres Ursachenverhältnis zu bestehen

braucht; dafs man ferner in einer Bilanz nicht nur

die Plusseite, sondern ebenso auch die Minusseite

betrachten mufs. Ich könnte etwa mit demselben

Witze zeigen, dafs Frankreich oder Österreich

unter dem Schutzzollsystem weniger oder keine

Fortschritte gemacht, und dann für England die

gegenteilige Lehre daraus deduzieren. Oder wie

wäre es mit dem »Nachweise«, dafs Deutschland

mehr Alkohol konsumiere als England und mithin

der Fortschritt auf die gesteigerte Alkoholmenge
zurückzuführen und es darum auch für andere

Länder zu empfehlen sei, damit sie ähnlicher

Fortschritte teilhaftig würden? Ungefähr würde
man in beiden Fällen die gleiche Logik für sich

haben wie bei A.s These. Aber abgesehen von

diesen Prinzipienfragen fehlt dem Verf. doch ein-

fach der Sinn für eine solche wissenschaftliche Er-

örterung zusammengesetzter Phänomene, wenn
er auch zuweilen von den »Schwierigkeiten der

Vergleichung« spricht. Denn die einzelnen Fälle

sind von ihm höchst einseitig unter elementarer

Vernachlässigung aller- Gegeninstanzen gedeutet

worden. »Wissenschaftlich arbeiten k heifst aber

kritisch vorgehen und nicht einzelne Daten be-

liebig herausreifsen. Die ganze Methode mufs

abgelehnt werden, wenn man wirklich wissenschaft-

liche Erkenntnis haben will; dafs einzelne Resul-

tate wie auch die Hebung der arbeitenden Klasse

im ganzen zugestanden werden können, berührt

die Ablehnung des Buches als ganzes garnicht.

Ich müfste die einzelnen Symptome auf ihre

Beweiskraft verfolgen, überall die nicht gegebe-

nen Gegeninstanzen aufzeigen, um das Werk
auch im einzelnen zu widerlegen. Ich begnüge

mich aber mit einem paar Stichproben, um die

Arbeitsweise des Verf.s zu zeigen. A. vergleicht

den Fleischkonsum der englischen mit dem der

deutschen Bevölkerung und findet, dafs die Kopf-

quote dort gröfser ist als hier. Aber, meint er,

darum ist die Ernährung bei den deutschen Ar-

beitern doch durchaus noch nicht schlechter;

denn da bei uns ein grofser Teil von ihnen

vom Lande stkmmt, so seien sie eben mehr an

Vegetabilien gewöhnt, und diese Ernährungsweise

sei ebenso kräftig wie die englische. Eine schöne

Dialektik! A. vertuscht völlig, dafs es auf den

Nährgehalt der Kost ankommt, und dafs die Kar-

toffel in ganz überwiegendem Mafse bei unseren

Arbeitern die Hauptnahrung darstellt; das Fehlen

von Fleisch ist nur ein weiteres Kennzeichen

einer Unterernährung, aber kein Symptom der

anderweit ausreichenden Beköstigung. A. ver-

tuscht eben diese Tatsache, weil sie gegen ihn

spräche. Oder weifs er sie überhaupt nicht?

Dann um so schlimmer für ihn, dafs er in so

leichtfertiger Weise argumentiert.

Oder ein anderes Beispiel: für die Bewe-

gung der Löhne in den letzten 10 Jahren

nimmt er eine Untersuchung aus 1 (einer)

Magdeburger Maschinenfabrik von Herrn. Beck

und folgert daraus ein allgemeines entsprechen-

des Steigen der Arbeitslöhne in Deutsch-
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land überhaupt, A. mufs wissen, dafs ein sol-

ches Argument gänzlich wertlos ist, da es auf

die innere Zusammensetzung der gesamten Ar-

beiterschaft, nicht auf eine einzelne Fabrik an-

kommt. Er hätte sich aus meiner Schrift »Zur

Frage der Lohnermittelung«, wenn es ihm sonst

nicht sein eigener methodischer Takt sagte,

über die Methoden unterrichten können, was
man von einer einzelnen Lohnmonographie zu

halten hat, und dafs es durchaus nicht gestattet

ist, daraus weitgehende Schlufsfolgerungen zu

ziehen. Was ist das überhaupt für eine Logik?

Um die Wirkung der Zölle zu beobachten, mufs

man doch mindestens die Sätze vor und nach
dem Schutzzoll heranziehen. Aber A. tut das

mit nichten, und wo er Löhne für einen länge-

ren Zeitraum selbst mitteilt , zieht er wohlweis-

lich diese Konsequenz nicht. Die durchschnitt-

lichen Löhne bei Krupp (S. 90) sind aber in

der Freihandelsperiode (1850— 7 5) weit mehr

gestiegen als während des Schutzzolles (1880
— 1900): nämlich 54% gegen nur 32, Ich

ziehe daraus gar keinen Schlufs für eins von

den beiden Systemen: warum teilt A. aber nicht

mindestens das Ergebnis mit? Es palst eben

nicht in seine Tendenz hinein und wird darum

verschwiegen, obwohl er im entgegengesetzten

Falle sicherlich für sich Kapital daraus geschlagen.

Oder man denke sich die Bedeutung der Aus-

sage eines Gewährsmannes, der findet, dafs in

Berlin und anderen Städten die Arbeiter auf

den Arbeitsnachweisen niemals zerlumpt, sondern

immer gut gekleidet (always well clothed) gingen,

um damit die höhere Lebenshaltung der deut-

schen Arbeiter zu beweisen! Während sich

nach den Angaben der Reichsstatistik durch-

gängig ein erhebliches Steigen der Lebensmittel-

preise findet (so Kartoffeln, Butter, Rind- und

Schweinefleisch), notiert A. auf Grund der An-

gaben der Kruppschen Konsuraanstalt mindestens

in den letzten zehn Jahren ein Sinken — be-

achtet natürlich nicht, dafs die Preise an ver-

schiedenen Orten sehr schwanken, und dafs sein

einzelnes Beispiel, selbst wenn es richtig wäre,

nichts bewiese. Aber es pafst vorzüglich in

seine Tendenz, und darum wird alles andere

vernachlässigt. Auch die sächsische Sparkassen-

statistik mufs wieder einmal herhalten, obwohl

es doch bekannt ist, dafs gerade in kritischen

Zeiten sich die Einlagen besonders stark ver-

mehren, wie es auch jetzt wieder 1901 und

1902 der Fall war. Aus der Zunahme folgt also

an sich noch gar nichts. Es ist ja möglich, dafs

A. in dem einen oder anderen Punkte völlig

recht hat; aber es mufs doch die ganze

Leichtfertigkeit, mit der der Verf. in seiner

Beweisführung überall vorgeht, gebrandmarkt

werden. Seiner Tendenz zuliebe werden Akri-

bie, kritische Umsicht, Sauberkeit der Beweis-

führung und Zuverlässigkeit geopfert — die

elementarsten Anforderungen, die an ein wissen-

schaftliches Werk gestellt werden müssen.

Ich bedaure. so scharfe Angriffe gegen einen

verdienten Autor erheben zu müssen. Wenn es

ein obskurer Zeitungsskribenl wäre, würde es

sich wirklich nicht lohnen, soviel Aufhebens da-

von zu machen. Aber wenn der »beste Kenner

der deutschen Verhältnisse« in England im wissen-

schaftlichen Tenor solche Ausführungen macht,

so mufs deutlich gesagt werden: es ist nicht

wahr, was du sagst; es zeigt sich überall gröbste

Tendenz, der zuliebe die Tatsachen umgedeutet

werden. Was er der Sache, der er dient, da-

mit für einen Dienst erwiesen, mag er mit sich

selbst ausmachen: wissenschaftlich ist sein

Buch völlig wertlos. Die Politik verdirbt

eben nicht nur den Charakter, sondern sie trübt

auch die wissenschaftliche Erkenntnis.

Leipzig. Franz Eulenburg,

W. Kulemann [Landgerichtsrat], Die Eides frage.

Eisenach, Thüringische Verlagsanstalt, 1904. 114 S,

8". M. 1,50.

In der Einleitung gibt der Verf. ein Bild der Bewe-
gung innerhalb der protestantischen Synoden und im
Reichstag für die Abänderungen der den Eid betreffen-

den Bestimmungen unserer Prozefsordnungen. Er selbst

tritt besonders für die Abschaffung des religiösen Eides

ein und sucht darzutun, dafs er ein Verstofs gegen

die Logik, eine unbillige Härte, eine Ungerechtigkeit,

unter Umständen eine Blasphemie und Gewissens-

bedrückung sei. An seiner Stelle schlägt er — für

gewöhnlich — eine allgemeine Wahrheitspflicht für Er-

klärungen vor Gericht vor, deren Verletzung mit Strafe

zu bedrohen sei. So lange der religiöse Eid noch be-

stehe, seien mindestens eine Anzahl Mängel desselben

zu beseitigen; ob er abzulegen sei, müsse dem richter-

lichen Ermessen anheim gestellt werden, an Stelle des

Voreides müsse der Nacheid treten usw. usw.

Notizen und Mittellungen,

Fersonalchronik.

Der aufseretatsmäfs. aord. Prof. an der Univ. Leipzig

Dr. Albrecht Mendelssohn-Bartholdy ist zum etats-

mäfs. aord. Prof. f. internat. Recht ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

U. Stutz, Die kirchliche Rechtsgeschichte. Rede.

Stuttgart, Enke. M. 1,25.

Fr. Geier, Durchführung der kirchlichen Reformen

Josephs II. im vorderösterreichischen Breisgau. [Stutz'

kirchenrechtl. Abhandlungen. 16/17.] Ebda. M. 9.

Fr. Tezner, Die Sukzessions- und Verwandtenrechte

des Prinzen Alexander von Oldenburg gen. Graf von

Welsburg. Ein Beitrag zum modernen Fürstenrecht.

Berlin, C. Heymann.
B. Vorwerk, Die Automobilhaftung nach bestehen-

dem Recht und de lege ferenda. Düsseldorf, Selbst-

verlag. M. 1,20.

E. Schröder, Grundbuchentscheidungen. 4. Bd.

Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher). M. 5,40.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Sozialtvissenschaft. 8,2. A. Oppel,
Gegenwart und Zukunft der Baumwolle. I. — Th, G.

Masaryk, Lassalle-Studien. — M. Treu, Der Kampf
um den Strafvollzug. — V. Wittschewsky, Die finan-

zielle Kriegführung Rufslands.

Journal des Economistes. 15 Fevrier. Y. Guyot,
Les Etats -Unis et la Protection. — Ch. Gomel, La
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creation du Grand Livre de la dette publique. — Rou-
xel, Revue des principales publications economiques en

langue fran9aise. — G. Nestler-Tricoche, Lettre des

Etats-Unis. — E. Marti neau, Lettre ouverte ä M.M.

les Membres de l'Academie Fran(;aise. — Fr. Passy,

Le Congres d'hygiene des travailleurs et des ateliers.

Deutsche JuristenZeilung. 10, 5. M. E. Mayer,
Die Reform des Militärstrafrechts. — Keyfsner, Die

Hinderung der Protesterhebung durch höhere Gewalt. —
Galli, Das neueste Heft der Entscheidungen des Reichs-

gerichts in Strafsachen. — Eltzbacher, Das Anwen-
dungsgebiet der Notwehr.

Rechtsgeleerd ifagazijn. 24, 1. 2. J. van Gelein
V'itringa, Onbeschreven politierecht? — J. M. Nap,
Over eenige Romeinsche rechtsspreuken. — A. Grüne-
baum. De verhouding tusschen wettelijke vermoedens

en de verdeeling van den bewijslast. — W. H. A.

ElinkSchuurman, De Duitsche Rijkswetgeving op

de particuliere verzekeringmaatschappijen.

Archives d'Anthropologie criminelle. 15 Janvier.

A. Lacassagne et Roland, Rapport sur un cas d'em-

poisonnement par le chlorhydrate de cocaine. — Flo-

rence, Recherches chimiques de la cocaine. — Brou-
ardel, Consultation medico-legale. — Strassmann et

Schulz, Recherches sur i'intoxication par l'oxj'de de

carbone.

Mathematik, Naturwissenschaft und IVIedizin.

Referate.

J. Pionchon [ord. Prof. f. Physik u. industr. Elektriz.

an der Univ. Grenoble], Evaluation numerique
des grandeurs geometriques. [Bibliotheque de

l'Eleve-Ingenieur. Sect. I, p. 4.] Grenoble, A. Gratier

& J. Rey, 1903. 128 S. 8". Fr. 3,50.

Die Aufgabe des Buches ist, zu erklären, was unter

den Mafszahlen für Längen, Flächen und Körper zu

verstehen sei. Den Ausgangspunkt für die Erklärung

bildet der Satz, dafs es im Räume gewisse Kurven
(Homogen), nämlich die Gerade, den Kreis und die

gemeine Schraubenlinie gebe, die in sich selbst ver-

schoben werden können. Natürlich kann man zwei

Abschnitte von ihnen dadurch miteinander vergleichen,

dafs man die Kurve so lange in sich selbst verschiebt,

bis ein oder beide Endpunkte der zu vergleichenden

Abschnitte sich miteinander decken.

L. M. Granderye [Ingenieur- Chimiste, Preparateur an

der Univ. Nancy], Determination des especes
minerales. [Encyclopedie scientifique des Aide-

Memoire, p. sous la direction de M. Leaute.] Paris,

Gauthier-Villars (.Masson & Cie), [1905]. 184 S. 8".

Fr. 2,50.

Das Buch soll eine Lücke ausfüllen, die sich, wie

der Verf. im Vorwort bemerkt, auch in den vollständig-

sten und systematischsten mineralogischen Werken findet.

Es will die Untersuchung und die methodische Bestim-

mung der Gesteinsarten so leicht wie möghch machen.
Im ersten Teile werden, nach Darlegung des methodi-

schen Ganges der Untersuchung, die .Minerale nach ihren

kristallinischen Systemen und die hauptsächlichsten nach
ihrer Färbung gruppiert und dann die Struktur der

hauptsächlichsten behandelt. Der zweite Teil beschäftigt

sich in zwei Kapiteln mit den mechanischen und phj'si-

kalischen, der dritte in vier Kapiteln mit den chemischen

Eigenschaften der Metalle und schildert die verschiedenen

Untersuchungsmethoden. Der vierte Teil stellt dann die

Ergebnisse der drei vorigen in lexikalischer Form zu-

sammen.

Francis Harbitz [ord. Prof. f. patholog. Anat. u. allg.

Pathol. an der Univ. Christianiaj, Untersuchungen
über die Häufigkeit, Lokalisation und Aus-

brejtungswege der Tuberkulose, insbesondere
mit Berücksichtigung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen
und ihres Vorkommens im Kindesalter. [Vjdenskabs-

Selskabets Skrifter. I. math.-naturw. Kl. 1904. Nr. 8 ]

Christiania, in Komm, bei Jacob Dybwad, 1905.

164 S. 8».

Die Tuberkuloseforschungen des V^rf.s umfassen
einen Zeitraum von fast zehn Jahren; vor allem war
sein Interesse der Kindertuberkulose und der Frage zu-

gewandt, wie weit Tuberkulose bei Erwachsenen Be-

rührungspunkte mit jener habe. In den jetzt vorliegen-

den Untersuchungen, deren kritische Würdigung wir auf
später verschieben müssen, teilt er nach einer Einleitung

und einer Schilderung seiner Arbeitsmethode im 2. und
3. Kap. seine eigenen Untersuchungen mit und zieht im
4. die Ergebnisse aus ihnen. Kap. 5 handelt von der

latenten Tuberkulose in den Lymphdrüsen, 6 von der

Tuberkulose im frühesten Kindesalter und der ange-

borenen Tuberkulose, 7 von den wichtigsten Lokalisa-

tionen und Eingangswegen der Kindertuberkulose, 8 von
der Häufigkeit der Tuberkulose bei Erwachsenen, 9 von
den primären Lokalisationen aufserhalb des Respirations-

tractus bei Erwachsenen, besonders mit Rücksicht auf

ihr Vorkommen in den Lymphdrüsen und im Darm-
kanal; schliefslich von dem Zusammenhang von Lymph-
drüsen- mit Lungentuberkulose bei Erwachsenen. Der Verf.

kommt zu dem Ergebnis, dafs auch bei Erwachsenen
Lungentuberkulose sekundär sein kann; die Ursache sei

dann in tuberkulösen Herden in andern Organen, be-

sonders in den Lymphdrüsen zu suchen; die Infektion

der Lungen müsse man sich zunächst als durch das

Blut erfolgt denken. — .'Vm Schlufs findet sich ein Ver-

zeichnis der benutzten Literatur von über 100 Nummern.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

An der Univ. Zürich soll eine Professur und
ein Institut für physikalische Behandlungs-
weise errichtet werden. Das Institut soll mit allen

Einrichtungen für die physikalischen Behandlungs-

methoden versehen sein: Hydro- und Balneotherapie,

Elektrotherapie (elektrische Glühlicht -Bäder), Freiluft-

und Sonnenbehandlung, Pneumatotherapie, Phototherapie

(Einsen), Radiotherapie (Röntgen), .Mechanotherapie,

Massage, Heilgymnastik, Übungsbehandlung. Der Di-

rektor soU in etwa 30 Betten nicht nur die Patienten

behandeln, die ihm von den anderen Kliniken und Poli-

kliniken zugewiesen werden , sondern in seiner Abtei-

lung sollen diejenigen Patienten .Aufnahme finden, bei

denen die physikalischen Heilmethoden angezeigt sind

und welche durch die Ärzte direkt empfohlen werden.

Gesellschaften nnd Tereine.

In München ist vor kurzem eine Gesellschaft
für Kinderheilkunde begründet worden. Den Vor-

sitz führt Geh. Rat Prof. Dr. Johannes Ranke.

Personalrhronik.

Der Generaloberarzt Dr. O. von Li n stow ist von

der Senckenbergisch. Naturforsch. Gesellsch. zu Frank-

furt a. M. zum korresp. Mitgl. gewählt worden.

Der Prof. f. Chemie an der Techn. Hochschule in

Berlin -Charlottenburg Dr. J.Traube ist von der KgL

Wissenschaftl. Gesellschaft in Lüttich zum korresp. Mitgl.

ernannt worden.
Der aord. Prof. an der Univ. Halle Dr. Alwin

Nachtweh ist als ord. Prof. f. spez. Technol. u. land-

wirtschaftl. Maschinenbau an die Techn. Hochschule in

Hannover berufen worden.

.An der Univ. Giefsen hat sich der Assistent an der

ehem. Anstalt Dr. Karl Thomae als Privatdoz. f. Chemie

babüitiert.

An der Univ. Breslau hat sich der Assistent am

zoolog. Institut u. Museum Dr. med. et phil. Ulrich

Gerhardt als Privatdoz. f. Zool. habilitiert.
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Der Privatdoz. f. Zool. an der Univ. Marburg Prof.

Dr. August Brauer ist von der Senckenbergisch. Natur-

forsch. Gesellsch. zu Frankfurt a. M. zum korresp. Mitgl.

gewählt worden.
Als Nachfolger von Prof. Dr. K. Fiabl, der Prof.

W. His' Professur an der Univ. Leipzig übernommen
hat, ist der aord. Prof. f. Anat. an der Univ. Leipzig

Dr. Rudolf Fick als ord. Prof. an die deutsche Univ.

zu Prag berufen worden.
An der Univ. Greifswald hat sich Dr. Karl Witten-

rock als Privatdoz. f. Ohrenheilkde habilitiert.

An der Univ. Giefsen hat sich Dr. August Brüning
als Privatdoz. f. Chirurgie habilitiert.

An der Univ. Breslau hat sich der 1. Assistenzarzt

der irrenärztl. Klinik u. Poliklinik für Nervenkrankh.

Dr. Paul Schröder als Privatdoz. f. Psychiatrie habi-

litiert.

An der Univ. Marburg hat sich Dr. Hermann
Schridde als Privatdoz. f. innere Medizin habilitiert.

Neu erschienene Werke.

R. Schüfsler, Orthogonale Axonometrie. Leipzig,

Teubner.
Zeitschriften.

The Quarterly Journal of Mathematics. February.

T. Muir, A third list of writings on determinants

(cont.). — A. B. Basset, On the motion of bicircular

quartic cy linders in a liquid. — W. H. Young, The
potencies of closed and perfect sets. — Ph. E. B. Jour-
dain, .Alternative forms of the equations of mechanics.

Himmel und Erde. Februar. E. Lindemann,
Helgoland einst und jetzt. — R. von Lendenfeld,
Über die Ursachen der Wüstenbildung. — Axmann,
Physiologie des Wetters.

Journal für praktische Chemie. N. F. 71,4. R.

von Walther und R. Bamberg, Über einige Derivate

des o-Amido-m-Hylyl-p-Toluidins. — J. Thomsen, All-

gemeine Theorie der Verbrennungs- und Bildungswärme
der Kohlenwasserstoffe im gas- oder dampfförmigen Zu-

stande, nebst Beurteilung der Resultate der von Daniel

Lagerlöf mitgeteilten »Thermochemischen Studien«. —
A. Gutbier und J. Lohmann, Versuche zur Darstellung

des Nytroxylchlorides. — L. Vanino und J. Gans,
Über die Bologneser Leuchtsteine.

Journal de Chimie physique, III, 1. 2. O. F.

Tower, Nombre de transport de l'acide sulfurique —
J. Bolle et Ph. A. Guye, Tensions superficielles de

quelques liquides organiques. — J. Perrin, Mecanisme
de l'electrisation de contact et Solutions colloi'dales (fin).

Annales des Sciences naturelles. 20, 5. 6. C. Hou-
ard, Recherches anatomiques sur les galles de tiges:

acrocecidies.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Wilhelm Altmann [Oberbibliothekar an der Kgl.

Bibliothek zu Berlin], Richard Wagners Briefe
nach Zeitfolge und Inhalt. Ein Beitrag zur

Lebensgeschichte des Meisters. Leipzig, Breitkopf &
Härtel, 1905. VIII u. 560 S. 8". M. 9.

Altmann stellt, soweit als möglich in Regesten-

form, also auszugsweise, alle bisher bekannt ge-

wordenen gedruckten und ungedruckten Briefe

Wagners, im ganzen 3143 zusammen. Er hat

damit ein sehr nützliches Werk geschaffen, das

der Forschung in jeder Hinsicht grofse Dienste

leisten wird. Freilich enthält die Sammlung A.s

nur einen Teil der Briefe Wagners, von denen

sehr viele und besonders wichtige noch im

Einzelbesitz oder in Wahnfried sorgsam ver-

schlossen gehalten werden. Eine kritische Ge-

samtausgabe steht noch in weitester Ferne.

Müssen wir uns doch sogar bei den Druck-

schriften Wagners noch immer mit der Auswahl

der Gesammelten Schriften begnügen, die hoch-

wichtige Aufsätze und Abhandlungen übergebt.

Glasenapps grofse Biographie ist das erste Buch,

das das Wahnfried-Archiv verwerten durfte und

einen Einblick in die noch ungehobenen Schätze

verstattet. A. hat eine entsagungsreiche Arbeit

unternommen, da gar nichts Abgeschlossenes ge-

boten werden konnte, indem ununterbrochen

neue Briefe zum Vorschein kommen, z. B.

Wagners Briefe an Cornelius, die inzwischen

herausgegeben wurden. Aber die Einrichtung

des Buches ist so geschickt und übersichtlich,

dafs Nachtrags- und Ergänzungshefte mit Leichtig-

keit den neuen Zuwachs einordnen können.

Die Auszüge sind besonders verdienstlich bei

den Briefen, die in entlegenen Tageszeitungen

zum Abdruck kamen. Sie sind aber auch sonst

zu rascher Übersicht sehr bequem, da sie alle

Namen und Tatsachen, die in den Urkunden er-

wähnt werden, kurz zusammenfassen. Natürlich

sind zu jedem Brief Druck- und Fundangaben

sorgsam vermerkt, so dafs man stets, wenn

irgend möglich, zur vollständigen Quelle ver-

wiesen wird. Wagner war ein eifriger Brief-

schreiber. Nicht blofs für die Kenntnis seines

Lebens, sondern ebenso sehr seines gesaraten

künstlerischen Schaffens und Denkens tut sich in

den Briefen eine unerschöpflich reiche Fund-

grube auf. A. sammelt nicht blofs alle bisher

bekannten Briefe, sondern steuert auch viel neues

bei. So Wagners Briefe an Schumann nach der

Sammlung der Kgl. Bibliothek in Berlin, ferner

die an Breitkopf & Härtel, die meist geschäft-

liche Verlagsfragen behandeln. Von den Briefen

an Standhartner, E. Devrient, J. Hey, Eduard

und Cäcilie Avenarius, A. Fürstner und C. F.

Peters erfahren wir wenigstens die Daten. Es

ist vor allem Aufgabe der Leser und Benutzer

des trotz allen unvermeidlichen Lücken und

Mängeln ausgezeichneten Buches, den Verfasser

durch Nachträge und Ergänzungen nach

Kräften zu unterstützen, damit die mit so

grofsem Fleifs geschaffene Grundlage ausgebaut

werde.

Durch die Auszüge, die oft umfangreiche

wörtliche Zitate enthalten und einige Briefe fast

vollständig wiedergeben, ist das Buch auch sehr

schön und genufsreich zu lesen. Wagners Leben

mit all seinen Kämpfen zieht an uns vorüber in

diesen unmittelbarsten, persönlichsten und oft

mächtig ergreifenden Zeugnissen. Und diese

Augenblicksbilder und Stimmungsäufserungen wir-

ken tiefer und wahrer als alle biographische Ver-

arbeitung und Umschreibung.

Rostock. W. Golther.
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NEUE JAHRBÜCHER FÜR DAS

GESCHICHTE und

KLASSISCHE ALTERTUM.
DEUTSCHE LITERATUR und für PÄDAGOGIK

HERAUSGEGEBEN VON J. ILBERG UND B. GERTH. S» MF ßgr StäT ßgr ßäT S0r

ßOr ßOr ßST sa^ S^ sar ßer Jährlich lO Hefte zu 8 Bogen für Mark 30.—

Die erste Abteilung der »Neuen Jahrbücher« soll für die drei im Titel genannten Wissenschaftsgebiete,

die durch zahllose Fäden miteinander verbunden die Grundlage unserer historischen Bildung im weiteren und

tieferen Sinne ausmachen, einem bei der zunehmenden Ausdehnung aller Forschungszweige immer dringender

werdenden Bedürfnis dienen. Es soll dem einzelnen, der überhaupt nicht oder nur auf kleinem Gebiete selbst-

forschend tätig sein kann, die Möglichkeit erleichtert werden, den hauptsächlichen Fortschritten der Wissenschaft

auf den ihm durch den Beruf und eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen.

Die zweite Abteilung will Fragen der theoretischen und praktischen Pädagogik an höheren Schalen er-

örtern und der Erforschung ihrer Geschichte dienen.

Wie die >Jahrbücher« bisher der hiermit gestellten Aufgabe nachgekommen sind, zeigt wohl am besten

folgende Mitteilung

aus dem Inhalt der letzten Hefte:

0. Dittrioh, Die Grenzen der Sprachwissenschaft.

P. Cauer, Erfundenes und Überliefertes bei Homer.
R. Fritzsohe, Der Anfang des Hellenentums.

0. Waser, Das hellenistische Reliefbild.

J. Strzygowski. Die Schicksale d. Hellenismus in d. bildenden Kunst.

E. Samter. Antike und moderne Totengebräuohe.
F. Panzer. Dichtung und bildende Kunst des deutschen Mittelalters.

0. Ladendorf, Wielands Cyrus.

.Abteilung:
R. M. Meyer. Lebenswahrheit dichterischer Gestalten.

E. Ziebarth. Ein attisches Stammbuch.
E. Lamme rt. Die neuesten Forschungen auf antiken Sohlaoht-

feldern in Griechenland.
0. Hense, Friedrich Hölderlin.

F. Kunze. Die Legende von der guten Tochter in Wort und Bild.

A.Götze, Die Entstehung der zwölf Artikel der Bauern.
Anzeigen und Mitteilungen.

W. Münch, Pädagogische Prüfungsarbeiten.

W. Soltau. Die Weckung des historischen Sinnes bei den Schülern

der höheren Lehranstalten.

E. W i I i s c h , Schillers Verhältnis zu den beiden klassischen Sprachen.

E. Sihler. Amerikanische Bemerkungen zu Weissenfeis" Bildungs-

wirren der Gegenwart
J. Teufer. Das deutsche Mädchengymnasium.
M. Hartmann, Der erste Verbandstag der Vereine akademisch

gebildeter Lehrer Deutschlands.

2. Abteilung:
P. V g e I . Die Hygiene in der höh. Schule. — Der Nachmittagsunterricht
P. Cauer. Das griechische Lesebuch von Wilamowitz. seine wissen-

schaftliche und seine praktische Bedeutung.
J. Petze Idt, Sonderschulen Tür hervorragend Befähigte.

G. Lauteschläger. Über Anschauung und Anschauungsmittel im
Unterricht

B. Huebner. Bericht über die 41. Versammlung des Vereins rheini-

scher Schulmänner 1904.

Anzeigen und Mitteilungen.

Ausführliche Prospekte u. Pro'behefte unberechnet durch jede Buchhandlung wie postfrei von der Verlagshandlung

B. G. TEUBNER in LEIPZIG. Poststraße 3.

gerlog tjon §. ©. Jeubner in fietiing.

Dr. H. l^lm:

Sßolf^latcin,

lttteinif(i^c§ ÜButtg§Bu(^ ^ut crftcn einfü^rung

^rtottdifettcr, inöbcfonbcre für tJolfötümlid^c

SJortrttgöfurfc.

aKit tintr SSombe oon $tof. Dr. |). Siels.

3. Sluflage.

[41 S. u. 3 SabeQtn.] gr. 8. 1905. gel). 3JJt. —.80.

3n bem Übungsbuch ift bet Sttfut^ gemacht, bie notwenbigjhn

Äenntntffe äur Srlttnung beS SatctnS in moglicfeft anfc^auHc^er unb

möglicfcfl anjie^enbtr gönn barjubitttn. 5S enthält je^n Sräcft

Den benen je jroet benfelben grammatif(^en Stoff be^anbeln; fie um-

faffen bie gefamte rcgelmdpige Formenlehre unb bie anfange ber

©pntai, b. f). bie Snftnitio-, $arttctptal> unb (Serunbicfontlruftionen.

J)er 3nf)alt ijl auS ber Sage ober ®efc^icf)te genommen, bamit

com erften Stücf an bie fonfi btn ÜbungSfä^en let(f)t an^aftenbe

flofflicfee Seete oermieben rottb. Tabellen für bie JDeftinotion unb

Äonjugotion, bie möglit^ft gropc Überfi(^tli(^feit erfireben, finb nacfe

bem ju ben Stütfen ge^örenben SEBörterBerjeitfeniS angefügt; fleinere

SabeQen für bie SUbung ber Slboerbia, für bie Bo^lroöctei, Üb«'

fiepten über bie trm&^nten ftonfhuttionen finb jmifc^en bie Übung«*

jtucft eingefi^oben.

gerlag tion ß. ^. Jeubiur in {eipjig.

Dr. H. %2\m:

Übung9btt(i^

gur erflctt ginfü^rung grttittrfifener ins

®ried)if(^e, befonberö für Unitierfitttt^furfe,

ttebft ^rä^ttrationctt ju i*eno^j^on« 2tnabaft# I

unb ^omer Cbtjffc IX.

[IV u. 80 S. u. 5 ^abeOen.] gr. 8. 1902. 6tttf ge^. SJlt 2.40.

5}aS ÜbungSbu* ent^t 32 Sefeflütfe, Don benen je }n?«i bta-

felben grammatift^en Stoff be^anbeln, baS eine für bie ©efprei^ung

butc^ ben J)oäenten beflimmt, baS jroeite jur ^tobe beS i^erftänbniffeS

für ben Semenben unb jur felbfiönbigen Vorbereitung. IJie enlen

jroölf Stüde finb mit lateinifc^er Umfc^rift oerfe^en, um bo« dt-

lernen ber griecbifAen «ut^ftaben o^ne befonberen 3eit»triaft }n

ermöglichen. «Rac^bem bie Seflination unb baS Verbnm purum

erlebigt ifl b. ^ mi> bem jroölften Sefeftücf, beginnt bie lenop^on-

leftüre. günf iabeQen jeigen bie Seflination unb Äonjugarion in

übetficf)tlic^er SBeife. önblit^ ift eine ^rdparation ju ferner

Db. IX beigefügt, um babutd) oucfe eine (Jinfü^rnng in bie ^ma-

lebüre ju geben.
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zn Anfang des redaktionellen Teils.

Allgemelnwlssensohaftllohes ; Gelehrten-,

Sohrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

J. Burckhardt, Geschichte der Re-

naissance in Italien. 4, Aufl. von
H. Holtzinger. {Rudolf Kautzsch,

Prof. an der Techn. Hochschule,

Dr., Darmstadt.)

H. Freund, Aus der deutschen Gesell-
schaft des 18. Jahrhunderts. U.

Sitzungsberichte der Kgl. Preufsischen
Akademie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

Wilh. Spiegelberg, Agyptologische

Randglossen zum Alten Testament.

{Friedrich Wilhelm Frhr. von
Bissing, Privatdoz. Dr., München.)

K. Hesselbacher, Aus der Dorf-

kirche ;

Joh. Bauer, Der köstliche Weg des

Paulus. {Christian Rauch, Pfarrer,

Rehborn.)

F. Nieberg all. Wie predigen wir dem
modernen .Menschen ? I. 2. Aufl.

Philosophie und Unterriohtswesen.

Ludw. Feuerbach, Das Wesen des

Christentums. Hgb. von K. Quen-
zel. {Waller Kinkel, aord. Univ.-

Prof. Dr., Giefsen.)

J. H e n s e , Grundzüge der philosophischen
Propädeutik.

E. Lentz, Die Vorzüge des gemeinsamen
Unterbaues aller höheren Lehranstalten.
3. AufL

Allgemeine und orlentalisohe Philologie

und Literaturgetohiohte.

K. Fries, Das philosophische Ge-

spräch von Hiob bis Piaton. {Hugo
Gre/smann , Privatdoz. Dr. , Kiel.)

H. A. Idelberger, Die Entwicklung der
kindlichen Sprache.

Grieohisohe und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

?«. r. rioXtfrj^, MeXEtat Ttspl toö ßi'oo

1 xai TTj^ f''*"3^? '^0'^ e"/.X"»)v'.xoö ).aoö.

fla&otooar.c a'— ^'. {August Heisen-
berg, Privatdoz. Dr., Würzburg.)

Edward Bull Clapp, Hiatus in Greek
Melic Poetry.

G.Zuttoli, Pervigilium Veneris.

Deutsohe Philologie und Literaturgeschichte.

Historie van Mariken van Nieu-
meghen. (G. Kaiff, ord. Univ.-

Prof. Dr., Leiden.)

Wilh. Seh eil berg, Untersuchung des

Märchens j Gockel, Hinkel und
Gackeleia und des ^Tagebuchs
der Ahnfrau i von Clemens Bren-

tano. {Max Morris, Dr. med.,

Berlin.)

Gesellschaft f ü r deutsch e L it e-
ratur zu Berlin.

Englische und romanisohe Philologie

und Literaturgeschichte.

K. Brunhuber, Sir Philip Sidneys

Arcadia und ihre Nachläufer. {Paul

Wüst, Dr. phil., Limburg a. Lahn.)

E. Rigal, La Comedie de Moliere, l'homme
dans l'oeuvre.

Allgemeine und alte Geschichte.

j
K. Breysig, Der Stufen-Bau und die

Gesetze der Weltgeschichte. {Alfred

Vierkandt, Privatdoz. Dr., Berlin.)

C. Schulthess, Herodes Atticus (101
—177 n. Chr.).

ittelalterliohe und neuere Geschichte.

Die Akten des Jetzerprozesses
nebst dem Defensorium hgb.

von R. Steck. {Herntan Haupt,
Direktor der Univ.-BibL, Geh. Hof-

rat Dr., Giefsen.)

A. Rambaud. Jules Ferry. {Adäl-

bert Wahl, aord. Univ.- Prof. Dr.,

Freiburg i. B.)

L. Zanutto, Carlo IV di Lusseraburgo e

Francesco Petrarca a Udine nel 1368.

Geographie, Länder- und VSIkerkunde.

V. Hantzsch, Die Landkartenbe-

stände der Königlichen öffentlichen

Bibliothek zu Dresden. {Walter

Rüge, Gymn.- Oberlehrer Dr., Leip-

zig.)

Zeitschrift desdeutschenui
reichischen Alpenvereins. Bd. 35:

Jahrg. 1904.

Deutsche Ko lo nial sesel 1 seh af t,

Abt. Berlin.

Staats- und Sozialwissensohaften.

A. Damaschke, Geschichte der Na-

tionalökonomie. {F. Lifschitz, Dr.

iur., Bern.)

Der deutsche Kaufmann. 1. Liet

Erklärung. (Siegfried Eiettichel, ord. UniV.-

Prof. Dr., Tübingen.)

ReohtswissensohafL

Siegm. Keller, Der Beweis der Not-

wehr. {Richard Behrend, Gerichts-

assessor Dr., Berlin.)

I
A. Thomsen, Grundrifs des deutschen

Verbrechensbekämpfungsrechtes.

athenatik und laturwissentohaftea.

Frz. S c h u 1 z e , Xautik. 2. -Aufl.

0. D. Chwolson, Lehrbuch der Physik,

n. Bd. Abs. von H. Pflaum.

R. H.France, Das Sinnesleben der Pflan-

zen.

edizin.

1. Bloch, Das erste .Auftreten der

Syphilis (Lustseuche) in der euro-

päischen Kulturwelt. {Albert Eulen-

burg, ord. Honorar-Prof. Geh. Med.-

Rat Dr., BerUn.)

G.Meyer, in Verbindung mit E.V. Berg-
mann, C. Gerhardt, O. Liebreich
und .•\. .Martin. Erste ärztliche Hilfe bei

plötzlichen Unglücksfällen und Erkran-

kungen.

Kunstwissen sobafto«.

Wilh. Klein, Geschichte der griechi-

schen Kunst. 1. Bd.: Die griechi-

sche Kunst bis Myron. [AJoIf

Furtwängler, ord. Univ.Prof. Dr.,

München.)
Kunstgeschichtliche Gesellschaft

zu Berlin.

oderne Dioätaaq.

Timm Kroger, Leute eigener Art.

{Alfred Biese, Gymn.-Direktor Prof.

Dr., Neuwied.)
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ARCHIV
FÜR RELIGIONSWISSENSCHAFT.

UNTER MITREDAKTION VON

H. USENEß, H. OLDENBERG, C. BEZOLD, K. TH. PREUSS

HERAUSGEGEBEN VON

ALBRECHT DIETERICH.

VIII. Band. 1905. Jährlich 4 Hefte zu je etwa 7 Druckbogen.

Preis für den Jahrgang jH/ 16.—

;

mit der „Zeitschriftenschau" der Hessischen Blätter für Volkskunde jft 20.—

.

Das „Archiv für Religionswissenschaft" will in seiner Neugestaltung zur Lösung der nächsten und wichtigsten

auf diesem Gebiete bestehenden Aufgaben, der Erforschung des allgemein ethnischen Untergrundes aller

Religionen, wie der Genesis unserer Religion, des Untergangs der antiken und des Werdens des

Christentums, insbesondere die verschiedenen Philologien, Völkerkunde und Volkskunde und die

wissenschaftliche Theologie vereinigen. Der .\ufgabe der Vermittlung zwischen den verschiedenartigen Forschungs-

gebieten soll die Einrichtung der Zeitschrift besonders entsprechen. Neben der I. Abteilung', die wissenschaftliche

AbhaudiDag'en enthält, sollen als II. Abteilung Bericlite stehen, in denen von Vertretern der einzelnen Gebiete

kurz, ohne irgendwie Vollständigkeit anzustreben, die hauptsächlichsten Forschungen und Fortschritte religions-

geschichtlicher Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche hervorgehoben und beurteilt werden. Regelmäßig sollen

alljährlich wiederkehren Berichte aus dem Gebiete der semitischen (C. Bezold mit Th. Nöldeke und
Fr. Schwally), ägyptischen (A. Wiedemann), indischen (H. Oldenberg), klassischen (H. Usener,
A. Dieterich, A. Furtwängler), germanischen Philologie (F. Kauffmann) und der Ethnologie
(K. Th. Preuß). Gelegentlich sollen in zwangloser Auswahl und Aufeinanderfolge Berichte über andere Gebiete

ihre Stelle finden, so über keltisch-germanische Religion (M. Siebourg), über slawische Volksreligion (Ja vorsky),
über russische Volksreligion (L. Deubner). Die III. Abteilung' soll Mitteilungen und Hinweise bringen, durch

die verborgenere Erscheinungen, wichtigere Entdeckungen, auch abgelegenere und vergessene Publikationen früherer

Jahre in kurzen Notizen zur Kenntnis gebracht werden sollen, ohne daß auch hier irgendwie Vollständigkeit an-

gestrebt würde.

Auf Wunsch wird den Abonnenten des Archivs die Zeitschriftenschau der Hessischen Blätter für Volks-

kunde zum Preise von 4 Mark jährlich geliefert. Dort werden regelmäßig alle Beiträge zur Volkskunde aus Zeit-

schriften möglichst vollständig mit kurzer Inhaltsangabe aufgeführt und am Schluß des Jahrgangs ein sachliches

Generalregister beigefügt.

Inbalt des VII. Bandes.

Vorwort zum VII. Bande. — I. Abhandlungen: Mythologie von Hermann Usener. — Zwei Rechtsriten

bei den Hebräern von Julius Wellhausen. — Die Anfänge des römischen Larenkultus von Georg Wissowa. —
SakramentHches im Neuen Testamente von H. Holtzmann. — Sociological hypotheses concerning the position of

women in ancient religion by Lewis R. Farnell. — Ein Dankopfer an Asklepios von Richard Wünsch. —
Altkretische Kultstätten von Georg Karo (mit zahlr. Abb.). — Wu Tsung's Persecution of Buddhism by

J. J. M. De Groot. — Panislamismus von C. H. Becker. — Heilige Handlung von Hermann Usener. —
Sieben Brunnen von Th. Nöldeke. — The Double Nature of the Iranian Archangels von Louis H. Gray.
— Die geistlichen Ehen in der alten Kirche von Ad. Jülicher. — Das angebliche Evangelien - Frag-

ment von Kairo von Adolf Deifsmann. — Zum Asclepius des Pseudo-Apuleius von Th. Reitzen-
stein. — Etymologische Beiträge zur Mythologie und Religionsgeschichte von H. Osthoff. — Über Ursprung
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Referate.

Jacob Burckhardt, Geschichte der Re-
naissance in Italien. 4, Aufl. bearb. von

H. Holtzinger [Prof. f. Kunstgesch. an der Techn.

Hochschule in Hannover]. Stuttgart, Paul Neff (Karl

Büchle), 1904. XVI u. 419 S. 8° mit 310 Illustra-

tionen.

Jacob Burckharcits noch immer unentbehr-

liches Buch ist von H. Holtzinger abermals neu

herausgegeben worden. Burckhardt hatte selbst

(bis in die Mitte der 90er Jahre) Verbesserun-

gen und Ergänzungen zum Text gesammelt. Der
Herausgeber konnte sie benutzen und hat sich

darüber hinaus damit begnügt, Einzelheiten zu

berichtigen, zu streichen oder hinzuzufügen, wo
sichere Ergebnisse neuerer Forschung solche

Änderungen nötig machten. So ist die Gesamt-

anlage, die Einteilung des Stoffes, sogar die

Paragraphenzählung die gleiche geblieben. Neu
hinzugekommen sind als § 32a ein Abschnitt

über die Baulichkeiten in den Gemälden und als

^ I46a ein längerer Artikel über die Brunnen-

verzierung (8 Seiten). Aufserdem zahlreiche

Einzelzusätze, die, wie schon bemerkt, teilweise

noch von Burckhardt selbst herrühren. Die

Reihe der Abbildungen ist durch mehrere Auto-

typien ergänzt worden.

Darmstadt. R. Kautzsch.

Hubert Freund [Oberlehrer], Aus der deutschen
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. NachStamm-
buchblättern. II. Teil. [Wissenschaftliche Beilage zum
Jahresbericht des Kgl. Kaiserin ."lugusta-Gymnasiums.

Ostern 1904]. Berhn, Weidmann, 1904. 32 S. 4".

M. 1.

Die für die Kultur- und Gelehrtengeschichte inter-

essante Arbeit ist von uns nach Erscheinen des 1. Teils

gewürdigt worden (DLZ. 1902, Sp. 1229). Die Anlage
der vorhegenden Fortsetzung entspricht dem Anfang;
der Verf. hat überall die Bedeutung der von dem Be-

sitzer des Stammbuches Soermans aufgesuchten Per-

sönhchkeiten und ihre Lebensumstände zu vergegen-

wärtigen gesucht. Nur Eintragungen aus zwei Orten
finden sich in dem vorliegenden Hefte, aber an dem
einen, Königsberg, hat sich auch Kant in das Stamm-
buch eingeschrieben, und der zweite Ort ist Berlin.
Die Eintragungen mit den Erläuterungen, die sie um-
rahmen, geben ein » Kulturbild, wenn auch nur in einem
sehr beschränkten Rahmen, von Berlin aus der zweiten

Hälfte der Regierungszeit Friedrichs des Grofsen». Wir
nennen von Berliner Gelehrten, die in dem Stammbuch
vertreten sind, die Theologen Büsching, Spalding, Sack,

den Astronomen BernouUi , das Mitglied der Akademie
Johann Heinrich Lambert, Moses Mendelssohn (hebrä-

isch), Karl Wilhelm Ramler und — Anna Louise Karscb.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Zu den Kosten der Unterhaltung der Kaiser- Wil-
helm-Bibliothek in Posen, die bei deren Begründung
insgesamt auf höchstens 40000 .VI. veranschlagt waren,

hatte der Staat bisher vertragsmäfsig einen Zuschufs von
drei Vierteln bis zum Höchstbetrage von 30 (XX) M.
jährlich zu leisten. Da aber die Benutzung der Biblio-

thek einen alle Erwartungen übertreffenden Aufschwung
genommen hat und der Gesamtbetrag der Unterhaltungs-

kosten 1904 auf 66 000 M. angewachsen ist, soll der

Staatszuschufs auf 40 (XX) M. erhöht werden, zumal der

Bibliothek aus der Eröffnung der Königl. .Akademie in

Posen, die selbst keine Bibliothek hat, die neue .Aufgabe

erwachsen ist, dem wissenschaftlichen Bedürfnis der Do-

zenten und Hörer der Akademie mit ihrem Bücherbestande

zu Hufe zu kommen. Der Mehrbetrag soll in erster

Linie einer Erhöhung des Bücheranschaffungsfonds und

der Annahme einer weiteren bibliothekarischen Kraft

dienen.
Gesellschaften and Terelne.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

23. Febr. Sitzg. d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlcn.

l. Hr. Koser las lÜber die Haltung Kurbrandenburgs

in dem Streite zwischen Imperialismus und reichsständi-

scher Libertät seit 1648<. Ausgehend von dem Streit

zwischen Reinking, Chemnitz (Hippolithus a Lapide) und

Pufendorf über das Wesen der ReichsVerfassung, er-

,
örterte der Vortragende die Mittelstellung des Grofsen
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Kurfürsten zwischen dem Kaiser und den beiden Garan-
ten des Westfälischen Friedens; die brandenburgische
Opposition auf dem Reichstag unter Friedrich I., die

publizistische Tätigkeit seines Komitialgesandten Henni-

ges und die tendenziösen Geschichtskonstruktionen von
H. von Cocceji und J. P. von Ludewig; die Konflikte

Friedrich Wilhelms I. mit dem Reichshofrat; die Auf-
fassung Friedrichs II. von der neueren deutschen Ge-
schichte und die ausgesprochene Wiederaufnahme der

antikaiserlichen Tendenzen des »Hippolithus« durch die

preufsische Publizistik des Siebenjährigen Krieges.

2. Hr. W.Schulze legte eine Mitteilung des Hrn.
Dr. F. N. Finck in Berlin vor: »Die Grundbedeutung des
grönländischen Subjektivs«. Die Doppelfunktion des so-

genannten Subjektivs, der sowohl den Täter wie den
Besitzer bezeichnen kann, wird aus der Einheit ursprüng-
licher Dativbedeutung abgeleitet.

3. Hr. Roethe legte von den »Deutschen Texten
des Mittelalters« Band V: Volks- und Gesellschaftslieder

des XV. und XVI. Jahrhunderts. I. Die Lieder der

Heidelberger Handschrift Pal. 343 hgb. von A. Kopp,
Berlin 1905, vor.

23.Febr. Sitz.d.phys.-math.Kl. Vors.Sekr.:Hr.Waldeyer.

Hr. Fischer las: »Über das Verhalten verschiedener

Polypeptide gegen Pankreasferment«, das er in Gemein-
schaft mit Dr. E. Abderhalden untersucht hat. Die Prü-

fung von 12 synthetischen Polypeptiden, von denen 7

durch Pankreassaft gespalten werden, ergab, dafs die

Wirkung des Fermentes sowohl von der Natur der

Aminosäuren als auch von der Struktur und Konfigura-

tion des Moleküls abhängig ist.

Personalchronik.

Der Assistent an der Univ.-Bibliothek in Halle Dr.

Julius Steinberger ist an die Univ.-Bibl. in Bonn ver-

setzt worden.
Nen erschienene Werke.

F. V. Wran gell, Abweichende Ansichten. [Vier

Nationen , eine völkerpsycholog. Studie. Ist der Krieg

nützlich oder schädlich? Deutschland und England.

Erbrecht und Arbeit. Nationalismus. Ist die christliche

Religion mit Wissenschaft!. Denken vereinbar? Presse

und Kritik. Bildung. Volksschulwesen. Definitionen,

Aphorismen und Betrachtungen.] Leipzig, Georg Wigand.
M. 1,50.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

42. W. Langewiesche, Die Pflege persönlichen

Lebens (Joh. Müller, Die Pflege persönlichen Lebens).
— W. Lacmann, Deutsches Leben in Südamerika. VIII.

— 43. L. Gumplowicz, Die Sozialblindheit der Natur-

forscher. — H. Ulmann, Die neueste müitärische Lite-

ratur über den Befreiungskrieg während des Frühjahrs

1813. — 44. G. Jacob, Arabische oder seldschukische

Kultur? — P. Schubring, Neue Erwerbungen im
Kaiser Friedrich- Museum in Berlin. — G. Ammon,
Algäu. Ein Wort zur deutschen Einheitsschreibung. —
45. K. Brinkmann, Kritische Philosophie (Abhandlungen
der Friesschen Schule. N. F. hgb. von Hessenberg,

Kaiser und Nelson). — 45/46. Olga v. Gerstfeldt,
Studienblätter aus ItaHen. III. — 46. H. Semmlin-
ger. Ein Denkmal für Friedrich List. — -en, Die Rege-

lung der Fremdwörterschreibung. — 47. H. Dürck,
Reisebriefe. I. II. — L. Fleischner, Das Unterrichts-

wesen in Rumänien.

Süddeutsche Monatshefte. März. W. Fischer,
Hans Heinzlin (Forts.). — K. Aram, Die Busennadel.
— M. Buchner, Die Völkerverwirrung. — Fr. Th.

Vi sc her. Ein Brief über Griechenland. — K. Th. Hei-
gel, Landshut. — K. Flesch, Die Tragödie des Arbeits-

vertrages. — Fr. Naumann, Weltlage und Partei-

politik.

Österreichische Rundschau. II, 17. G. Turba,
Reichseinheit, Personalunion und Dualismus. — M.

Murko, Die slawische Liturgie an der Adria. — H.
Lorm, Tagebuchstellen. — L. Hevesi, Mit Ludwig
Speidel.

The North American Review. February. Count
Okuma, Japanese problems. — P. Belmont, Publicity

of election expenditures. — C. Kennedy, The Spanish
treaty Claims. — J. C. Metcalfe, Financing the National

Theatre. — J. S. Keltie, Results of the South Polar

campaign. — A. Rodin, The Gothic in the cathedrals

and churches of France. — Ch. F. Thwing, Should
College students study? — W. M. Grinnell, Railway
rates. — A. W. k. Pollock, Lessons of the war for

America and England. — J. H. Hollander The poli-

tical economist and the public. — W. R. Thayer, Bio-

graphy. — Ph. F. Bayard, Conditions in Morocco. —
G. P. Brett, Poverty: some suggested remedies.

De Indische Gids. Januari. D. van Hinlopen
Labberton, Het Javaansch als verplicht leervak bij

de opleiding voor Indisch Bestuursambtenaar. — H. R.

Rookmaaker, Hanenvechten. — Moekhbir, Brieven
uit den zetel van het Khalifaat. VII: De Residentie van
den KhaHef-Sultan.

La Revue de Paris. 15 Fevrier. R. Kann, Les theo-

ries tactiques de la guerre actuelle. — P. de Querion,
Celine. II. — Sainte-Beuve, Lettres ä Victor Hugo
et ä Madame Victor Hugo. IV. — Ch.-V. Langlois,
Les idees de H. G. Wells sur l'education. — W. Morton-
Fullerton, En Franche-Comte. I. — P. Mille, La
race superieure. — H. deRegnier, Le passe vivant

(fin). _ * * , Notes sur Pie X. III.

Mercure de France. 15 Fevrier. R. Canudo, La
tragedie catholique de Gabriel d'Annunzio. — Tel-San,
L'evolution de la peinture japonaise des origines au
XVIII e siecle. — P. Louis, Le socialisme dans l'Etat

moderne. — Ch. Morice, Les textes de Rabelais et la

critique contemporaine. — E. Pilon, Un centenaire

oubUe: Eugenie de Guerin. — L. Rolmer, Madame
Fornoul et ses heritiers (fin).

The Library. January. A. W. PoUard, Recent
English purchases at the British Museum. — H. R.

PI om er, The Oxinden letters. — Elizabeth Lee, Recent

foreign literature. — The Library Conference in St. Louis.
— J. Rivers, Shakespeare ä la fran9aise. — A catalo-

guing bureau for public libraries. — J. A. Herbert,
The authorship of the sAlphabetum Narrationum«.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Wilhelm Spiegelberg [aord. Prof. f. Ägyptol. an

der Univ. Strafsburg], Ägyptologische Rand-
glossen zum Alten Testament. Strafs-

burg i. E., Schlesier & Schweikhardt, 1904. 48 S. 8".

M. 2,40.

Seinem Schriftchen über den Aufenthalt Isra-

els in Ägypten hat Spiegelberg nunmehr 'Ägyp-

tologische Randglossen zum Alten Testament'

folgen lassen, in denen er in 10 Abschnitten

allerhand Einzelfragen bespricht, bei denen ne-

ben den Alttestamentlern der Ägyptologe zu

Worte kommen mufs. Zunächst kann man ihm

beistimmen, (I) dafs das Erscheinen von Äthio-

pien an der ersten Stelle in der Völkertafel

darauf weist, dafs diese etwa in der Zeit der

XXV. Dynastie, also rund um 700, entstanden

ist. In dem II. Abschnitt zum Aufenthalt der

Abraham-, Jakob- und Josephstämme in Ägypten,
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steht gegenüber des Verf.s genannter Abhandluung

kaum etwas Neues. Wertvoll ist die Anführung

der Städte und Völkerschilder aus Hays Manu-

skripten S. 13 und Sp.s Zweifel an der Richtig-

keit der von Eduard Meyer vorgeschlagenen

Lesung Joseph-el scheinen mir berechtigt. Schon

de Rouge hatte die Ähnlichkeit des ägyp-

tischen Namens mit Joseph gesehen, aber

sich vorsichtig zurückgehalten. Der IIL Ab-

schnitt behandelt das vielbesprochene Abrek

(Gen. 41, 43) und wiederholt hier eine vor

Jahren von Sp. aufgestellte Erklärung des Wortes

im Sinne von 'Pafs auf, 'Achtung'. Wahrschein-

lich trifft sie das richtige. Der IV. Abschnitt

stellt für den Namen Asnat an Stelle der jetzt

gültigen und nach dem Verf. selbst einwandfreien

Etymologie Ns-Neit 'der Neit gehörig', eine neue

auf, die denselben Sinn ergibt, aber einen un-

belegbaren ägyptischen Namen voraussetzt. Wo-
zu also diese neue Aufstellung? Im V. Abschnitt

kommt Sp. wieder einmal auf seine Erklärung

von Exodus I, 16 zurück, die er mit einigen

V^eränderungen aus der Zeitschrift für Assyrio-

logie XIV, S. 269 ff. abdruckt. Des Neuen ist

so wenig, dafs man auch hier nicht recht ein-

sieht, wozu der Wiederabdruck geschah, und

das Zitat Sphinx III, S. 52 ist falsch, gemeint

ist IV, S. 52, wo Piehl Bedenken gegen Sp.s

Erklärungen geäufsert hat, die allerdings wohl

kaum stichhaltig sind. Das Ergebnis des VI. Ab-

schnittes über Pi-hachiroth schliefst mit einem

Non liquet, indem mit Recht darauf hingewiesen

wird, dafs unsere Kenntnisse der Deltageographie

sehr gering sind. Ergebnisreicher ist der IX. Ab-

schnitt über No und Hannes, die beide im Delta

nachgewiesen werden, und ebenso über Thach-

panches gleich Daphnae (X. Abschnitt), in dem
eine 'Burg des Negers' erkannt wird. Nur durfte

in dem Neger Sp. nicht, einer wohl von ihrem

Verfasser selbst längst aufgegebenen Vermutung

Schäfers folgend, Psametich I. erkennen, der viel

mehr libyscher Abkunft war. Griffith hat viel-

leicht mit mehr Recht an einen Äthiopen ge-

dacht, wenn nicht der merkwürdige Name einen

ganz anderen, lokalen Ursprung hat. Dafs Sp.

dem alttestaraentlichen Bericht über den Zug des

Schischak gegen Juda mehr Wert beilegt, als

der Völkerliste Schischaks, ist wohl zu billigen,

und ebenso ist vielleicht seine Erklärung der

Sukkijim, im VIII. Abschnitt, als einer berberi-

schen Miliztruppe richtig. In einem Anhang
will Sp. die Stelle Jeremias 46, 25 auf den Zug
Xebukadnezars gegen den König Amasis von

Ägypten beziehen; aber dieser Zug ist jedenfalls

sehr problematisch , und müfste erst historisch

erwiesen werden, da der Name des Königs an

der entscheidenden Stelle der assyrischen In-

schrift ergänzt ist, und in dem, noch oben-

drein unregelmäfsig geschriebenen Misr-Musri

vielleicht gar nicht Ägypten, sondern Arabien zu

verstehen ist. Es sind ganz wie bei Sp.s Buch

über den Aufenthalt der Kinder Israels wenig

sichere und nicht viel neues bietende Tatsachen,

die uns der Verf. mitteilt. Immerbin bleiben

viele seiner Bemerkungen beachtenswert, und

vielleicht war es für Alttestamentier bequem,

statt wie bisher in Zeitschriften verstreut, hier

an einem Orte Altes und Neues beisammen

zu finden.

München. Fr. W. v. Bissing.

K. Hesselbacher [Pfarrer in Neckarzimmern (Baden)],

Aus der Dorfkirche. Zehn Predigten. Tü-

bingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. 2 Bl.

u. 105 S. 8'. M. 1,50.

Johannes Bauer [aord. Prof. f. Kirchengesch. u.

prakt. Theol. an der Univ. Marburg], Der köst-
liche Weg des Paulus. Drei Predigten über

das dreizehnte Kapitel des ersten Korintherbriefes.

Ebda, 1904. 1 BL u. 64 S. 8". M. 0,80.

Beide Verff. lassen ihre Predigten ohne wei-

teres Geleitwort, abgesehen von einer kurzen

Widmung, ausgehen. Aber auch so verleugnen

sie ihre Herkunft und ihren homiletischen Zweck
nicht: Dorfpredigten die einen, akademische

Kanzelvorträge die andern. Hier Erbauung

einer gebildeten Zuhörerschar im Advent, nach

Neujahr und an Rogate; dort sonntägliche Samm-
lung einer stillen Landgemeinde das ursprüng-

liche Ziel. Jedoch liegt den Predigten des badi-

schen Dorfpfarrers eine weitere wissenschaftliche

Absicht zugrunde, die er in der »Monatsschrift

für die kirchliche Praxis« (1904, S. 20— 33)

ausgesprochen hat, und der O. Baumgarten in

seinen »Predigtproblemen« Anerkennung zollt.

Hesselbacher will nämlich die von Frenssen

und Gros für die Dorfpredigt eingeschlagenen

Bahnen weitergeführt wissen durch allseitiges

Eingehen auf die sozialen und kulturellen Ver-

hältnisse der Landgemeinden, durch Berücksich-

tigung ihrer Kenntnisse und ihrer Begriffswelt und

durch Anpassung der religiös-ethischen Gedanken

an das Verständnis ländlicher Zuhörer. Mit der

praktischen Durchführung dieser Forderungen

weifs er in der Tat den Bibelworten neue Seiten

abzugewinnen. Die Predigten sind der Gemeinde

Neckarzimmem auf den Leib zugeschnitten. Wir

finden in ihnen eine schlichte Sprache, die nie

trivial wird, oft aber zu poetischer Schönheit

sich erhebt; passende Anknüpfungen an die

Natur und Geschichte, die Vorgänge und Er-

fahrungen jener Landgemeinde; dabei religiöse

Gedanken ohne dogmatische Abstraktion und

durchweg einen begeisterten Optimismus, der

zuweilen überschäumt, der hier und da die ge-

fährlichen Klippen auf der Fahrt durchs Leben

verdeckt, der aber stets erfreuend und förder-

lich wirkt. Nur in der Karfreitagspredigt scheint

mir der Verf. weder dem Texte noch der Be-

deutung des Tages gerecht zu werden; da geht
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er auf Stelzen. In dem kleinen Büchlein steckt

mehr als in manchem dicken Bande.

Als einen Mangel darf man es bezeichnen,

dafs die Textworte nicht mit aufgenommen sind.

Im Gegensatz dazu gibt in der zweitgenannten

Sammlung Bauer aufser dem vollen und gut-

gesetzten Texte auch die Bibelstelle der Altar-

lektion und den Anfang der dazu bestimmten

Lieder. Dem Hohenlied der Liebe entsprechend

feiert in diesen Predigten der biblische Idealis-

mus seine Triumphe. B. ist es mehr um er-

schöpfende Auslegung der Textworte als um
ihre Anwendung auf das Leben zu tun. Er
redet nicht zu einem bestimmten Kreis von Zu-

hörern, sondern zu allen, die ihres Gottes-

glaubens sich freuen.

Rehborn. Chr. Rauch.

F. Niebergall [Privatdoz. f. prakt. Theol. an der Univ.

Heidelberg], Wie predigen wir dem modernen
Menschen? I. Tl.: Eine Untersuchung über Motive

und Quietive. 2. durchges. Aufl. Tübingen, J. C. B.

Mohr (Paul Siebeck), 1905. VIII u. 180 S. 8°. M. 3.

Der Verf. bemerkt zum Eingang des Buches wohl
mit Recht, dafs sich die heutige Predigt vielfach nicht

den Gröfsen, denen sie entsprechen solle, dem Evan-
gelium und dem Menschen, wie er heute ist, anpasse.

Er will alle, die auf ihre Gemeinden wirken wollen, auf

diesen Punkt hinweisen, damit wirkungskräftiger ge-

predigt werde. Und hierzu solle die Wissenschaft

helfen, die Untersuchung des Evangeliums und die Be-

obachtung des Menschen. Da der Verf. den zweiten

Teil, der die modernen religiösen Ausdrucksmittel be-

handeln soll, für bald verspricht, versparen wir die kri-

tische Würdigung des Werkes und führen hier nur die

Gliederung des vorliegenden Teils an. Im I. Teile, der

zu Anfang auf den praktischen Charakter des Neuen
Testaments hinweist, erörtert der Verf. dessen Motive

und Quietive. Der II. Teil geht auf den einen für die

Wirkung der Predigt bedeutsamen Faktor, den Menschen,
ein und gliedert sich in einen psychologischen und einen

volkskundlichen Abschnitt. Der III. Teil, die Verkündi-

gung an unsere Zeit, gibt, nachdem die Aufgabe fest-

gestellt ist, einen systematischen Abschnitt über Voraus-

setzungen, Motive, Quietive, das höchste Gut und das
Ideal des Lebens, und einen praktischen über das Ziel,

die Persönlichkeit des Predigers, Verteilung, Anordnung
und Darbietung, sowie Inhalt der Motive und Quietive.

Notizen und Mitteilungen.

Fersonalchronik.

Der aord. Prof. f. neuere Kirchengesch. an der

Univ. Basel Lic. Dr. Paul Wernle ist zum ord. Prof.

ernannt worden.
Der Pastor Lic. Johannes Wendland in Görlitz ist

als Prof. BoUigers Nachfolger zum ord. Prof. f. neu-

testamentl. Exegese, Dogmatik und Homiletik an die

Univ. Basel berufen worden.

Der ord. Prof. f. alttestam. Theol. u semit. Sprachen
an der Univ. Zürich Dr. theol. Victor Ryssel ist am
2. März, im 56. J., gestorben. Auch die DLZ. betrauert

in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

Der fr. Prof. f. neutestam. Theol. an der Univ. Leiden

Dr. J. H. Gunning ist kürzlich, 75 J. alt, in Arnheim
gestorben.

Nen erschienene Werke.

E. Rasmussen, Jesus. En sammenlignende Studie.

Kopenhagen, Nordiska Forfatters Forlag.

P. Lob stein, Wahrheit und Dichtung in unserer

Religion. [S.-A. aus der Ztschr. f. Theol. u. Kirche.]

Tübmgen, Mohr. M. 0,50.

W. Herrmann, Der Glaube an Gott und die Wissen-
schaft unserer Zeit. [S.-A. aus der Ztschr. f. Theol. u.

Kirche.] Ebda. M. 0,50.

P. Warberg, Religion und Kultur. Zeitgemäfse Be-

trachtungen eines katholischen Theologen. Würzburg,
Stahel. M. 1,50.

Dr. Martin Luthers Grofser Katechismus. 3.

Aufl. Zwickau i. S., Johannes Herrmann. Geb. M. 2.

Zeltschriften.

Deutsch- evangelische Blätter. März. Kai weit,
Offenbarung. — H. Jacoby, Byzanz. — B. Rogge,
Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen. —
E. Michelsen, Zur Erinnerung an Claus Harms. —
Marie von der Goltz, Die friedliche Beilegung des

Kohlenbergarbeiterstreiks in der Grafschaft Durham durch
Bischof Westcott im Jahre 1892.

Neue kirchliche Zeitschrift. XVI, 3. Th. Zahn,
Neue Funde aus der alten Kirche (Forts.). — E. Kühl,
Das Selbstbewufstsein Jesu als Sohn Gottes nach Matth.

11, 27. — W. Voller t, Der Religionsunterricht auf dem
Gymnasium. — F. Blafs, Monarchie und Anarchie in

der Kirche. — W. Caspari, Die literaturgeschichtliche

Stellung der ersten christlichen Dichter,

Der Beweis des Glaubens. Februar. Höhne, Um-
fang und Art der Bibelbenutzung in Goethes Faust. —
Ist die Geschichte der Schöpfung nach Kant-Laplace im

Einklänge mit der Darstellung derselben in der Bibel?

— O. Zöckler, Englands Apologetik seit Ende des

18. Jahrhunderts. I. William Paley.

Revue de Theologie et de Philosophie. Janvier. A. Rey-
m o n d , Sciences et philosophie religieuse. — G. Fr o m m el,

L'agnosticisme religieux. II. — Ed. Logo z, Saint Augustin.
— Fr. Naumann, Lettres sur la religion. II.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Ludwig Feuerbach, Das We sendesChristen-
tums. Kritische Ausgabe. Mit Einleitung und An-

merkungen herausgegeben von Karl Quenzel.
Leipzig, Philipp Reclam, [1905]. 526 S. kl. 8».

Wir dürfen es dankbar begrüfsen, dafs dies

bedeutende Werk, nun in einer billigen, dennoch

gediegenen Ausgabe weiten Kreisen des Volkes

zugänglich gemacht wird. Gerade unserer Zeit

tut das Studium solcher Schriften bitter not!

Es ist nicht nur das negative, kritische Moment,

das dem Buche seinen bleibenden Wert ver-

schafft; es birgt des positiven Inhaltes genug!

Wie der alte Xenophanes den Götterglauben

seines Volkes nicht aus Leichtsinn und Übermut,

sondern aus tiefsittlichen Motiven heraus angriff

und kritisierte, so ist auch Feuerbachs Kritik

aller Religion getragen von ethischem Verlangen

und von reinster Menschenliebe. Beide, Xeno-

phanes und Feuerbach, haben den feinen Spott

und den heiligen Ernst gemeinsam. Wie der

erstere sagt: wenn die Ochsen und Pferde

malen könnten, so würden sie die Götter als

Ochsen und Pferde malen, so meint Feuerbach:

»Wenn Gott dem Vogel Gegenstand wäre, so

wäre er ihm nur als ein geflügeltes Wesen Gegen-

stand: der Vogel kennt nichts Höheres, nichts

Seligeres, als das Geflügeltsein« (S. 74 der vor-

liegenden Ausgabe). Und beide erkennen die
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l'>hler der Religion im Anthropomorphismus der

Religion; aber Feuerbach siebt eben hier auch

ihre Vorzüge und den Ersatz; er will den

Menschen, das Wesen des Menschen, oder das

Gattungsraäfsige des Menschen als den berech-

tigten Kern, und also das Sittliche als das Reli-

giöse, Göttliche erkannt wissen. Gewifs ist sein

Streben, die Religion durch die rechte Sittlich-

keit zu ersetzen, die Theologie auf Moral, nicht

umgekehrt (vgl. S. 394) zu gründen berechtigt;

und Feuerbach ist hier bewufster Kantianer.

Aber eben über das, was er das Wesen oder

das Gattungsmäfsige des Menschen nennt, ist er

nicht zur Klarheit gekommen. Er nimmt dies

in letzter Hinsicht als etwas Selbstverständliches,

Gegebenes ; dagegen gibt es keinen Zweifel.

Vgl. z. B. S. 73: »Wohl kann meine Vorstellung

eine subjektive sein, d. h. eine solche, an welche

die Gattung nicht gebunden ist. Aber wenn
meine Vorstellung dem Mafse der Gattung ent-

spricht, so fällt der Unterschied zwischen Ansich-

sein und Fürsiebsein weg; denn diese Vorstellung

ist selbst eine absolute. Das Mafs der Gattung

ist das absolute Mafs, Gesetz und Kriterium des

Menschen.« Und doch ist so leicht zu erkennen,

dafs dieses Mafs selbst eine Hypothese, eine Kon-

struktion des erkennenden Geistes ist! Wie
seine (Feuerbachs) Erkenntnislehre, so leidet auch

seine Begründung der Ethik unter den Fehlern

und Schwächen des Sensualismus. Es gelang

ihm nicht, von dem schematischen Gattungswesen

Mensch zur Idee der Menschheit vorzudringen;

oder besser: er operiert mit dieser Idee, indem

er sie verkennt und falsch bezeichnet.

Bei alledem bleibt es bewundernswert, wie

er nicht nur die Schwächen und Gebrechen alles

religiösen Dogmatismus aufzudecken, sondern

auch, was mehr heifsen will, überall die ethischen

Grundgedanken in den religiösen Vorstellungen

aufzufinden und klarzulegen vermochte; und er

wird hierbei immer von einem schönen und wohl-

tuenden Optimismus geleitet. (Vgl. z. B. S. 88:

»Wenn mein Herz böse, mein Verstand ver-

dorben ist, wie kann ich was heilig, als heilig,

was gut, als gut wahrnehmen und empfinden?«

usf.) Der Glaube an die Bestimmung des Men-
schen und den endlichen Sieg des Guten, an

eine bessere Zukunft, kurz: an die Idee, dieser

Glaube spricht aus jeder Zeile, jedem Wort.

Was mich an der übrigens fleifsigen und gut

orientierenden Einleitung des Herausgebers ge-

stört hat, ist der Umstand, dafs er Feuerbach
mit Nietzsche in Beziehung setzt. Man denke:

Nietzsche, der Philosoph des Rassen- und Klassen-

hasses, und Feuerbach, der überall auf das All-

gemeinmenschliche, das die Menschen Verbin-

dende dringt! Es ist mir unbegreiflich, wie

jemand, der in Nietzsche den ^ bedeutendsten

Philosophen des vergangenen Jahrhunderts« (S. 8)

sieht, ein Verehrer Feuerbachs sein kann. Sie

sind wie Wasser und Feuer. Natürlich, dafs bei

dem aphoristischen und schillernden Charakter des

Nietzscheschen Denkens sich Anknüpfungspunkte
nach allen, auch den kontradiktorisch einander

entgegenstehenden Richtungen finden lassen, ist

nicht zu leugnen. Aber der Gegensatz der

»HerrenmoraU und der allgemein menscblicbeo

Moral Feuerbachs ist doch zu schreiend! Auch
glaube ich nicht, dafs der Herausgeber mit

seinem Urteil über Nietzsche recht behalten wird;

ich lebe vielmehr der Hoffnung, dafs der tiefe

sittlich- wissenschaftlich Gehalt der Schriften Feuer-

bachs das Brillant-Feuerwerk Nietzschescher Apho-
rismen-Weisheit lange überleben wird. — Von
solchen Schwächen abgesehen, kann die neue

Ausgabe wohl empfohlen werden.

Giefsen. Walter Kinkel.

Josef Hense [Direktor d. G3'nin. zu Paderborn, Prof. Dr.],

Grundzüge der philosophischen Propädeutik.
Freiburg i. B., Herder, 1905. VIII u. 37 S. 8'. M. 0,70.

Der Lehrplan von 1901 hat es für wünschenswert
erklärt, dafs eine in engen Grenzen zu haltende Behand-
lung der Hauptpunkte der Logik und der empirischen

Psychologie in den Unterricht der Prima aufgenommen
werde. Für einen solchen Unterricht will der Verf. in

seinen Grundzügen eine geeignete Unterlage geben.

Ernst Lentz [Prof. am Kgl. Gymn. zu Danzig], Die
Vorzüge des gemeinsamen Unterbaues aller

höheren Lehranstalten, im .auftrage des Vereins

für Schulreform erläutert. 3. neubearb. u. verm. Aufl.

Berlin, Otto Salle, 1904. VI u. 77 S. 8*. M. 1.

Über die Schrift ist bei ihrem ersten Erscheinen an
dieser Stelle referiert worden (s. DLZ. 1901, Sp. 2637). In

der vorliegenden Auflage kann der Verf. von »dem gün-

stigen Fortgange der Schulreformc berichten, und gibt

zahlreiche Zusätze, die den Umfang des Heftes um fast

30 Seiten vermehrt haben. An der .\nlage der Schrift

hat er nichts geändert. Er gibt sich der Hoffnung hin,

dafs eine weitere Auflage durch allgemeine .Anerkennung

des Reformversuchs unnötig gemacht werden wird.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlxea.

Von der Kuno Fischer zu seinem 80. Geburtstage

gewidmeten Festschrift »Die Philosophie im Beginne

des 20. Jahrhunderts* ist soeben der 2. Band erschie-

nen; er enthält: »Rechtsphilosophie* von Privatdoz. Dr.

Emil Lask (Heidelberg) (zugleich dessen Habüitations-

schrift), »Geschichtsphilosophiec von Prof. Dr. H. Rickert
(Freiburg), »Aesthetik* von Prof. Dr. Karl Groos (Giefsen)

und »Geschichte der Philosophie« von Prof. Dr. W. Win-
delband (Heidelberg).

Die vom Verein für wissenschaftliche Ferial-

kurse in Wien veranstalteten Vorträge finden in

diesem Jahre vom 1.— 15. September in Salzburg statt

In der human ist. Fachgruppe behandelt Prof. K. I-amp-

recht (Leipzig) Probleme der vergleichenden Geschichts-

wissenschaft, mit Skioptikonbildem (6 stündig). Pro.. O.

Seeck (Greifswald) die wirtschaftliche Entwicklung des

römischen Reiches (8 st.), Prof. E. Reisch (Wien) die

Götter Griechenlands im Volksglauben und in de-
'

mit Skioptikondemonstrationen ;.8st.), Prof. A. l

(Heidelberg) den Untergang der antiken Religion (5 •

R. Meringer (Graz) das deutsche Haus, den Hau

ihre Namen (5 st.), Prof. R. Sieger C-^'ier:' '^'^'^

Begriff der Nation und seine geogr,ir--< -r

(7 St.), Prof. A. Sauer (Prag) die Geschichte a .-•-

sehen Literatur von 1830—1848 (6st), l'rof. F. So.hnee-

gans (Heidelberg) Rabelais und die satirisch-pohtischc
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Literatur der französischen Renaissance (lOst), Prof.

A. Schröer (Köln) Grundzüge und Haupttypen der eng-

lischen Literaturgeschichte von den ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart (lOst.), Prof. G. Simmel (Berlin)

Schopenhauer und Nietzsche (8 st.). — In der Jurist.

Fachgruppe spricht Prof. J. Kohler (Berlin) über das
Recht der Natur- und Halbkulturvölker (4 st.), über das
Recht der Kulturvölker des Altertums (4 st.) und über
modernste Rechtsprobleme (4 st.), Prof. J. Binder (Erlan-

gen) über Grundfragen des Zivilprozesses (5 st.), Privat-

doz. Dr. G. Walker (Wien) über den Geist des öster-

reichischen Zivilprozesses (8 st.), Prof. L. Wahrmund
(Innsbruck) über die Ehe in ihrer rechtlichen und sozialen

Bedeutung (6 st.). — In der naturwissenschaftl. Fach-
gruppe finden Vorlesungen statt von Prof. W. Ostwald
(Leipzig) über Naturphilosophie (6 st.) und von Prof.

A. Lampa (Wien) über Physik der radioaktiven Sub-

stanzen (4 St.). Aufserdem sind, wie in den Vorjahren,

Exkursionen, und zwar eine prähistorische und eine

naturwissenschaftliche, geplant.

Neu erschienene Werke.

W. T. Marvin, An Introduction to Systematic Philo-

sophy. New York, The Columbia University Press

(The Macmillan Company), 1903.

E. Adickes, Charakter und Weltanschauung. Akad.

Antrittsrede. Tübingen, Mohr. M. 0,90.

A. Arndt, Betrachtungen zu einer Erneuerung unseres

Lebens. Halle, Gebauer-Schwetschke. M. 2,40.

E. von Unruh, Die Welträtsel und Professor Ernst

Haeckel. Halle a. S., Waisenhaus. M. 1.

Fr. Reuther, Beiträge zur Gedächtnisforschung.

Leipziger Inaug.-Dissert. Leipzig, Wilhelm Engelmann.
0. Ritschi, Die freie Wissenschaft und der Idealis-

mus auf den deutschen Universitäten. Akad. Festrede.

Bonn, A. Marcus und E. Weber. M. 0,60.

E. Haufe, Das Evangelium der natürlichen Erziehung.

Leipzig, K. G. Th. Scheffer. Geb. M. 2.

Zeltschriften.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-

bildungsanstalten. 34, 3. Chr. Trän kn er, Vom Recht

der Kunst auf die Schule. — Cehak, Zum Lehrplan

des Religionsunterrichts im Seminar.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 3.

P. Loren tz, Goethes Auffassung vom Wesen des

Glücks. — M. Evers, Der Gegensatz des Realismus und
Idealismus in Schillers »Wallenstein«. — L. Frank el,

Ein wohlfeiles volkspädagogisches Sammelwerkchen zeit-

genössischer deutscher Literatur (Münchs Hausschatz.

I: Deutsche Dichtung der Neuzeit. II: Deutsches Skizzen-

buch).

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. 18, 1.

Hillenberg, Über hygienischen Unterricht in der Schule.

— O.Schmitt, Die Schulbank in den Hilfsklassen für

Schwachbefähigte. — F. Weigl, Die Schulbank in den
Hilfsklassen für Schwacbbefähigte. — K. Baldrian,
Die Hygiene im Dienste der Taubstummenbildung.

Revue internationale de l'Enseignement. löFevrier.

P. Kasans ky, La reforme de l'enseignement du droit

en Russie. — J. Luchaire, L'enseignement des litte-

ratures modernes. — A. Girault, Le deplacement d'office

des instituteurs. — P. Boncour et J. Philippe, A pro-

pos de l'education des ecoliers mentalement anormaux.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Fries [Dr. phil.], Das philosophische Ge-
spräch von Hiob bis Piaton. Tübingen, J. C.

B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. VIII u. 125 S. 8°. xM.2,80.

»Vorliegende Arbeit verfolgt den Zweck,

einen Zweig der griechischen Literatur, den

philosophischen Dialog, bis in seine frühesten

Anfänge zurückzuverfolgen« (S. 9). Rudolf Hirzel,

der in seiner Geschichte des Dialogs den Orient

sehr kurz behandelt hat, soll ergänzt und damit

eine in der Tat empfindliche Lücke ausgefüllt

werden.

Die Lektüre des Werkes ist höchst uner-

quicklich. Der ruhige Gang einer methodischen

Untersuchung wird auf Schritt und Tritt unter-

brochen durch geistreiche Einfälle, schlechte und

gute, bunt durcheinander gewürfelt oder lose

aneinander gereiht. Der Leser wird hin und

her gezerrt und windet sich nur mit Mühe durch

das wirre Labyrinth. So sehr er den weiten

Blick, die Belesenheit und Kombinationsgabe des

Verf.s bewundert, so schmerzhch vermifst er

die kritische Selbstzucht, da sie von einer

blühenden Phantasie überwuchert und erstickt

ist. Um nur ein Beispiel herauszugreifen aus

vielen, wirft Fries S. 33 plötzlich einen Seiten-

blick auf die Rätselliteratur: »Die ganze Rätsel-

literatur beruht ganz offenbar auf der Prüfung,

wie das ja z. T. noch in der Fassung der Sage
hervortritt, wenn dem Gefragten verkündigt wird,

falls du die Frage nicht beantwortest, stirbst

du. Das Moment der Strafe für Nichtlösung

eines Rätsels, wie etwa in der Ödipussage, ist

nur unter diesem Gesichtspunkt erklärlich. Der
Verhörte besteht die Prüfung nicht und wird

für seine mangelnde Frömmigkeit bestraft. « Diese

in ihrer Allgemeinheit ohne Beweis aufgestellten

Sätze werden niemanden überzeugen. Tatsache

ist, was von dem Verf. nicht berücksichtigt

wird, dafs die meisten Rätsel so, wie sie heute

vorliegen, durchaus nicht kultischer, sondern pro-

faner Natur sind, und dafs nur höchst selten von

einer Prüfung die Rede ist. Sie beruhen heute

und haben vielleicht immer beruht auf dem Er-

holungsbedürfnis des Geistes, da jedem Menschen

die Lust zu fabulieren, zu sinnen und zu raten

innewohnt. Wo einmal der Tod auf Nichtlösung

eines Rätsels steht, da wird nicht die mangelnde

Frömmigkeit, sondern der mangelnde Verstand

bestraft zur Belustigung und Genugtuung des

wissenden Rätselgebers. Vielleicht wollte der

Verf. sagen, dafs die Rätsel ursprünglich einmal

auf einer Prüfung beruht haben und ursprüng-

lich einmal kultischer Natur gewesen sind. Aber

dann hätte er sich erstens so ausdrücken und

zweitens diese Behauptung beweisen müssen.

Denn »ganz offenbar« ist sie nicht. Von der-

artigen kritiklosen Einfällen wimmelt die vor-

liegende Schrift.

Wertvoll und interessant ist eine Reihe von

Parallelsammlungen, die freilich erst der Sichtung

bedürfen, ehe sie brauchbar sind. Wer das

Buch mit Kritik liest, wird dennoch manches

Gute darin entdecken.



657 18. März. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. II. 658

In dem ersten Teil (S. 12— 26) vergleicht

Fr. Hiob und das ägyptische »Gespräch eines

Lebensmüden mit seiner Seele« und kommt zu

dem Ergebnis, dafs im Hiob ägyptischer Ein-

flufs zu konstatieren sei. Aber sein Beweis ist

mifsglückt. Die ersten beiden Lieder, die er

heranzieht, sind so allgemein gehalten, dafs An-

klänge Hiobs einfach selbstverständlich sind.

Wenn es im Papyrus heifst: »Man raubt«, so

ist es billig, fünf Parallelstellen dazu im Hiob

aufzutreiben, als ob es die nicht auch anderswo,

z. B. im Jesaja, gäbe! Mit dem wundervollen

dritten und vierten Liede, die spezifisch ägyp-

tisch sind, berührt sich Hiob auch nicht im min-

desten. Was Fr. anführt, sind keine Parallelen.

— Trotzdem ist der Verf. von einem richtigen

Gefühl geleitet gewesen: das Buch Hiob ist in

der Tat in der israelitischen Literaturgeschichte

ein Problem, aber weniger seinem Inhalte als

seiner Form nach. Die Stilgattung des Dialo-

ges, die Disputation verschiedener Weiser über

ein Problem der Theodicee, findet sich sonst

nirgends im Alten Testament. Wer bedenkt,

wie sehr jeder einzelne in der heutigen Zeit

von dem herrschenden Stil abhängig ist, z. B.

beim Briefschreiben, bei Aktenstücken, bei Pre-

digt-en, wird die Frage für berechtigt und unter-

suchungsbedürftig erklären, ob der Verfasser

des Buches Hiob Vorläufer hat in der gerade

für ihn charakteristischen Stilform. Er wird zu-

nächst diese Stilform feststellen müssen : der

Dialog ist eingerahmt von einer Geschichte, die

einzelnen Reden führen das Problem nicht weiter,

sondern wiederholen in eintöniger Monotonie die-

selben Gedanken, die Gottheit greift in den

Gang des Gespräches ein usw. Wenn er anders-

wo dieselbe Stilform entdeckt, die meist auf ein

bestimmtes Thema beschränkt bleibt, so wird

er einen Zusammenhang annehmen müssen.

Denn auch die Stile wandern von Volk zu Volk
(z. B. die Schäferlieder). Von diesem Gesichts-

punkt aus ist eine erneute Behandlung des von
Fr. angeregten Gegenstandes wünschenswert.

In dem zweiten Teü werden zunächst Parallelen

über das Gottesurteil in Mythus und Sage zusam-

mengestellt (S. 26— 32), von denen viele gamicht

dahin gehören. »Auch die Geschichte Hiobs

beruht in letzter Hinsicht auf einem gerichtlichen

Vorgang, einem Gottesurteil. Der Satan klagt

ihn an, er hege nicht die wahre Frömmigkeit.

Ursprünglich lag natürlich (sie !) eine andere (sie
!)

Schuld zugrunde. Es wird ein Ordal vollzogen,

Hiob werden körperliche Qualen und seelische

Schmerzen auferlegt, er besteht alle Proben und

wird zuletzt als unschuldig freigesprochen.« Der
Fall Hiob eignet sich so, wie er vorliegt, durch-

aus nicht dazu, für ein Ordal gehalten zu wer-

den. Damit aber der Verf. seine Theorie durch-

führen kann, konstruiert er eine Vorstufe, für

die der Stoff selbst nicht den leisesten Anhalt

bietet. — Dann folgt eine teilweise wertvolle

Sammlung von Sagen und Mythen, die das Motiv

der Versuchung enthalten (S. 32— 38). Der Neu-

testamentler mag nachprüfen, ob hier Parallelen

zur Versuchungsgeschichte Jesu vorliegen! —
Es folgen Parallelen, in denen ein reicher Mann
durch den Verlust seiner Besitztümer (S. 39— 45)
oder durch Krankheiten (S. 45— 47) geprüft

ist. Interessant ist die von Fr. gegebene Deu-

tung des Lügenorakels (I Reg 22, 6; v. 12 . 16

ist »so wirst du Gelingen haben-: zu streichen).

Das Orakel ist doppelsinnig: »Ziehe hin, so wird

Jahve es in die Gewalt des Königs geben«.

Man kann verstehen: »des Königs von Aram«;
aber Ahab mufs es mifsverstehen : »des Königs

von Israeli. Der Lügengeist spricht also die

Wahrheit. Die Doppelsinnigkeit erhellt vor allem

daraus, dafs Josaphat mit dem Orakel unzufrie-

den ist. — Mit dem Unschuldslied Hiob c. 3

1

wird treffend c. 125 des Totenbuches ver-

glichen (S. 48— 51). Daran schliefsen sich

einige Einfälle über den historischen Zusammen-

hang der ethischen Entwicklung bei verschiede-

nen Völkern, über den Redaktor des Hiob-

buches, über »eine beliebte Gattung« von (Weh-
muts-?) Liedern, über Aristokratenlieder, wo zur

Abwechslung Theognis mit Hiob in Parallele ge-

setzt wird (S. 52—58).
Der dritte Teil (S. 58—107) behandelt den

philosophischen Dialog. »Vielleicht aus dem Ge-

richtsleben, vielleicht aus dem Priesterritual bei

Aufnahme neuer Mitglieder in das Kollegium und

den dabei üblichen Prüfungen entstanden, scheint

er in Babylonien und Ägypten am frühesten be-

kannt gewesen zu sein« (S. 58). Wertvoll sind

die Parallelen zu Hiob 32, 6 £f
.

, die das Motiv

der captatio benevolentiae enthalten (S. 61— 64).

— Sein Resultat fafst Fr. selbst in die Worte
zusammen: »Wir sehen also den Dialog aus

uralten Anfängen in Ägypten u. a. dem Wege
des menschlichen Geistes folgen. Das Ringen

zweier Weltanschauungen stellt er im Hiob dar.

Aus dem Wettkampf einerseits, aus der Prüfung

andrerseits erwächst unter Hinzutritt der bud-

dhistischen Kausalität in Indien der philosophi-

sche Dialog, der dann, in Griechenland fortge-

bildet, durch Piaton zur höchsten Schönheit er-

hoben wird < (S. 103).

Aus den Exkursen (S. 108— 125) sei nur

die für den Gräzisten lehrreiche Parallele zwischen

einem Worte des Confucius und des Sokrates

hervorgehoben (S. 124), die in der Tat höchst

überraschend ist.

Kiel. Hugo Grefsmann.

H. A. Idelberger, Die Entwicklung der kindlichen

Sprache. Berlin, Hermann Walther, 1904. VID u.

87 S. 8". M. 2.

Die Grundlage der Schrift bilden Beobachtungen, die

der Verf. auf Veranlassung von Prof. Meumann an sei-

nen sowie an drei andern Kindern regelmälsig ,
und

an 12 weiteren Kindern, die von den Eltern beobachtet
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wurden, gelegentlich vorgenommen hat. Zur Einleitung

teilt er Beobachtungen über das Verhältnis des Gefühls-

und Willenslebens zum Vorstellungsleben beim Kinde

und über die Energie der Aufmerksamkeit mit. Es folgt

die Behandlung des Problems der ersten Wortbedeutungen
beim Kinde, wozu der Verf. dann noch einen längeren

Nachtrag bietet. Er kommt hier zu dem Ergebnis, dafs

eine erste emotionell -volitionale und eine sich an-

schliefsende assoziativ-reproduktive Sprachstufe zu unter-

scheiden sei. . Die Behandlung des Problems der Wort-

erfindung beim Kinde führt ihn dazu, eine spontane Er-

zeugung von Wörtern, eine Wortbildung der Kinder

ohne äufsere Anregung zu verneinen. In dem Abschnitt

beschäftigt er sich weiter mit der Entstehung der in der

einschlägigen Literatur auftretenden Beispiele einer an-

geblichen Worterfindung, und geht dabei z. B. auch auf

Beobachtungen Stumpfs und H. Haies ein. In einem

Anhange erörtert er schliefslich die Lautentwicklung und
ihre äufsern Bedingungen.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

R. Garbe, Die Bhagavadgitä, aus dem Sanskrit

übs., mit einer Einleitung über ihre ursprüngliche Gestalt,

ihre Lehren und ihr Alter. Leipzig, H. Haessel. M. 4.

M. Bloomfield, Cerberus, the Dog of Hades. The
History of an Idea. Chicago, The Open Court Publishing

Company (London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.).

J. Gebauer, Slovnik Starocesky. S. 11. Prag,

»Unie«. Kr. 4.

Zeitschrtrten.

Recueil d'Archeologie Orientale. Janv.-Fevr. Ch.

Clermont-Ganneau, La province d'Arabie (fin); Les

nouvelles dedicaces pheniciennes de Bodachtoret; Albert

le Grand et l'ere chaldeenne; Sepulcres ctnuktuia; Un
monogramme attribue ä l'empereur Nicephore Phocas;

Une zetnzemiye medievale avec inscription et armoiries

arabes; Un texte arabe inedit pour servir ä l'histoire

des chretiens d'Egypte.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

N. r. UoktzT^g, MeXeiat negl zov ßCov xal

Trjg yZcüöW»^? tov ikXrjvcxov Xaov. IlapaSöactc

a'— ß'. [BißXtoö-YjXfj? MapaaX-rj 7tapapTYj|Aa äp. 5.]

Athen, Beck & Barth, 1904. 1348 S. 8° mit 6 Tafeln.

Aus einem äufseren Anlafs unterbricht Polites

die Herausgabe seines grundlegenden Werkes über

die Sprichwörter und gibt in den vorliegenden zwei

Bänden, denen ein dritter folgen soll, eine Samm-
lung von volkstümlichen Überlieferungen des neu-

griechischen Volkes. Sie sind geschöpft aus

denselben Fundgruben wie die Sprichwörter, aus

der neugriechischen Erzählungs- und Reiselite-

ratur, aus gelegentlichen mündlichen Mitteilungen

eingesessener Leute und aus systematischen

Sammlungen; ihre Sprache ist durchgehends der

Lokaldialekt. Der 1 . Band enthält in 1013 Nummern
das Material, der 2. gibt die Erläuterungen zu

Nr. 1— 644. Dieser weitschichtige Stoff ist ohne

pedantische Strenge nach Gruppen geordnet. An
der Spitze stehen Sagen von Homer, Alexander,

Eroberungen von Städten und Ländern in sagen-

hafter Ausschmückung. Dann folgen vulgäre

Überlieferungen, die von Konstantinopel, ins-

besonders der Sophienkirche ausgehen, Grün-

dungssagen aus den verschiedensten Gegenden

der griechischen Welt, Märchen von versunkenen

Städten und Inseln. Von Königinnen und Königs-

kindern, Helden und Riesen aus alter Hellenen-

zeit berichten manche Märchen, gelegentlich sind

alte Götterbilder und andere Marmorwerke wieder

lebendig geworden. Im Mittelpunkte anderer

Sagen stehen Christus und die Heiligen mit ihren

geweihten Stätten; an Sonne und Mond, Wind

und Wetter knüpfen andere an. Zahlreiche Ge-

schichten beziehen sich auf Pflanzen und Tiere,

insbesondere Ungeheuer, von denen der Drakos

in Menschengestalt am populärsten ist. Er leitet

hinüber zu den nächtlichen Spukgestalten der

Kallikantzaren, Lamien, Stringlen, Burkolaken,

zu denen sich die freundlicheren Moiren und der

majestätische Charos gesellen.

Der ausführliche Kommentar bringt die biblio-

graphischen Belege und weist auf die entsprechen-

den Parallelen aus dem Volksglauben anderer

Völker und älterer Zeiten hin. Mir ist beim

Studium des Werkes deutlicher als je zur Er-

kenntnis gekommen, wie völlig der Volksglaube des

hellenischen Altertums im griechischen Volke unter-

gegangen ist, wie kaum noch die allerdürftigsten

Spuren davon vorliegen, und wie diese auch dann

umgestaltet worden sind durch die christliche Kultur

und die schwer lastende türkische Sklaverei.

Der alte Mythos z. B. von Apollon und Daphne

ist scheinbar noch lebendig; allein ein Türke

verfolgt jetzt ein Christenmädchen, das Gott in

höchster Not in Stein verwandelt, und ähnliche

Sagen bei anderen europäischen Völkern machen

die Beziehungen zum alten Mythos recht zweifel-

haft. Sicherer begründet scheint die Kon-

tinuität z. B. der Erzählung vom Boten des

Marathonsieges, allein an die Stelle der Perser

sind auch hier die Türken getreten, und ich halte

es für möglich, dafs die Erzählung erst von der

Schulbank aus wieder ins Volk getragen worden

ist. Ähnlich steht es mit den lokal beschränkten

Erinnerungen an Homer; einige Erzählungen,

wie z. B. über die MvXöqöoi u. ä., halte ich so-

gar für nichts als moderne Agojatenscherze, die

namentlich Ulrichs auf seinen Reisen öfter als

nötig war für echte Münze genommen zu haben

scheint. Anders ist diejenige antike Tradition

zu beurteilen, die wir auch im byzantinischen

Mittelalter sicher belegen können, so vor allem

der ganze Sagenkreis um Alexander. P. hat

die byzantinische Literatur weitgehend zu Rate

gezogen , allein es ist ja im wesentlichen erst

die gelehrte Literatur des Mittelalters gedruckt

worden, die immer wieder ein falsches Urteil

vom Kern byzantinischen Wesens hervorbringen

mufs. Für dieses Gebiet der Volkskunde aber

bieten die noch nicht veröffentlichten mittelalter-

lichen Exorcismensammlungen, latrosophien u. ä.
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eine Fülle von Material. Bei gelegentlichem

Hineinsehen in diese Welt eines phantastischen

Aberglaubens hatte ich stets den gleichen Ein-

druck vom völligen Verlust direkter altgriechischer

Krinnerungen. Zahlreich sind dagegen die Fäden,

durch welche der neugriechische Volksglaube mit

dem der Serben, Bulgaren und der andern Balkan-

völker verknüpft ist. Wer da mehr gegeben,

mehr empfangen hat, läfst sich noch nicht über-

sehen; sicher aber steht mir die Oberzeugung,

dafs die gemeinsame Vorbedingung und Schranke,

der Filter, durch den alle antike Überlieferung

hindurchgegangen, die mittelalterliche Kultur des

christlichen Byzanz war. Vom alten Griechenland

waren im neuen vor dem 1 9.Jahrh. ungetrübte Spuren

nicht mehr erhalten, und das Erbe der Väter, das die

modernen Griechen erwerben müfsten und auch

erwerben wollten, ehe der Humanismus um-

gestaltend in die Freiheitsbewegung eingriff, ist

nicht die Akropolis, sondern die Hagia Sophia.

In dieser Beziehung könnte auch P.s monumentales

Werk aufklärend wirken, und in diesem Sinne

ist es nicht nur eine hervorragende wissenschaft-

liche, sondern eine patriotische Tat.

Würzburg. Aug. Heisenberg.

Edward Bull Clapp, Hiatus in Greek Melle Poetry.
[Universitv ofCaliforniaPublications. Class.

Philol. I, 1.] Berkeley, The University Press, 1904.

34 S. 8". S 0,50.

.Auf eine Pindar, Bakchylides und die Lyrikerfragmente

umfassende Statistik über scheinbaren Hiatus, vor di-

gammierten Wörtern, folgt eine Übersicht über den legi-

timen Hiatus, bei Vokalverkürzung. Drei Viertel aller

Fälle treffen die zweite Kürze des Daktjius. Am häufig-

sten ist der Hiat nach -ot-. ; und und hier wieder nach
v.ii. Die Verkürzung erklärt sich bei -n:, -o:, -i: durch
Halbkonsonanz des -:, bei -so, -6'j aus einer Elision in

der älteren Genetivform -^(o), bei -cu und -et aus An-
lehnung an die älteren Dativ- (oder Lokativ-)Formen -os,

-M. Einige Fälle des Hiatus nach kurzem Vokal be-

ruhen auf falschem Digamma {*J-'.öc, Pfeil), andere auf

Unelidierbarkeit eines -' (v'jv.-:: «XapiiiEi), wieder andere
erledigen sich durch Synizese.

Giampietro Zottoli, Pervigilium V'eneris. [S.-A.

aus der Rivista Salernitana »Masuccio«. 1, 1]. Sa-

lerno, Druck von Fratelli Jovane, 1904. S. 30—47. 8°.

Das Gedicht ist nach dem Verf. im 2. oder 3. Jahrh.

n. Chr. entstanden. Es gilt einem in Hybla maior auf

Sizilien gefeierten Venusfest. Der Dichter mufs aus
diesem Orte selber oder aus Aetna stammen, da er

sonst nicht über eine so genaue Kenntnis der Örtlich-

keiten verfügen könnte.

>'en erschienene Werke.

A. W. Ahlberg, Studia de accentu latino. Lund,
Hj. Möller. M. 2.

Zeitschriften.

Byzantinische Zeitschrift. 14, 1. 2. M. Frhr. von
Oppenheim und H. Lucas, Griechische und lateinische

Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien. —
1. II. .Mt,/.'.okoü/,oc, 'E-:ip«'f«i ä'cxooTo:. — W.Fritz,
Unechte Synesiosbriefe. — F. Graebner, Eine Zosimos-
quelle. — A. Heisenberg, Kaiser Johannes Batatzes

der Barmherzige. Eine mittelgriechische Legende. —
A. 11 ot-aSo-oäXoc- K spafis'j^, 'Pcufiivöi; x'/i 'luictv/Tj^

Aafia^v.Tjvo? ; 'Avurapxto^ xü>5'.^ Mapiac ^ao•.)do'Sr^1 toü

800-oü Itouc; El^ ti arijo[Lexp'.xa. toö Graux. — P. N.

Papageorgiu. Zu Manasses Hodoiporikon, B. Z. XIIl

p. 325ff. — J. Dräseke, Aus dem Athen der Acdaiuoli.
— 11. r. Zep). EvTYji;, f*E(uvii<; h ötsö •rj'^'Jf"^"»' '*'*< Ma-
xdtp'.o? Zax'jvi^'.o!; ip/ieirtoxortot 9i-33*Xovixeu»v i-ix —
'«'fxiV. — K. Pra echter, Zur Geschichte der Regen-
wunderlegende in byzantinischer Zeit; Lexicis addenda.— Th. P reg er, Studien zur Topographie Konstantinopels.

Wiener Studien. 26, 2. Fr. Stolz, Beiträge zur
griechischen Wortzusammensetzung und Wortbildung;
Beiträge zur lateinischen Wortkunde. — C. Wessely,
Ein neues System griechischer Geheimschrift. — W.
Kaluscha, Zur Chronologie der Platonischen Dialoge.
— R. Kau er, Zu .Menander; Die sogenannten Neumen
im Codex Victorianus des Terenz. — K. Burkhard,
Zu Nemesius. — J. Mesk, Ciceros Nachruf an die legio

Martia. — R. Kantor, Beiträge zur Horazkritik. — A.

Goldbacher, Zur Kritik und Erklärung des zweiten
Buches der Tristien des Ovid. — E. Philipp, Über die

Mailänder und die Venediger Handschrift zum Dialog

des Tacitus. — J. Weiss, Zum Geographen von Ravenna.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Historie van Mariken van Nieumeghen.
Haag, Martinus Nijhoff, 1905. A 1—F VI u. 7 S. 8".

Dieses Büchlein enthält eine Reproduktion

des bisher einzig bekannten Exemplars dieser

zu Antwerpen c. 1518 von Willem Vorsterman

gedruckten Ausgabe. Das Exemplar selbst ge-

hört der K. Hof- und Staatsbibliothek zu München

an und ist mit freundlicher Genehmigung der

Direktion hier genau reproduziert unter Aufsicht

des Herrn Dr. P. Leeadertz jr. , der auch eine

kurze literarhistorische Einleitung dem Spiele

hinzufügte.

Das alte Spiel von Mariken van Nieumeghen

ist dieser Sorgfalt allerdings würdig. In der Form
eines Mirakelspiels gegen Ende des iS.Jahrh.s

gedichtet, gibt es eine aufserordentlich lebendige

und anziehende Schilderung des mittelalterlichen

Lebens und Treibens, mit hübscher Charakte-

ristik und in mafsvoll-realistischer Sprache. Aufser-

dem findet man hier eines der ältesten Beispiele

vom Schauspiel im Schauspiel, indem das Spiel

von Mascaroen hier als Einlage vorkommt.

Das kleine Buch ist hübsch ausgestattet, und

die alten naiven Holzschnitte des Originals sind

in verdienstvoller Weise reproduziert.

Leiden. G. Kalff.

Wilhelm Schellberg, Untersuchung des

Märchens »Gockel, Hinkel und Gacke-
leia« und des »Tagebuchs der Ahnfraus

von Clemens Brentano. Münsterer Inaug.-

Dissert. Essen &. R., in Komm, bei Heinr. Vos, 1903.

96 S. 8".

In seiner sorgfältig und mit grofser Belesen-

heit durchgeführten Untersuchung vergleicht der

Verf. im einzelnen die beiden Fassungen des

Gockelmärchens, legt die Quellen dar, geht den

übermäfsig darin ausgestreuten Anspielungen nach

und bietet so eine wertvolle Nachlese zu den
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Arbeiten von Cardauns und von Bleich. Das
»Tagebuch der Ahnfrau« war bisher überhaupt

noch nicht näher untersucht; Schellberg kann

also hier die erste Ernte einbringen, und sie ist

reich genug ausgefallen. Er widerlegt über-

zeugend Steigs Meinung, dafs die Hauptmasse

des Tagebuchs der Jugendzeit Brentanos ange-

höre. Seine reichen Einzelnachweise können

hier nicht näher verfolgt werden. — Was Seh.

S. 7 7 bei dem Vergleich der beiden Bearbeitun-

gen der »Chronika« mit der Limburger Chronik

als auffallend hervorhebt, erklärt sich durch den

in meiner Brentano-Ausgabe geführten Nachweis,

dafs Kreitens vermeintlich erste Fassung viel-

mehr eine späte Überarbeitung ist.

Berlin. Max Morris.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften ond Vereine.

Gesellschaft für deutsche Literatur.

Berlin, 15. Februar.

Herr Reinhold Steig hielt einen Vortrag über

Schillers Graubündner .'Affäre. Bekanntlich läfst

Schiller 1781 in den Räubern (Akt 2, Sz. 3) Spiegelberg zu

Ratzmann sagen: »Zu einem Spitzbuben will's Grütz —
auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein ge-

wisses, dafs ich so sage, Spitzbubenklima, und da rat

ich dir, reis' du ins Graubündner Land, das ist das

Athen der heutigen Gauner. i Diese Stelle nahm man
Schiller in Graubünden sehr übel, und es wurde eine

Prefsfehde gegen ihn eingeleitet. Die ganze Affäre stellt

sich jetzt als eine Unternehmung der Familie von Salis

gegen Schiller dar. Zuerst schrieb ein Salisscher Hof-

meister und Erzieher, namens Wredow, aus Westfalen, in

den »Hamburgischen Addrefs-Komtoir-Nachrichten« vom
13. Dez. 1781 gegen Schiller. Dieser Artikel wurde in

Chur von dem mit der Familie von Salis befreundeten

und verschwägerten Arzte Dr. Amstein in das dort er-

scheinende Wochenblatt »Der Sammler« übernommen,
worin er als »Apologie für Bünden« Ende April 1782

erschien. Ein dritter Artikel gegen Schiller kam in

derselben Wochenschrift im Oktober 1782 von einem

bisher nicht bekannten »Bündner« heraus: der Ver-

fasser war ein Pfarrer Bansi, der gleichfalls zur Salis-

schen Patriotenpartei gehörte. Dieser berichtete über

das, was seit April betreffs der Schillerschen Beschimp-

fung Graubündens geschehen sei, und druckte den Brief

eines Garteninspektors Walter aus Ludwigsburg ab, der

mitgeteilt hatte, dafs Schiller von seinem Herzoge Arrest

erhalten habe und gründlich zurecht gesetzt worden sei.

Den Eingang des Briefes aber, dafs Schiller mit der

Räuberstelle einen aus Graubünden stammenden Auf-

seher auf der Karlsschule, mit dem er unzufrieden ge-

wesen sei, habe treffen wollen, verdunkelte Bansi ab-

sichtlich, weil das den Graubündnern natürlich peinlich

sein mufste, und setzte für den Namen nur das

Zeichen C** ein. Bansi zog nun weitere Nachricht

wieder über Walter ein und geriet durch seine Züricher

Beziehungen an einen jungen Schwaben Armbruster

aus Sulz, der bei Lavater literarischer Helfer war.

Dieser Armbruster war auf der Karlsschule Gärtner-

lehrHng zu Schillers Zeit gewesen und kannte ihn und
seine Familie, hafste aber den Garteninspektor Walter,

in dessen Lehre er gestanden hatte. Ihm überliefs

Bansi drei Briefe Walters zu seiner Information. Arm-

bruster beging einen Vertrauensbruch — und veröffent-

lichte zwei der Briefe in seinem. »Schwäbischen Museum«,

das 1785 erschien, mit gehässigen Ausfällen gegen

Walter. St. wies im einzelnen nach, dafs diesen Aus-

führungen Walters kein Quellenwert für Schillers Jugend-
geschichte zukomme. Armbruster hatte bei seinem Ab-
drucken die ganze Stelle über den Graubündischen Auf-

seher weggelassen. St. erbrachte den überzeugenden
Nachweis, wie nun alle weitere Schillertradition, wenn
sie der schwäbischen Quelle folgt, von einem Aufseher
C** nichts weifs; wenn sie von der bündnerischen
Quelle etwas aufgefangen hat, unbestimmte Angaben
über einen angeblichen Aufseher macht. Auch das
erste Auftauchen einer Erzählung 1805 nach Schillers

Tode, derzufolge er bei der Spitzbubenstelle einer in

Schwaben über Graubünden umlaufenden Sage gefolgt

sei, erwähnte St. Diese Sagen-Stelle sowie der schwä-
bische Abdruck des Walterbriefes ohne die Aufseher-

stelle setzten sich allgemein dadurch in der Schiller-

tradition und Schillerforschung durch, dafs sie zu-

sammen unter Goethes Augen in der »Jenaischen
Literaturzeitung« 1806 neu abgedruckt wurden. Der
»Aufseher« wurde auch von der Forschung gänzlich ab-

gelehnt, weil in der Tat die Aufseherlisten der Karls-

schule, wie sie in den bekannten Quellwerken gedruckt sind,

einen Namen C** nicht enthalten. St. ist es indessen

gelungen, den Aufseher wirklich nachzuweisen. In einer

von ihm aufgefundenen, amtlich beglaubigten Kopie des

vollständigen Briefes von Walter heilst es zu Anfang:
»Der Komedienschreiber ist ein Zögling unserer Akade-
mie, er hat einen Graubündner, namens Couplet, zum
Aufseher gehabt, und um sich an diesem zu rächen, will

der Tor die ganze Nation angreifen.« Couplet aber ist

der französisch aufgefafste und niedergeschriebene Name
des wirklich zu Schillers Zeit an der Karlsschule ange-

stellten Aufsehers Kuplie. Aus den ungedruckten Akten
der Karlsschule erweist St., dafs Kuplie zu Chur in Grau-

bünden geboren war. Die Aufseher waren meist frühere

Korporale, selten untere Offiziere der württembergischen
Regimenter. Ihre Dienstpflicht, den Zöglingen in den

Schlaf- und Unterrichtssälen aufzupassen
,
jede boshsfte

und sträfliche Handlung der Zöglinge den Vorgesetzten

zu melden, erregte leicht Hafs bei den jungen Leuten,

und Beschwerden über sie gingen häufig ein. So ist

gewifs Schillers Unwille gegen Kuplie erklärlich, und die

Verewigung seiner Person in den Räubern glaublich,

ebenso wie der Garteninspektor Walter für den Präsi-

denten in Kabale und Liebe seinen Namen hergeben

mufste. Sodann beleuchtete St. noch die »herzlich un-

bedeutende« Tätigkeit Walters in der ganzen Angelegen-

heit, obgleich er in seinen Briefen bestrebt ist, sich mög-
lichst wichtig und einflufsreich hinzustellen; namentlich

auch konnte über Walters »Bemühungen« das unparteii-

sche Urteil eines schwäbischen Geistlichen, der von Bansi

befragt war, beigebracht werden. Es ergab sich, dafs

nicht, wie Armbruster gesagt hatte, Schiller allein der

Spitzbubenstelle wegen sein Vaterland verloren hat, son-

dern dafs Schillers eigener Ausspruch, den er 1783 von

Mannheim aus tat, bestehenbleibt: »Die Räuber koste-

ten mir Famihe und Vaterland.«

Personalchronik.

An die Univ. Basel ist Dr. J. Gefsler als aord.

Prof. f. neuere deutsche Literaturgesch. berufen worden.

Ken erschienene Werke.

A. Salz er, Illustrierte Geschichte der deutschen Lite-

ratur. Lief. 13. 14. München, Allgemeine Verlags -Ge-

sellschaft. Je M. 1.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. 20, 1. Fr. Klaeber,

Hrothulf. — C. W. Eastman, Goethe's Hermann und

Dorothea and Voss' Iliad. — H. Z. Kip, Noch ein Wort

über Germ, f, ]), h, s = b, d, 7,, z. — 2. F. A. Wood,
Etymological notes. — J. A. Walz, The phrase Sturm

und Drang.



665 18. März. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 11. 666

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

K. Brunhuber, Sir Philip Sidneys Arcadia
und ihre Nachläufer. Nürnberg, M. Edel-

mann, 1903. X u. 55 S. 8».

Besonderen Wert erhält die kleine Schrift

dadurch, dafs nach den Quellen des berühmten

Romans noch einmal genauer geforscht wird.

Der Verf. beruhigt sich nicht bei der üblichen

Meinung, welche hauptsächlich auf Grund der

r Übereinstimmung in Titel und Milieu das Idyll

»Arcadia« des Neapolitaners Sannazzaro [1502]

und demnächst des Portugiesen Montemayor

xDiana enamorada« [1558] als diejenigen Werke
bezeichnete, welche das meiste Material zum

' Unterbau des englischen Schäferromans geliefert

hätten. Brunhuber berichtigt im wesentlichen

die Ausführungens Lees im Dict. of nat. bio-

graphy Bd. 52, S. 231. Für die äufsere Ent-

stehungsgeschichte von Sidneys »Arcadia« will

der Verf. keine neuen Daten bringen; dagegen

gelingt es ihm, überzeugend nachzuweisen, dafs

bei der Frage nach den Quellen die beiden

genannten Schäferdichtungen nicht die Stellung

behalten dürfen, die ihnen bisher zugestanden

wurde: die italienische »Arcadia« hat die Sid-

neysche vielmehr nur unwesentlich beeinflufst,

sie hat nur den Namen, das äufsere Gewand
und eine Stelle hergegeben. Der »Diana« ver-

dankt der Engländer nur einzelnes, die Einlei-

tung und Stellen des aus Versen bestehenden

Anhangs. Als Hauptquelle mufs nach Br. der

franz. Amadis de Gaule gelten, jener berühmte

Ritterroman, welcher in Spanien zum ersten Male

auftaucht [gegen 1350]; er ist dann 1508 ge-

druckt, später besonders in Frankreich weiter

ausgebaut und dann wiederum durch Cervantes

sozusagen sprichwörtlich geworden. Eine spa-

nische Übersetzung der Sidneyschen Arcadia —
es ist bekannt, das sie in etwa 30 fremde

Sprachen übersetzt wurde; Martin Opitz be-

sorgte 1638 die Neuausgabe einer deutschen

Übersetzung — mag wohl auch unter jenen

Schmökern gewesen sein, aus denen sich die

phantastische Bibliothek des ingenioso hidalgo

zusammensetzte.

Staramen die gewichtigsten Motive des eng-

lischen Romans aus dem Amadis, so ist ander-

seits darauf zu achten, das auch der griechi-
sche Roman eine Reihe von wenn auch nur

vereinzelten Motiven lieferte. Br. weist Über-

einstimmung nach zwischen der »Arcadia« einer-

seits und mehreren Szenen in Heliodors »Aethi-

opica«, Achilles Tatios' »Leukippe und Klitophon«,

Charitons »Chaireas und Kallirhoe« andrerseits.

Für das Erosmotiv, das gleichfalls dem griechi-

schen Roman enstammt, läfst sich eine Einzel-

quelle nicht mit Bestimmtheit aufzeigen. — Aus
Vergil und Terenz sind keine Motive, sondern

wohl nur einige Namen entlehnt.

Diese Quellenuntersuchung dürfte das wich-

tigste der Br.schen Schrift sein.

Unter den »Nachläufern« nennt Br. in erster

Linie den Fortsetzer der »Arcadia«, Richard

Beling, der sein »6. Buch« zuerst 1624 drucken

liefs. Sodann unterzieht er diejenigen englischen

Dramen, welche Szenen aus dem Stoflfkreise der

Arcadia darbieten, einer Betrachtung. Es sind

deren sechs: das älteste ist der pseudoshake-

spearesche »Mucedorus«, 1598, also 8 Jahre

nach der »Arcadia« erschienen. Die Abhängig-

keit des »Mucedorus« von der »Arcadia/. hat

zuerst J. Bolte in seiner Ausgabe der Tieckschen

Übersetzung des »Mucedorus< (1893) erwiesen.

Vgl. auch .Anzeiger f. deutsches Altertum Bd. 20,

S. 3 1 7 f. Von Bedeutung ist auch der Einflufs

des Pastoralromans auf »Cupids Revenge« von

Beaumont und Fletcher [1612]. Die Literatur

des 18. Jahrh.s hat Br. nicht untersucht [s. u.].

Aus Frankreich weifs der Verf. nur »La cour

bergere« von Antoine Mareschal [1640] zu

nennen^). In der Tat scheint hier die ein-

heimische Astree und die von ihr ausgehende

Literatur alle auf Pastoralliteratur gehende Teil-

nahme aufgesogen zu haben; vielleicht deckt

spätere Forschung aufser dem bei Lee a. a. O.

genannten, von Br. nicht untersuchten »Philoclee

et Telephonte« [1737] noch weitere Ableger auf

französischem Boden auf. Was Deutschland be-

trifft, so kann Br. hier nur für ein Werk Ab-

hängigkeit von Sidney erweisen: es ist die

deutsche Oper »Der königliche Schäfer oder

Basilius in Arkadien« von 1694, deren Text

zudem nur Übersetzung eines italienischen ist.

Es ist zu bedauern, dafs die fleifsige Arbeit

Br.s der breiteren bibliographischen Grundlage

entbehrt; der Verf. scheint von einer Nachprüfung

des von Lee a. a. O. Gebotenen ausgegangen

zu sein, wobei er leider, wie er selbst angibt,

aus äufseren Gründen die Untersuchung von

sieben Dichtungen unterlassen mufste, von denen

Lee a. a. O. sagt, dafs sie durch Sidneys Ar-

cadia beeinflufst seien: ein so wichtiger später

Nachläufer wie Richardsons Pamela durfte aber

nicht von der Untersuchung ausgeschlossen blei-

ben. Es ist zu hoffen, dafs Br. seine, wie sie

vorliegt, leider unvollständige Untersuchung weiter

ausdehnt. — Es sei noch bemerkt, dafs Br. nicht

nur in deutschen Blättern (wie z. B. kürzlich im

Neuphilol. Zentralbl. 1904. S. 361) freundHche

Beurteiler fand; auch die Revue bourguignonne

brachte 1903 eine lobende Besprechung durch

Charles Lambert,

Limburg a. d. Lahn. Paul Wüst.

') Die anonyme »Bibliotheqoe des Theätrest (Paris

1733) nennt S. 86: La cour bergere ou l'Arcadie de

Sidney, Tragi-Comedie de M. Marechal.



667 18. März. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. IL 668

E. Rigal [Prof. f. französ. Sprache u. Lit. an der

Univ. Montpellier], La Comedie de Möllere,
l'homme dans l'ceuvre. Paris, Armand Colin,

1904. 21 S. 8".

Die kleine Schrift wendet sich gegen eine Deutung
Molierescher Stücke, die in ihnen die photographische

Wiedergabe der nächsten Umgebung des Dichters sieht,

und hebt mit Nachdruck den Einflufs hervor, den die

Tradition der Komödie seinerzeit auf die Personen-

ausgestaltung in Molieres Stücken gehabt hat. Dafs

in ihnen Züge und Vorkommnisse aus seinem und
seiner Umgebung Leben verwandt worden sind, be-

streitet er selbstverständlich nicht; doch dürften die

Deutungen , die er der von ihm bekämpften Inter-

pretation entgegengestellt, auch nicht frei von Irrtümern

sein.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

An der Univ. Jena wird im nächsten Semester ein

Lektorat für englische Sprache errichtet, das Dr.

phiL H. D. R. Anders übernehmen wird.

Am 20. Februar hat der Assistent an der Bodley-

anischen Bibliothek Strickland Gibson nach der Voss. Z. .

vor der BibHographischen Gesellschaft in London über

die Entdeckung eines ersten Shakespeare-
Folianten berichtet und zwar des einzigen, der als

echt angesehen werden kann, aber in der von Sidney

Lee 1902 aufgestellten Liste von 170 mit dem Clarendon-

Druckstempel versehenen Stücken nicht angeführt ist.

Im Jahre 1611 versprach die »Stationers Company« der

von Sir Thomas Bodley gegründeten Bibliothek der Univ.

Oxford die Einsendung eines Exemplars jedes in London
veröffentlichten Buches. Am 17. Februar 1624 wurde
ein erster Foliant der eben veröffentlichten Shakespeare-

Ausgabe als Geschenk an die Bodleyana abgesandt.

Nun enthält aber das Verzeichnis der Bibliothek nur den

dritten Folianten, d. h. die Ausgabe des Jahres 1674,

so dafs die erste Folioausgabe abhanden gekommen ist.

Ohne Zweifel ist der neuentdeckte Foliant der von der

s Station ers Company« an die Bibliothek geschickte Shake-

speare. An dem arg beschädigten Einband bemerkt man
noch die Spuren der Ketten, mit denen in jenem Jahr-

hundert die wertvollen Bücher an die Büchergestelle an-

gekettet waren. In dem aufgefundenen Band fehlt das

erste Blatt. Der angekettete Band ist fleifsig benutzt

worden; die Beschmutzung der Blätter zeigt an, welche

Stücke zwischen dem Jahre 1624 und dem Ausbruch

des Bürgerkrieges am meisten gelesen wurden. Am.

meisten abgegriffen ist »Romeo und Julia«, zunächst

kommt »Julius Cäsar«, darauf »Macbeth« und der erste

Teil von »Heinrich IV.«. Am wenigsten abgegriffen

sind die »Lustigen Weiber von Windsor«, »Der Sturm«

und »Hamlet«. Seit 150 Jahren befindet sich der Foliant

im Besitz der Familie Turnbutt in Ogsdon Hall in Derby-

shire. Wie er jedoch in den Besitz dieser Familie ge-

kommen ist, läfst sich nicht mehr ermitteln.

Im Verlage der Wagn ersehen Universitätsbuehhand-

lung in Innsbruck wird vom .\pril ab eine ladinisch-
deutsche Volkszeitung »Der Ladinerfreund«
unter der Redaktion von Wilhelm Mo roder 1 — 2 Mal

im Monat erscheinen. Die Zeitung wird auch ein

wissenschaftliches Beiblatt »Archiv für räto-

romanische Sprachforschung und Volkskunde
erhalten, das Prof. Dr. Th. Gärtner redigiert.

Der Herzog von Alba hat in seiner Eigenschaft als

Herzog von Lemos zum Don Quijote - Jubiläum
nach der N. A. Z. einen Fonds von 100000 Pesetas ge-

stiftet, dessen Zinsen alle drei Jahre abwechselnd zur

Prämiierung des besten Werkes eines spanischen

Schriftstellers, Gelehrten oder Historikers zu verwen-

den sind.

Nea erschienene Werke.

Kleinere angelsächsische Denkmäler. I. Hgb.

von G. Leonhardi. [Bibliothek der angelsächs. Prosa,

begr. von Chr. W. M. Grein, hgb. von R. P. Wülker.

6. Bd.] Hamburg, Henri Grand.

J. Dennis, Dr. Johnson. [Bell's Miniature Series

of Great Writers.] London, George Bell & Sons. Geb.

Sh. 1.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. 20, 1. H. Traver, The
relation of musicäl terms in the Woodkirk shepherds

plays to the date of their composition. — R. Hol-
brook, The Harvard manuscript of the farce of Maistre

Pierre Pathelin and Pathelin's Jargons. — W. Nichol-
son, Did Thackeray write Elizabeth Brownrigge? — C.

L. Nicolay, Balthasar Gracian and the Chains of Her-

cules. — 2. G. Ph. Krapp, The parenthetic excla-

mation in old English poetry. — A. M. Bucha-
nan, Notes on the Spanish drama: Lope, Mira de Ames-
cua and Moreto. — 0. Patzer, The »Miracles de Nostre

Dame« and the fourteenth Century. — J. E. Routh jr.,

Thomas Kyd's rime schemes and the authorship of Soli-

man and Perseda and of The first part of Jeronimo.

Antiquarische Kataloge.

Otto Harrassowitz, Leipzig. Kat. 286: Italienische

Geschichte, Sprache und Literatur (enthaltend u. a. die

Bibliothek des f Geh. Rats Dr. 0. Hartwig). 1907 Nrn.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

KurtBreysig [aord. Prof. f. Gesch. an der Univ. Berlin],

Der Stufen-Bau und die Gesetze der

Weltgeschichte. Berlin, Georg Bondi, 1905.

1 BL u. 123 S. 8°. M. 1,50.

Der Verf. glaubt in der Abfolge des ge-

schichtlichen Lebens vier grofse Stufen unter-

scheiden zu können, die alle Völker in derselben

Reihenfolge durchgemacht haben, mit der Be-

schränkung, dafs die meisten von ihnen auf

früheren Stufen stehen geblieben sind. Seine

Klassifikation gründet sich vorzüglich auf die

politischen oder allgemeiner die sozialen Ver-

hältnisse. Die Stufen sind folgende: 1. die Urzeit.

Auf dieser Stufe sind die sämtlichen sogenannten

Naturvölker stehen geblieben. Charakteristisch

für sie ist auf sozialem Gebiet die Herrschaft

des Sippenwesens, wie sie von Völkerkundigen

besonders Post und Schurtz geschildert haben.

2. das Altertum. Auf dieser Stufe sind die alten

Ägypter, Assyrier, Babylonier und Perser, die

amerikanischen Halbkulturvölker und die heutigen

Chinesen stehen geblieben. Auf politischem Gebiet

ist ihr eine strenge Monarchie eigentümlich. 3. das

Mittelalter, charakterisiert durch eine Adelsherr-

schaft; ihm gehören heute die Inder und Japaner

an. 4. die Neuzeit, der ein demokratisches Regi-

ment eigen ist. Nur die alten Griechen und

Römer, sowie die modernen Westeuropäer haben

diese Stufe erreicht.

Die geistigen Eigentümlichkeiten der ver-

schiedenen Stufen werden ebenfalls kurz charak-

terisiert. Dabei zeigt sich, dafs die zweite und
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dritte Stufe viel enger miteinander verwandt

sind als die übrigen. Zieht man sie in eine zu-

sammen, so erhält man eine Dreiteilung, die für

das Nebeneinander der Völker einigermafsen er-

innert an die in der Völkerkunde heute ziemlich

eingebürgerte Einteilung in Natur-, Halbkultur-

und eigentliche Kulturvölker. Schade, dafs

der Verf. auf diese Klassifikation ebenso wenig

eingegangen ist wie etwa auf die Unterschei-

dung der politischen Typen in Roschers »Politik«,

an die die seinige ebenfalls etwas erinnert. Mit

anderweitigen Arbeiten berührt sich auch des

Verf.s berechtigte Warnung vor der Neigung,

Unterschiede des Kulturtypus mit solchen der

Rassenbegabung zu identifizieren oder einseitig

auf solche zurückzuführen, statt zunächst die

geographischen Einflüsse zu berücksichtigen.

Der letzte Abschnitt enthält 22 historische

Gesetze. Diese ergeben sich daraus, dafs der

Verf. die wichtigsten der von seiner Theorie

als allgemein geltend vorausgesetzten Entwick-

lungsvorgänge noch einmal ausdrücklich formuliert

und mit dem Prädikat der Notwendigkeit ver-

sehen hat. Auch wer den Begriff des Gesetzes

ziemlich weitherzig zu fassen geneigt ist, dürfte

an dieser Ausdehnung seines Umfanges doch

wohl Anstofs nehmen.

Die Ausführungen des Verf.s sind vielleicht

nicht überall so neu, wie er selbst meint. Aber

gerade diese Berührungen verstärken die Hoff-

nung, dafs sie einen Kern von bleibendem

Werte enthalten. Die knappe Form der Dar-

stellung wird hoffentlich ihre Verbreitung begün-

stigen.

Berlin. A. Vierkandt.

Carl Schulthefs [Prof. Dr.], Herodes Atticus (101
— 177 n. Chr.). [Programm des Wilhelm-Gymnasiums
in Hamburg. 1904.] Hamburg, 1904. 30 S. 4°.

Auf Grund der zahlreichen Quellen über das Leben
des Herodes Atticus und mit Benutzung der einschlägi-

gen Literatur, die die Anmerkungen hinter der Dar-

stellung verzeichnen
,

gibt uns der Verf. eine Lebens-

beschreibung des Sophisten und Rhetors, der zu den
einflufsreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit gezählt hat,

und weist zugleich die Wege zu genauerer Beschäfti-

gung mit seinem Helden.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

In den letzten Wochen sind in Mainz im Garten-

feld, in beträchtlicher Entfernung vom Kastell, aber
nicht allzuweit vom Handelshafen der römischen Stadt,

Römer funde zu Tage gekommen, die nach der Frkf.

Z. vor allem an kunsthistorischer Bedeutung mit den
besten Erzeugnissen der Kunst der römischen Kaiser-

zeit auf eine Linie zu stellen sind. Leider ist das
umfangreiche Denkmal, denn um ein solches handelt

es sich, schon in antiker Zeit vollkommen zerstört

worden. Germanen oder Römer selbst haben es in eine

Unmenge von Bruchstücken zerschlagen, angesichts

deren man die Gröfse des Verlustes um so schmerz-
licher empfindet. Offenbar war es ein Jupiterdenkmal;
denn als einziger Rest der über 1 '/j Lebensgröfse
messenden Bronzestatue des wahrscheinlich sitzend

dargestellten Gottes wurde ein trefflich gearbeiteter,

schwer vergoldeter Fufs. sowie das Blitzbündel gefunden.
Das Denkmal war mit Säulen verziert, mit sogenannten
columnae caelatae, die rundum in feinstem Hochrelief

die Gestalten zahlreicher Gottheiten trugen. Die Fein-

heit der Arbeit, die sich trotz des trostlosen Zu-
Standes der Bruchstücke deutlich erkennen läfst,

übertrifft alles, was aus der Kaiserzeit an solchen

offiziellen Skulpturen erhalten ist, die berühmten
Reliefs der beiden stadtrömischen Kaisersäulen und die

Bildwerke sämtlicher provinzialen Triumphbogen und
Grabmäler nicht ausgeschlossen. Nirgends läfst sich

wie hier eine solche Freiheit und Feinheit in der

Durchbildung des Nackten wie der Gewandung be-

obachten. Wie man sich das Aussehen des Denkmals
vorzustellen hat, ist noch unsicher, aber es ist zu
hoffen, dafs es gelingen wird, aus der Unzahl der

Bruchstücke schliefslich doch zur Klarheit zu gelangen.

Weitere Nachuntersuchungen an der Fundstelle., die

selbstverständlich auf das sorgfältigste erforscht worden
ist, erscheinen aussichtslos. Von besonderer Bedeu-

tung, nicht nur für die Topographie des römischen

Mainz , sondern auch für die Geschichte der bildenden

Kunst der römischen Kaiserzeit ist es, dafs die ziem-

lich wohlerhaltene Weihinschrift das Denkmal mit

Sicherheit in die Zeit Neros versetzt.

ZeltBchrirten.

Deutsche Geschichlsbläiter. Februar. H. Schmid-
kunz, Geschichthche Studien zur Pädagogik der Wissen-

schaften und Künste.

Bullettino di Paletnologia italiana. Ottobre-Dicem-

bre. G. A. Colin i, La civiltä del bronzo in Italia;

Protesta scientifica. — R. Paribeni, Corni di consecra-

zione nella prima eta del ferro europea.

Antiquarische Kataloge.

Dieter ich sehe Universitätsbuchhandlung (L. Horst-

mann), Göttingen. Kat. 31: Geschichte und Verwandtes.

Kulturgeschichte. Rechtsgeschichte. Kirchengeschichte.

2618 Nrn.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Die Akten des Jetzerprozesses nebst dem
Defensorium herausgegeben von RudolfSteck
[ord. Prof. f. neutestam. Exegese an der Univ. Bern].

[Quellen zur Schweizer Geschichte, hgb. von

der Allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft

der Schweiz. 21. Bd.] Basel, Basler Buch- und

Antiquariatshandlung vorm. Adolf Geering, 1904. XL
u. 679 S. 8°. M. 14.

Bei Besprechung von R. Stecks Darstellung

des Jetzerprozesses (DLZ. 1903, Nr. 23, Sp. 1415)

hatten wir den Wunsch geäufsert, dafs die Akten

über den Prozefs der 1509 in Bern als Zauberer

und Betrüger verbrannten Dominikaner bald ver-

öffentlicht werden möchten, da so am ersten das

über jenem Prozefs noch schwebende Dunkel ge-

Uchtet werden könne. Schneller, als man er-

warten durfte, ist unserem Wunsche durch das

Erscheinen des voriiegenden Werkes entsprochen

worden. Der geschichtforschenden Gesellschaft

der Schweiz ist es zu danken, dafs R. Steck das

aufserordentlich weitschichtige Akten-Material, von

dem bisher nur ein geringer Bruchteil bekannt-

gegeben war, in einer allen wissenschaftlichen
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Ansprüchen genügeleistenden Weise vollständig

veröffentlichen konnte. Da das seiner Zeit nach

Rom verbrachte Original der eigentlichen Prozefs-

akten dort nicht mehr auffindbar war, so wurde
dem Abdrucke die einzige noch vorhandene, im

Berner Staatsarchive befindliche Abschrift zugrunde

gelegt. Angeschlossen wurde der höchst er-

wünschte Neudruck des sogenannten »Defenso-

rium«, einer aus dem Kreise der verurteilten

Mönche stammenden Aufzeichnung über die an-

geblichen Wundererscheinungen im Berner Domini-

kanerkloster, sowie eine reiche Sammlung von
Briefen, Protokollen und Rechnungs- Auszügen,

die auf den Jetzer-Prozefs Bezug haben.

"Der Abdruck der Texte ist offenbar mit

grofser Sorgfalt durchgeführt; den textkritischen

Noten sind zahlreiche erklärende Anmerkungen
angefügt. In einer längeren Einleitung gibt Steck

eine Übersicht über die Literatur des Jetzerhan-

dels, schildert er ferner den Verlauf des Streites

über die unbefleckte Empfängnis Marias sowie

den Gang des Prozesses und fafst sein Urteil

bezüglich der Schuldfrage kurz zusammen. Es
kann hier nicht unsere Aufgabe sein, in eine

Untersuchung über Schuld und Unschuld der

Berner Dominikaner einzutreten. Gegenüber
Stecks Auffassungen möchten wir aber doch die

Bemerkung nicht zurückhalten, dafs die ver-

urteilten Mönche gerade durch die neu bekannt-

gegebenen Akten, vor allem aber durch das

»Defensorium« in wichtigen Punkten als schwer

belastet erscheinen. Ein eindringendes Studium

der nunmehr so bequem benutzbaren Prozefs-

akten wird, daran zweifeln wir nicht, dazu führen,

zwar in Übereinstimmung mit Steck in Jetzer

den Hauptschuldigen zu erkennen, aber auch eine

weitgehende Mitschuld seiner Konventsgenossen,

oder wenigstens eines Teils derselben, festzu-

stellen.

Giefsen. Herman Haupt.

A. Rambaud [Prof. f. neuere Gesch. an der Univ.

Paris], Jules Ferry. Paris, Plon-Nourrit et Cie,

1903. XXVIII u. 553 S. 8». Fr. 7,50.

Der bekannte Historiker, vor allem Rufs-

lands, und Mitherausgeber der Histoire Generale,

Alfred Rambaud, ist ein Freund und Mitarbeiter

des Mannes gewesen, dessen Leben er uns in

dieser schönen Biographie beschreibt. Das
Werk, in dem bisher unzugänghche Quellen mit

Ausnahme einer Anzahl freilich sehr interessanter

Briefe Ferrys nicht benutzt sind, ist von warmer,

gelegentlich vielleicht allzu warmer, Sympathie

für seinen Helden erfüllt. Wir lernen Jules

Ferry kennen vor allem als eine ganz und gar

ehrliche, unerschrockene Kämpfernatur. Ge-

kämpft hat er zuerst in der Opposition gegen

das Kaiserreich. Dann machte er sich einen

grofsen Namen als Maire von Paris während der

Belagerung durch die Deutschen, indem sein

organisatorisches Talent den langen Widerstand

möglich machte; das Volk der Hauptstadt hat

es ihm übrigens nie verziehen, dafs er ihm da-

mals minderwertiges Brot, »Pain Ferry«, zu

essen gab, und hat ihm bis zu seinem Ende den

Namen »Ferry Famine« beigelegt, den er sich

ruhig zu seinen Ehrentiteln rechnen konnte. Voll

Unerschrockenheit hat er dann der Kommune so

lange getrotzt, als Widerstand irgendwie zweck-

entsprechend war. Als Minister und zweimaliger

Ministerpräsident (erste Hälfte der 80 er Jahre)

hat er in der Innern Politik Schlachten gegen
den KlerikaHsmus für die freie Universität und

Schule geschlagen und in der auswärtigen (hier

liegen seine gröfsten Verdienste um Frankreich)

solche gegen die Kolonialfeinde. Vor allem mufs

die Erwerbung von Tunis und die von Tonking

im wesentlichen ihm zugute geschrieben werden.

Der Versuch, Ägypten England wieder zu ent-

reifsen, scheiterte. Ferry wurde zum zweiten

Male gestürzt (30. März 1885. Er starb als

Senatspräsident 1893). Ein vorübergehender

Mifserfolg in Tonking, den seine Feinde ge-

schickt ausnützten, wurde der Anlafs seines

Sturzes. Die ganze öffentHche Meinung verfolgte

damals den trefflichen Mann und glühenden Pa-

trioten als »Ferry-Famine«, »Ferry le Tunisien«,

»le Tonkinois« — indem man aus Ruhmestiteln

Schimpfnamen machte — , als Freund Bismarcks,

als bestochenen Verräter zugunsten von Deutsch-

land. Wie einst in den Tagen Heinrichs IV.

verdichtete sich schliefslich das wüste Gehetze

der öffentlichen Meinung zu dem Attentat eines

Schwachsinnigen, das ohne Zweifel Ferrys Leben

verkürzt hat. Der Grund, warum die öffentliche

Meinung und die Kammern damals so sehr

kolonienfeindlich gesinnt waren, war der, dafs

sie von der Monomanie der Revanche besessen

waren und von der KolonialpoHtik eine Ablen-

kung des Interesses von Elsafs- Lothringen be-

fürchteten, wie denn auch Ägypten verloren ging,

weil ihnen ein Zusammengehn mit Deutschland

unter allen Umständen als unmöglich erschien.

(Letzteres hätte R. noch deutlicher herausarbeiten

können.) Wie hoch stand doch Ferry über die-

sen Trägern der öffentlichen Meinung! Dazu

kamen jämmerliche Gründe der inneren Politik,

widerHchste Streberei, Wankelmütigkeit und Klein-

mut: »im Anfang der Unternehmungen erhielt man
in der Kammer fast immer starke Majoritäten;

in kritischen Momenten aber fand man sie nicht

wieder« (S. 330). Wenn man die sachlich und

überzeugend geschilderten Kamraervorgänge ^),

auch in den Kapiteln über den Boulangismus,

liest, empört man sich wieder und wieder über

die Politiker dieses Volkes, die sich noch immer

•) Einige Zusammenhänge bleiben natürlich dunkel,

wie es nach Lage der Quellen gar nicht anders möglich

ist. Fast möchte man sagen: iDer Mensch versuche

die Götter nicht« et quae sequuntur.



673 18. März. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 11, 674

erfrechen, ihre Ideen und Methoden für vorbild-

lich für Europa zu halten, und über diese Re-

gierungsweise.

Die Feinde Ferrys waren einerseits die Kleri-

kalen und Monarchisten aller Richtungen, andrer-

seits aber — R. nennt sie mit Recht die am
dauerndsten kämpfenden seiner Gegner — die

Neo-Jakobiner, Sektierer und Terroristen, d. h.

die Parteien und Leute, welche Frankreich heut-

zutage regieren. Aus zwei Hauptgründen herrschte

ewige Feindschaft zwischen diesen und Ferry:

weil sie die Republik und Demokratie in der

Anarchie sahen — damals!, heutzutage sehen

sie sie in der Tyrannei! — und weil sie den

Kampf gegen die Kirche ganz anders auffafsten,

als er. Er sah darin die Verteidigung des

Staates, sie einen Vernichtungskrieg gegen die

Religion. Er kämpfte gegen den »politischen

Katholizismus« (Rede vom 10. Juni 1881, S. 151

— hat er damals das Wort geprägt?), sie gegen

die Religion. Er hat wieder und wieder betont,

dafs er den religiösen Frieden wolle; jene —
imbeciles et fanatiques nennt er sie, an seinen

Bruder, 1885 S. 547 — wollen den religiösen

Krieg und entfremden damit ungeheure Schichten

des französischen Volkes dem Staate. (Einer

seiner eifrigsten Mitkämpfer für den religiösen

Frieden war in jenen Jahren kein anderer als

der jetzige Ministerpräsident Rouvier. S. 422.)

Dies alles schildert R. vollkommen überzeugend.

Dafs Ferry gelegentlich in der Hitze des Ge-

fechts selber etwas weiter ging, in religiöser

wie in politischer Hinsicht, als für den Frieden

förderlich war, hätte er ruhig betonen können,

ohne seinen Ansichten Eintrag zu tun. Was
Ferry wohl zu den Mafsnahmen Waldeck-

Rousseaus und vor allem Combes' gesagt hätte?

Der Tod hat ihn davor bewahrt, ihre Taten mit

ansehen zu müssen. Da er nun darüber nicht

mehr zu uns reden kann, so tut das an seiner

Stelle sein Freund und Mitarbeiter Rambaud:
das Buch ist voll von den heftigsten Ausfällen

gegen die letzten Regierungen. So sehr wir

nun auch derartiges in einem wissenschaftlichen

Werke verurteilen müssen, so dürfte es dennoch

deutschen Lesern besonders zu empfehlen sein,

sich diese Urteile des alten Kulturkämpfers und

Republikaners und die Tatsachen, die er mit-

teilt, anzusehen, da bei uns so sehr optimistische

Auffassungen über diese Regierungen weit ver-

breitet sind. Sie werden die wichtigsten davon

an folgenden Stellen finden: S. VIT (»Politique

de provocation gratuite«), IX (Verachtung der

Rechte der Minorität), 8 (offizielle Wahlbeein-

flussung wieder eingeführt, vgl. 190), 150 (»Mo-

nopol der Intoleranz« — in den Händen der

heutigen Republikaner), 164 (offizielle Beein-

flussung der Schule, um Zwietracht und Be-

drückung hervorzurufen), 209 (enormer Mifs-

brauch des Recttes, die Richter zu nominieren).

218 (der Jakobiner von 1882, wie der beutige,

duldet keinerlei Unabhängigkeit im Richterstand),

245 (alle Bestimmungen der Verfassung ver-

bogen), 407 (Trennung von Staat und Kirche

bedeutet für den Jakobiner heutzutage noch mehr
als damals Krieg ohne Ende . . . u. a. gegen
das religiöse Gewissen der Majorität der Nation.

Warum wird er unternommen? Weil (NB.) das

Papsttum so entgegenkommend war. 413.), 518
(Verderbliche Utopien . . . brutale Parteiintole-

ranz). — Vor allem möchten wir die von R. auf-

gezählten neun Unterschiede in der kirchenpoli-

schen Lage und den Regierungsmafsnahmen im

Anfang der 80 er Jahre und im Anfang des

neuen Jahrhunderts der Beachtung des Lesers

empfehlen (S. 1 28 ff.). Der hauptsächlichste ist

der: damals fand sich noch der streitbare Klerus

der 70er Jahre; um 1900 dagegen herrschte

tiefer Friede, und der Klerus war der entgegen-

kommendste, den je eine französische Regierung

gesehen hatte.

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

Luigi Zanutto, Carlo IV di Lussemburgo e Fran-
cesco Petrarca a Udine nel 1368. Studio sto-

rico con documenti. Udine, Druck von Del Bianco,

1904.

Die Monographie gehört zu der grofsen Reihe der

Festschriften zu Petrarcas 600. Geburtstage. Nicht ohne

auf die Gewohnheiten der Zeit und auf die Verhältnisse

von Friaul und Italien ein helles Licht fallen zu lassen,

beschreibt der Verf. die V'orbereitungen, die in der Haupt-

stadt von Friaul getroffen wurden, den Kaiser zu em-

pfangen, seine Ankunft, die Feste während seines dor-

tigen .Aufenthalts mit Gemahlin und Tochter, und die

Geschenke, die ihm dargeboten wurden. Zum Schlufs

stellt er dar, wie Petrarca seine Mission glücklich durch-

führte und 1369 den Frieden zwischen den Tyrannen
von Mailand, dem Papst, Karl IV. und den italienischen

Fürsten begrüfsen konnte.

Notizen und Mittellungen.

Personalchroalk.

Dem Privatdoz. f. neuere Gesch. an der Univ. Berlin

Dr. Hermann Oncken und dem Dozenten am Seminar

für oriental. Sprachen zu Berlin Dr. Paul Darm Städter

ist der Titel Professor verliehen worden.

An der Univ. Berlin hat sich Dr. Hermann Krabbe
als Privatdoz. f. mittelalterl. u. neuere Gesch. habilitiert

>'en ersckienen« Werke.

Ed. Rothert, Die acht Grofsmächte in ihrer räum-

lichen Entwicklung seit 1750. Karten und Skizzen.

Düsseldorf, .\ugust Bagel. Geb. M. 6,50-

Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser? Kri-

tische Untersuchungen und Folgerungen eines deutschen

Weltpolitikers. München, J. Schweitzer (Arthur Sellier).

.M. 2.

Danmark. Norges Traktater 1523—1750 med

dertil hörende aktstykker udg. af L. Laursen. I, 1:

1523—1536. Kopenhagen, Gad. Kr. 4.

Zeitsckriftea.

Alibayerische Monalsschriß. 5, 1. 2. Fr. H. Hof-

mann, Beiträge zu Lov Hering. — G. Vogl, Schlofs

Hohenaschau im Jahre l'704. — Beiträge zur Geschichte

Max Emanuels. Aus den .Mörmannschen Papieren mit-

geteilt von A. Frhr. von Ow. — P. Reinecke, Zu

älteren Funden vor- und frühgeschichtlicher Zeiten aus
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Altbayern. — J. V. Kühl, Der Prämiengulden von
Achselmannstein-Reichenhall.

Transactions of the Bristol attd Gloucestershire
Archaeological Society. 27, 1. J. W. Leigh, The
early connection between the churches of Gloucester
and Hereford. — J. M. Roper, Effigies of Bristol. —
R.W.Paul, The church and monastery of Abbey Dore,
Herefordshire. — R. H. Warren, Bristol cathedral: The
choir screen. — C. S. Taylor, The date of Wansdyke.
— W. St. C. Baddeley, The Painswick or Ifold Villa.— L. E. G. Brown, On some Gloucestershire manu-
scripts now in Hereford Cathedral Library.

La Revolution frangaise. 24, 8. L. Dutil, La cir-

culation des grains dans l'Aude ä l'epoque revolution-

naire. — A. Brette, La vie economique de la Revolu-
tion. — H. Poulet, Le departement de la Meuse ä la

fin du directoire et au debut du consulat (fin). — J.

Tchernoff, Documents inedits: I. Rapport sur l'etat

politique de l'arrondissement de Caen en juillet 1848.
II. Une lettre de Michel Goudchaux en 1830.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Viktor Hantzsch [Dr. phil.]. Die Landkarten-
bestände der Königlichen öffentlichen
Bibliothek zu Dresden. Nebst Bemerkungen
über Einrichtung und Verwaltung von Kartensamm-

lungen. [Beihefte zum Zentralblatt für Bibli-

othekswesen. XXVIII-.] Leipzig, Otto Harrassowitz,

1904. VI u. 146 S. 8". M. 6.

Die Königliche Bibliothek in Dresden besitzt

eine grofse und wertvolle Kartensammlung.

Hantzsch berichtet ausführlich über deren Ent-

wicklung und Geschichte, vom Ende des 16. Jahrh.s

bis zur Gegenwart, und über die Katalogisierung,

die er 1902 zu Ende geführt hat. Besonders

interessant sind die mit grofser Sorgfalt zu-

sammengestellten Kartenlisten, die sich aus frühe-

rer Zeit noch erhalten haben. H. versucht auch,

die darin genannten Blätter, von denen die mei-

sten nicht mehr vorhanden sind, zu identifizieren,

so weit es die ungenaue Art der Aufzeichnung

zuläfst; er spricht es dabei aber auch selbst aus,

dafs vieles unsicher bleibt. Ich möchte nur ei-

niges hinzufügen, wo mir die Identifizierung noch

möglich erscheint; S. 7 Nr. 52 könnte man an

die Karte von Alvarus Secco denken; S. 10

Nr. 28 ist sicher Gastaldi, Totius illius regionis

quam hodie Turcicam vocant necnon Persiae regni

exactissima descriptio 1555; und die 12 Land-

tafeln Europae (S. 1 3) könnten vielleicht die aus

12 Blatt bestehende Europakarte von Vopell sein.

Den Hauptteil der Arbeit nimmt eine Zu-

sammenstellung der wichtigsten Atlanten und

Karten in 686 Nummern ein. Die wichtigste

Literatur ist in kurzen Anmerkungen beigefügt.

Bei Angabe der Titel würde ich es für wün-

schenswert gehalten haben, wenn bei den Karten

der älteren Zeit bis 1570 die Zeilenabteilung und

die Buchstabenart, ob grofs oder klein, genau

angegeben worden wäre. Das würde den Ka-

talog nicht ausführlicher, eine Identifizierung aber

leichter gemacht haben. Bei Nr. 312 z. B.

weicht die Orthographie nur in einigen Kleinig-

keiten von dem Exemplar derselben Karte ab,

das in Zerbst ist (Nachr. d. Ges. d. Wiss. Göttin-

gen 1904 Nr. 40), sodafs man im Zweifel sein

könnte, ob der Titel der dortigen Karte ganz

genau gegeben ist — wer einmal Veranlassung

gehabt hat, solche Beschreibungen zu machen,

weifs, wie aufserordentlich schwer es ist, völlige

Genauigkeit zu erzielen — ; das Dresdener Ex-

emplar zeigt aber aufserdem eine vollkommen an-

dere Zeilenteilung; es liegen also hier wirklich zwei

verschiedene Ausgaben vor. Ungenügend ist

der Titel in Nr. 590 angegeben; in der aus-

führlichen Bemerkung, die auf der Karte rechts

unten steht, wird Gastaldi als Verfasser bezeich-

net, dessen Arbeit von Paolo Forlani nachge-

stochen ist. Die Nummern 589, 610, 611, 620,

624, 633 sind weitere Beispiele für den auch

sonst beobachteten Brauch, Einzelblätter älteren

Datums nachträglich in geschlossene Atlanten

einzukleben. In einem Schlufswort stellt H. die

Aufgaben zusammen, die seiner Meinung nach

auf kartographischem Gebiet im Laufe der Zeit

in Angriff genommen und erledigt werden müfsten.

Alle seine Forderungen könnten, wenn man von

Zeit und Geld absieht, an sich erfüllt werden;

unlösbar scheint mir nur die letzte: einen Atlas

aller Karten zusammenzustellen, die Ortelius in

seinem Catalogus auctorum (warum von 1570?)

erwähnt. Sollte es wirklich noch möglich sein,

alle diese Karten zusammenzubringen? Bis jetzt

ist die Aussicht gering.

Leipzig. W. Rüge.

Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpen-
vereins. Red. von HeinrichHess. Bd. 35: Jahrg. 1 904.

München, in Komm, bei J. Lindauer, 1904. VIII u. 404 S.

Lex.-S" mit 97 Abbild., 35 Vollbildern u. 1 Karte. M. 12.

In der Anlage zeigt der stattliche Band kerne Ab-

weichung von den früheren. Die erste wissenschaft-

liche Abteilung enthält einen geologischen Aufsatz von J.

Blaas über Struktur und Relief in den Alpen. E. Ober-
hummer setzt seine kartographischen Abhandlungen
über die Entwicklung der Alpenkarten im 19. Jahrh. fort

und wendet sich in dem vorliegenden III. Teil der Schweiz

zu. L. von Hörmann schildert Vorarlbeiger Volks-

trachten, H. Reishauer die italienische Siedelungsweise

in den Ostalpen. Hauthal führt uns nach Amerika

und gibt Gletscherbilder aus der argentinischen Cor-

dillere. Im zweiten Teil des Bandes werden bedeutende

Bergbesteigungen, die alpinische Probleme darboten, bis

ins einzelne genau geschildert. Die Schjupiätze sind

der Kaukasus, der Himalaj'a und die Sch.veiz. In dem
Aufsatz : Eine Belagerung des Tschogo-Ri ii der Mustagh-

kette des Hindukusch untersucht H. Pfannl beson-

ders auch den Einflufs, den die Luftverdünnung auf die

Leistungsfähigkeit des Bergsteigers ausübt. — Auch dies-

mal werden die Schilderungen durch verzügliche Bilder

und Skizzen unterstützt.

Notizen und Mitteilungjn.

Gesellschaften und Tereixe.

Deutsche Kolonialgesellschaft, Abt. Berlin.

3. März.

Hauptmann d. R. Schleifer, der einstige Leiter der

Tanganjika- Dampfer -Expedition (18^8/99), sprach über
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die zentralafrikanischen Seen. Auf der West-

grenze unseres ostafrikanischen Schutzgebietes von

Süden nach Norden fortschreitend, führte er die Zuhörer

vom Njassa-See zu dem kleinen Rikwa-See, dann weiter

zu dem langgestreckten Tanganjika, dem vom Grafen

Götzen erst in neuester Zeit entdeckten Kiwu-See und

endlich zum Viktoria -Njansa oder Ukerewe-See. Der

Njassa-See ist gröfser als die Provinz Sachsen, hat

süfses Wasser von schöner blauer Farbe und wimmelt

von Fischen aller Art, enthält aber auch viel Krokodile

and Nilpferde. Der bei weitem schönste Teil des

• Njassa- Landes sei das deutsche Gebiet im Norden des

Sees. Es berge einen ungeheuren Reichtum an Rindern,

Schafen und Ziegen. Dabei sei das Land ebenso gesund

wie fruchtbar. In neuerer Zeit haben sich auch Buren

hier niedergelassen. Die Verbindung zum Tanganjika

bildet der kleinere Rikwa-See, der bald völlig aus-

' getrocknet sein wird; sein Wasser ist brackig und von

sehr schlechtem Geschmack. An seinen Ufern wehen
Sandstürme wie in der Sahara. Klar blau sei dagegen

das Wasser des Tanganjika, das bei den nicht seltenen

Erdbeben einen naphthalinartigen Geschmack annehme.

Viele Gelehrte glauben, dafs dieser See in alten Zeiten

mit dem Kongobecken zusammengehangen habe. Bis

zum Tanganjika geht das englische Kabel Kapstadt-

Kairo, dessen Fortführung seit dem Tode von Cecil

Rhodes unterbrochen ist. Im Tanganjika gebe es zahl-

reiche schwimmende Inseln, die bis 100 Meter breit sind.

Krokodile richten unter den badenden Negern viel Unheil

an. Die Schiffahrt leide unter heftigen Stürmen. In

der Mitte der Ostküste liegt Ujiji, neben Tabora der

bedeutendste Handelsplatz Deutsch- Ostafrikas. In diesem

Gebiet ist auch die Station Kigoma gelegen, an dem
salzhaltigen Madagrassi-Flufs, wo die von Schi, be-

gründete »Zentralafrikanische Seengesellschaft« Ende
März v. J. eine aufserordentlich gewinnbringende Saline

errichtet hat. Ungeheure Soolquellen, vielleicht die

fruchtbarsten der Erde, verbürgten auf Jahre hinaus eine

beliebig starke Salzproduktion. Der Salzhandel sei bereits

sehr ausgedehnt; eine ganze Stadt von Händlern habe

sich neben der Saline angesiedelt. Im Norden des

Tanganjika, dessen Küsten hier mit norwegischen

Landschaftsbildern verglichen werden können, liegt das

mächtige Königreich Ruanda. Entzückende landschaft-

liche Szenerien biete auch der Kiwu-See. Östlich von
diesem liegen die Quellen des Nil, die Schi, besuchte,

innerhalb eines herrlichen Urwaldes, der bis zu 2500 m
ü. M. ansteigt. Weiter ostwärts fortschreitend, gelange

man zum Viktoria - Njansa. In dem deutschen Gebiet

südlich des Viktoria-Njansa herrsche großer Reichtum an

Vieh. Leider habe die englische Uganda -Bahn neuer-

dings fast den gesamten Fracht- und Personenverkehr
an sich gerissen. Abhilfe dagegen werde der Weiterbau

der deutschen Linie Dar-es-Salam-Mrogoro schaffen. In

diesen Bezirken hätten die Prospektoren der Seengesell-

schaft neuerdings vielversprechende Goldfelder entdeckt.

Die Gesellschaft besitze bis jetzt 67 solche Felder und
sei im Begriff, zu ihrer Ausbeutung eine »Zentral-

afrikanische Bergwerksgesellschaft« zu gründen. Schi,

erwartet von diesem Abbau glänzende Resultate. —
Der Vortrag wurde nach der Nat.-Z. durch eine Fülle

von Lichtbildern erläutert.

Pergonalchronik.

Der ord. Honorarprof. f. Völkerkunde an der Univ.
Berlin und Direktor des Museums f. Völkerkunde Geh.

Rat Dr. Adolf Bastian ist, 79. J. alt, am 3. Febr. in

Port of Spain auf Trinidad gestorben.

Zeitschriften.

Globus. 87, 7. Prof. Dr. Richard Andree zum
70. Geburtstag gewidmet. F. Grabowsky, Musik-
instrumente der Dajaken Südost-Borneos. — G. Thile-
nius, Kröte und Gebärmutter. — E. Seier, Mischformen
mexikanischer Gottheiten. — H. Seidel, Die Bewohner

der Tobi-Insel (Deutsch-Westmikronesien). — O. Berk-
han, Hclwän, ein Kurort in der Wüste. — K. von
den Steinen, Proben einer früheren polynesischen Ge-
heimsprache. — E. Schmidt, Die Gröfse der Zwerge
und der sogenannten Zwergvölker. — F. Fuhse, Hügel-

gräber in der Nähe von Gandershcim. — K. Sapper,
Der Charakter der mittelamenkanischen Indianer. — K.

Rhamm, Die Ethnographie im Dienste der germanischen
Altertumskunde. — K. Th. Preufs, Der Kampf der

Sonne mit den Sternen in Mexiko. — J. Kollmann,
Neue Gedanken über das alte Problem von der Abstam-
mung des .Menschen. — H. Andree, Kurzer Rückblick

auf Richard Andrees literarische Tätigkeit.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905, 2. S, Passarge, Die Grundlinien im ethnogra-

phischen Bilde der KalahariRegion (Schi.). — A. Voeltz-
kow, VI. Bericht über eine Reise nach Ost- Afrika zur

Untersuchung der Bildung und des Aufbaues der Riffe

und Inseln des westlichen Indischen Ozeans. — C.

Uhlig, Bericht über die Expedition der Otto Winter-

Stiftung nach den Umgebungen des .Meru.

The Scottish Geographical Magazine. February.

W. G. Smith, Botarücal survey of Scotland. III. IV.

Forfar and Fife. — Letters from Morocco.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Adolf Damaschke [Schriftsteller in Berlin], Ge-
schichte der Nationalökonomie. Eine

erste Einführung. Jena, Gustav Fischer, 1905. 231 S.

8°. .

Damaschke steht mit der wissenschaftlichen

Nationalökonomie in keiner Berührung; er ist

Praktiker und besonders auf dem Gebiet der

Bodenreform tätig; deswegen überrascht es, dafs

er unternommen hat, die Geschichte der National-

ökonomie darzustellen. Freilich betont er (Vor-

wort S. IV), dafs er nicht für den Volkswirt-

schaftler von Fach, sondern für Männer und

Frauen aller Berufe sein Buch schreibe.

Man kann Geschichte der Wirtschaftswissen-

schaft auf zweierlei Art schreiben: als Fach-
historiker der Wirtschaftswissenschaft an der

Hand eingehender Quellenforschung oder in volks-

tümlicher Form, indem man versucht, in kurzen

Zügen dem grofsen Publikum einen geschicht-

lichen Überblick über die Entwicklung der Wirt-

schaftswissenschaft vorzuführen. Eines aber sind

wir wohl befugt, auch von den Werken der zweiten

Art zu fordern: die positiven Kenntnisse der

Geschichte der Nationalökonomie, Kenntnis der

nationalökonomischen Forschungsergebnisse und

eine gewandte Feder, eine gute Darstellung. Ohne

diese Eigenschaften hat ein solches Unternehmen

keinen Wert und ist manchmal sogar schädlich,

da sich nur Irrtümer dadurch verbreiten und fort-

pflanzen.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist

D.s Buch durchaus verfehlt. Eine Darstellung

der Haupttheorien fehlt fast ganz, und was mit-

geteilt wird, ist unklar, Notizenkram ohne lo-

gische Verbindung, zum Teil falsch und oberfläch-

lich, abgeschrieben, nebenbei bemerkt: schlecht
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abgeschrieben, ohne die betreffenden Gelehrten

zu zitieren.

Von einem deutschen Schriftsteller, der die

Geschichte der Nationalöiconomie darstellen will,

dürfte man wohl verlangen, dafs er über die

deutsche Nationalökonomie etwas ausführlicher

berichtet, jedenfalls sie nicht unberücksichtigt

läfst. Aber D. erwähnt die »romantische Schule«

der Nationalökonomie und die »österreichische

Schule« überhaupt nicht, und auch von der

»historischen Schule« bezw. dem »Katheder-

sozialismus«, der jedenfalls eine gewisse Bedeu-

tung für die soziale Bewegung in Deutschland

hat, findet man so gut wie nichts in dem Buche.

Seine Darstellung des Sozialismus von Lassalle

und Marx besteht nur aus langen Exzerpten oder

Urteilen über sie, ohne eine einheitliche Zu-

sammenfassung zu geben, ohne die Probleme zu

berücksichtigen. Bei Rodbertus hat er nicht

einmal dies getan. Der Leser erfährt hier über

die soziale Bewegung fast gar nichts. Die »Dar-

stellung« des Merkantilsystems läfst dessen

eingehende Kenntnis vermissen und bietet weder

eine richtige Würdigung noch ein einheitliches

Bild. Hätte D. Marxs »Kritik der politischen

Ökonomie«, Lesers Artikel »Merkantilsystem«

(im »Handwörterbuch d. Staatsw.«), Onckens

»Geschichte der Nationalökonomie« recht studiert,

so würde er nicht gesagt haben, dafs nach dem
Merkantilsystem der Reichtum eines Landes in

der Summe der im Lande angehäuften Edel-

metalle bestehe (S. 52). Man vermifst bei ihm

den Zusammenhang zwischen der politischen und

wirtschaftlichen Ordnung im Zeitalter des Mer-

kantilsystems, was kulturhistorisch sehr wichtig

ist. Ferner weifs D. vom Korngesetz Wil-

helms III. in England (1689) nichts zu erzählen.

— Die Physiokratie hat D. »einfacher« dar-

gestellt: er hat von Oncken ausgeschrieben

(nebenbei bemerkt, ohne Oncken zu zitieren)

und zwar schlecht abgeschrieben: während wir

bei Oncken eine geistvolle, einheitliche, tiefe und

logisch abgeschlossene Auffassung von den Physio-

kraten vor uns haben, finden wir bei D. keine

Spur davon. Für die Physiokratie in Deutsch-

land ist Röscher D.s einzige Quelle. Er weifs

nicht, dafs manches in ihm jetzt überholt' ist;

z. B. das über Krug (vgl. die Berner Dissertation

von O. Schwartz). Über. Smith finden wir nur

einige Auszüge aus dem »Wealth of nations«,

aber keine Darstellung eines einheitlichen Systems

;

ebenso wenig bei Malthus und Ricardo. Ferner

ist es vollständig falsch, wenn D. sagt, Thünen
hätte an die Grundrententheorie Ricardos an-

geknüpft; denn Thünen hat seine Renteniheorie

aufgestellt, bevor er Ricardo gelesen hat, wie

er selbst mitteilt. Von dem »utopistischen«, von

dem »protestantischen« und dem »katholischen«

Sozialismus, als Systemen zur Lösung der sozialen

Frage, ist bei D. keine Rede.

Ich könnte in D.s Buch noch viel mehr grobe
Fehler aufzeigen, beschränke mich aber auf das

Allgemeine, da es sich nicht um ein Werk handelt,

das wissenschaftliche Zwecke verfolgt. Charak-

teristisch ist es für D. als Bodenreform er,

dafs er soziale Fragen lösen will, bevor er die

notwendige Bildung zur Erkenntnis des Sozial-

und Wirtschaftslebens sich zu eigen gemacht hat.

Bern. F. Lifschitz.

Der deutsche Kaufmann. Herausgegeben auf Ver-

anlassung des deutschen Verbandes für das
kaufmännische Unterrichtswesen. 1. Lief.

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. S. 1—96. 8". mit

5 Karten. M. 1. Vollst, in ca. 7 Lieferungen.

Das Werk kann gewissermafsen als ein, knapper
gefafstes, Seitenstück zu dem von dem gleichen Ver-

bände angeregten und in demselben Verlage erschienenen

grofsen Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands

angesehen werden. An seiner Abfassung sind Männer
der Wissenschaft wie der Praxis beteiligt; sie wollen

dem Kaufmann in allgemein verständlicher und an-

regender Darstellung alles darbieten , was er an theo-

retischem Wissen für seinen Beruf braucht. Indem wir

uns eine eingehende Anzeige vorbehalten, wenn das

Werk fertig vorliegt, teilen wir jetzt nur die Gliederung

des Stoffes mit. Nachdem Dr. Chr. Grub er die Wirt-

schaftsgeographie Deutschlands (S. 1—64) dargestellt

hat, behandeln Dr. Kreuzkam und Dr. Woltmann
die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Es folgen dar-

auf die praktischen Abschnitte über Errichtung und
Betrieb eines Handelsgeschäftes, kaufmännische Korre-

spondenz, Buchführung, kaufmännisches Rechnen. Hier-

an schliefsen sich die Darstellungen des Geld- und
Kreditwesens (Dr. E. Schwenke), des Frachtwesens

und der Spedition (R.-A. H. Barth und Kommer-
zienrat 0. Philipp i), der für den Kaufmann wichtig-

sten Rechtsbestimmungen (R.-A. Dr. Scheiff, Dr. 0.

Ballin und Dr. W. Schmidt), der Post, der Tele-

graphie und des Fernsprechwesens (Postrat Sieblist),

des Versicherungswesens (Dr. Emminghaus), der

Steuerlehre (Dr. F.-W. R. Zimmermann) besonderer

Einrichtungen im Dienst des Handels (Dr. Johannes)
und der Warenkunde (Prof. Dr. Wies er).

Personalchronik.

Der fr. österreichische Finanzminister Dr. vonBoehm-
Bawerk wendet sich wieder der akademischen Lauf-

bahn zu und ist zum Prof. f. Nationalökonomie an der

Univ. Wien ernannt worden.

Zeltschriften.

Archiv für Sozialrvissenschaft und Sozialpolitik.

20, 1. M. Weber, Die protestantische Ethik und der

»Geistt des Kapitalismus. — L. Bertrand, Die ge-

nossenschaftliche Bewegung in Belgien und ihre Resul-

tate. — A. Weber, Die englisch-schottische Bodenleihe.

— R. Fuchs, Arbeiterkammern. — R. Marschner,
Die Arbeiterversicherung in Ungarn. — R. v. Waha,
Die politische Ökonomie in Frankreich. — O. v. Zwie-
dineck - Südenhorst, Neuere Literatur über die

Lohnfrage.

Statsvetenskaplig Tidshrifi. Februari. P. F a h 1 b e k

,

Arbetarefrägan särskildt i Sverige. L — L. Widell,

De olika arterna af förbrytelser. IL — C. J. F. Ljung-
gren, Nägra ord rörande frägan om inrättande i riket

af handeis- och industrikammare samt kortfattad redo-

görelse för förslaget tili stadgar för en pätänkt skänsk

handeis-, industri- och sjöfartskammare. — S. M. Hill,

Negrerna i Förenta staterna.
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Die Red. erhielt, mit der Bitte um Aufnahme, die

nachstehende

Erklärung.

In Nr. 9 der DLZ. veröffentlicht Herr Rud. Eber-

stadt eine Rezension über das Buch von F. Keutgen,

Ämter und Zünfte (Jena 1903), die Keutgen nicht nur

als absoluten Ignoranten darstellt, sondern auch seine

wissenschaftliche Wahrhaftigkeit anzweifelt. Da der an-

gegriffene Verf. z. Z. durch seine Tätigkeit an der Johns-

Hopkins-Universität in Baltimore an der Erwiderung ver-

hindert ist, halte ich es als Fachmann, der mit Keutgen

durch keinerlei persönliche Beziehungen verknüpft ist,

für geboten, zu einer kurzen Erklärung an seiner Statt

hier das Wort zu nehmen.

Soweit Herr E. blofs im allgemeinen ohne Begrün-

dung im einzelnen Keutgen »Beugung der Urkunden,

mangelhafte Vertrautheit mit den Quellen, bedauerliche

Unkenntnis in juristischen Dingen« und ähnliches vor-

wirft, begnüge ich mich mit der Konstatierung der Tat-

sache, dafs Keutgens Gründlichkeit, Gewissenhaftigkeit

und Quellenkenntnis selbst bei den Gegnern seiner An-

schauung unbedingte .Anerkennung gefunden haben

und unzählige Male, so auch bei der Besprechung des

vorliegenden Buches, von den verschiedensten Autoren

lobend hervorgehoben worden sind, und dafs E. mit sei-

nem Urteil über K.s Arbeitsweise völlig allein dasteht.

Was den Vorwurf der Unkenntnis in juristischen Dingen

betrifft, so darf ich wohl, da sowohl E. wie K. nicht

Juristen sind, als ordentlicher Lehrer der Rechte an einer

deutschen Hochschule das Urteil abgeben, dafs K. sich

m. W. in seinen .arbeiten bisher keine juristische Blöfse

gegeben hat, während E. sowohl in seinen bisherigen

Schriften wie auch in dem , was er auf Sp. 556 f. der

Rezension über K.s »juristische Methode« sagt, juristische

Klarheit vermissen läfst. Ich beschränke mich im fol-

genden auf die drei Einzelbeispiele, die E. als »charak-

teristische Einzelheiten des K.schen Buches: anführt, da

sie die einzigen Behauptungen sind, bei denen er eine

Begründung seines Urteils gibt.

1. E. nennt die Inhaltsangabe, die K. von einer Ur-

kunde von 1379 gibt, »objektiv unwahr«. »K. hat die

Urkunde, der er diese .Angaben zu entnehmen vorgibt,

vermutlich überhaupt nicht gelesen, sondern sich darauf

beschränkt, einige von Max Bär veröffentlichten (sie!)

Inhaltsangaben umzudeuten. In dem Original der zitier-

ten Urkunde steht das genaue Gegenteil von K.s Be-

hauptungen Welche Gesinnung gehört dazu, einer

Urkunde bestimmte grundlegende Angaben frei anzudich-

5j, ten und dann die ausschweifendsten Behauptungen über

B^ den Ursprung und die Organisation der Handwerke
3 darauf zu gründen I«

K. läfst darüber keinen Zweifel, dafs er den Inhalt

der Urkunde nicht nach dem Original, sondern nach

Bars Mitteilungen wiedergibt. Da er sich durchaus an

Bars Angaben hält, würde der Vorwurf, den E. erhebt,

nicht K. sondern Bär treffen. Tatsächlich besteht nun

zwischen E.s und Bars Inhaltsangabe nur eine absolut

unwesentliche Differenz; nach Bär hat das .A.mt, nach

E. die bischöfliche Kammer die Kammerhandwerker zu

ernennen. Wer von beiden Recht hat, wird der von

E. geplante Abdruck der Urkunde zeigen; viel kommt
nicht darauf an. Das Wesentliche der Urkunde, näm-

lich dafs das allgemeine Schuster- und Gerberamt und
die erzbischöflichen Kammerhandwerker nicht identisch

sind, dafs vielmehr die letzteren blofs einen kleinen

Kreis innerhalb des allgemeinen Amtes bilden, bestreitet

auch E. nicht. Wenn er aber betont, dafs das Recht

der Handwerker im Original wörtlich benannt werde

als »das alte unveränderte Recht, wie es aufgeschrieben

ist in den libri de iuribus archiepiscopis so beweist

er ja gerade, dafs der im 14. Jahrhundert vorhandene

Zustand der ursprüngliche ist, und widerlegt seine eigene

Ansicht, dafs im 13. Jahrhundert sämtliche organisierten

Handwerker Kammerhandwerker gewesen seien. Was

die angebliche Bezeichnung der Handwerker als »Kam-
merknechte« betrifft, so möchte ich bemerken, dafs E.

mit diesem Ausdruck das im Gegensatz zu magistri

(Meister) gebrauchte Wort discipuli (Gesellen) über-

setzt.

2. K. übersetzt an einer Stelle eadem die mit »an

demselben Tage«, gibt aber zu, dafs die Übersetzung

keinen befriedigenden Sinn gibt. E- erklärt: »Das ist

stark. K , der Herausgeber von Urkunden für den aka-

demischen Gebrauch ist, weifs nicht, dafs das Wort
dies in der Bedeutung von »Der Tag« maskulinum ist

und demnach die ganze Erörterung auf einem Fehler

beruht. Eadent die, Femininum, dagegen heifst »so-

fort« usw.«

E. irrt sich. Der Sprachgebrauch, den er zitiert, ist

rein ciceronianisch. Die übrigen lateinischen Schrift-

steller und die mittelalterlichen Quellen gebrauchen

dies als commune. Beiläufig bemerkt, ist auch E.s

Übersetzung unmöglich. Die richtige Lösung hat in-

zwischen der Trierer Stadtarchivar Kentenich gebracht.

Durch Einsicht des Originals hat er festgestellt, dafs

die Worte eadem die zum vorhergehenden Satze ge-

hören, der dann folgendermafsen lautet: .Magistris su-

torum et pellificum dabuntur 2 sextaria vini, 2 spatule

in Quinquagesima. Discipulis sutorum et pellificum

dabitur urna vini et perna 5 sol. valens eadem die.

Ich glaube, nun wird auch E. eadem die mit >an dem-

selben Tage« übersetzen, da ja die Übersetzung »sofort»

geradezu unsinnig wäre.

3. E. wirft K. eine falsche Übersetzung einer Stelle

des Strafsburger Stadtrechts vor und bestreitet, dafs

auch die mittelalterliche Übersetzung der Stelle mit K.s

Deutung übereinstimmt. Ich setze zum besseren Ver-

ständnis beide Stellen und die Übersetzung beider

Herren hierher. Die lateinische Stelle lautet: Die als

Boten dienenden mercatores nehmen beim Mahl des

Bischofs bevorzugte Plätze ein >ut hominibus suis eo

notiores efficiantur«. Die mittelalterliche Übersetzung

verdeutscht: »Daz si sinen liuten dester baz erkant

werden:. K. übersetzt: »Dafs sie seinen Leuten desto

besser bekannt werden«. E. übersetzt: j Damit sie gegen-

über seinen Leuten als die desto angeseheneren erwiesen

werden:. Dafs K. die richtige, E. eine falsche Über-

setzung gibt, brauche ich nach diesem Tatbestand wohl

nicht besonders zu beweisen.

Das sind die »wenigen, aber tj'pischen Beispiele«,

die E. als charakteristisch für die Arbeitsweise K.s

hervorhebt. Mir scheinen sie eher typisch für die Re-

zensiermethode E.s zu sein.

Tübingen. Siegfried Rietschel.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Siegmund Keller [Privatdoz. f. Staats- u. Kirchen-

recht an der Univ. Bonn], Der Beweis der Not-
w ehr. Eine rechtshistorische Studie aus dem Sachsen-

spiegel. [Strafrechtliche .Abhandlungen, hgb.

von Ernst Beling. H. 57.] Breslau, Schletter (Franck

& Weigert). Inhaber: A. Kuntze, 1904. 2 Bl. u. ö2 S.

8°. .M. 1,50.

Die kleine Schrift befafst sich mit der .Aus-

legung einer viel umstrittenen Stelle des Sachsen-

spiegels, des von den Folgen einer in Notwehr

verübten Tötung handelnden Artikels 14 des

zweiten Buches. Sie will den Beweis liefern,

dafs auch der Sachsenspiegel, in Übereinstim-

mung mit der ursprünglichen und niemals auf-

gegebenen Auffassung des deutschen Rechts, der

Notwehr den Charakter eines Rechts zuerkannt
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hat. Art. 14 behandelt, wie der Verf. eingehend

erörtert, drei verschiedene Fälle des Verhaltens

des Totschlägers, je nachdem dieser bei dem
Erschlagenen bleibt, um ihn vor Gericht zu

bringen, oder sich von der Leiche weg in das

Haus des Richters flüchtet und »sich zu Recht

erbietet« oder endlich keins von beiden tut, so

dafs andere die Leiche vor Gericht bringen und

die Tat ruchbar machen. Grundsätzlich ist es

die Pflicht des Totschlägers, bei der Leiche zu

wachen und durch Geschrei die Nachbarn herbei-

zurufen. Im zweiten Falle behält er zwar sein

Leben, verwirkt aber Wergeid und Bufse. Diesen

zweiten Fall konstruiert nun der Verf. — ent-

gegen allen bisherigen Erklärern des Sachsen-

spiegels — als den Fall einer Tötung in behaup-

teter, aber nicht erwiesener Notwehr, eine Auf-

fassung, die sich auf das Wort »zu Recht er-

bieten« stützt. Die Beweisführung des Verf.s

wirkt nicht überzeugend; es ist kaum anzunehmen,

dafs Eike von Repkow in so wenig deutlicher

Weise die Folgen des Mifslingens der Beweis-

führung bezeichnet, die Folgen des Gelingens

aber (als selbstverständlich) übergangen hätte.

In Konsequenz seiner Auffassung nimmt der Verf.

auch für den dritten oben erwähnten Fall an, dafs

der Totschläger bufs- und wergeldfrei bleibt,

wofern er durch das Gottesurteil des Zweikampfs

erhärtet, dafs er in Notwehr gehandelt hat.

Auch wenn man den Ergebnissen des Verf.s

nicht beipflichtet, mufs man seiner kleinen Schrift

.''Anerkennung zollen. Sie ist frisch und lebhaft

geschrieben und enthält mannigfache Ausblicke

auf Rechts- und Kulturgeschichte des Mittelalters.

Mit grofsem Fleifse sind Quellen und Literatur

verwertet; namentlich ist die Berücksichtigung

der nicht eigentlich juristischen Altertümer, u. a.

der mittelalterlichen Poesie, zu erwähnen.

Berlin. R. Behrend.

Andreas Thomsen [aord. Prof. f. Strafrecht u. Zivilprozefs

an der Univ. Münster], Grundrifs des deutschen
Verbrechensbekämpfungsrechtes. Berlin, Strup-

pe &Winckler, 1905. VIII, XLII u. 38 S. 8». M. 1.

Von dem Gedanken ausgehend, dafs der Vergeltungs-

gedanke nicht mehr im Einklang mit den modernen An-
schauungen stehe und im Volke, in der Wissenschaft

und in der Gesetzgebung zurückgehe, fordert der Verf.,

dafs der Staat, soweit es faktisch möglich sei, das Ver-

brechen nicht vergelte, sondern nur bekämpfe. Aus
theoretischen wie praktischen Gründen müsse das jetzige

Strafrecht zu einem umfassenden Systeme des Ver-

brechensbekämpfungsrechts umgebildet resp. erweitert

werden.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

M. Epstein sen., Prozessuale Rechtsgrundsätze der

Juden in biblischer und nachbiblischer Zeit. Eine Jurist,

quellenmäfs. Studie zur Streitfrage: Bibel oder Babel.

Frankfurt a. M., J. Kaufmann. M. 0,80.

S. Rietschel, Das Burggrafenamt und die hohe

Gerichtsbarkeit in den deutschen Bischofsstädten des

früheren Mittelalters. [Untersuchungen z. Gesch. d. dtsch.

Stadtverfassg. I.] Leipzig, Veit & Comp. M. 10.

L. Maisch, Das Recht zum Stenographieren und
das Recht am Stenographierten, [.'\bhdlgn zum schweizer.

Recht, hgb. von M. Gmür. 3.] Bern, Stämpfli & Cie,

M. 2,20.

P. Daude und M. Wolff, Die Ordnung des Rechts-

studiums und der ersten juristischen Prüfung, im König-

reich Preufsen. 2. Aufl. Halle, Waisenhaus. M. 1.

Zeitschriften.

The Law Quarterly Review. January. R. Stout,
Is the Privy Council a legislative body? — H. W.
Elphinstone, The land transfer acts of 1875 and
1897. — J. E. Hogg, \ contribution to »the land trans-

fer question«. — E. Maxey, Russian raids on neutral

commerce. — J. W. Salmond, Observations on trover

and con Version. — J. H. Bakewell, Civil procedure in

India. — A. S. Thayer, Natural law. — W. J. Brown,
The American law school.

Nouvelle Revue historique de droit frangais et

etranger. Novembre-Decembre, A. Audibert, Nouvelle
etude sur la formule des actions familiae eriscundae et

communi dividundo (fin). — E. Meynial, Des renon-

ciations au moyen äge et dans notre ancien droit (fin).

— M. Prou, Concession des coutumes de Lorris aux
habitants de Nibelle en 1174. — L. Broche, Trois

chartes inedites de Philippe de Beaumanoir, bailli de
Vermandois (1289— 1291). — R. Genestal, Note sur

les vicomtes fieffes de Normandie. — H. Hantich,
Antoine Randa.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Franz Schulze [Direktor der Navigationsschule zu Lü-

beck, Dr.], Nautik. Kurzer Abrifs des täglich an
Bord von Handelsschiffen angewandten Teils der

Schiffahrtskunde. 2. vollst, umgearb. Aufl. [Samm-
lung Göschen. 84]. Leipzig, G. J. Göschen, 1904.

165 S. 8° mit 57 Abbild. Geb. M. 0,80.

Der zu praktischen Zwecken verfafste Abrifs gibt

zur Einleitung die Formeln der ebenen und der sphäri-

schen Trigonometrie und die Kreisteilung. Die beiden

nächsten Abschnitte beschäftigen sich mit den nauti-

schen Instrumenten und den sonstigen Hilfsmitteln der

Schiffahrt. Darauf geht der Verf. auf die theoretische

Navigation ein, um dann im letzten Abschnitt, der über

ein Drittel des Bändchens umfafst, die nautische Astro-

nomie zu behandeln. Ein Anhang über die Navigations-

schulen Deutschlands und ein Sachregister bilden den

Schlufs.

O. D. Chwolson [ord. Prof. f. Phys. an der Univ. St.

Petersburg], Lehrbuch der Physik. II. Bd. : Die

Lehre vom Schall (Akustik). Die Lehre von der strah-

lenden Energie. Übs. von H. Pflaum [Oberlehrer in

Riga]. Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn, 1904.

XXII u. 1056 S. 8" mit 658 Abbild, u. 3 Stereoskop-

bildern. Geb. M. 20.

Das Werk ist für den Studierenden bestimmt und
soll ihm alles geben, was er braucht, will aber auch,

dafs er alles in ihm enthaltene brauchen könne. Des-

halb ist auch die Benutzung rein mathematischer Theo-

rien ausgeschlossen worden. Der erste Teil, die Akustik,

beginnt mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schwin-

gungen in verschiedenen Medien und schliefst daran Aus-

führungen über die Entstehung und Ausbreitung des

Schalls, dessen Geschwindigkeit, sowie seine Reflexion,

Brechung und Interferenz und erwähnt dabei auch Zochs

Methode der Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in

verschiedenen Gasen. Darauf behandelt der Verf. die

Schwingungen von Saiten, Stäben, Platten und Mem-
branen und von gasförmigen Körpern im Inneren von

Röhren. Dann geht er zur Erörterung der Methoden

über, die die Schwingungszahl in der Sekunde bestim-
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mcn, und zu den Erscheinungen der Resonanz, zu der
Kombination von Tönen und schliefst mit der physika-

lischen Behandlung des menschlichen Stimm- und Ge-
hörorgans und der in der Musikiehre üblichen Töne. —
Der II. Teil, die Lehre von der strahlenden Energie,

geht zuerst auf die Eigenschaften des Äthers ein, be-

landelt darauf die Entstehung der strahlenden Energie,

rie Hertzschcn elektrischen Strahlen und die Umwand-
lung von Wärmeenergie in strahlende und umgekehrt,
Jas Kirchhoffsche Gesetz über den Zusammenhang
zwischen dem Emissions- und .Absorptionsvermögen
der Körper. Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich

mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit, der Reflexion und
der Brechung, der Umwandlung und der Messung der

strahlenden Energie. Die Lehre von den optischen In-

strumenten und die ph^-siologische Optik werden kurz
abgemacht. Es folgen die Lehre von der Interferenz des
Lichtes, von der Polarisation und Doppelbrechung des
Lichtes, von der Interferenz polarisierter Strahlen und
von der Drehung der Polarisationsebene.

R. H. France, Das Sinnesleben der Pflanzen.
Stuttgart, Franckh, 1905. 90 S. 8" mit zahlr. Original-

zeichn. des Verf.s. M. 1.

Die kleine Schrift kann als eine Popularisierung von
Haberlandts bekanntem Buch angesehen werden (s. DLZ.
1904, Nr. 48). Nach einer Einleitung behandelt der
Verf. die Bewegungserscheinungen der Pflanzen und
ihre Reaktionen auf die Reize der Aufsenwelt, die zu
der .Annahme führen, dafs die Pflanzen Organe haben,
die unseren Sinnesorganen entsprechen. Diese Organe
schildert der Verf. auf den folgenden Blättern und geht
dann auf Empfindung und Seele bei den Pflanzen ein.

Er schliefst mit dem Satze, dafs der Unterschied, der
unserm ersten Blick das Tier als lebend und die Pflanze
als unbelebt erscheinen lasse, nur das Tempo der Vor-
gänge sei, dafs sich beim Tiere eben alle Bewegungs-
reaktionen rascher abspielten.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Auf der Sternwarte Königstuhl bei Heidelberg hat
Prof. Max Wolf einen farbigenStern auf photographi-
schem Wege entdeckt. Er soll hauptsächlich rotes
Licht ausstrahlen und zeigt sich auf der photograph.
Platte als Kreis mit einem feinen Kernpunkte in seiner
.Mitte. Er steht im Sternbilde der Zwillinge, oberhalb
der beiden dort befindlichen .Sternhaufen.

Der siebente Jupitermond ist auf der Lick-Sternwarte
durch Perrine, der erst kürzlich den 6. Jupitermond ge-
funden zu haben glaubte, entdeckt worden. Die seitdem
erfolgten .Messungen über die Bewegung des neuen
Gestirns ergaben, dafs diesmal vielleicht wirklich ein

Mond des Jupiter gefunden worden ist. Die Bahnebene
des neuen Mondes soll gegen die Ekliptik stark ge-
neigt sein, die Bewegungen in der Bahn von Westen
über Süden nach Osten folgen. Die Entdeckung und
Beobachtung geschah mittels des Crossley-Refraktors.

Die Royal Photographic Society of Great
Britain in London hat die Medaille für Fortschritte
auf dem Gebiete der photographen Optik für 1905 dem
Abteilungsvorstand der Zeifs -Werke in Jena, Dr. Paul
Rudolph, zuerkannt.

Persönlich ronik.

Der aord. Prof. f. Mathem. an der Technischen Hoch-
schule in Wien Dr. Karl Zsigmondy ist zum ord.
Prof. an der deutschen Technischen Hochschule in Prag
ernannt worden.

Der Privatdoz. f. Chemie an der Univ. Göttingen
Dr. W. Biltz ist als Prof. an die Bergakad. in Clausthal
berufen worden.

.An der Univ. Berlin hat sich Dr. Max Belowsky
als Privatdoz. f. Mineral, habilitiert.

Der Prof. f. Chemie an der Techn. Hochschule in
Wien Hofrat Alexander Bauer hat seine Professur
niedergelegt

Dem aord. Prof. f. Botanik an der Univ. Zürich Dr.
Alfred Ernst ist das schweizerische naturwissenschaftl.
Reisestipendium von 5000 Francs für botanische Studien
in der Tropenstation Buitenzorg auf Java verliehen
worden.

Zu Ehren -Doctor- Ingenieuren sind ernannt worden
der vortr. Rat im Preufs. .Ministerium der öffentl Arbeiten
Geh. Baurat Leo Sympher in Berlin von der Techn.
Hochschule zu Dresden, und der Geh. Hofrat .Max von
Eyth in Ulm von der Techn. Hochschule in Stuttgart.

Der Privatdoz. an der Techn. Hochschule zu Beriin-
Chadottenburg Ingenieur Gisbert Kapp ist «Is Prof. f.

Elektrotechnik an die Univ. Birmingham berufen worden.

Unlrersititsschriften.

Dissertationen.

E. Ardelt, Über die Diffusion der Luft und ihrer
Hauptbestandteile, des Sauerstoffs und Stickstoffs, durch
Wasser- und Salzlösungen. München. 47 S. mit 1 Taf.

.M. Lenke Witz, Untersuchungen über Kapillarität
•Münster. 49 S.

H. Hermannsdörfer, Ameisensäure als Reduktions-
und Lösungsmittel. Giefsen. 51 S.

A. Titoff, Beiträge zur Kenntnis der negativen Kata-
lyse im homogenen System. Leipzig. 47 S.

R. Zaubitzer, Über Beziehungen zwischen Konsti-
tution und Reaktionsfähigkeit substituierter Oxybenzyl-
amine. Greifswald. 51 S. mit 2 Taf.

T.Geilenkirchen, Über Verwendung von kalt er-

blasenem Roheisen zur Flufseisen-Darstellung. Aachen.
102 S.

Xen erschienene Werke.

K. Erdmann, Anfangsgründe der ebenen Geometrie,
verbunden mit einer .Aufgabensammlung. II. Tl. Dresden,
Bleyl & Kaemmlrer.

Zeitschriften.

Archiv der Mathematik und Physik. 8,4. E. Study,
Über das sogenannte Prinzip von der Erhaltung der
Anzahl. — A. Guldberg, Über lineare homogene
Differenzengleichungen. — H. J. Jonas, Kurven von
konstanter Steilheit auf der Kugelfläche. — J. Kürschäk,
Anwendung der komplexen Zahlen zum Beweise eines

elementargeometrischen Satzes. — W. F. Meyer, Kant
und das Wesen des Neuen in der Mathematik. —
J. K. Sumec, Der einphasige Induktionsmotor.

Bulletin astronontique. Fevrier. P. Rudzki, Sur
la determination de la figure de la Terre d'apres les

mesures de la gra\ite. — H. Bourget et J. Carrere,
Sur un obturateur automatique. — G. Bigourdan,
Description d'un equatorial horizontal ä reflexion, et ä
latitude variable. — J. Mascart, Clavius et l'astrolabe.

Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie.
43, 6. M. Henze, Beiträge zur Muskelchemie der

Octopoden. — R. Burian, Zu den Versuchen von
Kutscher und Seemann über die Oxydation der Nuclein-

säuren mit Calciumpermanganat; Über die oxydative
und die vermeintliche synthetische Bildung von Harn-
säure in Rindleberauszug; Die Herkunft der endogenen
Harnpurine bei Mensch und Säugetier. — O. Cohn-
heim. Über Kohlehydratverbrennung. IIL

Zeitschrift für physikalische Chemie.
J. Billitzer, Theorie der Kolloide. II; Zur Theorie

der kapillarelektrischen Erscheinungen. III. — A. Smits,
Über die Erscheinungen, welche auftreten, wenn die

Faltenpunktskurve der Löslichkeitskurve b^egnet I.

— F. W. Küster, Beiträge zur Molekulargewichts-

bestimmung an festen Lösungen. IV. Das Ver-

dampfen der isomorphen Mischungen von p-Dichlor-

benzol mit p-DibrombenzoL

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 78, 4.

M. IÄ)wikoff, Untersuchungen über den Bau der Lim-
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nadia lenticularis L. — L. Cohn, Der Tentakelapparat
von Dactyletra calcarata. — Fr. Vofs, Über den Thorax
von Gryllus domesticus, mit besonderer Berücksichtigung

des Flügelgelenks und dessen Bewegung. III. Die Me-
chanik. IV. Vergleich der Orthopteren, besonders des
Gryllus domesticus mit den übrigen höheren Insekten-

ordnungen.

L' Anthropologie. Novembre-Decembre. E. Car-
tailhac et \\. Breuil, Les peintures et gravures mu-
rales des cavernes pyreneennes. — S. Reinach, Quelques
tombes myceniennes explorees en Crete. — E. Ruelle,
Notes anthropologiques, ethnographiques et sociologiques

sur quelques populations noires du 2^ territoire militaire

de l'Afrique occidentale fran9aise (fin).

Medizin.

Referate.

Iwan Bloch [Dr. med., prakt. Arzt in Berlin], Das
erste Auftreten der Syphilis (Lust-

seuche) in der europäischen Kulturwelt.
Gewürdigt in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung,

dargestellt nach Anfang, Verlauf und voraussichtlichem

Ende. Vortrag, gehalten in der staatswissenschaft-

lichen Vereinigung zu Berlin am 12. November 1903.

Jena, Gustav Fischer, 1904. 35 S. 8". M. 0,60.

Die beiden berühmten Fragen Ricords: »Wo
hat die Syphilis angefangen? Durch wen hat sie

angefangen?« sind zwar ihrem Wortlaut nach von

einer endgültigen Beantwortung noch so fern wie

früher; aber doch speziell mit Rücksicht auf

unsere europäischen Verhältnisse und den »orbis

antiquus« überhaupt der Beantwortung ein wesent-

liches Stuck näher geführt worden. Es ist das

nicht zum geringsten Teile das Verdienst des

Verfassers dieser kleinen Abhandlung und des

(vor 4 Jahren in gleichem Verlag erschienenen)

gröfseren Forschungswerkes über den Ursprung
der Syphilis. Bloch hat nachgewiesen, dafs wir

es für unsere alte Welt bei der Syphilis mit einer

spezifischen Krankheit der Neuzeit zu tun haben,

deren Herkunft aus Amerika und zwar aus dem
von Columbus auf seiner ersten Expedition be-

suchten Haiti (Espanola) durch zahlreiche über-

einstimmende Bekundungen sichergestellt ist. Die

auf den Antillen und dem zentralamerikanischen

Festlande schon in präkolurabischer Zeit bekannte

Krankheit führte dort den Namen »Guaynaras«

oder »guanara«. In Europa trat bald nach der

Heimkehr des Columbus 1493 zuerst in Sevilla

eine Syphilis-Endemie auf; von dort erfolgte die

Einschleppung der Krankheit nach Barcelona, wohin

sich Columbus auf dem Wasserwege begab, und
* worüber uns direkte Zeugnisse des Diaz de Isla

und des Oviedo vorliegen. Als im folgenden

Jahre Karl VIII. seinen so berühmt gewordenen

italienischen Kriegszug unternahm, wobei sich

ihm zahlreiche spanische Söldner teils von

vornherein anschlössen, teils später zu ihm

übertraten, wurde durch diese die Krank-

heit nach Italien verbreitet, und es erfolgte

nun, namentlich von Neapel aus, wo sich Karl'VIII.

vom Februar bis Mai 1495 aufhielt, das be-

kannte explosionsartige Auftreten der von dem
Genueser Arzte Cataneus als »Morbus monstrosus,

nullis ante saeculis visus totoque in orbe terra-

rum incognitus« bezeichneten Krankheit, —
Bl. knüpft an seine historischen Einzelausfüh-

rungen einige geistvolle Gegenwarts- und Zu-

kunftsbetrachtungen. Er hebt mit Recht hervor,

wie durch das Eindringen der Syphilis der

ganze gesellschaftliche Zustand der Neuzeit er-

heblich beeinflufst, namentlich (wie dies schon

Schopenhauer erkannte) das Verhältnis der Ge-
schlechter zueinander, gegenüber dem Altertum und

Mittelalter, von Grund aus verändert worden

sei ; er charakterisiert die namentHch auf der Erb-

syphilis beruhenden Wirkungen auf die moderne

Degeneration der Individuen und Rassen — sieht

aber als tröstende Lichtblicke auch die allmählich

erfolgende Abschwächung des syphilitischen

Giftes und eine gewisse Immunisierung der eu-

ropäischen Menschheit, sowie den neuerdings

planmäfsig aufgeommenen Kampf gegen die Ge-

schlechtskrankheiten und die gestiegenen Aus-

sichten auf das Gelingen künstlicher Immmuni-

sierung. So dürfen wir uns immerhin der Hoff-

nung hingeben, dafs, nach Virchows Ausdruck,

»Syphilis und Mensch nicht untrennbar
sind« und es gelingen wird, »diese zwei
Wesen, die so lange vereinigt waren,
auseinander zu bringen.«

Berlin. A. Eulenburg.

Georg Meyer [Prof. Dr.], Erste ärztliche Hilfe bei
plötzlichen Unglücksfällen und Erkrankun-
gen. In Verbindung mit Wirkl. Geh. Rat E. v. Berg-
mann, weil. Geh. Med.-Rat C. Gerhardt, Geh. Med.-

Rat O. Liebreich und A. Martin hgb. 2. Aufl.

Berlin, August Hirschwald, 1905. XVI u. 466 S. 8"

mit 4 Abbild. M. 8.

Das Buch hat noch nicht einmal zwei Jahre bis zur

zweiten Auflage nötig gehabt. Es gibt eine zusammen-
fassende Darstellung des Rettungswesens, nach den ein-

zelnen Gebieten der Medizin geordnet. Sein Zweck ist,

Studierenden wie Ärzten schnell die Mafsregeln an die

Hand zu geben, die bei den plötzHch eintretenden Un-
glücksfällen und Erkrankungen anzuwenden sind.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die kaiserlich Leopoldinisch- Carolinische Akademie
deutscher Naturforscher hat die goldene Cothenius-
Medaille dem Prof. f. spez. Pathol. u. Therapie an der

Univ. Berlin Geh. Medizinalrat Dr. E. v. Leyden wegen
seiner Tätigkeit auf klinisch- wissenschaftlichem Gebiet

verliehen.
Personalchronlk.

Der Prof. f. patholog. Anat. an der Akad. f. prakt.

Med. in Köln, zugleich aord. Honorar-Prof. an der Univ.

Bonn Dr. Max Borst ist als Prof. Ribberts Nachfolger

als ord. Prof. an die Univ. Göttingen berufen worden.

Prof. Jos. Frhr. v. Mering an der Univ. Halle hat

den Ruf nach Köln abgelehnt.

An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. H. M. Peckert
als Privatdoz. f. Zahnheilkde habilitiert.

.A.n der Univ. Königsberg haben sich Dr. W. Rind-

fleisch und Dr. E. Rautenberg als Privatdozz. f.

inn. Med. habilitiert.
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ZeltsrhrifUn.

Zeilschrift für Heilkunde. 26, 2. H. Zingerle,
l^ber Porencephalia congenita (Schi.). — J. Wiesel,
Über V'eränderungen am Zirkulationsapparate, speziell

oem peripheren Gefäfssysteme bei Typhus abdominalis.
— N. Ortner, Klinische Beobachtungen über das Ver-

halten der Kreislaufsorgane bei akuten Infektionskrank-

heiten, insbesondere bei Typhus abdominalis.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Wilhelm Klein [ord. Prof. f. klass. Philol. an der

Univ. Prag], Geschichte der griechischen
Kunst. 1. Bd.: Die griechische Kunst bis

Myron. Leipzig, Veit & Comp., 1904. 2 Bl. u.

473 S. 8». M. 13.

Es liegt hier der Anfang einer ausführlich

angelegten, jedoch nicht mit Abbildungen ausge-

statteten^ auch nicht, wie gewöhnlich, von einem

Popularschriftsteller, sondern von einem Fach-

gelehrten verfafsten Geschichte der griechischen

Kunst vor. Sie wendet sich offenbar nicht an

weitere Kreise, sondern an die Fachgelehrten,

indem sie, zum gröfseren Teile wenigstens, nicht

von den Dingen selbst, sondern von dem handelt,

was dieser oder jener Fachgenosse in dieser oder

jener Abhandlung gesagt hat. Dem Nichtfach-

mann mufs das Buch in der Tat gänzlich unge-

niefsbar und langweilig sein. Es kommt dazu,

dafs es ohne jede klare Disposition und ohne

fafsliche Abschnitte geschrieben ist; man hat den

Eindruck von einem endlosen und völlig frucht-

losen Hin und Her; einen Begriff von dem
Werden und Wachsen der griechischen Kunst

kann aus diesem Buche niemand gewinnen. Man
wird es dem Publikum nicht verargen dürfen,

wenn es, von dieser Art Wissenschaft abge-

schreckt, lieber zu den flachen populären Werken
greift.

Hat aber der Fachmann etwas von dem Buche?

Schwerlich viel; er wird es nur lesen, um zu

wissen, dafs er es nicht braucht. Denn es bietet

weder neue Gesichtspunkte noch neues Material.

Die Art, wie Klein die kümmerlichen Reste der

literarischen Überlieferung ausquetscht, um, mit

Hilfe willkürlicher Annahme von Verwechslungen,

Mifsverständnissen u. dgl., ein Phantasiebild auf-

zurichten , ist aus seinen früheren Abhandlungen
genügend bekannt. Das Buch bietet in dieser Be-

ziehung auch nichts neues und wiederholt nur die

bekannten Hypothesen des Verf.s über die Däda-
liden u. dgl. Es wurzelt noch vollständig in der

Brunn- Overbeckschen Epoche, wo man meinte,

die Kunstgeschichte im wesentlichen aus den

literarischen Notizen rekonstruieren zu können.

In den Abschnitten dieser Art ist Kl. recht in

seinem Elemente; dagegen die Denkmäler selbst

ihm fremder sind. Er verwendet sie auch nur,

wenn sie bereits von anderen ihm zubereitet sind.

Er benutzt sie nur aus den Büchern, nicht aus

dem unmittelbaren Umgänge mit ihnen selbst.

Es ist sehr charakteristisch für das Buch, dafs

es kein einziges Denkmal behandelt, das nicht

schon publiziert und von anderen bin und her

besprochen worden wäre. Und was Kl. selbst

darüber zu sagen weifs, ist ohne Reiz und Inter-

esse Was wir brauchen, ist eine mit eigener

Beherrschung des ganzen Materiales neu auf-

bauende Kunstgeschichte. Was Kl. bietet, konnte

sich vor zwanzig Jahren sehen lassen, beute wirkt

es veraltet.

Von dem Hauptinhalte der > Kunstgeschichte«,

von der Entwicklung der künstlerischen Formen
findet man in diesem ganzen Bande so gut wie

gar nichts. Der Verf. kennt nicht einmal die

Probleme. So ist von der gewaltigen Um-
wälzung, welche die entlastete Stellung bringt,

kaum die Rede, und nirgend erfährt man etwas

Genaueres über die Entwicklung, welche die

Bildung des Nackten, des Gewandes, des^Haares

genommen hat. Was der Verf. bietet, ist höch-

stens die Beobachtung von Ähnlichkeiten ver-

schiedener Werke; allein, da die Grundlage der

Kenntnis der formalen Entwicklung fehlt, sind die

Ähnlichkeiten gar oft nur vermeintliche und die

darauf gegründeten Schlüsse falsch. Überhaupt

versteht es sich, dafs bei dem Mangel jener

Grundlage die das Künstlerische angehenden Ur-

teile zumeist schief und ohne Wert sind.

Die Architektur wird in dieser >. Kunst-

geschichte« nur nebenbei mit ein paar ober-

flächlichen Worten abgemacht. Aber auch grofse

plastische Denkmälergattungen, selbst eine durch

Publikation für bequemen Gebrauch schon zube-

reitete wie die Gemmen, werden nicht benutzt.

Dagegen nehmen die Vasen einen breiten Raum
ein; freilich kennt der Verf. auch sie nur

aus den Büchern, nicht aus den Denkmälern

selbst. So werden etruskische Vasen als klein-

asiatisch-ionisch (S. 189), italisch -ionische als

samisch bezeichnet; die »protokorinthischen«

Vasen werden in die Aeolis verwiesen (das

Bostoner Gefäfs mit Inschrift S. 72 ist, wie die

Abbildung sogar, deutlicher natürlich das Original

zeigt, gar nicht echt protokorinthisch, sondern

böotisch); der Aristonophos-Vase schreibt Kl.

Dipylon-Form und -Technik zu (S. 59); vor allem

wiederholt er aber alle seine alten Irrtümer über

Euphronios und die streng rotfigurige Malerei,

genau wie sie in seinen früheren Schriften nieder-

gelegt sind. In seiner Erklärung der Fran9ois-

Vase zeigt er, indem er bei einer Szene »kon-

tinuierende Erzählung« annimmt (S. 225 f.), dafs

ihm selbst die Grundgesetze altgriechischer Kom-

positionsweise fremd sind. Den Goldfund von

Vettersfelde läfst er nicht in Südrufsland, son-

dern in Phokaea gearbeitet sein (S. ISO), ein-

fach weil ihm eben die Tatsachen, die Denk-

mäler fremd sind.

Noch ein Beispiel für die Unzuverlässigkeit
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des Details: S. 135 wird ein angeblicher Mar-
mor köpf von Samos mit einer Kopfbedeckung
erwähnt, die keine Analogie habe; S. 138 Anm.
wird in demselben eine naxische Arbeit vermutet.

Der kleine Kopf ist in Wirklichkeit (wie Wie-
gand, Athen. Mitt. 1900, S. 152 bemerkt), eine

»Porös-«, nicht Marmorskulptur, und weder
samisch noch naxisch, sondern einfach kyprisch,
identisch mit Dutzenden von gleichen aus Kypros.

Kenntnisse wie die, dafs solche kyprische Skulp-

turen exportiert wurden, sich auch in Ephesos
in der tiefen Schicht des Tempels, auf Rhodos
(Kamiros) und in Naukratis fanden, unentbehrlich

für den, der die Kunstgeschichte neu aufbauend

behandeln will, erwirbt man freilich nur im unmittel-

baren Verkehr mit den Denkmälern, nicht aus

zweiter Hand.

München. A. Furtwängler.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Kunstgeschichiliche Gesellschaft.

Berlin, 13. Januar.

Nach der Erledigung der Vorstandswahl hielt Herr

Max J. Friedländer einen Vortrag über Pieter
Bruegel, den gröfsten und ältesten Meister dieses Na-
mens, den Bauernbruegel. Er wurde zu Breughel bei

Breda in Nordbrabant, um 1520 geboren und kam früh

nach Antwerpen, wohin sich damals die Mehrzahl der

niederländischen Talente, auch die aus Holland gebürti-

gen, zogen. Sein Lehrer Pieter Coek van Alost ist

uns als Maler noch unbekannt geblieben. Wichtig für

seine Entwicklung waren entschieden die Beziehungen,

die sich um 1540 zwischen ihm und dem tätigen Ver-

leger Hieronymus Cock knüpften. Dieser hat nach den
Zeichnungen des Hieronymus Bosch zahlreiche Stiche

herausgegeben, und wahrscheinlich Bruegel auf jenen

grofsen Meister hingewiesen, der, obwohl schon 1516
gestorben, kraft seiner Werke als der eigentliche Lehrer,

Vorgänger und Anreger des Bauernbruegel angesehen
werden darf. 1553 hat Br. Italien gesehen. Die Reise

führte ihn nach Rom, ja bis Messina; nach van Mander-
war er auch in Frankreich. Von Renaissance und
Antike blieb er damals gänzlich unberührt und bewahrte
sich seine nationale Selbständigkeit vollkommen. Da-

gegen haben ihm die grofsen landschaftlichen Eindrücke
der Reise manches Motiv für seine späteren Bilder ge-

geben. Merkwürdigerweise ist kein datiertes Gemälde
von ihn vor 1559 bekannt; was an Bildern auf uns
gekommen ist, gehört dem letzten Jahrzehnt seines

Lebens an. 1563 zog er, nachdem er Coeks Tochter
geheiratet hatte, nach Brüssel; dort ist er 1569 ge-

storben. Bilder seiner Hand sind nicht zahlreich, doch
bleiben bei strengster Kritik etwa 30 übrig, von denen
Wien im Hofmuseum aus den Sammlungen des Erz-

herzogs Leopold Wilhelm und des Kaisers Rudolph
15 Werke besitzt, in englischen Gallerien findet sich

nichts von ihm; in Brüssel hängt der »Engelsturz» und
die »Zählung in Bethlehem«;, Neapel hat zwei der be-

deutendsten, die »Bhnden« und den s Mönch«, der Louvre
die »Bettler«, Madrid die »Allegorie des Todes«, im
Wiener Privatbesitz ist die »Anbetung der Könige«, im
Berhner Privatbesitz das »Schlaraffenland«, in Antwerpen
die »tolle Margarete« und »Sprichwörter«. Die photo-

graphische Gesellschaft in Berlin hat neuerdings in einer

mustergiltigen Pubhkation die 1 1 Hauptbilder der Wiener
Galerie herausgegeben. Das weitaus wichtigste Material

für die Kenntnis Br.s liegt in diesen Bildern. Seine

zahlreichen Zeichnungen, die fast über alle Kabinette

verstreut sind (bes. Albertina und Dresden) geben fast

nur Studien einzelner Figuren , Landschaften , wenige
Kompositionen — kurz eigentlich nicht viel, was die

Vorstellung, die man aus seinen Bildern gewonnen,
wesentlich bereichern könnte. Dagegen sind in Kupfer-

stichen noch viele Aufschlüsse über ihn und seine Kunst
zu finden. Neben wenigen unbedeutenden Blättern, die

man dem Meister selbst zumutet, überliefert eine Anzahl
meist stecherisch ziemlich roher Blätter Ideen Br.s, die

für die demokratische graphische Kunst berechnet und
auf die breite Masse zu wirken bestimmt scheinen.

Hier lernt man über das, was die Bilder zeigen, hinaus,

des Meisters Erfindung und satirische Laune kennen.
Er steht hier seinem Vorbild Bosch weit näher als

sonst, und da die bekannten Bilder alle seiner letzten

Zeit angehören, so scheint er sich in seiner späteren

Zeit von dem Einflufs des grofsen Phantasten mehr und
mehr befreit zu haben. Möglich auch, dafs er sich mit

den graphischen Blättern an ein anderes Publikum
wandte, als mit den Bildern. Jedenfalls sind die Ge-

mälde reifer in ihrer Beobachtung und Einfachheit als

die Zeichnungen, die den Stichen der 50er Jahre zu-

grunde liegen. Man lernt die Werke Br.s um so höher
schätzen, wenn man die Leistungen der übrigen nieder-

ländischen Maler in den Jahrzehnten zwischen 1540
und 1560 bedenkt. In Antwerpen trafen starke Gegen-

sätze aufeinander. Gegen die alte Tradition, deren

letzter glänzendster Vertreter in Quentin Massys 1530
gestorben war, und die für die Landschaft Patinier ver-

trat, erhob sich die Gruppe der Romanisten um 1550,

wie Coxie, Martin de Vos, Floris, die damals ebenso
hoch geachtet waren, wie sie heute niedrig eingeschätzt

werden. Dabei lebte eine gesunde Porträtkunst weiter

in den Arbeiten von Moio, Key, Pourbus, Neufchatel.

Im Gegensatz zur Tradition und zur romanistischen

Mode beginnt sich eine volkstümliche Genremalerei zu

regen, zu deren ersten Vertretern Pieter Aertsen gehört,

älter als Br., aber ohne Einflufs auf ihn. Br. läfst sich

in keine Kategorie bringen, weil er Landschafts-, Histo-

rien-, Andachts- und Gcnremaler ist, nicht eins oder das

andere, und nicht bald dieses bald jenes, sondern

eigentlich immer alles zugleich. Er hat kein neues Genre
gegründet, sondern einen neuen Standpunkt der Natur-

beobachtung gefunden, von dem er die Welt als Ganzes
überblickt, und erhaben über die konventionellen Schran-

ken zwischen den einzelnen Gattungen der Malerei sieht

er den Menschen und die landwirtschaftliche Natur als eine

Einheit. War früher die menschliche Gestalt die Haupt-

sache, zu der ein Hintergrund hinzukam, so entdeckt

er die Menschen als ein Gewimmel auf der Oberfläche

der Erde. Man könnte seine Kunst antiheroisch und
demokratisch nennen. Die Gröfse der Wirkung bringt

er trotzdem ein, durch die Landschaft, die bei ihm, je

kleiner und unbedeutender der Mensch erscheint, wahr-

haft monumental wird. Er beseitigt die bisherige un-

sichtbare Schranke zwischen Figur und Landschaft, und
vereinigt sie, indem er Gestalten durch den Raum ver-

streut, und in richtigem Verhältnis zu ihrer Umgebung
darstellt. Er gehört zu den Pfadfindern, die der Malerei

ihr natürliches Recht am Raum wiedererobern und die

von plastischer Gestaltung der einzelnen Figur abdrän-

gen. Er sammelt nicht den Eindruck in wenigen Ge-

stalten und Gruppen wie die ältere Kunst, sondern gibt

im zufälligen Ausschnitt gleichsam den Gegenstand in

seiner ganzen episodenreichen Breite. Er stellt sich in

offenbar bewufsten Gegensatz zu dem Pathos seiner

manierierten Zeitgenossen, wenn er bei der Kreuztra-

gung das bunte Volksgewimmel, das dem Richtplatz zu-

strömt, ausführlich schüdert und dafür dem zusammen-
brechenden Christus nur wenig Interesse gönnt. Hier

kommt zur konsequenten Wahrheitsliebe und der geni-

alen Originalität des Blicks jener Zug zum Alltäglichen

und Vulgären hinzu, der echt niederländisch in der

Kunst zum Durchbruch gelangt, als die kirchliche

Tradition und mit ihr die kirchlichen Aufgaben um die
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Mitte des 16. Jahrh.s aufhören. Br. gehört zu den

Bahnbrechern der modernen Naturanschauung. Seine

Kompositionen sind — für den Norden wenigstens —
befreiend, weil sie kühn von der Richtung der Bild-

fläche abweichen und gern schräg ins Bild hinein die

Massen gruppieren , selbst der unbelebten Natur gibt

diese Art der Anordnung etwas aufregend Grofszügiges.

Neues Leben entdeckt er in der Bewegung des Körpers,

die bei ihm zuerst momentan erfafst, durch ungeahnte

Verkürzungen und Überschneidungen ungemein reich

und naturwahr erscheint. Und schliefslich weifs er

alle diese Beobachtungen ganz eigen und schöpferisch

zusammenzufassen und alle von ihm geschilderten Gegen-

stände gleichsam innerhalb der angemessenen Lebens-

bedingungen darzustellen. Im Gegensatz zur Fülle der

Einzelbeobachtung und Einzelcharakteristik der älteren

Meister gibt er das Bild des Neben- und Miteinanders.

So hat z. B. schon Gerard David vorzügliche Tiere, be-

sonders Hunde gemalt, aber Br. sieht den Hund auf

dem Schnee und beobachtet seinen Kontur, ohne sich

um seine Modellierung zu kümmern. Der farbige Zu-

sammenklang der Dinge ist ihm als einem der ersten

aufgegangen, die Silhouette beschäftigt ihn so, dafs er

auf die plastische Erscheinung oft verzichtet. Er findet

damit neue, dem modernen Gefühl nahestehende Illusi-

onen. Bei den Wirkungen, die er hier dem Kontur zu-

weist, wird man sich erinnern dürfen, dafs er graphi-

scher Zeichner war — und mit den grofsen Graphikern

teilt er auch jene Schlagfertigkeit und Treffsicherheit, die

der Beobachtung sofort den temperamentvollen Ausdruck
gibt. Er löst auch die Kunst von dem religiösen Ernst

der früheren Zeit. Das Genrebild findet bei ihm eigent-

lich erst den naiven natürlichen Ausdruck. Ernst und
feierlich blicken noch bei Lucas von Leyden in der

Schachpartie die Menschen drein, wie bei einer Grab-

legung. Br. ist dagegen Humorist, und nimmt, wenn
er Äufserungen einer unberührten Natur wie bei Kindern
oder Volksfiguren schildert, oft Wirkungen voraus, die

man für eine Spezialität von Ostade, Steen, Brouwer
zu halten geneigt wäre. Das Merkwürdigste bleibt, dafs

er für jede seiner Absichten nicht blofs Wegweiser war,

sondern bis ans Ziel gelangte, sodafs selbst jene grofsen

Nachfolger in nichts über ihn haben hinauskommen
können, als im Malerisch-technischen, das ja die Domäne
des 17. Jahrh.s bleibt. Hier ist die einzige Seite, von
der aus Br. befangen scheinen könnte. In der Malerei

ist er primitiver als in der Auffassung. Er tuscht die

energisch umgrenzten Flächen aus, ohne koloristischen

Reizen nachzugehen, seine Malerei erscheint, gegen die

seiner Zeitgenossen gesehen, leicht, lasierend, mit der

späteren verglichen , mager. Br. gehört mit Jan van
Eyck, Rembrandt und Rubens zu den grofsen, schöpfe-

rischen, bahnbrechenden Meistern.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. Kunstgesch. an der Univ. Strafs-

burg Dr. Friedrich Leitschuh ist als ord. Prof. an die

Univ. Freiburg i. Schw. berufen worden.

Der Privatdoz. f. Architektur an der Techn. Hoch-
schule zu Karlsruhe Prof. Dr. Friedrich Ratzel ist zum
ord. Prof. ernannt worden.

Ken erschienene Werke.

B. Rüttenauer, Der Kampf um den Stil. Strafs-

burg, Heitz. M. 3,50.

H. P. B erläge, Gedanken über den Stil in der Bau-
kunst. Ebda. M. 1,50.

W. R. Valentin er, Rembrandt und seine Umgebung.
[Zur Kunstgeschichte des Auslandes. 29.] Ebda. M. 8.

C. Hasse, Roger van der Weyden und Roger van
Brügge mit ihren Schulen. [Dieselbe Sammlung. 30.]

Ebda. M. 6.

B. Daun, Die Kunst des 19. Jahrhs. 3. Lief, Cbar-
lottenburg, Georg Bürkner. M. 1,20.

H. Lapauze, Melanges sur l'Art franc^is [L'Aca-

demie de France a Rome. — Une Academie revolution-
naire des Beaux-.Arts. — La Tour a SaintQuentin. —
L'(Kuvre de Ingres. — Les Portraits dessines de Ingres.
— La copie des fresqucs de la Sixtine. — Un grand
potier fran^ais : Jean Carries. — L'Art de la dentelle

fran^aise.] Paris, Hachette et C'«. Fr. 3,60.

G. G. Dehio, Denkmalschutz und Denkmalpflege
im 19. Jahrh. Rede. Strafsburg, Heitz. M. 1.

J. Wolf. Geschichte der Mensural-Notation von \2:A)

— 1460. II: Musikalische Schriftproben des 13.— 15.

Jahrh.s. Leipzig, Breitkopf & Härtel. M. 8.

ZeiUchrirten.

Kind und Kunst. März. E. Lorenzen, Kind-

Heimatkunde-Heimatkunst. — Johanna Beckmann,
Über die Kunst Silhouetten zuschneiden. — K. Muthe-
sius, Der Ausgangspunkt der künstlerischen Erziehung.

Bullettino della Comtnissione archeologica comu-
nale di Roma. 32, 4. L. .Maria ni, Statua muliebre

del palazzo dei conservatori. — G. Gatti, Una nuova
base di donario offerto alla Fors Fortuna; Di un
frammento marmoreo col nome del martire Genesio

;

Notizie di recenti trovamenti di antichitä in Roma e nel

suburbio; Nota sui fasti consolari d^ll' anno 118. —
G. Tomassetti, La torre Camellaria. ~ L. Cantarelli,
Scoperte archeologiche in Italia e nelle provincie romane.

Moderne Dichtung.

Referate.

Timm Kroger, Leute eigener Art. Novellen

eines Optimisten. Berlin, Grote, 1904. 310 S. 8'.

Es ist ein Eigener, der dies Buch über eigen-

artige Leute geschrieben hat, einer von den

Feinen, Stillen, Tiefen, die nur selten das Wort
nehmen, aber, wenn sie es tun, auch etwas Be-

sonderes zu sagen haben. Ich habe ihn schon

früher an dieser Stelle charakterisiert: »Die

Wohnung des Glücks« ist inzwischen in Reclams

Verlag übergegangen und wird hoffentlich viele

Leser erfreuen. Auch durch dies neue Buch

weht die Luft einer eigenen Welt; vielleicht

kann sie in ihrem geheimen Reiz nur ganz wür-

digen, wer das Ditmarserland und seine Leute

kennt und liebt; darunter sind seltsame Käuze

von verhaltener, stille brütender Phantasie, die

an Döntjes und Vertelln ihre heimliche Freude

haben, \yie der Verlehntsmann Jasper Thun,

dessen Hirn lange unter der Peckmütz geschlafen

hat und plötzlich zu neuem Leben und zu un-

widerstehlicher Erzählerfreude erwacht, und der

Schneider Hans Ohm, der wegen seines Talen-

tes für Geschichten bei jenem »Minister» wird.

Grotesker Art sind diese Döntjes vom Bauern-

knecht Michel und seinem Leibgericht, v(jn

Petrus und dem Traum Gottes, oder die vom

Scherenschleifer, und wie Friech mit Hans Ohm
in Streit gerät und dieser mit dem Weidenpfahl

im Mondschein Zwiesprach hält, als ob es der

alte Jasper wäre. Überhaupt steht diese -Ar-

Leute mit ihrer Umgebung in engster sceUscher

Gemeinschaft; da erhält das Zifferblatt der Uhr

ein Gesicht und einen grauen Spitzbart und wird

zum Schulmeister, der dem Halbwachen Rechen-
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aufgaben stellt. Wir hören von der Nebelfrau,

von dem Geist der Nacht und der Ruhe und

des Schlafs, der auf den Stühlen am Fenster

sitzt; die Einsamkeit sagt sum-sum-sum; das Geld

hat einen selbstgefälligen Klang, klipp-klapp sagt

der Deckel; der dämonische Zauber des Goldes

macht den Bauern zum Dieb und Mörder; erst

nach Jahrzehnten sühnt er, der unentdeckt ge-

blieben, die Schandtat durch den Tod, den er

in den Flammen sucht, um sein Enkelkind zu

retten. Namentlich diese Geschichte »Im Nebel«

ist voll feiner Psychologie. Die ausgeführteste

Erzählung ist »Ein Unbedingter«. »Unbedingt

nenne ich die, die das, was sie für recht und

sittlich halten, ausführen, ohne durch Nebenrück-

sichten gehemmt zu sein«, sie sind wie eine

Sprengmine; so wird hier der Sohn zum Mörder

des Vaters, weil er in dem Wahne lebt, dafs

dieser seine beiden Frauen durch Gift aus dem
Wege geräumt habe. In eine düstere — patho-

logische — Seite unseres Innern wird hier ein

Licht geworfen; auch das Häfsliche und Grau-

sige wird durch barocken Humor verständlich ge-

macht und verklärt. Alles ist farbenecht, wie die

Leute reden und sich geben. Die Skizzen

atmen feine Kunst. Der Verf. sagt einmal:

»Mit dem Humor ist es wie mit der Telegraphie

ohne Draht. An allen Gegenständen geht sie

spurlos vorüber, nur nicht an dem Apparat, der

auf die Feinheit der Schwingungen eingerichtet

ist.« Das ists!

Neuwied a. Rh. Alfred Biese.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Fr. Adler, Freiheit. Drei Einakter. Stuttgart und
Berlin, Cotta Nachf. M. 1,50.

K. Gengnagel, Fürst und Künstler. Komödie
(Zur Schillerfeier 1905). Leipzig, Schäfer & Schönfelder.

Fr. Stavenhagen, Jürgen Piepers. Niederdeutsches

Volksstück. Hamburg, Gutenberg-Verlag. M. 3.

— — , Grau und Golden. Hamburger Geschichten

und Skizzen. Ebda. M. 2.

— — , Der Lotse. Hamburger Drama. Ebda. M. 1.

— — , Mudder Mews. Niederdeutsches Drama. Ebda.

M. 2.

A. Pichler, Letzte Alpenrosen. 2. Aufl. München,

Georg Müller.

E. A. Dam, Heidezauber und Mädchenliebe. Roman.
Berlin, Richard Schröder. M. 2.

J. L. Runeberg, König Fjalar. Aus dem Schwe-

dischen übertr. von R. Hunziker. Zürich, Schulthess

& Co. M. 3.

Paula von Wasserburger, Liebesstürme. Drei

Novellen aus dem klassischen Hellas. Wien, Karl Ge-

rolds Sohn. M. 2,50.

H. Schilling, Begegnungen. Ein Geschichtenbuch.

I. Bd.: Jugendsünde eines modernen Idealisten. Leipzig,

Verlag moderner Belletristik (.Arthur Cavael). M. 2.

Max. Schmidt, Der blinde Musiker. Volkserzählung

aus dem Böhmerwald. Berlin, Otto Janke. M. 3.

J. Stibitz, Reigen. Erstes Büchlein. Heimatskizzen

aus deutschböhmischen Geländen. Leipzig, Friedrich

Rothbarth.

Inserate.
Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter.

Für die Bibliothek des Priesterseminars zu Fulda

wird für die Zeit vom 1. Mai bis etwa 1. November
d. J. ein wissenschaftlicher Hilfsarbeiter gesucht, der

mit Katalogisierungsarbeiten betraut werden soll. Ge-

halt monatlich 130 M. Längere Beschäftigung und spä-

tere Erhöhung des Gehaltes nicht ausgeschlossen. Einige

Kenntnis von älterer theologischer Literatur und etwas

Verständnis für die praktischen Zwecke einer katholischen

philos.theolog. Lehranstalt erwünscht. Bewerber wollen

ihre Gesuche nebst Ausweis über ihre bibliothekarische

Ausbildung alsbald einsenden an

Fulda. Prof. Dr. ßkliter,
Seminariumsbibliothekar.

t;

Biicberfrcundcn

emplehlen wir unser über 300 000 Bände um.

lassendes Hntiquarial. Curiosa, illuslrirle iranzü.

sische und deutsche Werke des 18. 3ahrliuiidcrts,

Hllc Drucke, Scilenheitcii etc. elc.

Fachkataloge gratis.

Buchhandluna S. CALVARY & CO.,

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Verlag von B. G. Te ubner in Leipzig.

SCHERZ UND ERNST
IN DER MATHEMATIK
GEFLÜGELTE UND UNGEFLÜGELTE WORTE

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN VON

DR. W. AHRENS
IN MAGDEBURG.

gr. 8. (X u. 522 S.) 1904. Geb. M 8.-.

Das Werk hat eine außerordentlich gute

Aufnahme gefunden, wie die nachstehende nur

auszugsweise wiedergegebene Besprechung von

Prof. Dr. Holzmüller zeigt:

Der Verfasser der „Mathematischen Unterhaltun-

gen" hat uns mit einem neuen, überaus fesselnden

und originellen Werke überrascht, welches man als

einen mathemathischen „Büchmann" bezeichnen

könnte, wenn es nicht neben aphoristischen Be-

merkungen auch längere Briefe und Auseinander-

setzungen brächte. Beginnt man zu lesen, so möchte

man das Buch nicht aus der Hand legen, bis man
zum Ende gelangt ist, und dann werden viele wieder

von vorn beginnen. Jedem wird es neues brin-

gen, möge er noch so belesen sein

Gerade das vorliegende Buch gibt einen tiefen Ein-

bhck in das Ringen der Geister und manchem wird

durch manche kurze, treffende Bemerkung ein

Licht über ganze Gebiete der Wissenschaft
aufgehen. Man lernt abwägen zwischen verschie-

denen Richtungen und Schulen, und manches un-

gerechte Urteil wird durch das Buch korrigiert.

Ein alphabetisches Sach- und Namenregister er-

leichtert die Orientierung.
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Dcvla^ von B. (S. cLcubncr in *Scip5ia un^ Berlin

Der beutfd^e

Kaufmann
Der beutfd^e

(Broffaufmann
^icrausgcgcbeti auf Deranlaffnng bcs Dcutfc^cn Vexbanbes für bos fanfmännifc^e UnterricfjlstDefen

Diefes gro§ angelegte ^anb= unb ^ilfsbud? für ben beutfd^en Kaufmann
bietet bcm jungen Kaufmann ol^nc 5<3cf?fd]ulbtlöung bic 2T(ögIid?feit 3um Selbftftubiutn. Die in

bcr ^anbebfd^ule crroorbenen Äcnntniffc roeröen gcfcftißt unb crßänit. Der in t>ev ^rori»
ftel^enbe Kaufmann ftnbet einen 5UDerlä|figen dlatgeber in allen ben Dielen )idb immer mehr
ausbeljnenben unö immer fd^oiieriger ftd) geftaltenöen Derljältniffen feiner Cätigfeit. Darüber
l^inaus menbet fid) bas 23udi an bie 5al)lreid]en, an faufmännifd?en unb geirerblid^en iortbilbungs«

fdiulen tätige)! Sctjrfräftc, toie an bie Slngetjörigen anberer €nx>erb5freife: ber $anbtt)irtfdiaft,

bC(^ ^anbtoerfe ufa>., benen ber Ztu^en faufmännifd?er Sdiulung aud? für iljren Beruf 3um
BeiPUBtfein gefommen if^. <£benfo tDertooü ift bas IDerf für bcn Scamtcn, bem es 3UDerläffige

2lu5funft über faufmännifd^e €inrid^tungen unb (5epflogenbeiten gibt.

2 3än&g gebunden fi^Z,1:'Tn f-l^so^r? JwS circa je 8 marf
BetDäbrte ZHänner ber Cbeorie unb Prayis ^ah^n bas IDerf gefd^affen;

im „Deutfd^en Kaufmann" n^irb praftifcb erprobtes lüiffen auf burd?=

aus neuer (Brunblage in unmittelbar oermenbbarer ^oxm bargeboten.

Die beiben Sänbe tragen ben perfd^iebenen Sebürfnifjen bes (Srog' unb Kleinfaufmanns
burdjaus Hed^nung. Die Crennung in ^wei gefonberte einsein fäuflid]c Ceile erbötet bie Der»

a>enbbarfeit bes IDerfes. Der Senu^er bes erften Sanbes ift nid^t gejroungen, fid? mit öallaft

3U bdaben, ber für iljn feine unmittelbar praftifd^e Bebeutung Ijat. Der Cefer bes streiten

Banbes aber erFjält ben Stoff, beffen er befonbers bebarf, getrennt von bem itjm toeniger

lüid^tigen ober meift Befannten.

Dor allem ift IDert barauf gelegt, bas toirflid^ Hotmenbige unb Ztü^lid?e in einer ber Belet^rung

unb ber Orientierung bienenben anfpred^enben So^m unb in fnapper, bas Praftifdie betonenber

unb bgrporl^ebenber 21usmabl barsubieten. Der Kaufmann l;at feine geit unb €uft, lange

tl:>eoretifd?e Erörterungen ju lefcn, ibm muß bas für bie Praris IPid^tige in pertiefter, aber

unmittelbar perftänblid^er 5orm bargeboten D?erben. Dies 3U erreid)en tpar nur moglid?,

tpenn es gelang, fad)perftänbige ijerporragenbe 5Qd^nTänner ber faufmännifd^en Cbeorie unb

Praris 3U getpinnen. Das ift in erfreulid?er löeife ber 5aö gerpefen, tpie es bas nadjfteljenbe

3nl^alt5Per3eidjnis ber beiben Bänbe seigt:

Der beutfd^e Kaufmann
SSirtfc^oftägeogr. ^eut}d)lanM Don Dr. gfjr. ©ruber in WünAen
9Birticf)aftSge)t^ic{)te SeutfdjIanÖJ Don Dr. Sreuafam in Goblenj
unb Dr. SBottmann in 9Juf)rort

einricfitung unb ^Betrieb einel ©anbeBgeftööftei oon ftoufmann
Ölabn in 5ran!furt a. 9J?.-.CberurfeI

Staufmännifcfieftorreiponben^ öon Dr.3o&anne§in Sraunfcöttieig

Sucfjfübrung Don 4DanbeI»t4uIbireftor G. 9Jiet)er in SJürnberg
ftaufmännü^el JRec^nen oon Se^rer Sc^reqer unb iJet)rer

JÖeineniann in iöraunfcftrorig

(Selb- unb ftrebitroefen unb feine ©inricfjtung oon ^onbeI§=
tammerietretdr Dr. Sdiroenrfe in i^antburg
5rac6troeien unb Speöition oon jRethteanroalt Sart^ in SJeipjig

unb ftommer^ienrat ^ftilippi in Bresben
2ie roicf)tigften 9ieti)tlbeftimmungen oou Mec^tlonro. Dr. Stfieiff

in 6öln, Dr. jur. C. SoUin unb Dr. jur. 9B. «cftmibt in

a3raunicfitDeig

$Dft, lelegrap^ie unb Jerniprec^njefen Don ^oftrot Sieblift

in Üeipiig

iBernc^erungeroefen oon Dr. emming^aui, Snnbifu» ber ^an=
bellfammer, in Wannbeim
2ie Steueriebre oon ©ebeimem Sinan.^rat Dr. 3ininierntann
in 'ötaunic^roeig

Säetonbere (Sinricfitungen im 3Jienfle be§ ;£)anbel? Don Dr.

Sobonnel in SSraunfi^roeig

Säarenlunbe Don *Erof. Dr. äBieler in Sacfien

Sa(t)regifter oon :fö. SSolff in SSraunfcfjroeig

Per beutfd?e (Bro^faufmann
1. 2;ie ©runbleören ber SolIä»irtf(^aft oon ^rdfibent »an ber

SÖorgbt in Berlin
2. 2ie SBelttoirtfeftaft unb ber interuationate jpanbel oon 'fräfibent

Dan ber Sorgbt in 'öerlin

3. SSirtfrfiaftägeograpbie ber roic^rigflen »ulturldnber oon Dr.

Orubcr in TOündien
4. 5;ie 5e[f)nif bei ©roBÖonbel« unb be^ ©jporti oon ^orjmann,

Jojent an ber jpanbelstiocftfdiuie in 6öln, unb gabrifüreltor

SJ. Jee^mann in 33raunftf)roeig

5. 2ie ^udifübrung im ©roßbanbel oon Cberle^rer Stttn, Sojent
an ber ^anbeläborfjicöule in ^eiti}ig

6. f>öt)ereÄ faufmänniicöe-:' Siedinen oon Se^rer ^rtnrmann unb
Sebrer Sdirener in Sraunitbroeig

7. ^er internaitonale @elb= unb ßrebitDerfe^r oon ^anbeU-
fammerfefretär Dr. Scfiroenrfe in jpamburg

8. 3nternationalel Sratfitmeien unb Die Spebition im intematiO'

nalen 5Berfe6r über 2ant Don aiet^taanroült «arib, Sonbihi«

be« herein« beuticfier Spebiteure, in i'eiPiig

9. Seefracötroefen unD Seeipebirion oon (jabrifDireftor ®. ire^'

mann in 'öraunirfiroeig

Xie für ben ©roBtaufmann roit^rigften Seji^t#5ffHmmungra

oon SJetbtäanroalt Dr. Sc^eiff in 65In
11. SoDroefen oon 9iot Sebr in Joamburg
12. Sefonbere (Jinricfitungen für ben OroB^nbef uab l^pmt »<m

Dr. 3obanne« in örauni<6n)eig

13. Sae^regifter oon SB. SSolff in «raumVftroeig

10.

2luf IPunfd? ausfübrlid^en profpeft unb probel^eft umfonj^ unb pcj^frei.
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neue €r$cbeinunden aus am
Uerlage von B. G. Ceubner in Celpzlg.

Klassische Jlltertuniswissenscbaft.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Alciphronis Rhetoris epistularum libri IV. Edidit M. A. Schepers. Accedunt duae
tabulae phototypicae. 8. geh. Ji 3.20; geb. Jt 3.60.

Apulei opera quae supersunt. Vol. II. Fase. I. Apulei Platonici Madaurensis pro

se de magia über (Apologia). Recensuit Rudolfus Helm. 8. geh. M 2.40;

geb. Jt 2.80.

Aiigustini, Sancti Aurelii, Episcopi, de civitate Dei libri XXII. Tertium recognovit

B. Dombart. Vol. II: Lib. XIV—XXH. 8. geh. JC 4.20; geb. M 4.80.

Donati, Aeli, quod fertur commentum Terenti. Accedunt Eugraphi commentum et

Scholia Bembina. Recensuit Paulus Wessner. Volumen IL 8. geh. M 12.—

;

geb. M 12.80.

Herondae mimiambi. Novis fragmentis auetos quartum edidit Otto Crusius. Acce-

dunt Phoenicis coronistae, Mattii mimiaraborum fragmenta, Mimorum fragmenta

et Specimina varia nuper reperta. Editio minor. 8. geh. c/^ 2.40; geb. JC 2.80.

IloXvßiov tacoQcac. Polybii historiae. Editionem a Ludovico Dindorfio curatam

retractavit Theodorus Büttner-Wobst. Editio altera. Volumen I. 8. geh.

JC 4.40; geb. JC 5.—.

Procopii Caesariensis opera omnia. Recognovit lacobus Haury. Volumen I: De
bellis libri I—IV. Opus ab Academia Regia Bavarica praemio Zographico ornatum.

8. geh. .fC 12.—
;

geb. JC 12.60. Volumen 11: De bellis libri V—VIII. 8.

geh. A 12.—
;
geb. JC 12.60.

Senecae, L. Annaei, opera quae supersunt. Vol. I. Fase. I. Dialogorum libros XII
edidit Emil Hermes. 8. geh. JC 3.20; geb. JC 3.80.

matbematik. Daturwissenscbaften. Geographie.

Gans, Dr. Richard, Privatdozent an der Universität Tübingen, Einführung in die

Vektoranalysis. Mit Anwendungen auf die mathematische Physik. Mit 31 Fig.

im Text. gr. 8. geb. ufC 2.80.

Haacke, Oberlehrer Dr. Friedrich, Entwurf eines arithmetischen Lehrganges für

höhere Schulen. Mit 4 Figuren im Text. gr. 8. geb. JC —.80.

Hassinger, Dr. Hugo, geomorphologische Studien aus dem inneralpinen Wiener
Becken und seinem Randgebirge. (Geographische Abhandlungen, herausgegeben

von Prof. Dr. Albrecht Penck in Wien. Band VIII, Heft 3.) Mit 11 Text-

abbildungen und einer Tafel, gr. 8, geh. c/Ä 8.—

.

Schüßler, Dr. Rudolf, o. ö. Professor an der Technischen Hochschule in Graz, ortho-

gonale Axonometrie. Ein Lehrbuch zum Selbststudium. Mit 29 Figurentafeln

in besonderem Hefte, gr. 8. geb. c/^ 7.—

.

Wehner, Dr. Max, die Bedeutung des Experimentes für den Unterricht in der

Chemie. (Sammlung naturwissenschaftlich - pädagogischer Abhandlungen, heraus-

gegeben von Otto Schmeil in Marburg a. L. und W. B. Schmidt in Leipzig.

Band II, Heft 1.) gr. 8. geh. JC 1.40.
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Unterricbtsbücber für böbcre Knaben- u. niädcbenscbulen

und für l)andel$$cbulen.

äusfflb. Dr. ßid)nrb, Cberle^ver in 23niunid)iueig, beutjc^e Slufjä^c für bic p^ere SJUbc^en«

fc^ulc. Übergang Don ber WxtttU jur Obevftufe. gr. 8. geb. J( 1.20.

Jinklrr. Dr. Hubolf. Server an bev Stöbt. «Schule für grauenbcvnfe ju ?cip^ig, unb (£rnfl!

ßlufUfr'ßonjour, ?et)rer an ber ^iiljnfc^cn $anbelöf(^ule jn ^cipjig, Se^rbut^ ber fron«

jöfifi^cu Sprache für Jponbelsft^ulcn. üJZit befonberer SSerücffic^ttgung ber Übungen int

münbüc^en unb i(^vifiltcf)en freien ®cbrauc^ ber Sprache im 2[nfc^Iu§ an Dr. Ctto 53ocmer«

neufpvad)lic^e« Untevric^t^iuerf. I. 2;cil. gr. 8. geb. JC 1.80.

Voig:t, Dr. Ludwig, Direktor an der Städtischen Handelslehranstalt in Frankfurt a. M.,

und Alexander Doerr, Oberlehrer an der Städtischen Handelslehranstalt in Frank-

furt a. M., Handelsbetriebslehre. Zweiter Teil: Bankgeschäft und gewerbliche

Unternehmungen. (Sammlung kaufmännischer Unterrichtsbücher, herau.sgegeben

von Direktor Dr. Ludwig Voigt an der Stadt. Handelslehranstalt in Frankfurt

a. M.) gr. 8. geb. JC 1.20.

Pfirc, ^rofeffor Dr. ©., 9Jiuftcrftü(fc beutfj^cr ^^rofo pr Stilbtlbung unb gur Jöclcljrung.

3t)eite, ocrme^rte Sluflage. gr. 8. geb. JC L60.

CoUection Teubner. publice ä l'usage de renseignement seeondaire

par E. Doerr, H. P. Junker, M. Walter.

Moliere, TAyare. Comedie publice et annotee en collaboration avec H. P. Junker par

Henri Bornecque, Docteur-es-lettres, Professeur ä l'Universite de Lille. Texte
et Notes (2 Hefte). 8. geh. JC 1.—

;
geb. JC 1.20.

Faulhaber, Dr. Carl, Syndikus der Handelskammer zu Brandenburg a. H., der kanf-

männisehe Lehryertrag — Musterformulare. Mit einem Anhange: Die recht-

lichen Grundlagen des kaufmännischen Lehrverhältnisses, gr. 8. geh. o^ —.30.

Ceipzid* B. 6. teubner.

gerlog tion g. g. ^eubner in Seipjig.

Dr. E. ^Blm:

Itttcinifd^cö Üöuttg^but^ pr crften ^nfü^rung

©rhioc^fcncr, in^befonbcre für »otf^tümltd^c

Sortragöfurfe.

gjtit ein« »ombe oon $tof. Dr.
.J).

Siel«.

3. Sluflage.

[41 6. u. 3 StabtQen.] gt. 8. 1905. gel). SKf. —.80.

3n bem ÜbungSbut^ ifl ber 33erfut^ gemacht, bie notroenbigfien

Äenntniffe jur ßrlernung beS SateinS in mög(icfe|l anf(^aulid)er unb

moglicf)^ anjie^enber %oua barjubieten. 65 entölt jefjn Stücfe

ooii benen je äroei benfelbcn grammatifcfjen Stoff be^anbcln; fie um-

faffen bie gefamte tegelmäptge gormenlc^re unb bie anfange ber

©pntat b. i). bie SnfinitiD'. ^Jarticipial- unb (Serunbiofonflruftionen.

5)er 3nf)oIt ijt auS ber Sage ober (äefc^icfete genommen, bamit

Dom erflen Stücf an bie fonft ben llbungöfäeen Icicfct an^aftenbe

Pofflic^e ?eere oermieben roirb. 2:abellen für bie JJeflination unb

Äonjugation, bie möglic^ji gro^e llberri(^tlic^feit erjlreben, finb nacft

bem ju ben Stüden gebörenben SBörteroerjeitfcniS angefügt; Heinere

Tabellen für bie Silbung ber Sboerbia, für bie ^aijlxvbrttx, Über-

richten über bie erwarten jtonflruftionen fmb jmift^en bie Übung«-

fhicfc eingefc^oben.

gerlog oon g. §. {eubner in $eifjig.

Dr. B. ^elm:

@ric(^if(icr 5lnfttug5furfut^.

gur crflcn ©infübrung grttJa(J)fcner im
@ricrf)if(^e, 5cfonbcr§ für UnitJcrfttätefurfc,

nebft ^räparationcn ju .Vcnopbönö Slnabafie I

unh ^omcr Cb^ffc IX.

[IV u. 80 S. u. 5 SabeQen.] gr. 8. 1902. 6ttif flt^ Vit 2.40.

^a6 ÜbungSbu* ent^t 32 «efeflürfe, tjon benen je jtpci bea-

felben grammatifcben Stoff bebanbeln, ba« eine für b« J'

bur(^ ben iDojenten beflimmt, ba« jroeite jur ^rcbe beä i

für ben Semenben unb jur felbilönbigen öorfeerettung. X-.i -

jroölf Stüde fmb mit lateinift^er Umft^rift oerfeb«!. um baä 'jr-

Temen ber gned)if*en »ut^ftoben ebne befonberen 3eitD«rlufl «u

ermöglichen. 91acbbem bie <Deflinaticn unb ba« Verbunr» purum

erlebigt ifl b. fy natb bem jroölften Stft'lucf, beginnt bie Jentpfjon-

leftüre. günf $abeOen geigen bie Xeflinaticn unb Äon-L^ation in

überfic^tlit^er Seife. Gnblic^ ifi eine ?>rJparat1on j" 4'cnier

Ob. IX beigefügt, um babur* w^ eine öinfübrung in bie |>omei.

leftüre )u geben.
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YERLAG TON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN.
SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICHNIS

DER BIS ENDE 1899 GEDRUCKTEN BÜCHER UND AUFSÄTZE
ÜBER DAS DEUTSCHE UNIVERSITÄTSWESEN.

IM AUFTRAGE DES PREUSSISCHEN UNTERRICHTS -MINISTERIUMS BEARBEITET VON
WII.HEI.1I1 ERJMAN UND EWAL-D HÖRN.

ZWEITER, SPEZIEIXER TEIL,
UNTER MITWIRKUNG VON W. ERMAX BEARBEITET

VON E. HÖRN.

[XX u. 1263 S.] Lex.-8. 1904. geh. Jl 40.—, geb. Jl 46.-

DRITTER TEIL, REGISTER UND NACHTRÄGE ENTHALTEND, BEARB. VON W. ERMAN.
(IN VORBEREITUNG.)

ERSTER, ALLGEMEINER TEIL,
UNTER MITWIRKUNG VON E. HOBN BEARBEITET

VON W. EBMAN.

(XXU.836S.] Lex.-8. 1904. geh. JT 30.—
,
geb.^ 36.—

Hauptaufgabe des Werkes ist es, das für die Geschichtschreibung der deutschen Universitäten und des Studenten-
lebens vorhandene Material an Druckschriften möglichst vollständig zu verzeichnen und durch zweckmäßige Anordnung
und erschöpfende Register bequem zugänglich zu machen : femer soll die Bibliographie dienen als Hilfsmittel für den Betrieb

der Bibliothekep . für Sammler und für Antiquare. Endlich dürfte sie sich auch als nützlich erweisen für den Gebrauch der

Behörden, denen die Verwaltimg und Leitung der Universitäten obliegt, für die Unterrichtsministerien sowie für die Kura-
torien und Rektorate der einzelnen Universitäten.

Nach Erscheinen des ersten Bandes schrieb das Centralblatt für BibHothekswesen:
»Ton der mit Spannung erwarteten Bibliographie der deutschen Universitäten ist endlich der erste,

allgemeine Teil, ron Herrn W. Erman redigiert, erschienen. Es ist ein stattlicher Band ron 17 363 Nummern
auf S36 doppelspaitigeu Seiten, das Kesnltat einer fast 16jährigen Arbeit der beiden Heransgeber, und mit
unbegrenzter Hochachtung vor dieser gewaltigen Arbeitsleistung durchblättert man den ersten Band, welcher
in sich die Titel aller allgemeinen Schriften über die deutschen Universitäten vereinigt, während der zweite
die Literatur für die einzelnen Universitäten enthalten wird. Alle, die in irgend welchen Beziehangen zu
den deutschen Universitäten stehen, wie alle Bibliotheken schulden Herrn Erman den lebhaftesten Dank für
die ausgezeichnete Arbeit."

Terlag von B. Gr. Teubner in Leipzig.

MF WAßENHAüSSTEÜER
IN PREUSSEN.

EIN BEITRAG ZUR KAUFMÄNNISCHEN
MITTELSTANDSPOLITIK.

VON
DR. HANS GEHRIO.

[X u. 81 S.] gr. 8. geh. J6 2,40.

Die aas einer preisgekrönten Schrift hervorgegangene
Arbeit behandelt systematisch und kritisch in vier Ka-

piteln die Grundlagen und die Entwicklungsgeschichte

der preufsischen Warenhaussteuer, ihre Begründung, die

steuertechnischen Mittel sowie die Erfolge und Ergeb-

nisse, die mit dieser kaufmännischen Mittelstandspolitik

erzielt worden sind. Der Verfasser kommt zu dem Re-

sultat, dafs die Ziele der sozialpolitischen Sondersteuer

in Preufsen ebensowenig erreicht werden wie in ande-

ren deutschen Bundesstaaten (Bayern, Württemberg,

Sachsen). Die Rechtslage in diesen Gebieten wird gleich-

falls geschildert. Die Mafsnahmen negativer Mittelstands-

fürsorge konnten die Entwicklung der Grofsbetriebe im
Detailhandel, die im Zusammenhang der ökonomischen
Gesamtentwicklung gewürdigt wird, nicht hemmen und
mufsten aus inneren Gründen wirkungslos bleiben. So

wird eine Frage, welcher gegenwärtig in allen deutschen

Staaten das politische Interesse sich zuwendet, auf Grund
eines aus parlamentarischen und wissenschaftlichen Quellen

gewonnenen Materials von nationalökonomischen und
finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten aus eingehend

und objektiv behandelt und auf die Lösung der »Waren-

hausfrage« in anderen Ländern hingewiesen.

Terlag TOn B. (x. Teubner in Leipzig.

DIE FREQUENZ DER
DEUTSCHEN UNR^RSITATEN
VON IMEß aßÜNDUNG BIS ZUR aEGENWART.

VON FRANZ EULENBURG.
Mit 1 Karte und 8 graphischen Darstellungen.

[Xn u. 324 S.] Lex.- 8". geh. M lo.—

Unter einem doppelten Gesichtspunkt läßt sich die

»Frequenz der deutschen Universitäten« betrachten. Das
kulturhistorische Interesse geht vor allem auf die Kennt-

nis vom Bestand und der Bedeutung der Anstalten selbst;

das soziologische will auch in diesen besonderen Massen-

erscheinungen Gesetzmäßigkeiten des Gesellsch aftslebens

aufzeigen. Beiden Gesichtspunkten sucht die Arbeit ge-

recht zu werden.

Wir erhalten dadurch einen Gradmesser ebenso für

die geistige Intensität jeder Zeit wie für die Bedürfnisse

der Gesellschaft nach gelehrten Studien. Die mannig-

fachen Wandlungen, die das deutsche Universitätsleben

in dem halben Jahrtausend seines Bestehens durchge-

macht hat, finden hierin ihren besonderen .Ausdruck. Es

werden weiter die soziale Herkunft, das Rekrutierungs-

gebiet und die Wanderungen der Studentenschaft ver-

folgt, die wechselnde Bedeutung der einzelnen Hoch-

schule aufgezeigt. Der Anteil der verschiedenen Fächer

am Studium gibt einen Gradmesser der herrschenden

Geistesrichtung, die Zusammensetzung des Lehrkörpers

zeigt das äußere Schicksal des wissenschaftlichen Unter-

richtes. In alledem spiegelt sich ein nicht geringer Teil

der geistigen Kultur des deutschen Volkes wieder. Die

Untersuchung ist bis unmittelbar auf unsere Tage fort-

geführt: dadurch erfährt die Vergangenheit eine leben-

dige Vergleichung, und die Gegenwart wird in einen

größeren Zusammenhang eingestellt.

Dieser Nummer der „Deutschen Literaturzeitung" liegt eine Beilage der C. H. Beck'sclien Verlags-

buchhandlung (Oskar Beck) in München bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

T.Ain«icr V*r1ao* R C, T»iiKni>r Rfrlin iinH i.Ainr.io'. Drur.k von E. Bnchbinder in NeU-RuDDio.
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Arabes. Vlil: Syntipas. {Jacob

Barth, aord. Univ. -Prof. Dr.,

Berlin.)

Ch. Fossey, Manuel d'Assyriologie.

Allgemelnwissensohaftliohes ; Gelehrten

> Sohrift-, Buch- und Bibliotheiiswesen.

Karoline von Humboldt in

ihren Briefen an Alexander
von Rennenkamp ff. Hgb. von
Albr. Stauffer. (Otto Hartiack, Prof.

an der Techn. Hochschule, Dr., Stutt-

gart.)

AI. Tzigara-Samurcas, Die Bibliothek
der Fundatiunea Universitara Carol zu
Bukarest.

j

'llsi'haft der Bibliophilen, Abt. Berlin.

Theologie und Kirohenwesen.

Raffaele Mariano, Intorno alla

storia delia chiesa;

Derselbe, Di un indirizzo recente

nelle idee e negli studii religiosi in

Germania. {Heinrich Julius Holtz-

mann, ord. Univ.- Prof. emer., Dr.

tbeol., Strafsburg.)

G. von Schulthefs - Rechberg,
Heinrich BuUinger, der Nachfolger

Zwingiis. {August Baur, Dekan
Dr. theo]., Weinsberg.)

A Dictionary ofthe Bible ed.byJ.
Hastings. Extra Volume.

Philosophie.

S. Dan zig. Drei Genealogien der

.Moral. Bernard de Mandeville, Paul

Ree und Friedrich Nietzsche. {Henri
Lichtenberger, ord. Univ. Prof. Dr.,

Nancy.)

A. Arndt, Betrachtungen zu einer Er-
neuerung unseres Lebens.

Unterriohtswesen.

Quellen zur Geschichte des
kirchlichen Unterrichts in

der evangelischen Kirche
Deutschlands zwischen 1530
und 1600. Hgb. von J. M. Reu.

I. T. : Quellen zur Geschichte des

Katechismus - Unterrichts. I. Bd.

{Paul Drews, ord. Univ.- Prof. Dr.

theol., Giefsen.)

.M. V. O'Shea, Education as adjustment.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgesohiohte.

V. Chauvin, Bibliographie des ou-

vrages arabes ou relatifs aux

Grieohlsohe und lateinisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

Alajfivo'j rispi -rfi raoct-ps-ßjiac.

Esc h ine, Discours sur l'ambas-

sade pubhe par J.-M. Julien et H.

L. de Perera sous la direction de

Am. Hauvette. {Paul Wendland,
ord. Univ.-Prof. Dr., Kiel.)

Kottmann, De elocutione L. luni Mode-
rati Columellae.

Deutsohe Philologie und Literaturgesohiohte.

C. Enders, Zeitfolge der Gedichte

und Briefe Johann Christian Gün-

thers. {Arthur Kopp, Bibliothekar

an der Kgl. Bibl., Dr., Berhn.)

Otto Müller, Anleitung zur Dichtkunst

Englische und romanisshe Philologie

und Literaturgesohiohte.

A. Morel- Fat 10, Etudes sur l'Espagne.

II I« Serie.

A. Luther, Byron. Heine. Leopardi.

Allgemeine und alte Geschichte.

Alex. Cartellieri, Über Wesen und
Gliederung der Geschichtswissen-

schaft. {Ernst Bernheitn, ord.

Univ.-Prof. Dr., Greifswald.)

Lady Amherst of Hackney, A Sketch
of Egyptian history, from the earliest

times to the preseni day.

yuwismatisehe Gesellschaft zu Berlin.

Ittelalterliohe Geschichte.

H. M. Chadwick, Stadies on Anglo-

Saxon institutions. {Felix Lieber-

mann, Prof. Dr., BerHn )

Schirm er, Beiträge zur Geschichte Kai-
ser Friedrichs II.

Neuere Geschichte.

P. Dubuc, L'lntendance de Soissons

souis Louis XIV 1643 — 1715.

{Georg Preufs, Privatdoz. Dr.,

München.)

Grofsherzog Carl Alexander
von Sachsen in seinen Brie-

fen an Frau Fanny Lewald.

Hgb. von G. Jansen. {Hermann
V. Petersdorff, Archivar am KgL
Staatsarchiv, Dr., Stettin.)

Geographie, Länder- und YSIkerkunde.

Chr. Peip, Taschenatlas über alle Teile
der Erde.

H. Deherain, Etudes sur l'Afrique.

Staats- und Sozialwissensohaflen.

W. So m hart, Gewerbewesen. {Bern-

hard Harms, Privatdoz. Dr., Tü-

bingen.)

Kritische Blätter für die gesamten
Soziahvissenschaften. Hgb. von H. Beck,
H. Dorn und O. Spann. Januar 1905.

RechtswIssensohafL

J. Stern, Rechtsphilosophie und
Rechtswissenschaft. {Alexander

Graf zu Dohna, Privatdoz. Dr.,

HaUe.)

Claudius Frhr. von Schwerin, Über
den Begriff der Rechtsnachfolge im
geltenden Zivilrecht. {Romeick,

Oberlandesgerichtsrat, Stuttgart.)

Erwiderung. (Dr. Rudolf Eberstadt,

Berlin.)

athematik und Maturwissensohaften.

Irving Fish er. Kurze Einleitung in

die Differential- und Integralrech-

nung (»Infinitesimalrechnung«). {La-

dislaus V. Bortkiewicz, aord. Univ.-

Prof. Dr., Berlin.)

J. Du gast, Lindustrie oleicole.

W. M a r s h a 1 1 , Die Tiere der Erde. HI. Bd.

edlzlB.

H. Schelenz, Geschichte der Pharmacie.

K unstwissensohaftan.

S. Reinach. Apollo. {Hans W.

Singer, Direktorialassistent am Kgl.

Kupferstichkabinett, Prof. Dr., Dres-

den.)

R. C. Flickinger, Plutarch as a

source of Information on the Greek

theater. {Erich Beihe, ord. Univ.-

Prof. Dr., Giefsen.)
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Im Verlag-e von B. G. Teilbliei* in Leipzift' beginnt soeben zu erscheinen:

DER SÄEMANN
MONATSSCHRIFT FÜR PÄDAGOGISCHE REFORM
HERAUSGEGEBEN VON DER HAMBURGER LEHRERVEREINIGUNG FÜR DIE

PFLEGE DER KÜNSTLERISCHEN BILDUNG

UNTER MITWIRKUNG VON
P. JESSEN-BERLIN • HELENE
LANGE-BERLIN • R. LÖWENFELD-

BERLIN . H. MUTHESIUS- BERLIN

JUL. ZIEHEN - CHARLOTTENBURG
0. HARNACK-DARMSTADT • E.

VON SCHENCKENDORFF - GÖRLITZ

M. VERAVORN-GÖTTINGEN

•LtHRERVJERtlN i&UNG FOPFLL&L-

-D-KUNSTLßlLDUNGQHOnBuRG-

OTTO ERNST- GROSS FLOTTBECK

A. LICHTWARK-HAMBURG • K.

LAMPRECHT -LEIPZIG • P. NA-

TORP-MARBURG • G. KERSCHEN-

STEINER- MÜNCHEN • E. KÜHNE-

MANN-POSEN . P. SCHULTZE-

NAUMBURG- SAALECK bei KOSEN

K. LANGE -TÜBINGEN

SCHRIFTLEITER: CARL GÖTZE.

Preis: jährlich Ji 5.— , halbjährlich M 2.50, vierteljährlich Ji 1.25

Mit dem »Säemann« beginnt eine pädagogische Zeitschrift zu erscheinen, die durchaus neue
Bahnen einschlägt. Der Boden für eine solche Zeitschrift ist vorbereitet. Das letzte Jahrzehnt
hat die Fragen der künstlerischen Erziehung in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Künst-
lerisch erziehen bedeutet aber nicht nur für edle Lebensfreude genußfähig zu machen, der tiefere

Sinn ist, die produktiven Kräfte wecken und pflegen.

Dahin will die neue »Monatsschrift für pädagogische Reformt wirken. Der iSäemanni will

nicht für ein sFach«; und einen »Stand« arbeiten. Er wendet sich an alle, die bereit sind, aus
Eigenem zur Lösung der neuen Bildungsprobleme beizutragen, an die Schaffenden in Wissenschaft
und Kunst, Industrie und Technik, an Lehrer aller Art und nicht zuletzt — an die Eltern, denen,
die Bildung eine Pflicht bedeutet, wofür sie ihr Leben geben.

Der »Säemanni will bauen. Er ruft zur Mitarbeit alle, die das Ringen um das tägliche Brot
und des Geistes Notdurft die Kraft und das Bedürfnis der Bildung empfinden heißt, alle, welche
die Quellen hüten, die unsere Ideale nähren, daß niemand ihre Klarheit trübe.

Daß die Lehrervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung in Hamburg unter-

nommen, diese Gedanken zu verwirklichen, bietet die beste Gewähr für das Gelingen des Unter-

nehmens, und diese Gewähr bietet in erhöhtem Maße die Reihe hervorragender Persönlichkeiten,

die sich in den Dienst der Sache gestellt haben und die Durchführung dieses Programmes tat-

kräftig fördern werden.

Aus dem Inhalt des I. und 2. Heftes:

Und dein Leben sei die Tat!

Alfred Lichtwark- Hamburg: Fachleute und
Laien.

Paul Xatorp-Marburg: Pestalozzi unser Führer.
Herrn. Obrist-Müuchen: Brief eines Künstlers.
3Iax Osborn- Berlin: Die Mobilmachung der

Humanisten.
Ernst Weber -München: Experimentier -Päda-

gogik.

Kunstgewerblicher Unterricht in Lehrwerk-
stätten.

Über die häusliche Lektüre unserer Schüler.

Karl Möller -Altona: Der Hürdensprung im
Schulturnen.

Rundschau

:

Artnr SicbeHst- Hamburg : Aktzeichnen für Lehrer. I.

Joh. Ehlers -Hamburg: Aktzeichnen für Lehrer. 11.

Carl Grötze: Vom Kulturwert der deutschen
Schule.

Julius Lelsching- Brunn: Das gewerbl. Unter-
richtswesen in Österreich.

Ernst Linde-GfOtha: Schöpferischer Unterricht.
Selbstvertrauen. Brief eines Theologen.

F. Breest- Altona: Ballspieler.

Aus Arthur Bonus Schriften:

1. Die Phrase — aus »Vom Kulturwert
der deutschen Schule«.

2. Das Ja der Religion

als Schöpfung«.
aus »Religion

Rundschau

:

Ein obligatorischer Spielnachmittag an den deutschen
Schulen.

Schillers Balladen in der Schule.

Der rheinische Goetheverein.
F. Lehmhans : Elberfeld.

Ulrich Diem: Schweiz.

Bücher.

Probehefte unentgeltlich und postfrei vom Yerlag und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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Refe rate.

Karoline von Humboldt in ihren Briefen
an Alexander von Rennenkampff. Nebst

einer Charakteristik Beider als Einleitung und einem

Anhange von Albrecht Stau ffer. Berlin, E.

S. Mittler & Sohn, 1904. XVII u. 242 S. 8" mit

zwei Bildnissen. M. 4,50.

Die Persönlichkeit der Karoline von Hum-
boldt ist uns in den letzten Jahren durch man-

cherlei Publikationen vertraut gemacht worden:
ihr Briefwechsel mit der Rahel liefs tief in ihr

Wesen hineinschauen, Briefe an Goethe zeigten

den Reichtum ihres geistigen Besitzes und Stre-

bens , und aus der Biographie ihrer Tochter
Gabriele trat auch das Bild der Mutter in an-

schaulicher Lebendigkeit hervor. Die einzelnen

oft widerspruchsvollen Züge, die wir früher ge-

wahr wurden, konnten nun sich zum Ganzen zu-

sammenschliefsen, zum Antlitz einer seelisch und

geistig vor vielen ausgezeichneten, den grofsen

Gestalten ihrer Zeit in edlem Mitverständnis ver-

wandten Persönlichkeit.

Dem Herausgeber des schönen uns vorliegen-

den Buches hat sie es mit der ganzen reizvollen

Eigenheit ihres Wesens angetan: für ihn ist sie

zum verkörperten Ideal der deutschen Frau ge-

worden. Wenn wir dagegen doch manchen Vor-

behalt machen müfsten, so wollen wFr das doch

heute unterlassen, in der Erwägung, dafs dieses

Buch ohne solchen Enthusiasmus sich nicht so

ansprechend und auch nicht so inhaltlich wertvoll

hätte gestalten lassen. Aus dem nicht blenden-

den, vielmehr anspruchslosen Material, das vor-

lag, soviel Wertvolles und Bedeutungsvolles her-

auszufinden, vermag nur die Liebe.

Alexander von Rennenkampff, Livländer von
Herkunft, später im oldenburgischen Hofdienst,

war trotz feinsinniger Geistesart und dauerndem
idealen Streben doch kein Mann, der Karoline

von Humboldt ebenbürtig war. Aber er hatte

die Fähigkeit, in ihr eine Saite anzuschlagen

und tönen zu lassen, deren Klang wir sonst nur

selten vernehmen. Die rein menschliche Güte,

die herzliche Auffassung aller, auch der gewöhn-
lichen Lebensverhältnisse, der Anteil an allen

Aufgaben und Erlebnissen des Tages, tritt in

diesen Briefen Karolinens unmittelbarer hervor,

als es sonst ihrer .Art entspricht. Die F'rau,

die sonst bisweilen den Eindruck erwecken kann,

als haschte sie nach geistigen Emotionen, als

wolle sie künstlich dem Leben immer neue

Reichtümer zuführen, statt in stetigem Bemühn die

sich anzueignen und zu verwerten, die das Leben
ihr tatsächlich gewährte, — diese Frau läfst hier

den festen Grund ihres Wesens erkennen, und

läfst uns daraus begreifen, wie sie unter der

scheinbaren Gefahr, sich selbst zu verlieren und

die Einheit des Lebens zu zerstören, dennoch

sich selbst zu behaupten und damit auch den

Nahestehenden, vor allem dem Gatten und den

Kindern, den einzigartigen Wert ihrer Persön-

lichkeit zu erhalten wufste. Das teils aus Briefen

und Briefauszügen, teils aus zusammenfassenden

Betrachtungen des Verf.s bestehende Buch, dem
auch zwei Porträts beigegeben sind, verdient

von allen gewürdigt zu werden, die sich für die

Entwicklung des individuellen Lebens in der

grofsen Zeit unserer Literatur interessieren.

Stuttgart. O. Harnack.

AI. Tzigara-Samurcas [Prof. Dr. in Bukarest], Die

Bibliothek der Fundatiunea Universitarä
Carol zu Bukarest. [S.-Ä. aus der Zeitschrift für

Bücherfreunde. VIII. Jahrg. 1904,00, Heft VIII.] 7 S.

8» mit 7 Abbild.
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Die Universitätsstiftung ist von König Karl I. zur

Erinnerung an die Fünfundzwanzigjahrfeier seiner

Regierung auf seine Kosten ins Leben gerufen worden.
Sie soll, wie es in der Stiftungsurkunde heifst, den
Studierenden einen Versammlungsort bieten, verbunden
mit einer stets geöffneten Bibliothek, die es ihnen er-

mögliche, ihren Wissensdrang zu befriedigen. Aufser-

dem soll sie denjenigen behilflich sein, die unter Leitung

der Professoren Spezialarbeiten unternehmen; ferner zu
den Druckkosten der Dissertationen Beihilfe leisten und
fleifsigen Studierenden , die infolge ihrer Mittellosigkeit

zum Nachteile der allgemeinen Bildung des Landes ihr

Studium unterbrechen müfsten, Unterstützung gewähren.

Der kleine .'\ufsatz berichtet von der Entwicklung der

Büchersammlung, von der Benutzung, von den Ein-

künften der Stiftung, die sich der Unterstützung reicher

Gönner erfreut, sowie von ihrer Leitung. Die Abbildun-

gen zeigen, wie gut die Bukarester Universitätsbibliothek

ausgestattet ist.

Notizen und Mitteilangen.

Xotizen.

Die bei der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs der

preufsischen Bibliotheken eingerichtete Aus-
kunftsstelle soll vom I.April ab in eine besondere

Auskunftsstelle für deutsche Bibliotheken
umgewandelt werden. Die übrigen deutschen Biblio-

theken haben schon ihre Zustimmung erklärt.

Die im Jahre 1903 begründete British Academy
hat beschlossen ihre Verhandlungen zu veröffentlichen

und mit dem Vertreter der Oxford University Press

Henry Frowde einen Vertrag abgeschlossen. Zunächst

werden folgende Reden und Vorträge herausgegeben

werden: die »Presidential Adress« von Lord Reay;
>Das Konklave Klemens' X.« vom schwedisch- norwegi-

schen Gesandten in London Baron Bildt; »Idealismus

und Erkenntnistheorie von Dr. Edward Caird; »Studien

zur frühesten irischen Geschichte« von Prof. John Rhys;
»Orientalische Studien in England und anderen Ländern«

von Rhys Davids; »John Locke als ein Faktor im
modernen Denken« von Prof. Campbell Fräser; »Grie-

chische Papyri in ihrem Verhältnis zur Textkritik« von
G. F. Kenyon; »Das Centenarium von Kants Tod«
von Shadworth H. Hodson.

Gesellschaften und Tereine.

Gesellschaft der Bibliophilen, Abt. Berlin.

9. März.

Herr Gotthilf Weisstein hielt einen Vortrag zur

Geschichte des Hanswursts. Er gab in kurzen

Umrissen einen geschichtlichen Hinweis auf das Ent-

stehen dieses volkstümlichen Typus und legte zur Illu-

strierung seiner Ausführungen eine Reihe seltener Holz-

schnitte und Kupferstiche und meist im 18. Jahrh.

gedruckter kurioser Werke zum Gegenstand vor. W.
wird in kurzem über den Gegenstand ein Buch ver-

öffentlichen. — Herr Heinrich Stümcke sprach über

die wichtigsten montenegrinischen Drucke und
wies auf die bemerkenswerte Tatsache hin, dafs Monte-

negro schon 1493 eine Staatsdruckerei besafs, aus der

die älteste aller in kyrillischen Lettern gedruckten In-

kunabeln stammt. In den folgenden Jahrhunderten ge-

riet in Montenegro infolge der unaufhörlichen Türken-

kriege der Buchdruck freilich völlig in Verfall und
Vergessenheit; erst unter dem Wladyker Petar IL, dem
bedeutendsten südslavischen Dichter seiner Zeit, der

zahlreiche Schriften seiner eigenen Muse in Cettinje

drucken liefs, begann eine Epoche neuer Blüte. Unter

dem jetzt regierenden Herrscher wurde die erste monte-

negrinische Zeitung gegründet, die ^Glas Crnagorca«

(»Montenegrinische Stimme«); auch hat Fürst Nicolaus

die Mehrzahl seiner Dichtungen in billigen, aber sehr

gefällig ausgestatteten Ausgaben, die St. der Ver-

sammlung vorlegte, in der Hofdruckerei in Cettinje her-

stellen lassen. — Herr Paul Müller sprach über Cha-
missos griechische Studien und zeigte Chamissos
Handexemplar von Homers Ilias, das Chamisso vom
Dez. 1804 bis Juni 1805 von Anfang bis zu Ende durch-

präpariert und mit charakteristischen Glossen versehen
hat. Von dem ungeheuren Fleifse Chamissos zeugt
die Tatsache, dafs er damals 6—8 Stunden täglich seinen

griechischen Studien widmete. Interessant ist auch die

handschriftliche Notiz am Ende des vierten Buches der

Ilias: T>.\m 31. Januar 1805, meinem 24. Geburtstage.. .«

Nach der Überlieferung wurde Chamisso am 24. oder
27. Januar geboren und am 31. getauft. — Herr Martin
Breslauer legte eines der frühesten evangelischen
Gesangbücher vor, das »Teutsch gesang so in der

Mefs gesungen würdt zu nutz und gut den jungen
Kindern«, ein Büchlein von 16 Blatt aus dem Jahre 1525;
ferner Luthers »Enchiridion piarum precationum«, Witten-

berg 1529, sowie Luthers Betbüchlein vom Jahre 1523
mit den herrlichen Illustrationen von Hans Weiditz, dem
Petrarca- Meister. — Herr Edward Clement sprach

über die ältesten und seltensten Jahrgänge des Gothaer
Almanachs. Er besitzt wohl die umfangreichste
Sammlung von Gothaer Almanachen, darunter Exem-
plare, die sich selbst nicht im Perthesschen Archiv in

Gotha befinden. Er zeigte der Gesellschaft u. a. die

höchst seltenen Vorläufer des heutigen Hofkalenders:
die Jahrgänge 1752, 1753 und 1754 des »Gothaischen

Genealogischen und Schreibkalenders«, die sich durch
ihre schönen, aber recht freien Kupfer auszeichnen,

ebenso von dem »Gothaischen Taschenbuch zum Nutzen
und Vergnügen« mehrere Jahrgänge aus dem 18. Jahrh.

teils broschiert, teils in Leder teils auch in bestickter

Seide gebunden, mit den berühmten Chodowieckischen
Kupfern, die in einigen Exemplaren nicht unerhebliche

Abweichungen voneinander zeigen. Er wird die erste

vollständige Geschichte der Gothaischen Taschenbücher
in der »Zeitschrift für Bücherfreunde« veröffentlichen.

Zeitschriften.

GöttiMgische gelehrte Anzeigen. Februar. 0. Külpe:
A. Kowalewski, Studien zur Psychologie des Pessi-

mismus. — 0. Blumenthal: K. Weierstrafs, Mathe-

matische Werke. III. IV. — N. Bonwetsch: E. von
Dobschütz, Die urchristlichen Gemeinden. — W.
Bacher: A. S. Yahuda, Prolegomena. — Well-
hausen: Horae Semiticae. III. IV. — Fr. Merkel:
P. de Koning, Trois traites d'anatomie arabes.

Sitzungsberichte der Kgl. Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philos.-philol. und hist. Kl.

1904, IV. A. Torp und G. Her big. Einige neugefun-

dene etruskische Inschriften. — G. Frhr. v. Hertling,
Augstinus-Zitate bei Thomas von Aquin.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

48. 0. B , Aus dem fernen Osten (Eugenie Schäuffelen,

Meine indische Reise. — H. Hackmann, Vom Ohmi bis

Bhamo). — L. Bürchner, Ein byzantinisches Poly-

chronion. — 49. Krinon, Philosophisches Studium

und philosophisches Examen. — Professor Friedrich

Delitzsch über Assur und die jüngsten dortigen Grabun-

gen. — 50. B. Harms, Eine Lehre aus dem Bergarbeiter-

streik. — 50/51. P. F., Shakespeares Bühne in neuer

Beleuchtung. — 51. W. K., Elternglück und Kindes-

liebe. — J. Mi edel. Noch einmal »Algäu^. — 52.

B. L. Wities, Der psychische Monismus (G. Hey-

mans, Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der

Erfahrung). — B. Meifsner, Neuarabische Volkspoesie

aus dem Iraq. — 53. H. Dürck, Reisebriefe. III. —
Das Wachstum der deutschen Grofsstädte.

Compte rendu des Seances et Travaux de l'Aca-

demie des Sciences morales et politiques. Fevrier.

E. Levasseur, Statistique de l'enseignement primaire.

— Ch. Lyon-Caen, La plus-value des (Euvres d'art

et les Droits des artistes. — E. Boutroux, Le Congres

de Philosophie de Geneve en 1904. — A. Sorel, La
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guerre de 1792 ä 1815. — L. Lallemand, La lepre

et les leproseries du X* au XVI* siecle.

La SouvelU Revue. 15 Fevrier. A. de Lorde et

K. Morel, La derniere torture (Drame). — A. Touche,
La Situation commerciale de la France. — * * *, Lettres

du Maroc. — G. Ferry, Le jeu ä Paris. — Cajire,
Un ministre de Tagriculture. — D. Baque, Ancienne

Chanson. — E. Lassaugue, L'äme du pays basque.
— H. Deslinieres, Mörtel secret. — P. Föns, Une
nouvelle Philosophie de l'amour. — Mme H. Malot,
Coeurs d'amoureuses. IV. — G. Kahn, Madame Reca-

mier.

De Gids. Februari. St. Streuvels, Grootmoederken.
— R. C. Boer, Eene nieuwe hypothese over de oudste

bevolking van Noorwegen (A. M. Hansen , Landnäm i

Norge). — H. de Vries, Het Yellowstone-Park. II. De
Geysers. — D. C. Hesseling, Het NegerhoUands der

Deense Antillen. — C. Th. van Deventer, Rechts-

hervorming in Indie. — J. P. van Rossum, Rodsjest-

venski's vloot. — Ch. M. van Deventer, Plato's natur-

beschouwing.

Nuova Antologia. 16 Febbraio. M. Ferraris,
Vittorio Emanuele III e la politica agraria. — G. Boni,
Hibernica. — Sfinge, Fedeltä. — Grazia Deledda,
Nostalgie. IV. — G. Cadolini, Una fuga ai tempi del

governo militare austriaco. — A. Sindici, Spiaggia

spiaggia. — I. Pizzi. L'islamismo e la giustizia che gli

va resa. — Vigile, Sul disavanzo delle casse di previ-

denza pel personale delle strade ferrate. — Li via Bruni,
Mark Twain. — E. Barone, Per il problema militate.

— * * *, Una vpolitica piu modesta^? — H. Nyblom,
Cardacci giudicato in Svezia.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. März. E.Heu-
ser, Der Umzug der Giefsener Universitätsbibliothek im
Herbst 1904. — Die N'ationalbibliothek zu Turin nach
dem Brande. — K. Molitor, E. iaeschke und P.

Schwenke, Zu den Vorschlägen betreffend einheitlichen

Zetteldruck. I. — G. Leidin ger, Der Münchener xylo-

graphische Ablafsbrief von 1482 ist echt.

Archiv für Stenographie. N. F. I, 2. E. Preu-
schen, Die Stenographie im Leben des Origenes (Schi.).

— Fr. Mai er, Die heiligen Tachj'graphen .Marcianus

und Martyrius. — J. Brauns, Über stenographische
Polylogogramme. (Schi.). — H. Moser, John Byrom
und seine Kurzschrift- Lieder. — O. Morgenstern,
Herbert Spencer über seine Beziehungen zur Steno-
graphie.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Raffaele Mariano, Intorno alla storia della
chiesa. Discorsi ed investigazioni. [Scritti varii.

Vol. VII.] Florenz, Barbera, 1904. 489 S. 8".

Derselbe, Di un indirizzo recente nelle

idee e negli studii religiosi in Germa-
nia. Neapel, Tessitore, 1904. VII u. 139 S. 8".

1. Vorliegender Band setzt in der Haupt-

sache die im vorhergehenden (vgL DLZ, 1903,

Sp. 1458 ff.) in Angriff genommenen Themata
fort, indem der Verf. sich über die Chancen der

Verwirklichung seines reformkatholischen Pro-

gramms bald optimistischen, bald pessimistischen

Betrachtungen hingibt. Sie sind alle unfruchtbar

und ermüdend für jeden, der weifs, dafs ein

Papst vor allem ein Papst bleibt (S. 52) und daher

sich schwerlich je einfallen lassen wird, die ihm

vom Verf. zum Zweck der Versöhnung der

Protestanten vorgeschlagenen Bedingungen zu er-

füllen (S. 213 f.). Ein Standpunkt, auf welchem
der römische Katholizismus im Namen der Frei-

heit und Selbständigkeit des Individuums, der

Protestantismus im Namen der Tradition, der

Kirche und des Dogmas bekämpft ist, wird den-

jenigen, der sich darauf gefällt, mit tödlicher Gf-

wifsheit in die, vom Verf. übrigens nicht ohn*;

ein gewisses Hochgefühl beklagte, Isolierung

bringen (S. 7 1 f.). Nur ein da oder dort zufällig

vorhandenes, ganz persönliches Interesse für ihn

könnte seinem Zukunftsprogramm, wie es der

Abschnitt über die Rückkehr der christlichen

Kirchen zur katholischen Einheit darbietet

(S. 165 ff.), tiefer gehende Aufmerksamkeit und

Beachtung eintragen. Der deutsche Leser wird

vielleicht einigen Humor übrig haben für den

Nachweis, dafs Moltke seit 1855 konsequenter

Weise hätte katholisch werden müssen, statt

dessen aber zur deistischen Armseligkeit herab-

gesunken ist (S. 224 f.). Der eigentliche, durch

das ganze Buch (zuerst S. 1 9) verfolgte Gegen-

stand des heftigsten Unmutes ist aber der Ber-

liner Theologe Adolf Hamack. Aufgenommen
sind in den Band zwei zuvor als Broschüren

erschienene, aber unschädlich vorübergegangene

Angriffe auf dessen »Wesen des Christentums«

und »Mission und Ausbreitung des Christentums

in den ersten drei Jahrhunderten«. Neu ist der

als »Anhang zum Harnackkriegx beigegebene

Schlufsabschnitt »Loisy und Harnack« mit dem
Resultat, dafs beide gleich tumultuarisch und unbe-

sonnen verfahren im Zerstören der Fundamente

des katholischen Glaubens einerseits, des evan-

gelischen andrerseits. In der gesunden Mitte

oder vielmehr in erhabener Höhe über allen Ex-

tremen steht aber immer nur der Verf. unus,

solus, totus.

2. Kein höherer Wert als der einer Kund-

gebung individuellsten Selbst- und Sonderbewufst-

seins läfst sich auch der zweiten, kleineren

Schrift beimessen, obgleich sie vor der könig-

lichen Akademie in Neapel vorgelesen und im

35. Band ihrer »Atti« gedruckt worden ist.

Unter dem Motto 2. Tim. 4, 3 wird die tradi-

tionsfreie, historisch-kritisch gerichtete Theologie

Deutschlands als ein mixtum compositum von

»atomistischem Individualismus, Sensualismus, Rati-

onalismus, evolutionistischem Naturalismus, Empi-

rismus, Materialismus, Antidogmatismus, Volun-

tarismus, Agnostizismus und Moralismus« be-

schrieben bezw. angefeindet. Die »Evangelische

Kirchenzeitung« könnte ihre Freude daran haben.

Als Hauptschuldiger gilt auch diesmal wieder

Harnack, der x antesignano dell' indirizzo« (S.

39) und Häuptling der Gesellschaft von der

»Christlichen Wehs (S. 99). Prozessiert im ein-

zelnen werden, als von ihm verführt, aber noch

über ihn verwegen hinausgegangen, merkw ürdiger-

weise der frühere deutsche Prediger in Neapel
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Theodor Trede, der bekannte Publizist Graf
Hoensbroech und der Berliner Philosoph Paul-

sen. Die Naturwissenschaften müssen, um salon-

fähig zu werden, zu den 1828— 37 entwickelten

Grundgedanken von K. E. von Bär zurückkehren

(S. 30f.), die Geisteswissenschaften einem »schran-

kenlosen, ungezügelten Individualismus«, wie ihn

noch Paulsen vertritt, entsagen (S. 27). Die

Theologen insonderheit, welche sich der Meta-

physik des Dogmas nicht unterwerfen, werden
den Staatsregierungen zur Absetzung empfohlen

(S. 131 f.). Mit gehorsamen Strafprofessoren

hofft dann Mariano sich leichter verständigen zu

können; wenn dann andrerseits auch das Papst-

tum sich den ihm gewidmeten Ratschlägen und

Verhaltungsmafsregeln anschliefst, wird unser

Verf. sich zufrieden geben und seiner Feder

Ruhe gönnen.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

Gustav von Schulthefs-Rechberg [ord. Prof. f.

systemat. Theol. an der Univ. Zürich], Heinrich
Bullinger, der Nachfolger Zwingiis.
[Schriften des Vereins für Reformations-
geschichte. 22, 1.] Halle a. S., in Komm, bei

Max Niemeyer, 1904. I Bl. u. 104 S. 8". M. 1,20.

Der unermüdliche Zwingli- und Reformations-

geschichtsforscher Emil Egli, Prof. für Kirchen-

geschichte in Zürich, der nun auch mit Dr.

G. Finsler in Basel die neue vortreffliche Aus-

gabe von Zwingiis Werken, die jetzt bei der

5. Lieferung angelangt ist, veranstaltet (s. DLZ.
1900, Sp. 586 f.), hat in Nr. 15 seiner mit

Nr. 1 7 zum ersten Bande abgeschlossenen, ebenso

geschickt redigierten, als überaus inhaltsvollen

und verdienstlichen »Zwingliana« S. 418 für den

400. Geburtstag Heinrich Bullingers, des Nach-

folgers Zwingiis (geb. 18. Juli 1504) das Er-

scheinen von drei Schriften angekündigt: »1. eine

Extranuramer der Zwingliana, 2. eine Biographie

Bullingers, von Prof. Dr. G. von Schulthefs-

Rechberg in Zürich, in den Publikationen des

deutschen Vereins für Reformationsschriften (so!)

und 3. das Diarium Bullingers, im Wortlaut und

mit Kommentar vom Redaktor der Zwingliana,

in den Quellen der Schweizer. Reformations-

geschichte.«

Für die Nr. 16 der Zwingliana hat Egli

selber vor allen Dingen seinen am 7. Januar

1904 in Zürich gehaltenen Rathausvortrag über

Bullinger beigesteuert, eine vortreffliche Arbeit,

die über die Persönlichkeit, das Wirken und die

ganze Art Bullingers nach allen Seiten aufs

Beste orientiert, sodann noch einige kleine Bei-

träge, von denen wir insbesondere den über die

Beziehungen Bullingers zu Zwingli hervorheben.

Die dritte der angekündigten Schriften ist auch

von Egli besorgt worden; doch hat sie der Ref.

zu seinem lebhaften Bedauern noch nicht zu Ge-

sicht bekommen.
Die zweite der angekündigten Schriften hat

für den deutschen Verein für Reformations-

geschichte Egiis Fakultätsgenosse G. von Schult-

hefs-Rechberg übernommen. Der Umfang, den

die Arbeit in Anspruch nehmen durfte, war
selbstverständlich durch die Art und den Zweck
der ganzen Sammlung beschränkt. Aber eine

solche Begrenzung fordert von dem Verf. um
so gebieterischer klare Disposition, völlige Be-

herrschung des Stoffes und Beschränkung auf

das, was geschichtlich schlechtweg sicher und

für ein der geschichtlichen Bedeutung des Helden

und seiner Persönhchkeit entsprechendes Ver-

ständnis notwendig ist. Der Gang, den die Dar-

stellung nimmt, ist überaus übersichtlich und sach-

gemäfs, wenn in fünf Abschnitten die Anfänge

Bullingers, seine religiöse Denkweise, seine Wirk-

samkeit in Zürich, sein Verhältnis zu anderen

evangelischen Kirchen und endlich Persönliches

abgehandelt wird. Der Arbeit ist noch eine

Reihe von 85 Anmerkungen im Anhang bei-

gefügt, die ebenso zum genaueren Nachweis für

den Leser dienen als sie zu weiterem Studium

auffordern. Die Darstellung ist allgemein ver-

ständlich und getragen von einer warmen und

innigen Liebe zu dem würdigen, »einfachen,

klaren und wahrhaften« Helden, den das Heft

schildert; sie ist sehr dazu geeignet, auch in

weiteren Kreisen ein lebhaftes Interesse für den

tapferen Mann zu gewinnen, der zwar als Refor-

mator in zweiter Linie steht, da ihm das Geniale,

Schöpferische abgeht, der aber in schwerer Zeit

mit der vollen Kraft seines klaren Geistes und

seines starken Willens für die gefährdete Sache

der Reformation in der Schweiz eingetreten ist

und im Laufe der Zeit eine Bedeutung in der

Reformationsgeschichte erhalten hat, die über

sein engeres Vaterland weit hinausreicht.

Weinsberg. August Baur.

A Dictionary of the Bible edited by James Hastings
[M. A., D. D.]. Extra Volume. New York, Charles

Scribner's Sons, 1904. 734 S. Lex.-S».

Mit diesem 5. Bande ist das umfassende Werk ab-

geschlossen. Er erleichtert die Benutzung des Ganzen

durch eine Anzahl von Registern; wir finden ein Ver-

zeichnis der Verfasser, ein Sachregister, ein Verzeichnis

der Schriftstellen, der griechischen und hebräischen Ter-

mini, der Abbildungen, der Karten. Zu erwähnen sind

besonders die Karten, die Buhls Artikel über Wege und

Reisen im Alten, und Ramsays Artikel über Wege und

Reisen im Neuen Testament illustrieren. Die Zahl der

Artikel des Bandes beläuft sich nur auf 38, aber einige

von ihnen sind sehr umfangreich. Wir nennen Kaut zschs
»Religion Israels« (S. 612—734), Wiedemanns »Reli-

gion Ägyptens«, Jastrovs »Religion Babyloniens und

Assyriens«, Ropers »Agrapha« , Johns' »Gesetzbuch

Hammurabis«, Bartlets »Didache«, Stennings »Dia-

tessaron«, Kenyons »Papyris Murrays »Textkritik

des N. T.s«, Stantons »Theokratie«, Garvies »Offen-

barung«, Königs »Samaritanischer Pentateuch«, Tas-
kers »apokryphische Evangelien«, Thackerays »Jose-

phus«, Schechters »Talmud«, Drummonds »Philo«

usw. Der theologische Standpunkt der Verfasser der

einzelnen Artikel, sowie deren Wert ist sehr ver-

schieden.
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Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An den deutschen Universitäten beträgt im laufenden

Wintersemester die Zahl der Studenten der evangeli-

chen Theologie 2136, die Zahl der Dozenten 191. In

ürlin studieren 335, in Halle 309, in Leipzig 293, in Tübin-

cn 250, in Erlangen 150, in Marburg 117, in Göttin-

:on 105, in Greifswald 85, in Bonn 77, in Giefsen 76,

1 Breslau 65, in Heidelberg 59, in Strafsburg 53, in

Königsberg 53, in Jena 38, in Rostock 37 und in Kiel

32. 1887/88 betrug die Zahl 4581, 1890/91 4190,

1893/94 3175, 1896,97 2676, 1899/1900 2352, 1902/03

179 und 1903/04 nur noch 2081. Das laufende Winter-

semester weist eine Zunahme von 55 evangelischen

Theologen auf. Leipzig hat 293 gegen 280, Marburg
117 gegen 91. — 1878/79 zählten die 22 deutschen Uni-

versitäten nur 681 katholische Theologen, 1884/85 975,

1887/88 1123, 1890/91 1232, 1893/94 1341, 1896/97

1487 und 1899/1900 1546. Jetzt haben die neun katho-

lisch-theologischen Fakultäten 94 Dozenten und 1701

Studenten. Dazu kommen noch die theologischen Ab-

teilungen an sechs bayerischen Lyzeen (Regensburg,

Freising, Dillingen, Eichstädt, Bamberg und Passau) mit

552 Studierenden. Insgesamt beträgt also die Zahl der

Studenten der kathoUschen Theologie 2253.

Der Fakult. f. kathol. Theol. an der Univ. Bonn
ist von der Kurie jetzt dasselbe kirchliche Promo-
t ionsrecht zugestanden worden wie den Fakultäten

an der Univ. Breslau und Strafsburg.

Zeitschriften.

Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichie. 18. H.

Rade, Aus Briefen Luthardts an Henke. — Gold-
ammer, Die Einführung der Reformation im Vogtlande

unter besonderer Berücksichtigung der Ephorie Oelsnitz.

— Barth, Zur Geschichte der Dresdener Kreuzkirche.
— O. Dibelius, Kirchengeschichte im Sächsischen Ka-

lender; Sächsische Kirchengebete und Lieder aus den

Kriegszeiten des 17. und 18. Jahrhunderts. — O. Gie-
men, »Sant gehulfen capein « bei Treuen; Zur Refor-

mationsgeschichte von Schiettau; Zwei Liturgica aus

der Zwickauer Ratsschulbibliothek. — F. E. Kröber,
Der Klingelbeutel.

Der Katholik. 85, 2. J. Döller, Die Masai und
ihre Beziehung zum Alten Testament. — F. Stoll, Die

Lehre des heil. Irenäus von der Erlösung und Heiligung.
— Sawicki, Über Glauben und Wissen in der neueren

protestantischen Theologie und Philosophie (Schi.). —
P. J. Hemmerle, Der GottesbegrifT bei Nikolaus von
Cues.

The Expositor. March. B. W. Bacon, Papias and
the Gospel according to the Hebrews. — A. R. Gordon,
Wellhausen. — G. Jackson, Pagan virtues in the ethical

teaching of St. Paul. — W. M. Ramsay, The book as

an early Christian symbol. — G. A. Smith, Jerusalem
from Rehoboam to Hezekiah. — J. Moffatt, Literary

illustrations of the book of Daniel.

Ettides Franciscaines. Fevrier. Timothee, Le
Probleme eucharistique. — H. Matrod, Fr. Berthold de
Ratisbonne (suite). — C'^sse m. de Villermont, Une
sainte ignoree: Luitgarde de Wittichen. — Victor-Ber-
n ardin, La patrie de saint Jean - Baptiste. — A. Cha-
raux, Genre epistolaire au XV'lle et XVIIie siecles. —
\lme de Sevigne. — M. Bihl, Deux biographies re-

centes de Fr. Ubertin de Casal.

Philosophie.

Referate.

Samuel DaDzig [Dr. phil.], Drei Genealogien
der Moral. Bernard de Mandeville,

Paul Ree und Friedrich Nietzsche.
Systematisch dargestellt und psychologisch kritisch

beleuchtet. Prefsburg, Druck von Adolf Alkalay &
Sohn, 1904. VIII u. 113 S. 8*.

L'etude que Danzig coosacre aux trois genea-

logies de la morale de Mandeville, Ree et Nietz-

sche se recomraande par de reelles qualites de

clarte et d'impartialite. L'auteur nous donne

des constructions bien ordonnees et plausibles

des systemes qu'il expose; et, s'il condamne
comme insoutenables les doctrines qui posent

l'egoTsme comme l'unique mobile des actions

humaines, sa critique n'en reste pas moins tou-

jours raoderee et objective. Peut-etre trou-

vera-t-on que son plan et sa metbode pretent

ä certaines objections. On se demandera, par

exemple pourquoi l'auteur a limite son sujet aux

trois genealogies qu'il traite, laissant en dehors

de son cadre toutes les autres formes de la

morale de l'egoisme; ou au contraire pourquoi

il a tenu ä reunir dans le cadre d'une meme
etude trois auteurs qui, malgre de frappantes

analogies, presentent neanmoins des differences

tres sensibles. On regrettera aussi que l'auteur

n'ait pas cru devoir donner l'indication complete

de ses references, ce qui rend le controle fort

malaise. On est tente de trouver insuffisantes

les tres sommaires indications qu'il donne sur les

variations des idees de Nietzsche (p. 61— 62);

et il est probable en effet qu'un resume syste-

matique de la doctrine morale de Nietzsche ä

l'epoque de Menschliches, Allzumenschliches et

de Morgenröte aurait donne une construction

sensiblement differente de celle que donne D.

en s'appuyant surtout sur la Genealogie der

Moral et sur les esquisses du Wille zur Macht.

J'ajoute que, sur des points de detail aussi je

conserve parfois des doutes sur certaines asser-

tions deD.: c'est ainsi que, notamment je n'ex-

pliquerais pas volontiers l'usage de Taphorisme

chez Nietzsche par sa passion de »liberte abso-

lue«, par une repugnance pour la pensee syste-

matique (»weil er glaubt, damit sich selbst dem
Denkzwang entheben zu können«:, p. 92); je

prefere de beaucoup, sur ce point, Texplication

donnee recemment entre autres par R. Willy

(F. Nietzsche, p. 253 sq.). — Mais malgre ces

reserves, le livre de D. n'en presente pas moins

un reel interet. Et plus d'un lecteur de Nietz-

sche sera reconnaissant de trouver chez lui des

analyses claires et bien presentees de systemes

comme celui de Mandeville et Ree notamment

sur lesquels la litterature nietzscheenne ne con-

tient en general pas grand'chose.

Nancy. Henri Lichtenberger.

A. Arndt, Betrachtungen zu einer Erneuerung
unseres Lebens. Halle, Gebauer -Schwetschkc,

1905. 126 S. 8». M. 2,40.

Der Verf., der uns im vorigen Jahre in seiner Schrift

»Über das Böse« dieses als > etwas Nützliches für das
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Gesamtwesen« hat aufzeigen wollen (s. DLZ. 1904, Sp.

847) will uns jetzt mahnen, die zu grofse Ehrfurcht

vor dem Alten abzuwerfen und dem Alten nicht mehr
als dem Neuen zu trauen. Er warnt uns vor der Pietät.

Die Pietät sei ein Hindernis für das Alte, denn sie

schneide ihm das neue Leben ab, und es gäbe nichts

Härteres als Versagung eines neuen Lebens. Wirkliche

Pietät sei, das Alte zu neuem Leben einzuführen, damit

es neu erstrahlen könne. Eine ewige Brücke führe von
dem Ältesten zu dem Jüngsten. Wir seien das ewig

Alte, das Alte sei in uns und unserer Jugend. »Wir
haben gegen das Alte Pietät, wenn wir gegen uns Pietät

haben, denn wir sind die letzte und oberste Blüte des

Alten«. Und unser Leben mufs eins sein mit der Natur.

i>In das Licht der ewigen Natur« hat der Verf. »unser

ganzes Leben mit allen seinen hohen Erscheinungen,

die e§ uns erst zum Leben machen, gerückt, damit es

erscheine, wie es in den Augen und im Geiste der Natur

ist«. Und von diesem Standpunkt aus handelt er über

Gott und Religion, über die Gleichheit der Menschen und

über unsere Lebensgüter, nämlich Mafs, Liebe, Gerechtig-

keit, Selbstbeschränkung, Einigung, Glück, Genufs,

Kampf, Macht, Freiheit, Mut und Stärke, Arbeit, Gegen-

wart und Ruhe.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. theoret. u. Moralphilos. an der

Univ. Florenz Augusto Conti ist kürzlich, 82 J. alt,

gestorben.
Neo erschienene Werke.

A. Bellanger, Les concepts de cause et l'activite

intentionnelle de l'esprit. Paris, Felix Alcan. Fr. 5.

A. Bazaillas, La Vie personnelle. Etüde sur quel-

ques illusions de la perception Interieure. Ebda. Fr. 5.

Zeitschriften.

Archiv für systematische Philosophie. 11, 1. K.

Gel fs 1er, Über Notwendigkeit, Wirklichkeit, Möglich-

keit und die Grundlagen der Mathematik. — A. Gure-
witschf, Bewufstsein und Wirklichkeit. — B. Lemcke,
De lege motus. — F. Graf Marenzi, Der energetische

Mutualismus. — J. Lindsay, Theistic idealism.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. 37, 5. G. Alexander und R. Bäräny,
Psychophysiologische Untersuchungen über die Bedeu-

tung des Statolithenapparates für die Orientierung im

Räume an Normalen und Taubstummen. — B. Hammer,
Zur experimentellen Kritik der Theorie der Aufmerk-

samkeitsschwankungen.

Unterrichtswesen.

Referate.

Quellen zur Geschichte des kirchlichen

Unterrichts in der evangelischen Kirche

Deutschlands zwischen 1530 und 1600.

Eingeleitet, herausgegeben und zusammenfassend

dargestellt von Johann Michael Reu [Prof. d.

Theol. am lutherischen Wartburg-Seminar zu Dubuque,

la.]. LT.: Quellen zur Geschichte des Kate-

chismus-Unterrichts. L Bd.: Süddeutsche Kate-

chismen. Gütersloh, G. Bertelsmann, 1904. XIV u.

847 S. 8". M. 16.

Ein grofs angelegtes Unternehmen! Es han-

delt sich um eine Fortsetzung der grofsen Cobrs-

schen Veröffentlichung: Die evangelischen Kate-

chismusversuche vor Luthers Enchiridion (Monu-

menta Germaniae Paedagogica, Bd. XX—XXIII).

Ursprünglich hatte Reu seine Aufgabe über das

ganze 16. Jahrh., einschliefslich der katholischen

Literatur von 1500— 1516, ausdehnen wollen;

da nahm ihm Cohrs einen Teil seiner Arbeit ab.

Nun hat R. auch darauf verzichtet, die kateche-

tischen Arbeiten der römischen Kirche am An-

fang des 16. Jahrh. s zu veröffentlichen, was man
nur lebhaft bedauern kann. Denn um ein richti-

ges Urteil über <3ie evangelischen Leistungen auf

katechetischem Gebiete zu gewinnen, ist die

Kenntnis der unmittelbar vorhergehenden katho-

lischen Leistungen unerläfslich. Aber wie schwer

ist's, an diese Literatur heranzukommen! Frei-

lich, grofs genug bleibt noch immer, was R.

sich vorgenommen hat. Er hofft, seine Arbeit

in 4 Bänden zum Abschlufs zu bringen. Der

vorliegende 1. Band beschränkt sich auf die süd-

deutschen Katechismen, der 2. soll die nord-

deutschen bringen, der 3. Band soll alle anderen,

auf die Bibel sich beziehenden katechetischen

Schriften enthalten, während im Schlufsband eine

zusammenfassende Darstellung des ganzen kirch-

lichen Unterrichts auf Grund der mitgeteilten

Quellen in Aussicht gestellt wird.

Der vorliegende Band bietet 4 Gruppen von

Katechismen. An die erste Stelle sind die

elsässischen Katechismen gestellt, weil wie im

gottesdienstlichen so auch im katechetischen

Leben Strafsburg eine führende Rolle einnimmt;

darauf folgen die pfälzischen und badischen, dann

die württembergischen und endlich die bayerischen

Katechismen. Im ganzen kommen 39 Katechis-

men zum Abdruck. Jeder Gruppe ist eine histo-

rische Einleitung vorausgeschickt, in der die

katechetische Geschichte des betreffenden Ge-

bietes vorgeführt wird. — Man kann dem Verf.

für seine Leistung nur dankbar sein, zumal wenn

man bedenkt, mit welchen besonderen Schwierig-

keiten er wegen der Entfernung von Deutsch-

land zu kämpfen hatte. Allerdings ist das mit-

geteilte Material nicht so interessant, wie das,

was Cohrs uns geboten hat, da wie auf allen

Gebieten so auch hier die Anfangszeiten gröfsere

Teilnahme erwecken als die Zeiten des Ausbaues.

Aber je weniger wir gerade die zweite Hälfte

des 16. Jahrh. s kirchengeschichtlich kennen, und

je stiefmütterlicher sie behandelt zu werden pflegt,

um so dankbarer müssen wir sein, wenn uns

dargebotene Quellen zu einem tieferen Eindringen

auffordern. Dafs R.s Sammlung nicht ergänzt

werden könnte, wird niemand erwarten. Aber

er hat manches verschollene und vergessene

Schriftchen ans Licht gezogen, sodafs er ande-

ren wertvolle Ergänzungen bieten kann. So

bringt er z. B. eine Reihe von Drucken von

Brenz' Katechismus, die in der reichen und höchst

sorgfältigen Bibliographia Brentiana von W. Köhler

(vgl. DLZ. 1904 Nr. 46, Sp. 2781 f.) fehlen.

Leider ist die Art, wie R. die Titel der Schriften

anführt, nicht von der Genauigkeit, die wir heute

auf diesem Punkte zu fordern gewöhnt sind und
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u fordern auch ein Recht haben. R. läfst näm-

lich den Zeilenbruch ganz unberücksichtigt, so

!afs sich unter Umständen zwei gleichlautende

Drucke, die aber in der Titelkonstruktion ver-

schieden sind, nach R.s Angaben nicht wer-

ben voneinander unterscheiden lassen. Auch in

der Zitiervveise wäre der Leser für sorg-

fältigere Angaben dankbar. Ein weiterer Mangel

ist, dafs in den historischen Einleitungen garnicht

(larauf aufmerksam gemacht ist, welche der be-

-prochenen Schriften denn nun im folgenden zum

Abdruck kommen. Ebenso ist bei den Ab-

drucken selbst niemals auf die betreffende Stelle

der historischen Einleitung zurückverwiesen, an

der die abgedruckte Schrift besprochen ist. So
mufs sich der Leser selbst zu helfen suchen.

Schmerzlich vermifst man jegliches Register.

Unter dem mannigfachen Neuen, das die Ein-

leitungen bieten, ist vielleicht das wichtigste die

Erkenntnis, dafs der Heidelberger Katechismus

im Aufbau wie in einzelnen Formulierungen auf

eine lutherische Vorlage zurückgeht, nämlich auf

einen bayerischen Katechismus von 1558 (vgl.

S. 199; 20lf.; 198; 447; 730f.). — Ein eigen-

tümliches, schwer zu erklärendes Versehen ist

R. in bezug auf Brenz' Katechismen (S. 283 f.)

zugestofsen. Er unterscheidet nämlich von den

Fragstücken« noch den »kleinen Katechismus«

von Brenz, und er setzt beide Schriften ins Jahr

1528 oder 1529. Nun zerfallen aber Brenz'

Fragstücke« in einen catechismus minor und

cat. maior (vgl. Cohrs III, S. 143 ff.). Der
Druck aber, den R. als »kleinen Katechismus«

von Brenz aus dem Jahre 1528/9 anführt, ge-

hört ins Jahr 1538 (vgl. Köhler, Bibliogr. Brent.

Nr. 100; Cohrs III, S. 137 f.), und er stammt

garnicht von Brenz, sondern von unbekannter

Hand und ist eine Bearbeitung der lateinischen

Übersetzung des cat, minor in den »Fragstücken«

(vgl. darüber Cohrs III, S. 134). — Zu Amberg
(S. 444, 31 ff.) wäre Lippert, Die Reformation

in Kirche, Sitte und Schule der Oberpfalz,

1897, S. 218 heranzuziehen gewesen. — Ein

Exemplar der editio princeps des Heidelberger

Katechismus (S. 203) befindet sich auch in Wien
(vgl. Die Bekenntnisschriften der reformierten

Kirche. Hgb. von K. Müller, 1903, S. LH;
dort [S. 682 ff.] auch ein Abdruck der 4. Aus-

gabe des Heidelb. Kat.). — Von dem Ravens-

burger Katechismus des Thomas Tilianus be-

hauptet R. S. 298, er befinde sich weder in

Ulm noch in Strafsburg; das Gegenteil lesen

wir bei Fr. Fricke, Luthers kleiner Katechismus

(1898), S. 126. Auf Grund eigener Anfrage in

Strafsburg kann ich mitteilen, dafs der Katechis-

mus sich tatsächlich nicht dort befindet. — Den
Augsburger Katechismus des Jahres 1533: Cate-

chismus
I

Das ist
j
ain anfengklicher Bericht der

Christlichen Religion von den Dienern des Evan-

geliums zu Augspurg usw. läfst R. nur von

Wolfart verfafst sein (S. 451 f.). aber nach Ger-

mann, Dr, Forster S. 199 u. ö. mufs die Ver-

fasserschaft auch dem Michael Keller mit zuge-

schrieben werden (vgl. Roth, Augsburgs Refor-

mationsgesch. II, 1904, S. 70 und S. 88 Anm.
1 1 5). Wenn R. von diesem Katechismus sagt

(S. 453, Z. 25 f.), dafs er nur kurze Zeit in Ge-
brauch gewesen sein dürfte, so sagt Roth a. a. O.

S. 70 (vgl. auch S. 333), dafs er ungefähr zehn

Jahre in der Schule und Christenlehre verwendet

worden sei.

S. 3, Z. 14 lies 1900 statt 189';; S. 201,

Z. 1 1 lies: Knoke; S. 431, Z. 9 ist Friederike

Fricke als Mann behandelt; S. 283, Z. 18 lies

1900 statt 1896.

Möchte es dem Verf. vergönnt sein, bald

sein höchst verdienstliches Werk zu vollenden!

Giefsen. P. Drews.

M. V. O'Shea [Prof. f. Pädag. an der Univ. von Wis-
consin], Education as adjustment. Educational

theory viewed in the light of contemporary thought.

New York, Longmans, Green & Co., 1904. XIV' u.

316 S. 8». $ 1,50.

Das Buch, das eine zusammenfassende Darstellung

der besten pädagogischen Gedanken der Gegenwart
geben will, und auf das wir noch zurückzukommen
gedenken, gliedert sich in drei Teile. Im 1. wird der

gegenwärtige Stand der Erziehung als einer Wissen-

schaft beschrieben , wobei der Verf. den Standpunkt,

dafs die Pädagogik nicht als eine Wissenschaft betrachtet

werden dürfe, abweist. Der II. Teil behandelt die Be-

deutung und das Ziel der Erziehung und findet es im

»adjustmentt, was mit Charakterbildung gleich gesetzt

wird. Der III. Teil ist dann der Darstellung der .Me-

thode gewidmet, die zur Charakterbildung führen kann.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An preufsischen Universitäten sollen nach

dem neuen Etat folgende neuen Professuren er-

richtet werden: in Göttingen ein Ersatzordinariat in

der Jurist, und ein Extraordinariat in der philos. Fakultät

(f. vvestasiat. Sprachen); in Marburg ein Extraordinariat

in der medizinischen (f. Chirurgie) und eins in der

philos. Fakultät (f. roman. Philol.); in Bonn ein Ersatz-

ordinariat in der Jurist. Fakultät und eine Lektorstelle

für Italienisch; in Münster zwei Ersatzordinariate in

der philos. Fakultät.

Zeitschriften.

Der Säemann. Februar. C. Götze, Vom Kultur-

wert der deutschen Schule. — J. Leisching, Das ge-

werbliche Unterrichtswesen in Österreich. — E. Linde,
Schöpferischer Unterricht. — Selbstvertrauen. Brief

eines Theologen. — F. Breest, Ballspielen.

Das humanistische Gymnasium. 16, 1. 2. G.

Uhlig, Die ersten 15 Jahre des GymnasialVereins und

seiner Zeitschrift. — O. Jäger, Die Zukunft des Ge-

schichtsunterrichts. II. — Fr. Aly, Zur Pflege des

Wahrheitssinns.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

56, 2. F. Spina, Reformbestrebungen im deutschen

Unterricht (»KunsterziehungO- — K. Peucker. Die

Kartenskizze als Merkbild. — G.Schilling, Verhand-

lungen über den mathematisch- naturwissenschaftlichen

Unterricht an höheren Schulen auf der Versammlung

deutscher Naturforscher und Ärzte (Breslau 1904).
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Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Victor Chauvin [ord. Prof. f. alte Geschichte des

Orients u. die Orient. Literaturen an der Univ. Lüttich],

Bibliographie des ouvrages arabes ou
relatifs aux Arabes publies dans l'Europe chre-

tienne de I8I0 ä 1885. VIII: Syntipas. Lüttich,

H. Vaillant-Carmanne (Leipzig, in Komm, bei O. Har-

rassowitz), 1904. 219 S. 8°. M. 5,20.

In gleich weitgreifender Art, wie es an den

früheren Teilen gerühmt werden konnte, behandelt

dieses 8. Heft bibliographisch die Literatur der

Sindbäd- (Syntipas-)Erzählungen. Leider sind

das indische Original und die PehlewI-Vorlage,

auf die einst durch vermutlich arabische Ver-

mittlung die in der Hauptsache erhaltene syrische

Rezension (hgb. von Fr. Baethgen, 1879) zurück-

ging, verloren. Chauvin behandelt zunächst die

verschiedenen orientalischen Rezensionen (auch

die »10 Vezire«, die »40 Vezire«) nebst dem
griechischen Syntipas (S. l— 21), dann die okzi-

dentalischen (die lateinische, französische, ita-

lienische, die wichtige altspanische, deutsche,

englische, niederländische usw.) Vertretungen jener

Rahmenerzählungen (S. 22— 31). Der gröfsere

Teil des Buches ist einem eingehenden Nach-

weis des Vorkommens der einzelnen Erzählungen

in der dem Verf. erreichbaren Literatur ge-

widmet. Dem P'orscher auf diesem Gebiete

werden diese offenbar mit grofser Umsicht ge-

führten Untersuchungen sicherlich die wertvoll-

sten Dienste leisten. Das Werk hat sich der

Unterstützung der Academie des Inscriptions et

belles lettres und der Deutschen morgenländischen

Gesellschaft zu erfreuen.

Berlin. J.
Barth.

Charles Fossey, Manuel d'Assyriologie. Explora-

tions et fouilles, dechiffrement des cuneiformes, ori-

gine et histoire de l'ecriture. Paris, Ernest Leroux,

1904. 470 S. 8" mit 3 Taf. u. 1 Karte.

Nach einer kurzen Einleitung über den Gesamtanblick

der Ruinen geht der Verf. im ersten Hauptabschnitt auf

die Ausgrabungen ein und legt die Erfolge der einzelnen

Forscher dar, deren Reihe mit Belck und Lehmann, de

Morgan, Peters, Hilprecht und Haynes schliefst. Der

zweite Hauptabschnitt gibt ein Bild von der Arbeit, die

die Entzifferung der assyrischen, babylonischen und
persischen Inschriften beansprucht hat, und führt uns

die Erfolge der Untersucher von Pietro della Valle, Grote-

fend u. a. bis auf die Gegenwart vor. Der III. Haupt-

abschnitt behandelt Ursprung und Geschichte der Keil-

schrift. Er geht auf ihre ideographische Natur ein,

bietet eine Erörterung der sumerischen Herkunft der

babylonischen Schrift, wobei Halevys Theorie ver-

worfen wird, und geht zum Schluls auf den babyloni-

schen Ursprung des susischen und persischen Schrift-

charakters ein.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Für das Wörterbuch der ägyptischen Sprache,

das die Kgl. Preufs. Akad. d. VViss. herausgibt, sind

nach Prof. Dr. Adolf Ermans Bericht bisher im ganzen
26 874 Stellen mit Zetteln 'belegt und 469 685 Zettel

alphabetisch geordnet. Etwa 61 000 Zettel sind aufser-

dem schon gedruckt, aber noch nicht eingereiht. Die

Probe -Bearbeitung eines kleinen Teiles des gesam-

melten Stoffes zeigte, dafs sich die Bedeutung und Ent-

wicklung der Worte schon mit Sicherheit darlegen lasse,

und dafs der Fortschritt gegenüber den bisherigen Wörter-

buch-Kenntnissen überraschend grofs ist. Auch für gram-

matische, geschichtliche und religionsgeschichtliche Fragen

bietet der Stoff eine reiche Fundgrube und gewährt schon

jetzt sehr merkwürdige Aufschlüsse. Prof. Dr. Sethe hat

eine Reise nach Ägypten angetreten, um auch die wesent-

lichsten Inschriften der thebanischen Privatgräber und
weiteres aus dem Museum zu Kairo zu gewinnen. Auch
die Tempel der griechisch-römischen Zeit sind nun ernst-

lich in Angriff genommen worden. Es zeigte sich dabei,

dafs die Priester des spätesten Ägyptens offenbar die

seltenen Worte aus allen Zeitabschnhten ihrer 3000jähri-

gen Literatur gesammelt hatten, um ihre Inschriften damit

zu schmücken. Da sie eine und dieselbe Inschrift mehrfach

in verschiedenem Wortlaut niederzuschreiben pflegten, so

erleichtern sie damit jetzt auch die Ermittlung der Be-

deutungen. Ohne diese Inschriften der griechischen Zeit

würde nach E. die Aufgabe des Wörterbuchs überhaupt

nicht durchzuführen sein.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. oriental. Sprachen an der Univ.

Rostock Dr. Friedrich Philippi ist kürzlich, 62 J. alt,

gestorben. Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer

Mitarbeiter.
Nen erschienene Werlie.

0. Dittrich, Die Grenzen der Sprachwissenschaft.

[S.-A. aus den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Altert, usw.

XV.] Leipzig, Teubner.

Die Gatha's des Awesta, Zarathushtra's Vers-

predigten, übs. von Chr. Bartholoma e. Strafsburg,

Trübner. M. 3.

Zeitschriften.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. N.

F. 19, 4. Fr. N. Finck, Die altarmenische Präposition

9nd. — P. Kretschmer, Wortgeschichtliche Miszellen.

— H. Ehrlich, Ein griechisches Auslautsgesetz; Zur

griechischen Prosodie. — Th. V. Jensen, Die vedischen

Gerundiva auf -äyya (äyiya). — W. Meyer-Lübke,
Altgermanische Elemente im Rumänischen. — C. C.

Uhlenbeck, Miszellen. — A. Zimmermann, Mis-

cellanea etymologica. — M. Olsen, Ligur. Porcobera

(Flufsname). — E. Hermann, Restwörter. — W.
Schulze, SsAxa alSotov •^ma;%zloy.

Zeilschrift für keltische Philologie. 5, 2. L. Chr.

Stern, Brian Merrimans Cüirt an mheadhöin vidhche;

Zwei Tierfabeln bei Dafydd ab Gwilym.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Alcxi^'vov IIsqI zrjg Tiagangsaßecag. Eschine,

Discours sur l'ambassade. Texte grec pu-

blic avec une Introduction et un Commentaire par

Jean-M. Julien et Henri L. de Perera
[Eleves de l'Ecole normale superieure, Licencies es-

Lettres] sous la direction de Am. Hauvette [Maitre

de Conferences f. griech. Philol. an der Ecole normale

superieure]. Paris, C. Klincksieck, 1902. XXXII u.

123 S. 8". Fr. 4.

Wie Hauvette in der Vorrede berichtet, ist

die mir erst vor kurzem zugegangene Ausgabe

aus seinen Übungen an der Ecole normale supe-
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rieure hervorgegangen, und sie will der Einfüh-

rung von Studierenden dienen, scheint auch für

den Zweck geeignet. Wesentlich neues bietet

sie nicht. Von Hartel, dessen Abhandlungen

nicht benutzt sind, und auch Beloch haben m. E.

den geschichtlichen Verlauf mehrfach richtiger

beurteilt. In der Einleitung hätte auch die Frage

nach dem Verhältnis der publizierten Rede zur

wirklich gehaltenen im Zusammenhang behandelt

werden sollen; jetzt finden sich verstreute Be-

merkungen im Kommentar. Enttäuscht hat mich

die nach einem äufserlichen Schematismus ange-

legte Beurteilung des Stiles, da wir gerade auf

diesem Gebiete von den Franzosen zu lernen

gewöhnt sind. Die feinsinnigen Ausführungen in

I. Bruns' Literarischem Porträt sind nicht benutzt.

Zu der S. LIV ff. behandelten Handschriftenfrage

vergleiche man DLZ. 1904 Sp. 2046.

Der Kommentar erläutert seinem Zwecke ge-

mäfs sehr ausführlich die zeitgeschichtlichen Be-

ziehungen und die staatlichen Institutionen. Die

sprachlichen Erklärungen geben neben nützlichen

Belegen und feinen Beobachtungen auch triviale

und überflüssige Bemerkungen, vereinzelt auch

so unmögliches wie zu § 23 xaTaniveü äooQOÖo-

xCag (acc!) oder 153 cQxog xara zcöv h(fi)aXixoiV

(accompagne de, in Wahrheit Eid beim Auge,

der garnicht ungewöhnlich ist). Unrichtig ist

auch die Bemerkung zu § 47 Gvyxecf.iivovg igelv.

§ 88 und 115 sind einzelne Wörter des griechi-

schen Textes ausgefallen. Zu § 126 (Zeitmafs

der Rede) und zu dem aus Andokides entlehnten

Abschnitt sind die scharfsinnigen Ausführungen

Br. Keils, Anonymus Argentinensis zu vergleichen.

— Nachträglich werde ich auf die gründliche

Rezension Fuhrs in der Berl. Philol, Wochenschr.

1902, Sp. 1539 ff. aufmerksam.

Kiel. Paul Wendland.

Kottaiann [Prof. Dr.], De elocutione L. luni Mo-
derati Columellae. [Programm des Kgl. Gymna-
siums zu Rottweil.] Rottweil, 1903. 71 S. 4".

Die unter sorgsamer Heranziehung der betreffenden

Literatur verfafste Abhandlung gliedert sich in zwei Ab-

schnitte. Der I. erörtert, nach dem Muster von Drägers

:)Syntax und Stil des Tacitus», die Syntax des Colu-

mella, der II. geht auf die Wortstellung ein und beschäf-

tigt sich weiter mit dem Wechsel, der Fülle und der

Färbung des Ausdrucks. Der Verf. kommt zu dem Er-

gebnis, dafs Columella sich zwar nach dem Zeitgeschmack

zum Teil richte, dafs aber Vergil und Cicero seme eigent-

lichen Vorbilder seien, und er sich vor den übrigen land-

wirtschaftlichen Schriftstellern durch einen gewandteren

Stil auszeichne.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. München ist der ord. Prof. f. klass.

Philol. Geh. Rat Dr. Eduard von Wölfflin von der

Verpflichtung zur .Abhaltung von Vorlesungen entbunden,

die aordd. Proff. f. klass Philol. Dr. Friedrich Vollmer
und Dr. Carl Weyman zu ord. Proff. befördert worden.

An der Univ. Strafsburg hat sich Dr. Alfred Klotz
als Privatdoz. f. klass. Philol. habilitiert.

X«a •rschieaeB« Werk«.

Procopii Caesariensis opera omnia rec. J. Haury.

\'ol. I. 11. Leipzig, Teubner. M. 24.

Aeli Donati quod fertur Commentum Terenti. Acce-

dunt Eugraphi Commentum et Scholia Bembina rec.

P. Wessner. Vol. H. Ebda. M. 12.

A. C. Clark, The Vetus Cluniacensis of Poggio,

being a contribution to the textual criticism of Cicero

pro Sex. Roscio, pro Cluentio, pro .Vlurena, pro Caelio,

and pro Milone. [Anecdota Oxoniensia. Class. Ser.

P. X.] Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowdc).

Sh. 8. 6 d.

L. Annaei Senecae opera quae supersunt. Vol. I,

fasc. I: Dialogorum libros XII ed. E. Hermes. Leipzig,

Teubner. M. 3,20.

ZelUehriftoB.

Classical Review. Febraary. R. M. Henry, The
use and origin of apostrophe in Homer. — J. B. Bnry,
Two literary compliments. — C. H. Moore, The shorter

selection of Euripides' plays; On Euripides Medea
714— 15. — Ch. M. Smiley, On Euripides Alceatis

V. 16. — L. H. G. Green wood, Suggestions on the

Nicomachean Ethics. — H. Richards, Notes on Marcus

Aurelius. — H. D. Naylor, Prohibitions in Greek. —
W. Headlam, Greek prohibitions. — A. Pallis and

W. H. D. Rouse, .Modern Greek as a help for old

Greek. — H. W. Garrod, Note on the messianic cha-

racter of the Fourth Eclogue. — D. A. Slater, Virgil,

Aeneid VII. 695— 6. — H. W. Greene, Virgil, Aeneid

XI. 690. — A. 0. Prickard, On Horace Ars Poetica

vv. 125 foU. and 240 foll. — W. C. Summers, The
authorship of the Hercules Oetaeus. — E. O. Win-
stedt, The Ambrosian Ms. of Prudentius. — F.

Haverfield, Notes on Roman Britain.

Atene e Roma. Gennaio. L. Pernier, Una visita

agli scavi inglesi di Knossos in Creta. — F. Tocco,
Paul Tannery.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Carl Enders [Dr. phil.], Zeitfolge der Ge-
dichte und Briefe Johann Christian

Günthers. Zur Biographie des Dichters. Dort-

mund, Fr. Wilh. Ruhfus, 1904. 233 S. 8". M. 5.

Der Unstern, der so verhängnisvoll über

Günthers irdischem Dasein gewaltet hat, warf

seinen grellen, flackernden Schein auch über das

Grab hinaus, auch über das Nachleben des

Dichters in späterer Zeit. Wenn durch Siebrand-

Steinbachs Lebensbeschreibung (1738), welche

die Ehre der schlesischen Dichtkunst, besonders

aber ihres letzten und besten Vertreters retten

sollte, der Nachruhm des Dichters für lange

Zeit mehr geschädigt als befördert wurde, so

hat neuerdings, nachdem in der zweiten Hälfte

des 19. Jahrh s das Interesse für Günther leb-

haft gewachsen war, wieder in falschem Lokal-

patriotismus G. C. Wittig (1881) bisher vielfach

andern die Lust sich mit Günther zu beschäftigen

verdorben. So ging das zweite Säkularjubiläum

seiner Geburt (1895) vorbei, ohne dafs bei

dieser Gelegenheit die kritisch und ästhetisch

befriedigenden Werke, nämlich Ausgabe seiner

Gedichte und erschöpfende Biographie, erschienen

wären. Nicht als ob man über Mangel an Sto€f
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und Interesse zu klagen gehabt hätte, nicht als

ob noch immer die wichtigsten Grundlagen und

Vorarbeiten gefehlt hätten! Im Gegenteil, es

lag davon eine Menge vor, aber auf zu viele

Forscher und Stellen verteilt, zu sehr in Einzel-

untersuchungen zerstreut, und wer an ein um-

fassendes Werk zu gehen gedachte, mufste vor

allem in dem reichlich, aber unübersichtlich an-

gesammelten Material Ordnung schaffen. Das
hat Enders in vorliegendem Werke versucht —
und, wie anerkannt zu werden verdient, mit

Umsicht, Fleifs und Geschick vollkommen geleistet.

Zugleich damit wird von ihm die kritische

Gesamtausgabe sowie die Biographie »grofsen

Stils« angekündigt. Diese Vorarbeit weckt die

schönsten Hoffnungen auf baldige Verwirklichung

auch der weiteren Pläne. Doch möchte man
zumal für die künftige Biographie, die, gerade

was die Form anbetrifft, sehr bedeutende Vor-

gänger — Wilhelm Müller, Hoffmann, Roquette,

Litzmann, Fulda — vorfindet, dem Verf. mehr

Aufmerksamkeit und Eifer für die Pflege der

formellen Schönheit wünschen. Es liegt jetzt

auch bei den als ungelenk und langsam ver-

schrieenen Deutschen weit eher die Gefahr vor,

bei dem Streben nach leichter und gefälliger

Darstellung in Nachlässigkeit und Schinderei als

aus übergrofser Liebe zu Sorgfalt und Gediegen-

heit in Schwerfälligkeit und Plumpheit zu ver-

fallen. Wenn in der Einleitung auf der zweiten

Zeile schon etwas »natürlich» sein soll und auf

der zweiten Seite daselbst innerhalb des vorletzten

Abschnitts dies verlaufene Wort zweimal mifs-

braucht wird, wenn auf eben diesen zwei Seiten

im ersten Abschnitt Günther als »die eigenartig-

ste Persönlichkeit des neudeutschen Literatur-

frühlings« und im vierten Abschnitt als »der

eigenartigste Vertreter des Subjektivismus« be-

zeichnet wird: so tischt E. etwas auf, was
gleichermafsen »Kaviar fürs Volk« wie für den

feiner gebildeten Geschmack schwer verdaulich

ist. Schon dieser Superlativ bei diesem Wort
ist bedenklich.

Sachlich ist wenig zu bemerken, wie »natür-

lich« erscheint, weil das Ganze mehr eine Zu-

sammenfassung der gesicherten Ergebnisse von

früheren Untersuchungen als neue Vermutungen

und zweifelhafte Schlufsfolgerungen gibt.

Ein paar Male sträubt sich E., für dies oder

jenes Gedicht Zählung nach Strophen statt nach

Zeilen anzuerkennen — S. 47 : N'"* 249 »Die vier-

zeiligen Strophen Kopps kann man nicht ent-

decken«. — S. 47: G 1052 »Die Zeit kann alles

möglich machen ... 16 Zeilen. (4 Strophen?)«

— S. 49: N 145 »Die vierzeiligen Strophen

Kopps sind willkürlich«. — S. 49: G 479 »Er-

warte nicht, mein Freund ... 168 Zeilen. (Kopp:

vierzeilige Strophen?)« usw. Fast unbegreiflich

ist es, wie das Vorhandensein strophischer Glie-

derung bestritten werden kann, wo man doch

nur die Silben abzuzählen braucht. Es kann sich

kaum bei diesen einfachen Verhältnissen um die

Möglichkeit verschiedener Auffassungen darüber,

was eine Strophe sei, handeln. Eine metrische,

mehrere Verse zusammenfassende Form, die sich

in demselben Gedichte mehrere Maie bis zum
Schlufs ununterbrochen wiederholt, ist eben eine

Strophe, mag sie nun in den Originalen und

ersten Ausgaben abgeteilt sein oder nicht, mögen
die Sinnesabschnitte damit durchgehends zusammen-

fallen oder nicht, mag man dafür in einer neuen

Ausgabe Zwischenräume lassen oder nicht. Wenn
in dem G 47 9 beginnenden Gedicht dasselbe

Schema
(a a b b

männlich weiblich je 6 Hebungen)

sich 42 mal wiederholt, so soll es nicht erlaubt

sein, für oder neben 168 Zeilen von 42 vier-

zeiligen Strophen zu reden? Indessen, es kommt
nichts darauf an.

S. 81 und 134 wird in G 179 »Ich will

lachen, ich will scherzen« das Akrostichon »Jo-

anna Elisabeth gebohrene Averbain von Greiffe(e)n-

berg« herausgelesen. Es mufs heifsen »Auer-

bachin«; von der betreffenden Zeile mufs »Ach«,

nicht nur »A«, in das Akrostichon hineingenommen

werden. Bei dem Namen Auerbach mag auf die

Beziehungen Günthers auch zu jüdischen Kreisen

hingedeutet werden, denen zu Gefallen er ebenso

Gedichte verfafste, von denen er sich ebenso

gern unterstützen liefs wie von andern. Diese

für Günthers Leben nicht unwichtige Seite ist

bisher unbeachtet geblieben. Die FeindseHgkeit

eines bigotten Vaters und orthodoxer Priester

wie Schmolke würde dadurch einen neuen Er-

klärungsgrund erhalten.

Wenn man auch in den meisten Fällen von

den Beweisgründen des Verf.s überzeugt und

mit seinen chronologischen Aufstellungen einver-

standen sein wird, so mag man doch seiner

scharfen Unterscheidung bestimmter Stilperioden

in der Güntherschen Dichtung und allzuweit

gehender Verwertung der daraus gewonnenen

stilistischen Merkmale für die Chronologie der

einzelnen Gedichte nicht unbedingte Geltung

zugestehen; besonders in den Abschnitten und

Stellen, wo von »Günthers Anakreontik« die

Rede geht, dürfte manchen dabei gezogenen

Schlüssen gegenüber ein gelinder Zweifel nicht

ganz unberechtigt sein. Solche leisen Anklänge,

wie sie hier vielfach hervorgehoben sind, be-

gründen gar keine oder so zarte Fäden des

Zusammenhanges, dafs diese Fäden unmöglich

alle haltbar sein können.

Friedenau-Berlin. Arthur Kopp.

Otto Müller, Anleitung zur Dichtkunst. Ein all-

gemein verständlicher Leitfaden, die Kunst der Poesie

in bezug auf Form, Versmafs und Reim durch Selbst-

unterricht zu erlernen. Mit zahlreichen Beispielen

und einem vollständigen Reimlexikon. 2., von K. E.

Schimmer vollkommen neubearb, Auflage des Wer-
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kes: »Die Kunst, Dichter zu werdent. Wien, A. Hart-

leben, [1904]. VUI u. 212 S. 8°. M. 2.

Das Vorwort spricht von einer >nach den Bedürf-

nissen der Gegenwart« ganz umgestalteten Bearbeitung

des Buches. Doch dürfte die Gegenwart nach solchen
Büchern, wie einer Palaestra .Musarum, einer Anleitung

zur Dichtkunst u. dgl. überhaupt kein Bedürfnis haben.

Sie muten uns an, als kämen sie aus der Zeit der

Meistersinger. Aus der Einleitung wollen wir die Sätze

anführen: »Im allgemeinen sei hier nur davor gewarnt,

aus irgend einem Grund den sprachlichen Regeln oder
der Harmonie des Gedankens mit der äufseren Form
Gewalt anzutun. Fügt sich das Wort nicht in den
Rhythmus, entspricht der erste Wortlaut nicht dem ge-

wünschten Eindruck, so scheue man die .Mühe wieder-

holter Änderungen und Verbesserungen nicht. Wir
wissen von grofsen Poeten, wie Goethe, Schiller
und einem Meister der Form, wie Rückert, dafs sie

ihre Gedichte wiederholt einer sorgsamen 'Feile' unter-

zogen, bis der betreffende .Ausdruck der tadellosen Form
entsprach und nach einem bekannten Wort die Dichtung
'gold£ne Früchte in silberner Schale' bot. Bei einiger

Sorgfalt und Mühe wird es auch dem Anfänger nicht

schwer werden, in dieser Beziehung das Richtige zu
treffen.« Die Abschnitte der »Anleitung^ handeln von
dem sprachlichen Rhj'thmus, der Silbenmessung, den
Versfüfsen, dem Versbau, der als ^die nach rhythmischen
Gesetzen erfolgende Verbindung mehrerer Versfüfse zu
einem Vers oder einer Zeilen definiert wird, den Vers-

arten, dem Strophenbau, dem Reim, dem poetischen
.'\usdruck und seinen Hilfsmitteln, der licentia poetica

und den Dichtungsarten.

Notizen und Mitteilungen.

\otizen.

Im Auftrage der Deutschen Kommission bei der

Kgl. Preufs. Akad. d. Wiss. wird unter Leitung des
Prof. Dr. Johannes Franck an der Univ. Bonn ein

Wörterbuch des rheinischen Dialekts ausge-
arbeitet.

An den Univ. Upsala und Lund sind neue Pro-
fessuren für germanische Sprachen errichtet

worden.
Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. deutsche Philol. an der Univ.
Halle Dr. Franz Saran ist der Titel Professor ver-

liehen worden.
Neu erschienene Werke.

J. und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch. 10. Bd.,

15. Lief. Leipzig, S. Hirzel. M. 2.

R. Heinrichs, Die Lohengrin- Dichtung und ihre

Deutung. [Frankfurter zeitgemäfse Broschüren. N. F.

hgb. von J. M. Raich. XXIV, 5. 6 ] Hamm i. W., Beer
& Thiemann. M. 1.

0. Fr an kl. Der Jude in den deutschen Dichtungen
des 15., 16. und 17. Jahrhunderts. M. Ostrau, R. Papau-
schek (Leipzig, Robert Hoffmann). M. 2.

H. Lichtenberger, Heinrich Heine als Denker.
Autor. Übersetzung von Fr. von Oppeln - Bronikowski.
Dresden, Carl Reifsner. M. 5.

Th. Fröberg, Beiträge zur Geschichte und Charak-
teristik des deutschen Sonetts im 19. Jahrh. St. Peters-

burg, in Komm, bei Eggers & Ko. M. 4.

A. Bossert, Essais sur la litterature allemande.
[Le Roman de la guerre de trente ans. Kant. Goethe.
Jean -Paul. Ernest Curtius. David Frederic Straufs.

Nietzsche.] Paris, Hachette. Fr. 3,50.

G. .Muschner, Carl Hauptmanns Bergschmiede.
.München, Georg D. W. Callwey. M. 0,50.

Zeitschriften.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. 6, 1. M.
F. Follmann, Über Herkunft und Sprache der Deutsch-
Lothringer. — E. G opfert, Zur Wortbildung in der

Mundart des sächsischen Erzgebirges. — W. Unseld,
Schwäbische Sprichwörter und Redensarten (Forts.). —
V. Hintner, .Mundartliches aus TiroL — O. Philipp,
Zum Wortschatz der Zwickauer Mundart. — G. K'isch,
Rumänische Elemente im Siebenbürgischen.

Arkiv för Nordisk Filologi. N. F. 17, .i. C.
Grimberg, Undersokningar om konstruktionen acku-
sativ med Infinitiv i den äldre fornsvenskan. — L. F.

A. Wimmer, Til tolkningen af Vedelspang-stencne. —
F. Jonsson, iq; io i norsk-islandsk; Staerke nutidsformer
i oldsproget. — B. Kahle, Zu den Handschriften des
kürzeren pättr |)orvalds ens vidfo,rla. — S. Bugge,
Oldnorske sammensaetninger paa -nautr. — A. Kock,
Kj. Svante, Svente. — W. Ranisch, Anmälan av »Axel
Olrik« , Danmarks Heltedigtning. 1. — B. Erichsen,
Bibliografi for 1903.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

A. Morel -Fatio [Prof. f. südeurop. Sprachen u. Lit.

am College de France], Etudes sur l'Espagne.
nie Serie. Paris, Emile Bouillon, 1904.

Zum dritten .Male beschenkt uns der Verf. mit einer

Reihe seiner Studien zur spanischen Geschichte, Litera-

tur »und Philologie, die bisher über eine Anzahl von
Zeitschriften zerstreut und daher schwer zugängUch
waren. Der vorliegende Band umfafst 1 1 .•\bhandlungen,

von denen wir vorläufig nur die Themata angeben
wollen: der Brief Sanchos IV. an .\lonso Perez de Guz-
män, ein geschichtliches Drama Tirsos de Molina (La

Prudencia en la .Muger), Donna Marina von Aragonien,

eine CoUeg-Komödie, Geschichte zweier Sonette, spani-

sche Soldaten, ein spanischer Grande Agent Ludwigs XIV.,

der spanische Halskragen und die militärische Tracht,

Ferdinand Caballero, Das Spanisch Manzonis, Philolo-

gische Miszellen.

Arthur Luther, Byron. Heine. Leopard i. Drei

Vorträge. Moskau (Leipzig in Komm, bei Franz
Wagner), 1904. 1 BL u. 114S. 8». .M. 1,75.

Die Vorträge sind vor einem Laienpubhkum gehalten

worden, und, da sie fast wörtlich so gedruckt worden
sind, wie sie gehalten worden, erheben sie keinerlei

.'Ansprüche, neue Beiträge zur Forschung zu sein. Der
erste. »Lord BjTon und seine Helden i hat eigentlich

einen irreführenden Titel, denn der Verf. lehnt es selber

ab, auch nur eine biographische Skizze des Dichters

zu geben, sucht vielmehr nur seine Helden, die er in die

drei Typen der grofsen Egoisten, der Ironiker und der

Titanen teilt, zu charakterisieren; er erklärt Puschkins

Ausspruch, Byron habe nur einen einzigen, nämlich

seinen eigenen Charakter darzustellen verstanden, wenn
auch mit wesentlicher Einschränkung für richtig. Der

zweite Vortrag bietet eine Charakteristik und 'eine .\tX

Verteidigungsrede' für den »deutschen Jünger Byrons«,

Heine. Der letzte, den der Verf. selbst so elementar

wie mögUch nennt, sucht eine Vorstellung von Leopardi

als Denker und Dichter zu geben und schaltet auch eine

Anzahl Proben ein.

Gesellschaften and Vereine.

Die Generalversammlung der Deutschen Sha-
kespeare-Gesellschafft findet in diesem Jahre, da der

23. .April auf den Ostersonntag fällt, erst am 29. April

in Weimar statt. Den Festvortrag hat Hugo von Hof-

mannsthal übernommen. Am Abend wird eine Auf-

führung von Richard II. stattfinden.

Personnlchronlk.

An der Univ. München hat sich Dr. Leo Jordan
als Privatdoz. f. roman. PhiloL habilitiert.
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Nen erschienene Werke.

Fr. T. Marzials, Browning. [Bell's Miniature Series

of Great Writers]. London, Geoi^e Bell & Sons. Geb.
Sh. 1.

Rumänische Volkslieder aus der Bukowina mitget.

von M. Friedwagner [S.-A. aus der Festgabe für A.

Mussafia]. Halle, Niemeyer.

Zeitschriften.

Zeitschrift für französische Sprache und Literatur.

28, 1. 3. E. Brugger, Beiträge zur Erklärung der

arthurischen Geographie. — E. Stengel, Die Refrains

der Oxforder Ballettes. — G. Baist, Wortgeschichtliches:

Cerneau. — D. Behrens, Wortgeschichtliches: afrz.

crinque; wall, ringuele. — W. Martini, Victor Hugos
dramatische Technik nach ihrer historischen und psy-

chologischen Entwicklung. II.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Alexander Cartellieri [ord. Prof. f. Geschichte an

der Univ. Jena], Über Wesen und Gliede-
rung der Geschichtswissenschaft. Aka-

demische Antrittsrede gehalten am 12. November 1904.

Leipzig, Dyk, 1905. 32 S. 4". M. 0,80.

Der Verf. will »das Ergebnis häufiger Selbst-

besinnung über das vorliegende Thema vortragen,

sich im Kampfe der Meinungen zu einer bestimmten

bekennen« — ein solches Bekenntnis ist ja bei

Gelegenheit des Amtsantritts für den Kollegen-

kreis ganz interessant, aber von einer Veröffent-

lichung seitens eines namhaften Gelehrten darf

man wohl erwarten, dafs auch etwas objektiv

Wertvolles geboten wird. Ich habe es nicht

finden können. Die Skizze von den Arbeits-

erfordernissen und der Arbeitsweise unserer

Wissenschaft, die der Verf. entwirft, geht nirgends

über das hinaus, was bereits in allgemein be-

kannten Werken über diese Dinge eingehender

und klarer gesagt worden ist, in wesentlichen

Stücken bleibt sie aber hinter dem zurück,

was wir als Errungenschaft der neueren kriti-

schen Geschichtswissenschaft seit Ranke zu

schätzen gewohnt sind, und redet einem Stand-

punkt subjektiver Willkür das Wort, den man
längst glückHch überwunden zu haben glaubte.

Der für die Kritik so wichtige Unterschied

zwischen Berichten und Urkunden im weiteren

Sinne wird aufgehoben: »es sei erlaubt«, sagt

der Verf. S. 12, »unter Quellen nur an die Be-

richte zu denken«, und er nennt wirklich S. 21

einen Zettel mit einem Gedichte Goethes einen

»Bericht«, sagt S. 20 wirklich, dafs »alle Aus-

sagen der Quellen für zweifelhaft zu halten sind,

so lange man keine Gründe hat, es nicht zu

tun«, ein Grundsatz, der schon den Autoren

gegenüber nicht einwandsfrei ist, aber die Ur-

kunden, soweit sie nicht Aussagen enthalten,

sondern als unmittelbare Überreste der Vorgänge

selbst in Betracht kommen, gänzlich aus dem
Spiele läfst. Auf diesem Wege würde man bald

in die Skepsis des 18. Jahrh.s verfallen. Der

nicht minder wichtige Unterschied zwischen kriti-

scher Feststellung der Tatsachen und Interpre-

tation wird völlig verwischt, indem es S. 17 heifst:

»den Rohstoff bilden nicht die Tatsachen, wie

sie in den Tabellen stehen« , sondern allein die

Berichte, »erst wir machen daraus die Tat-

sachen«, während dem widersprechend S. 22

gesagt wird: »den übereinstimmenden Berichten

entnehmen wir die in unserem Sinne sicheren

Tatsachen«, und weiterhin gesondert von der

Auslegung die Rede ist. Die schwierigeren Pro-

bleme werden fast nur berührt, um ihnen aus-

zuweichen, wie z. B. das Problem der Auswahl

der Tatsachen S. 22 so eingeführt wird: »es

ist eine Hauptaufgabe der Wissenschaft, durch

Vereinfachung der Wirklichkeit Belehrung zu

schaffen; die Wissenschaft sammelt die Süfsig-

keit aus allen Blumen und bietet den fertigen

Honig dar; der Gelehrte ist der Biene gleich«.

Der Verf. datiert seine literarischen Erinne-

rungen (S. 29) bis in seine Studentenjahre zu-

rück, hier scheint er, wie noch an andern Stellen,

auf die Erinnerung an seine Sekundaneraufsätze

zurückgegriffen zu haben; durch die notgedrun-

gene Kürze der Gelegenheitsrede können solche

Phrasen doch nicht entschuldigt werden. Auch

über die Geschichtsphilosophie hat sich der

Verf. ausgesprochen. Seinem Vorsatz, auf alle

grofsen Worte zu verzichten (S. 8), allzuoft

untreu, sagt er S. 24 gelassen das grofse

Wort: »wo die Geschichtswissenschaft aufhört,

fängt die Geschichtsphilosophie an.« Er hätte

noch besser gesagt, »wo die Philosophie anfängt,

hört meine Wissenschaft auf«, denn er äufsert

sich über dieses Gebiet so widerspruchsvoll un-

klar, dafs man zweifeln mufs, ob sich seine

»Selbstbesinnung« darauf gerichtet hat: einerseits

findet er es S. 7 »bedeutsam, dafs eine Anzahl

Philosophen sich entschlossen haben, mit dem
vollen Rüstzeug ihres Faches an die geschicht-

lichen Grundfragen heranzutreten« , andrerseits

bemerkt er vS. 8 mit Genugtuung, dafs Langlois

und Seignobos in ihrem Buche die Geschichts-

philosophie »etwas ironisch abweisen«, und heifst

den Historiker unter Verzicht auf alle »Ismen«

sich darauf beschränken, zu sagen, »wie er

Geschichte schreibt und schreiben will«. Es ist

eines der vielen Geheimnisse dieser Bekenntnis-

schrift, auf welche Weise der Historiker es

fertig bringen soll, sich »im Kampfe der Meinun-

gen zu einer bestimmten zu bekennen«, ohne

sich mit diesen Meinungen, z. B. dem ökonomi-

schen Materialismus, dem orthodoxen Katholizis-

mus, dem Positivismus und anderen »Ismen«

gründlich auseinander gesetzt zu haben. Und

das sind doch auch Theorien, die sich in grofs

angelegten Geschichtsbüchern offenbart haben

und schöpferische Kraft bewähren, was der Verf.

S. 25 als das Berechtigungszeugnis einer Theorie

anspricht, und ihre Vertreter meinen doch auch
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sagen zu dürfen, wie sie Geschichte schreiben.

Aber es müssen »allen Ansprüchen genügende

(I) Geschichtswerke« sein, wendet der Verf. viel-

leicht ein, und wir entdecken vielleicht das Ge-

heimnis an einer andern Stelle (S. 23), wo er

!ie Gewähr für die Richtigkeit der Auffassung

in der Übereinstimmung der mafsgebenden (!)

Forscher« findet. Doch wie verträgt sich damit

seine Ansicht S. 8, dafs nicht einmal auf dem

Gebiet der Methodik »eine Richtschnur für an-

dere zu ziehen ist, denn wer liefse sich in

der vollen Freiheit des Forschens Vorschriften

machen?« Also wäre dies der Weisheit letzter

Schlufs: jeder treibt und schreibt Geschichte,

wie er will? Aber dann begreift man wieder

nicht, wie der Verf. sich überhaupt auf metho-

dische Erörterungen einlassen und von allgemeinen

Regeln reden kann, wie er es doch tut. Viel-

leicht hat er nur das grofse V^-^ort nicht aus-

sprechen wollen, die Geschichtswissenschaft sei

eine rein subjektive Kunst, und hat die Per-

spektive Thukydides-Cartellieri nicht ganz eröffnen

mögen. Wenigstens bezeichnet er es S. 25 als die

Aufgabe unserer Wissenschaft, Geschichtswerke

hervorzubringen. Und dafs er sich als Künstler

fühlt, zeigt u. a. sein Verhältnis zur Literatur

des Gegenstandes: er führt im Anhange nur die

Schriften an, welche Eindruck auf ihn gemacht

haben! Über die höchst willkürliche Auswahl

kann also niemand mit ihm rechten. Mein Lehr-

buch der historischen Methode hat nicht den

Vorzug, unter diesen Schriften genannt zu sein;

wer das Buch kennt, wird doch wohl merken,

dafs es einigen »Eindruck« auf ihn gemacht hat,

wahrscheinlich unwissentlich. Man darf sich, wie

man gesehen hat, über die seltsamsten Wider-

sprüche in den Aufserungen des Verf.s nicht

wundern. Mir ist in der ganzen einschlägigen

Literatur keine Veröffentlichung eines Fachmannes

bekannt, die im Verhältnis zu dem Wissensstande

ihrer Zeit so minderwertig ist, wie die vor-

liegende. Weshalb ich so weit darauf einge-

gangen bin? Weil der Verf. fernere Publikationen

auf dem Gebiete in Aussicht stellt, und es da-

her nicht überflüssig scheint, nachdrücklich zu

konstatieren, dafs er die Befähigung dazu in

dieser Schrift entfernt nicht erwiesen hat.

Greifswald. Ernst Bernheim.

Lady Amherst of Hackney, A sketch of Egyptian
history, from the earliest times to the pre-

sent day. London, Methuen & Co., 1904.

Das Buch, das uns etwas von dem Land und dem
grofsen Flufs, der sein Leben ist, von dem Volk, den

Mumien, den Göttern, den Mythen, den heiligen Tieren,

dem Totenbuch erzählt, beginnt mit einer kurzen, klaren

Beschreibung von Land und Flufs, die die eigentliche

Geschicbtsdarstellung einleitet. Das fünfte Kapitel geht

in sechs Abschnitten von der prädynastischen Zeit bis

zu den persischen Königen; die folgenden behandeln die

ptolemäischen Könige, die römische Zeit, die muhamme-
danische, die ottomanische und die khedivische Regie-

rung und schliefsen mit dem sudanischen Krieg. .An-

gefügt sind Kapitel über die Juden in .\gypten, das
heutige Land und Volk und das Christentum in .\gyptcn.

Den Schlufs bildet ein vollständiges Verzeichnis der Könige
und Statthalter.

Notizen und Mitteilungen.

Gcteüscharten and Verein«.

Numismatische Gesellschaft zu Berlin.

Januar- Sitzung.

Hauptmann Brause sprach über einen kleinen Fund
aus der .Mitte des 15. Jahrh.s, der neben den gewöhn-
lichen Hohlpfennigen von .Anhalt, die die Hauptmasse
bilden, Landsbergern und Thüringen auch die seltenen

Stücke Kurfürst Friedrichs II. von Sachsen mit den Kur-
schwertern und verschiedene Sorten von Eisleben, Hei-

ligenstadt, Saalfeld und Eger enthält. — Direktor Dr.

.Menadier sprach über den Fund von Liesborn und
legte aus ihm das Hauptstück vor: eine Gedächtnis-

münze des Grafen Robert II. von Flandern liuf den
ersten Kreuzzag. Das bisher unbekannte und auch hier

nur in diesem einen Exemplar aufgetretene Stück zeigt

in bildnismäfsiger Darstellung den sitzenden Grafen mit

Schwert und Palmzweig und die Aufschrift MONETA
ROBERTI COMITIS HIEROSOLY.MITANI. Die Erwer-

bung dieser Münze für die Berliner Staatssammlung ist ge-

sichert. — Reg. -Rat v. Külevvein zeigte die neuesten Er-

werbungen seiner Sammlung Berliner Medaillen. — Dr.

Bahr fei dt hielt nach der Vofs. Z. einen Vortrag über die

ältesten pommerschen .Münzen. .Abgesehen von den

ersten stümperhaften Prägeversuchen barbarischer .Art aus

dem 11. Jahrb., wie sie der grofse Fund von Lupow ge-

liefert hat, kennen wir die Denare bis etwa zum J. 1200

und die Brakteaten bis 1250. Die ersten datierbaren

Denare sind solche von Herzog Bogislaw I. allein (1136
— 1187) und mit seinem Bruder Kasimir I. (1155— 1187),

die aufser deren Namen auch die Prägestätten angeben

:

Cammin, Demmin, Stettin und Prenzlau. .Auf ihnen

treten uns die ersten .Münzmeisternamen entgegen: Gott-

fried, Walter, Dietrich, Eilbert, Hartmann. Schwächer

war die Prägetätigkeit unter Bogislaw II. und Kasimir II.

(1187—1219), von denen nur die Denare mit dem
Kopfe des heil. Johannes bekannt sind. Die Brakteaten

dieser Herzöge sind aufschriftslos, sie zeigen den Präge-

herrn in ganzer Figur oder als Brustbild oder nur dessen

Kopf, öfter aber tragen sie Gebäude mit Beizeichen

u. dergl. Die älteren entstammen dem Funde von

Mesikenhagen, der sie überwiegend nur in je einem

Exemplare an das Licht brachte, die jüngeren den

Funden von Bünstorf und Kanneberg. Auch kleine

Herren haben in Pommern geprägt, so Jaromir L, Fürst

von Rügen (1170—1218), dessen Denare wie Brakteaten

durch seine Namensaufschrift gesichert sind, und der

sich auf einzelnen von ihnen — w^e das auch Herzog

Bogislaw I. tat -- sogar Rex nennt. Weiter sind uns

Denare von Bogislaw III. , Herrn von Schlawe (f ca.

1220) erhalten mit der .Aufschrift SCLAFI KASTRVM
u. ähnl. Endlich stammt aus dem 12. Jahrh. auch ein Denar

des Bischofs Siegfried von Cammin (1186—1202) mit

seinem Brustbilde und mit Kirche. — Verlagsbuchhändler

Fleischel legte die Stralsunder Doppeltaler von 1610

und 1628 und einen noch nicht veröffentlichten Taler

dieser Art von 1649, sowie Münzen des ungarischen

.Aufstandes unter Kossuth vor, die zwecks geheimer .Auf-

bewahrung — ihr Besitz war bei schwerer Strafe ver-

boten — zum Aufschrauben und Verstecken des Goldes

in Silber, des Silbers in Kupfer eingerichtet worden sind,

ferner Hauptmann Brause eine Reihe Mansfelder Halb-

taler von 1532—1774 und ein rätselhaftes Silberstück

mit einem reitenden König Friedrich August von Polen-

Sachsen im Wappenkreise.

Februar -Sitzung.

Reg.-Rat v. Kühle wein erläuterte die neuesten Er-

werbungen seiner Sammlung von Berliner Medaillen.
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Zunächst den Gipsabgufs der 1900 von der Aka-
demie zu ihrer Zweihundertj^hr- Feier ausgegebenen
grofsen Plakette von Vogel, ferner eine Anzahl von
Werken des jüngst in München verstorbenen Medailleurs

Max Gube. — Geh. Reg. Rat Friedensburg besprach
eine Schrift des Herrn R. v. Höfken: Numismatische
Denkmäler des Protestantismus in Österreich, die im
Jahrb. der Ges. f. d. Gesch. d. Protestantismus in Österr.

erschienen ist. Die der neuen Lehre anhängenden
Städte verwendeten grofse Sorgfalt auf das Schulwesen
und haben zur Verherrlichung ihrer Schulfeiern zahl-

reiche Medaillen schlagen lassen, die als Prämien an
die Schüler verteilt wurden. Solche Ehrenpfennige sind

uns von Graz, Klagenlürt, Laibach, Linz und Enns er-

halten; sie bilden die erste hier behandelte Gruppe. Es
folgen die Ständemünzen, die dem kurzen Freiheitstraum

der evangelischen Stände von Böhmen, Mähren und
Schlesien ihr Dasein verdanken, dann allgemeine Me-
daillen zur Erinnerung an Gedenkfeiern und bedeutungs-

volle Tage in der Geschichte des Protestantismus (1755,

1781/82, 1817 usw.), endlich Medaillen auf lokale Er-

eignisse, wie Denkmalserrichtungen, Kirchenbauten u.

dergl. , darunter auch ein von der evangelischen Ge-

meinde in Venedig 1817 ausgegebenes Stück. -— Dr.

Bahrfeldt sprach über das in brandenburgischen, pom-
merschen und mecklenburgischen Denarfunden des 13.

und 14. Jahrh.s unter vielen Tausenden von zweiseitigen

Stücken vereinzelte Vorkommen von einseitigen Aus-
prägungen solcher Denare und stellte damit in Vergleich

das sporadische Auftreten zweiseitiger Pfennige unter

Tausenden von einseitig geschlagenen in den Funden
aus etwa dem ersten Drittel des 13. Jahrh.s von Land-
stuhl und Kerzenheim in der Pfalz.

Neu erschienene Werke.

G. Cousin, De urbibus, quarum nominibus voca-

bulum Koh.z finem faciebat. Pariser Doktorthese. Nancy,
Berger-Levrault et Cie. Fr. 7,50.

, Kyros le jeune en Asie mineure. Ebda. Fr. 10.

L. Schwabe, Kunst und Geschichte aus antiken

Münzen. Tübingen, Mohr. M. 0,50.

Zeltschriften.

Revue historique. Mars-Avril. B. deMandrot, Le
meurtre de Jean Berry, secretaire de Jean, duc de Bour-
bon, 1488. — E. Bourgeois, La collaboration de
Saint-Simon et de Torcy. — L. Duchesne, Le concile

de Turin. — L. Maury, Les comtesses de la Marck
et de Bouffiers et Gustave III, d'apres les correspon-

dances conservees ä Upsal. I.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

H. Munro Chadwick [Fellow of Cläre College,

Cambridge], Studies on Anglo-Saxon in-

stitutions. Cambridge, University Press (London,

C. J. Clay & Sons), 1905. XIII u. 422 S. 8".

Ein um die Erforschung der ältesten Sprache

seines Volkes bereits wohlverdienter Gelehrter

bietet hiermit die Erstlinge tiefer Studien über

angelsächsische Verfassung, die aufmerksame Be-

achtung bei allen Germanisten zu finden würdig

sind. Er versteht die Quellen gründlich, erwägt

die neuesten Theorien englischer Literatur scharf-

sinnig und vorurteilslos, stellt wichtige Probleme,

kombiniert weitblickend und trägt die vielfach

neuen Ergebnisse klar, knapp und bei Zweifel-

haftem sich mit der Wahrscheinlichkeit beschei-

dend vor. Besondere Münz- und Sprachkunde
verhelfen ihm wohl zu einigen Fortschritten; öfter

doch gelangt er weiter nur dank glücklicher Ver-
bindung bekannter Einzelheiten, kühnem Schliefsen

und namentlich jener von Round so meisterhaft

geübten Methode, durch Zusammenrechnen ur-

kundlich feststehender Zahlen Politik und Finanz-

system zu entdecken. Viele Einrichtungen, die

früher als unbewufst oder volkstümlich -republi-

kanisch entstanden galten, führt er auf das Kö-
nigtum zurück.

Er beginnt mit dem Münzsystem und berück-

sichtigt hierbei auch Franken und Skandinaven.

Beim Vergleichen des Gewichts erhaltener De-
nare rechnet er vorsichtig die Erleichterung durch

Abgreifen hinzu. Es schwankte bedeutend je nach

verschiedenen Perioden, aber nicht nach entfern-

ten Münzstätten, obwohl die Technik zu gleich-

wichtiger Prägung wohl fähig war. Das Pfund

variierte im 8.— 11. Jahrh. stark. Weil Cnuts

Denar gegen den vorgängigen besonders arg

an Gewicht abfällt, möchte ich doch noch nicht

die Erleichterung des Pfunds von 420 auf 292
Gramm folgern. Gold zu Silber wertete im

8/9. Jahrh. 10(9) : 1, aber in Kent im 7. Jahrh,

nur 6:1. Keuts Schilling zu 20 Skat zu 21

Gran Silbers entsprach Roms Goldsolidus, und

auch Kents Gewicht und Gepräge folgten britisch-

römischem Muster, bevor noch der fränkisch-

christliche Einflufs begann. Dagegen dem Me-
rowinger Triens folgte Merciens Schilling, Gold
zu Silber nur 4 : 1 wertend. Kents und North-

umbriens Skat wog ein römisches Scrupel. Ine

rechnete den Schilling zu 4 Pfennig: dagegen
spricht m. E. Alfreds Schweigen und die Summe
von 5 und 10 Pfennig. — Der Westsachse von

600 Schilling Wergeid war identisch mit dem Rad-

kniht (allein die Belege dafür entstammen einem
Antiquar um 1100) und dem landlosen Gesith.

Mit Recht setzt der Verf. den Kenter Gemein-

freien zu 100 Schilling an: das bedeutete 100

Ochsen, während der Westsachse nur 33 galt,

also viel tiefer stand. Schon im 7. Jahrh. litt

dieser wirtschaftliche Abhängigkeit, war aber

kein sippenloser Freigelassener. Die Erklärung

der westsächsischen Wergelder (S. 405) trägt

sich selbst nur hypothetisch vor und scheint mir

nicht gelungen. Die Auslegung, dafs Ine 2

neben Bufse und Strafe noch Fechtstrafe von

120 Schilling fordere, und dafs Hauptkirche

'Canterbury' heifse, leugne ich. — Das 60-

Schilling- Strafgeld war ursprünglich ein Pfund

Silbers, ein Sklavenwert, und der Schutzwert

des Grafen als höchsten Gerichtsbeamten [?]; das

Königs -Strafgeld entstand aus dem Wert der

Königs -Schutzgewähr [?J. Neben des Königs

Frieden und dessen Beamten sucht man solche

des Volks vergebUch. — Wiederum aus dem
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Schutzwert folge des Ceorls Eideswert von 5

Schilling oder Hiden; allein dafs ein Kreier 10

Hiden an Eideswert vertrete, steht doch bei mehr

als einem Antiquar um 1100.

Die Geschichte des Grafenamts, der Graf-

schaften und mediatisierten Kleinstaaten findet

eingehende Behandlung. Seitdem um 940 meh-

rere Grafschaften einem Grafen unterstellt wur-

den, stand die einzelne unter einem Sheriff. Unter

Aethelstan gab es, abgesehen von Denalagu und

Northumbrien, nur 6 Grafen gleichzeitig, mit je

12000 Hiden. [Hier schiefst, furcht ich, die

Rechenkunst übers Ziel.] Dagegen im Jahrhun-

dert vorher hatte jede südliche Grafschaft einen

Grafen, Kent zwei; die meisten Grafschaften des

Mittellandes hatten nie eigene Grafen; mehrere

sind dänischen Ursprungs. Innerhalb von Wessex
entstanden einige durch Reichsteilung unter könig-

lichen Prinzen; die Krone galt als Eigen der

Königsfamilie. Das Grafenamt vererbte sich nie

rechtlich, aber häufig tatsächlich; seine Träger

waren oft einander und der Dynastie verwandt.

Die Hundertschaft entstand erst unter dänischem

Einflufs seit Eadrauud, obwohl es vorher sowohl

eine Einheit von hundert Hiden wie einen vom
Königsvogt in vierwöchentlichem Gericht präsi-

dierten Bezirk unterhalb der Grafschaft gab.

Mir scheint höchstens der Name Hundert viel-

leicht dafür neu; die Sache meint wohl Aelfred

mit boldgetcel, d. h. Höfe -Hundert; denn getalti

glossiert centuria.

Die saubere Untersuchung der Urkunden-

Termini zeigt u. a., dafs der Reichstag um 945

neben Grafen und Bischöfen durchschnittlich 4t-

Königsthegnas bildeten. Comes stand bis um
824 für Königsthegn (indem comites den Staats-

rat bedeuteten), ward in diesem Sinne dann von

minister, miles verdrängt und hiefs seit 890:

Ealdorman. Beda nannte den königlichen Vasall

ohne Familie und Grundeigen minister und in

kriegerischer Beziehung miles \ indem ein solcher

einen Hausstand gründete und Land erhielt, stieg

er zum comes. Der Verf. hält Ines Gesith für

einen nicht königlichen Vasallen: ich glaube zu

eng. Der Adel ruhte (ich möchte 'grofsenteils'

einschränkend hinzufügen) schon im 6. Jahrh. auf

Königsdienst und nicht etwa auf Abstammung
von lokalen Magistraten. Die Zeugnisse für

deren Erwählung verwirft der Verf. mit Recht.

Den Nationalrat bildeten des Königs Verwandte
und Kreaturen; und die Königswahl bestätigte

nur formell, was in der Königsfamilie gewohn-
heitsrechtlich oder letztwillig bestimmt war. Ur-

sprünglich, meint der Verf., verteilte der in Bri-

tannien erobernde Germanenkönig das Land den

Führern, und diese gaben es weiter dem gemein-

freien Bauernvolke. Die grofsen Landschenkun-

gen aber bedeuteten nicht, wie letzthin ein geist-

voller Jurist es hinstellte, blofs die Übertragung

der Jurisdiktion und der Rente vom Staat an

einen privaten Magnaten, sondern wirkliebes

Eigentum.

Diese wenigen Auszüge aus dem reichen In-

halte werden hoffentlich zur Cberzeugung ge-

nügen, dafs wer Englands Frühzeit oder germa-

nische Verfassung studiert, von Chadwicks erster

Arbeit auf diesem Felde reiche Anregung
empfangen wird.

Berlin. F. Liebermann.

Schirmer [Oberlehrer], Beiträge zur Geschichte
Kaiser Friedrichs 11. [Programm des Gj'mnasiums
zu Friedland.] Friedland i. .M., 1904. 62 S. 8».

Im ersten Teil prüft der Verf. die Frage, ob Frie-

drich II. 1242 nach Deutschland gekommen und persön-

lich den Landgrafen Heinrich Raspe sich günstig ge-

stimmt hat, und bejaht sie. wie es Schirrmacher, Winkel-

mann u. a. getan haben. Im zweiten Teil sucht er zu
erweisen, dafs es sich beim Kampf des Kaisers mit dem
Papsttum nicht darum gehandelt habe, ob Friedrich ein

Ketzer sei, sondern um die Selbständigkeit in politischen

Dingen, die Friedrich gegen die Kurie beansprucht und
behauptet hat. Die Anklage der Ketzerei sei erst später

unberechtigter Weise vom Papsttum erhoben worden.

Notizen und Mittellungen.

Xeu erschienene Werke.

The Count Lützow, Lectures on the historians

of Bohemia. London, Henry Frowde. Geb. Sh. 5.

Künftig erscheinende Werke.

A. Werminghoff, Geschichte der KirchenVerfassung

Deutschlands im Mittelalter. I. Hannover, Hahn. Ca.

19 Bogen.
Zeitschriften.

Römische Ouartalschrift. 18, 3. 4. K. Eubel,
Aus den Ausgabebüchern der Schisma Päpste Klemens
Vn. und Benedikt XIII. (Schi.). — St. Ehses, Lorenzo

Campeggio auf dem Reichstage von Augsburg 1530. II.

— A. Postina, Beitrag zur Geschichte des Trienter

Konzils.

Neuere Geschichte.

Referate.

Pierre Dubuc [Prof. f. Geschichte am College de

Romorantin. Docteur es lettres], LTntendance de

Soissons sous Louis XIV 1643— 1715.

Paris, Albert Fontemoing, 1902. 506 S. 8».

Es fehlt uns nicht an Werken über die

innere Verwaltung Frankreichs im Zeitalter des

Absolutismus Ludwigs XIV. An der Spitze

stehen die umfassenden Publikationen von Depping

und Boislisle. Daneben haben auch die Dar-

steller der Provinzialverwaltungen fruchtbares

Feld gefunden. Thomas hat ein Bild von der

politischen und administrativen Situation Burgunds

entworfen, Monin und Gachon schilderten die

Verhältnisse Languedocs, Marchand beschrieb

die Wirksamkeit des Intendanten Lebret in der

Provence, Dumas jene du Cluzels in Tours usw.

In die Reihe dieser Darstellungen gehört auch

das Werk Dubucs. Von den 31 Generalites

oder Intendances, in die FVank reich im Jahre

1700 zerfiel, war Soissons mit seinen ca. 348000

Einwohnern freilich eine der kleinsten, aber,
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durchströmt von Oisne, Aisne und Marne, zu-

gleich relativ eine der reichsten, deren direkte

Steuern sich in jenem Jahre auf 784478 Livres

beliefen (S. 220). In Buch 1 untersucht D. das

Verhältnis der Intendanten zu den lokalen Ge-
walten, in Buch II ihre militärische Verwaltung.

Zahlen zeigen uns, wie schwer Soissons als

Grenzlandschaft von den Kriegen Ludwigs be-

troffen wurde (die Ausgaben für die Etappen
in den Jahren 1670— 7 5 beliefen sich auf

3 634 504 Livres). Weiterhin (Buch III) unter-

sucht D. . die Stellung der Intendanten zur Justiz-

und PoHzeigewalt. War deren Macht in ersterer

Hinsicht nur gering, da Soissons zum Ressort

des Pariser Parlaments gehörte , so war sie in

letzterer um so gröfser; zu diesen poUzeilichen

Befugnissen gehörte auch der Kampf gegen die

in Soissons nicht gerade zahlreichen Protestanten

(Buch IV). Den wichtigsten Teil aller Befug-

nisse bildete natürHch die Finanzverwaltung (Buch

V), Der Verf. erörtert hier sehr ausführlich die

Tätigkeit der einzelnen Intendanten bei der Ver-

teilung der direkten Steuern, ihre Stellung zu

der Capitation vom 18. Jan. 1695, dem Dixieme

vom 14. Okt. 1710, sowie «u den indirekten

Steuern, der Gabelle (über diese vgl. neuerdings

Beaulieu, Les gabelles sous Louis XIV, Paris

1903), Tabakssteuer usw. Das letzte Buch

schildert die allgemeinen ökonomischen Verhält-

nisse, während ein zusammenfassendes Schlufs-

kapitel besonders auf die überragende Stellung

der Intendanten gegenüber den Gouverneuren
hinweist, die eben auch hier nur, um mit einem

bekannten Worte der Sevigne zu reden, »de

grands röles de comedies« zu spielen hatten.

Es mag zu bedauern sein, dafs die handeln-

den Persönlichkeiten nicht näher an uns heran-

treten. Ein Versuch, sie in ihrer individuellen

Tätigkeit zu charakterisieren, ist nirgends ge-

macht worden. Und doch hat es im einzelnen

gewifs nicht an segensvollem Schaffen gefehlt.

Vgl. darüber die von D. nicht benutzte Schrift von
Matton, La generalite de Soissons au 18^siecle

(Laon 1850) Chap. VIII, S. 38 ff. — So beruht

der Wert des Buches hauptsächlich auf dem sta-

tistischen Material. Wir wissen ja, dafs die tat-

sächHche Macht der Intendanten, obwohl ihre

Instruktionen zumeist wörtlich übereinstimmten,

keineswegs überall gleich war, dafs sie durch-

aus nicht als Vorläufer der Präfekten bezeichnet

werden dürfen. Trotz des Strebens Colberts

nach gleichmäfsiger Allgewalt blieben die Rechte

der verschiedenen Provinzen doch sehr ungleich.

So ist neues Detail über die einzelnen Land-

schaften stets willkommen. D. hat es sowohl

aus den Archiven von Soissons geschöpft, wie

aus den Schätzen des Nationalarchivs, das für

die Jahre 1683— 1715 die gesamte Korrespon-

denz der Intendanten mit der Regierung, vor

allem dem Contröleur general des finances, die-

sem »bureau d'antropophages«, enthält. Eine

von 163 7— 1785 reichende Liste des intendants

de la generalite de Soissons (Bulletin de la So-

ciete archeol. de Soissons, XIII, 1859, S. 19 ff.),

ist D. entgangen, desgleichen befremdlicher Weise
die oben zitierte, kleine aber sehr inhaltsreiche,

sich mit seinem Thema vielfach deckende Arbeit

Mattons.

München. G. Preufs.

Grofsherzog Carl Alexander von Sachsen
in seinen Briefen an Frau Fanny Lewald.
Eingeleitet und herausgegeben von Güntherjans en
[Grofsherzogl. Oldenburg. Staatsminister a. D.]. Berlin,

Gebrüder Paetel, 1904. VIII u. 261 S. 8°. M. 5.

Der frühere oldenburgische Minister Jansen

benutzt seine Mufsezeit zu literarischen Arbeiten

über deutsche Kleinfürsten. Unlängst hat er

seinem ehemaligen Herrn, dem Grofsherzog Peter

von Oldenburg, ein leider etwas feuilletonistisch

zusammengestoppeltes Denkmal gesetzt. Nun-

mehr wendet er sich zu einer anderen Fürsten-

gestalt, die Pate gestanden hat beim Werden
des deutschen Reiches, zu dem Grofsherzog Carl

Alexander von Sachsen, dem Bruder der ersten

deutschen Kaiserin, indem er dessen Briefe an

Fanny Lewald herausgibt. Er hat, unterstützt

von seinem Schwiegersohne, dem Geheimen

Ober-Finanzrat Dr. Felix Lewald in Berlin, wohl

einem Sohne jenes Bruders von Fanny, der seiner-

zeit als Polenverteidiger bekannt wurde, eine,

so weit sich sehen läfst, im wesentlichen sorg-

fältige Ausgabe der 139 aus vier Jahrzehnten

stammenden Briefe des trefflichen Fürsten ver-

anstaltet und ihr eine etwas breite Einleitung

und ein Register beigefügt. Es ist doch wohl

ein Mangel, dafs die Briefe Fannys an den Grofs-

herzog, die ebenso wie die Carl Alexanders,

im Goethe-Schillerarchiv aufbewahrt werden, und

in die Jansen Einsicht nehmen durfte, nicht mit

veröffentlicht sind. Denn abgesehen davon, dafs

dann die ganze Veröffentlichung sicherHch wesent-

lich interessanter geworden wäre, liefse sich

dadurch erst volles Verständnis für das Ver-

hältnis des Grofsherzogs zu der Dichterin ge-

winnen. So aber bleibt manches in den Briefen

unklar, zumal da der Herausgeber nicht immer

genügende Erläuterungen hinzugefügt hat.

Es ist ganz reizvoll, die Milde, Gelassenheit

und Liebenswürdigkeit dieses fürstlichen Brief-

schreibers, sein unablässiges Streben, das geliebte

Weimar wieder zu einem Sitz der Musen zu ge-

stalten, seine Behaglichkeit im ästhetischen Genufs

in diesen manchmal etwas gesucht geistreichen

Briefen zu verfolgen. Man versteht es, wenn

Stahr ihm es gnädig attestierte, dafs dieses

Wesen »freie Seelen« zur bereitwilligen Aner-

kennung fürstlicher Stellung bewegen konnte.

Politisches ist wenig in den Briefen zu finden.

Carl Alexander scheint in hohem Mafse die Gabe
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;ehabt zu haben, seine Stellung in diesem Verkehr

11 wahren. Auch sein Christentum verteidigte er

tapfer und warm gegenüber seiner Freundin,

(gelegentlich spricht er sich ziemlich scharf gegen

len Ultramontanismus . aus. Damit steht es im

Zusammenhang, wenn er einmal die hübsche Be-

merkung macht: »Das Bewufstsein, dafs die

geistige, religiöse Freiheit errungen und nicht

nehr zu verlieren ist, gehört zu den wohltuend-

sten Oberzeugungen.« Ganz fritzisch mutet es

an, wenn man in einem seiner Briefe liest: »Wer
regiert, dient.« Auch sonst finden sich einige

namentlich ästhetisch feine Urteile. Am meisten

lebte Carl Alexander in Goethe. Von seinen Zeit-

genossen scheint ihn am stärksten Liszt innerlich

berührt zu haben (vgl. S. 56. 240). Für die Ge-

schichte des Jahres 1870 ist eine Bemerkung über

Abekens vermittelnden Einflufs\villkommen(S. 233).

An seiner mit ungleich mehr Selbstbewufstsein

erfüllten, viel mehr nach Geltendmachung ihres

Einflusses ringenden und so viel leidenschaft-

licher gearteten kaiserlichen Schwester hebt

Carl Alexander zu Ausgang ihres Lebens die

Würde ihres inneren Gleichgewichts« hervor.

V^on ihm wird man wohl sagen dürfen, dafs ihn

diese Eigenschaft von früh an auszeichnete.

Stettin. H. v. Petersdorff.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Staats-, Völker- und Kirchenrecht

an der Univ. Bonn, Geh. Justizrat Dr. Hermann Hüffer,
bekannt als hervorragender Forscher auf dem Gebiete

der Geschichte der napoleonischen Zeiten , sowie der

deutschen Literaturgeschichte, ist am 15. .März, im 75. J.,

gestorben. Auch die DLZ. betrauert in ihm einen lang-

jährigen Mitarbeiter.

Nen erschienene Werke.

Ph. Losch, Der erste lippische Erbfolgekrieg. Ein

Vorspiel zur lippischen Frage. [S.-A. aus den »Kessi-

schen Blättern i.] Melsungen, Druck von W. Hopf.

M. 0,30.

H. Houssaye, 1815. La seconde abdication. La
terreur blanche. 12^ ed. Paris, Perrin et Cie. Fr. 3,50.

P. Matter, Bismarck et son temps. La preparation

(1815-1862). Paris, Felix Alcan. Fr. 10.

A. V. Domitrovich, Mahnrufe an die führenden

Kreise der deutschen Nation. Regeneration des physi-

schen Bestandes der Nation. Leipzig, Georg Wigand.

Künftig erscheinende Werke.

Prinz Krafft zu Hohenlohe- Ingelfingen, .Aus

meinem Leben. IL Bd.: Flügeladjutant unter Friedrich

Wilhelm IV. und König Wilhelm I. 1856—1863. Berlin,

Mittler. M. 7,50.

Zeitschriften.

Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidel-

berg und der rheinischen Pfalz. 6, 3. O. Heilig,
F. J.Mones Bruhrainisches Idiotikon (Schi.).— Wilckens,
Zum Bericht über das Gefecht bei Wiesloch. — K.

Hofmann, Die Verpfandung des pfälzischen Oberamts
Boxberg an das Bistum Würzburg und den Deutsch-

orden (1691 — 1740).

Boletin de la Real Academia de la Historia. Enero.

.\. R.Villa, El Emperador Carlos V y su corte (1522

— 1539). — M. Gömez-Moreno M., De 11)

Granada. — J. S. Inciän: D J. Bafiarcs y >.

Napoleon 1 y Napoleon 111. — F. Fita, !" i,^

arquelögicas en Iponuba (Baena); Nuevas es

romanas; La vilia de Mala d fines del m};i'> -\ y cl

castillo de Montalt d principios del XL — E. Jusue,
Documentos ineditos del cartuiario de Santo Toribio de
Liebana (afios 796—828) durante el reinado de Alfonso 11.

Revue d'Histoire moderne et contemporaine. Fevrier.

H. See, Les classes rurales en Bretagne du XVI« siede

a la Revolution. — H Hauser, De quelques sourccs

de l'histoire des premieres guerres d'Italie.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Chr. Peip, Taschenatlas über alle Teile der
Erde. .Mit geographisch -statistischen Notizen von
Otto Weber. Stuttgart. Deutsche Verlagsanstalt,

1904. 80 S. u. 36 Haupt- und 70 Nebenkarten.

M. 2,50.

Der dem Atlas vorangehende Text enthält haupt-

sächlich statistische Angaben; er unterrichtet u. a. über

die Einwohnerzahl der einzelnen Länder und auch ihrer

gröfsten Städte, über die Bevölkerungsdichtigkeit, dann
über die Verfassung, Heer und Flotte, über den Staats-

haushalt und die Schulden, über die Handelsflotte, den

Handel usw. Die Karten haben für die fremden Erd-

teile die Mafsstäbe 1 : 80000000 und 1 : 40000000, für

Europa l : 10000000, jedoch sind für Deutschland 7

Karten im Mafsstab 1 : 3000000 und für die Alpen-

länder 3 Karten im Mafsstab 1 : 200<3000. Hervor-

zuheben sind auch die zahlreichen Stadtpläne im

Mafsstab 1 : 250000. Die Karten sind gut und deut-

lich ausgeführt.

Henri Deherain, Etudes sur l'Afrique. Soudan
oriental, Etiopie, Afrique equatoriale, .\frique du Sud.

Paris, Hachette & Cie., 1904. VI u. 301 S. 8" mit

1 1 Kartenskizzen. Fr. 3,50.

Die .Aufsätze, die das Buch zusammensetzen, sind

z. T. die Ergebnisse gröfserer Forschungsreisen des

Verf.s und auch z. T. schon in Fachzeitschriften ver-

öffentlicht worden. Man kann sie in zwei Gruppen
scheiden ; die eine enthält u. a. Darstellungen des Mahdi-

reiches und seines Endes, der Erforschung des afrikani-

schen Osthorns, Eritreas, der physikalischen Geographie

Deutsch- Ostafrikas, der die Ergebnisse Baumanns zu-

grunde liegen , der Reisen des Grafen Götzen , Grogans

und Kandts im Kiwugebiet, der Reisen Oswells in Süd-

Afrika, des Handels von Siut mit Darfor und Schilde-

rungen des Runssoro nach Stuhlmann und Moore und

der Stadt Ngaumdere nach Mizon und Passarge. Die

zweite Gruppe ist biographischer Art. Die .Aufsätze

betreffen Emin Pascha, Baumann, den Südafrikaner Hu-

sing, Delegorgue und Serpa Pinto.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Anthropologische Gesellschaft zu Berlin.

Februarsitzung.

Geh. Baurat Bauer (.Magdeburg) legte nach der

Nat.-Z. drei slavische Schläfenringe vor, einen kantigen

aus Ungarn und zwei hohle silberne, mit Figuren ver-

zierte, die im Kreise Kulm gefunden wurden. Der

Direktorialassistent am Museum f. Völkerkunde Dr. F. W.

K. Müller erläuterte eine Weltkarte, die, aus dem J 1674

stimmend, im letzten chinesischen Kriege zu Peking m
den Wohnungen der Astronomen gefunden wurde. Die-

se Wohnungen lagen in der Stadtmauer unter der Stelle,

wo die jetzt in Potsdam befindlichen astronomischen
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Instrumente standen. Eine ornamentierte Lanzenspitze
aus der Niederlausitz (Grabfund), die vorgelegt wurde,
gab Prof. G. Kossinna V'eranlassung zu Mitteilungen

über ähnliche Stücke aus der La Tene- und der Römer-
zeit. Prof. K. von den Steinen legte eine Sammlung
schöner Jadeite vor, die ein Herr Dieseldorf aus Gu-
atemala eingesandt und Prof. Bauer in Marburg unter-

sucht hat; sie sind amerikanischer Herkunft. Der Vor-
sitzende Prof. Lissauer gedachte darauf der Turfan-
Expedition des Prof. Grünwedel, deren Ergebnisse

uns mit einer ganz neuen Kultur bekannt gemacht haben.
Grünwedel hat die z. T. unvollständigen oder stark zer-

störten Gegenstände, die er aus Turfan mitgebracht hat,

aufs kunstvollste zusammengestellt und zu einem über-

sichtlichen Ganzen geordnet. Die höchst wertvolle

Sammlung unterliegt nunmehr der wissenschaftlichen

Durcharbeitung L. erörterte dann die beiden Miguren-

Schädel, die Grünwedel in den Ruinen von Itikutschari

gefunden hat, Dr. Müller sprach über die Inschriften

der Turfan-Sammlung, etwa 1000 Nummern, Dr.Stönner
über gewisse Schriftarten dieser alten Aufzeichnungen.

Zum Schlufs hielt Dr. Paul Diergardt einen Vortrag:

Mitteilungen über geeignete Tontechniken der Natur-

völker zum Zwecke der technischen Beurteilung des

roten Terra Sigillata- Glanzes. Welchem technischen

Verfahren der prächtige Glanz der Terra sigillata- (lack-

roten) Gefäfse entstammt, ist ganz unbekannt; alle

Versuche, ihn an modernen Tonwaren hervorzubringen,

sind bisher erfolglos geblieben. In der Schliemann-

Sammlung finden sich ähnliche Gefäfse aus der 6. und
7. Stadt; hier kann man eine Dampfglasur nachweisen.

Der Glanz der chinesischen und japanischen Tonwaren
aus dem 18. Jahrhundert ist durch Lack erzeugt. Viel-

fach darf man eine mechanische Glättung annehmen,
so bei den oriensahschen Tschibuks. Die vorspanischen

Glasuren in Mittelamerika (Veracruz) waren unter Ver-

wendung von Eisenoxyd hergestellt, die in Koban mit

Salzdämpfen. Die chemische Analyse hat bis jetzt

keinen Unterschied zwischen dem Schwarz und Rot der

terra sigillata und unseren modernen Glasuren ermitteln

können.
Fersonalchronik.

An der Univ. Jena hat sich Dr. Karl Walt her als

Privatdoz. f. Geogr. habilitiert.

Der Intendant des ethnograph. Reichsmuseums in

Stockholm Prof. Hjalmar Stolpe ist vor kurzem, im 64.

J., gestorben.

Neu erschienene Werke.

H. Hassinger, Geomorphologische Studien aus dem
inneralpinen Wiener Becken und seinem Randgebirge.

[Pencks Geograph. Abhdlgn. III, 3.] Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Globus. 87, 8. M. C. Engell, Eine Dünenerschei-

nung an der provenzalischen Steilküste. — K. Fuchs,
Über ein prähistorisches Almenhaus. — W. Halbfafs,
Neuere Untersuchungen am Vierwaldstätter See. — A.

Lorenzen, Die chinesische Weltkarte Ferdinand Ver-

biests vom Jahre 1674.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

März. A. Neuber, Der Sand des Strandes und seine

Herkunft. — Fr. Meinhard, Eisenbahnkunstbauten. —
A. Olinda, Das heutige Livland. — Fr. Umlauft,
Die jüngste Stadterweiterung Wiens.

Revue de Geographie. 1. Mars. L. Briet, La cirque

de Troumouse. — Paulhiac. Maures et Touareg. —
G. Weulerss?, Baikal -Irkhoutsk. — A. Chagny,
Stavekirker norvegiennes.

The Journal of American Folk-lore. October-De-

cember. Constance Goddard Du Bois, The story of

the Chaup: a myth of the Diegueiios. — F. Boas,
Some traits of primitive culture. — C. St. Wake, Traits

of an ancient Egyptian folk-tale compared with those of

aboriginal American folktales. — W. J. Wintemberg,
French Canadian folk-tales. — A. F. Chamberlain,
Proverbs in the making: Some scientific commonplaces.
— A. St. Riggs, The drama of the Filipinos.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Werner Sombart [aord. Prof. f. Nationalökonomie

an der Univ. Breslau], Gewerbewesen. 2 Teile.

[Sammlung Göschen. 203/4.] Leipzig, G. J.

Göschen, 1904. 110; 123 S. 8". Geb. je M. 0,80.

Diese beiden Bände der Sammlung Göschen
gehen mir in einem Augenblicke zu, in welchem
ich eine eingehende kritische Würdigung der von

ihrem Verfasser »in die Wissenschaft neu ein-

geführten Terminologie« in Angriff genommen
habe. Sombart beklagte sich kürzlich darüber,

dafs die »zünftige Nationalökonomie in Deutsch-

land« sich mit seinen literarischen Arbeiten sach-

lich nicht beschäftige.^) Dieser Vorwurf ist

zweifellos berechtigt. Über allgemeine Aufser-

lichkeiten und Inhaltsangaben ist man bisher in

der Besprechung seines »Kapitalismus« nicht

hinausgekommen. Man rühmt die glänzende Dar-

stellungsgabe dieses Autors, preist seine geist-

reichen »Einfälle«, weist ihm wohl auch nach,

dafs er sich hie und da geirrt habe — aber

sachlich kritisch gewürdigt hat ihn bisher noch

niemand. Und dies, obwohl^ er so ziemlich alles

auf den Kopf stellte, was bisher auf Füfsen sich

vorwärts bewegte. Man hätte erwarten sollen,

dafs dem »Kapitalismus« eine Flut von kritischen

Einwänden seitens der nationalökonomischen Fach-

genossen gefolgt wäre, dafs man den neuen Bau,

den uns S. aufgestellt hat, vom Fundament bis

ins Dach hinein auf seine Haltbarkeit untersucht

hätte. Aber nichts von dem ist geschehen. Der

»geistreiche Autor«, wie man ihn so gern nennt,

hat eine kritisch-systematische Würdigung dessen,

was an seinem Werk — abgesehen von der

Darstellung — nun wirklich geistreich ist, bis-

her nicht erleben dürfen. Es ist m. E. an der

Zeit, dafs hier Wandel geschafft wird. Mit einem

Mann wie S. hat sich die Wissenschaft ausein-

anderzusetzen. Das erfordert einmal seine zweifel-

los hervorragende, ich möchte sagen singulare

wissenschaftliche Stellung, und zum anderen der

steigende Einflufs, den er in der nationalöko-

nomisch interessierten Welt ausübt. S. gehört

ohne Frage zu den meistgelesenen Autoren unse-

rer Zeit. Seine glänzende Dialektik und die von

ihm beliebte souveräne Nichtachtung dessen, was

vor ihm andere geleistet, wirkt — abgesehen

von allem andern — auf weite Kreise bestechend,

macht ihn zum Pfadfinder für Tausende des jünge-

ren Nachwuchses. Diese Kritiklosigkeit unserer

sonst so kampfesfrohen deutschen Nationalöko-

nomie ist auf das tiefste zu bedauern — gerade

') »Die Nation« Nr. 20, 1905, Sp. 311.
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auch im Interesse S.s und der Weiterbildung

seiner Theorien. Es wird niemand behaupten

wollen — und am allerwenigsten S. selbst —

,

dafs der »Kapitalismus« über der Kritik stehe.

Die eingehenden Untersuchungen von Belows

und Strieders über die S.sche Theorie von der

Grundrentenakkumulation'), ferner der Vortrag

Biermers mit seiner instruktiven Abweisung der

S.sehen Krisentheorie -) und so manches andere

weisen doch darauf hin, da(s auch S. von dieser

Welt ist. —
Die beiden neuesten Erzeugnisse der erstaun-

lichen Arbeitskraft S.s geben einen, zum grofsen

'^.\'\\ wörtlichen Auszug aus dem »Kapitalismus«

zw. der »deutschen Volkswirtschaft«; man darf

sagen : eine authentische Inhaltsangabe des grofsen

Werkes^). Meisterhaft hat S. das wesentliche

seiner früheren Forschungen hier zusammenge-

stellt und in engem Rahmen eine lückenlose Dar-

stellung des Gewerbewesens erzielt. Alle Vor-

züge des »Kapitalismus« sind hier vereinigt —
freilich auch alle Schwächen, die konzentriert

sogar noch mehr in die Erscheinung treten als

im Spiegelbild der ca. 1300 Seiten des Haupt-

werkes. Es ist selbstverständlich unmöglich, in

einer kurzen Rezension allen »gedanklichen Fein-

heiten« des S.sehen Systems nachzugehen. Um
an diesen Autor heranzukommen, bedarf es sehr

gründlicher Untersuchungen. Indem ich solche —
soweit das Begriffliche in Betracht kommt, und

das ist zunächst die Hauptsache — in Aussicht

stelle, begnüge ich mich hier mit einer mehr all-

gemeinen Anzeige.

S. gliedert seine Arbeit in fünf Hauptabschnitte.

Im ersten behandelt er die gewerbliche Arbeit

und ihre Organisation, wobei er Technik, Be-

triebsformen und Wirtschaftsformen in ihrer Ent-

wicklung und gegenwärtigen Gestaltung begrifif-

lich klarlegt. Der 2. Abschnitt beschäftigt sich

mit der geschichtlichen Entwicklung des Ge-

werbewesens vom Altertum bis in die neueste

Zeit. Aufserst dürftig ist das, was S. über

das Altertum sagt; im wesentlichen beschränkt

er sich auf Büchers Untersuchungen, die be-

kanntlich im Anschlufs an Rodbertus zu dem

') G. V. Below, Die Entstehung des modernen Ka-

pitalismus. In der Historischen Zeitschrift Bd. 91, S. 432 ff.

— Jacob Strieder, Zur Genesis des modernen Kapi-

talismus. Leipzig 1904.

*) Magnus Biermer, Die neuzeitliche Goldproduk-
tion und ihr Einfluis auf das Wirtschaftsleben. (Neue
Zeit- u. Streitfragen. 2. Jahrg. Heft 3 u. 4. Dresden

1905.)

') S. sagt auf der ersten Seite, dafs er sich >eng-

stens an die ausführlichen Darstellungen* in seinen

»eingangs zitierten Werken« anlehnen werde. Aber
»eingangs« ist nichts zitiert. Erst auf der letzten Seite

des 2. Bandes, am Schlufs des Literaturverzeichnisses,

befindet sich eine Bemerkung, die ursprünglich offen-

bar dem Ganzen vorgesetzt werden sollte (wie das
in der »deutschen Volkswirtschaft« ebenfalls ge-

schehen ist).

— seitens der Alt-Historiker leidenschaftlich be-

kämpften — Ergebnis gekommen sind, dafs

das Altertum in der Organisation seines Ge-
werbes über die hauswirtschafiliche Form nicht

hinausgekommen sei. Eingehender wird das

Mittelalter bedacht, dessen gewerbliche Ver-

fassung in treffenden Skizzen geschildert ist.

Dafs S. seine Theorie über die Anfänge der

Vermögensbildung (Grundrentenakkumulation) —
trotz Heidelberger Historikertag, Below und

Strieder — hier von neuem vorträgt, nimmt mich

einigermafsen wunder.

In seinem Element befindet sich S., wenn er

auf die Entstehung der Voraussetzungen eines

erstarkenden Kapitalismus im 18. und 19. Jahrh.

zu sprechen kommt. Was er hier sagt, genügt

allein, um ihn in die erste Reihe unserer her-

vorragendsten Nationalökonomen zu stellen. So
wie er hat noch niemand die technischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Umwälzungen in der

ersten Hälfte des 1 9. Jahrh. s auf ihre Ursachen

und Wirkungen untersucht. Hier hat der Stoff

den Meister gefunden.

Die drei letzten Abschnitte (2. Bd.) gehen

ins Einzelne, ihr erster zeigt die Gestaltung des

Gewerbewesens in den modernen Kulturstaaten.

Die von S. sonst so verpönte »Statistische Me-

thode« dient ihm hier als gute Basis. Die Be-

triebsformen Handwerk und Industrie werden

auf ihre heutige Stellung innerhalb der gewerb-

lichen Gesamtproduktion untersucht. Gegen die

S.sche Auffassung vom Handwerk läfst sich

manches sagen; gerade mit ihr werde ich mich

eingehend zu befassen haben. Vorläufig hebe ich

zwei Punkte heraus. S. stützt seine schlechte Mei-

nung von der Leistungsfähigkeit des Handwerks

im wesentlichen auf die L^ntersuchungen des V'^er-

eins für Sozialpolitik. Ich habe nun früher schon

darauf hingewiesen, dafs es sich bei diesen Dar-

stellungen zumeist um Anfängerarbeiten und Stich-

erhebungen handelt, die in dem Mafse, wie S. und

Bücher es getan haben, als Basis für eine Gesamt-

beurteilung des Handwerks nicht benutzt werden

können. Ferner: S. redet oft von Umgestaltun-

gen des Handwerksbetriebes, die dessen Leistungs-

fähigkeit verringerten, so dafs »auch innerhalb

der eigentlichen Produktionstätigkeit des Hand-

werkers die Produktionsmenge, die er bewältigt,

häufig nicht mehr die gleiche sei, wie früher«.

S. schliefst hieraus, dafs der Rückgang des

Handwerks demnach in Wirklichkeit noch gröfser

sei, als er in den Zahlen der Statistik zum Aus-

druck komme. Das ist m. E. direkt falsch.

Die durchschnittliche Leistungsfähigkeit des Hand-

werksbetriebes — namentlich die quantitative —
ist selbst in den Alleinbetrieben heute gröfser,

wie früher. Es gibt kaum einen Handwerks-

betrieb, der nicht wenigstens mit einer, wenn

auch noch so einfachen Maschine ausgerüstet ist.

Und ein modemer Handwerksbetrieb mit zeit-
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gemäfsem Werkzeug und 2— 3 Hilfsmaschinen,

aber ohne Gehilfen, vermag heute mehr zu produ-
zieren, als derselbe Betrieb mit 2 Gehilfen vor

30 Jahren. In meiner Arbeit über die deutsche

Buchbinderei (Tübingen 1902, S. 85 ff.) habe
ich dies für das Buchbinderhandwerk, eingehend

nachgewiesen. Es wäre ein leichtes, auch für

andere Zweige des Handwerks die Probe auf

das Exempel zu machen. Jene Fehlerquellen,

die nach S. der Statistik infolge der nur teil-

weisen Beschäftigung des Inhabers eines Hand-
werksbetriebes anhängen, werden durch diese

gesteigerte objektive Leistungsfähigkeit mehr als

kompensiert.

Der 4. Abschnitt bringt uns die bekannte S. sehe

Theorie von der gewerbhchen Konkurrenz, deren

kritische Würdigung ebenfalls den Rahmen dieser

Besprechung übersteigen würde. Ich persönlich

bedaure lebhaft, dals S. sich mit dem Stand

der bisherigen Erkenntnis auf diesem Gebiete

so wenig auseinandersetzt.

Der letzte Abschnitt endlich behandelt die

Gewerbepolitik, wobei eingehend nur die Hand-

werkerschutzpolitik, und hier wieder der Befähi-

gungsnachweis und die Zwangsorganisation er-

örtert werden. Neues bietet er kaum. Diese

Dinge liegen dem Verf. wohl auch zu fern.

Wer schon die Tendenzen des Überganges der

gewerblichen Produktion in die Hände von Staat

und Stadt, der »Überführung der kapitalistischen

in die gemeinwirtschaftliche Organisation« deut-

lich zu erkennen glaubt, der hat naturgemäfs

wenig Sinn für Bestrebungen, die diesen natür-

lichen Lauf der Dinge (vergeblich) aufzuhalten

versuchen. Daher auch der leichte Anflug von

Spott, dessen S. sich im Schlufskapitel nicht

recht erwehren kann.

.A^lles weitere an anderer Stelle.

Tübingen. Bernhard Harms.

Kritische Blätter für die gesamten Sozialwissen-
schaften. Bibliographisch -kritisches Zentralorgan,

hgb. von Dr. Hermann Beck (Berlin) in Verbindung
mit Dr. Hanns Dorn (München) und Dr. Othmar
Spann (Berlin). Januar 1905. Dresden, 0. V. Böh-

mert, 1905. S. 1 — 64; I— XVI; 1001 — 1032. 8».

Jahrg. M. 24, Heft M. 2,50.

Die neue Zeitschrift will den Sozialwissenschaften

ein schon lange vermifstes bibliographisch - kritisches

Zentralblatt bieten. Sie wird für die Gebiete der Sozio-

logie, theoretischen und praktischen Nationalökonomie,

Sozialgeschichte, bes. Wirtschaftsgeschichte, Sozialpolitik,

Finanzwissenschaft und Finanzpolitik, Statistik, Bevölke-

rungslehre, ferner der Philosophie, Rechtswissenschaft,

Handelswissenschaften, Technik, Geographie, Ethnologie,

Anthropologie usw. als Hüfswissenschaften eine über-

sichtlich angeordnete internationale Bibliographie bringen

und erstrebt hier für die deutschen Erscheinungen durch-

aus Vollständigkeit. Ferner wird sie von Spezialisten

verfafste, teils kritische, teils lediglich referierende Be-

sprechungen aller wichtigen Erscheinungen enthalten.

Bei der Bibliographie sollen nicht nur selbständige Ver-

öffentlichungen, sondern auch Aufsätze aus etwa 500

Fachzeitschriften und den bedeutendsten Tageszeitungen

berücksichtigt werden. Die »Kritischen Blätter« wollen

grundsätzlich keiner wissenschaftlich vertretenen Auf-

fassung vom Gesellschafts-, Staats- und Wirtschaftsleben,

keiner wissenschaftlich vertretenen Lehre und Methode
ihre Spalten verschliefsen. — Eine Würdigung der Zeit-

schrift gedenken wir zu bringen, wenn eine Reihe Hefte

vorliegen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

.An der Univ. Berlin ist eine aord. Professur f.

Verwaltungswissenschaft errichtet und dem bis-

herigen Privatdozenten Dr. Ignaz Jastrow übertragen

worden.

Die auf die soziale Ethik bezüglichen deut-
schen Gegenstände auf der Weltausstellung in

St. Louis sind der Harvard- ön iv. als Geschenk
überwiesen worden.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. Staatswiss. an der Univ. Berlin

Dr. Heinrich Da de, Generalsekretär des deutschen Land-

wirtschaftsrats, ist der Titel Professor verliehen worden.

Neo erschienene Werke.

H. Wopfner, Freie und unfreie Leihen im späteren

Mittelalter. [S.-A. aus der Vierteljahrschrift f. Sozial- u.

Wirtschaftsgesch. 1905. 1. Heft.] Stuttgart, W. Kohl-

hammer.
Zeitschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 3. H. von
Frankenberg, Die Zuständigkeit der Kaufmanns-
gerichte. — K. Taeger, Die Einwirkung der letzten

Wirtschaftskrisis auf die industriellen Aktiengesellschaf-

ten in Deutschland. I.

Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschafts-

geschichte. 1905, 1. H. Wopfner, Freie und unfreie

Leihen im späteren Mittelalter. — Miss Lodge, Serfdom

in the Pyrenees. — F. Froidevaux, Le commerce fran-

9ais ä Madagascar au XVII^ siecle. — P. Darmstädter,
Studien zur napoleonischen Wirtschaftspolitik. — G. v.

Below, Zur Entstehungsgeschichte der Acta Borussica.

— G. Salvioli, Per la storia della proprietä in Italia.

Wiener statistische Monatsschrift. N. F. 10, 1—3.
F. V. Meinzinger, Die Ergebnisse der Berufserhebung

bei der Volkszählung vom 31. Dezember 1900. —
V. Gruenebaum, Aufnahmen in den österreichischen

Staatsverband und Entlassungen aus demselben in den

Jahren 1893 — 1902. — R. Krickl, Der auswärtige

Warenverkehr von Bosnien und der Herzegowina im

Jahre 1903. — A. K. Löwe, Österreichische Banken im

Jahre 1903.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Jacques Stern [Dr. jur., Gerichtsassessor zu Berlin],

Rechtsphilosophie und Rechtswissen-
schaft. Berlin, J. Guttentag. 1904. 47 S. 8".

»Die gleichmäfsige Wiederkehr der allge-

meinsten Rechtssätze und wichtigsten Rechts-

institute in den Rechten aller Zeiten und Völker

einerseits, die tatsächHch vorkommende Anlegung

eines kritischen Mafsstabes an das positive Recht

andrerseits lassen keinen anderen, als den direkten

Schlufs auf das Vorhandensein eines Rechts neben

dem positiven Rechte zu: eines Vernunft- oder

Naturrechts« (I). Dasselbe mufs aufgebaut

werden auf dem Grunde einer positivistischen,
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nach induktiv -genetischer Methode entwickelten

l\thik, und stellt sich dar als »die nach Ver-

wirklichung strebende, als Rechtsgedanke auf-

tretende Idee der nicht unter dem moralischen

Gesichtspunkte der subjektiven Gesinnung, son-

dern unter dem objektiven Gesichtspunkte des

Zweckes als Ordnungsprinzip gedachten und durch

die sittliche Zulässigkeit des Zwanges geschützten

Gerechtigkeit« (II). Mit diesem aus der Rechts-

idee abgeleiteten Vernunftrechtssystem tritt nun

das System des positiven Rechts derart in Be-

ziehung, dafs ihnen beiden die »allgemeinsten«

und »die vom Gesetzgeber ausgewählten all-

gemeinen Rechtsbegriffe (Rechtssätze und Rechts-

institute)« gemeinsam sind, während »die spezi-

llen und speziellsten Sätze des positiven Rechts«

diesem ausschliefslich angehören (III). Dafs

schon jene allgemeinen Vernunftrechtssätze »keinen

ein für allemal feststehenden Inhalt« haben, er-

kennt der Verf. an; für eine (eng zu begren-

zende) Zahl allgemeinster Rechtsbegriffe aber

postuliert er eine empirisch nicht bedingte All-

gemeingültigkeit und bestreitet deshalb die Stamm-

lersche These von der Unhaltbarkeit eines a priori

feststehenden Rechtsinhaits. So sei es in jeder

denkbaren Kulturgemeinschaft verboten, zu mor-

den; »morden« aber sei ein Töten »zu ungerechten

Zwecken«; also ein »unrichtiges« Töten. Damit

erweist sich das Beispiel als ein deutliches Sophis-

ma. Jede Rechtsordnung verbietet naturgemäfs

ein von ihr als unrichtig erkanntes Handeln (daher

die absolute Gültigkeit des formalen Mafsstabes);

welche Handlungen nun aber als unrichtig gelten,

richtet sich nach den empirisch bedingten je-

weiligen Kulturanschauungen. So wechselt denn

auch der Inhalt der Vorstellungen vom »unrich-

tigen Töten« oder »Morden«. (Man denke etwa

an Baalsopfer und Witwenverbrennungen!) —
Die Rechtsphilosopsie im Sinne des Verf.s ist

ein spezieller Teil der Ethik und soll neben der

juristischen Disziplin der allgemeinen Rechtslehre

sich ihre selbständige Bedeutung wahren (IV).

Halle. A. Graf zu Dohna.

Claudius Frhr, von Schwerin [Dr. jur.], Über
den Begriff der Rechtsnachfolge im
geltenden Zivilrecht. München, C. H. Beck

(Oskar Beck), 1905. 3 Bl. u. 95 S. 8». M. 2,50.

Die Lehre von der Rechtsnachfolge ist gerade

gegenwärtig in lebendigem Flufs; — ein Bild

der um die Frage nach der Natur des gut-

gläubigen Erwerbs hin und wieder strudelnden

Strömung gibt Regelsberger in Jberings Jahr-

büchern 47, S. 338ff. ; — sogar der Einzelne

wird zu neuem Standpunkt hingezogen: Kohler
hatte noch in »Vertrag und Übergabe«, Archiv

f. bürgeri. Recht 18, S. 98 (1900) und in seiner

»Einführung« (1902) gelehrt, »der Erwerb kraft

des Satzes Hand mufs Hand wahren ist kein

sukzessorischer, abgeleiteter, sondern ein origi-

närer, ursprünglicher«, — während er nunmehr
im > Lehrbuch« (1904) I, S. 165/168 vorträgt

»Es handelt sich nicht um Verbindung von al»

geleitetem und ursprünglichem Rechtserwerb,

sondern nur um abgeleiteten Rechtserwerb, aber

so, dafs bei dieser Ableitung das Ableitungs-

prinzip, welches die Schwächen und Fehler fort-

setzt, durch Einflufs neuer Elemente gebrochen
oder abgeschwächt wird.«

In diesen Kampf der Meinungen greift das

vorliegende Werk ein: es gibt eine eindringende

und durchweg selbständige Untersuchung

wie des Hauptproblems so der sich anschliefsen-

den Einzelfragen und darf als eine erfreuliche

Förderung der Lehre bezeichnet werden.

Der Verf. erörtert zum Betrefif der Sonder-
nachfolge: Erwerb des Eigentums, Erwerb
dinglicher Rechte, Vormerkung, Besitz, Suk-

zession in Forderungsrechte, Verträge auf Lei-

stung an Dritte, Orderpapiere. Inhaberpapiere,

Schuldübernahme, — zum Betreff der Gesamt-
n ach folge: Erbennachfolge, Nacherbschaft, Ver-

einsvermögensanfall, Eintritt eines neuen Gesell-

schafters, Vermögensübernahme, Aneignung eines

herrenlosen Grundstücks, die durch den ehelichen

Güterstand eintretenden Verschiebungen; seine

Ergebnisse prägt er in folgende drei Fundamental-

sätze :

»Der Begriff der Rechtsnachfolge deckt

sich nicht mit dem Begriff des abgeleiteten

Erwerbs«, S. 86

;

»Der Begriff der Rechtsnachfolge ist kein

einheitlicher«, S. 87;

»Rechtsnachfolge ist der Erwerb von

Rechten und die Übernahme von Pflichten,

welche bereits bei einem andern Subjekte

bestanden haben«, S. 91.

Im einzelnen sind als besonders gelungen

hervorzuheben die Ausführungen über die origi-

näre Natur des gutgläubigen Eigentumserwerbs

S. 24/31, über Okkupation S. 33/36, über Be-

sitz und Recht zum Besitz S. 48, 52 und über

die Anfallberechtigung nach § 45 BGB., S. 74/7 7;

dagegen erweckt die den vorgängigen Darlegun-

gen vielleicht nicht nur scheinbar wider-

sprechende Beweisführung dafür, dafs auch der

gutgläubige Erwerb dinglicher Rechte ein

derivativer Erwerb ist, S. 40/42, Zweifel, und end-

lich hätte der auf der Brinzschen Unterscheidung

zwischen Haftung und Schuld mehrfach (S. 1 2,

68, 75, 76, 79/80) fufsende Verf. seine Auf-

fassung dieser Unterscheidung und seine Schlufs-

folgerungen daraus vielleicht des näheren dar-

legen sollen.

Wie aber auch die Stellung zu den Resul-

taten und zu den Einzelheiten sein mag, immer

wird das Studium des Werkes befriedigen und

nützen.

Stuttgart. Romeick.
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Notizen und Mittellungen.

Xeltficbriften.

Zenlralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notarial. V, 17. Kretzschmar, Die Berücksichtigung
des Zubehörs bei der Beleihung von Grundstücken —
Schultze-Görlitz, Ist, wenn auf weitere Beschwerde
das Kammergericht die Sache an das Landgericht zurück-

gewiesen hat, für die Beschwerde gegen eine vom Land-
gericht innerhalb des erneuten Verfahrens erlassene Ver-

fügung das Kammergericht oder das örtliche Oberlandes-

gericht zuständig?

Archiv für Kriminal-Anthropologie und Krimi-
nalistik. 18, 2. 3. H. Schneickert, Das V^erbrechen

der Abtreibung und die Reform des Strafrechts; Kriminal-

charakterologische Studien. I. Der Neugierige und sein

Wert als Zeuge. II. Leichtsinn und Leichtgläubigkeit

des Publikums und Kriminalität. — J. Jaeger, Täto-

wierungen von 150 Verbrechern mit Personalaiigaben

;

Deutschlands Stromertum. — Mothes, Hypotheken-
schwindel. — A. Hellw ig, Entdeckung eines Mörders
durch einen Hund. — W. A. Pinkerton, Amerikanische

Bankräuber. — E. Roden waldt, Zur Methode der In-

telligenzprüfung. — A. Pick, Zur Psychologie des Ver-

gessens bei Geistes- und Nervenkranken.

Zu der auf Sp, 681 veröffentlichten Erklärung erhält

die Red. die nachfolgende

Erwiderung.

Ich bedaure, dafs Prof. Keutgen durch Abwesenheit
verhindert ist, seine Sache selbst zu führen. Noch mehr
aber bedaure ich, dafs Prof. Rietschel in seiner Erklärung

Nr. 11, Spalte 681 ds. Ztschr. keinen andern Weg zur

Abwehr findet, als den der Irreleitung der Leser. Zur

Sache erwidere ich:

1. Prof. Rietschel erklärt zunächst, dafs Keutgen die

Urkunde, die einem der wesentlichsten Abschnitte seines

Buches zugrunde liegt, überhaupt nicht gelesen hat. Die

Schuld aber an der von mir nachgewiesenen Abänderung
urkundlicher Tatsachen sucht Prof R. auf einen unbetei-

ligten Dritten, .Max Baer, den Verfasser einer Unter-

suchung über die Trierer Handv.'erksämter, abzuwälzen,

an dessen Angaben sich Keutgen genau gehalten habe.

Demgegenüber erkläre ich: es ist unrichtig, dafs die

wesentlichen Behauptungen Keutgens sich bei Max Baer

(Forschungen zur deutschen Geschichte, Band 24) finden;

es ist unrichtig, dafs es sich bei den von mir hervor-

gehobenen Entstellungen ausschliefslich oder auch nur

vorzugsweise um die Frage des Wahlrechts handelt.

Baer ist im übrigen Anhänger der älteren Hofrechts-

theorie und würde seine Arbeit einfach aufgehoben

haben, wenn er die in Rede stehenden Angaben gemacht
hätte. Es ist bezeichnend, dafs Prof Rietschel kein Be-

denken trägt, derartige Angaben vorzubringen, von deren

Unrichtigkeit er, wie jeder Leser, sich durch Aufschlagen

der Baerschen Schrift leicht überzeugen kann')-

Die sachlichen Angaben Keutgens im vorliegenden

Falle lauten : die bischöflichen Kammerhandwerker
werden von dem allgemeinen Amte gewählt; die

Stellen der Kammerhandwerker werden stets nur
mit freien Ha ndwerkern, Mitgliedern derZunft
besetzt; niemals hat ein wesentlich anderes
Verhältnis bestanden. — Auf diese Angaben gründet

Keutgen die ausschweifendsten Behauptungen über Ur-

sprung und Organisation des Handwerks; auf sie ge-

') Vgl. noch Baer a. a. O. S. 247: »Die camerarii

(Kammerhandwerker) gehören wie ihre alten Vorgänger

von zirka 1220 im Liber jurium zur camera des Erz-

bischofs. Sie unterstehen dem obersten erzbischöflichen

Kämmerer und sind vom weltlichen Gericht eximiert."

— Mit bezug auf die Urkunde von 1379 bemerke ich,

dafs die entscheidende Stelle der dispositio bereits in

Nr. 9 Sp. 555 Anm. 1 ds. Ztschr. abgedruckt ist.

stützt beugt er eine der vornehmsten Urkunden unserer

deutschen Gewerbegeschichte und bestreitet die urkund-
lichen Tatsachen. Diese Angaben sind es, die Keutgen
in der Wissenschaft vertreten will; und auf die hier-

gegen erhobenen schwerwiegenden Einwendungen darf

ich und darf unsere Wissenschaft eine wahrheitsgemäfse
Antwort erwarten.

Indes Prof. Rietschel geht in seinem Unternehmen
noch weiter. Nachdem er die Verantwortung für den
Mifsbrauch der Urkunden auf einen Dritten abgeschoben
hat, sucht er weiterhin den ganzen wissenschaftlichen

Tatbestand zu ändern. »Das Wesentliche, sagt Prof.

Rietschel, ist, dafs nach der Urkunde von 1379 das ali-

gemeine Schuster- und Gerberamt und die bischöflichen

Kammerhandwerker nicht identisch sind«. Ich brauche
kaum zu sagen, dafs dies unrichtig und eine Entstellung

ist. Das Wesentliche nach den Behauptungen von
Keutgen ist, dafs ein von ihm frei erfundener Zu-

stand des Jahres 1379 — tatsächlich in jenem Jahre

und aufserdem noch bereits in einer weit zu-

rückliegenden Vergangenheit immer bestanden haben
soll. Das Wesentliche der Urkunde dagegen ist, dafs

sie von alledem das gerade Gegenteil enthält. — Nur
die Kammerhandwerker, keineswegs aber die Handwerker
allgemein , besitzen im übrigen nach der Urkunde von
1379 ein altes Recht; nur das Recht der Kammerhand-
werker, nicht aber das der damals gar nicht bestehenden
Bruderschaft') ist in den libri de juribus archiepiscopi

aufgezeichnet.

2. Eine der auffälligsten und charakteristischsten An-

gaben Prof. Rietschels findet sich am Schlufs des Ab-
satzes 1 seiner Erklärung. Die von mir gebrauchte Be-

zeichnung der Trierer Handwerker als >Kammerknechte«
— ein quellenmäfsiger .Ausdruck, der den Stand der

bischöflichen Handwerker in unentrinnbarer Weise fest-

legt — beruht nach Prof. R. lediglich auf einer von mir
verübten Übersetzung; die Urkunde von 1220, sagt

R., spricht schlechthin von »discipuli, zu deutsch Ge-
sellen«, und stellt diese letzteren in Gegensatz zu den

Magistri, den Meistern des Handwerks. Dies ist wiederum
eine glatte Erfindung: es ist müfsig zu mutmafsen , ob

Prof. R. sie ohne oder trotz Kenntnis der Urkunde vor-

bringt. Die Urkunde sagt wörtlich : »scultetus Trev. con-

stituet magistrum carnificum qui — camerarii dis-

cipulus est«; zu deutsch: der Schultheifs setzt den

Meister der Fleischer, der des Kämmerers Knecht
ist. Also Meister und Kammerknecht sind eins und
dasselbe; die Handwerker sind Kammerknechte;
der Meister wird aus der Zahl der Kammerknechte ge-

nommen und ist und bleibt hofrechtlicher Beamter. —
Man steht hier vor lauter Unbegreiflichkeiten. Was
glaubt wohl Prof. R., der in seiner Erklärung die Ver-

antwortlichkeit seines akademischen Amtes so selbst-

bewufst hervorhebt, an Unrichtigkeiten seinen Lesern

zumuten zu dürfen?

(Nur mit Rücksicht auf die von Prof. R. befolgte

Methode [vgl. mein Zunftwesen S. 168 ff.] mufs ich hier

auf eine Quisquilie eingehen. In seiner Erklärung Sp. 681

rügt Prof. R. die von mir gebrauchte Wendung »einige

von Max Baer veröffentlichten [sie!] Inhaltsangaben«.

Prof. R. beweist mit dieser Rüge nur, dafs seine Kenntnis

der deutschen Grammatik nicht besser ist, als die der mittel-

alterlichen Urkunden. Ein nach Zahlwörtern und Zahl-

begriffen stehendes Beiwort wird schwach abgewandelt).

3. Bei dem Trierer Schmiedeamt handelt es sich dar-

um, ob das Recht der Schmiede nach Keutgen wegen

eines einzigen Wortes lückenhaft und unverständlich ist

oder nicht. Folgt man der von Keutgen benutzten Les-

art — mit der ich es allein zu tun habe — so ist eadem

die mit »sofort« oder »zur Stund« zu übersetzen. Die

Trierer Urkunden haben sonst eodent die"). Folgt man

') Wegen der Einzelheiten vgL mein Zunftwesen S. 85.

-) Lacomblet, .A.rchiv für die Geschichte des Nieder-

rheins, 1 S. 269.
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l.igegen der von Dr. Kentenich privatim an Keutgen mit-

eteilten Lesart, wonach die Worte eadem die aus dem
i^echt der Schmiede ganz herausfallen, so wird die Sache

für Keutgen noch weit schlimmer; denn dann ist sein

ganzes Argument von Anfang bis Ende gegenstandslos.

4. In der fraglichen Stelle des Strafsburger Stadt-

rechts lautet der Urtext: »ut (mercatores) hominibus suis

CO notiores efficianturi. Hominibus suis ist hier nicht

Dativ, sondern Ablativus comparationis. Die mittelalter-

liche deutsche Übertragung ahmt die lateinisch? Kon-
struktion genau nach und sagt unter Beibehaltung des

uns unverständlichen Ablativs: daz si sinen liuten dester

paz erkant werden. Keutgen ändert »erkannt'- in

bekannt« und übersetzt alsdann: »dafs sie seinen

i.euten desto besser bekannt werden«. Ich möchte nun
den Quartaner sehen, der diese Übersetzung der obigen

Stelle wagen dürfte. Die Wiedergabe Keutgens ist nicht

nur sprachlich irrtümlich; sie widerspricht ebenso dem
Rechtsinhalt der Urkunde. Vgl. mein Zunftwesen S. 50
und 52, Anm. 1.

5. Ein eigentümliches Verfahren schlägt Prof. R. in

:er Verteidigung der »juristischen Methodei Keutgens
ein. Nach einigen persönlichen Angriffen und Verdächti-

gungen , auf die zu antworten ich mir versagen darf,

erklärt Prof. R. , dafs er als ordentlicher Lehrer
der Rechte an einer deutschen Hochschule das
Urteil abgebe, dafs die Arbeiten Keutgens in juristi-

scher Hinsicht keine Fehler enthalten. Es ist allerdings

dringend erwünscht, dafs ein akademischer Lehrer sich

seines hohen Amtes, vor allem hinsichtlich der Pflicht

zur Wahrheit und Gewissenhaftigkeit, stets erinnere.

Aber ich mufs mich dagegen verwahren, dafs Prof. R.

die W^ürde seines .Amtes zur Grundlage eines Urteils

macht und sie gegenüber konkreten Tatsachen in die

Wagschale wirft. Ein solches Vorgehen schädigt das

Amt und dürfte auch seinem Träger wenig nützen.

In der Sache handelt es sich um die von mir Sp.

556 ds. Ztschr. speziell hervorgehobenen Behauptun-
gen, die sich beziehen auf die Scheidungen zwischen
dem .'\mt eigenen Rechts und übertragenen Rechts, auf

die rechtliche Konstruktion der Bruderschaft, die Stellung

der Wormser Fiskalinen zum öffentlichen Gericht, die

Besetzung des erzbischöflichen Schenkenamts zu Mainz,
die Rechtsstellung der homines fiscales in Worms, der

Servientes in Strafsburg, der Weber in .Mainz, das
mittelalterliche Münzrecht. In allen diesen Punkten —
die im übrigen nur einige Stichproben sind; auf die

Hauptmasse der Fehler werde ich, wie zuvor bemerkt,
später eingehen — beruht das Buch Keutgens auf Irr-

tümern von grundlegender Bedeutung. Ich glaube mich in

Übereinstimmung mit jedem wissenschaftlich denkenden
.Menschen zu befinden, wenn ich demgegenüber den
Anspruch Prof. R.s, kraft seines Amtes sachliche Un-
richtigkeiten für Wahrheit zu erklären, entschieden zu-

rückweise.

Ich rekapituliere zum Schlufs die Ergebnisse der

Erklärung Prof. R.s nach ihren hauptsächlichsten Punk-
ten: 1. Festgestellt ist — zum wievielsten Male
wohl? — dafs von jener Seite Urkunden verarbeitet

werden, die der .Autor überhaupt nicht gelesen hat; das
nennt man mit den Ausdrücken Prof. R.s »Gründlichkeit

und Quellenkenntnis i. 2. Die Verantwortung für objek-

tive Unrichtigkeiten ist auf einen unbeteiligten Dritten

abgewälzt; das nennt man »Gewissenhaftigkeit«. 3. Den
Entstellungen der Trierer Urkunden hat Prof. R. eine

neue hinzugefügt; das ist wissenschaftliche Forschung.
4. .Alle übrigen sachlichen Fehler aber sind durch das
akademische Lehramt Prof. R.s gedeckt. Ob durch
dieses Ergebnis mehr meine Rezensiermethode oder mehr
die Arbeitsweise meiner Gegner gekennzeichnet wird, das
zu beurteilen darf ich dem Leser überlassen.

Berlin. Rud. Eberstadt.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Irving Fisher [Prof. f. Nationalökonomie an der

Yale Univ.], Kurze Einleitung in die Diffe-
rential- und Integralrechnung (»Infini-

tesimalrechnung«). Aus der durch mehrere
Verbesserungen des Verfassers vervollständigten .3.

englischen Ausgabe übersetzt von N. Pinkus. Leipzig,

B. G. Teubner, 1904. VI u. 72 S. 8» mit 11 Fig.

Geb. .M. 1,80.

Als Vertreter der mathematischen Richtung
der Nationalökonomie, verfolgt Fisher mit dem
vorliegenden Miniatur-Lehrbuch der Analysis vor-

nehmlich den Zweck, seinen Fachgenossen, die

keine mathematische Vorbildung haben, soviel

Mathematik beizubringen, als nötig ist, um sich

an die Werke von Cournot, Jevons, Walras u. a.

heranwagen zu können. Aber auch den Studie-

renden der Naturwissenschaften dürfte sich das

Büchlein als nützlich erweisen. Die Begriffs-

bestimmungen und .Ableitungen illustriert der

Verf., soweit möglich, durch geometrische und

mechanische Vorstellungen, sodafs an das Ab-
straktionsvermögen des Lesers keine allzu hohen
Anforderungen gestellt werden. Diesen Vorzug
des Werkchens, der sich mit einer präzisen,

aber doch nicht pedantischen Art der Darstellung

verbindet, werden gerade diejenigen Kreise, für

die es bestimmt ist, besonders zu schätzen wissen.

Berlin, L. v. Bortkiewicz.

J. Dugast [Directeur de la Station agronomique et oeno-

logique d'.Alger], L'industrie oleicole (fabrication

de l'huile d'olive). [Encj'clopedie scientifique des Aide-

memoire p. sous la direction de M. Leaute.] Paris,

Gauthier-Villars (Masson & Cie), 1904. 176 S. 8" mit

20 Fig. u. 4 Tabellen. Fr. 2,50.

Das kleine Werk will praktischen Zwecken dienen und
eine auf dem Studium der einschlägigen, vielfach in Zeit-

schriften verstreuten Literatur, sowie auf eigenen prak-

tischen Versuchen beruhende, nach wissenschaftlicher

Methode gearbeitete Darstellung des Gegenstandes bieten.

Nachdem der Verf. im I. Kap. die Entwicklung, Ana-
tomie, Reife und die Bestandteile der Olive sowie
den Gehalt an Ol erörtert hat und dabei auf die

verschiedenen Olivenarten eingegangen ist, beschäftigt

er sich im II. mit der Ernte und der .Aufbewahrung
der Früchte. Das III. Kap. stellt die verschiedenen Ver-

fahren zur Gewinnung des Öls dar, das IV. behandelt

die Öle nach ihren chemischen und physikalischen Eigen-

schaften sowie nach ihrer Verwertung. Im V. werden
die Veränderung, die Fehler und die Aufbewahrung des

Öls, im VI. die Verwertung der Nebenprodukte der Öl-

industrie besprochen.

W. Marshall [aord. Prof. f. Zool. an der Univ. Leipzig],

Die Tiere der Erde. Eine volkstümliche Übersicht

über die Naturgeschichte der Tiere. III. Bd. Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt, 1904. 377 S. 8' mit 534

.Abbild, u. 9 färb. Tafeln nach dem Leben.

Das Werk, auf das wir beim Erscheinen der ersten

Hefte hingewiesen haben, liegt jetzt vollständig vor.

Der III. Band umfafst den Schlufs der Beschreibung der

Vögel, dann die Kriechtiere, Lurche and Fische. Diese

Teile reichen bis S. 255. Für alle übrigen Tierstämme

bleiben also nur 120 Seiten übrig. Wir haben demnach

in dem Werke nur für die Wirbeltiere eine eingehende Dar-
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Stellung, die Anerkennung verdient. Vielleicht ergänzt
der Verf. bei neuen Auflagen sein Werk durch einen

vierten, etwa auch noch fünften Band, der ihm den
nötigen Raum für die ausführliche Darstellung der wirbel-

losen Tiere gewährt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Das mit Unterstützung der Carnegie -Stiftung vor
einem Jahr auf dem Mo unt Wilson in Californien an-

gelegte Observatorium, besonders für spektrosko-

pische Beobachtungen, ist jetzt von der Carnegie-Stiftung

ganz übernommen worden und wird künftig vor allem als

Sonnenwarte dienen. Die Leitung übernimmt der bis-

herige Direktor der Yerkes - Sternwarte Prof. Dr. G. E.

Haie.
Personalchronlk.

Der Privatdoz. f. Chemie an der Techn. Hochschule
in Dresden, Dr. Hans Bucherer ist zum aufseretatsmäfs.

aord. Prof. ernannt worden.
An der Univ. Berlin hat sich der techn. Hilfsarbeiter

in der Phy.sikal.-techn. Reichsanstalt Dr. Eduard Grün-
eisen als Privatdoz. f. Phyik habilitiert.

An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. Erich Ehler
als Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

An der Techn. Hochschule in München hat sich der

Assistent am physikal. Institut Dr. Paul Ewers f. Physik,

an der Techn. Hochschule in Dresden der 1. Assistent

am anorg.-chem. Laborat. Dr. Rudolf Dietz f. anorg.

Chemie als Privatdoz. habilitiert.

Neu erschienene Werlie.

Launhardt, Am sausenden Webstuhl der Zeit.

Übersicht über die Wirkungen der Entwicklung der

Naturwissenschaften und der Technik auf das gesamte
Kulturleben. 2. Aufl. [Aus Natur und Geisteswelt. 23.]

Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

Fr. Heusler, Chemische Technologie. [Teubners

Handbücher für Handel und Gewerbe.] Ebda.

Künftig erscheinende Werke.

S. Tietze, Das Gleichgewichtsgesetz in Natur und
Staat. Wien, Braumüller. M. 8.

Zeit8chrin,en.

Wiadomosci Matematyczne. V\\\, 4— 6. L. Hor-
dyiiski, Sur les determinants partiellement transformes.
— P. Duhem, L'evolution de la Mecanique. V— VIII. — C.

Stephanos, Sur une categorie d'equations fonctionelles.

— L. Böttcher, Sur les iterations des fonctions lineaires.

— S. Dickstein, Le III. Congres international des mathe-

maticiens, tenu ä Heidelberg 8— 13 aoüt 1904. — L.

Grabowski, La reunion de la Societe astronomique
ä Lund 5—9 septembre 1904.

Bulletin international de VAcadimie des sciences

de Cracovie. Cl. des sciences math. et nat. Octobre-

Novembre. M. Smoluchowski, Sur la formation des
veines d'efflux dans les liquides. — St. Loria, Recher-

ches sur la vision oblique. — H. Zapalowicz, Revue
critique de la flore de Galicie. III. — J. Buraczewski et

L. Marchlewski, Recherches sur la matiere colorante

du sang. — J. Nusbaum, Recherches sur la regenera-

tion de quelques Polychetes. — L. Bykowski et J. Nus-
baum, Contributions ä la morphologie du teleosteen

parasite Fierasfer Cuv. — W. Ga.dzikiewicz, Sur la

structure histologique du coeur chez les Crustaces deca-

podes. — A. Wrzosek, Recherches sur le passage des

microbes du sang dans la bile dans les conditions nor-

males.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 44, 2. R.

F. Weinland und W. Knöll, Über chlorierte und bro-

mierte Molybdänite und über einige ihnen zugrunde lie-

gende Säuren. — G. Grube, Über Magnesium-Bleilegie-

rungen. — K. Hüttner und G. Tarn man, Über die

Legierungen des Antimons und Wismuts. — J. Brown,
Die Reaktion zwischen Chlorwasserstoffsäure und Kalium-
permanganat in Gegenwart von Ferrichlorid. — L. Lehn
Kreider, Ein einfacher Apparat zur Bestimmung flüch-

tiger Substanzen durch Gewichtsverlust. — G. P. Baxter
und M. A. Hines, Revision des Atomgewichtes von
Kadmium. I. — J. Bellucci, Über die Hexaoxyplatin-

säure. — Fr. Ephraim, Zur Kenntnis des Natrium-
amids. — E. Jordis, Beiträge zur Kenntnis der Kiesel-

säure. III.

Liebigs Annalen der Chemie. 338, 2. 0. Dim-
roth, Über demostrope Verbindungen. II. — A. Micha-
elis, Über die Azoverbindungen der Phenylpyrazole,

sowie deren Halogen- und Thioderivate. — Th. Zincke,
Über die Einwirkung von Brom und von Chlor auf
Phenole: Substitutionsprodukte, Pseudobromide und
Pseudochloride. XIII. — A. Ladenburg, P. Köth-
ner, Über das Atomgewicht des Jods.

Annales de Chimie et de Physique. Mars. E.

Bourquelot et H. Herissey, Sur l'aucubine, gluco-

side de l'Aucuba japonica L. — P. Sabatier et J.-B.

Senderens, Nouvelles methodes generales d'hydroge-

nation et de dedoublement moleculaire basees sur l'em-

ploi des metaux divises.

Palaeontographica. 51, 4. Fr. Noetling, Unter-

suchungen über die FamiUe Lyttonidae Waag. emend.
Noetling.

Botanische Jahrücher für Systematik, Pßanzen-
geschichte und Pflanzengeographie. 36,1. R. Schlech-
ter, Pflanzengeographische Gliederung der Insel Neu-
Caledonien. — A. Berger, Über die systematische
Gliederung der Gattung Aloe. — A. Brand, Kultur-

versuche mit verschiedenen PolemoniaceenArten. — N.

Hartz, Dulichium spathaceum Pers., eine nordamerika-

nische Cyperacee in dänischen interglazialen Torfmooren.
— K. Reiche, Die systematische Stellung ven Lenzia
chamaepitys Phil. — Beiträge zur Flora von Afrika.

XXVII: E. Gilg und W. Busse, Weitere Beiträge zur

Kenntnis der Gattung Strychnos; F. Kränzlin, Orchi-

daceae africanae. IX; M. Gurke, Labiatae africanae.

VI. — Berichte über die botanischen Ergebnisse der

Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs- Expedition. VII: 0.

Müller, Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen

benachbarten Gebieten.

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. 15, 1. E.

Pantanelli, Über Albinismus im Pflanzenreich. — N.

Moisescu, Ein Fall von Calcipenurica. — J. Müller,
Pediculoides Avenae n. sp., noch eine Milbenkrankheit

des Hafers. — Fr. Noack, Über Frostblasen und ihre

Entstehung.

The Botanical Gazette. February. Ch. R. Barnes,
The theory of respiration. — H. N. Whitford, The fo-

rests of the Flathead Valley, Montana. — Th. Holm,
Studies in the Graminae. — Ch. J. Chamberlain, Alter-

nation of generations in animals from a botanical stand-

point. — W. F. G. Ganong, New precision-appliances

for use in plant physiologJ^

Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik,

Geographie und Biologie der Tiere. 21, 5. 6. W.
Kükenthal, Versuch einer Revision der Alcyonarien.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie.

(Früher: AUg. Zeitschr. für Entomologie.) I, 1. E.

Loew, Alte und neue Ziele der Blütenökologie. — J.

J. Kieffer, Über die sogenannten Pedes raptorii der

Dryiniden. — G. Paganetti-Humm 1er, Beiträge zur

Apidenfauna Italiens. — G. Ulmer, Über die geographi-

sche Verbreitung der Trichopteren.
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Medizin.

Referate.

Hermann Schelenz, Geschichte der Pharmacie.
Bedin, Julius Springer, 1904. XI u. 935 S. 8». M. 20.

Die ersten Abschnitte des Buches stellen dar, wie

sich die Pharmacie bei den alten Kulturvölkern, zuerst

den Semiten, entwickelt hat, welchen Einflufs die Prie-

ster dabei gehabt haben , und geben biographisnhe Mit-

teilungen über die hervorragendsten Persönlichkeiten;

weiter sprechen sie von den Handelsbeziehungen, die

durch gewisse Drogen veranlafst worden sind , und

ziehen die gesamten Naturwissenschaften sowie mit der

Pharmacie sich berührende religiöse und Rechtsbräuche

in ihren Bereich. Darauf geht der Verf. auf die Geheim-

wissenschaften und -künste, auf die Alchemie und latro-

chemie ein. In den nächsten Kapiteln beschäftigt er

sich mit der Bedeutung der Kopten, Syrer und Araber,

vor allem Gebers, in der Geschichte der Pharmacie, mit

den Germanen und Galliern, mit dem Einflufs des Chri-

stentums. Darauf wird die Stellung der Klöster zur

Pharmacie, die Wirkung der Erfindung des Buchdrucks,

die das Erscheinen der ersten Kräuterbücher und Arz-

neibücher zur Folge hatte, besprochen. Die folgenden

Kapitel schildern die Umwälzungen, die das 16. Jahrh.

auf naturwissenschaftlichem und medizinischem Gebiet

hervorbrachte, die Wende des 17., des 18. und des

19. Jahrh.s und die Entwicklung der Chemie in diesen

Zeiten, schliefslich die selbständig gewordene Pharmacie.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Das Physiolog. Institut an der Univ. Wien erhält

eine Abteilung f. physiologische Chemie; ihre

Leitung wird dem fr. Assistenten von Prof. Hofmeister

in Strafsburg, Dr. Otto v. Fürth übertragen werden.

diesellschaften und Vereine.

Das Programm des 22. Kongresses für innere
Medizin, der, wie mitgeteilt, vom 12.— 15. April 1905

zu Wiesbaden stattfindet, ist jetzt bekannt gemacht

worden. Am ersten Sitzungstage wird: Über Vererbung
verhandelt werden. Das 1. Referat über den jetzigen Stand

der V'ererbungslehre in der Biologie hat Prof. Dr. E. Ziegler
(Jena), das zweite über die Bedeutung der Vererbung

und der Disposition in der Pathologie mit besonderer

Berücksichtigung der Tuberkulose Prof. Dr. Martius
(Rostock) übernommen. Vorträge haben angemeldet die

Herren A. Hoffmann (Düsseldorf) über Behandlung
der Leukämie mit Röntgenstrahlen : Paul Krause (Bres-

lau) über Röntgenstrahlenbehandlung der Leukämie und
Pseudoleukämie; Schütz (Wiesbaden): Untersuchungen
über die Schleimsekretion des Darmes; M. Matt h es

(Jena) über Autolyse; Clemm (Darmstadt) über die Be-

deutung der Heftpflasterstützverbände für die Behand-

lung der Bauchorgane; Siegfried Kaminer und Ernst

Meyer (Berlin): Experimentelle Untersuchungen über

die Bedeutung des Applikationsortes für die Reaktions-

höhe bei diagnostischen Tuberkulininjektionen; A. Bickel
(Berlin): Experimentelle Untersuchungen über den Ein-

flufs von Kochsalzthermen auf die Magensaftsekretion;

August Laqueur (Berlin): Mitteilungen zur Behandlung
von Herzkrankheiten mit Wechselstrombädern; Auf-
recht (Magdeburg): Erfolgreiche .Anwendung des Tuber-

kulins bei sonst fast aussichtslos kranken fiebernden

Phthisikern; Hornberger (Frankfurt a. M.) über die

Mechanik des Kreislaufes; Rumpf (Bonn) über chemi-

sche Befunde im Blute und in den Organen bei Nephritis;

L. Gürisch (Parchwitz) über die tonsillare Radikal-

therapie des Gelenkrheumatismus (mit Demonstrationen);

Rothschild (Soden a. T.i über den angeborenen Thorax

paralyticus; O. Hezel (Wiesbaden): 1. Beitrag zu den

Frühsymptomen der Tabes dorsalis; 2. über eine ge-

lungene Nervenpfropfung, ausgeführt zur Heilung einer

alten stationär gebliebenen Lähmung einiger .Mi:-^kcln

aus dem Gebiete des N. peroneus; Bernh. Fis.hcr
(Bonn) über Arterienerkrankungen nach Adrenalininjek-

tionen; Gerhardt (Erlangen): Beitrag zur Lehre von
der Mechanik der Klappenfehler; Lüthje (Tübingen):

Beitrag zum experimentellen Diabetes; Kohnstamm
(Königstein i. T.) über die zentrifugale Strömung im
sensiblen Nerven; Goldman (Brennburg-Sopron): Neuere
Beiträge zur Eisentherapie bei Chlorose und Anämie;
Fr. Pick (Prag): über Influenza; Turban (Davos):

Demonstration und Erläuterung mikroskopischer Präpa-

rate: 1. Tuberkelbazillen: Kern- und Membranbildung;
2. Elastische Fasern : Fettorganisation und Doppelfärbung;

3. Geheilte Caverne; 4. Tuberkulose und Carcinom.
Mit dem Kongresse ist die übliche Ausstellung von In-

strumenten , Apparaten und Präparaten , soweit sie für

die innere Medizin von Interesse sind, verbunden. An-
meldungen von Vorträgen und für die Ausstellung sind

zu richten an Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden,
Parkstrafse 13.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. Augenheilkde an der Univ. Graz
Dr. Adolf Sachsalber ist der Titel eines aord. Prof.

verliehen worden.

Der 1. Assistenzarzt an der psychiatr. Klinik an der

Univ. Breslau Dr. Paul Schröder hat sich als Privat-

doz. f. Psychiatrie habilitiert.

An der Univ. Bern hat sich Dr. F. Seiler-Burgisser
als Privatdoz. f. innere Med. habilitiert.

Der Assistenzarzt an der psychiatr. Klinik der Univ.

Tübingen Dr. Johannes Finckh hat sich als Privatdoz.

f. Psychiatrie habilitiert.

Kfinftig erscheinende Werke.

Die physikalischen Heilmethoden in Einzeldarstellun-

gen. In Verbindung mit C. Clar, E. Epstein, L. Ewer,

O. Förster, R. Hatschek, G. Holzknecht, M. Knoedl, H.

E. Schmidt und K. Ulimann hgb. von O. Marburg.

Wien, Franz Deuticke. Ca. M. 6.

K. Büdinger, Die Einwilligung zu ärztlichen Ein-

griffen. Ebda. M. 2.

Gaupp, Der Selbstmord. München, Verlag der Ärzt-

lichen Rundschau. M. 0,60.

A. Forel, Die sexuelle Frage. Eine naturwissen-

schaftliche, psychologische, hygienische und soziologische

Studie. München, Ernst Reinhardt. Ca. 600 S. M. 8.

Zeitschrlft«B.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 179, 3. K.

V. Rzentkowski, Über den Gehalt des Blutes und
der Ex- und Transsudate an Trockensubstanz, Gesamt-

und Reststickstoff bei verschiedenen Krankheiten. —
Fahr, Ein Beitrag zum Studium der Mastzellen. — P.

Schrumpf, Über die als Protozoen beschriebenen

Zelleinschlüsse bei Variola. — L. Blum, Untersuchungen

über das Vorkommen parasitärer Organismen in Ge-

schwülsten. — Ch. W. Duval, Die Protozoen des Schar-

lachfiebers. — G. Guyot, Die Implantationstuberkulose

des Bauchfells, ihre Entstehung und Beziehungen zu

der Entzündungslehre. — W. Kallenberger, Beitrag

zur Lehre vom Aneurysma spurium. — K. Sick, Schaum-

zellentumor der Haut. — H. Schridde, Weiteres zur

Histologie der Magenschleimhautinseln im obersten Oeso-

phagusabschnitte.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Salomon Reinach [Prof. f. nationale Archäol. an

der Ecole du Louvre.], Apollo. Histoire generale
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des arts plastiques professee en 1902 — 1903 ä l'Ecole

du Louvre. Paris, Hachette et Cie., 1904. XI u.

335 S. 8" mit zahlreichen Illustr. Fr. 7,50.

Mit seinen 607 Miniaturabbildungen stellt

das Buch das Äufserste eines Popularisierungs-

versuches dar. Es ist der Abdruck von 25 Vor-

lesungen, gehalten vor einem Laien-Damen-Publi-

kum. Anerkennenswert ist es, dafs hier ein

französischer Schriftsteller sich gehörig umsieht,

und deutsche, englische Kunst bis in die neueste

Zeit herab beachtet. Am Schlufs eines jeden

Kapitels steht eine reiche Bibliographie, die

gleichfalls, wie das bisher noch nicht in Frank-

reich Sitte war, englische und deutsche For-

schung berücksichtigt. Bei Anwendung eines

höheren Mafsstabes aber versagt das Buch. Es

ist eben nichts weiter als eine »Causerie«. Die

Bibliographien, in einem französischen Buch gut,

würden in einem deutschen als oberflächlich

gelten. Aus 25 Kapiteln 10 der vorchristHchen

Kunst zu widmen, heifst schlecht einteilen. Wenn
man im 19. Jahrh. elf Seiten für Frankreich

übrig hat, so müfste man für die beiden Nieder-

lande zusammen mehr als neun Zeilen (Skandi-

navien, Rufsland usw. fehlen ganz) haben. Unsere

Freude über die Umsicht des Verf. verschwindet

vor seinem Urteil. Der Sieg Whistlers über

Ruskin gilt ihm als der Sieg des französischen

Einflusses über die nationale, englische Prae-

Raphaeliteu-Kunst ! Denn Whistler ist Impressi-

onist! Die altkölnische Schule, meint er, wäre

von einem Schüler Bouts begründet: »Desormais,

tout en restant bien allemande par ses defauts«.

Dürer und Holbein sind zwar Genies, aber be-

treffs des letzteren erläutert er: »C'est le seul

grand artist allemand sur lequel Tidealisme ait

eu prise«, und er ist »le plus francais plutot

que le plus Italien des AUemands«! ! Wer etwa

demnach ein nur halbwegs würdiges Gegenstück

zu Springers Handbuch erwartet, wird sich im

»Apollo« bitter enttäuscht sehen.

Dresden. Hans W. Singer.

Roy Caston Flickinger .[Dr. phil.], Plutarch

as a sourc e of information on the Greek
theater. Chicago, The University of Chicago

Press, 1904. 64 S. 8°. $ 0,75.

Zu Anfang der Forschung über das griechi-

sche Theater hat man frühe und späte Zeugnisse

ohne Unterschied herangezogen. Obgleich man

seitdem eingesehen hat, dafs auch das Theater

eine Entwicklung durchgemacht und seine Form

den verschiedenen Bedürfnissen der verschiedenen

Zeiten gemäfs sich gewandelt hat, fehlt es bis

heute nicht an Männern, die auch späte Schrift-

steller als Zeugen für die Theatereinrichtung ver-

gangener Perioden aufrufen.

Flickinger will diesen Unfug abtun durch eine

methodische Untersuchung der Stellen Plutarchs,

die sich aufs Theater beziehen. Er teilt sie in

zwei Gruppen: entweder wird allgemein vom
Theater gesprochen, oder speziell über einen

seiner Teile in bestimmter Verwendung gelegent-

lich einer geschichtlichen Handlung. Letztere

Stellen stehen naturgemäfs ihrer Quelle beson-

ders nahe: da kann also die Terminologie der

älteren Periode übernommen sein; ob es freilich

der Fall ist, mufs jedesmal eine Spezialunter-

suchung lehren. In den andern ist es stets das

Theater der eigenen Zeit, das dem Schrift-

steller vorschwebt.

Fl. glaubt aus dieser zweiten Gruppe schlie-

fsen zu dürfen, dafs zu Plutarchs Zeit neben der

Skene (oder Xoyeiov), wo die Schauspieler auf-

treten, die Orchestra (oder d'VfiEXtj) von den

Tänzern und Musikvirtuosen benutzt wurde —
also in der Hauptsache das hellenistische Theater,

wie ich und Frey es gegen Dörpfeld darge-

stellt haben.

Giefsen. E. Bethe.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Berlin hat sich Dr. Friedrich Knapp
als Privatdoz. f. Kunstgesch. habiHtiert.

Neu erschienene Werke.

Kurt F. Müller, Der Leichenwagen Alexanders des

Grofsen. [Beiträge zur Kunstgeschichte. N. F. XXXI.]

Leipzig, E. A. Seemann. .M. 2,50.

Der Kunstgewerbe-Markt. Eine Halbjahrsschrift

zur Förderung der Kunstindustrie mit einem Katalog der

Leipziger Kunstgewerbemesse. Märzheft 1905. Leipzig,

Julius Zeitler.

Zeitschriften.

Römische Quarialschrift. 18, 3. 4. A. de Waal,
Zur neunten Säkularfeier der Abtei von Grottaferrata

;

Tierbilder in Verbindung mit heiligen Zeichen auf alt-

christhchen Monumenten; Altchristliche Tonschüsseln. —
P. Orsi, Contributi alla Sicilia cristiana (Licodia Eubea,

Grasullo, Priolos Siracusa). — Van Gulik, Pio Franchi

de Cavalieris hagiographische Schriften.

Inserate.

Bibliothekar-Gesuch,
Für eine technische Bibhothek wird

zum sofortigen Eintritt ein im BibUothek-

wesen erfahrener Leiter gesucht.

Gefl. Offerten unter Angabe der bis-

herigen Tätigkeit und der Gehaltsan-

sprüche nebst Zeugnisabschrift und

Photographie sind zu adressieren unter

M. C. 7428 an Rudolf Messe,
München.

Redakteur-Gesuch ™L1' ja"ra^:
Herren, welche über umfassende literarische Kenntnisse

verfügen und auf dem Gebiete des Buchhandels und

des Inseratwesens Erfahrungen besitzen, wollen sich unter

D. L. 23 an die Exped. d. Bl. wenden. Herren, welche

ihren Wohnsitz in Leipzig haben, erhalten den Vorzug.
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Jlu$ ßatur und 6ei$te$welt.

bes§änbd)ens

nur 1 jBlorh.

gammlung ttJi(Tett|*d)aftIid) ^ gemeinDerliänMir^er

garlleUmtgen aus allen febieten ht^ PilJeit^
in gäubdjcn uon 130— 160 geitnu

|cb«s gnnbdjcn ill in ftd) nbgErd)Io HTcn unb einzeln häuflid).

©erdjmatfujoU

Srbunben

nur 1.25 iUlk.

|n frrd)ö))fEnbfr unb oUgfmctnütrflönbltdjfr ßrljanblung luerbfn in abgf rd)lo(TEntn §änbd)tn auf luifrfnfdioftHdjer (Brunb«
fogc ruijcnbc pordfUungfn lutt^tiger ©tbtdc in jjlnnooUrr gef^ränkung aus alitn Iroeigcn bcs lütfTcns geboten, bienitrli»

H^e gefriebtgung unb bauernben llüjjen ju gcnittljren nermögen unb fonttt auf oUgemcincs InterefTc red)ncn können.

g[0 toertuolIeB^ nü^ltd)eB fefdjenh enq^fdjto ftd) befonbeta:

5 §änbd)cn, nnd) Paljl, gcbnnbfn, in gcfd)ntnri{noUcm bam^rl)nftcn fc|'d)enkhnltd)£n, bns fid) juni

^nfltfUcn niic ^nfl)nngcn eignet, jnm greife non 6 pk. 50 ^fg.

Sauu^arbt, ^m foufenben SBeb;

ftut)I ber 3eit.

3)? e r cf e 1 , 3ngenieurte(]^n. b.'i)?eu^eit.

9)f e r de I , Silber a.b.3ngenteurtec^n.

©d^effer, 3)?ifroffope.

©d^eib, ®ie mdaüt.
Später, 2Bärniefraftmofc^tnen.

Später, 3)Qmpf u. jDnmpfmafi^tne.

SBebbing. !J)a8 (Sifenpttenmefen.

Jlatunt)ifrenffl)aftl §tbItotl)eL

^luerbac^, !Die ©runbbegriffe ber

mobenien DJaturle^re.

$8(oc^mann, Suft, Söoffer, 2\ä)t

unb Söärnte.

Sßörnftein u. SRardlüalb, ©id^t^

bore unb unfic^tbare ©trollen.

S rf ft e i n , ^ampf 31D. äJienfcb u. 2;ier.

liefen ^agen, Unfere toidbtigften

Kulturpflanzen,

©roei?, 2)a8 Sic^t u. bic färben.

^ a a cf e , Sau unb Seben beö jliereS.

|)eiIborn, 3)er 9}?enfc^.

^ef f c, ^bftamntungSle^re unbS)ar:

iDiniÖmuS.

3«ic, ä)Zo(efüre,monte;2BeItät^er.

Sßeber, SBtnb unb SBetter.

®eograp[)trd)e gtbibtijtk.

grec^, 2lu8 ber Sor^eit ber @rbc.

®ruber,®eut[d^.2Birtf(^aft§Ieben.

©untrer, 6Jef(^i(^te be8 ^^t'^It^'^^

ber Sntbecfungen.

^affert, 3)ie |3oIarforfc^ung.

3; n f n , 2)?eeregforf(^ung u. hieben,

tirt^^off, aRenf(5 unb (Srbe.

9?at:^gen, 2)ie Japaner,

©(feiner, 3)er Sau be« SBeltaü«.

Seife, 3)ie beutfd)en S^olfgftömnte

^tf0n^gV6 feitn tmpfolfltn:

^mifdjt gtbItoti)gL

Sruinier, ©ag beutfj^e Solfölieb.

©ruber, 3)eutf(^. Söirtfc^aft^Ieben.

^eil, jDeutfc^e ©tobte unb Sürger

im 2«itte(alter.

Kautjfj^, 3)ie beutf(^e Olluftration.

^oening, jDie btf(^. 9^eid^güerfaff.

I

ü)?att^aei, 2)eutf(^e Sau!unft.

£)tto, ®eutfc^e8 ^^rauenleben.

Dtto, 5)08 beutfc^e ^anbtnerf.

äöeife, 2)ie beutfdöen SoIf8ftämmc

unb Sanbfd)aften.

2ßitfoiü«fi, ®ag beutf(^e ®ramo
be§ 19. 3;a]^r^unbertg.

fflebt^mtf(l)e gibüotljgk.

Siernadi, 9}?ob. ^eilioiffenfd^aft.

Suc^ner, ©efunb^eitsle^re.

grenzet, (äruä^rung unb SoIfS;

na^rungSmittel.

©ad^S, 3)er menfi^Iic^c Körper,

©(^umburg, Sluberfulofe.

3anber, SeibeSübungen.

ßanber, ®ag Ü^erbenf^ftem.

SoIksttitrtfrl)QftL gidüotligk.

SIoc^, 5)ie ftänbtf(^en u. fojialen

Kämpfe in ber röm. S^fepubUf.

©ruber, 'Deutfd^. 2Birtf(^aft8reben.

^auö^ofer, Seöölferunggte^re.

Soening, 9^eic^Süerfaffung.

So<5, iBerfe^röentmidl. in 3)eutfc^lb.

9}?aier, ©ojiale Seftegungcn unb

j^^eorien.

Otto, 2)a« beutfc^e ^anbmerf.

^o^Ie, 3)ie ©ntlüidl. be« beutfc^en

2Birtf(^aft8(eben8 im 19. 3a^r^.

©i^irmat^er, 9)?oberne graucn=

bemegung.

Unolb, 5(ufgaben unb ^kk bc8

9}?enfd^enleben8.

Suffe, 3)ie 3Be(tanf^auungen ber

großen ^^ilofop^en ber ^^eujeit.

Kreibig, "Die fünf©inneb.9J?enf(!^.

K ü I p e , 3). ^^ilofop^ie b.@egenn)art

9J?artin, !Die ^ö^ere 9}?äbc^enf(^ute

in jDeutfc^lanb.

9?e'^m!e, 3)ie ©eele beg 9}?enfd^en.

Unolb, 3Iufgaben unb 3ie(e be«

'iD'Jenfc^enlebeng.

3(inber, i^eibeöübungen.

3icgler, Mgemeine "ipäbagogif.

guaüri)tl!onrf()e gibltotiigfe.

(3teUgion§=, $?iterotur=, tunft= u. Äultur»

gefc^ic^te.)

Sö^mcr=9tomunbt,S)ie3efuiten.

Soringfi, ®a8 Sweater.

Sraafc^, !Die retigiöfen ©trömun=

gen ber ©egenlnart.

©effcfen, 2tug ber 2Berbejeit be8

S^riftentum«.

@iefe brecht, -aöraelitifc^e S^eli-

gionggefc^tc^te.

Kanljfd^, 2)ie beutfc^e ^duftration.

2Katt^aei, 3)ie beutft^e Saufunft.

Dtto, 2)a§ beutfd^e ^anbroerf.

©deinem er, 9?cftauration unb

9ieoolutton.

©oben, 'ißatäftina.

©ot^en, ®a8 curopätft^e Kriegg»

inefen im 19. Sfa^r^.

iBoIbe^r, Sau unb Seben ber

bilbenben Kunft.

Söeber, 1848.

äBeinel, 2)ie ©leit^niffe ^efu.

2Beife, ©^rift= unb Suc^mefen.

SSeife, ®ie beutfc^en a^oltgftämme

unb Sanbfdiaften.

SBitfoftgfi, ®a8 beutfc^c 2)rama

beg 19. 3a^rb.unb Sanbfj^aften.

guf Punfd) ousfüi)rü(i)0 tilupn^rh ^rofiiikh umfonp unb |)()|lfm.
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^^^^ llerlag »on B- 6- Ccubner in Cclpzla* ^^^^

Da$ mittelmeergebiet. Uon

Prof. Dr. Alfred Pbilippson.

Seine gcogr. ii. kulturelle eigenart. IHit Q Siguren im Ccxt,

13 flnsicbten und 10 Karten auf 15 Cafein. 6r. $. 6eh. 6 mk.,

„Xa§ üorlicgcnbc Serf eignet fid) Borjrigtid), um einem

jveiten «reife aligemein ©ebilbeter eine ^Borfteüung Don bcm

ju geben, waS ©cogtapbic beute ift, namentlid) aber ber

^etig luüc^ienbcn 3abl ber iöefuc^er be§ aUittelmeergebieteS

ein tiefere« ^erftänbni« für boä, ma§ fte fe^en, ju crfd)lie§en.

3eber foTlte fid) baä ^^ud) als Srgänjung feines gieifebonb»

budt)« mitnehmen, unb bie SBibliotbefen unferer gtunbreife»

bampfer fotltcn e§ in met)reren (Sfemploren enthalten

9(ucfi bem ^ifloriter, bem Äulturbif^orifer, bem Sosiologen

bringt ba§ S3ud) bebeutcnben ©cannn. ... 3)ie SBilber finb

Borjüglid) genjö^It unb gut ouSgefü^rt, bie Aorten fet)r flare

3Seronfd)aultd)ungen beä SejteS."

C^xoi. Dr. Xii. gifc^er in ber ©eutfc^en Siteraturieitung.)

„SRögc baä liebenäroürbige, »on jebem unnötigen roiffen»

ic^aftlid)en 33onaft freie unb bobei bod) burd) unb burd^

reiffenfc^oftlic^e fleine fficrf Don allen benjenigen gelefen

werben, bie eine 9Jeife nad) irgenb einem ber 2)Jittelmeer=

länber anjutrcten beabfic^tigen , bamit fie einen über bie

ginjelbeiten ^inaulge^enben , ira^rtiaft geograpf)if(ftcn Über»

blicf geroinnen; fte roerben bann imftanbe fein, bie jo^I»

reichen gin^elerfc^einungen üon fiö^eren ®eftd^t§punften au§

JU betrachten unb mit roir!lid)em 3}erj^änbni§ bem ®e«

fomtbilbe einjuorbnen öerftefjen.

(Slnnalen ber |)t)brograp^ie unb äJiaritimen 2)ieteorologte.)

Dk Datur in der Kunst. Uon

Prof. Dr. ?. Rosen, s^ 8^
mit über 100 Abbildungen, üorncbm geb. 12 Pik. • *• *

„Sä ifl ber erfte, mit 5ureid)enben 2RitteIn unternommene
33er)U(^, bog S3ert)ältniä ber Sünftler jur 9iatur für einige

jpouptepoc^en ber 3)falerei in fadjlic^em Singe^en auf bie

einjig mo^gebenben Sofumente, bie Äunftroerfe, erfc^öpfenb

barjufteßen. . . . $Rofen fd}reibt nic^t bloß für ben fünft»

bifiorifc^en §ad)mann, fonbern er forbert ben gebifbeten

?efer ju einem ®ange burc^ bie @efd)ic^te ber 3)ia[eret auf,

bei bem er i^m mand)e überrafdjenbe, neue ^erfpeftioen

unb mandjen tieferen ©inblicf ju eröffnen roeiß.

(SreStauer 3eitung.)

u
n$er Uerbältnis zu den bil-

denden Künsten, m m
(Jon Prof. Dr. H. $d)mar$ow.
gebunden ITlk. 2,60. •^^*^^**~^*^^—^

geheftet ID. 2.

„Xie fec^g SSortröge bilben ben roertüoDften SBeitrag jur

l'iteratur über bie Äunfterjie^ungSfroge. ©c^marforo ent»

roicfelt feine Slnfc^auung über baä 35erf)ältni§ ber Äünfte

jueinanber, um ju jeigen, roie jebe einjelne einer befonberen

©eite ber menid)lid^cn Crganifation entfpred)e, roie eben

barum aber aud) aüe einjelnen Äünfie eng miteinanber

Dertnüpft unb, ba fie atle Don bem einen menfd)lic^en Cr»
ganiämuS au»firaölen. So tritt benn Sdjmarforo auc^ für

bie erjief)ung be§ ganjen ÜJienfc^en jur fünftlerifd)en ii3e=

tätigung ein. . .
." (^rof. Dr. Äaufefc^ i. b. ÜDeutfc^. Sitjtg.)

Der Städtebau nacb kunst-

leriscben Grundsätzen, u^
Don Regicrungsrat Caniillo Sitte. Ein

Beitrag zur Cösung moderner fragen der

Architektur und monumentalen Plastik, ^r
mit 4 f)eliogravüren und 109 Illustrationen und Detail*

planen. 3. Auflage. 0eb. 5 mk. 60 Pfg., in f)lbtr. geb.

7 mk. (ücriag von Carl ßracscr Si £o., üUien.) ••••
3n biefem SBerfe, roel^e« überoU bie größte Slufmerffam«

feit erregt unb aüfeitig bie günfiic^fte SBeurtetluug gefunben

bat, unternimmt eö ber befannte 33erfaffer, bei einer Sieibe

alter '^la^» unb ©tabtonloflen bie Urfadje ber fc^bnen SBtr»

fung ?u ergrünben, babei Don ber ^lufic^t auegeheub, bog

bie Urfac^en, roenn fie ri(^ttg erfannt roerben, eine 9ieibe uon

9tegeln barfieüen roürben, an beren §anb man bei mobernen

Einlagen abnütze fünfiferifc^ fc|öue Sßirfungen er'jielen fönne.

Die Renaissance in Tlorenz

und Rom. Uon €. Brandig

Professor an der Universität ßöttingen.

Zweite Auflage. 6eb. mk. 5., gesdimackv. geb. 6 mk.

„Sffiir hoben ein gonj nortrefflic^e« SBuc^ oor un8, baö,

mit roeifer Ötonomie ben reichen @toff beberrft^enb, roeiteren

^veifen ber ©ebÜöeten, bie ia§ 33ebürfui8 empfinben, bie

unfierbli(^e Sunfi ber italienifc^eu SRenaiffance im 3ufanimen»

bang mit ber 3eitfief(^i(^te, Don ber fte abbängig i|i, ju be»

greifen, nur lebhaft empfohlen roerben fann." '

(fiöln. 3eitung. 1900. 5«r. 486.)

„3m engfien 9iaum fieHt fic^ bie geroaltigjie ^dt bor,

mit einer Sraft unb ©ebrungen^eit. ©c^ön^eit unb Äürje

bc8 ^luöbrudö, bie ffajfifc^ ifi."

(Sie g?Qtion. 1900. ^. 34 )

„33ranbl§ SBuc^ bietet cor altem ^öc^fl lebenbige

©d)ilberungen ber füörenben ^eriönlic^feiten; bie Steüe

über SDJidielangoIo gef)ört jum ^öeflen borin unb jeigt om
fiärfften öotteS 9Kitempfinben unb tiefe» (ginbringen."

(§iftorifd)e geitfc^rift.)

as moderne Ttaliem Uon

Pietro Orsi. m m fj^

0esd)id)te der letzten 150 ]abre. übersetzt

von J. ßoetz. ßcbeftet 5 mk. 60 Pfg., vornehm geb.

6 mk. 40 Pfg. ^-»^•- -* ^^ .0^^^^^^^^^^**^^

„ . . . ©0 ifi benn bie beutfc^e Sluägabe in jeber ^e»

jie^ung baju angetan, bem fd)önen ^tilien ""b feiner @e=

fd)i(^te in ben legten anbert^alb So^töunberten neue Jreunbe

jujufü^ren." (?eip5iger 3fitung. 1903, 9hr. 44.)

„Stuf ftreng roiffenfdjaftlic^er ©runblage ifi ^ier baä

gefamte gebrucft Dorliegenbe ü)Jatcrial für bie politifc^e

@efd)id)te Italiens in ben legten onbert^olb ^o^rbunberten

JU einem organifdjen ©anjen »erarbeitet. Xaä SdiluBlapitel

bietet bann in gro§en 3ügen einen flberblicf über bie ^aupt=

erfc^einungen auf ben ©ebieten tion Annit unb 3Siffenfd)oft.

Xa§ ganje 58uc^ jeidjnet fid) baburd) au§, ba^, um eine

trocfene 2lufäät)lung ber 2aten unb (Sreigniffe 5U oermeibcn,

in öugcrft gefc^irfter SBeife Stu^jüge au5 politifd} roic^tigen

@ebid)ten, ^arlamentSreben unb ät)nlidiem m bie XarftcUung

Derpod)ten fmb. Sin anberer Sor;ug Crfi^ ift ber, ba% er

eine einfeitige ^arteinabme ju oermeiben unb ben »olitifdjen

3been unb SBeftrebungen iDfajjinil, Saoourä. ©aribalbiS,

Sri^piä u. a. gleichmäßig geredjt gu roerben fut^t."

(Scutf^c ^iteratur}eitung.)

D
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DI AUFTRAGE DES PREUSSISCHEN UNTERRICHTS -MINISTERIUMS BEARBEITET VON
WIL.HE:L.!»I ERMAIV und EWAL.D HÖRN.

ERSTER, ALLGEMEINER TEIL,
UNtER MITWIRKUNG VON K. HOBN BEARBEITET

VON W. ERMAX.

[XXU.836S.] Lex.-8. 1904. geh. ^ 30.—
,
geb..« 36.—

ZWEITER, SPEZIELLER TEIL,
UNTER MITWIRKUNG VON W. EBMAN BEARBEITET

VON E. HOBN.

[XX u. 1263 S.] Lex.-8. 1904. geh. M 40.-, geh. M 46.-

DRITTER TEIL, REGISTER UND NACHTRÄGE ENTHALTEND, BEARB. VON W. ERMA>'.

(IN VORBEREITUNG.)

Hauptaufgabe des Werkes ist es, das für die Geschichtschreibung der deutsehen Universitäten und des Studenten-
lebens vorhandene Material an Druckschriften möglichst vollständig zu verzeichnen und durch zweckmäßige Anordnung
und erschöpfende Register bequem zugänglich zu machen : ferner soll die Bibliographie dienen als Hilfsmittel für den Betrieh

der Bibliotheken, für Sammler und für Antiquare. Endlich dürfte sie sich auch als nützlich erweisen für den Gebrauch der

Behörden, denen die Verwaltung und Leitung der Universitäten obliegt, für die Unterrichtsministerien sowie für die Kura-
torien und Rektorate der einzelnen Universitäten.

Nach Erscheinen des ersten Bandes schrieb das Ceutralblatt für Bibliothekswesen:

„Von der mit Spannunsr erwarteten Bibliographie der deutschen Universitäten Ist endlich der erste,

allgemeine Teil, von Herrn W. Erman redisriert, erschienen. Es ist ein stattlicher Band von 17 363 Nnniniern
auf 836 doppelspaltiiren Seiten, das Resultat einer fast 16 jährigen Arbeit der beiden Heransgeber, und mit
unbegrenzter Hocliachtung vor dieser gewaltigen Arbeitsleistung durchblättert man den ersten Band, welcher
in sich die Titel aller allgemeinen Schriften über die deutschen Universitäten vereinigt, während der zweite
die Literatur für die einzelnen Universitäten enthalten wird. Alle, die in irgend welchen Beziehungen zu
den deatschen Universitäten stehen, wie alle Bibliotheken schulden Herrn Ernian den lebhaftesten Dank für
die aasgezeichnete Arbeit.'»

Preisaufgabe der „Kantgesellschaft"

Kants Begriff der Erkenntnis,

verglichen mit dem des Aristoteles.

Bestimmungen:
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maschine.
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9. Als Preisrichter fungieren: Geheimer Rat Professor

Dr. Max Heinze in Leipzig, Hofrat Professor Dr.

Alois Riehl und Professor Dr. Hans Vaihinger

in Halle.

10. Die Redaktion der „ Kantstudien " ist berechtigt, aber

nicht verpflichtet, preisgekrönte Arbeiten in ihrer

Zeitschrift zu dem bei derselben üblichen Honorar

abzudrucken.

Bewerber um den Preis brauchen nicht Mitgheder

der Gesellschaft zu sein; ein Abdruck der Bestimmungen

kann durch den Geschäftsführer der Gesellschaft be-

zogen werden.

Halle a. S., den 22. Februar 1905.

Der Geschäftsführer der „Kantgesellschaft".

Professor Dr. H. Vaihinger.
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A. Steier, Untersuchungen über die

Echtheit der Hymnen des Ambro-
sius. {Guido M. Dreves, S. J.,

München.)

Allgemeinwissensohaftliohes ; Gelehrten-,

Schrift-, Buoh- und Bibliotheiiswesen.

.Analele Academiei Romane.
Seria II, Tomul XXVI. 1903-1904.
(M. Härsu, Kustos Dr., Bukarest.)

F. Rizzatti, Prime linee d'una bibliografia

per servire alla storia delle scienze.

su»gsheriehte der Kgl. Preußischen Aka-
ift-HiiV der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

.\. Jeremias, Das Alte Testament

im Lichte des alten Orients. {Her-

mann Gunkel, aord. Univ.- Prof. Dr.

theol., Berlin.)

Acta Pauli aus der Heidelberger

Papyrushandschrift Nr. 1. Hgb.

von Carl Schmidt. Handausgabe.

{Ernst von Dobschüiz, ord. Univ.-

Prof. Dr. theol., Strafsburg.)

H. E. Paslack, Exegetische Bemerkungen
zu Matth. 6, 9—13 und Luk. 11, 2—4.

Philosophie.

Jäszi Oszkär, Müveszet es Erkölcs

(0. Jäszi, Kunst und Moral);

Szekely György, Müveszet es Er-

kölcs (G.Szekely, Kunst und Moral).

{Ludwig Räcz, Gymn.-Direktor Dr.,

Sarospatak.)

,. Thouverez, Herbert Spencer.

Unterrlohtswesen.

Chr. Ufer, Die Ergebnisse und An-
regungen des Kunsterziehungs-

tages in Weimar. {Julius Ziehen,

Oberstudiendirektor beim Kom-
mando des Kadettenkorps, Berlin.)

Beiträge zur Geschichte der Universität
Leipzig.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Llteraturgesohiohte.

G.Julien, Precis theorique et pra-

tique de langue Malgache. Avec
une preface de A. Grandidier.

{Hans Bohatta, Amanuensis der

Univ.-Bibliothek, Dr., Wien.)

J. Vinson, .Manuel de la langue tamoule.

Grieohisohe und lateinisohe Philologie

und Literaturgeschichte.

M. J. Bratsianos, Ta xaxä tov

0Tj3£«. {Ernst Maafs, ord. Univ.-

Prof. Dr., Marburg.)

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

A. Pfennings, Goethes Harzreise im
Winter. {Mar Morris, Dr. med.,

Berlin.)

H. Gschwind, Die ethischen Neue-

rungen der Früh- Romantik. {Ri-

chard Maria Werner, ord. Univ.-

Prof. Dr., Lemberg.)

Englische und romanische Philologie

und Llteraturgesohiohte.

S. T. Coleridge, The Table Talk and
Omniana. Edited by T. Ashe.

D. Engländer, La X» Satire de Boileau
comparee ä la VI« de Juvenal.

Allgemeine und alte Geschichte.

H.Müller, Die einheitliche Redaktion des
Geschichtswerkes des Thukydides.

E. v. Filek-Wittinghausen, Maturitäts-
fragen aus Geschichte und Vaterlands-
kunde.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Ernst J. Zimmermann, Hanauer
Chronik mit Kultur- und Sittenge-

schichte. H. 7— 11. {H.Reimer,
Direktor des Kgl. Staatsarchivs, Geh.
Archivrat, Dr., Koblenz.)

A. Cour, L'etablissement des Dy-

nasties des Cherifs au Maroc et

leur rivalite avec les Turcs de la

regence d'.A.lger, 1509—1830. (A/<-

chael Jan de Goeje, ord. Univ.-

Prof. Dr., Leiden.)

Aus den Papieren der Familie
von Schleinitz. Mit einer Vor-

bemerkung von Fedor von Zobeltitz.

{Richard M. Meyer, aord. Univ.-

Prof. Dr., Berlin.)

Verein für die Geschieht« Nümiergs.

Geographie, Lfinder- und Völkerkunde.

Mundus novus. Ein Bericht .\me-

rigo Vespuccis an Lorenzo de Me-
dici über seine Reise nach Brasilien

! in den Jahren 1501/02. Hgb. von
E. Sarnow und K. Trübenbach.
{Konrad Kretschmer, aord. Univ.-

Prof. Dr., Berlin.)

E.Mygind, Vom Bosporus zum Sinai.

GeselUchafl für Erdkunde zii Berlin.

Staats- und Soziaiwissensohaften.

Joh. Steindamm, Die Besteuerung

der Warenhäuser;

Derselbe, Beiträge zur Warenhaos-
frage;

H. Gehrig, Die Warenhaussteuer in

Preufsen. {Magnus Biermer, ord.

Univ.-Prof. Dr., Giefsen.)

Österreichisches Staatswörter-
buch, hgb. von E. Mischler und J.

Ulbrich. 5. Lief: 2. Aufl.

Rechtswissenschaft

H. H. Pflüger, Ciceros Rede pro Q.
Roscio comoedo. {Ernst Hruza,
ord. Univ.-Prof. Dr., Innsbruck.)

B.vonBonin, Grundzüge der Rechts-

verfassung in den deutschen Heeren
zu Beginn der Neuzeit. {Gustav

Roloff, Privatdoz. Dr., Berlin.)

MathematiL

Al-Battänl sive Albatenii. Opus
astronomicon. Editum a C. \.

Nallino. P. I: Versio capitum cum
animadversionibus. {Anton von
Braunmühl, Prof. an der Techn.

Hochschule, Dr., München.)

O. Fort u. O. Schlömilch, Lehrbuch der
analytischen Geometrie. L 7. .\ufl. be-

sorgt von R. Heger.

Naturwissenschaften.

J. Hann, Klimatographie von Nieder-

österreich. {Richard Börnstein,

Prof. an der Landwirtschaftl. Hoch-

schule, Dr., Berlin.)

P. Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in iJ

Entwicklung. Deutsche Aussähe von G
Landauer.

edizin.

F. Hueppe, Die Sozialhygiene der Tuber-

kulose.

Kunstwissensohaftea.

Wilh. Finder, Einleitende Vorunter-

suchung zu einer Rhythmik roma-

nischer Innenräume in der Nor-

mandie. {Rudolf Kautzsch, Prof.

an der Techn. Hochschule, Dr.,

Darmstadt.)
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ücrlafl »on B- 6. Ccubncr m Eelpzlg* ^^^^(S^ &P> &ss> e$5)

Da$ mitteltneergebict. Uon
Prof. Dr. Jllfred Pbilippson.

Seine geogr. u. kulturelle Eigenart. Hlit 9 Jiguren im Cext,

13 Ansichten und 10 Karten auf 15 Cafcln. 0r. $. 0eb. 6 mk.,

„2)a§ öorltcgenbe S93crl eignet fi(^ öorgügltd^, um einem

meiten Greife allgemein ©ebilbeter eine SBorftcttung oon bem

ju geben, tva§ @eogrQ^t)ie "^eute ift, namentUd) aber ber

ftetig roadifenben Sa\:)l ber ©efud^er be§ SJiittclmeergebieteS

ein tiefere^ SßerftänbniS für boS, mo§ fie fe^en, ju erf^Uegen.

3cbcr foHtc fid) baS Sud) als (Srgänsung feines 3fieifet)anb=

buc^S mitnehmen, unb bie SBibliottjefcn unferer Stunbreife»

bampfer foHten cS in mehreren Sjemplaren entgolten

2[ud) bem ^iftorifer, bem Äultur^iftorifer, bem ©ogiologen

bringt baS 33ud) bebeutenben ©eminn. ... ®ie Silber fmb
öorgüglic^ gercä^It unb gut ouSgefü^rt, bie Äarten fe^r flare

SSeranfd^aulic^ungen beS SejteS."

(5ßrof. Dr. Xlj. 5ifcf)er in ber ©eutfc^en Siteraturgeitung.)

„ÜJJöge baS liebenSmürbige, oon jebem unnötigen raiffen»

fci^aftli(f)en 33aöaft freie unb babei boc^ burc^ unb burc^

raiffenfc^aftlid^e Keine SBerf oon otten benjenigen gelcfen

«erben, bie eine SfJeife nad) irgenb einem ber SRittelmeer«

Idnber anjutreten beabfic^tigen , bamit fie einen über &ie

Singelbeiten ^inauSge^enben, mabr^aft geograp^if(^en Über=

blicE geminnen; fte merben bann imftanbe fein, bie ga^l»

reichen (Sinjelerfdjeinungen oon ^5^eren ®efid)t§pun!ten auS

gu betrachten unb mit mirflic^em SSerftänbniS bem @e»

famtbilbe einjuorbnen oerfte^en.

(SInnalen ber §^brogropl^ie unb SJJaritimcn aJieteorologie.)

Dic natur in der Kunst. Uon

Prof. Dr. T. Rosen, a^ &^
mit über 100 Abbildungen, üornebm geb. 12 Hlk. •--•--•

„(5§ ift ber erfte, mit jureic^cnben ÜJiitteln unternommene
Serfuc^, baä Sßer^ältniS ber ^ünftler jur S'Jütur für einige

^auptepoc^en ber 2Ralerei in fadjUd^em (Eingeben auf bie

einjig maggebenben ®ofumente, bie Äunftmerfe, erfd)öpfenb

bargufteHen. . . . Stofen fd)reibt nic^t blo^ für ben fünft«

biftorifd^en ^ac^mann, fonbern er forbert ben gebilbeten

Sefer ju einem (Sänge burd) bie ®efd)id)te ber aJialerei auf,

bei bem er i^m manche überrafdjenbe, neue ^erfpeftioen

unb manchen tieferen ©inblid gu eröffnen roeiß.

(SreSlauer 3eitung.)

R
imittelsbild und (Ueltan»

scbauung int (Uandel der

Zeiten. Uon Prof. Croels-Cund. Autorisierte

Übersetzung v. C. Bloch. s»s»sws9»s»
2. flufl. In Ccinw. gesd)mad<v. geb. 5 THk. s» #» #»

„@§ ift ©d)tt)ung unb SBärme in ber Sarftellung,
unb man ift erftaunt über bie glüdlic^e Äüt)nl^eit fo

üieler SBenbungen, um fo me^r, al§ bo§ fo eigenartig @c=

fagte boc^ ben (ginbrucf bei mübeloS ©efunbenen unb ganj

natürlich StuSgebrüdten mac^t. 33Jan ftei)t, ba^ ber gelel)rte

SSerfaffer ftarf unb marm empfinbet unb anfd^auenb

•--• (D. SBeiSenfelS i. b. SBoe^enjcl^rift für ttofftfi^e ^^ilologir.^

J\
rbeit und Rhythmus. Uon

Prof. Dr. Karl Bücher, rj^
Dritte, stark vermehrte Auflage. Geheftet 7 nik., gesd)mad<'

voll gebunden $ lHark. —»^-»»-»<^^»^-» «» <»-»

„Sie übrige @emeinbe oögemein ©ebilbeter, welche nid^t

bloß biefe ober jene ©injel^eit ber in ber 33üc^erfd)en 9trbeit

enthaltenen miffenfd)aftli(^en (Srrungenfdjaften intereffiert,

fonbern bie fic^ für bie ®efamtt)eit be§ felbftönbigen
unb rceitgreifenben uberblidS über ben oieloer=

fd)lungenen3ufommen£)ang0on2(rbcitunb9t^i)t^»
muS aufrichtig freuen barf, rairb meines (Srac^tenS

bem bemäbrten ^orfc^er ouc^ bafür befonberS banfbor fein,

ba^ er ibr einen mertootten Seitrag ju einer ?e^re geliefert

\^at, tt)eld)e bie ebelften ®enüffe in unferm armen 9}Jenf(^en»

leben oermittelt, nömlic^ gur ?e^re oon ber benfenben
Beobachtung, nic^t bloß welterfc^ütternber ©r»
etgniffe, fonbern auc^ alltäglicher, auf ©c^ritt
unb jEritt uns bcgegnenber ©efd^e^niffe." •—

•

^^^^^»^^^ (®. ö. 2Jia»)r in ber Seilage gur Slllg. 3tg-)

Die Renaissance in Tlorenz

und Rom. Uon €. Brandig
Professor an der Universität ßöttingen.

Zweite Auflage. 0eh. Hlk. 5., gesdimackv. geb. 6 IHk.

„SDBir I)Qlien ein gang oortrefflic^eS Suc^ cor uns, ba«,

mit loeifer Öfonomie ben reichen @toff be^errfc^enb, weiteren

greifen ber ©ebilbeten, bie ba§ Sebürfni« empfinben, bie

unjterblic^e Sunft ber italienifc^en Üienaiffance im 3nfammen«
^ong mit ber ß^itgefc^ic^te, t)on ber fxe abtjängig ijt, gu be«

greifen, nur lebhaft empfohlen werben fann." (Söln. ßeitung.)

„3m engfien 9taum fteüt fic^ bie geioaltiflfte 3e't bar,

mit einer Äraft unb ©ebrungentjeit. ©c^onbeit unb Äürge

btS «luebrucfs, bie flafftfc^ ift." (2)ie Tiation. 1900. 5Kr. 34.)

„SranbiS Sucf) bietet Dor allem l^öc^fi lebenbige

©c^ilberungen ber fü^renben ^erfönlic^feiten; bie ©tefic

über SOtic^elangolo gehört gum Seften barin unb geigt am
ftärfften ooßeS SKitempfinben unb tiefeS (Sinbringen."

(§iftorifc^e3eitf(^rift.)

a$ moderne Ttaliem Uon

Pietro Or$i. m m m
0esd)id)te der letzten 150 ]abre. übersetzt

von J. 0oetz. Geheftet 5 IHk. 60 Pfg., vornehm geb.

„ . . . ©0 ift benn bie beutfc^e 2tuSgabe in jeber Se»

gie^ung bagu angetan, bem fd)önen Italien unb feiner Oe»

fc^icf)te in ben legten anbert^alb i^a^rl^unberten neue j^reunbc

gugufü^ren." (Seipgiger 3«itung. 1903, ^Ix. 44.)

„Sluf ftreng miffenfd)aftlic^er Orunblage ift ^ier boS

gefamte gebrudt oorliegenbe ÜJJaterial für bie politifc^e

(Sef^ic^te ^tolienS in ben leisten anbert^alb ^obr^unberten

gu einem organifctjen ©angen oerarbeitet. ®aS ©c^lußtopitel

bietet bann in großen 3ügcn einen Überblicf über bie §aupt=

erfd^einungen ouf ben ©ebieten oon Sunft unb Söiffenfd^aft.

2)aS gange Suc^ geic^net fic^ baburc^ auS, ba^, um eine

trodene 2lufgä^lung ber 2)aten unb ©reigniffe gu oermeiben,

in äußerft gcfc^idter 2öeife 3luSgüge aus politifcft mid^tigen

©ebi^ten, 0arlamentSreben unb ä^nlid)em in bie 2)arftetlung

öerfloc^ten finb. (Sin anberer Sorgug OrftS ift ber, ba^ er

eine einfeitige Parteinahme gu oermeiben unb ben politifc^en

igbeen unb Seftrebungen 2)ioggini§, SaoourS, ©oribolbiS,

©riSpiS u. a. gleid^mäßig geredet gu roerben fuc^t."

(2)eutfd^e SJiteraturgeitung.)

D
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Analele Academiei Romane. SerialF, TomulXXVl:
1903 — 1904. Bukarest, Carol Göhl Nachf., 1904.

1148 S. 4".

Der diesjährige Band der Annalen der Ru-

mänischen Akademie bietet eine Fülle wertvoller

Arbeiten, auf die hier nur kurz hingewiesen

werden soll.

Im ersten, die Sitzungsberichte umfassenden,

.Abschnitt finden wir die Rede Jakob Ne-
gruzzis über die Errichtung eines Denkmals für

den hervorragenden lyrischen und dramatischen

Dichter Vasile Alecsandri (S. 4); eine Rede D.

C. Ollänescus (es ist dies der als Dichter, Schrift-

steller und Geschichtschreiber des Theaters be-

kannte Ascanio), gehalten bei der Einweihung

des Denkmals eines unserer verdienstvollsten

Politiker, des Demokraten C. A. Rosetti (S. 8);

C. Istratis Trauerrede auf das verstorbene

Akademiemitglied Alfons O. Saligny (S. 17);

Spiru Harets Notiz über eine Statistik der

Bevölkerung Rumäniens (S. 26); J. Bogdans
Schilderung der im Kloster zu Neamtzu aufge-

fundenen Handschriften; Gr. Tocilescus Trauer-

rede auf Theodor Mommsen (S. 42); J.
Bianus

Bemerkung über die Antwort des moldauischen

Metropoliten V'arlaam (1645) auf den vom sieben-

bürgischen Fürsten Georg Rakoczi 1640 gedruck-

ten und unter den Rumänen verbreiteten Calvin-

schen Katechismus (S. 51); J.
Kalinderus Bericht

über die Carmen Sylva- Bibliographie (Brüssel

1904, Paul Lacorablez, 8^ LXIV u. 303 S.)

von G. Bengescu (S. 55); C. Erbiceanus Mit-

teilung über einen Brief des Jassyer Patriarchen

Chrysant aus dem Jahre 1728 (S. 60.)

Der zweite Abschnitt enthält den Bericht des

Generalsekretärs D. Sturdza über die im Ge-

schäftsjahr 1903/1904 ausgeführten Akademie-

arbeiten, eine kurze, aber überaus prägnante

Schilderung der im Berichtsjahr verstorbenen

Mitglieder der Akademie (Theodor Mommsen,
Lord Henry Stanley de Alderley. Alfons O. Sa-

ligTiy, .Apostol Margarit, Zaharia Boiu, Anghel

Demetriescu und Emil Legrand), die Erwähnung
der von der Akademie veranlafsten Sammlung
für das Denkmal .Alecsandris, sowie eine An-

führung der im Geschäftsjahr veröfiTentlichten

Arbeiten in den Berichten der .Akademie sowie

der sonst auf Kosten der .Akademie gedruckten

Arbeiten. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit,

dafs von dem von A. Philippide redigierten

Wörterbuch der rumänischen Sprache die Buch-

staben A, B und C druckfertig sind. Von der von

J. Bianu und Nerva Hodos im Auftrage der

Akademie bearbeiteten »altrumänischen Biblio-

graphie« ist der erste, den Zeitraum 1508— 1716

umfassende Teil im vorigen Jahr erschienen

(Bibliografia romaneasca vechie, Bukarest

1903, Socec, 4", IX und 571 S. mit zahlreichen

Abbildungen und FaksLmilien). Von J.
Bianus

Katalog der rumänischen Handschriften ist der

erste Band beinahe fertig gedruckt. Im An-

schlufs hieran werden die übrigen Arbeiten an-

geführt, die aus den Mitteln der Stiftungen Va-

silie Adamachi, Prinzessin Alina Strbei und der

Akademie veröflfentlicht wurden.

Aus dem Berichte der Bibliothekskommission

ist ersichtlich, dafs die Lesesäle der Bibliothek

— der vor ein paar Jahren die hiesige Zentral-

bibliothek einverleibt wurde — im Jahre 1903

von 7 302 Lesern besucht wurden; diese

benutzten 28 145 Bände, 2479 Handschriften,

16 261 Dokumente und 644 alte rumänische

Druckwerke. :
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Den eingehenden Berichten über die Stiftun-

gen Adamachi (Stipendien), Ottetelesanu (Mädchen-

schule zur wirtschaftlichen Ausbildung), Agarici

(Ackerbauschule) folgt die Berichterstattung über

die um die verschiedenen Preise sich bewerbenden
Arbeiten; über jedes Werk wird von je einem

Akademiemitglied ausführlich referiert. Ein Schlufs-

abschnitt befafst sich mit den Preisen, die im

Jahre 1904/5 oder später zur Verteilung ge-

langen sollen.

Besonders hervorgehoben zu werden ver-

dient der von Titu Maiorescu vorgelesene

Bericht über die von der Akademie vorge-

schlagene Reform der rumänischen Rechtschrei-

bung (S. 109), die von N. Quintescu (S. 113)

bekämpft wird. Die rumänische Rechtschreibung,

so recht ein Schmerzenskind unserer bis vor

kurzem so konservativen Akademie, ist noch

immer nicht phonetisch (vgl. Gröber, Grundrifs

der roman. Philol., 2. Aufl. Strafsburg 1904, I,

S. 571 ff.), wenn auch, in Anbetracht der nun

gemachten Zugeständnisse, für die Zukunft das

beste zu hoffen ist. An und für sich ist die

Geschichte unserer Rechtschreibung so über-

aus interessant, dafs ich auf sie an anderem

Orte zurückzukommen gedenke.

Die wissenschaftliche Sektion der Akademie

veröffentlicht in den Annalen folgende Ab-

handlungen: tj. Felix: Hygiene der Milch; Vikt.

Babes: Die Bedeutung der Bakteriologie in der

pathologischen Anatomie; derselbe: Varietäten

und Spezies der Mikroorganismen und deren Ver-

hältnis zu den höheren Organismen; derselbe:

Versuche zur Auffindung des Wuterregers; der-

selbe: Kongenitale Anomalien, Anlagen und

Speziescharaktere; derselbe: Über den Ur-

sprung und die Bekämpfung der Tuberkulose;

St. C. Hepites: Materialien zur Khmatologie

Rumäniens (zwei Beiträge); derselbe: Erdbeben
in Rumänien im Jahre 1903 und Bericht über

die ersten beiden internationalen seismologischen

Konferenzen; I. St. Murat: Über die Veränder-

hchkeit der Gewichtsmassen; P. S. Aurelian:
Getreidepflanzen und Leguminosen bei den Römern.

Der Baiid der historischen Sektion veröffent-

licht an erster Stelle eine von D. Sturdza am
10. Mai 1903, dem Nationalfeiertage, gehaltene

Rede über »König Karl L und den öffentlichen

Unterricht«. Der greise Staatsmann zeigt in über-

aus gelungener Weise, in welcher Art der Hohen-

zoller auf dem rumänischen Herrscherthron im

Dienste der Schule zu wirken verstand. Darauf folgt

eine Abhandlung von L Bogdan: über die ru-

mänischen Knez (= Freibauer bezw. Dorfrichter,

und nicht, wie Miklosich angab, Fürst, wofür

hierzulande immer vodä oder voevod verwendet

wurde). Ein zweiter Beitrag desselben Autors

handelt über ein Dokument Mircea des Alten

vom 10. Juni 1419. J.
Kalinderu ist mit zwei

Arbeiten vertreten, beide Schilderungen des Lebens

im alten Rom: a) Schmuckstücke, Toilette und

Unterhaltung einer eleganten Dame; b) die hohe

römische Gesellschaft unter Plinius dem Jüngeren.

At. M. Marienescu spricht über die Beziehun-

gen zwischen Illyriern, Mazedo- Rumänen und

Albaniern, und I. Bianu über das Bistum Stre-

haia in den Jahren 1643 — 1688. König Karl,

der Protektor der Rum. Akademie, veröffentlicht

seinen in der Akademiesitzung vom 21. März 1904

gehaltenen Vortrag »Nikopolis 1396— 187 7—
1902« (in deutscher Übersetzung erschienen in

der »Deutschen Revue«, 29. Jahrg., Nov. 1904).

C. I. Istrati schildert »die Kirche und die Brücke

zu Borzesti«, — es ist dies der Geburtsort

Stephans des Grofsen — und gibt bei dieser

Gelegenheit einen »Überblick über die von

Stephan d. Gr. gebauten Kirchen« ; zahlreiche

Abbildungen schmücken diese Arbeit.

Die literarische Sektion veröffentlicht einen

einzigen mit zahlreichen Textbelegen versehenen

Beitrag Ovid Densusianus »Zur Geschichte

des Verstummens des endständigen u in der ru-

mänischen Sprache«.

Schliefslich sei erwähnt der Antrittsvortrag

loan Bianus: »Über die Einführung der rumäni-

schen Sprache in den rumänischen Gottesdienst«,

der die Begrüfsung des neuen Mitgliedes von

Seiten D. Sturdzas angehängt ist.

Bukarest. M. Härsu.

Ferruccio Rizzatti, Pritne linee d'una bibliografia
per servire alla storia delle scienze. Parma,

Luigi Battei, 1904. 115 S. 8°. L. 2.

Der Verf. will ein Verzeichnis von Werken darbieten,

die zum Studium der Geschichte der Wissenschaften als

biographische und bibliographische Handbücher dienen

können. In den einzelnen Rubriken hat er die Werke
alphabetisch nach dem Namen der Verfasser angeordnet.

Bei der Auswahl der Rubriken ist nicht immer ein zu-

reichender Grund für Aufnahme oder Weglassung zu

entdecken. Unter den aufgeführten Werken vermifst

man häufig wertvolle, ja unentbehrliche, und findet dafür

andere, die entweder nie einen Wert gehabt haben oder

heute veraltet sind.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

Sitzungsbericht* d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

2. März. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Müller- Breslau las Beiträge zur Lehre vom
Gleichgewicht sandförmiger Massen. Es wird ein ein-

faches Näherungsverfahren zur Bestimmung des Drucks

an gekrümmten Gleitflächen angegeben und zur Berech-

nung des Erddrucks auf Stützmauern verwertet. Daran

schliefsen sich Mitteilungen über Versuche, die Gestalt

der Gleitfläche photographisch zu bestimmen.

2. Hr. Dilthey legte eine erste Studie zur Grund-

legung der Geisteswissenschaften vor. (Ersch. später.)

Dieselbe behandelt zunächst Aufgabe, Methode und An-

ordnung der Grundlegung, dann erörtert sie weiter de-

skriptive Vorbegriffe, die für die Theorie des Wissens

erforderlich sind, und hiernach entwickelt sie die allge-

meinen Eigenschaften des psychischen Strukturzusammen-

hangs.

3. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer in

der Sitzung der philosophisch -historischen Klasse vom
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J3. Februar 1905 von Hrn. Sachau vorgelegten Ab-

handlung: »Die arabischen Lehrbücher der Augenheil-

kunde. Ein Kapitel zur arabischen Literaturgeschichte.

Unter Mitwirkung von J. Lippert und E. Mittwoch be-

arbeitet von J. Hirschberg.t in den Anhang zu den Ab-

handlungen 1W5. Auf Grund der vorhandenen gedruck-

ten und handschriftlichen Literatur wird das ophthalmolo-

gische Wissen und Können der Araber zunächst in seiner

Abhängigkeit von den Griechen, sodann in seiner be-

sonderen nationalen Entwickelung untersucht und dar-

gelegt. Von etwa dreifsig Lehrbüchern der Augenheil-

kunde aus der arabischen Literatur, über die wir Nach-

richt haben, sind die folgenden dreizehn erhalten und

in der Arbeit berücksichtigt worden: 1. Hunain's Bücher

vom Auge (Bagdad, gegen 870 u. Z.); 2. 'Ali b. Isa's

Erinnerungsbuch (Bagdad, nach 1000); 3. ^•^mmär's Aus-

wahl (Ägypten, um das Jahr 1000); 4. Zarrin-dast's Licht

der Augen (Persien, um 1088); 5. Gäfiql's Führerinder
Augenheilkunde (Spanien, 12. Jahrb.); 6. Alcoati, Vom
Auge (Spanien, 1160); 7. und 8. Anonym. L Escor.

od. 876. IL Escor. Cod. 894; 9. Qaisi's Ergebnis

Ägypten, um 1250); 10. HalTfa's Genügendes von
der Augenheilkunde (Syrien, 1256); 11. Salälj addln's

Licht der Augen (Syrien, 1296); 12. Sams ad-dln's

Aufdeckung (Ägypten, gegen 1348); 13. Sädill's augen-

ärztliche Stütze (Ägypten, nach 1350).

4. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: von
Hrn. Müller- Breslau seine Werke: Die neueren Metho-

den der Festigkeitslehre und der Statik der Baukonstruk-

tionen. 3. Aufl. Leipzig 1904; Die graphische Statik

der Baukonstruktionen. Band I. 4. .Aufl. Stuttgart

1905; Beiträge zur Theorie der Windverbände eiserner

Brücken. I. IL Berlin 1904. 05. Sep.-Abdr.; vom Vor-
sitzenden: J. Thomsen, Syslematisk gennemforte termo-

kemiske Unders0geIsers numeriske og teoretiske Resul-

tater. Kebenhavn 1905, und das mit Unterstützung der

.\kademie erschienene Werk: A. Hagenbach und H.

Konen, Atlas der Emissionsspektren der meisten Ele-

mente. Jena 1905.

5. Die Akademie hat durch die ph}'sikalisch-mathe-

matische Klasse Hrn. Prof. Dr. Walther Bergt in Dres-

den zu einer geologisch - petrographischen Untersuchung
des »Hohen Bogens« bei Fürth im Bayerischen Walde
750 Mark und durch die philosophisch-historische Klasse

Hrn. Prof. Dr. Hans Glagau in Marburg für einen Auf-

enthalt in Paris zur Fortsetzung seiner Forschungen über
Ludwig XVI. und die französische Revolution 1000 Mark
bewilligt.

Se. Majestät der König haben den Sekretaren der

Akademie goldene Ehrenketten, welche als Amtsauszeich-

nungen getragen werden sollen, verliehen. Diese Ehren-

ketten wurden von Sr. Exzellenz dem vorgeordneten

Minister Hrn. Dr. Studt bei Eröffnung der Festsitzung

zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät und des Friedrichs-

Tages am 26. Januar d. J. der Akademie mit einer An-
sprache übergeben Der Vorsitzende Sekretär drückte den
Dank der Akademie für diesen abermaligen Beweis König-

licher Huld und Gnade aus, auf den er nachher noch in

seiner Festrede Bezug nahm, und dankte auch Sr. Ex-

zellenz für die bei diesem Anlasse der Akademie bewie-

sene warme Anteilnahme.

Se. Majestät der Kaiser und König haben darauf am
20. Februar dem Sekretariate die aus diesem .Anlafs er-

betene Audienz erteilt und den Dank der Akademie huld-

vollst entgegenzunehmen geruht.

Die Akademie hat in der Sitzung am 16. Februar den
Professor an der Universität Marburg Dr. Benedictus

Niese und den Professor an der Universität Leipzig

Geheimen Hofrat Dr. Ludwig Mitteis zu korrespon-

dierenden Mitgliedern der philosophisch-historischen Klasse

gewählt.

9. März. Sitzg. d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlen.

1. Hr. von Wilamowitz-Moellendorff las über

die Athena von Ilion. Der Athenatempel von Ilion ist

auf Grund der Geschichten des jüngeren Epos im 6. Jahr-

hundert gegründet; Ende des Jahrhunderts hat ein Orakel
die Lokrer veranlafst, Jungfrauen in diesen Tempel zu
schicken. In die Zeit des jüngeren Epos gehört das
Zeta der Ilias, das weder von dem seit Jahrhunderten
zerstörten Ilios noch von dem noch nicht gegründeten
Ilion etwas wissen kann.

2. Hr. Er man legte eine .Mitteilung des Hrn. Dr.

L. Borchardt über einen Fund in Theben vor. Bei

Grabungen, die auf Kosten des Mr. Davis im Tale der

Königsgräber vorgenommen wurden , ist das Grab der

Eltern der Königin Tii gefunden worden, und es hat sich

gezeigt, dafs diese berühmte Gemahlin Amenophis' III.

und Mutter Amenophis' IV., wirklich, so wie man es

schon früher vermutet hatte, von niederer Herkunft, die

Tochter eines Priesters gewesen ist.

9. März. Sitz. d. phys.-math. Kl. Vors. Sekr. : Hr.Waldeycr.

1. Hr. Vogel las über im verflossenen Jahre auf dem
Astrophysikalischen Observatorium zu Potsdam ausge-

führte Untersuchungen an den spektroskopischen Doppel-

sternen Algol und Mizar, sowie über neuere Unter-

suchungen im Laboratorium über die Spektra seltener

Erden. Die Beobachtungen an Algol und Mizar führten

zu Resultaten, die sich in vollkommenem Einklänge mit

den in den Jahren 1889 bezw. 1901 in Potsdam erhalte-

nen befanden.

2. Hr. van't Hoff legte einen weiteren Beitrag zu

seinen Untersuchungen ozeanischer Salzablagerungen

vor. XLI. Die Bildungstemperatur des Kaliumpenta-

calciumsulfats. Gemeinschaftlich mit Hrn. Voerman und
Blasdale wurde die Bildungstemperatur des Kaliumpenta-

calciumsulfats aus Syngenit und Gips auf 32° festgestellt.

Diese Temperatur wird durch die begleitenden Salze bei

natürlicher Bildung derart herabgesetzt, dafs voraussicht-

lich diese noch nicht als Mineral aufgefundene Verbin-

dung überall dort auftritt, wo Syngenit und Gips bezw.

Anhydrit sich zueinander gesellen.

3. Hr. V^ogel legte vor eine Mitteilung des Hrn.

Prof. Hart mann in Potsdam »Über monochromatische

Aufnahmen des Orionnebelsc. (Ersch. später.) Dem
Verf. ist es gelungen, auf Grund spektroskopischer Be-

obachtungen durch Verwendung passender Farbenfilter

photographische Aufnahmen des Orionnebels herzustellen,

die den Beweis liefern, dafs die in dem Nebel anzu-

treffenden Stoffe nicht in allen Teilen des Nebels gleich-

mäfsig verteilt sind.

4. Hr. Kohlrausch legte eine Arbeit der HH. L.

Holborn und F. Henning in Charlottenburg vor: Über

die Lichtemission und den Schmelzpunkt einiger Metalle.

Für Platin, Gold und Silber wurde in weiten Tempe-

raturgrenzen das Absorptionsvermögen dieser Metalle im

sichtbaren Gebiet von der Temperatur unabhängig ge-

funden. Auf Grund dieses Ergebnisses, welches die

Photometrierung hoher Temperaturen vereinfacht, wer-

den die Schmelzpunkte von Platin und Palladium neu

bestimmt.

5. Vorgelegt wurden die Lieferungen 17 bis 30 des

Werkes: Die Schmetterlinge Europas. Von .Arnold Spuler,

sowie desselben Werk: Die Raupen der Schmetterlinge

Europas. Stuttgart 1903— 05. Der Verfasser ist für

diese Studien von der Akademie unterstützt worden.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr. 54.

O. B., Das De profundis eines Ästheten (Oskar Wilde,

De profundis. .Aufzeichnungen und Briefe aus dem

Zuchthause in Reading). — K., Richard Rothe. — Die

Expedition Leutnant Filchners. — 55. M. Landau, Kre-

matorien im päpstlichen Rom.. — 55/56. P. F. Walli,

University Settlements. — J. Petersen, Die Willensfrei-

heit. — 57. E. Was mann, Noch ein Wort zur kirch-

lichen Abstammungslehre mit einem Schlufswort von K.

Escherich. — 57/58. E. Wrobel, Technische Briefe.

XVI. — 58/59. Aus den Lebenserinnerungen Rudolf v.
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Delbrücks: Reise nach Konstantinopel und Griechenland
1863. — 59. K. Jacob, Die Erwerbung Elsafs-Lothringens
im Präliminarfrieden von Versailles.

Baltische Monatsschrift. Dezember. G. von Gla-
sen app, Die Rhythmik der modernen Poesie und ihre

psychophysische Grundlage. — A. Hippius, Eine Er-

innerung an Hans von Bülow. — Helene von Engel-
hardt-Pabst, Vom Krankenlager.

The Nineteenth Century and after. March. J.

Morley, Democracy and reaction. — E. J. Dillon,
The breakdown of Russian finances. — Cornelia Wim-
borne, Rome or the Reformation: A rejoinder. — Prince

Kropotkin, The morality of Nature. — W. B. Rich-
mond, George Frederick Watts — »From the utmost to

the highest«. — Ph. Burne-Jones, The experiment of

»Impressionism«. — E. Ledger, The zodiacal light. —
W. Schooling, The story of the golden mist. — E.

H. Richardson, War dogs. — Cornelia Sorabji,
Portraits of some Indian women. — S. Butler, The
Greek mysteries and the Gospel narrative. — O. Eltz-

b acher, The renewal of the Japanese alliance.

The Fortnightly Review. Marsh. The construction

and policy of the next government. — R. L., Revolution

by telegraph: a letter from Russia. — A. K in loch,
Russia's social and political condition. — W. Archer,
Ibsen in his letters. — .A.. Santos-'Dumont, The fu-

ture of air-ships. — Chersonese, The Russian navy
from w^ithin. — R. Barry, How Port Arthur felL —
T. J. Macnamara, The romance of the census. —
Vere Colli ns, The marriage contract in its relation to

social progress. — May Bateman, A forgotten soldier-

poet (Jean de la Taille, Seigneur de Bondaroy). — G.

Stronach, Was Bacon a poet? — C. G. Compton,
Eugene Fromentin. — J. H. Schooling, Has pauperism

declined? — F. Gribble, Harrison Ainsworth. — J. F.

Macdonald, French life and the French stage. — H.

G. Wells, A modern Utopia. VIII. IX.

Revue des Deux Mondes. I.Mars. GraziaDeledda,
Cendres. II. — A. Mezieres, Au temps passe. — A.

Bellessort, A travers la Roumanie. II. Juifs et paysans.
— V. Giraud, L'oeuvre de Sainte-Beuve. — R. Pinon,
Le peril jaune au XIIF siede. — S. Rocheblave,
George Sand et sa fiUe, d'apres leur correspondance

inedite. II.

La Revue de Paris. 1. Mars. Richard Wagner,
Lettres de Paris et de Vienne (1859—1862). I. — C.

Photiades, Le couvre-feu. I. — G. de la Salle,

Liaoyang et Tachitchao. — M. Leroy, L'organisation

ouvriere. I. — P. de Querion, Celine (fin). — F. Le
Dantec, L'infection. — W. Morton-Fullerton, En
Franche-Comte (fin). — V. Berard, Le probleme russe.

Civiltä cattolica. Quad. 1313. La cronaca del

male e il giornalismo. — Della popolaritä nell' azione

cattolica. — -L'arte alla Mostra di Saint Louis. —
Clara Hood. LI. — Scienza e Religione. — La Bibbia

e l'Egitto.

La Espana moderna. 1. Marzo. R. Amador de
los Rios, Madrid en 1833. — J. Cejador, La concor-

dancia gramatical en el Quijote. — J. Perez de Guz-
män, Los emulos de Moratin. — B. F. Alonso, Los
judios espanoles de Oriente. — M. Hume, Influencia

espanola sobre la Literatura inglesa. — W. Sieros-
zewski, Yang-Hun-Tsy. IV.

Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. März-

April. H. Wolgast, Über den gegenwärtigen Stand der

Jugendschriftenbewegung. — Ernst Schul tze, Muster-

verzeichnis von Büchern der schönen Literatur für Volks-

bibliotheken. — B. Laquer, Neuere Amerika -Literatur.

— Das Preisausschreiben des Komitees zur Massenver-

breitung guter Volksliteratur. — G. Prochnow, Von der

Kruppschen Bücherhalle.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Alfred Jeremias [Privatdoz. f. alttestamentl. Theol.

u. Pfarrer der Lutherkirche zu Leipzig], Das Alte
Testament im laichte des alten Orients.
Handbuch zur biblisch-orientalischen Altertumskunde.

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1904. XIV u. 383 S. 8" mit

145 Abbild, und 2 Karten. M. 6,50.

Das Werk von Jeremias will die Aufgabe
erfüllen, alles dasjenige aufserbiblische Material,

das zur Erklärung des A. T.s dient, zusammen-
zustellen, d. h. zunächst das babylonische, das ja

gegenwärtig im Vordergrund des Interesses steht,

daneben aber auch in ziemlich reicher Auswahl

das ägyptische, ferner das phönizische, griechi-

sche, ja gelegentlich auch das etruskische, indi-

sche, ja das chinesische und mexikanische. Eine

Fülle gut ausgewählter Bilder, vielfach freilich in

zu kleinem Format, unter ihnen manche bekann-

ten, aber auch viele unbekanntere und meist sehr

instruktive, illustrieren den Text. Sehr dan-

kenswert sind auch die Karten der Völkertafel

und Kanaans zur Amarnazeit. Kein alttestament-

licher Gelehrter wird an diesem Buche vorüber-

gehen; man würde es neben Wincklers und

Zimmerns »Keilinschriften und das Alte Testament^«

stellen, wenn nicht an vielen Stellen hervorträte,

dafs J. nicht ein diesen Gelehrten an Originalität

ebenbürtiger Forscher, sondern weit mehr ein

Schüler dieser Männer zu nennen ist.

Aber so gern wir der Mühewaltung des Verf.s

alle Anerkennung zollen, so können wir doch

manche Bedenken gegen sein Werk nicht ver-

schweigen. Der Unterzeichnete ist nicht imstande,

das Babylonische oder Ägyptische fachmännisch

zu beurteilen, mufs sich also an das Alttesta-

mentliche halten, glaubt aber dennoch, ein Recht

zu haben, an dieser Stelle über dies Buch zu

sprechen, da ein sehr grofser Teil desselben alt-

testamentlichen Stoff enthält.

Nun sind mir bei der Lektüre des Buches

eine sehr grofse Zahl von Ungenauigkeiten, ja

geradezu von Fehlern aufgefallen. Aus dem
grofsen Sündenregister hier nur einige Beispiele.

Der Euphrat, so behauptet J. , heifse bei den

Hebräern »das grofse Wasser« Gen. iSig (S. 102);

dies Wort findet sich dort aber nicht im Hebräi-

schen, sondern — bei Luther! Von der Luther-

schen Übersetzung erweist er sich abhängig auf

S. 210, wo er »die Seelen, die er (Abraham)

gewonnen hat« übersetzt und auf religiöse

Propaganda Abrahams zu beziehen scheint,

während der Text in Wirklichkeit von Sklaven,
die der Urvater sich gekauft hatte, redet. Ganz

sonderbar versteht er Gen. 4923 f.: »Schaddai,

der Recke Jakobs (,) hat einen Hirten zum Grund-

stein Israels gemacht« ; dies soll doch nicht gar

eine Übersetzung des Textes sein? S. 280 heifst

es: der Asasel werde in die Wüste geschickt,
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-itatt des Richtigen, dafs für Asasel ein Bock
in die Wüste geschickt wird. Der Satz, dafs der

Euphrat dem Hebräer die Ostgrenze der be-

kannten Welt sei (S. 102), kann dem Verf. nur

aus Versehen entschlüpft sein. Wichtiger ist,

lafs er aus Test. Jos. l I herausliest, Joseph sei

im bor (Zisterne) 3 Monate 5 Tage gewesen,

woran er dann bedeutsame Schlufsfolgerungen

knüpft (S. 240) ; in Wirklichkeit sagt die Stelle,

dafs er so lange beim Sklavenhändler war; in

der Zisterne war er nach Test. Seb. 4 drei Tage.

L^sw. usw. So macht das Buch den Eindruck,

in fliegender Hast zusammengeschrieben und

jedenfalls auch gedruckt worden zu sein. Das
mag sehr entschuldbar sein für einen vielbeschäf-

tigten Grofsstadtpfarrer, ist aber recht unange-

nehm für seine Leser. Und wer zwingt den viel-

geplagten Mann, ein so weitschichtiges Werk zu

unternehmen, wenn ihm doch die Zeit dafür

fehlt, es mit aller gebührenden Genauigkeit aus-

zuarbeiten?

Eine weitere Reihe von Bedenken richtet sich

gegen die Anlage des Buchs. Es wäre eine

Entsagung für den Verfasser gewesen, aber sein

Buch wäre viel brauchbarer geworden, wenn er

sich im wesentlichen auf die Mitteilung des Ma-

terials beschränkt, und vielleicht noch ganz kurz

und zurückhaltend auf Schlüsse, die man daraus

für das A. T. ziehen kann, hingewiesen hätte.

J.
hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und

die Mitteilung des Stoffes mit seinen Deutungen

so ganz und gar verbunden, dafs jeder, der das

Material kennen lernen will, die Lektüre seiner

Aufstellungen mit in den Kauf nehmen mufs.

Häufig liegt beides so ineinander, dafs der Leser

schwerlich darüber klar wird, was urkundlich

bezeugt und was eben doch nur moderne Kombina-
tion ist. So steht es z. B. bei dem grundlegen-

den Abschnitt über das sogenannte altorientali-

sche »System«. Ein bezeichnendes Beispiel für

diese Subjektivität, die sich in das objektive

Material eindrängt, bietet S. 305 : »Nach II Chr.

SOg—ii hat Hiskia damals Boten durch ganz

Israel, durch die Gebiete von Ephraim und Ma-
nasse geschickt, die zum Anschlufs an Judäa
wider Assyrien einladen sollten.« In der Quelle

steht, dafs die Boten zum kultischen Anschlufs

an den Tempel von Jerusalem auffordern sollten.

J. glaubt, diese kultische Propaganda habe einen

politischen Grund gehabt und sei eine Agita-

tion wider Assyrien gewesen; wir wollen dar-

über mit ihm nicht rechten, obwohl wir davon

keineswegs überzeugt sind; aber unverzeihlich

finden wir es, dafs er diese seine Vermutung
nicht von der Wiedergabe des Textes so deut-

lich trennt, dafs auch der Nicht -Kenner beides

zu unterscheiden vermag. Hier hätte sich J.

Zimmerns Verfahren zum Muster nehmen
sollen, bei dem der Leser niemals im Unklaren

darüber bleibt, was in den Urkunden wirklich

steht. Und darüber gibt sich doch
J. keinen

Illusionen hin, dafs er einen recht isoHerten

Standpunkt einnimmt, der schwerlich jemals in

weitere Kreisen eindringen wird? Es ist, obwohl
er aus mancherlei Brunnen getrunken hat, beson-

ders die etwas merkwürdige Korabination des

Wincklerschen astral -mythologischen »Systems«

mit einer, übrigens einigermafsen erweichten

Orthodoxie; beides trifft in der Opposition gegen
die herrschende »historisch-kritische« Schule zu-

sammen, die »sich nicht imstande gezeigt habe,

das neue (babylonische) Material zu verwerten«

(vgl. S. V). Eine Parallelerscheinung zu dieser

Kombination ist, dafs man gegenwärtig Aufsätze

Wincklers in der Allg. Ev.-Luth. Kirchenzeitung

liest; die Redaktion der Zeitschrift hofft so, durch

Winckler Wellhausen zu vernichten. Nun kann

es nicht die Aufgabe des Unterzeichneten sein,

zu untersuchen, ob das Wincklersche System für

das Babylonische begründet ist oder nicht; so

viel aber glaubt er sagen zu können, dafs die

Anwendungen, die J. daraus für das A. T. mit-

teilt, vielfach höchst fragwürdig sind. Wenn
Abraham von der Mondstadt Ur nach Westen
wandert und nach Harran kommt, so soll der

»kundige Leser« dabei an den Mondgott den-

ken, der ja auch sonst als Wanderer vorgestellt

werde; und auch die Namen der Städte Harran

(= Weg) wie Gerar (girru = Pfad) sollen an

dies Mondmotiv anspielen (S. 183)! .Aber wo ist

ein Schatten von Beweis dafür, dafs diese heid-

nischen Götterfiguren im Geist der Erzähler und

Leser der Genesis lebten, und dafs diese israeli-

tischen Erzähler babylonisch konnten und voraus-

setzen durften? Bei den Haaren Esaus sollen

wir an die Sonnenstrahlen denken, wie es denn

die alte Erzählungskunst liebe, solche astral-

mythologischen Motive hervorzuheben (S. 235).

Nun würde der Unterzeichnete es nicht für un-

möglich halten, dafs sich einzelne, ursprünglich

mythologische Motive noch in den Patriarchen-

geschichten erhalten haben; aber die Meinung

J.s, dafs sie dem Erzähler noch in ihrem ur-

sprünglichen Sinn bekannt gewesen seien und

von ihm mit Bewufstsein verwandt worden

seien, hält er für ganz phantastisch. Usw. So ist

J. in der dringendsten Gefahr, die alttestament-

lichen Dinge durch Eintragung von allerlei Baby-

lonischem nicht zu erklären, sondern zu ver-

wirren, und seine Kenntnis des Alttestamentlichen

— was wir ihm als Assyriologen wahrhaftig nicht

übel nehmen, aber doch eben feststellen müssen —
ist nicht intim genug, um ihn vor dieser Gefahr

zu behüten. So, wenn er erklärt, die Redens-

art »Staub essen X (von der Schlange gesagt)

oder »Staub lecken« (von unterworfenen, den

Boden küssenden Feinden) bedeute »in die Hölle

fahren«; denn Kot sei das Element der Hölle

(S. 114f.); aber die Meinung des alten Israel,

dafs die Schlange, die im Staube kriecht, auch
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vom Staube lebe, und die Sitte, dafs der Be-

siegte den Boden küfst, auf dem der Sieger

steht, hat doch wahrlich eine so entlegene Er-

klärung* nicht nötig! Abrahams heilige Bäume
muten J. »echt babylonisch an« (S. 212); aber

heilige Bäume gibt es doch in der ganzen Welt!

Irgendwelchen religionsgeschichtlichen Zusammen-
hang nimmt er an zwischen Hebr. 7, 3, wonach

Melchisedek d/rarcop und af.ir^t(üQ ist, und —
einem Amarnabriefe, wonach ein Fürst von Je-

rusalem bekennt, das Königtum nicht von Vater

und Mutter zu haben (S. 217); was für eine

halsbrecherische Kombination! Viel schlimmer

aber ist noch eine Behauptung wie diese, dafs

es sehr wahrscheinlich sei, dafs der Prophet

Elisa der geistige Führer der Freunde Assy-
riens gewesen sei (S. 294), wie denn die Ver-

ehrer Jahves vielleicht schon damals Verbindung

mit den geistigen Führern Assyriens im religiö-

sen Interesse gesucht hätten (S. 297). Er könnte

ebensogut behaupten, dafs sich das Konsistorium

von Dresden »im religiösen Interesse« Direktiven

vom heiligen Synod oder meinetwegen beim

Dalailama einzuholen pflege! Aber im Ernst

gesprochen, wir kennen die israelitische Pro-

phetie gut genug, um zu wissen, dafs sie in

hohem Grade exklusiv gewesen ist und eine

Verbindung mit den geistigen Bewegungen der

Fremde nicht gesucht hat.

Viel bedenklicher noch aber als alles dies

ist die Art, wie der Verf. seine religiöse Über-

zeugung mit in die geschichtliche Untersuchung

hineinnimmt. Er stellt sich von vorne herein

auf »den Standpunkt der christlichen«, soll heifsen

supernaturalistischen, »Weltanschauung« (S. 343);

er steht z. B. »der Tradition des A. T.s mit

einem Vertrauen gegenüber, das im letzten

Grunde auf der religiösen Erkenntnis beruht:

novum testamentum in vetere latet« (S. VI).

Nun sollen an dieser Stelle keine Prinzipien-

fragen verhandelt werden; und wir haben das

hier auch garnicht nötig. Stimmt doch die ge-

samte Geschichtswissenschaft in dem Satze über-

ein, dafs es unerlaubt sei, solche prinzipielle

Stellung bei der Untersuchung des ein-

zelnen mit in Ansatz zu bringen; vielmehr soll

der Historiker, wenn er dieses erlauchten Na-

mens würdig sein will, so viel er kann, sich

hüten, bei der Erforschung des Tatbestandes

seine persönlichen Überzeugungen mit anzuhören;

wer hier nicht Selbstverleugnung üben kann und

will, ist kein Historiker. Dagegen tritt die per-

sönliche Welt- und Lebensanschauung in ihr

Recht, wenn es gilt, nachdem die F'akta ge-

wonnen sind, eine Beurteilung des Tatbestandes

zu geben. Nun hatten wir schon gehofft, dafs

diese Behandlung der Geschichte, auch in der

Theologie, selbstverständlich geworden sei; hier

tritt die alte »apologetische« Richtung von neuem

auf, und diesmal in einer scheinbar glänzenden

»altorientalischen« Rüstung. Wir aber haben

allen Grund, im Namen der Reinheit unserer

Wissenschaft gegen solche modernen Versuche

zu protestieren, in der — leider! — durch Er-

fahrungen alter und neuer Zeit bestätigten Be-

sorgnis, dafs solche ».Apologetik« den Tat-
sachen nicht gerecht werde, sondern durch

die Natur der Dinge gezwungen werde, durch

allerlei Künste, die wir nachgerade kennen, dem
Text Gewalt anzutun. Und leider sind solche

Künste auch J. nicht unbekannt. So ist seine

Schlufsfolgerung S. 181: Offenbarung wirke nur

auf Persönlichkeiten, darum müsse also auch

das Volk, in dem diese sich angebahnt habe,

persönliche Anfänge haben, d. h. die Erz-

väter müfsten geschichtliche Personen sein,

nichts anderes als ein Sophisma; denn alles

geistige Leben eines Volkes vollzieht sich in

Persönlichkeiten, woraus also nach J. zu folgern

wäre, dafs alle Völker »persönliche Anfänge«

gehabt hätten. Den Plural: wir wollen Menschen

machen, bezieht er richtig auf die Teilnehmer

einer himmlischen Ratsversammlung, die aber

»zunächst nicht notwendig« als Helfer, son-

dern nur als Zuschauer bei der Menschen-

schöpfung gedacht seien: offenbar unrichtig, denn

es heifst: wir wollen Menschen machen (S.

76 f.). J. erkennt an, dafs gewisse Stellen des

A. T.s von einem Drachenkampf Jahwes reden,

und dafs dieser Kampf mit dem Marduk-Tiämat-

Kampfe demselben Vorstellungskreise angehöre;

er erklärt aber, dafs die israelitischen Dichter

solche Vorstellungen fremdem Glauben (etwa

der Kanaanäer) entlehnt und ihrerseits nur als

poetischen Schmuck verwandt hätten. Man
merkt die Absicht. Aber das ist nur eine

schwächliche Ausrede; denn wenn der israeli-

tische Dichter solche mythischen Erzählungen

von Jahwe anspielungsweise zitiert, so

müssen sie doch von Jahwe erzählt worden

sein; wo aber kann das anders geschehen sein

als eben in Israel? Zu dem Gottesworte in der

Paradiesesgeschichte: »Dafs der Mensch nun

nicht etwa vom Baume des Lebens ifst und

ewiglich lebt« ergänzt er: »nämlich in seinem

sündigen Zustande«! Was ist einer Exegese

noch unmöglich, wenn sie sich so willkürliche

Eintragungen leistet? Doch genug des Einzelnen!

Geht doch aus dem Vorgetragenen zur Genüge

hervor, dafs J. kein unbefangener Erklärer des

A. T.s ist. Was ihm fehlt, das ist — ausdrück-

lich sei es hier festgestellt — natürlich nicht

die bona fides, sondern die kritische Schulung.

Er hat, um es mit modernem Ausdruck zu sagen,

Wellhausen nicht »erlebt«. Er hat es nicht ge-

lernt, einen Tatbestand der Vergangenheit un-

befangen aufzunehmen, sondern unbewufst mischt

sich ihm die Phantasie ein, und verschiebt sich

ihm die Sache nach seinen Wünschen. Das

Schlimmste, was er in Methodelosigkeit geleistet
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' :u, ist wobl dies, dafs er für die » Geschichte ^

Grahams, die er in ihren Grundzügen für wirk-

liche Geschichte erklärt, nicht nur alle Quellen

der Genesis gleichmäfsig verwendet, sondern

auch Neh. 9, 7, ja sogar neutestamentliche und

rabbinische Haggada von Missionsreisen
Abrahams und von seinen Kämpfen mit

Ximrod (S. 182. 210)! Mit Trauer mufs sich

der Theologe eingestehen, dafs dergleichen über-

all unmöglich sein würde aufserhalb der Theo-

logie ! Was hilft alles orientalische Wissen bei

solchem Mangel an Kritik!

Demnach können wir das Werk, obwohl

wir Belesenheit und Fleifs des Verfassers willig

anerkennen und so gern auch wir von ihm ler-

nen wollen, wo von ihm zu lernen ist, dennoch

nur solchen Lesern empfehlen, die imstande sind,

die Körner aus der Spreu herauszulesen. Die-

jenigen Assyriologen aber, die es angeht, mögen
sich wohl vorsehen, dafs sie nicht mit ihren,

ohne intimes Verständnis für das A. T. gemachten

Anwendungen ihrer wirklichen oder vermeintlichen

Ergebnisse auf das A. T. ihre Wissenschaft

bei allen besonnenen Forschern um den Kredit

bringen!

Berlin. Hermann Gunkel.

Acta Pauli aus der Heidelberger Papyrus-
handschrift Nr. 1. Übersetzung, Untersuchungen

und koptischer Text hgb. von Carl Schmidt
[Privatdoz. f. Kirchengesch. an der Univ. Berlin].

Handaasgabe. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1905. LV,

240 u. 80* S. 8». M. 12.

Erfreulicherweise gibt die
J. C. Hinrichssche

Buchhandlung von C. Schmidts Publikation der

Paulus-Akten, die in der DLZ. 1904, Nr. 8, Sp.

458 £f. angezeigten Form für die meisten uner-

schwinglich war, jetzt als Handausgabe den Text-

band ohne die Tafeln zu einem wesentlich

geringeren Preise heraus. C. Schmidt hat die

Gelegenheit benutzt, um in einer als »Zusätze

zur ersten Ausgabe« auch separat erschienenen

Vorrede von LV Seiten zu den inzwischen er-

schienenen Besprechungen Stellung zu nehmen.

Wir stellen darnach gern einen durch Schm.s
nicht immer sehr klaren Stil veranlafsten Irrtum

unserer vorigen Anzeige richtig: die für die An-
ordnung des Ganzen grundlegende Beobachtung
über die Faserung geht auf Schm. selbst zurück.

Von Bedeutung erscheinen zwei gröfsere Aus-

führungen. Die von G. Krüger veranlafste

l ntersuchung des äthiopisch erhaltenen, von
P2d. J. Goodspeed übersetzten »Briefes der Pela-

gia« führt zu dem Resultat, dafs hier eine Epi-

sode der Paulusakten mit der Pelagialegende

verquickt ist, leider so, dafs jene nicht mehr in

ihrer ursprünglichen Gestalt zu erkennen ist.

(Zu dem rätselhaften Titel »Brief der Pelagia«

verweise ich auf Leg. aur. 150: die Legende
von der Pelagia meretrix, in der ein Brief der

Pelagia an den Bischof eine Rolle spielt; es

müfste dann zu dem Mischmasch von Thccla
und Pelagia noch eine Verwechslung der beiden
Pelagiae hinzugenommen werden, die nicht so

verwunderlich ist: sind doch im Synaxarium Con-
stantinopolitanum ed. Delehaye 118 zum 8. Okt.

nicht weniger als 3 verschiedene Pelagiae er-

wähnt.) In einer ausführlichen Antikritik gegen
Corssen, dessen Scharfsinn in letzter Zeit leider

wiederholt auf Irrwege geraten ist, stellt Schm.
fest, dafs weder in einem pseudo-chrysostomi-

schen Enkomion noch in dem lateinischen Text
D eine ältere Textgestalt sich findet (die .Ab-

weichungen von der Hauptüberlieferung erklären

sich aus Mifsverständnis und Tendenz der Ver-

fasser) und dafs kein Grund zur Annahme einer

Umarbeitung der angeblich häretischen Grund-
schrift ins Katholische vorliegt. Die von Corssen

bezweifelte ursprüngliche Zugehörigkeit des apo-

kryphen Korintherbriefwechsels zu den Paulus-

Akten hat auch Harnack, Sitzungsber. 1905, I

durch sorgfältige Einzelvergleichung sichergestellt.

Strafsburg. E. von D ob schütz.

H. Ewald Paslack [Pastor a. D. in Oberpahlen (Liv-

land)], Exegetische Bemerkungen zu Matth. 6,

9— 13 und Luk. 11, 2— 4. Ein Vortrag, teilweise

gehalten auf der Fellinschen Sprengelsvnode am
1. Juni 1904 a. St. Strafsburg, J. H.'Ed. Heitz

vHeitz & .Mündel), 1905» 51 S. 8». M. 2.

Das Vaterunser ist nach der Ansicht des Verf.s ein

alttestamentliches Gebet, das Jesus die Jünger für die

Zeit zu beten gelehrt hatte, so lange der heilige Geist

über sie noch nicht ausgegossen war und sie noch keine

Christen, keine Gheder der p,az:\zia tcüv oüsavcüv, oder
der ^az-.'Kiia zob O-soö geworden waren und noch keine

exxXTj-ta gebildet hatten. Im christlichen Sinne, um es

für neutestamentliche Zwecke, also für Christen brauch-

bar zu machen, sei es später umgearbeitet worden. An
dieser Umgestaltung macht nun der Verf. im einzelnen

.Ausstellungen und schliefst mit dem Satze, dafs das

Vaterunser bei einer korrekten Umgestaltung zu einem
christlichen Gebete ganz gehaltvoll und wertvoll hätte

werden können, dafs es aber in seiner überlieferten Ge-

stalt weder Christus gelehrt habe, noch es als Muster-

gebet gelten könne. Entweder sei es umzuarbeiten oder

aufser Gebrauch zu setzen.

Notizen und Mitteilungen.

l'niTersitätsschriften.

Dissertationen.

L. E. T. Andre, Les Apocryphes de l'Ancien Testa-

ment. Genf. 348 S.

J. Raffauf, Die kirchenrechtlichen Bestimmungen
über den Altar. Leipzig. 27 S.

A. Scheiwiler, Die Eucharistie in den aufserkirch-

lichen Kreisen im 2. und 3. Jahrh. und die Aqaaner.

Freiburg (Schw.). 60 S.

G. Wilke, Georg Karg (Parsimonius), sein Kate-

chismus und sein doppelter Lehrstreit. Erlangen. 91

u. 83 S.

»Q erschienene Werke.

B. Stade. Biblische Theologie des Alten Testaments.

I. Bd.: Die Religion Israels und die Entstehung des

Judentums. [Grundrifs der theologischen Wissenschaften.

17.] Tübingen, Mohr. M. 6.

W. R. Harper, The structure of the text of the

Book of Hosea. Chicago, The Univ. of Chicago Press.

§1-
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Th. Nägeli, Der Wortschatz des Apostels Paulus.

Beitrag zur sprachgeschichtlichen Erforschung des N.

T.s. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 2,80.

Realencyklopädie für protestantische Theologie
und Kirche. Begr. von J. J. Herzog. 3. Aufl. hgb. von
A. Hauck. H. 153/4. Leipzig, Hinrichs. Subskr.-Pr.

M. 2.

Frz. Strunz, Über antiken Dämonenglauben. Ein

Beitrag zur Geschichte des Naturgefühls. [Sammlung
gemeinnütz. Vorträge, hgb. vom Deutschen Vereine zur

Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. 319.]

Prag, in Komm, bei J. G. Calve. H. 20.

Das neue Weltalter und seine Propheten. Von
einem Protestanten. Dresden, E. Pierson. M. 2,50.

Zeltschrirten.

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
und die Kunde des Urchristentums. 6, 1. E. Schü-
rer, Die siebentägige Woche im Gebrauche der christ-

lichen Kirche der ersten Jahrhunderte. — A. Harnack,
Der Ursprung des sog. 2. Clemensbriefs. — G. Krüger,
Das Taufbekenntnis der römischen Gemeinde als Nieder-

schlag des Kampfes gegen Marcion. — G. H. Box,
The Gospel narratives of the Nativity and the alleged

influence of heathen ideas. — 0. Holtzmann, Die

Jerusalemreisen des Paulus und die Kollekte. — E.

Klostermann, Zu den Agrapha. — J. Leipoldt,
Ein saidisches Bruchstück des Jakobus-Protevangeliums.
— Eb. Nestle, Zum Vaterunser.

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. März. K.

An er, Gibt es Garantien für den Glauben an Jesus?

Predigt über Joh. 9, 24. 25. — F. N., Nimbus. — Aus
der Gemeinde. — Thüringer Waldbauern. I. — H.

Köhler, Kirche und Sozialdemokratie. II. — G. Traub,
Nachschrift.

Zeitschrift für katholische Theologie. XXIX, 2.

St. v. Dunin-Borkowski, Die Methode bei Erforschung

alter Institutionen. — J. Ernst, Die Stellung der römi-

sf'hen Kirche zur Ketzertauffrage. — E.Michael, Wal-

ther von vder Vogelweide und seine Sprüche gegen die

p.. . *^-^- Grabmann, Studien über Ulrich von

St fsbure II.X~~ J-Kern, Ein mifsverstandenes Zeug-

nis^ d hl J. ChrylSpstomus für die letzte Ölung. — H.

Strohs acker, Zu'f!^ »Theol. Jahresbericht«. — W.

Schmitz Zur Geschfchte der nordischen Liturgie. —

M Flunk, Ekklesiastikus. — G. Sommerfeldt, H. v.

Langensteins "^De contemptu mundi.. - A. Kröfs, Die

Wiedertäufer in Münster. - P. Sinthern, >Der goldene

Zirkel«.

Revue des Sciences eccU^iastiques. Fevrier. J.-A.

ChoUet, La morale est-elle une science? IL — A.

Jeannia'rd du Dot, Thomas ä Kempis auteur certain

de nmitation. IL — Th. Leu^idan, Les theologiens

de Douai- XL Le testament de Sylvius. — B. Dol-

hagaray Le crime d'avortemei.. — V. Canet, Le

christianisme dans l'Empire perse.

Philosophie.

Referate.

1 Taszi Oszkär [Konzipist im ung-. Ackerbaumini-

steriuml, Müv eszet es Erkölcs3. j^gzi, Kunst

und Moral). [Soziologische Bibothek. Bd. V.]

Budapest, S. Politzer & Söhne, 190-' XX u. 379 S.

8". Kr. 6.

2. Szekely György [Dr.], Müv ^et es Er-

kölcs ^Dr. Georg Szekely, Kuv und Moral).

Eine Studie aus dem Gebiete det-,sychologischen

Ästhetik. Budapest, V. Hornyänsz; 1903. 188 S.

8°. Kr. 2.

Beide Werke sind Preisschriften, die im

Jahre 1902 um den Gorove- Preis der ungari-

schen Akademie konkurrierten; das erste hat

den Preis davongetragen.

Jaszi, ein fleifsiger Mitarbeiter der soziologi-

schen Zeitschrift Huszadik Szäzad (Zwanzigstes

Jahrhundert), der erst im vergangenen Jahre eine

Kritik des historischen Materialismus ver-

öffentlicht hat, in der er sich mit den Theorien

von Marx und Engels auseinandersetzt, vertritt

in dem vorliegenden Werke entschieden den

Standpunkt des Evolutionismus und betrachtet

die P'rage vom naturwissenschaftlichen Gesichts-

punkte aus. Für ihn ist sowohl die Kunst als

auch die Sittlichkeit eine soziale Erscheinung.

Er will deshalb nicht das Verhältnis der Theorien

der Ästhetiker und Moralisten zueinander, sondern

die beiden Lebensäufserungen der Gesellschaft

und ihren Zusammenhang bestimmen. Er sucht

das organische Bedürfnis, dessen Ergebnis einer-

seits die Kunst, andrerseits die Sittlichkeit ist.

Darüber handelt der erste Teil (§ I— VI)

des in 129 Paragraphen und in 5 Teile ge-

gliederten Werkes. Der zweite Teil (§ VII bis

XXXIII) bespricht das Wesen und die Rolle
der Sittlichkeit in der Gesellschaft. Die

Sittlichkeit ist der Inbegriff derjenigen für die

Gesellschaft nützlichen Regeln, zu deren Befol-

gung die allgemeine Bereitwilligkeit noch fehlt.

Der Grund der Entstehung sittlicher Normen ist

die Einsicht ihrer Zweckmäfsigkeit. Diese Zweck-
mäfsigkeit ist auch die Kraft, die veraltete sitt-

liche Regeln stürzt und an ihre Stelle neue setzt.

Alles wirklich Sittliche ist auch nützlich.

Im dritten Teile (§ XXXIV—LXXIII) be-

handelt
J.

das Wesen und die Rolle der
Kunst in der Gesellschaft. Die Kunst ist

die Befriedigung eines organischen Bedürfnisses,

sie steht mit den Bedingungen des Daseins in

direkter Verbindung. Bei den höher stehenden

Tieren nehmen die Bedürfnisse des Lebens nicht

ihre ganze Zeit und Kraft in Anspruch; so ver-

fallen sie leicht in die Nachahmung ihrer eigenen

Talente, und diese Tätigkeiten eröffnen leicht

wirkende Nervenbahnen zur Ableitung des auf-

gehäuften Energieüberflusses. Die nicht über-

mäfsige Verwertung dieses Kraftüberflusses er-

weckt bei uns das Schönheitsgefühl. J.
kritisiert

vorsichtig und klug diese, auf den Lehren von

Spencer, Groos und Marschall beruhende Theorie,

und sieht die Grundtatsache der ästhetischen Er-

scheinungen in dem lustvollen biologischen Ge-

meingefühl, welches die das Leben fördernden

und zugleich ursprünglichsten und am besten

ausgearbeiteten Nervenvorgänge erregen. Den
Kristallisierungspunkt der ästhetischen Tätigkeit

sieht J. in dem Interesse, das in der Richtung

der herrschenden Ideenassoziationen des einzelnen

Menschen abläuft. Mit grofser Belesenheit ent-

wickelt er hierauf die Evolution der Schönheits-
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gefühle. Die Kunst reifst das Schöne aus den

Verhältnissen des Lebens heraus und macht es

selbständig. Die Kunst ist kein Selbstzweck,

sondern trachtet nach der möglichst vollständigen

rgänzung der ästhetischen Lustgefühle und ver-

mehrt so die Masse des menschlichen Glückes;

ihr Emporwachsen wird durch die Einsicht und

\'ererbung erklärt.

Der vierte Teil (§ LXXIV— CXVI) geht auf

das Verhältnis von Kunst und Moral ein.

Die Kunst steht nie im Gegensatze zu dem all-

gemein akzeptierten Teile des sittlichen Codex

irgend eines Zeitalters, sie greift nur die sittliche

Auffassung an, die mit dem sittlichen Codex

anderer Klassen in Zusammenstofs gerät. Auch

die Geschichte der Kunst beweist, dafs die

Zeit der grofsen künstlerischen Produktion

Hand in Hand mit der Kraft des sittlichen

Lebens der Gesellschaft geht. Die erotische

Richtung des Lebens führt zur erotischen Rich-

tung der Kunst; die Erotik geht zusanamen mit

der Dekadenz der Gesellschaft, aber der Kunst

ist keine Schuld daran beizumessen. Es müssen

solche Menschen erzogen werden, bei denen der

Genufs mit dem für das Individuum und das

Geschlecht Nützlichen zusammenfällt, — das ist

die Grundlage allen Fortschrittes. Und dazu

trägt die Kunst auch ihrerseits bei. Wie die

Kunst das Gefühl der Solidarität unter den Ge-

sellschafts -Klassen erwecke, was ihre Wirkung

im staatlichen Leben, in der Unterstützung neuer

Probleme sei, wie sie das Herz der Herrscher

und Mächtigen ergreife, erörtert der Verf. schön

und beredt. Ohne diese gesellschaftliche und sitt-

liche Wirkung der Kunst wäre die Menschheit

nie zu dem gegenwärtigen Grade der Kultur ge-

langt. Das Schlufsergebnis des Verf.s ist, dafs

in bezug auf ihren sittlichen Inhalt die Kunst mit

der Evolution der sittlichen Ideen gleichen

Schritt hält.

Der letzte Teil (§ CXVII— CXXIX) trägt den

Titel: Kunstpolitik und andere Conse-
quenzen; der Verf. bespricht darin die Auf-

gaben des modernen Staates den Erscheinungen

des künstlerischen Lebens und Schaffens gegen-

über. Mit der allmählichen Verbesserung der

Sittlichkeit wird auch das sittliche Niveau der

Kunst sich erheben, und sie wird zur Zügelung

und Veredlung der Sinnlichkeit führen. Aber

solange es unsittliche Menschen geben wird,

wird es auch eine unsittHche Kunst geben. In

dem Mafse wie das Niveau des Durchschnittes

sich veredelt, wird sich auch die Kunst veredeln.

Die Erörterungen J.s fordern den Leser

öfters zum Widerspruche heraus; seine Verallge-

meinerungen stimmen nicht immer mit den Tat-

sachen überein; oft verfällt er in Übertreibungen;

sein kunsthistorisches Wissen läfst hie und da

zu wünschen übrig, — nichtsdestoweniger ist

sein Buch ein gehaltvolles, von gründlichem

Studium zeugendes Werk, das dem Verf. zur

Ehre gereicht. Es vermittelt die modernen An-

schauungen, die über die behandelten Fragen in

England, Frankreich, Italien schon tiefe Wurzeln

schlugen, und auch in Deutschland bereits an

Verbreitung gewinnen, auch für die ungarischen

Denker und Leser. Und es vermittelt sie

mit vorsichtiger Methode, auf umfassender psy-

chologischer Grundlage und mit gründlicher

philosophischer und kulturhistorischer Belesenheit.

Sein Stil ist klar, hie und da etwas trocken.

3. Szekelys Werk verrät auch den Fleifs,

das gründliche Studium besonders der deutschen

Ästhetiker und den nachdenkenden Kopf. Er

geht davon aus, dafs das interesselose Gefallen

das Schöne, das Gute und das Wahre mitein-

ander verbinde. Die ästhetische Anschauung ist

verwandt mit der sittlichen, aber sie unterschei-

det sich auch von ihr. Anstatt aber die Tat-

sachen und die Ursachen dieser Verwandtschaft

und dieses Unterschiedes nachzuweisen, sucht er

darzulegen, dafs das Sittliche mit dem Sinnlichen

und das Künstlerische mit dem Natürlichen zu-

sammenhänge, und schildert die Variationen

dieser Auffassung in einem geschichtlichen Teile

mit grofser Ausführlichkeit und vielen feinen

Details. Sein Grundgedanke ist, dafs der sitt-

liche Wert der schönen Werke nicht von ihrem

Gegenstande, sondern von der sittlichen Gesinnung

des Künstlers abhänge. Aber um dies zu be-

weisen, müfste er in der Seele jedes Künstlers

einzeln das künstlerische und sittliche Element

aufzeigen, was natürlich unmöglich ist. Er

wählt sich deshalb drei Künstler respektive

Dichter aus, behandelt sie aus diesem Gesichts-

punkte und sucht mit entschiedener Einseitigkeit

bei Petöfi den Optimismus, bei S. Kemeny den

Pessimismus, bei M. Tompa das religiöse Element

als ausschlaggebende Faktoren darzustellen. In

den übrigen Kapiteln bewegt er sich schon ganz

im Kreise seiner Aufgabe, und gibt neben guten

Analysen oft feine Bemerkungen über die Ge-

setze des künstlerischen Schaffens. Im ganzen

steht hier ein mit vieler Liebe und Sorgfalt ge-

schriebenes Werk eines philosophisch gebildeten

Verfassers vor uns; aber die wichtigsten

und interessantesten Partien sind in diesem

Werke nicht sowohl die eigenen Erörterungen

des Verf.s, als die Urteile und Äufserungen der

angeführten Dichter und Kunstrichter, die er

geschickt in einem Straufs zu vereinigen ver-

stand. Seine kunsthistorischen Kenntnisse sind

zuweilen mangelhaft.

Sarospatak. Ludwig Racz.

EmU Thouverez, Herbert Spencer. [Science et Re-

gion.] Paris, Bloud et Cie, 1904. 61 S. kl. 8 .

Das Büchlein, das in einer Sammlung erschienen ist,

die ein sehr ernsthaftes und wirksames .Mittel kathoü-

scher Belehrung und sozialer Abwehr sein wiU, erzählt

nach Spencers Autobiographie sein Leben, charak-
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terisiert kurz seinen Charakter, seine Lebensführung, die

geistige Schicht, in der er gelebt und gedacht hat, und
analysiert dabei, freihch etwas sehr kurz und abstrakt,

seine philosophische Lehre.

Notizen und Mittellungen.

llnirersitätsschrifteii.

Dissertationen.

H. Schneider, Die Stellung Gassendis zu Descartes.

Leipzig. 67 S.

C. Herzberg, Die skeptischen, naturalistischen und
rigoristischen Elemente in Montaignes ethischen An-
schauungen. Leipzig. 68 S.

W. J. Chapman, Die Teleologie Kants. Halle.

54 S.

E. Geissler, Das empirische Ich oder die Menschen
in der Fichteschen Philosophie. Erlangen. 118 S.

L. Nelson, Jacob Friedrich Fries und seine jüng-

sten Kritiker. Göttingen. 84 S.

R. Winawer-Maliniak, Der Begriff des Apriori in

Wundts Erkenntnistheorie. Zürich. 57 S.

Xen erschienene Werke.

Abhandlungen der Friesschen Schule. N. F. hgb.

von G. Hessenberg, K. Kaiser und L. Nelson. 2. Heft:

Kant und Fries. — J. F. Fries und seine jüngsten Kri-

tiker. — Über kritische .Mathematik bei Piaton. — Über
den Gegenstand der Erkenntnis. — Über die Nicht-

Euklidische Geometrie und den Ursprung der mathe-

matischen Gewifsheit. Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht. M. 4,80.

Zeitschriften.

Vierteljahrsschriftfür wissenschaftliche Philosophie

und Soziologie. 29, 1. H. Wolff, .-Atomistik und
Energetik vom Standpunkte ökonomischer Naturbetrach-

tung. — H. Planck, Die Grundlagen des natürlichen

Monismus bei Carl Christian Planck. — G. Stosch,
Die Gliederung der Gesellschaft bei Schleiermacher.

Unterrichtswesen.

Referate.

Chr. Ufer [Rektor der Mädchenmittelschule in Eiber-

feld (Südstadt)], Die Ergebnisse und An-
regungen des Kunsterziehungstages in

Weimar. Deutsche Sprache und Dichtung.
Eine Beurteilung. Altenburg, Oskar Bonde, 1904.

1 Bl. u. 63 S. 8°. M. 1.

Der Verf. der vorliegenden Schrift ist durch-

aus im Recht, w^enn er manche Übertreibungen,

die bei der freien Aussprache des Weimarer
Kunsterziehungstages (s. DLZ. 1904, Sp. 1171 f.)

mit untergelaufen sind, auf ihr richtiges Mafs zurück-

zuführen sucht, und wenn er auch für die Be-

handlung des dichterischen Kunstwerkes auf

der Schule neben dem Geniefsen dem Arbeiten
sein Recht sichern will. Ebenso darf man ihm

gewifs zustimmen, wenn er die grofsen Ver-

dienste betont, die sich die Herbart -Zillersche

Schule auf dem Gebiete der schulmäfsigen Pflege

der Dichtkunst erworben hat. Jedenfalls tut,

wer ein objektives Bild von der Lage der Dinge

gewinnen will, gut, diese »Beurteilung« neben

den Verhandlungen der Weimarer Versammlung

selbst nicht ungelesen zu lassen, und für den ge-

planten dritten Kunsterziehungstag ist aus dem

Erscheinen der (Jferschen Schrift vielleicht ein

wichtiger Fingerzeig zu entnehmen; er geht da-

hin, dafs es doch wohl nötig ist, der freien Aus-

sprache über vorhandene Schäden im Schulwesen

ein knapp und klar gezeichnetes Bild dessen voran-

zuschicken, was neben allem Mangelhaften auf der

anderen Seite an positivem Guten so reichlich vor-

handen ist. Den Wert der Weimarer Verhand-

lungen veranschlage ich bei alledem doch höher,

als das Ufer tun möchte; es ist m. E. kein

Schade, wenn der Pedanterie, die im deutschen

Unterricht wirklich sehr vielfach herrscht, einmal

recht kräftig zu Leibe gegangen wird; und wenn
Nichtschulmänner dabei mit das Wort führen, so

scheint mir das ungefährlich; mehr als »Roh-

material, das vom pädagogischen Gesichtspunkte

bewertet, verarbeitet und verwandt werden mufs«,

wird — genau wie U. (S. 5) — ja kein Sach-

verständiger in ihren Aufserungen erblicken. Und
wie hier dem Berufspädagogen die Verarbeitung

aller dieser freien Anregungen zufällt, so wird

ihm auch die Aufgabe zukommen, dafs er unser

Erziehungswesen in der heutigen Zeit der »immer

neuen Erziehungen« vor der »Zipfelpädagogik«

bewahrt; mag die »Kunsterziehung« und mögen
neben ihr »die körperliche Erziehung«, »die

Erziehung zur Handfertigkeit« und, wie die

anderen mit kurzen Schlagwörtern bezeichneten

»Erziehungen« alle lauten, auch mit noch so

starker Einseitigkeit sich geltend zu machen

suchen — ich meine, wir sollten das Leben und

die Anregung, die von solchen Bestrebungen aus-

geht, getrost willkommen heifsen, denn der

Schaden, der allenfalls von ihnen ausgeht, läfst

sich leicht wieder gut machen, der Nutzen, den

sie bringen, ist schwerHch auf anderem Wege zu

erreichen.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Beiträge zur Geschichte der Universität Leipzig. [Mit-

teilungen der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung

vaterländischer Sprache und Altertümer in Leipzig.

X. Bd., 1. Heft.] Leipzig, Selbstverlag der Gesellschaft

(im Buchhandel zu beziehen durch Karl W. Hiersemann),

1904. 75 S. 8°.

Wilhelm Stieda gibt eine kurze Geschichte der

Gründung und ersten Entwicklung der Universität Leip-

zig, schildert ihre Frequenzverhältnisse und wissenschaft-

lichen Zustände in alter und neuer Zeit und berichtet

über die einzelnen akademischen Institute. — Max
Heinze macht uns mit den Einrichtungen des König-

lichen Konvikts an der Universität Leipzig vertraut,

das 1544 vermutlich durch Caspar Börner ins Leben

gerufen wurde. Die Aufzeichnungen Börners über das

Konvikt, seinerzeit von Zarncke herausgegeben, werden

anhangsweise in deutscher Übersetzung mitgeteilt.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Die diesjährigen Ferienkurse in Jena werden nach

der M. A. Z. vom 3 bis 16. August stattfinden und gegen

früher wieder eine Bereicherung' aufweisen. Aufser den

Vorlesungen aus dem Gebiete der Pädagogik (Prof. Rein),

der Naturwissenschaften (Prof. Detmer, Walther, Ziegler,

Knopf), der Theologie (Prof. Weinel, Superintendent
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Braasch), der Philosophie (Dr. Scheler) und der Geschichte

(Prof. Mentz) werden noch eine Reihe besonderer The-

mata, namentlich über die Erziehung abnormer Kinder

Direktor Trüper, Schularzt Dr. Fiebig) behandelt. Aufser-

dem wirken eine Reihe auswärtiger Vortragender als Do-

zenten der diesjährigen Jenaer Ferienkurse mit. — In

Verbindung mit dem Ferienkursus findet am 14. August

die Hauptversammlung der Pädagogischen Gesellschaft

statt.
Fersonalchronlk.

Der Oberlehrer am Gymn. in Schweidnitz Prof. Dr.

Worthmann ist zum Direktor der Anstalt ernannt

worden.

Die philos. Fakult. der Univ. Zürich hat den Aktuar

der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, Erziehungs-

sekretär Fritz Zollinger zum Ehrendoktor ernannt.

ünlTersltitsschriften.

Dissertalionen.

H. Kau, Das Hallische Elementarwerk ein systema-

tisches Unterrichtswerk aus dem Zeitalter der Aufklä-

rung. Seine Geschichte, seine Quellen und sein Ver-

hältnis zum Philanthropismus. Leipzig. 98 S.

W. Walker, Die neuesten Bestrebungen und Erfah-

rungen auf dem Gebiete der Erziehung der Schwachen.

Zürich. 237 S.

M. A. Emkes, Das Erziehungsideal bei Sir Thomas
More, Sir Thomas Elyot, Roger Ascham und John Lyly.

Marburg. 83 S.

Neo erschienene Werke.

A. Matthias, Die soziale und politische Bedeutung

der Schulreform vom Jahre 1900. [S.-A. aus der iDeut-

sehen Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegen-

wartc.] Berlin, Alexander Duncker. M. 0,75.

Th. Gärtner, Quellenbuch zur Geschichte des Gym-
nasiums zu Zittau. I. [Veröffentlichungen zur Gesch.

d. gelehrt. Schulwesens im albertin. Sachsen. IL T.

:

ürkundenbücher der sächs. Gymnasien. L] Leipzig,

Teubner.

H. Schröder, Der Schweriner Regierung Flucht in

die Öffentlichkeit. Weiteres über »höhere« Schulen im

dunkelsten Deutschland. 2. Aufl. Gelsenkirchen, E.

Kannengiefser. M. 0,80.

O. Tellheim, Jugend -Literatur. Ein Versuch in

Skizze. Leipzig, E. Kempe. M. 1,20.

Zeitschriften.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 6.

Jansen, Die Auswahl der französischen Schullektüre.

— Hörn ig, Die Aufgaben der deutschen Reifeprüfungs-

arbeiten an den sächsischen Realschulen von 1895 bis

1904. — Th. Arldt, Die Stellung der Geographie an
den sächsischen Realschulen. — K. Wislicenus, Zur
Würdigung deutscher Lesebücher.

Pädagogisches Archiv. März. E.Friedrich, Lehre
von den Urteilsformen in Prima (Schi.). — K. Geifs-
ler, Die Asymptote der Parabel und der unendlichen

Ellipse. — H. Pudor, Japanische Erziehung; Japanische
Frauenerziehung. — E. Riedel, Kritische Bemerkungen
eines Laien zum Schreibunterricht. — P. Plüschke,
Aus der Schatzkammer des Gedächtnisses.

Zeilschrift für französischen und englischen Unter-

richt. 4, 2. J. Ruska, Was hat der neusprachliche

Unterricht an den Oberrealschulen zu leisten? — O.

Sie p mann, Modern languages as an Instrument of edu-

cation and culture. — W. Schaefer, Die methodische

Behandlung des Verbs im romanischen Sprachunterricht.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Gustave Julien [Charge du Cours de malgache a

l'Ecole Coloniale ä Paris], Precis theorique et

pratique de langue Malgache pour faci-

liter l'usage rapide du Hova clef des autres dialectes.

Avec une preface de Alfred Grandidier [Mcmbrc

de rinstitut]. Paris, F. R. de Rudeval, 1904. XVI u.

224 S. 8». Fr. 7.

Im Jahre 1603 erschien Houtman's Spraeck

ende woordboeck Imle Maleysche ende Mada-

gascarsche Talen in Amsterdam; seit dieser

Zeit ist die Literatur über die Sprache der Mada-

gassen sehr stark angewachsen (das Verzeichnis

der Bibliographie, S. 203 ff. , umfafst 8 Seiten),

doch erst die Grammatik Juliens kann man als

grundlegend bezeichnen. J., der sieben Jahre

lang in der Hauptstadt der Insel als Lehrer

gewirkt und direkt aus dem Verkehre mit Einge-

borenen geschöpft hat, gibt hier ein treffliches

Handbuch dieser ziemlich schwierigen Sprache,

das für jeden, der sich mit diesem Volke und

seiner Sprache beschäftigen will, unentbehrlich

sein wird. Auf die sehr wichtige Beachtung des

Akzents wird grofses Gewicht gelegt, wenn

auch, wie von anderer Seite hervorgehoben

wurde , hier kleine Fehler untergelaufen sind,

über Wurzeln, Verba, Artikel, Substantiva, Ad-

jektiva usw. eingehend gehandelt, und jedem Ab-

schnitt werden passende und zugleich erschöpfende

Übungen beigefügt. Kürzere Abschnitte über den

Briefstil, den offiziellen Stil, Poesie, Sprichwörter

und Idiotismen runden das Ganze zu einem voll-

ständigen und genauen Bild der Sprache ab;

insbesondere in den letzteren Teilen wird auch

dem Ethnologen interessanter Stoff geboten.

Wien. H. Bohatta.

Julien Vinson [Prof. f. Hindustanisch an der Ecole

speciale des langues orientales Vivantes in Paris],

Manuel de la langue tamoule. [Bibliotheque de

l'Ecole des langues orientales Vivantes, t. I.] Paris,

Imprimerie nationale (C. Klincksieck), 1903. XLVI

u. 240 S. 8».

Das Handbuch will in erster Linie ein Hilfsmittel

für die Vorlesungen über tamulische Sprache bieten, die

der Verf. am Institut oriental in Paris zu halten hat.

Es gliedert sich in drei Teile. Auf eine Einleitung, die

eine geschichtliche Skizze der tamulischen Sprache und

Literatur gibt, folgt eine Erörterung der Konstruktion der

Wörter und Wendungen. Vinson spricht hier über

Phonetik, über nominale und verbale Bildungen und über

einige syntaktische BegritTe. Der II. Teil enthält tamu-

lische Übungsstücke in Prosa und Versen, die in ver-

schiedenen Schriftgattungen geschrieben sind. Den

III. Teil nimmt ein Wörterverzeichnis ein. Daran schliefst

sich ein Anhang, in dem die Übersetzung einiger Texte,

Erörterungen der Prosodie und ein QueUenverzeichnis

enthalten sind.
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Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Tereine..

Die 48. Versammlung deutscher Philologen
und Schulmänner findet unter dem Vorsitz von Schul-

rat Prof. Dr. Brütt (Hamburg) und Prof. Dr. Paul

Wendland (Kiel) vom 3.— 6. Oktober in Hamburg statt.

Aufser den allgemeinen Sitzungen, für die 15 Vorträge

angekündigt sind, werden die Verhandlungen der 1 1 Sek-

tionen stattfinden, für die bis jetzt 45 Vorträge in Aus-
sicht stehen.

UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

M. Horten, Buch der Ringsteine Alfärabis neu
bearb. und mit Auszügen aus dem Kommentar des Emir
Ismail el Färäni erläutert. I: Einleitung und Übersetzung.

Bonn. 45 S.

A. Kibat, Die Behandlung des Langdiphthongs äu
im Nom. Acc. Voc. Dualis einerseits und im Locativ

Singul. andrerseits im Rigveda. Königsberg. 62 S.

Nea erschienene Werke.

Atti del Congresso internazionale di scienze storiche

(Roma, 1—9Aprile 1903). Vol. IV: Atti della Sezione

III: Storia delle Letterature. Rom, Ermanno Loescher

& Co. L. 6.

Ibn Ginnis Kitäb Al-Mugtasab hgb. und mit

einer Einleitung und Anmerkungen versehen von E. Pröb-

ster. [FischerZimmerns Leipziger semitistische Studien.

I, 3.] Leipzig, Hinrichs. M. 2,70.

W. Frhr. v. Landau, Beiträge zur Altertumskunde

des Orients. IV: Eine Inschrift aus Heldua. Tammüz.
Tanit pne-ba'al. Eine Gemme. Worterklärungen. Leip-

zig, Eduard Pfeiffer. M. 3.

A. Wünsche, Die Sagen vom Lebensbaum und
Lebenswasser. Altorientalische Mythen. [Ex Oriente

lux, hgb. von H. Winckler. I, 2. 3.] Ebda. M. 2.

Camilla Luc er na. Die südslavische Ballade von
Asan Agas Gattin und ihre Nachbildung durch Goethe.

[Munckers Forschungen zur neueren Literaturgesch.

XXVIII.] Berlin, Alexander Duncker. M. 2.

Zeitschriften.

Orientalistische Literatur-Zeitung. 8,2. M.Stein-
schneider, Arabische Mathematiker usw. X. — G.

Hüsing, Zur Struktur des Elamischen. — F. E. Pei-

ser: L. W. King, Records of the reign of Tukulti-

Ninib I. — C. Niebuhr: A. J crem ias, Monotheistische

Strömungen innerhalb der babylonischen Religion. —
Eb. Nestle: E. W. Brooks, The sixth book of the

select letters of Severus. Vol. II, Part II. — F. Perles:

S. Galliner, Saadia Al-fajjümi's arabische Psalmen-
übersetzung; S. Frankfurter, Mose ben Maimuni's
Mischna-Kommentar zum Traktat Kethuboth I und II;

M. Frankfurter, Dasselbe III, IV und V; S. Han-
nover, Das Festgesetz der Samaritaner nach Ibrahim

ibn Ja'küb. — W. Spiegelberg: Fr. Vogelsang, Die

Klagen des Bauern. — G. Hüsing: Leo Frobenius,
Im Zeitalter des Sonnengotts. — 8, 3. Österreichische

Albernheiten. — G. Hüsing, Beiträge zur Kyros-Sage.

VL; Suzigas. — F. E. Peiser: L. W. King, Records

of the reign of Tukulti-Ninib I (Schi.). — O. Weber:
A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten

Orients (s. diese Nr. Sp. 780—785). — M. Hartmann:
C. Snouk-Hurgronje, Das Gajöland en zijne Be-

woners. — F. Bork: W. Belck, Die Kelischin-Stele. —
G. Hüsing, »Zarafustra«. — L. Venetianer, Zur Be-

zeichnung der vier Weltgegenden.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Miltiades J. Bratsianos [Oberlehrer am Gymna-

sium in Athen, Dr. phil], To. xatO. TOV Grjasa.
'laToptv.-r] xal -oXitixt| fi.ufl-OYpatpla. 2 Bände. Athen,

Druck von Leonis, 1903. 272 u. 224 S. 8° mit vielen

Abbild. Dr. 7.

Ein merkwürdiges Buch auch für andre als

Neuhellenen, aber nur im üblen Sinne! Nach

bekannten Mustern hat der vaterlandsfreudige

Verf. auf Grund der traditionellen Berichte als

freie Erfindung einen Roman vorgetragen, dessen

Held Theseus, der Einiger von Attika, sein soll,

und ihn versetzt mit allerlei lehrhaften Bemer-

kungen : alles anachronistisch und wild durchein-

andergehend; die Grenzen einer historisierenden

Darstellung dieser Art, die er aus seinen Mustern

(wie Bekkers Charikles) hätte abnehmen können,

sind nirgends annähernd eingehalten. Künstle-

risch wie wissenschaftlich ein auch für die Neu-

hellenen ganz wertloses Produkt! Die beige-

gebenen Bilder sind wieder meist mit absolutester

Willkürlichkeit zusammengerafft.

Marburg. Ernst Maass.

August Steier [Dr. phil.], Untersuchungen über

die Echtheit derHymnen des Ambrosius.
[S.-A. aus dem XXVIII. Supplementband der Jahr-

bücher für klass. Philologie.] Leipzig, B. G. Teubner,

1903. S. 551— 662. 8".

Eine in jeder Rücksicht dankenswerte und ver-

dienstliche Arbeit. Der Verf. orientiert einlei-

tend kurz über die Geschichte der Echtheitsfrage,

vielleicht etwas zu kurz für den, der nicht schon

anderweitig hiervon unterrichtet ist. Er kommt

naturgemäfs auf die Zweiteilung der Hymnen

in solche, die durch zeitgenössisches äufseres

Zeugnis (Augustins) beglaubigt sind (vier), und

solche, die dies nicht sind, von Biraghi (und

Dreves) aber dem Ambrosius vindiziert wurden.

Er untersucht dann in zwei Abschnitten zuerst

jene, dann diese Gruppe auf ihre innere Über-

einstimmung mit den prosaischen Schriften des

Mailändischen Vaters. Das Ergebnis ist für beide

Gruppen — einige Ausnahmen, von denen gleich

noch die Rede sein soll, abgerechnet — das-

selbe. Steiers Arbeit ist also insoweit eine Be-

stätigung des von Biraghi gewonnenen Ergeb-

nisses und kann füglich als eine Verbreiterung

und Vertiefung des von ihm versuchten und

m. E. geführten Nachweises angesehen werden,

dafs die sprachliche Beobachtung der Hymnen

Ambrosius als ihren Verfasser bestätigt. Ich

möchte dem Werte der Untersuchungen St.s

keinen Abbruch tun, kann aber die Bemerkung

nicht unterdrücken, dafs hin und wieder weniger

mehr gewesen wäre. Bei solchen sprachlichen



797 I.April. DEUTSCHE LITERATURZEITUNQ 1905. Nr. 13. 798

Parallelen tut man im Interesse des zu führenden

Beweises gut, alles das auszuschalten, was nicht

frappant, nicht wirklich zwingend ist; die Be-

weismomente wirken nicht durch ihre Zahl, son-

dern durch ihr Gewicht, und das Einstreuen von

Parallelen, wie sie mehr oder weniger aus jedem

lateinischen Vater herauszupicken wären, teilt

nur die Aufmerksamkeit des Lesers, lenkt diese

vom Zulänglichen auf das Unzulängliche und be-

einträchtigt dadurch Wirkung und Wucht des

Beweises.

Nur bei zweien der achtstrophigen Hymnen
(XIII und XIV) scheint St. das Ergebnis seiner

sprachlichen Vergleiche nicht ausgiebig genug,

um die Autorschaft des Ambrosius festzuhalten,

obschon er beide Male gesteht, dafs die Hym-
nen »in vielen Stücken Übereinstimmungen mit

den prosaischen Schriften des Ambrosius« auf-

weisen. Hier scheint St. völlig zu vergessen,

dafs neben den inneren Kriterien, die für sich

allein nie eine völlige Sicherheit über den

Autor geben könnten, ein viel schwerer ins

Gewicht fallender äufserer Grund steht, das Zeug-

nis der Mailändischen Tradition. Gehört ein Hym-
nus nicht zu dem eisernen Bestände dieser Tra-

dition, so wird keinerlei innere Übereinstimmung

mit den Schriften des Ambrosius mir die Ge-

wifsheit vermitteln, dafs er von ihm verfafst sei

;

gehört er dazu, dann genügt mir strenggenom-

men, dafs er nichts enthalte, was eine Abfassung

durch Ambrosius ausschliefst. Dies ist auch der

Grund, weshalb ich die drei kleineren Hymnen
der Terz, Scxt und Non sowie den hymnus vir-

ginitatis nicht schlechterdings Ambrosius abspreche.

Der einzige Grund, der gegen sie spricht, ist

die Strophenzahl. Dieser Grund kann bewirken,

dafs wir die Authentizität nicht mit unbedingter

Gewifsheit vertreten; er darf uns aber ebenso-

wenig verleiten, sie schlechterdings auszuschliefsen.

Dazu wiegt er nicht schwer genug, da ein Gesetz,

das der Dichter sich selbst vorzeichnet, ihn doch

nicht völlig der Freiheit des eigenen Willens

beraubt.

Zwei weitere Abschnitte behandeln die Metrik

des Ambrosius sowie das Auftreten des Reimes

und der Alliteration in seinen Hymnen. Zum
Schlüsse sind die Texte der achtstrophigen Hym-
nen mitgeteilt und mit einer Reihe textkritischer

Bemerkungen begleitet.

Die Liebe und das Geschick, von dem St.s

Arbeit zeugt, legt den Wunsch nahe, den Verf.

noch des öftern verwandten Forschungsgebieten,

deren noch so manche der reutenden und jäten-

den Hand harren, sich zuwenden zu sehen.

München. Guido M. Dreves.

Notizen und Mitteilungen.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

H.Jordan, Der Erzählungsstil in den Kampfszenen
der Ilias. Breslau. 141 S.

R. Lohmann, Nova studia Euripidea. I. Halle.

32 S.

Th. Hingst, De spondeis et anapaestis in ante-

paenultimo pede versuum generis duplids Latinorum.
Leipzig. 105 S.

?(• erirkUacBe Werke.

H. C. Nuttin g, Studies in the si-clause. [Univ. of

California Publications. Classical Philology. Vol. 1,

No. 2.] Berkeley, The University Press. $ 0,(/}.

M. Rabenhorst, Quellenstudien zur naturalis histo-

ria des Plinius. I: Die Zeitangaben varronischer and
capitolinischer Ära in der naturalis historia. Berliner

Inaug.-Dissert Berlin, Druck von E. Ehering.

ZeitsehrirteB.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 9. O.
Schroeder, Die Arie des Wiedehopfes. — 10. K Fuhr,
TOri .NOrori: nOIEIieAl bei Isokrates. — 11. Th.
Büttner-Wobst, Pianudesexzerpte aus Johannes von
Antiochia. — J. H. Schmalz, Kritische Kleinigkeiten.

Listy filologicke. 32, 1. L- Brtnicky, Das Forum
Romanum und die Sacra Via. — Ot. Jiräni, Zur Kritik

einiger Oden des Horaz.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

A.Pfennings, Goethes Harzreise im Winter.
Eine literarische Studie. Münster, Heinrich Scböningb,

1904. 105 S. 8°. M. 1,50.

Ohne gerade zu neuen Ergebnissen zu ge-

langen, erläutert der Verf. das Gedicht nach

allen Seiten mit guter Kenntnis und sicherem

Urteil. Waren aber dazu wirklich 105 mit

einigen hundert Anmerkungen beschwerte Seiten

nötig?

Berlin. Max Morris.

Hermann Gschwind [Dr. phil.]. Die ethischen

Neuerungen der Fr üh-Romantik. [Unter-

suchungen zur neueren Sprach- und Litera-

turgeschichte hgb. von Oskar F. VValzel. 2. H.]

Bern, A. Francke (vormals Schmid & Francke), 1903.

136 S. 8». M. 2,40.

Diese Darstellung eines Anfängers steht na-

türlich ganz im Zeichen Walzels, der sie an-

geregt, gefördert und wohl in ihren Grund-

gedanken bestimmt hat. Der Schüler ist wahr-

scheinlich öfter, als er ahnt, ein Echo seines

Lehrers. Ich habe mit Absicht den Aus-

druck »Darstellung?, nicht »Untersuchung« ge-

braucht, weil wirklich der Versuch unternommen

wird, an einem einzelnen Beispiel darzustellen,

dafs »die Romantik nicht nur eine literarische

Revolution«, sondern »eine Bewegung des gan-

zen Lebens« sei (S. 56). Als einzige Neuerung

der Romantik auf ethischem Gebiete wird näm-

lich die Stellung der Geschlechter, die Ehe,

sowie die Bildung der Frau behandelt. Friedrich

Schlegels »Lucinde« steht im Mittelpunkte, auf

den sich alles übrige bezieht. So hat sich der

Verfasser mit dem Thema, das er seinen Kräften

nicht ganz erreichbar fühlte, geschickt abgefun-

den und zeigt allenthalben, dafs er eine gute
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Schulung durchgemacht habe. Mehr darf man
nicht erwarten. Der Vergleich etwa mit dem
Sturm und Drang, der kurze Hinweis auf das

Junge Deutschland oder auf die Gegenwart geht

viel zu wenig in die Tiefe und verrät nur, dafs

sich der Verf. auch in dieser Hinsicht orientiert

hat. Am meisten Selbständigkeit zeigt er dort,

wo er Heinses Nachwirkung bei Tieck darlegt.

Der Arbeit fehlt schriftstellerische Gewandtheit;

sehr bequeme Übergänge wie S. 104, 125 und

126 müssen über den Mangel inneren Zusammen-
hangs hinweghelfen. ErfreuHch spricht aber die

schlichte, jeder Phrase abholde Darstellung an,

die sachliche Ruhe, mit der auch heikle Dinge

behandelt und beurteilt werden. So gibt dieses

Heftchen eine gute Probe der erlangten Reife,

obwohl es kaum eine Lücke unserer Kenntnis

ausfüllen kann.

Lemberg. R. M. Werner.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

lu einer Handschrift des Stadtarchives in Ochsenfurt

(Unterfranken) hat Kaplan Hefner Bruchstücke eines
mittelhochdeutschen Heldenliedes gefunden, wor-

über er der Voss. Z. folgendes mitgeteilt hat: Die Hand-

schrift besteht aus ca. 200 bis 250 Papierblättern in der

Gröfse von 20,5X31 cm und enthält Einträge des Ochsen-

furter Stadtgerichtes von 1572—81. Den Einband bil-

deten bisher zwei aufeinandergeklebte Pergamentblätter,

auf denen liturgische Texte und eine Notiz über die

Konsekration eines Altars in der Ochsenfurter Pfarr-

kirche i. J. 1477 Nov. 28 (feria sexta ante Barbare

virginis) eingetragen sind. Als ich den Umschlag ab-

gelöst hatte, fielen mir sofort die auf dem Rücken der

Handschrift aufgeklebten drei Fragmente in die Augen.

Ihre Schrift gehört dem 13. Jahrh. an und gleicht sehr

der Schrift des Seitenstettner Edolanz (s. Illustr. Lit.-

Gesch. von Salzer, S. 276). Ganz erhalten und meist

auch gut lesbar sind 50 Verse auf 2 Fragmenten. Die

26 Verse des 3. Fragmentes sind nur teilweise erhalten:

auf der einen Seite etwa % eines jeden Verses' (vom
Anfang an), auf der anderen Seite durchschnittlich je

Va (gegen Schlufs der Verse). Die Schrift des 3. Frag-

mentes ist zum Teil sehr verblafst, zum Teil abgerieben.

Die Fragmente gehören zweifellos irgend einer Bearbei-

tung der Alexandersage an; denn in ihnen wird Alexan-

ders Kampf mit Theben geschildert. — Ob sie für die

Geschichte der deutschen Literatur einen besonderen

Wert haben, mufs erst eine eingehende Untersuchung

zeigen. Sollte es der Fall sein, so wird H. ihren In-

halt in einer eigenen Abhandlung veröffentlichen.

ÜnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

P.Engels, Zur Grenze der Lautverschiebung zwischen

Mittel- und Niederfranken. Münster. 23 S.

F. Balsiger, Boners Sprache und die bernische Mund-
art. Bern. 35 S.

H. König, Pamphilus Gengenbach als Verfasser der

Totenfresser und der Novella. Halle. 31 S.

W. Pantenius, Das Mittelalter in Leonhard Wäch-

ters (Veit Webers) Romanen. Ein Beitrag zur Kenntnis

der beginnenden Wiederbelebung des deutschen Mittel-

alters in der Literatur des 18. Jahrh.s. Leipzig. 132 S.

Neu ersdiienene Werke.

Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in

Mannheim von 1782 bis 1785. [Deutsche Literatur-

denkmale des 18. und 19. Jahrhunderts. 134.] Berlin,

Behr. M. 3.

0. Heilig, F. J. Mones Bruhrainisches Idiotikon

aus der Handschrift hgb. [S.-A. aus dem Neuen Archiv

für die Gesch. der Stadt Heidelberg und der rhein. Pfalz.

VI, 2. 3.] Heidelberg, in Komm, bei Gustav Koester.

Edward Schröder, Schiller in dem Jahrhundert nach

seinem Tode. Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj.

des Kaisers und Königs. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht. M. 0,40.

Deutscher Glaube. Ein Lesebuch religiöser Prosa

zum Schulgebrauch im deutschen Unterricht. Hgb. von

Fr. M. Schiele. [Dürrs Deutsche Bibliothek. XII.] Leip-

zig, Dürr. Geb. Geschenkausg. M. 3, Schulausg. M. 1,75.

Englische und ronnanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Samuel Taylor Coleridge, The Table Talk and

Omniana. Arranged and edited by T. Ashe [B. A.].

[The York Library.] London, George Bell and Sons,

1905. XIX u. 446 S. 8". Geb. Sh. 2.

Die York Library legt mit dem obengenannten Werk
ihren dritten Coleridgeband vor. Die Table Talk ist

zuerst 1835 von Coleridges Schwiegersohn herausgegeben

worden, der auch 1836 Coleridges Literary Remains er-

scheinen liefs mit Coleridges Beiträgen zu Southeys

»Omniana« aus dem J. 1812. Hierzu kommen nun in

Ashes Ausgabe aus Allsops Letters, Conversations, and

Recollections of S, T. C. Zusätze zur Table Talk und

zu den »Omniana« handschriftliche Bemerkungen Cole-

ridges aus dem J. 1819, die sich in einem im Britischen

Museum aufbewahrten Exemplar von Southeys Veröffent-

lichung finden. Diese neuen Zusätze sind in dem aus-

führlichen Inhaltsverzeichnis durch Sternchen kenntlich

gemacht. Den Schlufs des gut ausgestatteten Bandes

bildet ein Namen- und Sachregister.

David Engländer [Oberlehrer], La X^ satire de Boi-

leau comparee ä la Vl^ de Juvenal. [Wissen-

schaftliche Beilage zum Jahresbericht der Zehnten Real-

schule zu Berlin. Ostern 1904.] Berlin, Weidmann,
1904. 20 S. 4°. M. I.

Nach einer Einleitung, die kurz auf die Rüge der

Fehler und schlechten Gewohnheiten des weiblichen Ge-

schlechtes als Thema der Satire hinweist, bietet der

Verf. zuerst eine Inhaltsübersicht und dann eine Gliede-

rung der Boileauschen 10. Satire. Sie ist ein durch-

geführter Dialog, in dem zum Schlufs der Jüngling von

seinem Entschlufs zu heiraten abgebracht und zu der

Meinung bekehrt ist, dafs die Ehe nicht eine wohltätige

Einrichtung ist, nicht eine Stätte der wahren Freiheit,

sondern ein Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Die Einkleidung der Fabel hat Boileau von Juvenal

entlehnt. Doch wird für den römischen Dichter der

Plan des Jünglings im Laufe der Satire etwas Gleich-

gültiges; ein Dialog entspinnt sich nicht, sondern das

Ganze wird zu einer Anklagerede gegen die römische

Gesellschaft; Postumus wird zu einem blofsen Zuhörer.

— Boileau entfernt sich weit von seiner Vorlage und

kann den Anspruch auf Originalität erheben. Der Verf.

geht weiter auf die Komposition der Satiren ein und

charakterisiert zum Schlufs die beiden Dichter. Juvenal

wird in gewissem Grade beherrscht durch den grofsartigen

Aufruhr seiner Empfindungen, Boileau überall durch die

Vernunft, die Logik seiner »Art poetique«. Was dem

einen fehlt, ist für den andern gerade wesentlich. Boi-

leaus Stärke besteht darin, seine Ideen in einer festen

Entwicklung und gleichmäfsigen Bewegung darzustellen.

Seine Sprache ist nichts als gute Prosa, die sich durch

das Streben nach Feinheiten und Pointen auszeichnet.
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der aber die glühende Hingabe an den Gegenstand ab-

geht, und die durch Analysieren breit und schleppend

wird.

Notizen und Mitteilungen.

llBirersitätsschrirten.

Dissertationen.

H. Hedenus, Syre Corneus ein mittelenglisches

Gedicht. Erlangen. 27 u. 15 S. mit 1 Taf.

K. Süfsbier, Sprache der Cely Papers, einer Samm-
lung von englischen Kaufmannsbriefen aus den Jahren

1475—1488. Berlin. 96 S.

A. Warncke, Miss Mitfords und Buhvers englische

Rienzibearbeitungen im Verhältnis zu ihren Quellen und

zu einander. Rostock. 74 S.

M. Spatzier, Der Abbe Desfontaines, ein Kritiker

Voltaires. Leipzig. 71 S.

E. Maccabez, F. B. de Feiice 1723—1789 et son

Encyclopedie. Yverdon 1770—1780. D'apres des docu-

ments inedits. Lausanne. 203 S.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Frei-

burg i. Schw. Dr. Joseph Huonder ist, 36 J. alt, ge-

storben.
Nea erschienene Werke.

Beowulf nebst dem Finnsburg-Bruchstück. Mit Ein-

leitung, Glossar und Anmerkungen hgb. von F. Holt-

hausen. L [Morsbach- Holthausens Alt- und mittelengl.

Texte. 3.] Heidelberg, Carl Winter. M. 2,20.

Ben Jonson, The Staple of News. Ed. with Intro-

duction, Notes, and Glossary by De Winter. Doktor-

these der Yale-Univ. [Yale Studies in Englisch, ed. by

A. S. Cook. XXVIII.] New York, Henry Holt & Comp.
S 2.

W. Tavernier, Zur Vorgeschichte des altfranzösi-

schen Rolandsliedes (Über R im Rolandslied). [Eherings

Roman. Stud. V.] Berlin, E. Ehering.

E. Maddalena, Moratin e Goldoni. [S.-A. aus den

Pagine Istriane. Anno II, N. 10— 12.] Capodistria, Druck

von Cobol e Priora.

— — , Per il bagno di Laura. [S.-A. aus den Bau-

steinen zur roman. Philologie. Festgabe für Adolfo

Mussafia.] Halle, Niemeyer.

A. de Beaux, Italienische Handelskorrespondenz für

.Anfänger. Leipzig, Göschen. Geb. M. 1,30.

Zeitschriften.

Englische Studien. 35, 1. O. Jespersen, The
history of the English language considered in its rela-

tion to other subjects. — G. Sarrazin, Neue Beowulf-

Studien. V. — K. D. Bülbring, Das »Lay-Folks' Mass
Book« in der Handschrift der Advocates library in Edin-

burg. — W. Franz, Die Wortbildung bei Shakespeare.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Hugo Müller [Prof. Dr.], Die einheitliche Redak-
tion des Geschichtswerkes des Thukydides.
[Programm des Lndwig- Georgs- Gymnasiums zu

Darmstadt. 1904]. Darmstadt, 1904. 38 S. 4".

Der Verf. gibt der Frage nach der Entstehung des

Thukydideischen Geschichtswerkes die Fassung : ist

das uns vorliegende Werk die von dem Standpunkte

aus, den Thukydides nach der endgültigen Niederlage

Athens gewonnen hatte, einheitlich durchgearbeitete Ge-

schichte des peloponnesischen Krieges, oder nur eine

lockere Zusammenfügung verschiedener früher entstan-

dener Schriften, die in zahlreichen Einzelheiten, in der

ganzen Komposition und in der geschichtlichen Auf-

fassung dem von Thukydides nach 404 verfolgten Plane

widersprechen ? Er untersucht darauf Ullrichs wie Wila-
mowitz' und Schwartz' Theorien der Entstehung des
Werkes, die er für unhaltbar erklärt, und kommt schliefs-

lich zu einem ähnlichen Resultate wie Eduard Meyer.

Egld V. Filek-Wittlnghausen [Realschulprof. in Wien,
Dr.], Mat uritätsfragen aus Geschichte und
Vaterlandskunde. Wien, Franz Deuticke, 1905.
VII u. 127 S. 8". M. 1,80.

Der Verf. weist auf die Gefahr hin, dafs der Schüler
bei dem Lernen des ausgedehnten geschichtlichen Stoffes,

aus Mangel an Fähigkeit zu disponieren, nur auswendig
lernt, sich nur eine Menge Gedächtniskram aneignet,

der gar keinen Bildungswert hat. Dieser Gefahr will

er mit seinem Lernbuche entgegenwirken, das eine, zu
verstandesmäfsigem Erfassen nötige Gruppierung des
Stoffes bieten will. 17 Abschnitte sind dem Altertum,

19 dem .Mittelalter, 13 der Neuzeit zugewiesen; daran
schliefsen sich 1 1 Abschnitte zur österreichischen Ge-

schichte und 20 zur Vaterlandskunde, in der die Ge-
ographie und die bedeutsamsten staatlichen Einrichtungen
Österreich - Ungarns behandelt werden. Ob die Frage-

stellungen und die Gruppierungen allgemeinen Beifall

finden werden, ist unsicher, doch hat der Verf. recht

darin, dafs jede solche Gruppierung einen persönlichen

Charakter tragen müsse, und hat vielfach den Stoff nur
in allgemeinster Weise umrissen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei Ausgrabungen, die Theodore .M. Davis aus Newport
in Ägypten vornehmen liefs, ist in Luxor das Grab einer
Tochter des Königs .Amenophis' III., sowie des

Vaters und der .Mutter der Königin Tii, seiner Gemahlin
entdeckt worden (s. Sp. 778). Die Mumien wurden aus-

gewickelt , um ihnen ihren Gold- une Juweienschmuck
abzunehmen. Die Grabkammer enthielt goldgedeckte

Särge, geschnitzte und vergoldete Stühle, Alabasterkrüge,

religiöse Sinnbilder, eine grofse Papyrusrolle und einen

vollständigen Wagen mit Rädern, Deichsel und Nacken-
joch. Der Wagenrumpf war mit Blattgold belegt. Der
Wagen, der einzige vollständige, der bisher gefunden
worden ist, ist dem Museum in Kairo überwiesen

worden.
ünlTersititsschriften.

Dissertationen.

L. Heidemann, Die territoriale Entwicklung Lace-

dämons und Messeniens bis auf Alexander. § 1. A. Die

dorische Wanderung. Berlin. 52 S.

E. Levy, Über die theophoren Personennamen der

alten Ägypter zur Zeit des neuen Reiches (Dyn. XVIII—
XX). T. L Beriin. 58 S.

Nen erschienene Werke.

C. P ats ch , Archäologisch-epigraphische Untersuchun-

gen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien.

6. T. [S.-A. aus den Wissenschaftl. Mitteilungen aus

Bosnien und der Herzegowina. IX. Bd. (1904)]. Wien,

in Komm, bei Carl Gerold's Sohn.

Zeitschriften.

Archivio storico per la Sicilia Orientale. I, 2. 3.

A. Oli Vieri, Contributo alla storia della cultura greca

nella Magna Grecia e nella Sicilia (fine). — N. Vaccal-

luzzo, Giuseppe Borghi e il suo corso di letteratara

dantesca nell' Universitä di Palermo. — G. Verdirame,

Le istituzioni sociali e politiche di alcuni .Municipi della

SicUia Orientale nei secoli XVI—XVII—XVIII (cont.). —
C. Gagliani, Un manoscritto inedito contenente un

diario sulla guerra, che segui la rivoluzione di Messina

(1674_7S). _ \i. Catalano, Di alcuni documenti ine-

diti riguardanti la storia del mal costume in Sicilia. —
F. Marletta, La costituzione e le prime \'icende delle

maestranze di Catania.
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Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Ernst J. Zimmermann, Hanauer Chronik
mit Kultur- und Sittengeschichte. Ereig-

nisse und Bilder aus Stadt und Land Hanau von den

ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. H. 7— 11.] Hanau
a. Main, Fr. König, [1904]. XIX u. S. 305—796 u.

LXXXVl S. 8". Je M. 1.

Vor etwa fünf Jahren (DLZ. 1899, Nr. 36)

konnten die ersten 6 Hefte dieses Werkes an-

gezeigt werden; das mit dem 11. Hefte nun ab-

geschlossene Werk bringt in der zweiten Hälfte

in noch reicherer Ausstattung eine sehr grofse

Fülle von Beiträgen zur Geschichte der Stadt.

Der Verf. hat weder Mühe noch Kosten gespart,

und die Fülle der bisher ungedruckten Beilagen

und der gut ausgewählten künstlerischen Beigaben

machen das Buch zu einer Fundgrube für die

hanauische Geschichtsforschung. Dafs man eine

Verarbeitung zu einer Geschichte der Stadt

hier leider nicht finde, ist schon früher ausge-

sprochen worden. Es ist auch viel gering-

wertiger Ballast mitgeschleppt worden. Als be-

sonders wertvoll dagegen möchte ich bezeich-

nen: die Nachrichten zur Reformationsgeschichte,

die alten Bevölkerungslisten, den Abschnitt über

die Anlage der Festung im 16. Jahrhundert,

auch die Geschichte der Neustadt Hanau. Bei

dem reichen und bunten Inhalt des Buches wäre
ein Register ganz notwendig gewesen, und das

ausführliche Inhaltsverzeichnis gibt keinen genü-

genden Ersatz dafür.

Coblenz. H. Reimer.

Auguste Cour [ancien professeur d'arabe au College

de iMedea, repetiteur au Lycee d'Alger], L'eta-
blissement des Dynasties des Cherifs
au Maroc et leur rivalite avec les Turcs
de la regence d'Alger, 1509—1830. [Pu-

blications de l'Ecole des Lettres d'Alger, tome XXIX].

Paris, Ernest Leroux, 1904. XII u. 254 S. 8".

Die Ureinwohner Nordafrikas, in alter Zeit

unter verschiedenen Namen als Libyer, Afri, Nu-

midier, Mauren bekannt, seit dem ersten Vor-

dringen des Islams Berber geheifsen, scheinen,

obgleich eine kräftige und tapfere Rasse, von der

Natur zur Anarchie bestimmt zu sein. Nicht nur die

verschiedenen Stämme, sondern auch die kleinsten

Unterabteilungen sind fortwährend miteinander

in Streit; nur von Zeit zu Zeit kann ein gemein-

samer Feind oder ein Anfall von religiösem En-

thusiasmus, von einer energischen Persönlichkeit

geleitet, mehrere Gruppen zu einer bedeutenden

Macht verbinden, die sich aber, sobald der Feind

überwunden ist, der Enthusiasmus sich gelegt

hat, der Führer gestorben ist, rasch wieder auf-

löst. Und dieser anarchische Zustand wurde

noch verschlimmert, als im 1 1 . Jahrhundert die

arabischen Horden das Land überschwemmten und

bis zum äufsersten Westen durchdrangen. Auch
die Gründung des Sultanats in Marokko ist oben
genannten Ursachen zu verdanken. Die Erhebung
Portugals und Spaniens am Ende des 15. und

Anfang des 16. Jahrhunderts riefen im Westen
Nordafrikas den Glaubenseifer wach, und ein

Abkömmling aus dem Hause der Edrisiten, der

früheren Fürsten von Fez, das als zur Familie

des Propheten gehörig grofsen Einflufs be-

halten hatte, fand sich bald ein, um die Bewe-
gung zu leiten. So entstand die sa'ditische

Dynastie der Sherifcn, die sich von 15o9 bis

1654 zu behaupten wufste, obgleich seit dem Tod
al-Mancurs 1603 eigentlich nur dem Namen nach.

Unterdessen hatte ein anderer Spröfsling aus

dem Hause des Propheten, Muley es-Sherif, im

südlichen Marokko (Tafilelt) sich einen grofsen

Anhang erworben, und es gelang ihm, auf den

Trümmern der vorigen Dynastie eine neue zu

gründen, die der Aliden, die noch jetzt die Re-

gierung inne hat. Im Jahre 1667 eroberte Rashid,

der energische Sohn des Gründers, Fez und im

selben Jahre wurde er in einem Handelsvertrage

mit Frankreich als unabhängiger Fürst anerkannt.

Von diesem Jahre ab kann man also den An-

fang dieser Dynastie rechnen.

Herr Auguste Cour hat sich die Aufgabe ge-

stellt, die Geschichte dieser zwei Dynastien bis

zu der Eroberung Algeriens 1830 zu beschreiben.

Er hat diese, soweit ich es beurteilen kann, mit

gewissenhafter Treue erfüllt, und seine Arbeit

gereicht der blühenden orientalischen Schule von

Algier zu Ehren. Das im vorigen Jahr erschie-

nene, ihm erst während des Druckes bekannt

gewordene Buch Weir's »The Shaikhs of Ma-

rocco in the XVI^^ Century« macht den ersten

Teil seines Werkes nicht überflüssig, da jenes

nur die Übersetzung von Ibn 'Asqar's Original-

schrift, einer der Quellen Cours, enthält, die bis

157 8 geht. Man kann nicht sagen, dafs Cours

Buch eine angenehme Lektüre bietet. Das ist

aber nicht die Schuld des Verf.s, sondern die des

sich stets Wiederholenden, des Auftretens von

Prätendenten, der Intrigen, der Aufstände,

die noch jetzt immer an der Tagesordnung sind,

und die vermutlich dauern werden, bis eine

europäische Macht der Anarchie ein gründliches

Ende bereitet.

Leiden. M. J. de Goeje.

Aus den Papieren der Familie von Schlei-

nitz. Mit einer Vorbemerkung von Fedor von
Zobeltitz. Berlin, Eduard Trewendt, 1905. XII

u. 407 S. 8°. M. 10.

Man möchte in dem Verfasser der interessanten

Schrift oder, richtiger gesagt, in dem Heraus-

geber der wertvollen Schriftstücke den kleinen

Kadetten vermuten, den Friedrich Wilhelm IV.

in Bromberg auf die Stirn küfste (S. 366) oder

jedenfalls einen älteren Offizier, der der Familie
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des Hausministers v. Schlelnitz verwandtschaftlich

nahe steht. Zuweilen möchte man freilich wegen
der liebenswürdigen Unordnung und der nicht

immer erfreulichen Breite auf eine Dame raten!

Der Standpunkt ist der eines altliberalen

preufsischen Edelmanns und Beamten, also der

einer leider heut ausgestorbenen Gattung. Ihr

gehörten nicht nur die beiden Schleinitz an,

der Minister und sein Bruder, der Regierungs-

präsident in Broraberg, beides intime Vertraute

Kaiser Wilhelms, sondern auch der 3chwieger-

vater des letzteren, der General Rühle v. Li-

lienstern und seine Freunde, Clausewitz, Boyen,

Gneisenau selbst. Von Rühle entwirft der gröfsere

Teil des Buches ein Lebensbild, dessen Wert
freilich mehr in zahlreichen Dokumenten von

historischer Bedeutung als in den Ausführungen

des Herausgebers besteht. Doch weist dieser

zutreffend auf das merkwürdige Schauspiel hin,

das der einsam und tapfer gegen die Hegelische

Staatsphilosophie kämpfende hochgebildete Offi-

zier darbietet. Für die Bildungshöhe jener Zeit

liefert überhaupt die Biographie Rühles ein be-

deutsames Zeugnis; ebenso für den freien Geist

von Fürsten wie Carl August, der ihm, als er

seinen Sohn begleiten sollte, eine charakteristische

Instruktion mitgab.

Der zweite Teil des Buches gilt den Be-

ziehungen des alten Kaisers Wilhelm zu der

Familie Schleinitz. Die rührende Dankbarkeit,

die er den treuen Helfern der bösen Märztage

bewahrte, zeigt den Fürsten im schönsten Licht;

aber auch die Brüder treten als männlich freie

Charaktere in die günstigste Beleuchtung. Es
ist das gute Recht ihres Biographen, sie gegen
Bismarcks Angriffe zu schützen, und wenn er

zuweilen dem grofsen Kanzler gegenüber den
richtigen Ton verfehlt, macht die Bitterkeit, mit

der der »grofse Hasser« diese einflufsreichen

politischen Gegner verfolgte, auch das ver-

zeihlich. Die Hauptfrage freilich, wie weit

besonders der Minister v. Schleinitz tatsächlich

gegen seinen früheren Untergebenen intrigiert

habe, läfst sich durch blofse Versicherungen nicht

lösen.

Manche charakteristische Züge z. B. aus der

Haltung Friedrich Wilhelms IV., Wilhelms L und

Friedrichs III., wenn sie als Gäste im Hause von
Untergebenen wohnten, werden mitgeteilt; ein

gutes Register läfst sie leicht ausfindig machen.

Die eiligen »Zusätze« des Herausgebers — den
der militärische Dichter Kleist augenscheinlich

weniger interessiert als die literarisch tätigen

Militärs — hätten wenigstens vor der Entstellung

des (freilich schwierigen) Namens Wukadinovich
behütet werden mögen,

Berlin. Richard M. Meyer.

Notizen und Mittellungen.

Getelliirhart«n oad Terclnc.

Im Verein für Geschichte der Stadt Nürn
berg fanden nach dem kürzlich erschienenen Jahres-

bericht im 27. Vereinsjahr (1904) sieben MonaLsversamm-
lungen statt. Mit der Januarversammlung war die sta-

tutenmäfsige Generalversammlung verbunden. Nach dem
Rechenschaftsbericht des I. Vorstands, dem Kassabericht
des Schatzmeisters und seiner Entlastung, der Fest-

stellung des Voranschlags für das Jahr 1904 und einer

Ausschufsergänzungswahl für 1904/05 hielt der Assi-

stent am German. Nationalmuseum Dr. Fr. Tr. Schulz
einen Vortrag über die Bau- und Kunstdenkmäler
der Burgstrafse in Nürnberg, in dem er ein Bei-

spiel von den Ergebnissen der im Gange befindlichen

Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt

Nürnberg gab, der er im .'\uftrag des Vereins obliegt,

und den er durch Ausstellung einer grofsen Zahl von
photographischen und zeichnerischen .Aufnahmen illu-

strierte. — In der Februarversammlung sprach der
Assistent am German. .Museum Dr. Heinrich Heer-
wagen über Slaven in Nürnberg? und suchte zu
erklären, wie die Slaven für Nürnberg überhaupt in Be-

tracht kommen. An den Vortrag schlofs sich eine leb-

hafte Erörterung, an der sich .Archivrat Dr. .Mummen-
hoff und Hofrat Dr. v. Forster beteiligten. — In der
Märzversammlung hielt Hofrat Dr. S. von Forster
einen Vortrag über die Nürnbergischen Lande in

urgeschichtlicher Betrachtung, indem er darauf
hinwies, dafs die lokale Forschungsarbeit in den Nürn-
berg umsäumenden fränkischen Gauen noch verhältnis-

mäfsig sehr jung ist. Der Vortrag wurde unterstützt

durch die .Auslage prähistorischer Funde aus den reichen

Schätzen der Sektion für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte der naturhistorischen Gesellschaft. Darauf
sprach der Rittmeister und Brigadeadjutant Sixt über
einen merkwürdigen Rest des alten Wallensteini-
schen Lagers vom Sommer 1632 bei .Altenberg.
— In der .Aprilversammlung sprach Hauptprediger Dr.

Christian Geyer über Ketzels Pilgerfahrt nach
Jerusalem im Jahre 147 6. Seine in einer Hand-
schrift der Heidelberger Bibliothek enthaltene, vielfach

sehr interessante und anschauliche Beschreibung jener

Pilgerfahrt ist in einer 1832 in Potsdam erschienenen

Zeitschrift »Altes und Neues für Geschichte und Dicht-

kunst» (1. Heft S. 28— 103) veröffentlicht. Aufser der

Ketzelschen haben sich noch 3 andere mehr oder weniger
ausführliche Schilderungen dieser Reise erhalten, darunter

auch die Ludwigs des Jüngeren v. Eyb (vom Vortragen-

den herausgegeben im Archiv des Bayreuther histor.

Vereins 1902). Der Vornehmste der etwa 20''J Pilger,

die damals gleichzeitig von Venedig nach Jerusalem

fuhren, war Herzog .Albrecht der Beherzte von Sachsen.
— In der Qktoberversammlung konnte der Vorsitzende

darauf hinweisen , dafs während der Sommerpause das

16. Heft der i Mitteilungen des Vereins für Geschichte

der Stadt Nürnberg c herausgegeben worden war, dafs

die Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmäler der

Stadt Nürnberg rüstig fortgesetzt wurde, und dafs die

•Ablieferung des Manuskripts zu dem Werk über die Se-

balduskirche für die nächste Zeit in Aussicht gestellt

sei. Den Vortrag für den .Abend hielt Kreisarchivsekretär

Dr. Artur Brabant über eine .Mobilmachung im
heiligen römischen Reich teutscher Nation
17 5 7, wo das Reichsheer gegen Friedrich d. Gr. w^en
seines Einfalls in Kursachsen, Ende August 1756, mobil

gemacht wurde. Der Vortragende schilderte zunächst

die Mobilmachung des oberrheinischen Kreisheeres. Die

ins einzelne gehenden .Angaben darüber bestätigten seine

allgemeinen Ausführungen. Der \'ortrag hatte sich auf

eingehende archivalische Studien gestützt, u. a. auf die

ganze Korrespondenz des Herzogs von Hildburghausen.

— In der Novemberversammlung sprach Generalmajor

z. D. von Dotzauer über Verkehrsverhältnisse
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Deutschlands bezw. Nürnbergs im Mittelalter.
Er handelte von der Anlage der Heerstrafsen und Brücken
durch Karl den Grofsen und der Einführung der Post-

kurse, über den durch Friedrich Barbarossa aufgestellten

Grundsatz , dafs öffentliche Wege und Flüsse ein Regal
sind, über die Unterscheidung von dreierlei Arten von
Strafsen im Sachsenspiegel; er beschrieb den bei der

mangelnden Technik des Strafsenbaues oft entsetzlichen

Zustand der Wege, besprach den Strafsenzwang, der

die Kaufleute nötigte, über bestimmte Städte zu reisen

und dort ihre Waren nach dem Stapelrechte abzuladen
und feilzubieten. — Archivrat Dr. Mummenhoff teilte

noch einen originellen Brief eines jungen Nürnbergers,
F. Leuchs, an seine Mutter mit, der — aus dem Mai
1822 stammend — seinen Ausflug zu dem schon da-

mals viel besuchten Feste auf der Ehrenbürg (dem Wal-
berle) bei Forchheim eingehend schilderte. — In der

Dezemberversammlung sprach der Kustos an der Stadt-

bibliothek und am städtischen Archiv Dr. Emil Reicke
über den Bamberger Kanonikus Lorenz Beheim,
den Freund Willibald Pirckheimers. Dieser

nannte ihn den »gelehrtesten Mann, der ihm je vorge-

kommen, an dem die Natur alle ihre Kräfte hätte zeigen

wollen«. Von Beheim haben sich etwa 130, übrigens

sehr schwer leserliche Briefe und Papiere in dem auf

der Stadtbibliothek zu Nürnberg aufbewahrten Pirck-

heimerschen Nachlafs erhalten. Auf Grund dieses noch
fast ganz unbekannten Materials entwarf R. ein Bild

der interessanten Persönlichkeit Beheims, wobei auch
auf andere teilweise sehr berühmte Zeitgenossen ein

willkommenes Licht fiel. Ferner machte der Assistent

am German. Museum Dr. Fr. Tr. Schulz unter Vorlage

von Photographien und Zeichnungen einige Mitteilungen

über das vor kurzem niedergerissene Haus Königs-

strafse 10 an der nördlichen Ecke der Adlerstrafse mit

seinen interessanten Giebeln, über das in Nürnberg
ganz einzigartige Chörlein im Hofe des Anwesens Egy-

dienplatz 11 und 13 und schliefslich über den in der

jüngsten Zeit viel umstrittenen, nun auch zum Abbruch
bestimmten Deumentenhof. Endlich teilte Kreisarchiv-

sekretär Dr. Brabant ein von ihm aufgefundenes, bis-

her unbekanntes Aktenstück mit, das ein ganz neues
Licht auf die zweite Heirat des letzten Markgrafen
Friedrich von Bayreuth zu werfen geeignet ist.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. neuere Gesch. an der Univ. Halle

Dr. Albert von Ruville ist der Titel Professor ver-

liehen worden.
Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

H. Begiebing, Die königlichen Pfalzen als Jagd-

aufenthalte der salischen Kaiser. Bonn. 56 S.

H. Rachel, Der Grofse Kurfürst und die ostpreufsi-

schen Städte (1640— 1688). 1. Buch, T. II. Berlin.

48 S.

A. Pfist er, Die Patrioten. Ein Beitrag zur Geschichte

Bündens am Ausgang des 18. Jahrh.s. Bern. 127 S.

H. Schmidt, Die Urheber des Brandes von Moskau
i. J. 1812. Greifswald. 44 S.

Ken erschienene Werke.

H. Schneider, Das kausale Denken in deutschen

Quellen zur Geschichte und Literatur des 10., 11. und
12. Jahrh.s. [Lamprechts Geschichtl. Untersuchungen.

2, 4.] Gotha, F. A. Perthes. M. 2,40.

E. Gossart, L'etablissement du regime espagnol

dans les Pays-Bas et l'insurrection. Brüssel, H. La-

mertin.

Rudolf von Delbrück, Lebenserinnerungen. 1817
— 1867. Mit einem Nachtrag aus dem Jahre 1870. 2 Bde.

Leipzig, Duncker & Humblot. M. 15,60.

Zeitschriften.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deut-

schen in Böhmen. 43, 3. L. Schön ach, Archivalische

Studien zur Jugendgeschichte Kaiser Karls IV. — K.

Siegl, Das Salbuch der Egerer Klarissinnen v. J. 1476
im Egerer Stadtarchiv (Forts.) — Fr. Steuer, Zur
Kritik der Flugschriften über Wallensteins Tod (Forts.).

— H. Ankert, Bildhauer ToUinger.

Revue des Eiudes hisioriqiies. Janvier-Fevrier. L.

Misermont, Le double bombardement d'Alger par
Duquesne et la mort du consul Le Vacher. — R. Ta-
bournel, La reine Louise et le prince Henri de Prusse.— M. Chassaigne, L'organisation de la famille et les

lettres de cachet (fin).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Mundus novus. Ein Bericht AmerigoVes-
puccis an Lorenzo de Medici über seine
Reise nach Brasilien in den Jahren
15 01/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock

von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe,

im Besitze der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. In

Faksimile und mit Einleitungen herausgegeben von
Emil Sarnow [Bibliothekar an der Stadtbibl. zu

Frankfurt a. M.] und K. Trübenbach [Oberlehrer

Dr.]. [Drucke und Holzschnitte des XV. und
XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung.] Strafs-

burg i. E., J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1903.

24 S. Einleitung u. 8 S. Text mit Abbüd. M. 10.

In der Frankfurter Stadtbibliothek hat sich

ein wohlerhaltenes Exemplar des berühmten

Vespucci- Briefes angefunden, von dem verschie-

dene Ausgaben von verschiedenen Druckern er-

balten sind. Von der sehr seltenen Folioausgabe

haben sich nur zwei Exemplare bisher nach-

weisen lassen, zu denen als drittes jenes Frank-

furter kommt. Es umfafst nur vier Blätter, ist

auf dem Titelblatt mit einem Holzschnitt ge-

schmückt, zwei Bewohner der Neuen Welt dar-

stellend. Interessant ist eine handschriftliche

Bemerkung auf dem Titelblatt, nach der das

Exemplar ein Geschenk Hermann Barckhusens,

des Druckers und Schreibers der Stadt Rostock

ist. E. Sarnow hat den Nachweis erbracht, dafs

er auch der Drucker des Vespucci-Briefes selbst

war. Denn Barckhusen, seines Zeichens öffent-

licher Notar und dann Ratssekretär von Rostock,

betrieb als Nebenbeschäftigung auch die Drucker-

kunst; an 20 Drucke sind von ihm bisher nach-

gewiesen worden. Die Typen einzelner seiner

Drucke stimmen mit jenen des Briefes überein.

Auch für die Titelzeichnung hat der Heraus-

geber scharfsinnig die Provenienz nachgewiesen;

und das Jahr 1505 als Zeitpunkt des Druckes

des Vespucci-Briefes ermittelt. Auf der Scblufs-

seite findet sich eine Karte in Planiglobenform,

die zu dem Inhalt des Briefes in keiner Be-

ziehung steht, da sie nur eine an Ptolemäus sich

anlehnende Darstellung des alten Mundus gibt.

Sie ist eine Zutat Barkhusens und nur der Aus-

stattung wegen beigefügt worden. Nebenbei sei

bemerkt, dafs die von 10 zu 10 Grad auf dem

Äquator verzeichneten Längenkreise vom HO.



809 I.April. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 13. 810

Grad an falsch numeriert sind (200, 300 usw.

statt 120, 130).

K. Trübenbach hat am Schlufs der Abhand-

lung in einer ausführlichen Untersuchung die ver-

schiedenen Ausgaben textkritisch geprüft. Die

erste lateinische Ausgabe ist jene des Jean Lam-

bert in Paris (1503), die unter der ersten Klasse

von Drucken des Briefes eine Sonderstellung

einnimmt. Die Abhängigkeitsverhältnisse der

Ausgaben untereinander sind sehr verwickelt

und haben noch keine Lösung gefunden. Auch
die Fragen nach dem lateinischen Übersetzer des

Briefes, dem Dominikaner Fra Giovanni Gio-

condo aus Verona, und nach dem Empfänger,

Lorenzo, dem Sohn des Pierfrancesco de Me-
dici, sind vom Herausgeber mit musterhafter

Akribie untersucht und entschieden worden.

Berlin. K. Kretschmer.

Eduard Mygind, Vom Bosporus zum Sinai. Kon-
stanlinopel, Otto Keil, 1905. V u. 93 S. 8" mit Abbild,

u. 2 Karten. .M. 3.

Im Herbst des vorigen Jahres ist von der Hedjas-

bahn, die Damaskus mit Mekka verbinden soll, die erste

Teilstrecke bis Ma'an dem Betriebe übergeben worden.
Bei dieser Gelegeniieit fand am 1. September, dem Tage
des Regierungsantritts Abdul Hamids II., eine grofse Feier

statt, an ber auch der Verf., der Konstantinopeler Ver-

treter einer deutschen Zeitung, teilnahm. Er unterrichtet

über das Werden und die Zwecke der Hedjasbahn,
über ihre Bedeutung lür die Kultur des türkischen

Reiches, würdigt die Verdienste der an ihrer Schaffung
beteihgten Männer und sucht die .Aussichten für die Zu-

kunft darzulegen. Dem Buche ist der Bericht des

kaiserlichen Konsulats in Beirut über die neue Bahn
beigegeben.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Polarforscher 0. Nordenskiöld glaubt, gegen-
über der offiziellen Erklärung der Petersburger Nordpolkoni-
mission, dafs die Expedition des Barons Toll mit dem
Tode sämtlicher Mitglieder geendet habe, trotz dem auf den
Bennet-Inseln gefundenen Briefe, wonach Troll mit Pro-

viant für kaum 20 Tage eine Schlittenreise angetreten

hat, dafs nicht jede Hoffnung auf Rettung verloren sei,

und hält es für wünschenwert, dafs die Nachforschun-
gen nicht als abgetan betrachtet werden.

Gesellschaften nnd Tereine.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Märzsitzung.

Der Vorsitzende, Geh.-Rat Prof. v. Richthofen er-

öffnete die Sitzung mit einem Nachruf auf den Ehren-
präsidenten der Gesellschaft Prof. Adolf Bastian und das
Ehrenmitglied der Gesellschaft Prof. Eduard Richter (Graz).

Ferner teilte er die eingetroffenen Nachrichten von der
Reise des Oberleutnants Pilchner und des Dr. Tapel in

Innerchina mit. Den Vortrag des Abends hielt Dr.

Märzbacher (München) über seine letzte zweijährige
Reise im Tian-schan. Der Tianschan gehört zu den
am schwersten zu erreichenden Gebirgen der Erde, und
da man dort nichts von alledem vorfindet, was der
Reisende braucht, so kann man nur mit einer gröfseren,
sehr vollständig ausgerüsteten Karawane mit Aussicht
auf Erfolg hingehen. Seine erste, 1872 unternommene
Reise in dasselbe Gebirge hat M. in dieser Hinsicht aus-
reichend belehrt. Das neueste Unternehmen fand das
besondere Interesse des Kaisers Nikolaus und die Unter-
stützung der kais. russischen geograph. Gesellschaft.

M. hatte zu Begleitern den Ingenieur Hans Pfann, den
Geologen Hans Keidel, einen Präparator und zwei Tiroler

Bergführer. Vom Ostende des Iffikul-Sees ging man das
Teketal hinauf in das Gebirge. Eine besiedelte Tal-

weitung bot hier Gelegenheit zu interessanten Studien
über Volkstypen. Hier wird jährlich ein Monate währen-
der Jahrmarkt abgehalten, zu dem das Volk von weit-

her zusammenströmt. Ein buntes Gemisch von Natio-

nalitäten in den malerischsten Trachten wimmelt dort.

Um dem Umfug, der durch Trunkenheit bei solchen An-
lässen unvermeidlich zu entstehen pflegt, vorzubeugen,
ist von der russischen Regierung die Herbeischaffung
und Feilbietung jedes alkoholischen Getränkes streng

verboten. Die Leute berauschen sich dafür an Eau de
Cologne. In das eigentliche Hochgebirge drang man
durch das Bayumkoltal, und suchte, um eine Orientierung

über den Bau der ganzen Gebirgsmasse zu gewinnen,
hohe Berggipfel mit freier Umschau zu besteigen. Aber
die bei etwa 5000 m Höhe begmnende trockene, pulverige

Beschaffenheit des Schnees machte das Steigen äufserst

gefährlich. An einem steilen Hange geriet die ganze
Gesellschaft bei 6000 m Höhe ins Rutschen, und nur ein

Absatz an der Wand, der die rutschende Schneemasse
aufhielt, rettete sie vor sicherem Untergange. Darnach
begnügte man sich mit dem Ersteigen von 5.Aussichts-

bergen ^ mäfsiger Höhe. Zwei Hauptaufgaben drängten
sich auf: Die Lage des Khangtengri zu ermitteln , jener

ungeheuren Pyramide, die, von allen möglichen Seiten

sichtbar, sich noch etwa 8(X)— 1000 m über die höchsten
anderen Gipfel erhebt, und den eigentlichen Knotenpunkt,
das zentrale Massiv des Tianschan aufzusuchen;* denn
es gewann bald genug den Anschein, dafs jene höchste

Spitze nicht zugleich den Kern des Gebirgsbaues dar-

stelle. Es gelang nun, den zentralen Knoten zu er-

mitteln. In seiner Nähe liegt die von Reisenden so ge-

nannte Marmorwand, ein kahler Felsabsturz von prächtig

marmorartiger Erscheinung. Nach vielem Suchen fand

man endlich auch den Khangtengri, der 2QQO—24(X) m
aus einem Gebirgsstocke von 45(X)—46(X) m emporsteigt.

Ferner wurde der Dschauart- Durchbruch nach dem
Tarimbecken aufgesucht. Die bisherigen .Annahmen über

den Ort dieses Durchbruches sind irrig; er liegt vielmehr

weiter östlich im Kam-.Argk. Im Tarimbecken ging man
bis Kaschgar, um die Sendungen abzuwarten, die zur

Ergänzung der Ausrüstung bestellt waren. Über die

geognostische Natur des Tian-schan konnte ermittelt

werden, dafs gerade die mittleren und höchsten Teile

des Gebirges nicht aus kristallinischem Urgestein, son-

dern aus sedimentären Gesteinen bestehen. Lichtbilder

gaben nach der Voss. Z. die Panoramen und Einzel-

aufnahmen der gewaltigen Gebirgsmassen und ihrer

auffälligsten Partien, der Schnee- und Felswüsten wieder,

in denen die Karawanen ihre Lager aufschlagen , die

kolossalen Seracs, zwischen denen sie sich hindurch-

arbeiten mufsten usw. M. hat sehr umfangreiche und
wissenschaftlich bedeutsame Sammlungen mitgebracht.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. Geographie an der Univ. Berlin Dr.

Erich V. Drygalski ist von der Wiener Geograph. Ge-

sellsch. zum Ehrenmitglied ernannt worden.
Der aord. Prof. f. Völkerkunde an der Univ. Berlin

Dr. Karl von den Steinen ist zum Ehrenmitglied der

New York Academy of Sciences und der .Anthropologi-

schen Gesellschaft in Washington ernannt worden.

Der aord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Heidelberg

Dr. Alfred Hettner ist als Prof. Partschs Nachfolger

als ord. Prof. an die Univ Breslau berufen worden, hat

aber den Ruf abgelehnt.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

H. E. Well er, August Petermann als praktisch or-

ganisatorisch tätiger Geograph. Bruchstück zu August

Petermann und seine Schule. Ein Beitrag zur Geschichte
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der Entdeckungen, der Geographie und der Kartographie
des 19.Jahrh.s. Leipzig. 120 S.

F. Jaccard, La region de la breche de la Horn-
fluh (prealpes Bernoises, Suisse). Lausanne. 205 S.

mit 5 Taf.

H. J. Wehrli, Ein Beitrag zur Ethnologie der Ching-
paw (Kachin) von Ober- Burma. Zürich. 83 S. 4' mit

6 Taf.
Zeitschriften.

Globus. 87, 9. F.Seiner, Die wichtigsten neuen
Aufgaben in Deutsch- Südwestafrika. — Die Wasserver-
bindung zwischen Niger und Tsadsee. L — Zeitberech-

nung bei den Ehve in Togo. — A. Senfft, Über die

Tätowierung der Westmikronesier. — H. Singer, Die

Verwendung des Afrikafonds. — H. Seidel, Erste Na-
mengebung bei den Ehvenegern in Togo.

Geographische Zeitschrift. 11, 3. P. Wagner,
Alphons Stübel und seine Bedeutung für die geographi-

schen Forschungsmethoden. — Fr. Frech, Die wichtig-

sten Ergebnisse der Erdgeschichte. II. Verteilung von
Festland und Meer während der geologischen Perioden.
— J. Müller, Das spätmittelalterliche Strafsen- und
Transportwesen der Schweiz und Tirols. B. Die Grund-
züge des mittelalterlichen Transportwesens. — R. Lan-
ge nb eck, Über Schul-Wandkarten.

The Geographical Journal. March. W. H. Work-
man, From Srinagar to the sources of the Chogo
Lungma Glacier. — J. Murray and L. Pullar, Bathy-

metrical survey of the Freshwater lochs of Scotland.
— H. L. Crosthwait, A journey to Lake San Martin,

Patagonia. — Mr. C. W. Hobley's recent journey in

East Africa. — The expedition to Western Tibet. —
Captain Owen's map of Unyoro. — R. F. Turley,
Some notes on the river System of the Upper Liao,

Manchuria. — A. J. Herbertson, The major natural

regions : an essay in systematic geography.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Johannes Steindamm [Dr. phil.], Die Besteue-
rung der Warenhäuser, [Rechts- und
Staats Wissenschaft liehe Studien, veröffentl.

von Emil Ehering. XXI]. Berlin, E. Ehering, 1903.

VIII u. 155 S. 8".

Derselbe, Beiträge zur Warenbausfrage.
Ebda, 1904. 30 8. 8°.

Hans Gehrig [Dr. rer. pol.]. Die Warenhaus-
steuer in Preufsen. Ein Beitrag zur kauf-

männischen Mittelstandspolitik. Leipzig und Berlin,

B. G. Teubner, 1905. X u. 81 S. 8".

Die vorliegenden drei Arbeiten beschäftigen

sich mit dem gleichen Gegenstande, ergänzen

sich aber trotzdem in erfreulicher Weise. Auch
bringen sie mancherlei Neues, was man von

sehr vielen Broschüren der letzten Zeit, die das

Warenhausproblem behandeln, leider nicht sagen

kann. Die Studie von Gehrig, die ihre Ent-

stehung einer Preisaufgabe der rechts- und

staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Münster verdankt und offenbar eine Doktordisser-

tation ist, behandelt in erster Linie das preufsi-

sche Warenhaussteuergesetz und kritisiert sowohl

steuertheoretisch, wie sozialpolitisch dieses Ex-

periment mit guten Gründen, Freilich sind diese

Gründe nicht gerade neu, denn in der Verurtei-

lung des preufsischen Gesetzes ist man in der

Fachwelt längst einig, und Theoretiker wie Prakti-

ker haben es als einen Versuch mit untauglichen

und ungerechten Mitteln bezeichnet. Wertvoll ist

bei der G.sehen Arbeit eine vorsichtige und flei-

fsige Zusammentragung der Literatur und die

Beibringung von mancherlei Material, namentlich

auch über die französische Steuergesetzgebung,

die bekanntlich zuerst die Grofsbazare im Wege
der Besteuerung zu bekämpfen gesucht hat.

Die beiden Steindammschen Schriften sind

etwas älter, als diejenige von G. Ihr Verf., ein

Schüler von Adolf Wagner, steht den Waren-
häusern skeptischer gegenüber, als G. Man merkt

ihm auch an, dafs er die kaufmännische Mittel-

standsbewegung nicht ohne weiteres verurteilt,

wenn er auch schliefslich in seiner Kritik zu dem-

selben Ergebnis wie andere, direkte Gegner

dieser Bewegung kommt. Für denjenigen, dem
es in erster Linie darauf ankommt, über die

Warenhausorganisation, ihre Entstehung und Ent-

wicklung zuverlässig informiert zu sein, weil ohne

eine solche Information die nationalökonomische

Prognose unsicher bleibt, sind die St.sehen Stu-

dien erheblich lehrreicher, als die von G. Be-

sonders gilt das von dem geschichtlichen Über-

blick, der unsere Kenntnis der tatsächlichen

Verhältnisse nach manchen Richtungen hin und

in dankenswerter Weise erweitert. Offenbar

hat der Verf. sich alle erdenkliche Mühe ge-

geben, durch eigene Anschauungen und durch

zahlreiche Erkundigungen eine Art von Privat-

enquete zu veranstalten. Dadurch gewinnt auch

das Kapitel über die Abwälzung der Steuer

bleibende Bedeutung. Man wird wohl nicht zu-

viel sagen, wenn man behauptet, dafs die St. sehe

Monographie zu dem besten gehört, was wir

von wissenschaftlichen Untersuchungen über die

Warenhausfrage zur Zeit haben. Es wäre zu

wünschen, dafs St. auch weiterhin diesen Er-

scheinungen seine Aufmerksamkeit schenkte, denn

er erscheint bei seinem trefflichen Beobachtungs-

talent und auf Grund mancherlei persönlicher

Beziehungen, über die er verfügt, besonders dazu

geeignet, unparteiisch zu urteilen und zu be-

schreiben. Vom Studierzimmer aus und in staats-

wissenschaftlichen Seminarien kann man zuver-

lässige Studien der Art nicht machen.

Giefsen. Magnus Biermer.

Österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des

gesamten österreichischen öffentlichen Rechtes, her-

ausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner

von Ernst Mischler [ord. Prof. f. Statistik an der Univ.

Graz] und Josef Ulbrich [ord. Prof. f. österr. öffentl.

Recht an der deutschen Univ. Prag]. 2., wesentlich

umgearb. Aufl. 5. Lief. Wien, Alfred Holder, 1905.

S. 641—800. 8".

In dieser Lieferung wird zuerst der Artikel Brannt-

weinsteuer zu Ende geführt. Von den übrigen dürften von

aktuellem Interesse die über die Bruderladen (Knappschafts-

kassen) und über die Brüsseler Zuckerkonvention sein.
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Aligemein interessant sind die über Dienstbotenrecht,

Disziplinarrecht, Denkmäler, politischen Ehekonsens und

Ehefähigkeitszeugnisse, Ehrenverleihungen. Mehr als die

Hälfte der Lieferung nimmt der grofse Sammelarlikel

Eisenbahnen in Anspruch; er gliedert sich in 24 Ab-

schnitte, von denen erst 16 in diesem Heft erscheinen.

Behandelt werden die Eisenbahnen geschichtlieh, stati-

stisch und technisch, allgemeine Rechtsgrandlagen und

Organisation des Eisenbahnwesens, Eisenbahnkonzession,

Eisenbahnbaurecht, Bahnen niederer Ordnung, Enteig-

nung für Eisenbahnzwecke, Eisenbahnsubvention, Be-

gründung von Staatsbahnen, Eisenbahnkredit, Kompe-
tenzen in Eisenbahnstreitsachen, Eisenbahnpolizei, straf-

rechtlicher Schutz der Eisenbahnen, Eisenbahnbesteue-

rung und Eisenbahntarifwesen.

Notizen und Mittellungen.

üniTersititsschriften.

Dissertationen.

K. Bischoff, Die Bedeutung des Brennereigewerbes

für Westpreufsen Leipzig. 59 S.

J. V. Anrooy, Die Hausindustrie in der schweize-

rischen Seidenstoffweberei. Zürich. 192 S.

P. A. Derasos, Die Landwirtschaft im heutigen

Griechenland. Leipzig. 139 S.

H. Engelmann, Die wirtschaftliche Entwicklung
des Kreises Worbis (Eichsfeld). Wirtschaftliche Mono-
graphie. Halle. 223 S.

F. Gast, Die Eisenindustrie der V'ereinigten Staaten

von Amerika. Erlangen. 64 S.

C. V. Heller, Der Getreidehandel und seine Tech-
nik in Wien. Zürich. 163 S.

E. Huncke, Die Entwicklung von Einkommensteuer
und Einkommen in England in den letzten zwanzig
Jahren. Breslau. 97 S.

Xen erschienene Werke.

L. M. Hartmann, Über historische Entwicklung.

Sechs V'orträge zur Einleitung in eine historische Sozio-

logie. Gotha, F. A. Perthes. M. 2,40.

H. Sieveking, Auswärtige Handelspolitik. [Samm-
lung Göschen. 245.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

Zeitschrirten.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

Februar. H. Levy. Die Entwicklungsgeschichte einer

amerikanischen Industrie. Studien über den Einflufs

der Zolltarife und Trusts auf die Weifsblechindustrie

in den Vereinigten Staaten. — Blum, Mitteilungen über
das Eisenbahnwesen in den Vereinigten Staaten. — W.
Hörn, Ein Dreimarkstück. — F. W. R. Zimmer-
niann, Das statistische .Amt des Department of Agri-

culture der Vereinigten Staaten. — M. Wagner, Die

.Arbeitslosenfürsorge der deutschen Arbeiterberufsvereine.
— Fuld, Die Änderungen des KrankenVersicherungs-
gesetzes. — G. Brodnitz, Die staatswissenschaftliche

Fortbildung der Juristen.

Zeitschrift für Sozialwissenschaften. 8, 3. Fr.

Bertheau, Randbemerkungen eines Industriellen zu den
Theorien des Karl .Marx. I. — Frhr. v. Durant, Die
Frage der Vermehrung der Fideikommisse in Preufsen.
— A. Oppel, Gegenwart und Zukunft der Baumwolle.
11. — V. Wittschewsky, Die finanzielle Kriegführung
Rufslands (Schi.).

La Science sociale. 20, 12. L. Poinsard, La
France au .Maroc.

Rechtswissenschaft.

Referate.

H. H. Pflüger [Privatdoz. f. römisch. Recht an der

Univ. Bonn, Prof.], Ciceros Rede pro Q.

Roscio comoedo. Rechtlich beleuchtet und
verwertet. Leipzig, Duncker & Humblot. 1904. IV

u. 160 S. 8». .M. 3,80.

Der Verf. bezeichnet die Klage gegen Ros-

cius als coadictio, genauer actio certae creditae

pecuniae (S. 3). Da er bekanntlich die cond.

incerti der Pandekten für interpoliert hält, kennt

und behandelt er als klassisch nur die cond.

certi und certae rei. Die erstere ist ihm iden-

tisch mit actio certae er. p., sodafs- darunter

auch die Bereicherungsklagen fallen. Ciceros

Ausspruch V. 13: eingeklagte certa pecunia

müsse data, expensa lata oder stipulata sein, sei

für diese cond. buchstäblich richtig, wobei aller-

dings data pecunia nicht blofs Darlehen, sondern

alle dationes, insbesondere solche sine causa um-

fassen soll (S. 16). Cond. certae rei beziehe

sich auf eine res, die aut data aut stipulata aut

contrectata ist. Mit Recht schliefst der Verf.

die cond. furtiva von der cond. certi aus (S.

16, s. aber S. 8, 18). Die zahlreichen ent-

gegenstehenden Pandektenstellen sucht er als

Interpolationen zu erweisen oder doch zu ver-

dächtigen. Ich kann seinem eigenen Urteile (S.

100).. er habe damit S. 19— 100 eine •»quellen-

kritische Walpurgisnacht« aufgeführt, nur zustim-

men. Die geistvolle und vielfach originelle Art

der Behandlung und Darstellung vermag nicht

über die Einseitigkeit und Willkür in der Prü-

fung der Quellen hinwegzuhelfen. Und schade,

dafs der Verf. gar nicht versucht, eine Grund-

lage und einen vernünftigen Zweck für diese

merkwürdige Institution ausfindig zu machen.

Cicero bietet eine solche Grundlage gewifs nicht.

Er bezeichnet die Klage nirgends als cond. oder

actio c. er. p. ; cond. konnten sie auch seine

Zeitgenossen nicht nennen, da sie noch die legis

actio per cond. in Geltung sahen, seine pec.

data ist gewifs nur mutua pec, und wo bleibt

die dotis dictio?

Bezüglich des Tatbestandes der Klage gegen

Roscius kommt der Verf. zu dem Ergebnisse

(S. 111 ff.), dafs die Vergleichsstipulation der

Klagegrund gewesen sei, wegen deren Unbe-

weisbarkeit sich der Kläger auf einen Literal-

kontrakt zu stützen versucht habe.

Innsbruck. E. Hruza.

Burkhard von Benin [Kammergerichtsreferendar],

Grundzüge der Rechtsverfassung in

den deutschen Heeren zu Beginn der
Neuzeit. Weimar, Hermann Böhlau, 1904. XII

u. 175 S. 8". M. 4.

Diese vortreffliche Arbeit erhellt ein dunkles

Kapitel der Heeresgeschichte. Auf Grund des

von Jahns gesammelten und mancherlei unge-

druckten oder schwer zugänglichen Materials

schildert der Verf. eingehend, wie sich seit dem

Ausgange des Mittelalters eine ganz neue Rechts-

verfassung im Heere ausbilden raufste. Bis zur
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Zeit der Hussitenkriege waren besondere Ein-

richtungen für die Rechtspflege im Heere kaum
notwendig gewesen: gewöhnlich weilte ja der

König oder Landesherr als oberster Gerichtsherr

in der Armee und konnte sogleich alle Streit-

fälle erledigen, oder die Feldzüge waren kurz,

so dafs alle Rechtsfälle nach der Heimkehr von

den ordentlichen Gerichten geschlichtet werden

konnten. Seit den Hussitenkriegen dagegen, als

die Feldzüge länger dauerten, das Söldnerwesen

zunahm , die Heere gröfser wurden und bei der

bunten Zusammensetzung die Kommandoverhält-

nisse sich komplizierten, wurde die F'eststellung

bestimmter Grundsätze für das Verfahren bei

militärischen Delikten und für zivilrechtliche

Streitigkeiten unter den Soldaten notwendig.

So ist allmählich die gerichtliche und polizeiliche

Gewalt der verschiedenen Chargen abgegrenzt

worden, bestimmte Ämter wie das des Marschalls

und Profofs wurden eingeführt oder mit neuem

Inhalt erfüllt, und bestimmte Prozefsformen

bürgerten sich ein. Die Entwicklung der Taktik

hat selbstverständlich grofsen Einflufs auf das

Gerichtswesen ausgeübt: das Recht war ursprüng-

lich für das ganze Heer gleich; im 16. Jahrh.

bildet sich infolge der tieferen Scheidung der

einzelnen Waffengattungen ein besonderes Recht

für Reiter, Fufsvolk und Artillerie aus.

Ich stimme nicht allen Urteilen des Verf.s

zu; so halte ich z. B. die Meinung, dafs die

Vermehrung der niederen Chargen am Schlufs

des 16. Jahrh. s wegen der Verschlechterung des

Soldatenmaterials erfolgt sei, nicht für zutreffend.

Ich glaube vielmehr, dafs die Vermehrung not-

wendig wurde, weil die militärischen Aufgaben

schwieriger wurden: man denke nur an die Ver-

mehrung der Schützen und der taktischen. Körper

in dieser Periode. Aber das sind kleine Diffe-

renzen, die den Dank für die reiche Belehrung

nicht vermindern. Jeder, der sich mit Heeres-

geschichte beschäftigt, wird hier viele Anregung

und eine vortrefiliche Quellensammlung finden.

Berlin. G. Roloff.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. .Staatsrecht an der Univ. Heidel-

berg Dr. Julius Hatschek ist an die Kgl. Akademie in

Posen berufen worden.

CniTcrsitätsschriften.

Dissertationen.

A. Leschtsch, Die abolitio paschalis. Ein Beitrag

zum römischen Begnadigungswesen. Freiburg. 75 S.

A. G. Magnus, Inhalt und staatsrechtliche Schranken

des Reichsindigenats nach Art. 3 der Reichsverfassung.

Greifswald. 54 S.

K. Rath, Die Lehre von der Auslobung nach dem

Recht des BGB., unter Berücksichtigung der wichtigsten

gemeinrechtlichen Streitfragen. Marburg. 71 S.

G. Wehrung, Über den Rechtsgrund der Schuld-

verhältnisse aus Verträgen, ein Beitrag zur Systematik

unseres heutigen bürgerlichen Rechts. Freiburg i. B.

82 S.

P. Wiebering, Die Rechtsmacht des Testaments-

vollstreckers. Ihre juristische Konstruktion und ihre Ein-

tragungsfähigkeit. Rostock. 45 S.

Neu erschienene Werlie.

P. Koschaker, Translatio iudicii. Eine Studie zum
römischen Zivilprozefs. Graz, Leuschner & Lubensky.
M. 6.

G. Glotz, La solidarite de la famiile dans le droit

criminel en Grece. Paris, Albert Fontemoing.

R. Piloty, Autorität und Staatsgewalt. [S.-A. aus

dem Jahrbuch der internal. Verein, f. vergl. Rechtswiss.

u. Volkswirtschaftslehre zu Berhn. VI. VII.] Tübingen,

Mohr. M. 0,60.

H. Pohl, Die Entstehung des belgischen Staates und
des norddeutschen Bundes. Eine staatsrechtliche Studie.

[Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völker-

recht, hgb. von Ph. Zorn und Fr. Stier -Somlo. I, 1.]

Ebda. M. 1,60.

E. Reinbeck, Die Haftung der Versicherungsforde-

rung für Hypotheken und Grundschulden. München,

Beck. M. 4,50.

K. Büdinger, Die Einwilligung zu ärztlichen Ein-

griffen. Wien, Deuticke. M. 2.

A. Koban, Die gesetzliche Bürgschaft der §§ 571

und 1251 des Bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche

Reich. Innsbruck, Wagner.

Zeitschriften.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10,6. G.Hamm, Zur

Strafbestimmung des § 166 StrGB. wegen Beschimpfung

einer Religionsgesellschaft. — Loening, Reichsverfas-

sung und Schiffahrtabgaben. — C. Born hak, Staats-

und völkerrechtliche Fragen im Falle Montignoso. —
V. Kujawa, Weitere Bemerkungen zur Reform der Straf-

prozefsordnung.

Zeitschrift für internationales Privat- und öffent-

liches Recht. 15,1. E. Zitelmann, Nachruf für Franz

Kahn. — W. Pappenheim, Ungültigkeitserklärung einer

von Ausländern im Auslande geschlossenen Ehe wegen

des Hindernisss der Religionsverschiedenheit. — J.

Schwartz, Die Gültigkeit der von Ausländern im Aus-

lande geschlossenen Ehen in Österreich. — Klibanski,

Das russische Konkursrecht. — Kleinfeller, Glossen

zum russischen Konkursrecht. — Th. Niemeyer, Sind

deutsche Gerichte zuständig für Scheidungsprozesse fran-

zösischer Ehegatten?

Mathematik.

Referate.

Al-Battäni sive Albatenii Opus astrono-

micum. Ad fidem codicis Escurialensis arabice

editum latine versum, adnotationibus instructum a

Carolo Alphonso Nallino [aord. Prof. f.

Arabisch an der Univ. Palermo]. Pars I: Versio

capitum cum animadversionibus. Mailand,

Ulrich Hoepli, (Halle a. S., Rudolf Haupt) 1903.

LXXX u. 327 S. 4". M. 20.

Niemand hat es schmerzlicher empfunden als

der Referent, dafs von AI Battänls astronomischem

Werk, oder dem Buch über die Sterne, wie es

auch benannt wird, bisher nur die in sachlicher

wie in sprachlicher Beziehung gleich ungenügende

lateinische Übersetzung des Plato von Tivoli

aus der ersten Hälfte des 12. Jahrh. s vorhanden

war, die aus dem Nachlasse Regiomontans und

mit einigen Noten von ihm versehen im Jahre

1537 herausgegeben wurde. Ist doch dieses
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Werk des »arabischen Ptolemäus« nicht nur für

die Geschichte der Astronomie, sondern auch

für ihren mathematischen Teil, die sphärische

Trigonometrie, fundamental, mit deren Entwick-

lungsgeschichte der Referent sich speziell be-

schäftigte. Al-Battänl, der von 87 8— 918 n. Chr.

auf der Sternwarte in Ar-Raqquah am Euphrat

beobachtete und 929 gestorben ist, war unbe-

stritten der bedeutendste Astronom der berühmten

Schule von Bagdad, und wenn er auch, wie alle

orientalischen Astronomen, mit unbegrenzter Ver-

ehrung zu Ptolemäus, dem Schöpfer des Alma-

gest, emporblickte, so ging er doch in vielen

Stücken weit über ihn hinaus. So erkannte

er, um nur einiges anzuführen, bereits, dafs die

Zeitgleichung sich mit der säkularen Bewegung
des Apogeums ändert, dafs der Abstand des

Sonnenapogeums vom Frühlingspunkte variiert,

und beobachtete auch die Veränderlichkeit des

scheinbaten Sonnendurchmessers. Femer über-

trefifen seine rechnerischen Methoden, die auf

dem griechisch - indischen Verfahren der Ortho-

gonalprojektion beruhen, in mancher Beziehung

die schwerfälligeren des Ptolemäus. All diese

Dinge sind jetzt ebenso leicht zugänglich, wie es

früher schwierig, ja fast unmöglich war, sie aus

dem barbarischen Texte des Plato von Tivoli

herauszulesen, und man kann daher Nallino nur

zu Dank verpflichtet sein, dafs er seine vorzüg-

lichen Sprachkenntnisse und sein enormes histo-

risches Wissen in den Dienst der Aufgabe stellte,

eine lateinische Übersetzung nach dem nur noch

in einem einzigen Exemplare (Cod. Escur.

nr. 908) vorhandenen arabischen Text des kost-

baren Buches herzustellen. Übrigens hat N.

auch den Originaltext selbst im 3. Teile seines

Werkes, der bereits erschienen ist, veröffent-

licht, und der 2. Teil wird die mathematischen

und astronomischen Tafeln, die zu Al-Battänis

Buch gehören, umfassen.

Der uns vorliegende erste Teil gliedert sich

n eine Praefatio (80 Folioseiten). Dann folgt

der eigentliche Text auf 150 Seiten, und an ihn

schliefsen sich 17 5 Seiten umfassend die Ad-

notationes zu letzterem. Vorrede und Anmerkun-
gen geben uns ein Bild der arabischen Astro-

nomie, wie man es bisher nirgends finden konnte,

und die reichlichen Literaturangaben, die mit der

gröfsten Gründlichkeit und Genauigkeit verfafst

sind, werden in Zukunft eine Fundgrube für jeden

bilden, der sich mit der Geschichte der mathe-

matischen Wissenschaften jener Epoche beschäf-

tigt. Dafs auch der spezifisch mathematische

Teil des Werkes tadellos bearbeitet ist, dafür

spricht schon der Umstand, dafs kein geringerer

als der berühmte Mailänder .Astronom Schiapa-

relli sich persönlich daran beteiligte und die

schwierigsten Stellen eigenhändig mit Anmerkun-
gen versah.

Al-Battänis Buch hat so ziemlich allein unter

den Werken der ostarabischen Mathematiker
die Fortbildung der astronomischen und trigono-

metrischen Methoden im Abendland beeinflufst

und zwar, indem es einerseits den spanischen

.\rabern bekannt wurde, andrerseits in Regio-

montans Hände gelangte — möchte auch den
Werken der bedeutendsten westarabischen
Mathematiker, so vor allem den Canones des Al-

Zarkäli, eine gleich sorgfältige Ausgabe bereitet

werden: dann würden wir über manchen noch

dunkeln Punkt in der späteren geschichtlichen

Entwicklung Aufklärung finden.

München. A. v. Braunmühl.

O. Fort und O. Schlömilch, Lehrbuch der analy-
tischen Geometrie. I. T.: Analytische Geometrie
der Ebene von 0. Fort. 7. Aufl. besorgt von R.

Heger. Leipzig, B. G. Teubner, 1904. XVII a.

268 S. 8° mit in den Text gedruckten Holzschnitten.

M. 4.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage des Werkes
ist fast ein halbes Jahrhundert verflossen. Der neue
Herausgeber hat es für seine Aufgabe gehalten, ihm
seine alte Gestalt zu lassen, und nur an wenigen
Stellen geändert. An die Steüe der kurzen Übersichten,

die die früheren Auflagen boten , hat er eine ausführ-

liche Inhaltsgabe gesetzt, die bei der Benutzung des

Werkes gute Dienste leisten dürfte.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. Mathem. an der Univ. Strafsburg

Dr. Martin Disteli ist an die Techn. Hochschule in

Dresden als Prof. berufen worden.

An der Univ. Göttingen hat sich Dr. C. Caratheo-
dory als Privatdoz. f. Mathem. habilitiert.

ünlTersitätsschriften.

Dissertationen.

M.Blanckmeister, Über die Hamiltonsche Funktion

als Grundlage der geometrischen Abbildungstheorie, ins-

besondere über die Herleitung der allgemeinsten Be-

dingung der aberrationsfreien Abbildung von Punkt-

paaren. Rostock. 53 S. u. 1 Taf.

R. R. Fleet, Über die Quadraturen von Integralen

partieller Differentialgleichungen. Heidelberg. 36 S.

J. Mettler, Untersuchungen über Potentiale und
Normal-Anziehungskomponenten von unstetig mit Masse
belegten Ebenen mit Anwendungen auf die Theorie des

Poissonschen Integrals. Zürich. 56 S. 4".

J. Nauenberg, Die konforme Abbildung eines

Flächenstückes, das von einer algebraischen Kurve
2nter Ordnung begrenzt wird. Erlangen. 50 S. u. 1 Taf.

Künftig erscheinende Werke.

G. Scheffers, Lehrbuch der Mathematik für Studie-

rende der .Naturwissenschaften und der Technik. Ein-

führung in die Differential- und Integralrechnung, in die

Theorie der Differentialgleichungen und die analj-tische

Geometrie. Leipzig, Veit & Comp. Ca. .\1. 12.

Zeitschriften.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker -Ver-

einigung. Februar. G. Kowalewski, Eine Verall-

gemeinerung des zweiten Mittelwertsatzes der Integral-

rechnung. — G. Landsberg, Über die Analogien

zwischen den Theorien der algebraischen Zahlen und

der algebraischen Funktionen. - W. Ludwig, über

die Berührungstransformationen der Kreise auf einer
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Kugel. — J. Lüroth, Wilhelm Schell f. — Entwurf
neuer Satzungen für die Deutsche Mathematiker -Ver-

einigung.

Naturwissenschaft.

Referate.

J. Hann [ord. Prof. f. kosm. Physik an der Univ. Wien],

Klimatographie von Niederösterreich.
[Klimatographie von Österreich hgb. von der

K. K. Zentralanstalt f. Meteorologie und Geodynamik.

I.] Wien, in Komm, bei W. Braumüller, 1904. III

u 104 S. 8" mit 1 Karte. M. 2,50.

Als im Oktober 1901 die Wiener Meteoro-

logische Zentralanstalt ihr fünfzigjähriges Bestehen

feierte, wurde als bleibendes Denkmal die Her-

ausgabe eines monumentalen Werkes beschlossen,

in welchem auf Grund der fünfzigjährigen Beobach-

tungen das Klima der verschiedenartigen Teile

des Reiches zum, Nutzen der Allgemeinheit eine

eingehende Darstellung finden sollte. Von den

in Aussicht genommenen sechszehn einzelnen

»Klimatographien« liegt hier die erste vor, zu-

gleich das Muster für die noch ausstehenden,

verfafst von J.
Hann, dessen wissenschaftliche

und amtliche Stellung, als ausgezeichneter For-

scher und als langjähriger Leiter der Zentral-

anstalt, ihn ganz besonders geeignet für diese

Arbeit machen. In seiner Einleitung bezeichnet

er als Aufgabe einer wahren Klimabeschreibung

die Vorführung eines Stückes aus dem Natur-

leben: Mittelwerte, Veränderlichkeit und Ex-

treme der örtlichen meteorologischen Elemente

sollen in Beziehung gebracht werden zu der

natürlichen Pflanzendecke . den Kultur- und Pro-

duktionsverhältnissen, der Anlage menschlicher

Siedelungen und zur Lebensführung der Be-

wohner.

Indem diese Aufgabe für Niederösterreich

bearbeitet wird, sieht der Verf. von Berück-

sichtigung des Luftdrucks ab, weil in dem klei-

nen Lande die Druckunterschiede keine klimato-

graphische Bedeutung haben. Ein Überblick

über das Klima von Niederösterreich läfst er-

kennen, dafs es sich dort um ein Übergangs-

gebiet zwischen dem westeuropäischen Klima

mit milden Wintern und nassen, relativ kühlen

Sommern und den mehr kontinentalen, trocke-

neren, im Sommer heifseren, im Winter kälteren

osteuropäischen Klimaprovinzen handelt. Dann

werden ausführlich die Temperatur- und Nieder-

schlagsverhältnisse des Landes samt örtlicher

und jahreszeitlicher Verteilung erörtert, kurz ge-

streift dagegen die Luftfeuchtigkeit, die Bewölkung,

welche beide nur geringe Unterschiede zeigen,

und die Sonnenscheindauer, von der nur in Wien
Registrierbeobachtungen (1881— 1 900) vorliegen.

Hieran schliefst sich der spezielle Teil der

Arbeit, der die einzelnen, durch klimatische

Besonderheiten unterschiedenen Landstriche be-

handelt. Zunächst wird das Wald viertel be-

sprochen, ein den nordwestlichen Teil Nieder-

österreichs bildendes Hochland von etwa 560 m
mittlerer Seehöhe mit verhältnismäfsig kühlem

und feuchtem Klima. Daran schliefst sich die

Schilderung des Viertels unter dem Manharts-
berge, eines Hügellandes, dessen Stationen meist

unter 200 m Seehöhe liegen, mit verhältnifsmäfsig

sehr warmem Sommer und geringen Niederschlä-

gen (den kleinsten in Niederösterreich-); hier wird

mit bestem Erfolge der Weinbau betrieben, was
freilich zum Teil auch der Bodenbeschaffenheit

zu verdanken sein mag. Das Viertel ob dem
Wienerwald, zwischen Donau und steierischer

Grenze gelegen, umfafst das südliche Doaau-

gelände und die Voralpen; in ihm wehen die

feuchten, trüben Westwinde gegen die Berge

und an diesen empor, sodafs dies Gebiet das

regenreichste von ganz Niederösterreich ist, in

den höheren Lagen auch das bei gleicher See-

höhe kühlste. Trockener, heiterer und wärmer
ist das Viertel unter dem Wienerwald, denn

es liegt im Lee der vorherrschenden West- und

Regenwinde und zeigt daher schon Anklänge an

das pannonische Klimagebiet. Durch eingehende

Erörterungen und ausführliche Zahlenangaben

wird die hier nur kurz angedeutete Schilderung

der einzelnen Viertel vervollständigt; aufserdem

ist dem Werk eine Regenkarte im Mafsstab von

1 : 400 000 beigegeben, welche die Jahressumme

des Niederschlages in Abstufungen von je 10 cm
zwischen 50 und 160 cm zeigt.

Berlin. R. Börnstein.

Peter Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Ent-
wicklung. Autoris. deutsche Ausgabe besorgt von
Gustav Landauer. Leipzig, Theodor Thomas, 1904.

338 S. 8°. M. 8.

Das Buch will den Faktor in der Entwicklung der

Natur darstellen, der dem Kampf ums Dasein zwischen

den einzelnen Individuen ein gewisses Gegengewicht

hält. Diesen sieht er in dem Kampf von Gesellschaften

gemeinsamer Interessen gegen alle natürlichen, der Art

ungünstigen Umstände; und in diesem Kampfe leisten

die einzelnen Individuen der Art einander Hilfe. »Wo
die Betätigung gegenseitiger Hilfe den gröfsten Umfang
angenommen hat, sind unweigerlich die zahlreichsten,

die bestgestellten und zum Fortschritt geeignetsten«. Der

Verf. befafst sich nur mit der Entwicklung im Tierreich,

und über drei Viertel des Buches beschäftigen sich mit

dem Menschen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Physik an der Univ. Greifswald

Dr. Walter König ist als Prof. Drudes Nachfolger an

die Univ. Giefsen berufen worden.

Der aord. Prof. f. Gärungsphysiol. u. Bakteriol. an

der Techn. Hochschule zu Wien Dr. Franz Lafar ist

zum ord. Prof. ernannt worden.

Der aord. Prof. f. Botanik an der Univ. Graz Dr.

Karl Fritsch ist zum ord. Prof. ernannt worden.

An der Techn. Hochschule zu Berlin -Charlottenburg

hat sich Dr. Alfred Byk als Privatdoz. f. physikal. Chemie

habilitiert.

An der Kgl. Bergakad. zu Berlin hat sich Dr. Hans

Wölbung als Privatdoz. f. Chemie habilitiert.
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Der kgl. Landmesser Dr. Paul Wilski in Freiburg

Br. ist als aord. Prof. f. Markscheidekunde und Geo-

viasie an die Bergakad. in Freiberg berufen worden.

Der Privatdoz. f. Physik an der Univ. Strafsburg Dr.

Jonathan Zenneck ist als Prof. Dolezaleks Nachfolger

an die Techn. Hochschule in Danzig berufen worden.

An der Univ. Freiburg i. Br. hat sich der Assistent

an der geolog. Anstalt Dr. Otto Wilckens als Privatdoz.

f. Geol. u. Paläontol. habilitiert.

Der Privatdoz. f. Photographie an der Techn. Hoch-

schule zu Stuttgart Dr. Eugen Englisch ist am 14.

März, 36 J. alt, gestorben.

UniTersltltssrhriften.

Habililationsschrifl.

P. Gast, Über Luftspiegelungen im Simplon-Tunnel.

Stuttgart 31 S.
Dissertationen.

H. Böttcher, Verteilung der Elektrizität auf einem

aus zwei verschiedenen Halbkugeln zusammengesetzten

Konduktor. Leipzig. 62 S.

B. Käbitz, Über die Absorptionsspektren der Chlor-

säuren. Bonn. 28 S.

E.Aeuer.Überdas Atomgewicht des Jods. Halle. 47 S.

P. Hermann, Über .^nglesit von Monteponi. Rostock.

44 S. mit 3 Taf.

R. Lasswitz, Die Kreide- Ammoniten von Texas.

(CoUectio F. Roemer.) Breslau. 15 S. 4».

M. Meyer, Beiträge zur Kenntnis der Respirations-

prozesse bei Hirudineen. Leipzig. 28 S. mit 2 Taf.

O. Reche, Über Form und Funktion der Halswirbel-

säule der Wale. Breslau. 42 S.

>'en erschienene Werke.

K. Th. Vahlen, Abstrakte Geometrie. Untersuchun-

gen über die Grundlagen der euklidischen und nicht-

euklidischen Geometrie. Leipzig, Teubner.

W. F. Wislicenus, Der Kalender in gemeinverständ-

licher Darstellung. [Aus Natur und Geisteswelt. 69.]

Ebda. Geb. M. 1.25.

G. A. F. Schultze, »Ich bringe das Schwertlc

Bibeibeweise für den Darwinismus usw. Berlin, Karl

Siegismund. M. 3.

A. Legahn, Physiologische Chemie. I. Assimila-

tion. II. Dissimilation. [Sammlung Göschen. 240. 241.]

Leipzig, Göschen. Geb. je M. 0,80.

O. Frhr. von und zu Aufsess, Die physikalischen

Eigenschaften der Seen. [Die Wissenschaft. 4.] Braun-

schweig, Vieweg & Sohn.

Zeitschriften.

Das Weltall. 15. März. A. Schmidt, Die Gesetze

der Lichtbrechung angewendet auf die Physik der Sonne.
— F. S. Archen hold, Der gestirnte Himmel im Monat
April. — Mahvina Lampadius, Baldwins lenkbares

Luftschiff in Californiens Himmelshöhen.

Bulletin international de VAcademie des sciences de

Cracovie. Cl. des sciences math. et nat. Decembre.
\. Denizot, Sur la theorie du mouvement relatif avec

une application au pendule de Foucault et au probleme

du mouvement d'un corps ä la surface terrestre, en ayant

egard ä la rotation de la terre. — J. .Morozewicz,
Sur la beckelite, un creo-Unthano-didymo- Silicate de

calcium. — E. Godlewski, Recherches experimentales

sur rinfluence du Systeme nerveux sur la regeneration.
— L. Marchlewski, L'identite de la phyiloerytrine, de
la bilipurpurine et de la cholehematine. — C. Krafft
et C. Zakrzewski, Une methode pour determiner les

directions principales et les constantes optiques dans le

cas de la birefringence combinee avec le pouvoir ro-

tatoire. — VI. Kulczynski, Fragmenta arachnologica.
— R. Nitsch, Experiences sur la rage de laboratoire

(virus fixe). II. — C. Wize, Les maladies du Cleonus
punctiventris Germ, causees par des Champignons en-

tonaophytes en insistant particulierement sxir les especes

nouvelles. — St. Opolski, Sur l'action du chlore et du
brome sur les homologues du thiophene sous l'inflaence

de la lumiere et de la chaleur. — M. Szvmai'iski.
Contribution ä l'helmintologic.

Zeitschrift für physikalische Chemie ., ..
'.'

.

Krüfs, Über die Absorption organischer Farbstoffe im

Ultraviolett. — R. Luther und Fr. Weigert, Ober
umkehrbare photochemische Reaktionen im homogenen
System. .Anthracen und Dianthracen. I. — E. Beck-
mann, Modifikationen des Thermometers für die Be-

stimmung von Molekulargewichten und kleinen Tempe-
raturdifferenzen. — G. Bakker, Dicke und Spannung
der Kapillarschicbt.

Journal für praktische Chemie. N. F. 71, 5. J.

Tröger und W. Hille, Über arj'lsulfonierte Amide,

Nitrile und Thioamide der Essigsäure. — J. Tröge,
und F. Volkmer, Über die Anlagerung von Hydroxyl-

amin an arylsulfonierte Acetonitrile.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. 41, _'.

W. Wächter, Untersuchungen über den Austritt von

Zucker aus den Zellen der Speicherorgane von AUium
Cepa und Beta vulgaris. — H. Fitting, Untersuchungen

über den geotropischen Reizvorgang. I: Die geotropi-

sche Empfindlichkeit der Pflanzen.

Journal de Zoologie experimentale. Fevrier. L.

Cuenot, L'organe phagocj'taire des Crustaces decapodes.

— L. Brasil, Recherches sur la reproduction des Grega-

rines monocystidees. — S. Mot z-Rossowska, Con-

tribution ä la connaissance des Hydraires de la .Medi-

terranee occidentale. I.

Bullettino della Societä eniomologica itaHana. 36,

1. 2. A. Ducke, Revisione dei Crisididi dello Stato

brasüiano del Parä. — A. Coggi e G. Ceccherelli,

Note biologiche su alcune zanzare del Senese. — R.

Verity, Elenco di lepidotteri raccolti nell' Appennino

pistoiese (700 metri). — G. W. Kirkaldy, Rincoti

raccolti dal Dott. G. Cecconi nell' Isola di Cipro.

Medizin.

Referate.

Ferdinand Hueppe [ord. Prof. f. Hygiene an der deut-

schen Univ. in Prag], Zur Sozialhygiene der
Tuberkulose. Wien, Wilhelm Braumüller, 1905.

26 S. 8°.

Das Heft gibt einen Vortrag wieder, den der Verf.

in England gehalten hat. In ihm legt er besonderen

Nachdruck auf die Disposition zur Tuberkulose. Die

Sozialhj-giene habe vor allem nach Beseitigung der

Krankheitsanlage zu streben, darnach zu trachten, dafs

die Widerstandsfähigkeit des einzelnen gegen schädliche

Einwirkungen verstärkt werde. Dazu sei eine Hebung
der allgemeinen sozialen Lage der bedeutendste Faktor,

und im Kampfe gegen die Tuberkulose sei »die Woh-
nungsfrage der .Arbeiter sicher eine der allerwichtigsten«.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlh

.

Der ord. Prof. f. Physiol. an der Univ. Kiel Geh.

Medizinalrat Dr. Victor Hensen ist von der dortigen

philos. Fakult. zum Ehrendoktor ernannt worden.

Prof. Dr. Leonhard Jores in Braunschweig ist als

Prof. Borsts Nachfolger zum Prof. f. pathol. .\nat., and

der aord. Prof. f. innere Medizin an der Univ. Jena

Dr. Max .Matthes als Prof. Minkowskis Nachfolger an

die .Akad. f. prakt. Medizin in Köln berufen worden.

Dr. R. P. van Calcar in .Amsterdam ist als Prof.

f. Bakteriol., Hygiene und forens. .Med. an die Univ.

Leiden berufen worden.

Der ord. Prof. f. Augenheilkunde an der Univ. Buda-

pest, Ministerialrat Dr. Wilhelm Schulek, ist am 13.

März, im 62. Jahre, gestorben.
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Unirersltätsschriften.

Dissertationen.

W. Schumann, Kasuistische Beiträge zur Lehre von
der Hemianopsie. Leipzig. 51 S.

N. Skliar, Über Gefängnispsychosen. Bern. 41 S.

W. Steinbifs, Über einen seltenen Fall transitori-

scher Bewufstseinsstörung. Genf. 16 S.

A. Tlock, Über einen Fall von Lungennekrose bei

einem Kinde. (Analogie zu dem anatomischen Befunde
bei der Lungenseuche.) Greifswald. 34 S.

0. Ungerer, Ein Fall von Jacksonscher Epilepsie

durch Trauma. Kiel. 17 S.

E. Rodenwaldt, Aufnahmen des geistigen Inventars

Gesunder als Mafsstab für Defektprüfungen bei Kranken.
Halle. 72 S.

F. Sandner, Ein Fall von primären Melanosarcom
des Rectums. Erlangen. 23 S.

S. Schellhorn, Über Epilepsie im deutschen Heere.

Berlin. 47 S.

Neu erschienene Werke.

A. Adamkiewicz, Die wahren Zentren der Bewegung
und der Akt des Willens. Wien, Wilhelm Braumüller.

M. 1,20.

Zeitschriften.

Therapeutische Monatshefte. März. 0. Rosen

-

bach. Zum Problem der Ätiologie der Tabes. — Über
chronische Entzündungen der Blinddarmgegend und ihre

Behandlung. — F. Henrich, Über Wirkung und Neben-
wirkungen des Maretins. — H. Koeppe, Über »das
Gesetz des osmotischen Gleichgewichts« im Organismus.
— Goldstein, Erhält unser Volk genug Fleisch? —
F. Joklik, Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz. —
Goldstein, DupUk. — Unger, Über Sanoform. —
G. Doberauer, Zu der Mitteilung von Prof. Franke
über Erysipelbehandlung. — F. Franke, Bemerkungen.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Wilhelm Pinder, Einleitende Vorunter-
suchung zu einer Rhythmik romanischer
Innenräume in der Normandie. Strafsburg,

J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1904. 81 S. 8"

mit 3 Doppeltafeln. M. 4.

Der Verf. stellt zunächst in einer musterhaft

klar geschriebenen Einleitung den Begriff des

Rhythmus in der Architektur fest.

Rhythmus ist ein Vorgang im Subjekt. Wir
beobachten ihn, wo dem aufnehmenden Menschen
ein ungeschiedener Verlauf von Eindrücken dar-

geboten wird. Diesen zerlegt er. Wollen wir

diese »Situation für Rhythmus« im Bereich der

bildenden Kunst nachweisen, so haben wir uns

zu vergegenwärtigen, dafs das Kunstwerk zu-

stande kommt, indem es erlebt wird. Dieses

Erleben ist ein zeitlicher Vorgang. Nötigt die

besondere Art der Schöpfung zu einer Aufnahme,

die eine bestimmte untere Zeitgrenze über-

schreitet, und bietet sie dabei eine ungeschiedene

Reihe gleichmäfsiger Eindrücke, so ist eine

Möglichkeit, diese rhythmisch zu zerlegen, ge-

schaffen. Alsdann können wir von Rhythmus

im Kunstwerk sprechen.

Es gibt Gruppen von Bauwerken, die diese

Voraussetzung erfüllen. Das Langhaus der Ba-

silika fordert von dem geniefsenden Subjekt die

sukzessive Aufnahme im Vorwärtsschreiten durch

den Raum hin. Das künstlerische Erlebnis ist

hier durchaus an unsere Körperbewegung ge-

bunden, die geraume Zeit erfordert. Und das

Bauwerk selbst weist dieser Bewegung die

Richtung: sie mufs sich in der Hauptachse des

Gebäudes vollziehen. Ihr parallel laufen beider-

seits die Arkaden, Pfeiler oder Säulen, unter

sich durch Bogen verbunden. Diese bieten dem
Betrachter eine Reihe von Eindrücken, die er

beim Verfolgen jener Richtung nacheinander

aufzunehmen gezwungen ist. Nun ist aber, wo
es sich um Raum handelt, jede Sonderung von
Ungeschiedenem in gleiche Absätze, schon immer
eine alternierende Reihung, also rhythmisch ge-

gliedert. In der Tat bietet somit die Lang-
hausarkade in der Basilika mit dem konstanten

Wechsel von Stütze und Raumöffnung im Akt
ihrer Aufnahme durch das geniefsende Subjekt

bereits ein einfaches Beispiel für »Rhythmus in

der Architektur«.

Die Untersuchung eines Spezialfalles, einer

Gruppe romanischer Basiliken der Normandie,

ergibt nun im einzelnen, dafs jener regelmäfsige

Wechsel zwischen körperlicher Stütze und Raum-
öffnung nur den Ausgangspunkt für eine immer

weiter greifende Rhythmisierung der Arkade

bildet. Das sondernde Auge fafst je eine Bogen-

öffnung in der .Arkade mit den angrenzenden

Hälften der körperlichen Pfeiler zusammen und

setzt die — unsichtbaren, aber angenommenen
— Begrenzungslinien dieser neuen Einheit auf-

wärts in die Obermauer weiter fort. Hier nimmt

ein Fenster die Dominante, die die Arkaden-

öffnung unten für das Ganze angegeben hat,

seinerseits auf. Und so zerlegt sich jetzt die

Länge der Arkade, die im Vorwärtsschreiten er-

lebt wird, in eine Reihe optischer Einheiten,

Bilder von bestimmter Breite und Höhe, denen

sich alsbald auch jeweils der hinter der Arkaden-

öffnung sichtbar werdende Raumteil des Seiten-

schiffs mit der Abschlufswand eingliedert. End-

lich werden jene bisher nur vom Auge sub-

stituierten senkrechten Begrenzungslinien durch

die Dienste auch körperlich, sinnlich wahrnehm-

bar dargestellt, und nun tritt an die Stelle eines

Wechsels gleicher Glieder oben und unten eine

Reihe gröfserer Einheiten, denen sich die Glieder

unterordnen: die Travee bildet sich.

Wenn bei diesem denkwürdigen Vorgang

die Obermauer nebst Lichtgadem mit der Ar-

kade unten eine so enge Verbindung eingeht,

dafs die neue vertikal gerichtete Einheit schliefs-

lich über den horizontalen Zusammenhang hier

der Fensterreihe, dort der Arkade siegen kann,

so hat in einer anderen Gruppe von normanni-

schen Bauten die ältere (altchristliche) Tendenz

der Tiefenbetonung jene Neubildung zu ver-

hindern gewufst: hier ist die Rhythmisierung der
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Reihe kaum über den ohpn bezeichneten An-

fang hinaus gekommen. Und vor allem: sie hat

gar keinen Versuch gemacht, Arkade und Ober-

mauer zu einem einheitlichen System von Wider-

halten gegen die allgemeine Tiefenbewegung

zusammen zu binden.

Der Verf. hat darauf verzichtet, die Ergeb- i

nisse seiner Untersuchungen mit den Anhalts-

punkten zu vergleichen, die in den Daten der

Gebäude, in lokalen und persönlichen Zusammen-

hängen, in technischen Tatsachen und in der

Formensprache der Ornamentik gegeben sind.
|

Er will nicht ein Stück Kunstgeschichte bieten. '

Auch so werden wir ihm für seine durchweg

feinen, klaren und treffsicheren Analysen dank-

bar sein. Ja wir müssen es mit besonderer

Freude begrüfsen, dafs auf eine so einwandfreie
;

Art der Wert und der Reiz einer ganz sach- '

liehen psychologisch -ästhetischen Analyse an ,

Architekturwerken aufgezeigt wird. Es ist auf i

diesem Gebiet bekanntlich noch recht viel zu
j

tun. Möchte der Vorgang eine gleich vortreff- i

liehe Nachfolge finden! Dem Verf. aber wollen

wir mit dem Dank für seine Gabe auch den

Wunsch nicht vorenthalten, er möchte uns mit

der Ausdehnung seiner Studien auf das drei-

geschossige normannische System nicht allzu lange

warten lassen und uns schliefslich womöglich
eine Geschichte der romanischen Architektur der

Normandie bescheeren. Denn wer könnte die

Auseinandersetzung der neuen Ergebnisse mit

der heute geltenden Stilgesebichte jener Werke
besser unternehmen als der Verf. selber?!

Darmstadt. Rudolf Kautzscb.

Notizen und Mittellungen.

UnlrersItitsschrirtCD.

Dissertationen.

G. J. Kern, Die Grundzüge der linear- perspektivi-

schen Darstellung in der Kunst der Gebrüder Eyck und
ihrer Schule. I. Die perspektivische Projektion. Leipzig.

36 S. m. 14 Taf. 4".

W. Niemeyer, Der Formwandel der Spätgotik als

das Werden der Renaissance, eine Betrachtung der
Architektur des ausgehenden Mittelalters in Deutschland.
Erster Teil, zweiter Abschnitt: Entwicklung und Be-

deutung der figurierten Gewölbe. Leipzig. 63 S.

F. Schottmüller, Die Gestalt des Menschen in Dona-
tellos Werk. Zürich. 56 S.

Nea erschienene n'erke.

R. Kassner, Die Moral der Musik. München, F.

Bruckmann A.-G. .\L 7.

Inserate.
Verlag von B . 6. Ceubncr in Cctpzig,

Unser Uerbältnls zu den bil-

denden Künsten, fj^ m
Uon Prof. Dr. flugust Scftmarsow. Sechs

Uorträgc über Kunst und erziebung 0r.

0cb.mk.2.- gcb.mk.2,60.

Die Vorträge legen in aller Kürze unser Verhältnis

zu den bildenden Künsten klar und weisen auf die Haupt
punkte, wo eine künstlerische Erziehung einzusetzen hat

mit Nachdruck hin. Die Überzeugung, dass hierbei von
der eignen .^usdrucksbewegung auszugehen ist wie be
Entstehung der Künste selber, veranlal'st den Verfasser

das weite Gebiet der Mimik in seiner Bedeutung für die

gesamte Kunst zu würdigen. Von diesem Ursprünge
aus geht er den Triebfedern des künstlerischen Schaffens

in Plastik, Architektur und Malerei nach und legt auch
die Verbindung zur Musik und Poesie frei. So entwickelt

er aus der natürlichen Organisation des Menschen her-

aus die Grundzüge einer vollständigen, in sich ge-

schlossenen Kunstlehre, die in hervorragendem Mafse
die Beachtung aller Kunstfreunde verdient.

Schreibtnaschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfältiyiingen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kuhse, Berlin N O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Soeben erschien:

Katalog No. 6o

Deutsche Literatur
der klassischen und romantischen Periode.

Zahlreiche Originalausgaben. 3101 N£|.

==^==== Auf Wunsch gratis. =^=^==
Ferdinand Sehöniugh. Antiquariat Osnabrück.

Verlag von Fei. Rauch's Buchhandlung in Innsbruck.

Zeitschrift für katholische Theologie.

XXIX. Jahrgang.

Jährlich 4 Hefte. Preis 6 Mk.

Inhalt des soeben erschienenen 2. Heftes:

Abhandlungen. St. v. Dnnin-Borkowski, Die Methode bei Er-
forschung alter Institutionen S. 211

J. Ernst, Die Stellung der römischen Kirche zur ^etzertanf-
frage S. 258

E. Michael, Walther v. d. Vogelweide und seine Sprüche gegen
die Päpste S. 299

M. Grabmann, Studien über Ulrich von Strasburg (DL Ab-
schnitt) S. 315

Rezensionen. 1. M. Grabmann. Die Lehre des hl. Thomas v. A
von der Kirche als Gotteswerk. 2. E-Commer. Die Kirche
in ihrem Wesen und Leben dargestellt (G. Strohsacker) S. 331.
— J. Fr. Mnth, Die HeUstat Christi sds stellvertretende Gte-

nugtnung (J. Stnfler) S. 337. — P. A. Kirsch, 1. Zur Ge-
schichte der kath. Beichte. 2. Die Beichte, ihr Recht u. ihre

Geschichte (H. J. Cladder) S. 339. — A. Bulgakov, prinatii

novago dogmata v rimskom katolicizme (A. Spaldäk) S. 342. —
J. DöUer, Geogr. u. ethnogr. Studien (L. Fonck) S. 343. —
A. Bugge. Die Hauptparabeln Jesu (L. Fonck) S. 347. —
Cheyne and Sntherland Black, Encyclopaedia Biblica

(L. Fonck) S. 349. — J. Hilgers, D. Index d. verbotenen
Bücher (M. Hofmann) S. 351. — K. Lübeck, Adoniskult n.

Christentum auf Malta (E. Dorsch) S. 353. — G. Divina, Storia

del b Simone da Trento (A. Kröß) S. 357. — Leo König, Pius
Yn. (A. Kröß) S. 360. — J. E. Weis, Julian v. Speier (E.

Michael) S. 363. — A. Eicci-Kiccardi, G. Galilei e Fra T.

Caccini (C. A. Kneller) S. 366. — Pilatus, D. Jesuitismus (H.

Hnrter) S. 369. — A. Po dl aha, D. Domschatz (A. Kröß) S. 375.

— A. Krose, Konfessionsstatistik Deutschlands (L. Fonck)

S. 378. — Herders Konversations-Leiikon (0. Zidek)

S. 379.

Analekten. Ein mißverstandenes Zeugnis d. hl. Chrj-sostomus für

d. letzte Ölung (J. Kern) S. 382. — Zum .Theol. Jahresbericht"

(H. Strohsacker) S. 389. — Zur Geschichte d. nordischen Liturgie

(W. Schmitz) S. 395. — Ekklesiastikus (M. Flunk) S. 403. —
H. V. Langenstein J)e contemptu mundi' (G. Sommerfeldt)

S. 404 — D. Wiedertäufer in Münster (A. Kröß) S. 413. —
J)er goldene Zirkel" (P. Sinthem) S. 414.
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Terlä,g von B. O. Tenbnei* in liejpzig.

HAUPTPROBLEME DER ETHIK. EINLEITUNG m die PHILOSOPHIE.
SIEBEN VORTRAGE

VON PROF. DR. PAUL HENSEL.

[IV u. 106 S.] gr. 8. 1903. geh. jH, 1.60, geb. M 2.20.

Der Verfasser entwickelt im Gegensatz zu den gegenwärtig
herrschenden Richtungen des Utilitarismus und Evolutionismus
die Grundgedanken einer Gesinnungsethik. Nicht der Erfolg kann
für den Wert unserer Handlungen maßgebend sein, sondern die
Gesinnung, durch die sie veranlaßt wird. Die Gesinnungsethik
allein bietet in dem ptlichtmäßigen Handeln einen sicheren Maß-
stab der Beurteilung. Er betont dabei nachdrücklich, daß die
landläufige Unterscheidung zwischen Egoismus und Altruismus
von keiner Bedeutung für die sittliche Beurteilung ist, da beides
ebensogut pflichtgemäß wie nicht pflichtgemäß sein kann. Das
ethische Handeln wird also als die eigenste Angelegenheit der
Persönlichkeit dargestellt, aber der modernen Lehre vom unbe-
schränkten Recht des Individuums gegenüber wird mit aller

Schärfe darauf hingewiesen, daß die Gesellschaft in Recht und
Sitte Zvvangsnormen zur Verfügung hat, die sie den Verletzern
dieser Satzungen gegenüber aufrecht zu erhalten berechtigt und
verpflichtet ist.

ZUR EINFÜHRUNG
IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWART.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.

== Zweite durchgesehene Auflage. ^==
[VI u. 274 S.] gr. 8. 1904. Geh. JCZ.—

,
geb. JC 3.60.

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheidet
sich Riehls Buch nicht bloß durch die Form der freien Rede, son-
dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und Anlage,
die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen können.
Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen,
psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son-
dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel-

mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise .

.

Wir möchten somit das philosophische Interesse, das sich, wie aus
manchen Anzeichen zu entnehmen, auch im höheren Lehrerstand
gegenwärtig in erhöhtem Maße zu regen scheint, mit Nachdruck
auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. A. Langes
Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus
hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophieren
zu lehren. (Monatsschrift für höhere Schulen 1904.)

PSYCHOLOGIE
ALS ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT.

VON DR. HANS CORNELIUS.

[XV u. 445 S.] gr. 8. 1897. geheftet n. .H 10.—.

Die Aufgabe, die das Buch sich stellt, ist die Begründung
einer rein empirischen Theorie der psychischen Tatsachen unter
Ausschluß aller metaphysischen Voraussetzungen.

Den Weg zur Lösung dieser Aufgaben weisen die Betrach-
tungen, durch welche auf physikalischem Gebiete Kirch ho ff
und Mach die metaphysischen Begriffe durch empirische ersetzt

haben. Mit der Erkenntnis, daß auf dem Boden reinen Erfah-
rungswissens Erklärung der Tatsachen überall mit Verein-
fachung in der zusammenfassenden Beschreibung der Tat-
sachen identisch ist, gewinnt die Forderung einer empirischen
Theorie der psychischen Tatsachen ihre nähere Bestimmung: als

ihre Aufgabe ergibt sich — in Analogie mit Kirchhoffs Definition

der Mechanik — die vollständige und einfachste zusam-
menfassende Beschreibung der psychischen Tatsachen.

Der eingeschlagene Weg zur Begründung einer rein empiri-
schen Psychologie muß in seinen ersten Schritten sowohl mit
demjenigen übereinstimmen, welchen Hume in seinem Haupt-
werke eingeschlagen hat, als auch mit den Anfängen von James'
klassischer Analyse des Bewußtseinsverlaufs. Die Forderung streng
empirischer Definition aller verwendeten Begriffe aber bedingt
im Fortgange der Untersuchung wesentliche Abweichungen von
den Ergebnissen des einen wie des andern der genannten großen
Psychologen.

Zum Teil befinden sich die gewonnenen Resultate in Über-
einstimmung mit denjenigen der erkenntnistheoretischen Arbeiten

von Avenarius und Mach. Ebenso berühren sie sich in

vielen Punkten mit den Positionen der Kantschen Philosophie.

VON DR. HANS CORNELIUS.
[XIV u. 357 S.] gr. 8. 1902.

geh. JC 4.80, geb. M 5.60.

Das Buch will in das Verständnis der philosophischen Pro-
bleme einführen und die wichtigsten Versuche, die zu ihrer

Lösung unternommen sind, darstellen. Es zeigt den Ursprung
der philosophischen Fragestellung überhaupt und untersucht die

Bedingungen, von denen die verschiedenen Antworten abhängen.
Die naturalistischen Begriffe des vorwissenschaftlichen Denkens,
die darauf beruhenden dogmatischen Systeme der metaphysischen
Philosophie und die psychologisch begründeten Erklärungen der

erkenntnis-theoretischen Philosophie werden als Stufen einer fort-

schreitenden Entwickelung dargestellt. Die Lösungen, welche
diese letztere für die wissenschafthchen Probleme ermöglicht,
werden dabei eingehend besprochen, auf der anderen Seite auch
die Grenzen, die sich aus ihr für den Fortschritt der wissen-

schaftlichen Erkenntnis ergeben, erörtert. Neben den theoreti-

schen Fragen, auf denen in diesem Zusammenhang naturgemäfs
das Hauptgewicht ruht, sind auch die praktischen Probleme
nicht unberücksichtigt geblieben. Im ganzen hofft der Verfasser

mit seinem Werke den Weg zu zeigen, auf dem eine widerspruchs-

lose Welt- und Lebensanschauung erreichbar ist.

EINFÜHRUNG iNDiE PHILOSOPHIE

DER REINEN ERFAHRUNG.
VON JOSEPH PETZOLD.

I. BAND: DIE BESTIMMTHEIT DER SEELE.

[XIV u. 356 S.] gr. 8. 1899. geh. c,/<:8.-

11. BAND: AUF DEM WEGE ZUM DAUERNDEN.
[VIII u. 342 S.] gr. 8. 1904. geh. M 8.—

Das Buch bietet eine Einführung in den Anschauungskreis,
als dessen hauptsächlichste Vertreter Richard Avenarius und
Ernst Mach zu gelten haben. Ihre Philosophie, insbesondere
die schwer verständliche Kritik der reinen Erfahrung von Ave-
narius, leicht zugänglich zu machen, ist eine der Hauptaufgaben
des Werkes. Es gewinnt aber auch durch die eingehende Be-
gründung und Anwendung der beiden Prinzipien der Eindeutig-
keit und der Tendenz zur Stabilität die Mittel zur Beurteilung,

Um- und Weiterbildung jener Philosophie.

Der I. Band behandelt die Grundlagen der Psychologie , na-

mentlich die Analyse und die biologische Bestimmung der höhe-
ren psychischen Werte. Der II. Band kommt auf Grund psycho-
logischer, biologischer und physikalischer Tatsachen zu dem Er-

gebnis, daß die Menschheit einer Dauerform entgegengehe, und
gründet darauf eine metaphysikfreie Ethik, Ästhetik und formale
Erkenntnistheorie. Schließlich löst die materielle Erkenntnistheorie

vollständig das Problem Hennes und lehrt Kant als einen Um-
weg der geschichtlichen Entwicklung erkennen.

EINLEITUNG IN DIE

PSYCHOLOGIE DER GEGENWART.
VON GUIDO VILLA,

Privatdozent der Philosophie an der Universität Rom.

NACH EINER NEUBEARBEITUNG DER URSPRÜNG-
LICHEN AUSGABE AUS DEM ITALIENISCHEN

ÜBERSETZT VON CHB. D. PFLAUM.

[XII u. 484 S.] gr. 8. 1902. geh. JC 10.-, geb.' JÜ^ 12.—.

Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kriti-

sche Einleitung in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht.

In der Behandlung der Streitfragen versteht es der Ver-

fasser, die verschiedenen Richtungen in sachhcher Beurteilung

zu würdigen. In einem Buche, das in die Gegenwart einführt,

mufs es besonders schwer halten, immer objektiv zu bleiben.

Der leidenschaftslose, sachUche Standpunkt, den Villa einnimmt,

ist erfreulich. Der Stil und die Übersetzung des Buches sind der-

art, dafs sich das Werk leicht und angenehm liest.

(Literar. Zentralblatt f. Deutschland Nr. 17. 53. Jahrg.)
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

jVlathcmatischer pcherschatz.
Systemarisches Verzeichnis der wichrigsten deutschen und ausländischen Lehrbücher

und Monograpliien des 19. Jahrhunderts

auf dem Gebiete der mathemarischen Wissenschaften.

Von Dr. Ernst Wölffing,
Professor an der König!. Technischen Hochschule zu Stuttgart

In zwei Teilen. I. Tcil. Rcinc Mathematik.

Mit einer Einleitung: Kritische Übersicht über die bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik.

[XXXVI u. 416 S.] gr. 8. 1903. geh. n. .^ 14.—, geb. n. .U 15.—

Der mathematische Bücherschatz ist ein systematisches Verzeichnis der nichtperiodischen mathematischen

Literatur der ganzen Welt für die Zeit von 1801—1900. Von den Titeln der elementar mathematischen Werke

ist nur eine Auswahl gegeben worden , während auf dem Gebiet der höheren Mathematik keine Schrift absichtlich

unerwähnt geblieben ist und daher auch nichts Wichtiges vermisst werden wird. Die Titel sind unter Stichwörtern

angeordnet, von welchen der vorliegende erste Teil, die reine Mathematik umfassend, 313 enthält. Innerhalb der

Stichwörter sind die Titel nach Verfassemamen geordnet. Von jeder Schrift ist womöglich angegeben: Verfasser,

Anfangsbuchstaben seiner Vornamen, Titel, Druckort, Druckjahr, Verleger und Ladenpreis. Es ist immer nur die

neueste zu ermittelnde Auflage des 19. Jahrhunderts angeführt. Zahlreiche Verweise erleichtem die Auffindung

der zu mehreren Stichwörtern gehörigen Werke. Ausser dem Inhaltsverzeichnis enthält der Mathematische Bücher-

schatz ein alphabetisches Sachregister und ein .A.utorenregister, endlich eine Einleitung, welche eine kritische Über-

sicht über die bisher vorhandenen bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik gibt. Der zweite Teil des .Mathe-

matischen Bücherschatzes wird die angewandte Mathematik (Wahrscheinlichkeitsrechnung, numerisches Rechnen,

graphischer und geometrischer Kalkül, Zeichnen und darstellende Geometrie, Kristallographie, sowie die Anwen-

dungen der .Mathematik auf Mechanik, Physik, Geodäsie, Astronomie, Geophysik, Chemie, Biologie und Technik)

umfassen und in einigen Jahren nachfolgen.

"gTerfag t>on ^. ^. "^eußncr in ^eipgtg.

Ccubncrs fkinc Spracbbüd^cr Ccubncrf fleine 3prad]bucbgr.
N^ b«ruf)€n auf fett fogenannttn Derminelnben älJcthobe, inbtm

j

^

—

^fic btn neutren -Jorterungen entfprecfecnb ttx etlet- cjn bct ©ommlung \^ neu erfchicncn:
(^^ nung ber ©pracftc jum münMitften unb [dirtftlic^en ^ ^A^ freien ©ebrauc^e bienfn, ebne bo* bte ©troerbung ein« \N/vii44/4-% Vtt-»« / 1 11 ^i^l i^t^tN/^t*
V^ficfiettn grammatifcfccn ©runblage ju D«rnQ*15frigen. .^y ^^lil

f
CX/ | lil -V^-tÜTlCll lVvl .

Ceubners Heine Spracbbüd^er Das Hotirenbigfte aus öer beutfd?en
^^ eignen fid) beSM^» inSbefonbere lur (Sinfübrung in Scfculen _

,
,' ß,--j v? •- •

f

^unbÄutfen mit befcfcrdntterem £prad)untetrid)t . n?eU 'le üd, bpraO^lebre mit prattllO^Cn Oei]pielen,
C^ auf Xia6 rcirflicft 9Jotroenbigc befc^ränfen, aüeö uberflüffigc . v',r-- .. i • i ^^ ^J\^ Segelroerf aber Dftmeibtn. .•.•..•..•.•.•>.•. \Z\Z-- UHO (belprad^SUDUngen. ^ ^
Seubners fleine Sprad^büd^er Q<ion Reverend H. c. BcAer.
N^ ünb ferner inSbcfontere auc^ für tcn rafcfcer [ crtfcfcreiten- j «- uM ben Umemdjt ältertr Scfeüler unb öriraifener geeignet. roeU mit JlRSiChteil POIl Berlin, DreSdCR, ^^m. URO nurnoerg.

^^ fie nur für tcn unmittelbaren praftifc^en ©ebrautfc _^ PrCiS aCbURdCII IHk. 2.— . ^— -

«^ geeignete äpradjflcffe für bie ©rlemung ber Sprache be-

V^nu$en. .•.•.•.•....••*.•..••< XaS ^üd)lcin bat emen rein proftifc^en 3roe(f. 65 um«

rr<>iif>n^rc ^\o\wo <^r>rrr<4lf)lii4>i>r f^Bt M^ OJotroeitbigfle quS ber b€Utfd)en gprodjle^re, mit^eUDneiS rieme r^piaOlDUCner
prottifc^ett «ctipieUn, eefe. unb ©cfpradj^übungen-. «on bct

(^tienen infolgebeffen rerner juglei* als juDerlüfitge praf-
-j^^^ ^xv.v.\iz an roirb ber fernen be burc^ jroetfmäBtge, ft«

^I:'^l1«*!"i2^e™ b«'s/n"u J» io'n"no^nb'e??it lli «"f ^^^ ^«Mtücf bejieöenbe fragen gejtDungen, ft* ber beut-

^ Sff* tfi !l/I.*.^.r.i.T.r.*.^Vl.^: Wx, Sprache ju bJbienen. \\t Sigentümlic^feiten ^ au«.

.,5- ^ jjj . ^ J^<^" .L. bru(fe:§ roerben Überall befonberS berücfttc^tigt, unb bie fprac^-

(LeUbnerS tleme irpraCnDUCt^er UdKn erflarungen fmb Inopp unb nar gefaßt, «ud^ «ine etm

N^ eignen ficf) beSbalb ganj belonberS jur (Erlernung 'ber gpractien ge^enbe sBebanblung ber muflcrgültigen beutfdjeit «uäfpro*e

^für Äaufleute, 5:e(t)nifer, »eifenbc u. f. ro.'-»»^»'»' ift gleid) im 2{nfange ju finben, unb Don ber amtlidjen JKet^t«

Sridjieiien Unb- fc^rcibung ift burc^roeg geroüTenbafter ©ebroutf) gemotzt roor.

I. granjöfif*. «on Dr. Ctto Soerner. 3«f. 2.40.
,

Jen. 3?^et''^V^'TrT'''*Ä'i!^^^^^^^^^
n. inglifd,. S}on «rof. Dr. Cöfat ^Mtrgen. 2. «uff.

' «eme Sammlung beliebter ©cbicftte unb ,um «d,Iutie etne

SKf. 2.40.
:

betröt^tlid^e Stnjabl geläufiger Spnc^morter tolgen tm »n-

III. 3tolienifcft. 2. «uflage. Son S. Scanfetlato. SRf. 2.40.
|

^nge, ber auäf noc^ roeiterc nüöticftc Sprot^r^eln^mit »ci.

|)teräu n. $eii: (Srgänjungen. üJJf. 2.— spielen jur Vertiefung in ber ©rommattf entWlt. ^yrembcn,

IV. epanifd). S?on &:of. Dr. |). Kunge. »IRf. 2.40.
jjj^ jjag ^eutfie im 9tei(be, in £fterrei(^, ber Sdiioei} ober

V. 5)eutf* für «uälänber. S3cn «.S.«ecfer. OTf. 2.-
onberStro praftifd) unb fc^neD erlernen motten, ift bie« in ob.

SebeS sBdnbt^en bei befter äuÄJiottung mit Äaiten, planen, mec^ielnb lateintfd)em unb b«utf(^m jDrude erf(^mbe®CTt-'

SKüujtofeln unb in bouettjaftem, gej^macfDoüem eiiibanbe.
; c^en marm ju empfehlen.
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Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

€ncyklopä9ie 9er juathematischen Wissenscha|ten

mit Einschluß ihrer Anwendungen.

Herausgegeben im Auftrage der

Akademien der Wissenschaften zu GJöttingen, Leipzig, München und Wien,
sowie unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen.

In 7 Bänden zu je 6—8 Heften, gr. 8.

IVI. Arithmetik und Aigebra, 2 Teile, red. von W. Frz.

IWeyer.

I. Teil [XXXVIll u. 554 S.] geh. JC 17.—
, eleg.

in Halbfranz geb. JC 20.—

.

II. — [X u. S. 555— 1197] geh. Jl\9.— , eleg.

in Halbfranz geb. JC 22.—

.

II. Analysis. 2 Teile, red. von H. Burkliardt.

I.Teil. Heft: 1. [160 S.] 1899. Ji A.m; 2/3.

[240 S.] 1900. JC 7.50; 4. [160 S.]

JC\m\h. [199 S.] 1904. JCb.—.

II. Teil. Heft: 1. [175 S.] 1901. c^ 5.20.

III. Geometrie, 3 Teile, red. von W. Frz. IMeyer.

II. Teil. Heft: 1. [160 S.] 1903. JC 4.80.

II. Teil. Heft: 2. [96 S.] 1904. JC 2.80.

III. Teil. Heft: 1. [183 S.] 1902. JC 5.40.

III. Teil. Heft: 2/3. [256 S.] 1903. JC b.80.

Meclianik, 2 Teile, red. von F. Klein u. C. H. Müller.

I.Teil. I.Abt. Heft: 1. [121 S.] 1901. ..^3.40; 2.

[156 S.] 1902. JC 4.60; 3. [156 S.] 1903.

JC 4.60.

— 2. Abt. Heft: 1. [478 S.] 1904. JC 4.40.

II. Teil. Heft: 1. [147 S.] 1901. .^3.80;
2. [131 S.] 1903. JC 3.80.

V. Pliysik. 2 Teile, red. von A. Sommerfeld.

I.Teil. Heft: 1. [160 S.] 1903. JC 4.80;

II. Teil. Heft: 1. [280 S.] 1904. JC 8.—.

Unter der Presse:

VI. 1: Geodäsie und Geopliysik,

red. von Pli. Furtwängler und E. Wiechert.

In Vorbereitung:
VI. 2: Astronomie, red. von K. Scilwarzscilild.

VII. Historisolie, philosophisclie u. didaktisctie Fragen
behandelnd, sowie Generaireglster.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig — Gauthier-Viliars in Paris.

Encyclopedie des sciences mathematiques
pures et appliquees.

Publice 80US les auspices des Acad^mies des sciences

de Gröttingue, de Leipzig, de Munich et de Vienne
avec la collaboration de nombreux savants.

Sdition fran^aise,
redigee et publiee d'apres l'edition allemande sous la direction de Jules Molk, professeur ä

l'universite de Nancy.

En sept tomes.

Tome I: Yol. 1, fasc. 1 [160 pag.] 1904. JC 4.—.

Durch die günstige Aufnahme veranlaßt, welche die deutsche Ausgabe dieses monu-

mentalen Werkes in Fachkreisen gefunden hat, und auf vielfache Anregungen hat sich die

Verlagsbuchhandlung entschlossen, die Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften in

Gemeinschaft mit der Firma Gauthier-Viliars in Paris auch in französischer Sprache

erscheinen zu lassen. Das Werk wird, wie schon die erste Lieferung zeigt, seitens der deutschen

Bearbeiter viele Änderungen und Zusätze erfahren, und auch die französischen Mitarbeiter,

sämtlich Autoritäten auf ihren Gebieten, haben eine gründliche Umarbeitung vorgenommen.

Zum ersten Male dürfte somit wohl hier der Fall eingetreten sein, daß sich bei einem so

großen Werke die ersten deutschen und französischen Fachgelehrten zu gemeinsamer Arbeit

verbunden haben.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Pichard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.



DEUTSCHE LITERÄTÜRZEITÜNG
HERAUSGEGEBEN VON

Prof. Dr. P. HiNNEBERG in BERLIN
W 8, Mauerstr. 34 (Ecke der Behrenstrafie).

VERLECrt^VOlT^ ^
B. G.TEUBNER in BERLIN UJ^J-EIPZIG

Berlin W 8, Mauerltr.-lä (Eckc^er ^ekfeosWfi«).

Leip^jg75*o»tstra1^3. *^

Erscheint jeden Sonnabend im
Umfange von wenigstens 4 Bogen.

XXVI. Jahrgang.
Nr. 14. 8, April. 1905.

AbonnemflBtspreiy
viert^ährlich f^ M4Ä.

-^^ <9-^ ^ j
Preis der einzelnen Nummer 75 PL — Inserate die 2 gespaltene Petitzeile 30 Pf.; bei Wiederholungen uHd größeren ^«tereigen RaMtt.

Bestellungen nehmen entgegen: ^ /^ jj
Die Verlagsbuchhandlung, Berlin W 8, Mauerstr. 34, und Leipzig, PoststraSe 3, sowie alle BuchhandluweilTdnd KaiserL Postä/rter.

Systematisches Inhaltsverzeichnis.

Ein alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Bücher mit Seitenzahlen findet sich

zn Anfang des redaktionellen Teils.

Allgemeinwissensohaftiiohes ; Gelehrten-,
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B.Croce, Bibliografia Vichiana. {Paul
Barth, aord. Univ.-Prof. Dr., Leipzig.)

'jungs6ericÄt« der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

t-ungsberichte der Kgl. Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

D. iM.Sluys, De Maccabaeorum libris

I et II quaestiones;

R. Laqueur, Kritische Untersuchan-

gen zum zweiten Makkabäerbuch.

{Adolf Kamphausen, ord. Univ.-

Prof. Dr. theol., Bonn.)

[Joh.] Haufsleiter, Die Autorität

der Bibel. (Richard Grützmacher,
aord. Univ.-Prof. Lic, Rostock.)

E. Klostermann, Jesu Stellung zum Alten
Testament.

Philosophie und Unterriohtswesen.

.A. Wernicke, Die Theorie des Ge-

genstandes und die Lehre vom
Dmge an sich bei Immanuel Kant.

(W. Freytag, Privatdoz. Dr., HaUe.)

Th. J. Hudson, The evolution of the soul
4nd other essays.

Ch. H. Judd, Genetic Psychology for
Teachers.

Berliner Gymnasiallehrerrerein.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

Hieroglyphische Urkunden der
griechisch-römischen Zeit. II.

Historisch-biographische Urkunden
aus den Zeiten der Könige Ptole-

mäus Philadelphus und Ptolemäus
Euergetes I. Bearb. von K. Sethe.

{H. 0. Lange, Direktor der KönigL
Bibliothek, Kopenhagen.)

Joh. Weyde, Sprach- und Naturwissen-
schaft.

Grieohisohe und lateinisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

Georgi Mona^hi Chronicon ed.

Carolas de Boor. Vol. I. II. (August

Heisenberg, Privatdoz. Dr., Würz-
burg.)

H. Bell in g, Studien über die Liederbticher
des Horatius.

Deutsohe Philologie und Literaturgesohlohte.

P. Koldewey, Wackenroder und sein

Einflufs auf Tieck. (Oskar F.

Walzel, ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)

Gesellschaft für deutsche Literatur zu Berlin.

Englische Philologie und Literaturgesohlohte.

Th. Deloney, The gentle craft. Ed.

by A. F. Lange. (Arnold Schröer,
Prof. an der Handelsakad., Dr.,

Köln.)

Romanische Philologie u. Literaturgesohlohte.

G. A. Scartazzini, Enciclopedia
Dantesca continuata dal A. Fiam-
mazzo. Vol. III. (Berthold Wiese,
Realgymn.-Prof. u. Univ. -Lektor
Dr., Halle.)

Ph. Rofsmann, Französisches Lese- und
Realienbuch.

Allgemeine und alte Geschichte.

J. Benzinger, Geschichte Israels bis

auf die griechische Zeit. (Friedrich

Schwally, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Giefsen.)

J. von Destinon, Untersuchungen zu
Havius Josepbus.

ittelalterliohe Geschichte.

O. Cartellieri, Peter von .'\ragon

und die sizilianische Vesper. (B.

Schmeidler, Dr. phiL, Berlin.)

J.Jäger, Klosterleben im Mittelalter.

Neuere Geschichte.

A. Eiermann, Lazarus von Schwendi,
Freiherr von Hohenlandsberg, ein

deutscher Feldoberst und Staats-

mann des XVI. Jahrhunderts. (Ernst
Mariin, ord. Univ.-Prof. Dr., Strafs-

burg.)

Ed. Driault, La politique Orientale

de Napoleon. (Adalbert Wahl,
aord. Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. B.)

Geographie, Ltnder- und VBIkerltunde.

G. V. Graevenitz, Goethe unser

Reisebegleiter in Italien. (Otto

Harnack, Prof. an der Techn.
Hochschule, Dr., Stuttgart.)

Verein für Volkskunde zu Berlm.

Staats- und Sozialwissenschaften.

W. J. Bajkic, Die französische Han-
delspolitik 1892-1902. (Günther K.
Anton, aord. Univ.-Prof. Dr., Jena.)

A.H.Fried, Handbuch der Friedensbewe-
gung.

Erklärung. (Siegfried Bietsehel, ord. Univ.-
Prof. Dr., Tübingen.)

Rechtswissenschaft

A. Riefs, Die .Mitwirkung der ge-

setzgebenden Körperschaften bei

Staatsverträgen nach deutschem
Staatsrechte. (Hans v. Frisch,

Privatdoz. Dr., Freiburg i. B.)

K. Birkmeyer, Grundrifs zur Vorlesung
über das 'deutsche Strafrecht 6. Aufl.

Mathematik und Maturwissenschaften.

E. Picard, Sur le developpement de

l'Analyse et ses rapports avec di-

verses Sciences. (Otto Blumenthal,

Privatdoz. Dr., Göttingen.)

The History of the Collect ionscon-
tained in the Natural History
Departments of the British Mu-
seum. Vol. L

Deutsehe Geologische Cresellsehaft.

edizin.

A. Denn ig, Hygiene des Stoffwechsels pm
gesunden und kranken Zustande.

Kunstwissensohaftea.

Agnes Gosche, Mailand. (Ernst

Steinmann, Direktor des grofsher-

zogl. .Museums, Prof. Dr., Schwerin

L M.)
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Benedetto Croce [Sekretär (der Societä napoletana

di storia patria], Bibliografia Vichiana.
Saggio presentato all* Acca(demia Pontaniana neue

tornate (iel 1 , 7 e 15 novembre 1903. Neapel, Al-

fonso Tessitore e figlio, 1904. XII a. 127 S. 4» mit

einem Bildnis Vicos.

Die vorliegen(ie Veröffentlichung der Acca-

demia Pontaniana zu Neapel zerfällt in drei

Teile. Der erste enthält das Verzeichnis aller

Ausgaben, Übersetzungen und Manuskripte der

Werke Vicos, die bis 1904 nachzuweisen sind.

Der zweite gibt alle Beurteilungen und kritischen

.A.rbeiten an, die bei Lebzeiten Vicos und nach

seinem Tode bis 1904 erschienen sind. Der
dritte Teil umfafst Dokumente und Briefe, die

sein Leben oder seine Schriften betreffen. In

diesem 3. Teile scheint mir besonders wichtig

die Widerlegung der vielverbreiteten, auf einer

falschen Tradition beruhenden Meinung, dafs

Vico, um einen Konflikt mit der Kirche zu ver-

meiden, seine Scienza nuova absichtlich sehr

dunkel gehalten habe. Croce weist nach, dafs

Vico wirklich — gleichviel ob mit Kämpfen oder
ohne Kämpfe — kirchlichen Glauben und eine

gewisse positivistische Humanitätsphilosophie zu

vereinigen gewufst hat. Die Arbeit Cr.s ist

jedenfalls sehr dankenswert. Vico ist ein bedeut-

samer Vorläufer der soziologischen und positi-

vistischen Geschichtsbetrachtung, der noch wei-

tere Würdigung im einzelnen verdient, als er

bisher gefunden hat. Nach einigen Stichproben,

die der Ref. gemacht hat, sind die Verzeichnisse

vollständig, auch in bezug auf die deutsche und
die englische Literatur.

Leipzig. Paul Barth.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Tereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

16. März. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Kekule von Stradonitz las >Über römische
Künste. Die eigentümliche Stellung und die Epochen
der Kunst in der Kaiserzeit von Augustus an werden

j

an einzelnen Beispielen dargelegt.

2. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: L.

I

Koenigsberger, Carl Gustav Jacob Jacobi. Festschrift

j

zur Feier der hundertsten Wiederkehr seines Geburts-

1
tages. Leipzig 1904, und E. Picard, Sur le developpe-

i ment de l'analvse et ses rapports avec diverses sciences.

I

Paris 1905.

3. Die Akademie hat durch die philosophisch -histo-

rische Klasse Hrn. Prof. Dr. Ludwig Radermacher
i

in Greifswald zur Untersuchung vatikanischer Hand-
Schriften für eine von ihm beabsichtigte neue .Ausgabe
der Institutio oratoria des Quintihan 7(X) .Mark bewilligt.

Kgl. Bayerische Akademie der Wissenschaften.

Märzsitzungen.

In der philo s.-philol. Kl. wurden vorgelegt:

1. Band XVII der mit Unterstützung der kgl. bayer. .-Aka-

demie veröffentlichten >Orientahschen Bibliographie i

,

hgb. von Prof. Lucian Schermann; 2. Band XIV Heft 1— 2

der gleichfalls von der kgl. bayer. Akademie unter-

stützten Byzantinischen Zeitschrift, hgb. von Prof. Karl

Krumbacher. Herr v. Christ legte sodann vor eine Ab-
handlung des Dr. Wilhelm Fritz in .\nsbach: Die hand-

schriftliche Überlieferung der Briefe des Bischofs Synesius.

Fr. hatte aus dem Thereianosfonds eine Unterstützung
zur Vorbereitung einer .'\usgabe der Briefe des Synesius

erhalten. Er hat sich nunmehr von etwa 100 Hand-
schriften Notizen über die Anordnung der Briefe und die

Lesarten wichtiger Stellen verschafft. Darauf präzisiert

er eine Unterscheidung der Handschriften in mehrere

Klassen und bestimmt unter ihnen diejenigen, deren voll-

ständige Kollation für die Herstellung eines verlässigen

Textes notwendig erscheint. (Ersch. in den Denkschriften).

— Herr Furtwängler machte eine für die Sitzungs-

berichte bestimmte Mitteilung: Über .Antiken in den

Museen Amerikas. Da die neu aufstrebenden Museen
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas in Europa noch

wenig bekannt sind und doch zum Teil sehr bemerkens-

werte Altertümer aus den Ländern der klassischen Kultur

enthalten, so wird hier eine Übersicht über den Bestand
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an Antiken in den Museen von St. Louis, Chicago,
Washington, Baltimore, Philadelphia, New York und
Boston gegeben, unter Hervorhebung und genauerer Er-

läuterung einiger ausgewählter Stücke. — Herr M eis er
hielt einen für die Sitzungsberichte bestimmten V'ortrag:

Kritische Beiträge zu den Briefen des Rhetors Alkiphron.

2. Hälfte. Im Anschluß an die im Jahrg. 1904 der

Sitzungsberichte gedruckte 1, Hälfte wird unter Ver-

gleichung der entsprechenden Schriften Lukians nachge-
wiesen, dafs Alkiphron im 3. und 4. Buche seiner Briefe

den Stoff durchaus selbständig behandelt hat. Dagegen
wird gezeigt, dafs Alkiphron in der Sprache von Lukian
so abhängig ist, dafs Lukian als kritisches Hilfsmittel

für den Text Alkiphrons beigezogen werden mufs. Mit
Hilfe Lukians werden viele Stellen in den Briefen Alki-

phrons berichtigt und aufserdem auf Grund der neuen
kritischen Ausgabe von Schepers zahlreiche Vorschläge
zur Verbesserung des Textes vorgetragen.

In der math.-phys. Kl. legte Herr Gustav Bauer
eine Abhandlung vor: tVou der Kurve 6. Ordnung,
welche der Ort der Brennpunkte der Kegelschnitte ist,

welche durch vier Punkte gehen«. — Herr Sebastian

Finsterwalder berichtete über eine mit Prof. Adolf
Blumcke in Nürnberg durchgeführte »Untersuchung der

zeitlichen Änderung der Gletschergeschwindigkeit«. Es
sind zu unterscheiden 1. langjährige Schwankungen, die

auch in der Veränderung der Gletschergröfse zum Aus-

druck kommen , 2. Schwankungen in der Dauer von
wenigen Jahren, die die Gletschergröfse nicht merkUch
beeinflussen, und 3. jahreszeitliche Schwankungen. Die

am Hintereisferner ausgeführten Beobachtungen wurden
auf zehn, meist mehrwöchigen Besuchen des Ferners

1899— 1904 gesammelt. Sie ergaben bezüglich der zweit-

genannten Schwankungen eine die Geschwindigkeit des

Gletschereises mehr als fünfzigmal übertreffende Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit von oben nach unten. Für
die jahreszeitlichen Schwankungen muß die bisher fest-

gehaltene Meinung, dafs die Gletscher im Sommer
schneller fließen, auf die untersten Teile der Zunge ein-

geschränkt werden; für die mittleren und oberen Teile

ergab sich nämlich eine ausgesprochene Verminderung
der Sommergeschwindigkeit gegenüber der Durchschnitts-

geschwindigkeit des Jahres. An der Firnlinie ist die

Sommergeschwindigkeit nur mehr 70% der Jahresge-

schwindigkeit, in der Mitte der Zunge etwa 80, am
unteren Ende dagegen 133"/o- Der Grund dieser Er-

scheinung wird darin gesucht, dafs von den beiden, die

Gletscherbewegung beschleunigenden Faktoren, Firnbe-

lastung einerseits und Durchtränkung mit Schmelzwasser
andrerseits, der erste hauptsächhch im Winter den oberen,

der zweite im Sommer den unteren Teilen des Gletschers

zugute kommt. — Herr Richard He rtw ig besprach eine

von Herrn Karl Eduard Hellmayr ausgeführte »Revision

der Spixschen Typen brasilianischer Vögel«. Die Arbeit

soll in die Denkschriften der Akademie aufgenommen
werden. Diese Typen wurden gesammelt auf der be-

kannten Reise, die Spix und Martius im Auftrage des

Königs Maximilian Joseph 1817— 1820 in das damals
fast unerforschte Brasilien ausführten. Da die ursprüng-

liche Bearbeitung der Vögel Brasiliens durch Spix infolge

mancher ZufäUigkeiten und der KränkUchkeit des Ver-

fassers nicht sehr exakt war, so war eine genaue Re-

vision der Spixschen Typen schon längst ein dringender

Wunsch der Ornithologie. Sie wurde von Heflmayr sehr

sorgfältig durchgeführt, wobei ihm viele andere Museen,
besonders die von Wien, Rothschild und Berlepsch ein

reiches Vergleichsmaterial zur Verfügung stellten. Da-

durch wurde es ermöglicht, die Revision einzelner Fa-

milien zu einer monographischen Darstellung derselben

zu erweitern. Die Arbeit, die von zwei farbigen Tafeln

und einer Anzahl von Textfiguren begleitet ist, wird

daher für die Ornithologie Südamerikas und die Kunde
von der geographischen Verbreitung der Vögel von
grofsem dauerndem Wert sein. — Herr Adolf v. Baeyer

hielt einen Vortrag über den Zusammenhang zwischen
Färbung und chemischer Konstitution.

In der bist. Kl. sprach Herr v. Riezler »Über Nacht-
seiden und Jägergeld in Bayern«. Diese Einrichtungen

bieten einen typischen Beleg für die Leichtigkeit, mit der

sich im feudalen Staat auch unbillige Lasten und Ab-
gaben festsetzten, sowie für die Schwierigkeit, sie abzu-

schütteln. Gleich den deutschen Königen hatten die

Landesherren das Herbergs- oder Gastungsrecht bei ihren

Untertanen, das Recht auf unentgeltliche Beherbergung
und Verpflegung für sich und ihr Gefolge. Auch für

Beamte, die nicht im Gefolge der Fürsten auftraten, und
zwar für Beamte im weitesten Sinne wurde das Herbergs-

recht geltend gemacht, aber die Tendenz der Gesetz-

gebung, schon der karolingischen, ging dahin, diesem
Herbergsrecht der Beamten enge Schranken zu setzen.

Vielfach findet sich die Herbergspflicht durch eine in

Naturalien oder Geld bezahlte öffentliche Abgabe, die

Herbergsteuer, ersetzt. Seit dem 14. Jahrh. tritt in

Bayern eine Spezialität dieses Herbergsrechtes deutlich

hervor: die Nachtseiden (von selde, Hütte, Wohnung)
oder Nachtziele der landesherrlichen Jäger und Falkner.

Wie dem allgemeinen Gastungsrechte geht auch ihnen

eine Ablösung in Geld, das sogen. Jägergeld, zur Seite.

Werden diese Einrichtungen auch zeitweilig von den

regierenden Kreisen selbst auf die Vogtei zurückgeführt,

so sind sie doch zweifellos aus einem Hoheitsrechte,

eben dem alten Herbergsrechte, abzuleiten. Das Merk-
würdigste an dieser Last der Jägerbeherbergung und
Verpflegung ist, dafs sie anfangs, wie es scheint aus-

schliefslich, immer überwiegend auf den Klöstern und
Pfarrhöfen ruhte. Eine Bevorzugung, für, die nur der

Grund ersichtlich ist, dafs sich hier die angenehmsten
und leistungsfähigsten Quartiere boten. Sogar die herzog-

lichen Hofmusiker haben um die Mitte des 14. Jahrh.s

in den Klöstern um München dieses Gastungsrecht aus-

genützt. Erst allmählich scheint die Last auf die Bauern,

in erster Reihe die klösterlichen Grundholden, dann auch

andere, besonders solche, die unter herzoglicher Vogtei

standen, ausgedehnt worden zu sein. Unter Herzog
Ludwig im Bart von Bayern-Ingolstadt wurde der ge-

samte und verhältnismäfsig sehr hohe Etat der Hofjagd

aus diesen Einnahmen bestritten, und damals riefen diese

Lasten und die schlechte Aufführung der Jäger und
Falkner in den Klöstern Klagen der Belasteten, das Ein-

schreiten des Baseler Konzils und Kaiser Sigismunds

hervor. Ludwig wurde deshalb exkommuniziert und ist

im Kirchenbann gestorben. Auch einzelne Herzoge des

Münchener Landesteils haben die Jägernachtseiden als

eine unbillige Last erklärt und abgeschafft, die Land-

stände und viele der Betroffenen haben sich wieder-

holt und bitter darüber beschwert. Alles das konnte

nicht hindern , dafs diese Lasten und Abgaben im

bayerischen Ober- und Unterland sich behaupteten, im

Laufe des 15. Jahrh.s sogar noch ausgedehnt, in Sal-

büchern, Pfarrmatrikeln und sogen. Jägerbüchern amtlich

festgelegt und seit 1514 von der Landesgesetzgebung

als Gewohnheitsrecht anerkannt, wenn auch in be-

stimmten Schranken gehalten wurden. Erst die Steuer-

gesetzgebung von 1808 brachte die Abschaffung des

Jägergeldes. Der Vortrag wird zusammen mit dem im

Dezember d. J. vorzutragenden zweiten Teil in den Denk-

schriften gedruckt werden. — HerrPöhlmann hielt einen

für die Sitzungsberichte bestimmten Vortrag: Sokra-

tische Studien. 1. Teil. Es wird im Anschlufs an die

von der neuesten Literatur geschaffenen Sokrates-Bilder

gezeigt, dafs diese Versuche, dem geschichtlichen So-

krates näher zu kommen als das 19. Jahrh., an starken

Widersprüchen und UnwahrscheinHchkeiten leiden. Sie

tragen in das sokratische Denken selbst solche Unklar-

heiten und Inkonsequenzen hinein, dafs die Echtheit

dieser neuesten Sokrates -Typen auf das entschiedenste

zu bestreiten ist. Es wird gezeigt, wie sich hier die

Forschung zum Teil auf Irrwegen befindet, auf denen
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überhaupt nicht zur Erkenntnis des historischen Sokrates

zu gelangen ist, desjenigen Sokrates, der als > Atheist«

den .Märtyrertod der Wissenschaft sterben mufste, und
um dessen Person und Lehre recht eigentlich der ^Kampf
um das Recht der Wissenschaft* entbrannt ist. — Der
Klassensekretär, Herr Friedrich, legte vor eine für

die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung des Herrn
V. Rockinger: Über die Familienangehörigkeit der

sogen. Krafftschen Handschrift des Kaiserl. Land- und
Lehenrechts. Der Te.xt dieser Handschrift aus dem .'\n-

fang des 14. Jahrh.s in der LJniv.-Bibliothek von Giefsen

weist einzig unter den Hunderten von solchen des Rechts-

buchs auch fremdartige Zutaten auf, insbesondere solche

aus einem früheren Augsburger Stadtrechte als dem
bekannten aus der zweiten Hälfte der 70 er Jahre des

13. Jahrh.s. Was die Einreihung in die Genealogie der

Handschriften des sogen. Schwabenspiegels betrifft, stellt

sie sich als ein Glied einer Ordnung der dritten Klasse

heraus, welches neben den da überhaupt gang und
gäben wie noch weiteren Kürzungen mit einer Mehrung
um eine Reihe von Artikeln aus einem älteren als dem
bald nach dem Jahre 1 276 abgefafsten Augsburger Stadt-

rechte ausgestattet ist. Bietet sie hiernach für die Aus-
gabe des Rechtsbuches keinen besonderen Vorschub, so

mag sie vielleicht — neben der ersten Ordnung der

jüngeren Gestalt des sog. Schwabenspiegels — für die

Forschung über den Deutschenspiegel wie — neben der

in ihr enthaltenen Abschrift früherer Stadtrechtsbestim-

mungen von Augsburg — für die Forschung über
dessen Stadtrecht Dienste leisten, was hier nicht ins

Auge gefafst ist.

Personalchroulk.

Der Oberbibliothekar und stellvertr. Vorsteher der

Univ.-Bibl. zu Greifswald Prof. Dr. Karl Theodor Gae-
dertz hat sein Amt niedergelegt.

Neu erschienene Werke.

J. Weyde, Sprach- und Naturwissenschaft. [Samm-
lung gemeinnütz. Vorträge, hgb. vom Deutschen V'ereine

zur Verbreitung gemeinnütz. Kenntnisse in Prag. 318.]

Prag, in Komm, bei J. G. Calve. H. 20.

C. Selig mann, Judentum, und moderne Weltan-
schauung. 5 Vorträge. Frankfurt a. M., J. Kauffmann.
M. 1,80.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung.
Nr. 60. Anna Freund, Zur Frage der Reform des
höheren Mädchenschuhvesens. — c. t.. Die tätigen Vul-

kane von Deutsch -Ostafrika. — 61. W. , Sir Charles
Todd. — 61/62. H. Dürck, Reisebriefe. IV. V. —
62. YO, Gedächtnisfeier für Adolf Bastian. — 62/63.
A. Schulte, Die geschichtliche Bedeutung Ravennas. —
63. R. Hermann, Die Entwicklung der deutschen
Schutzgebiete im Jahre 1903—1904. — 64. K. Th. v.

Heigel, Zu Schillers Gedächtnis. — K. Totsuka, Über
japanisches Harakiri. — M. Schmidt, Garcia. — 65.

S. Schott, Carl Spittelers Epos (Olympischer Frühling).
— Adele Schreiber, Eine Stimme aus dem Abgrund.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 3.

W. Nestle, Die Anfänge einer Götterburleske bei Homer.
— A. Müller, Sterbekassen und Vereine mit Begräbnis-
fürsorge in der römischen Kaiserzeit. — H. Blümner,
Die Maltechnik des Altertums. — \\. Beschorner,
August der Starke als Soldat.

The Westminster Review. March. J. Herlihy,
Redistribution. — A. Withy, »Free trade — free land-

peace«. — Ignota, How the vote has affected woman-
hood in Colorado. — Frances Swiney, The evolution
of the male. — T. B. McCall, The Irish party and
volantary schools. — W. M. Lightbody, The' State

and parental responsibility. — W. Lloyd, Moncure
Daniel Conway. — A. Fellows, Episcopal budgets. —
S. W. Belderson, .-^rbitration and Government em-

ployes. — D. C. Pedder, Pig's mcat. — A. McCul-
lah, Concerning education in the TransvaaL — W. A.

Sibbald, George Eliot's place in literature. \. [i |
The Contemporary Review. March. E. J. Dillon,

The Situation in Russia. — J. A. Spender, Twenty
months after. — J. S. Mann, The new fiscal barriers

in Europe. — Th. K. Cheyne, Shall we put the

clock back in biblical criticism? — A. Kinnear,
Parliamentary reporting. — W. A. Moore, The coercion

of Turkey. — E. Fry, Science and education. — Emma
Marie Caillard, The human telephonic exchange. —
D. C. Boulger, Constitutional Government in Mysore.
P. Geddes,^ Civic education and city development. —
W. H. Griffin, Early friends of Robert Browning.

De Gids. Maart. J. N. van Hall, Uit de brieven

van Mevrouw Bosboom -Toussaint aan Busken Huet. L
— D. Bos, De vrijmaking van het onderwijs. — J. de
Louter, Liberale concentratie. — M. Scharten-An-
tink, Sprotje. II. — Ida Heijermanns, Van het

»Deutsche Land -Erziehungsheim«. — H. T. Colen-
br ander, Uit de grensgewesten der Vaterlandsche Ge-
schiedenis: Elise Lagrange, Les freres Laurillard-Fallot.

Souvenirs de deux officiers du temps de l'Empire.

La Nouvelle Revue. 15 Mars. * "* *, La France aa
Maroc. — Magdeleine Abadie, La bonne Saison. —
A. Monprofit, L'enseignement des langues Vivantes.

— Marguerite des Roges, Les rubans bleus. — D.

Baque, L'avenir sud-africain. — Princesse Schahvos-
koy-Strechneff, Charles -Gustave de Lihenfeld. —
Alphand, Le reve d'une heure. — M™e Hector Malot,
Coeurs d'amoureuses (fin). — G. Kahn, La conception

realiste de l'art.

Rivista d'Italia. Febbraio. V. Costanzi, II f£in-

tasmo troiano e Giulio Cesare. — F. Flamini, Vecchi

ritmi. — L. Lucchini, Politica radicale. — S. Ramon
y Cajal, Ricordi della mia vita. — F. Pasini, II Pa-

rini e Gian Rinaldo Carli. — M. Rosi, Un plebiscito

republicano al tempo del Congresso di Vienna. — R.

Biasutti, L'opera di un geografo. — A. Franzoni,
Per l'emigrazione italiana.

Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekivezen. Januari-

Februari. W. P. C. Knüttel, Moderne bibliotheken.

IV. De Koninklijke Bibliotheek te 's - Gravenhage. — E.

W. Moes, Het Breviarium Grimani. — C. P. Burger
jr.. De briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken
met Jan Everhard Grave. — E. Ljunggren, Nar aan-

leiding van de Shakspere-vondst te Lund.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

David Mozes Sluys, De Maccabaeorum
libris I et II quaestiones. Amsterdamer

Inaug.- Dissert. .'\msterdam, Druck von J. Clausen

[1904]. VII u. 126 S. 8".

Richard Laqueur [Dr. phil.], Kritische Un-

tersuchungen zum zweiten Makkabäer-
buch. Strafsburg, Karl J. Trübner, 1904. VII u.

87 S. 8". M. 2.

Indem ich als Berichterstatter über die beiden

vorliegenden Schriften das Zeichen MB für

Makkabäerbuch wähle, wende ich mich zunächst

der lateinisch abgefafsten Arbeit zu, die dem

Verf. der nur das zweite MB behandelnden, in

Strafsbtirg erschienenen Schrift noch unbekannt

geblieben war. Vor dem Eintritt in die quaesti-

ones stattet Sluys, der Verf. dieser in zwei
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Kapitel eingeteilten und der literarischen Fakultät

der Amsterdamer Universität zur Erlangung des

philosophischen Doktorgrades eingereichten Ab-
handlung seinen Lehrern den gebührenden Dank
ab (S. VII) und nennt aufser J. H. Dünner, dem
Vorsteher des niederländisch -israelitischen Semi-

nars, besonders den Universitätsprofessor Vale-

ton. Auf das zweite Kapitel (S. 80— 121)
folgen 25 Thesen, darunter viele mit Konjekturen

zu Textverbesserungen; nicht weniger als acht

dieser Thesen beziehen sich auf Stellen der

beiden MBB, nämlich I, 2, 34; 13, 42; II, 3, 31;

5, 22 ; 9, 9. 20 ; 1 2, 3 9 ; 1 3, 2 1 . Ich bemerke noch,

dafs Sl. das A. T. im Grundtext lesen kann

und diese Kenntnis (S. 10, vgl. Esra 8, 25) zu

einer scharfsinnigen Textänderung verwertet, in-

dem er 1. MB 1,58 iv xolg noXsatv streicht.

Auf S. 1 des ersten Kapitels, das von Zeit

und Autorität des 2. MB handelt, bekennt der

Verf.: »Quo magis in notitiam Secundi libri

penetrabam, eo difficilius mihi videbatur Judicium

adeo accuratum atque rotundatum, ut nulli scru-

puli restarent, edere«, und so sieht er sich denn

auch schliefslich zu dem Wagnis genötigt (S. 78),

hypotheses in a'ere pendentes vorzulegen, und zu

dem Geständnis, da(s er die Abfassungszeit des

2. MB nicht bestimmen könne. Ich möchte es

aber nicht tadeln, dafs er, um der unleugbaren

Schwierigkeiten Herr zu werden, die einander

widersprechenden Ansichten, die in neuerer Zeit

von mehreren Gelehrten vorgetragen sind, der

Reihe nach prüfen wollte, um so ein eigenes

festes Urteil zu gewinnen. Grofses Interesse

erregt mir nun § 2, der eine Widerlegung (S. 2

— 14) des von Geiger und Kosters auf die

Glaubwürdigkeit des 2. MB unternommenen An-

griffs versucht. Der Rabbiner Abr. Geiger hatte

schon 185 7 den Verfasser des 2. MB als einen

Pharisäer bezeichnet, der das 1. MB und die

Hasmonäer bekämpft habe. Der Holländer

Kosters führte dies 1878 weiter aus und nahm
an, der Verfasser habe, um seine durchgän-
gige Polemik gegen das 1. MB zu verdecken,

sich der Maske eines Epitomators aus dem
Werke eines Jason von Kyrene bedient. An
vielen Punkten hätte der Verfasser durch seine

willkürlichen Umarbeitungen das erste Buch

unschädlich machen wollen, als sollte z. B. durch

die vorbildliche Erzählung von der Heldenmutter,

die mit ihren sieben Söhnen den Märtyrertod

stirbt, der Held Mattathias mit den Seinen ver-

drängt werden. Mit Recht weist Sl. mehrere

der Irrtümer und übertriebenen Behauptungen

von Kosters zurück; auch mufs ich ihm (S. 11 f.)

zugeben, dafs ein eigentlicher Widerspruch

zwischen 2. MB 15, 1 ff. und 1. MB 2, 41 nicht

vorhanden ist. Keineswegs aber finde ich den

Beweis dafür erbracht, dafs dem Verfasser das in

Ägypten (S. 74) geschriebene Werk des Jason

von Kyrene vorgelegen hätte.

Die beiden folgenden Paragraphen dienen

ebenfalls der Abwehr gewisser Unterschätzungen

des 2. MB, die im § 3 gegen Willrich gerichtet

ist, in § 4 (S. 33— 53) gegen Büchler. Wie
gegen Kosters (S. 8) die Bekanntschaft des

ungebührlich unterschätzten Buches mit der monat-

lichen Geburtstagsfeier des Königs geltend ge-

macht wurde, so wird hier mancher Zweifel,

den man gegen das 2. MB erhoben hat, mit

Geschick und auf Grund der neueren Forschun-

gen widerlegt. Willrich hat in seinen beiden

Büchern aus den Jahren 1895 (vgl. Gott. gel.

Anz. 1895, S. 947 ff. und Theol. Lit.-Ztg. 1896,

Nr. 2) und 1900 (vgl. Histor. Zeitschr. Bd. 87,

S. 284— 287), indem er an der Annahme eines

Epitomators festhielt, die Angriffe von Kosters

eher verschärft als gemildert. Eine völlige

historische Unbrauchbarkeit des 2. MB läfst sich

nicht beweisen. Trotz seiner offenbaren Mängel

darf man nicht an dreistes Lügen oder freies

Erfinden denken. Die sagenhaften Stoffe im

2. MB sind nicht ganz aus der Luft gegriffen,

sondern gröfstenteils der schriftlichen oder münd-

lichen Überlieferung entnommen, wenngleich sie

Quellen entstammen, die wir nicht im einzelnen

nachweisen können. Büchler (vgl. Gott. gel.

Anz. 1900, Nr. 3) leugnet die Benutzung des

1. MB durch das zweite, zieht sich aber, davon

abgesehen, den gewifs berechtigten Vorwurf zu

(vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1900, Sp. 369 f.), dafs er

von den Quellenberichten oft stark und in nicht

sehr wahrscheinlicher Weise abweiche; er sieht

z. B. (S. 48) in Simon Kap. 10, 19 trotz Kap.

14, 17 den Bruder des Makkabäus.

Andrerseits ist es gewifs zu billigen, dafs Sl.

Überschätzungen des 2. MB entgegentritt, zuerst

kurz in § 5 (S. 53— 56) gegen Schlatter, dann

etwas eingehender in § 6 gegen die Stellung der

doch in manchen Punkten recht lehrreichen Schrift

von Niese. Übrigens kann ich auf die Ausein-

andersetzungen, mit denen Sl. seine sehr gelehrte,

aber höchst willkürliche Zurechtstutzung der im

Anfang des 2. MB stehenden Briefe (S. 63— 71)

annehmbar zu machen sucht, hier nicht eingehen.

Aus § 7 (S. 73 ff.), worin der Verf. sein Urteil

zusammenfafst, sei noch erwähnt, dafs er das

2 MB nicht übel als mirissmia veri et miracu-

loruM colluvies bezeichnet, und dabei merk-

würdiger Weise für seine Person sich dahin aus-

spricht (S. 7 5 f.), Jason sei kein Jude, sondern

ein heidnischer Schriftsteller gewesen. Unzweifel-

haft macht sich Sl. selbst einer Überschätzung

des 2. MB schuldig, sofern er meint, im Werke

des Jason von Kyrene eine vorzügliche Quelle

erblicken zu müssen, die nur oft (S. 79) vom

Epitomator ohne mala fides getrübt worden sei.

Das zweite Kapitel handelt von der im 1.

und 2. MB gebrauchten seleucidischen Ära; am

ausführlichsten ist (S. 80—116) vom 1. MB die

Rede, nur kurz vom zweiten. Ich diene dem



845 8. April. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 14. 846

Leser, der bündig und zuverlässig unterrichtet

sein will, wohl am besten, wenn ich aus Schürers

Anzeige (Tbeol. Lit.-Ztg. 1904, Sp. 680) die

betreffenden Worte mitteile. Dieser hervor-

ragende Gelehrte sagt: »Auf S. 116— 121 wird

die .Ansicht ausgesprochen, dafs das 2. MB die

gewöhnliche Seleuciden-Ära, vom Herbst 312 an,

gebrauche. Für die Ära des ersten Buches aber

nimmt Sl. das Frühjahr 311 als Ausgangspunkt

an. Bei diesem Ansatz ergibt sich ein unverein-

barer Widerspruch zwischen den Angaben des

1. MB über die Sabbatjahre (1. MB 6, 49. 53)

und der sicheren Tatsache, dafs zur Zeit der

Belagerung und Eroberung Jerusalems durch

Herodes im J. 37 v. Chr. ein Sabbatjahr lief

(Jos. Antt. XIV, 16, 2; XV, 1, 2). SI. kann
diese Instanz gegen seinen Ansatz nur dadurch

beseitigen, dafs er die eine Notte bei Josephus
(XIV, 16, 2) für Interpolation erklärt (S. 100)

und die andere (XV, 1 , 2) falsch übersetzt

(S. 99); ivH<ni]XEi soll heifsen 'coepit', es heifst

aber 'war eingetreten'. Damit spricht er seinen

Aufstellungen selbst das Urteil.«

Laqueur, ein Schüler der klassischen Philo-

logen Keil und K. J. Neuraann, meint \vohl die

philologischen Kreise, wenn er in der Vorrede
seiner »Kritischen Untersuchungen zum 2. MB«
(S. V) von Nieses »Kritik der beiden Makkabäer-
bücher« (vgl. DLZ. 1901, Nr. 27 und meine
Anzeige in der Theol. Lit.-Ztg. 1901, Sp. 287
— 290) behauptet, erst durch die Untersuchun-

gen des genannten Forschers sei das 2. MB »der

•Allgemeinheit näher gebracht worden«. Aber
dem Strafsburger Philologen ist die ältere und

neuere Literatur nicht fremd, und er kennt z. B.

neben Willrich (S. 54, 63) auch die Habilitations-

schrift des gelehrten katholischen Priesters Her-

kenne über Kap. 1, 1— 2, 18 des 2. MB und

den noch nicht veralteten Kommentar meines

Freundes W. Grimm (S. 56 f., vgl. DLZ. 1904,

Sp. 1482 f.). Im Unterschied von Niese, der

den historischen Wert beider Makkabäerbücher
prüfte, so dafs er dem zweiten allzu sehr den
Vorzug gab, beschränkt er seine Untersuchungen
auf das zweite Buch. Es wird ja wohl bei dem
Urteil Wellhausens (Israel, u. jüdische Geschichte*

S. 216) verbleiben, dafs auch das erste Buch
nicht frei von Tendenz sei und durch das

andere in Einzelheiten Berichtigung und Ergän-
zung erfahre, dafs es aber trotzdem zugrunde
gelegt werden müsse, weil das zweite Buch,

wo man es kontrollieren könne, sich vielfach als

unzuverlässig zeige, also auch da Mifstrauen ver-

diene, wo man es nicht kontrollieren könne.
Indem L. von der Vergleichung beider Bücher
absieht, versucht er »im wesentlichen die Auf-

lösung eines historischen Problems in eine lite-

rarhistorische Untersuchung«, obgleich er über-

zeugt ist, »dafs dabei selbstverständlich manches
hypothetisch bleiben mufs«.

Die gut disponierte und mit trefiflichen

Seiten -Oberschriften versehene Schrift ist im

ganzen angenehm zu lesen. Stört den Leser der

scharfsinnigen Untersuchungen zuweilen die mit

zahlreichen Wiederholungen verbundene Breite

der Darstellung, so entschädigt ihn andrerseits

die Klarheit und Schönheit der Schreibart. Mit-

unter freilich stöfst man auf mundartliche Aus-

drücke; schon S. 1 steht fortab im Sinne von
fortan, und S. 67 findet sich der Satz »ein Le-
ser nahm an der Unstimmigkeit zwischen dem
Brief und der Epitome Anstand« (richtig S. 24:

.Anstofs). Natürlich könnte in beiden F'ällen ein

Druck- oder Schreibfehler (vgl. S. 25, 31, 45,

48, 54, 57, 67) vorliegen, und das ungewöhn-

liche Wort Unstimmigkeit ist wenigstens leicht

verständlich. Wie der gelehrte und selbständig

arbeitende Verf. (S. 15, vgl. S. 27) seine eigen-

tümliche Auffassung von Eusebius' Arbeitsweise

später einmal vorzulegen hofft, so verweist er

(S. 31, 54, 66) auf seine bereits erschienenen

Quaestiones epigraphicae et papyrologicae. Seine

papyrologischen und anderen hellenistischen Stu-

dien verwertet er wiederholt in dankenswerter

Weise, z. B. S. 24. 34, zur Erklärung des

schon von Niese (S. 67) richtig gedeuteten

xaxaXi^elv Kap. 11, 29 des 2. MB, vgl. S. 47 fif.

Von sonstigen guten Bemerkungen erwähne ich

die Einsetzung von lag r^/xSQag Kap. 1, 18 hinter

äyrjT€, die S. 5 7 f. durch eine vortreffliche Aus-

führung gerechtfertigt wird. Im ganzen aber

mufs ich mit Schürer (Theol. Litztg. 1904, Sp.

700— 703) urteilen, dafs »der bleibende Ge-
winn« der vorliegenden, überaus hypothesen-

reichen Arbeit »ein minimaler sein dürfte«.

L. läfst (S. 87) ohne genügenden Grund
das 2. MB schon vor »den Ereignissen unter

Pompejus« geschrieben sein; vgl. aber zu den

Schlufsversen des Buches aufser Ewalds Gesch.

des Volkes Israel (^ IV 605 ff.) auch Ed. Reufs

(Das Alte Testament. Bd. 7, S. 101). Dieser

Strafsburger Theologe will zwar (S. 89) die

sehr auffallende Tatsache, dafs ein aus vollen

5 Büchern bestehendes Werk des ganz unbe-

kannten Jason von Kyrene »wirklich existiert

hat«, aus m. E. unzureichenden Gründen nicht in

Zweifel ziehen; aber er findet doch die Art und

Weise höchst verdächtig, in der alle Verant-

wortung für die Glaubwürdigkeit der Erzählung

von dem Epitomator dem Jason aufgebürdet

wird. Wenn unser Strafsburger Philolog es auf-

fallend nennt (S. 83), »dafs niemand an der Tat-

sache Anstofs genommen hat, dafs das Buch,

welches die Reinigung des Tempels zu einem

der Hauptgegenstände der Schilderung hat (Kap.

II, 19), dies Ereignis aus dem Zusammenhang

herausgerissen berichtet«, so meine ich mit Reufs

(a. a. O., S. 95— 99), der Verfasser sei weniger

darauf ausgegangen, »Tatsachen zu erzählen, als

Gefühle zu erwecken und Oberzeugungen zu
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stärken«, billige daher auch Reufs' Ansicht, dafs

sich daraus »die zeitlichen Versetzungen der Be-

gebenheiten wohl am einfachsten erklären«. So
grofs erscheint mir (Kautzsch, Die Apokryphen,

S. 85) die Unbekümmertheit des angeblichen

Epitoraators um den wirklichen Geschichtsverlauf,

dafs er unbedenklich zwei sich stark wider-

sprechende Sagen über den Tod des Wüterichs

Antiochus Epiphanes aufnahm, weil sie ihm beide

dermafsen behagten, dafs er dem Leser die Aus-

wahl überlassen wollte. Nirgends in den vor-

liegenden Untersuchungen streift L. den Gedan-

ken, dafs der Verfasser des 2, MB mit dem
Epitomator identisch sein könnte, sondern er

huldigt dem hergebrachten Glauben an Jason

von Kyrene, um mit diesem die Rätsel des

Buches zu lösen.

Wahrscheinlich werden auch denen, die mit

Schürer an der Epitomierung festhalten, die be-

reits von diesem Gelehrten zur Genüge nach-

gewiesenen Mängel von L.s Arbeit einleuchtend

sein. Ich kann auf Einzelheiten bei der Ver-

wickeltheit der betreffenden Untersuchungen, die

ein kurzes Darlegen der vielen gegnerischen An-

sichten ausschliefst, hier nicht näher eingehen,

sondern mufs mich auf wenige Mitteilungen be-

schränken. Im 1. Kap. behandelt L. die Regie-

rungszeit des Antiochus Epiphanes und greift

dabei die auf gute Überlieferung gestützten Ver-

besserungen vergeblich an, die Niese an irrigen

Zahlen der armenischen Übersetzung von Euse-

bius' Chronik vorgenommen hat. Im 2. (S. 30
— 51) handelt er von den 4 Briefen des elften

Kapitels des 2. MB, im 3. von den 3 Einleitungs-

briefen, endlich im 4. Kapitel (S. 72— 87) von

den Quellen des Verfassers, der mit dem Aus-

zug aus Jason eine andere Quelle verschmolzen

habe. Da aber diese Quelle des Kontaminators

besser als die jasonische sei (S. 85 f.), so scheine

Niese mit seiner Wertschätzung des 2. MB im

Unrechte zu sein. Trotz der Feinheit von L.s

grammatischer und diplomatischer Kritik (S. 39)

ist die Annahme ganz unhaltbar, dafs die von

dem seine Religionsverfolgung aufgebenden und

zu duldsamer Friedfertigkeit entschlossenen Anti-

ochus Epiphanes geschriebenen Briefe irrig auf

den Antiochus Eupator übertragen worden seien.

Ebenso hatten die
,
Juden keineswegs (S. 35)

»bereits alles das erreicht, was ihnen Antiochus

nun verspricht«, sondern sie hatten lediglich das

usurpiert, was ihnen nach Schürers richtiger Er-

klärung in Kap. 11, 22— 33 schliefslich zuge-

standen wird.

Ohne Sluys zu kennen, teilt L. seinen

frischen Wagemut. Bleibt auch der Erfolg bei

beiden jungen Gelehrten weit hinter dem guten

Willen diesmal zurück, so mufs man doch billiger-

weise die ungewöhnliche Schwierigkeit des Gegen-

standes berücksichtigen.

Bonn. Adolf Kamphausen.

[Johannes] Haufsleiter [ord. Prof. f. neutestamentir

Theol. an der Univ. Greifswald], Die Autorität
der Bibel. Sechs Vorträge im Greifswalder Ferien-

kurs für Lehrer und Lehrerinnen gehalten. München,

C. H. Beck (Oskar Beck), 1905. V u. 77 S. 8».

M. 0,80.

Geschichtliche Instanzen wie systematische

Erwägungen zieht Haufsleiter in glücklicher

Mischung heran, um die Art und den Umfang

der Autorität der heiligen Schrift zu bestimmen.

Selbstverständlich ist es bei einem so viel be-

handelten Thema, wie dem genannten, unmög-

lich, völlig neue Wege zu gehen; es kann sich

immer nur um die individuelle Abwandlung einer

der schon bestehenden Grundanschauungen han-

deln. H. folgt von älteren Theologen am meisten

Luther und bestimmt demgemäfs als den eigent-

lichen Grund der Schriftautorität, dafs Christus

ihren Inhalt ausmacht. Von den neueren Theo-

logen schliefst er sich enger an den Erlanger

Hofmann an und begrenzt infolgedessen die Auto-

rität der Bibel auf das Gebiet der Heilsgeschichte.

Auch nach des Ref. Meinung haben Luther und

Hofmann die weitaus bedeutendsten Beiträge

zur Lehre von der Schrift geliefert, und wer

ihnen nachgeht, ist darum auf dem besten Wege.
— Die Ausführungen über Christus haben sich

zu einem selbständigen, an wertvollen Bemerkun-

gen reichen Ganzen ausgewachsen. In den ge-

schichtlichen Darlegungen vermifst man eine Er-

wähnung der neueren Forschungsresultate über

die Stellung zur Schrift im ausgehenden Mittel-

alter.

Rostock. R. H. Grützmacher.

Erich Klostermann [Privatdoz. f. alttestamentl. Theol.

an der Univ. Kiel], Jesu Stellung zum Alten
Testament. Ein Versuch. Vortrag, gehalten auf

der 4. landeskirchlich-wissenschaftlichen (16. theologi-

schen) Konferenz zu Kiel am 7. Juli 1904. Kiel,

Robert Cordes, 1904. 28 S. 8».

Der Vortrag kommt zu dem Ergebnis, dafs Jesus im

allgemeinen dieselbe Stellung zur Schrift des A. T.s bei-

behalten hat, wie seine Volksgenossen. Er hat in den

Berichten des A. T.s über die Vergangenheit, in seinen

Aufschlüssen über die Zukunft göttliche Offenbarung er-

blickt. Allein dem Gesetze gegenüber findet sich bei

ihm neben völligem Anschlufs an die herrschenden An-

sichten auch das gerade Gegenteil. Der Verf. stellt sich

nun die Frage, wie Jesus die Freiheit dem Gesetz gegen-

über mit der bei ihm sonst feststehenden Überzeugung

von der Autorität und Inspiration der Schrift vereinigt

haben könne, und vertritt die Ansicht, dafs die Anti-

nomie, den Widerspruch, der für unser Auge vorhanden

ist, Jesus nicht gefühlt haben wird. Er steht auf der

einen Seite in dem Vollbewufstsein , dafs niemand den

Vater kennt, denn der Sohn, auf der anderen mufs er

doch als Kind seines Volkes und als sein Prophet über-

all anknüpfen an die vorhandene Stufe der Offenbarung.

Daraus ergibt sich jenes Ineinander von Freiheit und

Gebundenheit gegenüber dem Alten, er kann aus seinen

Vorratskammern nicht nur Altes und nicht nur Neues,

sondern er mufs Altes und Neues austeilen.
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Notizen und Mitteilungen.

Pertonalchronlk.

Dem Privatdoz. f. alttestamentl. Exegese an der Univ.

Halle Lic. Dr. Carl Steuernagel ist der Titel Professor

verliehen worden.
An der Univ. München hat sich der Benefiziat bei

St. Peter, Dr. phil. et theol. Johann Nepomuk Espen-
berger als Privatdoz. f. Apologetik habilitiert.

Der ord. Honorarprof. f. Kirchengesch. in der evgl.-

theolog. Fakult. der Univ. Breslau Wirkl. Oberkonsisto-

riatrat Generalsuperintendent a. D. Dr. theol. et phil.

David Erdmann ist in Blasewitz, 84 J. alt, gestorben.

ünlrersitätssclirirten.

Disseriationen.

H. Mottu, Saint Fran9ois d'Assise et l'Evangile.

Genf. 94 S.

H. Trabaud, La loi mosaique, ses origines et son

developpement, son role dans le judaisme et dans le

christianisme primitif. Etüde d'histoire religieuse. Lau-

sanne. 214 S.

A, Seh. Kamenetzky, Die P'sita zu Koheleth text-

kritisch und in ihrem Verhältnis zum massorethischen

Texte, zur Septuaginta und zu den übrigen alten grie-

chischen Übersetzungen untersucht. Mit einem Anhange
enthaltend Emendationen zum massorethischen Texte des

Buches Koheleth. Bern. 59 S.

Xen erschienene Werke.

C. Mommert, Aus dem Leben eines Dorfpfarrers.

Leipzig, E. Haberland. M. 4,50.

Kfinftig ersclieinende Werke.

A. Harnack, Militia Christi. Die christliche Religion

und der Soldatenstand in den ersten 3 Jahrhunderten.

Tübingen, Mohr. Ca. M. 2.

F. Loofs, Die Überlieferung und Anordnung der

Fragmente des Nestorius. Halle, Niemeyer. M. 14.

P. J. Möbius, Im Grenzlande. Aufsätze über Sachen
des Glaubens. Leipzig, J. A. Barth. M. 3.

Zeitschriften.

Protestantische Monatshefte. 9, 3. J. Wendland,
Inwiefern gründet sich unser Glaube auf die Person
Jesu? — Th. Woltersdorf, Zur Geschichte der evan-
gelisch-kirchlichen Selbständigkeitsbewegung. II.

Theologische Quartalschrift. 87, 2. F. X. Funk,
Didache und Barnabasbriefe; Ein neues Hermasfragment.
— van Bebber, Das Prätorium des Pilatus. — W.
Koch, Die neutestamentlichen Abendmahlsberichte. —
G. Gatt, Die Mauer des Agrippa.

Theologisch Tijdschrift. 1. Maart. C. H. Kinder-
m^nn. Hve werkt de wil in den mensch? — L.

Knappert, Anabaptistica. — G. Schläger, Text-
kritische Bemerkungen zur Apostelgeschichte.

La Liberte chretienne.. 15 mars. Souvenirs de
Louis Bonnet (fin). — E. Secretan, Deux drames
patriotiques et religieux (V. Rössel, Davel; Morgarten).
— Ph. Bridel, Charles Renouvier et sa philosophie
(suite). — R. Bornand, La religion des Ba-Ronga. —
* * *, Lettre de la Suisse Orientale. — G. K. , Lettre

d'Allemagne.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Alex. Wernicke [Prof. f. techn. Mechanik an der

Techn. Hochschule zu Braunschweig, Direktor der

Oberrealschule], Die Theorie des Gegen-
standes und die Lehre vom Dinge-an-
sich bei Immanuel Kant. Ein Beitrag zum

Verständnisse des kritischen Systems. Braunschweig,

Joh. Heinr. .Meyer, 1904. 4'.

Wenn die alte Klage, die Philosophie, ins-

besondere die P2rkenntnistheorie sei fast zu einer

historischen Wissenschaft geworden, auch heute

wohl noch nicht ganz grundlos ist, so zeigen

doch Arbeiten wie die vorliegende deutlich, dafs

das »lebendige historische Interesse«, das sich

auf die philosophischen Schöpfungen der Ver-

gangenheit richtet, eigentlich gar kein rein histo-

risches Interesse ist. Nicht nur, dafs Kant haupt-

sächlich deswegen studiert wird, weil man mit

seiner Hilfe die eigenen »sachlichen« Probleme
lösen zu können hofft, sondern auch in der Art

der Kantauffassung macht sich immer mehr ein

moderner selbständiger Zug geltend!

Der Verf. gibt eine recht übersichtliche Dar-

legung der Ansichten Kants über den »Gegen-
stand« des Erkennens und das »Ding -an -sich«.

Wichtiger aber ist, dafs er auch die ihnen an-

haftenden Ungenauigkeiten und Lücken aufzudecken

versucht. So wenn er, z. T. im Anschlufs an

E. von Hartraann, nachweist, dafs Kant entschei-

dende Begriffe, wie den des »Gegenstandes«,

den des »transzendentalen Objekts« u. a. in ganz

verschiedenen Bedeutungen gebrauchte, und so

zum mindesten die Verständlichkeit seiner Gedan-
ken schwer gefährdete. Noch weiter aber geht

er, indem er zugibt, dafs sich aus der Erkennt-

nistheorie Kants keine Lösung für die bekannte

Frage ergebe, worauf denn die Allgemeingültig-

keit der Bestimmung eines Gegenstandes beruhe,

wenn doch die Einbildungskraft in dieser Be-

stimmung produktiv, d. h. künstlerisch frei

schaffend, nicht aber reproduktiv, d. h. (eine

Aufsenwelt) nachbildend, verfahre.

Wenn der Verf. freilich glaubt, auf diese

wie auf andere Fragen mit den Ergebnissen der

Kritik der praktischen Vernunft antworten zu

können, so zeigt er damit, wie sehr er trotz

mancher Ansätze selbständigeren Denkens doch

noch im Banne des kantischen Systems steht.

Bonn. W. Freytag.

Thompson Jay Hudson, The evolution ofthesoul
and other essays. Chicago, A. C. Mc Clay & Co.,

1904. 344 S. 8".

Aus dem Nachlasse des 1903 verstorbenen Freiden-

kers sind in dem vorliegenden Bande eine Anzahl etwas

umständlich geschriebener, noch ungedruckter Aufsätze

veröffentlicht worden. Sie handeln von der Entwicklung

der Seele, vom künftigen Leben, von den seelischen

Kräften des .Menschen, von dem Rationalen im Hypno-

tismus, von seiner Anwendung als .\nastheticum in der

Chirurgie wie in der alten und modernen Prophetie, usw.

Charles Hubbard Judd, Genetic Psychology for

Teachers. [International Education Series. Nr. 55.]

New York, Appleton & Co., 1903. 329 S. 8». £ 1,20.

Die Schüler, noch nicht fertige Wesen, sind vom
Lehrer durch bewufste Einwirkung in ihrer Entwicklung

zu leiten; und diese .Aufgabe wird der Lehrer besser

leisten können, wenn er die eigene Entwicklung genetisch

betrachtet und die Ziele der Erziehung einer historisch-
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genetischen Prüfung unterzieht. Diese Gedankön be-

handelt der Verf. in den ersten fünf Kapiteln seines

Buches, die das Studium des Lehrers, seine Richtung

und seine Ziele, die Interpretationen von Erfahrungen,

den Ursprung einiger unserer Erziehungsideale, die neuen

Ideale der Entwicklungslehre, Individualität, Anpassung
und Ausdruck zum Gegenstande haben, den Zweck der

geistigen Einwirkung, dem .Schüler ein Können zu ver-

mitteln, besonders betonen und die Entwicklung der Ge-

sichtspunkte durch zahlreiche Beispiele beleben. Im
zweiten Teile erhalten wir genaue Analysen der beim

Schreiben, Rechnen und Lesen sich abspielenden Vor-

gänge. Das letzte Kapitel: Some limitations of our

nature weist auf gewisse Mängel in der Anpassung
unserer Sinneseindrücke an unser nicht naturgemäfses

Leben hin.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Auch im Königreich Sachsen wird künftig das
Reifezeugnis der Realgymnasien zum Studium
der Rechtswissenschaften an der Univ. Leipzig be-

rechtigen, nur wird im Lateinischen mindestens die zweite

Zensur verlangt.

Gesellschaften nnd Tereine.

Berliner Gymnasiallehrerverein.

Märzsitzung.

Nach Erstattung des Kassenberichts, der Entlastung des

Schatzmeisters, der Genehmigung des Etatsentwurfs für

1905/6 und der Vorstandswahl wurde über den in der

Februarsitzung gehaltenen Vortrag des Oberlehrers Dr.

Petzoldt: Sonderschulen für hervorragend
Befähigte eingehend debattiert. F. hatte den
Inhalt seiner Auseinandersetzungen in 5 Thesen zu-

sammengefafst, von denen nur die drei ersten zur Be-

sprechung gelangten. Sie lauten: »1. Wir fördern die

Schüler von mittlerer Begabung, namentUch die untersten

dieses Mittelgutes, auf Kosten der geistigen Entwicklung
und der Charakterbildung der hervorragend Befähigten

und zum Schaden des Gemeinwesens. 2. Der gesonderten

Erziehung der hervorragend Befähigten stehen für diese

selbst keine unüberwindlichen psychologischen und
pädagogischen Bedenken entgegen. 3. Das beste Mittel,

jene Schäden zu mildern, ist daher die Gründung von
Sonderschulen für hervorragend Befähigte. Die Ent-

nahme solcher Schüler aus den gegenwärtigen Mittel-

schulen hat für den richtigen Unterrichtsbetrieb in

diesen keine nachteiligen Folgen.« Die 1. These fand

insoweit fast allgemeine Zustimmung, als anerkannt
wurde, dafs der Hauptschaden unseres höheren Schul-

wesens darin liege, dafs zu viele Geringbegabte bis

in die oberen Klassen durchgeschoben würden. Ober-
lehrer H. Müller verlangte, dafs bei der Versetzung
in die höheren Klassen mit gröfserer Strenge ver-

fahren werde, als dies jetzt vielfach geschehe. Prof.

Krüger betonte dagegen, dafs der Staat nun einmal
eine bestimmte Anzahl Beamte brauche und daher auch
das Mittelgut gefördert werden müsse. Prof. Werner
machte geltend, dafs es kaum Schüler gebe, die in allen

Fächern Hervorragendes leisteten; wirkliche Begabung
sei meist einseitig und oft schwer zu erkennen. Prof.

G. Koch bestritt, dafs die geistige Entwickelung der

hervorragend Befähigten bei dem jetzigen Betriebe des

Unterrichts leide , da eine gewisse geistige Ruhe in den
Entwickelungsjahren nichts schade; auch könne von
wirklicher Charakterbildung in so frühem Alter doch
kaum die Rede sein. Er empfahl daher, in der 1. These
die Worte »auf Kosten der geistigen Entwickelung und
der Charakterbildung der hervorragend Befähigten« zu

streichen. Auf P.s Bemerkung, dafs er bei der Charakter-

bildung der Schüler hauptsächlich an die Erziehung zum
Fleifse denke, wurde von mehreren Seiten erwidert, er

überschätze doch wohl die Bedeutung des Fleifses für

die Hochbegabten. Oberlehrer Erler wies darauf hin,

dafs unsere höheren Schulen in den oberen Klassen eine

solche Fülle von Anregung durch die Lektüre der grofsen

Schriftsteller aller Zeiten böten , dafs sie auch den her-

vorragend Befähigten genügen könnten. Oberlehrer

Döhler wünscht, dafs den Höherbegabten ausreichende

Zeit gelassen werde, sich ihren Lieblingsneigungen in

wissenschaftlicher oder künstlerischer Beziehung zu

widmen. Dazu würde ihnen aber auf den bestehenden

Schulen mehr Gelegenheit geboten als auf den von P.

vorgeschlagenen Sonderschulen. Dagegen betonten Prof.

E. Böhm und Oberlehrer Dihle, dal's die hervorragend

Befähigten in dem auf die grofse Masse der mittelmäfsig

und schwach begabten Schüler berechneten Unterricht

zu wenig Anregung empfingen und sich daher oft lang-

weilten. P. verteidigte seine These noch einmal aus-

führlich, und bemerkte dabei, dafs die höher Begabten

in besonderem Mafse der Überwachung durch einen

Schularzt bedürften. Zur 2. und 3. These wurde mehr-

fach hervorgehoben, dafs man doch kaum mit fünfzehn-

jährigen Knaben, wie dies Ps. Absicht sei, dasselbe

leisten könne wie mit drei Jahre älteren Schülern , was
sich besonders bei der Anfertigung der deutschen Auf-

sätze zeigen würde; auch sei es bedenklich, Doppelpensen

in je einem Jahre nach Ps. Vorschlage bewältigen zu
wollen. Prof. Herrlich bemerkte, dafs es zur Förderung
der Begabten der Einrichtung besonderer Schulen nicht

bedürfe, da ja in gewissem Sinne schon jetzt einzelne

Schulen beständen, die höhere Anforderungen als die

Mehrzahl der Anstalten stellen, wie Schulpforta, das
Joachimsthalsche Gymnasium und andere; es empfehle

sich, noch an anderen der vorhandenen Schulen die

Forderungen in ähnlicher Weise zu steigern. Oberlehrer

Weinberg schlug nach dem B. T. vor, den Höher-

begabten das Recht zu geben, in den oberen Klassen

auf die Teilnahme an bestimmten Lehrfächern zu ver-

zichten; es sei dies ein Mittel, gröfsere Freudigkeit am
Unterricht bei ihnen zu wecken. Doch wurden dagegen
von anderer Seite Bedenken geäufsert. Auf ein ähnliches

Mittel, das Interesse dieser Schüler zu erregen, das auch
jetzt schon an manchen Schulen angewandt würde, wies

der Vorsitzen de Prof. Lortzing hin; man könne ihnen

in den letzten Semestern der Prima freistellen , selbst-

gewählte gröfsere Arbeiten anzufertigen, und ihnen dafür

einzelne laufende Arbeiten erlassen.

ünirersitätsschriften.

Dissertationen.

O. Döring, Der Anhang zum analytischen Teile der

Kritik der reinen Vernunft über die Amphibolie der

Refiexionsbegriffe exegetisch-kritisch beleuchtet. Leipzig.

121 S.

J. V. Hofe, J. G. Fichtes religiöse Mystik nach ihren

Ursprüngen untersucht. Kiel. 63 S.

W. Cohn, Der Versuch einer Aufhebung des »Ich«

bei einigen neueren Philosophen. Erlangen. 42 S.

F. Schmidt, Experimentelle Untersuchungen über

die Hausaufgaben des Schulkindes. Ein Beitrag zur

experimentellen Pädagogik. Zürich. 120 S.

W. Altenberger, Karl Philipp Moritz' pädagogische

Ansichten. Leipzig. 69 S.

Nen erschienene Werlie.

K. Kroman, Ethik. I: Die allgemeine Ethik. Leipzig,

0. R. Reisland (Kopenhagen, J. Frimodt). M. 2,80.

0. Hild, Die Jugendzeitschrift in ihrer geschicht-

lichen Entwickelung, erziehlichen Schädlichkeit und

künstlerischen Unmöglichkeit. Leipzig, Ernst Wunder-
lich. M. 1,20.

Kfinftig erscheinende Werlie.

E. Becher, Der Begriff des Attributs bei Spinoza

in seiner Entwicklung und seine Beziehungen zu den

Begriffen der Substanz und des Modus. Halle, Nie-

meyer. M. 1,60.
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R. Herbertz, Die Lehre vom Unbewufsten im System
des Leibniz. Ebda. M. 2.

ZelUrhrirteii.

Archiv für die gesamte Psychologie, ö, 1. Mathilde

Ke lehn er, Die Abhängigkeit der Atem- und Pulsver-

änderung vom Reiz und vom Gefühl (Untersuchungen
über das Wesen des Gefühls mittels der Ausdrucks-
methode hgb. von E. .Meumann. II).

Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Patho-

logie und Hygiene. VI, 6. Hans Zimmer, Die Ge-

schichte der Pädagogik im Jahre 1904. — A. Moll,
Weitere Mitteilung über den »klugen Hans«.

Nene Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. XVI, 3.

R. Methner. Der sogenannte Irrealis der Gegenwart
im Lateinischen (Schi.). — K. Geifsler, Wann verliert

die Mathematik als Unterrichtsgegenstand ihren eigentüm-
lichen und hervorragenden Wert? — P. Mej'er. Aus
der Jugendzeit der Fürstenschule Grimma und dem Le-

ben des Martin Hayneccius (Schi.). — J. II borg, Richard
Richter.

Zeitschrift für das Gytnnasialwesen. Februar-März.
H. Gloel, Schicksal und Charakter in Schillers Braut

von Messina. — R. Stoewer, Betrachtungen über die

Beurteilung und Korrektur der deutschen Aufsätze in

den oberen Klassen. — H. Denicke, Wider einen Para-

graphen in der Ordnung der Reifeprüfung. — G. Budde,
Zur Reform des fremdsprachlichen Extemporales.

Pädagogische Studien. 26, 2. Thrändorf, Ein
Wort zur Simultanschulfrage. — H. Popig, Herbarts
Gedanken über das Verhältnis der Erziehung zum Staate.

— W. Baumgart, Bedarf der Erzieher einer Ergän-
zung der philosophischen Ethik durch die christliche?

— W. Ähren s, Mathematische Lehrhefte an Fach-
schulen; Die »Pädagogische Gesellschaft«. — G. Schu-
bert, Zur Lehrerbildungsfrage.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Hieroglyphische Urkunden der griechisch-
römischen Zeit. 11. Historisch-biographi-
sche Urkunden aus den Zeiten der Kö-
nige Ptoleraäus Philadelphus und Ptole-
mäus Euergetes I. Bearbeitet von Kurt Sethe
[aord. Prof. f. Ägyptologie an der Univ. Göttingen].

[Urkunden des ägyptischen Altertums hgb. von
Georg Steindorff. II, 1. 2.] Leipzig, J. C. Hin-

richs, 1904. 158 S. 4» autograph. Text. Je M. 5.

Das verdienstliche Unternehmen (vgl. DLZ.
1904, Nr. 3, Sp. 161) schreitet rüstig vorwärts.

Wie die beiden ersten Hefte sind auch diese von
Sethe mit bekannter Akribie bearbeitet und sauber
autographiert. Gewöhnlich werden die späten

Texte von den Agyptologen wegen der wüsten
Schrift vernachlässigt; die Spezialisten in Ptole-

mäertexten, Brugsch, Dümichen und Piehl, sind

ja gestorben, und dieses Feld liegt ziemlich brach.

Es sind jedoch Zeichen vorhanden, dafs es jetzt

anders werden wird, und die vorliegenden Hefte

zeigen, dafs auch S. sich ernstlich mit dieser

Gruppe von Texten beschäftigt. Die beiden

Hefte lassen erkennen, wie wichtig diese Texte
sowohl in historischer als in sprachlicher Be-

ziehung sind. Die älteren Ptolemäerstelen sind

ja leider zum Teil wie die Pitbomstele schwer
zu lesen und oft unübersetzbar; S. hat aber, so

viel ich sehen kann, überall das kritische Ma-
terial klar zurechtgelegt, und diese .Ausgabe wird

allen .Anforderungen ernsterer Studien genügen.

Hoffentlich beabsichtigt der Herausgeber auch

eine Reihe von religiösen Ptoleraäertexten zu

geben. Dann würde ein Schlüssel der sonder-

baren Hieroglyphenzeichen, die in Ermans Gram-
matik nicht verzeichnet sind, eine wertvolle Bei-

gabe sein.

Kopenhagen. H. O. Lange.

Johann Weyde [Realschalprof. Dr.], Sprach- und
Naturwissenschaft [Sammlung gemeinnütziger
Vorträge, hgb. vom Deutschen Vereine zur Verbreitung

gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Nr. 318.) Prag,

in Komm, bei J. G, Calve, 1905. S. 25— 40. 8».

H. 20.

Die kleine Schrift will dem Laien unter Vorführung von
zahlreichen Beispielen zeigen, dafs, da eine ganze Reihe

sprachlicher Erscheinungen auf Eigenschaften der Sprech-

werkzeuge, des menschlichen Leibes beruhen, die Sprach-

wissenschaft als Zwerg der Naturwissenschaft angesehen
werden könne, und dafs sich die Beziehungen beider in

zahlreichen bildlichen .Ausdrücken widerspiegeln. So
handelt er vom Wachstum der Sprache, von den Wur-
zeln, von den Stämmen, von der Veredlung in Form
und Bedeutung, von der Verwitterung und Versteine-

rung von Formen, von der Kreuzung. Zum Schlufs

wendet er sich gegen die Schaffung von künstlichen

Sprachen.

Notizen und Mittellungen.

raiversititssehrift«!!.

Dissertationen.

J. Wolf, Die Grammatik (.AI Gumal) des Zaggagi.

Mit besonderer Berücksichtigung der dichterischen Beleg-

stellen nach den Handschriften von Berlin und Leipzig.

Jena. 46 S.

Neu ersrhienene Werke.

A. Thumb, Handbuch des Sanskrit mit Texten und
Glossar. LT.: Grammatik. [Sammlung indogerman.

Lehrbücher, hgb. von H. Hirt. \. R. I.] Heidelberg,

Carl Winter. M. 14.

Künfti? erscheinende Werke.

J. Popovici, Die Dialekte der MuntenF und Pädu-

reni im Hunyader Komitat. Halle, Niemeyer. .M. 4.

Zeitachrlften.

The Indian Antiquary. December. C. E. Luard,
Tattoving in Central India. — L. de .Milloue, How
the temporal power of the Dalai Lama w£is founded. —
R. C. Temple, Some Anglo- Indian terms from a XVIph
Century ms. — C. Cappeller, Yavanasatakam : .A hun-

dred stanzas translated from Greek poets. — Jagman-
der Lal Jaini, Some notes on Digambara Jaina icono-

graphy. — R. Sewell, Further notes on some doubtful

copper coins of Southern India.

Revue de Linguistique et de Philologie comFuree.

15 Jan vier. E. B lochet, Etudes de grammaire pehlvie

(fin). — P. Regnaud, Esquisse de I'histoire de la litte-

rature indo-europeenne. — Decorse et Gaudefroy-
Demombynes, Documents arabes du Soudan. — J.

Vinson, Notes pour servir ä l'Histoire de la litterature

tamoule; Bibliographie basque.
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Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Georgi Monachi Chronicon edidit Carolus de
Boor [Oberbibliothekar an der Univ.- Bibliothek zu

Breslau]. Vol. I: Textum genuinum usque ad Vespa-

siani Imperium continens.. Vol. II: Textum genuinum
inde a Vespasiani imperio continens. [Bibliotheca

scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana.]

Leipzig, B. G. Teubner. 1904. LXXXIII u. 804 S. 8».

Nun liegt endlich die wichtigste byzantinische

Mönchschronik in einer kritischen Ausgabe vor;

noch nicht vollendet, denn erst der 3. Band wird

die Indices, wichtige Nachträge zum kritischen

Apparat und Untersuchungen über das Verhält-

nis der Handschriften zueinander und über die

Quellen bringen. Es ist, wie fast immer bei

einem Byzantiner, der jetzt gedruckt wird, die

erste kritische Ausgabe. Denn E. von Muralt

zählt zwar in seiner 1859 erschienenen Ausgabe
nicht weniger als 27 Handschriften auf, allein er

hat davon sehr wenige benutzt und diese in

einer höchst unmethodischen Weise, Zudem war
er in der Wahl der Handschrift, die er zugrunde

legte, weniger glücklich als oft die Gelehrten

des alten Pariser Corpus, die übrigens von Geor-

gios Monachos nur den Schlufs druckten; denn

der von ihm als Basis genommene Mosquensis

gehört zu einer geringwertigen Gruppe von

Handschriften und ist aufserdem so stark inter-

poliert worden, dafs de Boor ihn völlig igno-

rieren konnte. Vor Muralt aber waren öfter

längere oder kürzere Abschnitte, niemals der

vollständige Text der Chronik gedruckt worden.

Erst das Studium aller Handschriften, bei

dem Umfange und dem Inhalt der Mönchschronik

ein Werk entsagungsvollster Mühe, schuf die

Möglichkeit eines gesicherten Fundamentes der

Textkritik. Aus einem verloren gegangenen

Archetypus sind fast sämtliche Handschriften ge-

flossen, die zwei verschiedenen Familien an-

gehören, am besten vertreten die eine durch

Coisl. 310 (A), die andere durch Coisl. 134 (C).

Das galt bisher schon als Tatsache. Aber erst

die neue Ausgabe läfst die singulare Stellung er-

kennen, welche neben jenem verlorenen Arche-

typus die älteste aller Handschriften, Coisl. 305 (P)

saec. X/XI einnimmt. Bis zum Tode Julians

stimmt sie mit jenem in allem wesentlichen über-

ein, von da ab werden jedoch die Unterschiede

so stark, dafs die Verschiedenheit nur durch

Annahme einer planmäfsigen Überarbeitung er-

klärt werden kann.

Die entscheidende Frage für die Textkritik

ist also, ob P oder der verlorene Archetypus

der übrigen Handschriften dem Werk des Mön-
ches Georgios näher steht. De B. legt in den

Prolegomena nach der Beschreibung aller Hand-

schriften einstweilen die wichtigsten Ergebnisse
seiner Untersuchungen vor; diese selbst wird er

im 3. Bande bringen. In den Exzerpten aus

den Kirchenschriftstellern gibt P fast immer eine

dem Original nahestehende ausführliche Fassung,

jener Archetypus eine starke Kürzung. Entweder
ist also dieser aus jenem hervorgegangen, oder

der Schreiber von P hat sich die Mühe gemacht,

alle in seiner Vorlage nur kurz wiedergegebenen
Stellen in den Originalen aufzusuchen und daraus

in breiterer Fassung mitzuteilen. Das ist bei der

grofsen Zahl und der Verschiedenheit der Quellen

für einen Abschreiber kaum wahrscheinlich. In

jenem Archetypus finden sich ferner (S. 58, 5 ff.)

zwei Exkurse nach Athanasius und Theodoret
über den Götterdienst der Hellenen, in P allein

kommt noch ein gleichartiger dritter nach Kyrill

hinzu, der ganz die Weise des Georgios zeigt, also

ursprünglich sein und vom Redaktor jenes Arche-

typus als unwesentliche Wiederholung beiseite

gelassen sein mufs. Derselbe Bearbeiter schiebt

S, 132, 10 den Dekalog an einer ganz unpassen-

den Stelle ein. Weniger klar tritt die Priorität

zutage in der Darstellung der Konzilsverhand-

lungen, wo P einen kürzeren Text bietet, der

Archetypus der übrigen Handschriften eine, wie

de B. meint spätere, Überarbeitung nach einem

der häufig überlieferten Werke über die sieben

Konzilien. Gegen die Annahme aber, es sei der

Archetypus aller übrigen Handschriften durch

Überarbeitung aus P entstanden, spricht andrer-

seits der Umstand, den de B. früher so nach-

drücklich hervorgehoben hatte, dafs nämlich die

Exzerpte aus Theodoros Lektor in P weniger

korrekt vorliegen als in den besten Vertretern

der übrigen Handschriften, dafs in den oben er-

wähnten Exzerpten aus kirchlichen Schriftstellern

sich doch auch einige finden, in denen P sich

von der Vorlage weiter entfernt als die übrigen,

andere, in denen bei P sich manche Zusätze

besonders aus der Bibel eingeschlichen haben.

Die Lösung dieser Schwierigkeiten sieht de B.

darin, dafs P, worauf zwei Reste von Rand-

notizen der Vorlage hindeuten, aus dem ersten

Entwurf der Chronik abgeschrieben sei, dafs

Georgios selbst aber nachträglich das Werk
umgearbeitet habe in die Form, aus welcher der

verlorene Archetypus der übrigen Handschriften

hervorgegangen ist.

Diesen Archetypus legt de B. seiner Aus-

gabe zugrunde, die geringeren Abweichungen

von P teilt er in den Noten mit, die gröfseren

wird der 3. Band bringen. Wenn es aufser

allem Zweifel steht, dafs Georgios selbst sein

erstes Werk umgearbeitet hat — den Beweis

soll der 3. Band bringen — , so wird das Ver-

fahren keinem Einwand begegnen. Man könnte

höchstens die Frage aufwerfen, ob es dann über-

haupt einen Zweck hatte, den Entwurf mitzu-

teilen, der ja sachlich nichts Neues enthält; die
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Arbeitsweise des Verfassers hätte sich wohl auch

in einfacherer Weise zeigen lassen. Ich bin

aber überzeugt, dafs der Herausgeber das Rechte

getroffen hat , auch wenn nicht zu beweisen

wäre, dafs die zweite Bearbeitung vom Verfasser

des Entwurfes P selbst geschaffen wurde. Denn
der Mönch Georgios ist keine literarische Per-

sönlichkeit, wir kennen von ihm nur den Kloster-

namen, sein Werk trägt nirgends einen persön-

lichen Charakter, er ist uns nichts als der Typus
des chronikschreibenden byzantinischen Mönches

im 9. Jahrh. .Alles, was wir von ihm wissen,

würde auch dann auf den Bearbeiter des ersten

Entwurfes passen, wenn er ein zweiter Georgios

oder ein Nikolaos oder einJohannes war. Auch die

Masse des in dem Werke aufgehäuften historischen

Wissens ist für uns nicht von Bedeutung, sondern

einzig die tiefe und w'eite Wirkung der Chronik

auf die gesamte folgende literarische Tätigkeit

der byzantinischen Chronisten. Da steht es nun

aber fest, dafs nicht die Fassung P, die wir nur

einmal bei Konstantinos Porphyrogennetos de

administr. imp. 90, 13 Bonn, benutzt sehen,

sondern der Archetypus der übrigen Hand-

schriften in der Literatur der Folgezeit benutzt

worden ist. Ihn also in der Urform vorzulegen,

war das wichtigste Erfordernis.

Der Herausgeber bat diese schwierige Auf-

gabe in jahrelanger hingehendster Arbeit gelöst;

wie die Chronik zusammengeschrieben ist, lehren

uns die reichlichen Quellennachweise unter dem
Texte. Auf dem festen Untergründe dieser Aus-

gabe wird hoffentlich eine der verwickeltsten Fra-

gen der byzantinischen Literaturgeschichte sich

ihrer Lösung näher bringen lassen; im 3. Bande
dürfen wir den Versuch erwarten.

Würzburg. Aug. Heisenberg.

H. Belling [Oberlehrer am Askanischen Gymn. zu
Berlin], Studien über die Liederbücher des
Horatius. Mit einem Anhange zu einzelnen Liedern.

Berlin, R. Gaertner, 1903. 188 S. 8".

Das Buch schliefst sich Bellings Studien über das
Anordnungsprinzip bei TibuU an; er bemüht sich, das
Dekaden-, bezw. Pentadenprinzip auch bei Horaz nach-
zuweisen. Die Untersuchung beginnt mit dem 4. Buche,
wendet sich dann dem 3. und 2. zu, wobei auf Inhalt

wie Form eingegangen wird. Der Verf. findet, dafs der

Dichter in der Auswahl und der Anordnung der Lieder

nach einem Plan verfahren und bei den einzelnen

Liedern das dekadische oder pentadische Schema be-

nutzt habe. Dann erst folgt die eingehende Unter-
suchung und Besprechung des ersten Buches; auch in

ihm sieht B. Gliederung nach Pentaden, wie diese auch
im I. Teile der Epoden hervortrete, während sich im
II. Anordnung nach Triaden fände.

begriffe vom Standpunkt der Sprachvergleichung;
Dr. Deubncr über die Hiketiden des .^ischylos.

t'BiTeraiUtsschriruii.

Dissertationen.

W. Heim, Die Königsgestalten bei den griechischen
Tragikern. Erlangen. 106 S.

A. Rainfurt, Zur Quellenkritik von Galens Protrep-
tikos. Freiburg. 60 S.

C. Conrady, De Vergilio ApoUonii Rhodii imitatore.

Freiburg (Schw.). 59 S.

Ktu ertchieBea« Werke.

Fr. Baumgarten, Frz. Poland, R. Wagner,
Die hellenische Kultur. Lief. 1. Leipzig, Teubner. M. 2.

Vollst, in ca. 5 etwa monatl. Lief, zu M. 2.

ZeiUckrirUB.

Bollettino di Filologia classica. Marzo. .A. Tac-
cone, Quinto Smirneo e Callimaco.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Vom 12.— 14. April findet in Bonn ein altphilo-
logischer Ferienkursus statt. Prof. Dr. Elter wird
über einige neuere griechische Inschriften sprechen, Prof.

Dr. Brinckmann über Horaz Sat. I. 8; Prof. Dr. Loeschcke
über Priene, ein hellenistisches Städtebild; Prof. Dr. Ja-

kobi über die Entwicklung der syntaktischen Grund-

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Paul Koldewey [Dr. phil.], Wackenroder und
sein Einflufs auf Tieck. Ein Beitrag zur

Quellengeschichte der Romantik. Leipzig, in Komm,
bei Dieterich (Theodor Weicher), 1904. 1 Bl. u. 212

S. 8". M. 5.

Zwei Dissertationen haben in jüngster Zeit

Wackenroders Bedeutung schärfer zu umschrei-

ben versucht: die unter Gustav Roethes und

Edward Schröders Ägide ausgeführte .Arbeit

Koldeweys und die in Bern unter meiner Lei-

tung verfafste Studie Helene Stöckers »Zur

Kunstanschauung des XVIII. Jahrhunderts. Von
Winckelmann bis zu Wackenroder« (= Palaestra

Heft 26). Die Untersuchung Helene Stöckers ist

in den Jahren 1899— 1901 entstanden, aber erst

1904 in ihrem vollen Umfange erschienen, nach-

dem die ersten Bogen schon früher als Disser-

tationsdruck ausgegeben worden waren. Kolde-

wey lagen beim Abschlufs seiner Monographie

nur diese ersten Bogen vor; er zitiert sie ge-

legentlich. Im wesentlichen gehen indes K. und

Helene Stöcker auf demselben Felde grundver-

schiedene Wege. Die Berner Studie, die an

dieser Stelle von Th. Volbehr (1904, Nr. 44,

Sp. 267 7) sehr sympathisch begrüfst worden ist,

sucht in grofsen Linien die historischen Zu-

sammenhänge und Voraussetzungen W^ackenroders

darzulegen, läfst dagegen einem exakten Philo-

logen noch manches zu tun übrig; K. erfüllt mit

strenger Methode diese philologische .Aufgabe,

gewährt dafür weniger weite Umblicke. So er-

gänzen sich beide Arbeiten in willkommener

Weise oder — besser gesagt — überlassen

dem Leser, sich aus ihnen ein Gesamtbild zu

machen.

K.s Arbeit gliedert sich in zwei Teile, deren

erster Wackenroders Aufsätzen gewidmet ist,

während der zweite seinen Einflufs auf Tieck

untersucht. Der erste wiederum scheidet die
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Aufsätze über Malerei und Kunst (S. 4— 95) und

die Aufsätze über Musik (S. 96— 142); beide

Gruppen werden nach folgenden Gesichtspunkten

analysiert: Quellenuntersuchung, Verhältnis zur

Quelle, Komposition, Stil (Satz und Wortwahl);

und zwar ergibt sich für die erste Gruppe eine

Fülle stofflicher Entlehnung, für die zweite nur

gelegentliche Anregung durch ältere Ästhetiker.

Freilich ist die Quellenuntersuchung zum Teil in

anfechtbarer Weise angestellt. K. pürscht nach

wörtlichen Übereinstimmungen und druckt, wenn
er welche findet oder zu finden glaubt, die

parallelen Sätze und Satzreihen nebeneinander

ab. Natürlich läfst sich da manches hübsche

Resultat finden, wenn es sich um die mehr oder

minder wörtlichen Entlehnungen aus Vasari, ßellori,

Mengs, Sandrart u. a. handelt. Allein wo nicht

Nacherzählung von Tatsachen, sondern ideeller

Zusammenhang waltet, scheitert K. gelegentlich

ganz. So sind die meisten Parallelstellen, die

aus Schillers »Philosophischen Briefen« (S. 15 ff.)

stammen, unverwertbar. Wörtliche Anklänge be-

sagen da gar nichts. Und welche zwingende

ideelle Beziehung waltet zwischen einer Be-

kämpfung der Spötter, die »das Himmlische im

Kunstenthusiasmus . . . ableugnen«, und einer Ab-

lehnung der Denker, die den Begriff der »Liebe«,

wie ihn die Schotten und nach ihnen der junge Schiller

fassen, hinwegspotten wollen? Als ob nicht lange

vor Schiller das 18. Jahrhundert für den Enthu-

siasmus in der Kunstbetrachtung eingetreten wäre!

Wenn ferner Wackenroder gegen die Annahme
polemisiert, »die Überraschung des Neuen« sei

ein »Hauptverdienst der Kunst«, und Heinse be-

hauptet: »Das erste und heftigste Verlangen der

Seele, welches sie nie verläfst, ist Neuheit«,

so liegt wohl ein Gegensatz der Anschauungen

vor, nicht aber wendet sich Wackenroder nur

gegen Heinse. Vielmehr bekämpft er einen

Lieblingssatz der Ästhetik der Aufklärung. Über-

haupt würde K. manches anders ansehen, wenn
er die Ästhetik des 18. Jahrh.s genauer kennte.

Weit besser kommt die philologische Schulung

K.s zur Geltung, wenn er Komposition und Stil

prüft; seine Sammlungen sind willkommene Bei-

träge zur Geschichte des romantischen Stils.

Auch Wackenroders Einflufs auf Tieck wird

an glücklichen" stilistischen Beobachtungen dar-

gelegt. K. geht dabei von den Aufsätzen der

»Herzensergiefsungen« und der »Phantasien« aus,

die sicher auf Tiecks Rechnung kommen, wendet

sich dann dem »Sternbald« zu und hält an Tiecks

Zeugnis fest, dafs er alleiniger Verfasser sei.

Dann erst prüft er die Stücke, deren Autor-

schaft unsicher ist, möchte den »Brief eines

jungen Mahlers in Rom« für eine »aufserordent-

lich gut gelungene Kopie« von Wackenroders

Weise halten, die »Bildnisse der Mahler« in ihrer

Idee und in der Hauptarbeit der Ausführung, den

»Brief Joseph Berglingers« in vollem Umfang

Tieck zuschreiben. Mehr als innere Gründe hat

er nicht anzuführen. Das Resultat seiner ein-

gehenden Prüfung der Aufsätze Tiecks lautet:

»Entweder spielt Tieck Wackenroders Rolle, in

mehr oder weniger treuer Maske, oder er tritt

auf als Wackenroders Apostel, der seine Ideen

noch einmal vors Publikum bringt, bekräftigend,

verstärkend — doch auch trivialisierend« (S. 17 6).

Gerade diesen mehr oder minder starken Um-
biegungen von Wackenroders Gedanken schenkt

K. ein besonderes Augenmerk; und auch im

»Sternbald« findet er trotz aller Übereinstimmung

in Worten und Gedanken eine nicht immer glück-

liche Veränderung Wackenroderscher Glaubens-

sätze. Dafs Tieck durch diese Verschiebungen

die Welt Wackenroders mit der romantischen

Doktrin in Zusammenhang zu bringen gesucht

habe, wird von K. recht erfolgreich nachge-

gewiesen. Nur scheint er diese Doktrin selbst

und ihren Schöpfer Fr. Schlegel wesentlich zu

unterschätzen. Wer an K.s Arbeit weiterspürend

anknüpft, wird an dieser Stelle andere Wege ein-

zuschlagen haben.

Bern. Oskar F. Walzel.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften and Vereine.

Gesellschaft für deutsche Literatur.

Berlin, 15. März.

Herr Ellinger sprach zunächst über Luthers Lied
»Ein feste Burg«. Der neueste Biograph Luthers,

A. Hausrath weist es mit ansprechenden Gründen dem
Jahre 1529 zu. Als frühesten denkbaren Termin der

Entstehung stellt er den Geburtstag von Hänschen Luther,

den 7. Juni 1526, hin, weil er annimmt, dafs die

Worte des Liedes »Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr',

Kind und Weib« nur dem Herzen des glücklichen Gatten

und Vaters entströmt sein können. Aber E. hat die

Verbindung »den Leib und die Ehr'c schon in einer

Flugschrift von 1519 gefunden und die ganze Wendung
von »Gut, Ehre, Weib und Kind« in der von Luther

bereits 1521 auf der Wartburg abgefafsten Erklärung

des »Magnificat« ; sie war also dem unbeweibten Bettel-

mönch durchaus vertraut. E. ging dann zu der in

einem »zahmen Xenion« der Weimarer Ausgabe von

Goethe gebrauchten Wendung über: »Die alten Sprachen

sind die Scheiben, darin das Messer des Geistes steckt*;

sie ist Luther entlehnt. Dieser bediente sich ihrer in

dem Sendschreiben »An die Ratsherren aller Städte deut-

schen Landes, dafs sie christliche Schulen aufrichten

und halten sollen«; nur schrieb er »dies Messer«, näm-

lich das Evangelium. — P'erner beschäftigte E. sich mit

den Quellen von Rückerts »Weisheit des Brahmanem.
Franz Kern hat zuerst eine Anzahl auffallender Überein-

stimmungen Rückerts mit den Sprüchen des »Cherubini-

schen Wandersmanns« von AngelusSilesius nachgewiesen.

Es liegt daher nahe, der Literatur des 16. und 17. Jahrh.s

überhaupt einen gröfseren Einflufs auf Rückert beizu-

messsn. In der Tat lassen sich viele Sprüche auf Logau,

Johann Valentin Andreae u. a. zurückführen. Rückerts

Verse der »Weisheit« (8. Stufe): »Ein weiser Mann, der

sich den Bart hat wachsen lassen« usw. stammen aus

einer Geschichte, die von dem Wittenberger Professor

Taubmann erzählt wurde und sich in den sog. vTaub-

mannianac (Leipzig 1703. S. 95) findet. — Zuletzt be-

sprach E. noch die möghche Lösung eines scheinbaren

Widerspruchs, der sich in Hebbels Tagebüchern über
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l'riedrich Vischers Besprechung der > Maria Magdalene;

ndet, verglichen mit den doch durchaus wahrheitsgetreu

erscheinenden Memoiren von Eduard Hanslick (»Aus

meinem Leben«, 1. S. 153). — Herr Hermann Michel
teilte u. a. eine von ihm aufgefundene, bisher über-

sehene Parallele zwischen Theodor Fontanes Gedicht

Nur nicht loben« und Friedrich von Sallet (Schriften

IV, S. 370) mit. Ein gewisser Einflufs Sallets auf Fon-

tane läfst sich vielleicht auch sonst nachweisen, so finden

sich z. B. unter Sallets Lyrik auch Gedichte auf Derff-

linger und Ziethen. — Herr Erich Schmidt las eine

.Anzahl bisher ungedruckter Wielandbriefe vor. Von
besonderem Interesse ist der Entwurf eines Kontrakts,

den Wieland über eine zweite Ausgabe des »Agathon«

mit einem Buchhändler in Kleve abschliefsen wollte,

wegen der ganz ungeheuerlichen Bedingung, die Wie-

land stellte. So verlangte er aufser einem Honorar von

ein tausend Reichstalern nicht weniger als 500 Exemplare

auf holländischem Papier, 300 auf gewöhnlichem guten

inländischen Papier umsonst. Freilich kam dieser Ver-

trag nicht zum Abschlufs. — Herr H. H. Houben
besprach im Anschlufs an einen Aufsatz von Varnhagen

die Verbreitung und den Einflufs des Saint-Simonismus

auf die deutsche Literatur der dreifsiger Jahre des

19. Jahrh.s. — Herr Alfred Klaar erinnerte nach der

Voss. Z. daran , dafs die bekannten Worte der Gräfin

Terzky im -Wallenstein ; : »Ich gab den Böhmen einen

König schon«, tatsächlich sich auf eine ältere Gräfin

Terzk}', die Schwiegermutter der andern, beziehen. Die

Frage, ob Schiller hier sich also geirrt oder mit Bewufst-

sein das Falsche gesagt habe, bleibt natürlich offen.

Wahrscheinlich hat er aber das Richtige gewufst und
nur von der erlaubten Freiheit des Dichters Gebrauch
gemacht.

CaiTersitätsschriften.

Dissertationen.

C. Höfer, Der Dichter der Rudolstädter Festspiele

aus den Jahren 1665— 1667. Leipzig. 80 S.,

H. Goetz, Herder als Psycholog. Zürich. 178 S.

H. Jürgensen, Henrik Ibsens Einflufs auf Hermann
Sudermann. Lausanne. 84 S.

A. ?>Iaas, »Poet« und seine Sippe. Freiburg. 66 S.

»D erschienene Werke.

Das Nibelungenlied. Nach der Lachmannschen
Handschrift A im Auszuge mit Wörterverzeichnis, er-

läuternden .Anmerkungen und einer kurzen Grammatik
des .Mitteiljochdeutschen hgb. von Bieger. Leipzig, O.

R. Reisland. M. 1,60.

Henriette K. Becker, Kleist and Hebbel. A com-
parative study. The Novels. Chicagoer Inaug.-Dissert.

Chicago, Scott, Foresman & Comp.

G. Höller, Hans Christian Andersen und seine Mär-
chen. [Monographien zur Jugendschriftenfrage.] Leipzig,

Ernst Wunderlich. M. 0,60.

Künftig ersclieinende Werke.

L. Benoist-Hanappier, Die freien Rhythmen in

der deutschen Lyrik, ihre Rechtfertigung und Entwick-
lung. Halle, Niemeyer. M. 2,40.

J. Rouge, Erläuterungen zu Friedrich Schlegels
Lucinde. Ebda. M. 4.

Englische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Thomas Deloney, The Gentle Graft. Edi-

ted with notes and introduction by Alexis F.
Lange. [Palaestra. Untersuchungen und Texte
aus der deutschen und englischen Philologie hgb.
von Alois Brandl und Erich Schmidt. XVIIL]

Berlin, Mayer & Müller

8°. M. 8.

128 S.

Thomas Deloney, über den wir inzwischen eine

gute Monographie von R. Sievers in derselben

Sammlung (s. DLZ. 1904, Nr. 25, Sp. 1568 f.)

erhalten haben, gehört zu den interessantesten

volkstümlichen Schriftstellern der elisabetbaniscben

Periode, sowohl als Balladendichter wie auch als

erfolgreicher Vertreter des Ilandwerkerroraans.

Von seinen drei Romanen Thomas of Reading,

Jack of Newbury und The Gentle Graft, wurde
der erste 1858 in den Early Engl. Prose Ro-
mances von W. J. Thoms, der zweite 1859 von
Halliwell, inzwischen aber auch in Sievers' oben-

erwähnter Monographie neu herausgegeben. Der
dritte ist uns in vorliegender sorgfältiger Ausgabe
zugänglich gemacht. Dieser Schuhraacherroman,

oder richtiger gesagt, die Sammlung 6 kleiner

Schuhmachernovellen (St. Hugh, Grispine and

Grispianus, Simon Eyre, Richard Gasteier, Master

Peachey and his men, The Green King of St.

Martin's), die schon durch den Titel i;The Gentle

Graft« die Tendenz der Verherrlichung des edlen

Schusterhandwerks verrät, war bis ins 19. Jahrh.

hinein ein wiederholt aufgelegtes und in Ober-

arbeitung immer wieder beliebtes Büchlein, und

für seine Volkstümlichkeit ist die Tatsache, dafs

uns von all den älteren Ausgaben des zuerst 1597

und 1598 erschienenen Romans nur mehr solche

aus den Jahren 1648 (für den beliebteren I. Teil)

und 1639 (für den II. Teil) erhalten sind, wohl

der sprechendste Beweis: Bücher, die sich an ein

vornehmeres Publikum wenden und die weniger

gelesen werden, findet man leichter sorgfältig in

einer Bibliothek aufbewahrt; das Schusterbuch

gehörte aber wohl zum Inventar der Schuster-

werkstätte und wurde so leicht 'verbraucht'.

Die Einleitung des Herausgebers orientiert

über die einschlägigen Fragen, das Verhältnis

dieser Romane oder Novellen zum Drama, die

mutmafslichen Quellen usw. Sehr dankenswert

und reichhaltig ist auch der Index, der wesent-

lich ein Realien-, Stofif- und Namenindex und

kulturgeschichtlich wertvoll ist, doch findet sich

auch sprachlich Interessantes, so die Form wishly

und besonders die eigenartige, im New Engl. Dict.

nicht verzeichnete Verwendung von about im Sinne

von preeminent among, above. In letzterer Hin-

sicht könnte man ja noch recht viel mehr wün-

sehen, inbesondere ein Hervorheben sprichwört-

licher Redensarten, von denen es in diesem

volkstümlichen Stile wimmelt, jedoch kann man
nicht verlangen, dafs der Herausgeber eines

Neudrucks diesen auch stets phraseologisch aus-

schöpfe. Jedenfalls ist die nun leicht zugäng-

liche Ausgabe, die uns anschauliche Bilder aus

dem Leben des niederen Bürgerstandes gewährt

und zugleich hterarhistorisch nach vielen Seiten

anregt, herzlich willkommen zu heifsen.

Göhi a. Rh. A. Schröer.
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Notizen und Mitteilungen.

Universitätsscbriften.

Dissertationen.

P. Knopff, Darstellung der Ablautverhältnisse in der

schottischen Schriftsprache mit Vergleichungen inbezug

auf Abweichungen der anderen mittelenglischen Dialekte.

Bern. 1 1 1 S.

K. Ehrke, Robert Greenes Dramen. Greifswald.

79 5.

F. Heinrich, Laurence Sterne und Edward Bulwer
(Lord L5rtton). Leipzig. 76 S.

Neu erschienene Werke.

Ben Jonson, Poetaster. Edited with Introduction,

Notes, and Glossary by H. S. Mallory. Doctorthese der

Yale-Univ. [Yale Studies in English, ed. by A. S. Cook.
XXVII]. New York, Henry Holt & Comp.

The Diary of Samuel Pepys, ed. with additions by
H. B. Wheatley. VoL VII. VIIL London, George Bell

& Sons. Geb. je Sh. 5.

Künftig ersciieinende Werke.

K. Wildhagen, Der Eadwine von Canterbury.

Halle, Niemeyer. M. 8.

E. Mauerhof, Shakespeareprobleme. Kempten, J.

Kösel. M. 4,50.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

G. A. Scartazzini, Enciclopedia Dantesca
continuata dal Prof. A. Fiammazzo. VoL III:

Vocabolario — concordanza delle opere latine e ita-

liane di Dante Alighieri preceduto dalla biografia di

G. A. Scartazzini. Mailand, Ulrico Hoepli, 1905.

LXVII u. 667 S. 8«. L. 8.

Mit der Veröffentlichung dieses Bandes hat

sich Fiammazzo nicht nur den Dank der Dante-

forscher, sondern auch den der Gelehrten er-

worben, die sich mit der Entwicklung der italie-

nischen Sprache beschäftigen. Wir haben darin

ein zuverlässiges Hilfsmittel, das den ganzen

Sprachschatz Dantes, sowohl den lateinischen

wie den italienischen, lexikalisch geordnet vor-

führt. Es ist nur zu billigen, dafs auch die

zweifelhaften und sicher apokryphen Werke mit

in die Ausarbeitung einbezogen sind. Mit vollem

Rechte ist in der Hauptsache Moores Oxforder

Ausgabe zugrunde gelegt, weil sie den verhält-

nismäfsig besten Text und die gröfste Bequem-

lichkeit beim Zitieren bietet. Für die Vulgaris

Eloquentia ist natürlich Rajnas Text ausgezogen,

für das eine Sonett der Tenzone mit Forese

Donati Del Lungos Ausgabe und für die Apo-

kryphen Fraticellis Druck. Eine längere Reihe

Stichproben haben mir die hohe Zuverlässigkeit

des Bandes erwiesen, der selbst schon einige

Besserungen und Zusätze bringt.

Die an der Spitze stehende Lebensbeschrei-

bung Scartazzinis enthält verhältnismäfsig zu

wenig. Zu bemängeln ist, dafs die Bibliographie

nicht vollständig ist, und dafs die deutsch ge-

schriebenen Werke gröfstenteils nicht mit ihren

deutschen Titeln angeführt werden. Die Einlei-

tung zu dem Buche selbst hätte weit klarer,

sachlicher und kürzer sein können. Die Verbeu-

gung gegen die Becksche Ausgabe der Vita

Nuova S. XXXIII Anm. 3 durch Abdruck einer

Stelle aus einem Privatbriefe Moores begreift

man nicht recht, da F. doch selbst die eingehen-

den, verurteilenden Anzeigen im Bullettino della

Societä Dantesca und im Giornale Dantesco an-

führt. Vgl. auch Literaturbl. für germ. und ro-

man. Philol. Bd. XVIII Sp. 174—176. S. XLIX
Z. 2 1. traprassone ] das. Anm. 1 wird gesagt,

Casini und Vandelli läsen Inf. XXXIV, 9 gli era.

In den vierten Ausgaben lesen beide v'era. Auch
corravam (Inf. VIII, 3) findet sich bei Vandelli

in der edizione minore Scartazzinis nicht, ob-

gleich es durchaus gut toskanisch ist. Er liest

auch Par. XV, 49 nicht seguio, wie es S. L
heifst, sondern seguitö. Unzutreffend sind F.s

Bemerkungen über tutto e quanto S. 41ff. Diese

Ausdrucksweise ist jedenfalls gut alttoskanisch.

Vgl. Meyer -Lübke, Grammatik der roman.

Sprachen Bd. III S. 247— 248 § 212 und mein

Altitalienisches Elementarbuch S. 169 § 42.

coreggiere, welches F. S. LXVII in der Enciclo-

pedia Dantesca vermifst, findet sich dort unter

correggere wie schon bei Blanc und Poletto.

Dankenswert ist, was noch besonders hervor-

gehoben werden soll, dafs die Betonung der

Wörter bezeichnet und die Qualität der e und

geschieden ist. Inkonsequent ist es allerdings

nach dem S. [LXX] vom Verf. angenommenen
System, wenn tema, ora, matteria, punio usw.

geschrieben wird. Auf derselben Seite 1. milJesmo,

trecentesinto, vigesimo. Doch das sind alles Klei-

nigkeiten, die sich bei einer neuen Auflage mit

Leichtigkeit beseitigen lassen. Der Band wird

gute Dienste leisten.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Ph. Rossmann [Dr.], Französisches Lese- und
Realienbuch. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1903.

VIII u. 404 S. 8" mit 1 Übersichtskarte u. 51 in den
Text gedr. Abbild. Geb. M. 3,50.

Das Buch, in dem man gewissermafsen ein Seiten-

stück zu Rossmann und Schmidts »Lehrbuch der franzö-

sischen Sprache auf Grundlage der Anschauung« sehen

kann, gliedert sich in 5 Abteilungen. Die I. behandelt

das heutige Frankreich und gibt in den Unterabschnitten

Lesestücke über das ganze Land, über Paris und über

die Provinzen. Die II. Abteilung gilt der Geschichte

Frankreichs mit Einschlufs kulturgeschichtlicher Stücke.

In der III. wird ein Recueil poetique geboten, in dem
hauptsächlich lyrische Dichtungen sich finden. Die Lite-

raturgeschichte macht den Inhalt der IV. Abteilung aus.

Dem so dargebotenen Stoff hat Rofsmann in der V. Ab-

teilung (Notes) eingehende, französisch geschriebene

Wort- und Sacherklärungen beigefügt.

Personalclironik.

Der ord. Prof. f. französ. Sprache u. Lit. an der Poly-

techn. Schule in Zürich Dr. Paul Seippel ist wieder

in den Lehrkörper der Anstalt eingetreten.

An der Univ. München hat sich Dr. Leo Jordan als

Privatdoz. f. roman. Philol. habilitiert.
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(JnlTerBUitRsrhriften.

Dissertationen.

E. Fehse, Sprichwort und Sentenz bei Eustache

Deschamps und Dichtern seiner Zeit. Berlin. 51 S.

J. Luzi, Lautlehre der subselvischen Dialekte. Zü-

rich. 88 S.
Nea erRehienene TTerk«.

H. Breymann, Die CalderonLiteratur. Eine biblio-

graphisch-kritische Übersicht. [Calderon-Studien. I.] Mün-
chen, R. Oldenbourg. M. 10.

E. u. J. de Goncourt, Die Frau im 18. Jahrhun-

dert. Autoris. Übertragung. 1. Bd. Leipzig, Juhus

Zeitler. M. 4.

KSnftig erscheinende Werke.

Blondel de Nesle, Lieder. Kritische Ausgabe

nach alten Handschriften von L. Wiese. Halle, Nie-

meyer. M. 12.

C. Vorefzsch, Ernst W. G. Wachsmuth und Lud-

wig G. Blanc, die Begründer der romanischen Professur

an der Univ. Halle. Ebda. M. 1.

Zeltschriften.

Romauia. Janvier. G. Huet, La version neerlan-

daise des Lorrains. — P. Meyer, Notice du ms. 9225
de la Bibliotheque ro5'ale de Belgique (legendier fran-

9ais); De quelques manuscrits fran9ais conserves dans

les Bibliotheques des Etats- Unis; La chanson des clo-

wechons; L'inscription en vers de l'epee de Gauvain.
— V. de Bartholomaeis, De Rambaut et de Coine.
— .\. Thomas, Le roman de Goufier de Lastours; Pour
un >dictie« de la Vierge Marie; Anc. fran^. loire, loi-

tre; rousseruel, roseruel; rovent. — J. T. Clark, L'in-

fluence de l'accent sur les consonnes mediales en italien.

— J. L. Weston, Wauchier de Denain and Bleheris. —
J. Desormaux, Savoyard viorba, viorbes.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

J. Benzinger [Lic. Dr.], Geschichte Israels

bis auf die griechische Zeit. [Sammlung
Göschen. 231] Leipzig, G. J. Göschen, 1904.

155 S. 8". Geb. M. 0,80.

Neben den »Geschichten des Volkes Israel«,

die in jüngster Zeit wie Pilze aus dem Boden
schiefsen, kann diese Schrift, so klein und an-

spruchslos sie auch ist, sich mit Ehren sehen

lassen. Der Verf. beherrscht seinen Stoff und

versteht, klar und lebendig zu schreiben. Auf
die zahlreichen strittigen Einzelheiten einzugehen,

halte ich nicht für angebracht.

Giefsen. F. Schwally.

Justus von Destinon [Oberlehrer Dr.], Untersuchun-
gen zu Flavius Josephus. [Programm des Königl.

Gymnasiums zu Kiel. 1904.] Kiel, 1904. 35 S.

Die Abhandlung setzt sich aus drei Abschnitten zu-

sammen. Der erste beschäftigt sich mit der Erzählung
des Todes Caligulas bei Josephus. Der Verf. sucht zu-

erst einen Grund dafür zu finden, dafs diese ausführ-

liche Erzählung über die Ereignisse in Rom bei Cali-

gulas Ermordung in der Geschichte des jüdischen Volks
und an einer gar nicht passenden Stelle sich findet.

Darauf sucht er nach Josephus' Gewährsmann für diese

Erzählung und findet ihn, nicht wie Mommsen u. a.

in Cluvius Rufus, sondern, weil dem Cassius Chaerea das
Hauptverdienst an der Ermordung zugeschrieben wird, in

einer Flugschrift der Zeit, die von einem unbekannten
Freunde des Chaerea verfafst war. — Der IL Abschnitt

geht auf Stil und Sprache des Josephus im letzten Teil
der Archäologie, der III. auf die Textkritik ein.

Notizen und Mittellungen.

?fotlzen.

Die historisch-nationalökonomische Sektion der fürst-

lich Jablonowskischen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Leipzig hat für das Jahr 1905 die fol-

gende Preisaufgabe gestellt: Eine Darstellung des grie-
chischen Finanzwesens, die auf die literarischen

und besonders die inschriftlichen Quellen zu gründen
und wenigstens bis auf die Zeit der römischen Herr-
schaft zurückzuführen ist. Der Preis beträgt 1500
Mark (früher 1000 M.). Die Bewerbungsschriften dürfen
deutsch, lateinisch oder französisch abgefafst sein und
sind unter den üblichen Förmlichkeiten bis zum 30. Nov.
einzuliefern.

Personalchronik.

Zum Stadtarchivar und Stadtbibliothekar in Schlett-

stadt ist als J. Genys Nachfolger der Stadtvikar Ernst
Claufs zu Kaisersberg i. E. ernannt worden.

UniTersititsschriften.

Dissertationen.

VV. Othmer, Die V'ölkerstämme von Hispania Tarra-

conensis in der Römerzeit. Berlin. 40 S.

G. Schneider, Die grofsen Reiche der Vergangen-
heit und der Gegenwart. Eine vergleichende politisch-

geographische Studie. Leipzig. 80 S.

Zeitschriften.

Revue d'Histoire diplomatique. 19, 1. E.Daudet,
La disgräce du duc de la Vauguyon (1767). — L.

Mi rot. Isabelle de France, reine d'Angleterre (1389
— 1409). — L'expedition de Chine en 1857 et 1858. —
Durand-Lapie, Un roi detrone refugie en France.

Dom Antoine ler de Portugal (1580—1595). — L.

Auvray, Inventaire de lettres de cardinaux des XVI«
et XVII e siecles.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Otto Cartellieri [Privatdoz. f. mittl. u. neuere Gesch.

an der Univ. Heidelberg], Peter von Aragon
und die sizilianische Vesper. [Heidel-

berger -Abhandlungen zur mittleren und
neueren Geschichte hgb. von Karl Hampe,
Erich Marcks und Dietrich Schäfer. 7. Heft.]

Heidelberg, Carl Winter, 1904. XII u. 261 S. 8*

mit 3 Stammtafeln. M. 6,80.

Die vorliegende .Arbeit bietet im wesentlichen

eine Geschichte der Politik Peters von Aragon

in den Jahren 1269 — 1282. Die Geschichte

der Vesper selbst ist von Amari längst ge-

schrieben, und auch Cartellieri weicht von ihm

nur in nicht eben vielen Einzelheiten ab. Da-

gegen ist das von ihm gewählte Thema bisher

noch nicht im Zusammenhange bearbeitet wor-

den, und man kann wohl sagen, dafs er seiner

Aufgabe gerecht geworden ist. über .Aman

hinaus, der naturgemäfs bereits viele der auch

für die Geschichte und Politik Peters in Betracht

kommenden Tatsachen gesammelt und behandelt

hat, bearbeitet er auch diejenigen Abschnitte der

Politik des Aragonesen, die nicht unmittelbar auf

Sizilien abzielen. Im l. Kap. über die Verbin-
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düng des Hauses Aragon mit den Staufen ist

der Nachweis von Interesse (S. 10 Anm. 3), dafs

im Jahre 1264 nicht Peter oder Jakob von Ara-
gon, sondern König Manfred die aufständischen

Massiliesen gegen Karl von Anjou unterstützte.

Das Hauptinteresse beanspruchen das 2., 3. und
4. Kapitel über den Infanten Peter und das
Königreich Sizilien, über die auswärtige Politik

König Peters von 1276 — 1281 und über die

Rüstungen König Peters. Sie suchen zu er-

weisen, was auch Amari annahm, dafs von 1269
an das feste und unverrückte Ziel aller Hand-
lungen Peters die Eroberung Siziliens war. C.

sammelt alles Material, das sich für diese These
beibringen läfst, die Verbindungen, die Peter in

Italien unterhielt, seine Politik gegenüber der

Kurie, Frankreich und Kastilien , die Aufnahme
der sizilischen Verbannten. Der vollgültige Be-

weis für das Bestehen des Planes aus einer

eigenen Äufserung König Peters läfst sich, wie

der Verf. selbst bemerkt, erst für den Januar
1282 erbringen. Ist der Plan nun auch schon

einige Zeit vorher, namentlich bei dem Abschlufs

des Bundes mit Byzanz (gegen Ende 1281) mit

der gleichen Sicherheit vorauszusetzen, so mufs

es doch zweifelhaft bleiben, ob er in gleicher

Weise schon seit 1269 fest beschlossene Sache
und letzter Zielpunkt der Politik war; man darf

doch, wie mir scheint, nicht ganz aufser Augen
lassen, wie viele Möglichkeiten in der Politik

sich stets ablösen, wie viele Zufälle binein-

spielen! Darnach sind doch auch die Pläne des

Staatsmannes im einzelnen einem steten Wechsel
unterworfen, auch wenn sich die Grundtendenz

gleichbleibt. Ob demnach Peter schon 127 9

mit Sancho von Castilien Abmachungen über die

Eroberung Siziliens getroffen hat (S. 51), ob
man in seinem Schreiben an den Ghibellinen-

bund Oberitaliens vom 28. Oktober 1280 eine

Andeutung dieses Planes lesen darf (S. 6
1 ), wird man,

besonders in bezug auf die erste Tatsache, bis

zu einem wirklichen Beweise noch bezweifeln

dürfen und daher wünschen, dafs die betreffen-

den Stellen etwas vorsichtiger gefafst worden
wären. Das 5. Kap. über das Königreich Si-

zilien unter Karl von Anjou ergänzt vielfach

Amari oder schränkt ihn ein, ohne den Gegen-

stand, der eine Spezialuntersuchung erfordern

würde, erschöpfen zu wollen. Das 6., 7. und

8. Kap. schildern den weiteren Verlauf der

Dinge im einzelnen bis zur Vereinigung der

Kronen Aragon und Sizilien und bringen dabei

namentlich in der chronologischen Ansetzung der

Ereignisse viel Neues. Beigegeben sind der

Arbeit fünf kritische Untersuchungen und eine

Anzahl auf die Beziehungen zwischen Aragon

bczw. Kastilien und Sizilien oder Rom bezüg-

licher ungedruckter Urkunden. Die angemessene,

schon durch die Gruppierung der Ereignisse in

die Weltlage gut einführende Darstellung macht

die Lektüre des Buches zu einer angenehmen
Aufgabe; auch in dieser Hinsicht verdient es

weitere Beachtung und Verbreitung.

Berlin. B. Schmeidler.

Johannes Jäger, Klosterleben im Mittelalter. Ein
Kulturbild aus der Glanzperiode des Cistercienser-

ordens. Würzburg, Stahel, 1904. IV u. 90 S. 8".

M. 1,50.

Die Absicht der Schrift ist, die Bedeutung des Ci-

sterzienserordens während des 12. und 13. Jahrhs. , be-

sonders unter Zuhilfenahme von Belegen aus der Abtei
Clairvaux, darzulegen. Der kirchlich gerichtete Verf.,

der z. B. zu Anfang den Zölibat aus wirtschaftlichen

Gründen zu rechtfertigen sucht, gibt uns in populärer,

auf wissenschaftlichen Forschungen beruhender Dar-
stellung ein Bild vom Leben der Mönche, von der Ver-

fassung des Cistercienserklosters, sowie von den Be-

sitzungen und den Einkünften des Ordens.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Stadtarchivar Dr. Karl Koppmann in Rostock
ist am 25. März im 67. J. gestorben. Auch die DLZ.
betrauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

VaiTersitätsschriften.

Dissertationen.

E. Topp, Die Schlacht an der Elster. 15. Oktober
1080. Berlin. 52 S.

J. Stoecklin, Johann VI. von Venningen, Bischof

von Basel 17. Mai 1458—20. Dez. 1478. Basel. 338 S.

Xen erschienene Werke.

Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt, hgb.

von J. Fr. Boehmer. Neubearbeitung. II. Bd.: 1314
— 1340, bearb. von Fr. Lau. Frankfurt a. M., Joseph
Baer & Co.

Zeitschriften.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche

Geschichtskunde. 30, 2. M. Kram m er. Kritische Unter-

suchungen zur Lex Salica. — O. Holder-Egger, Ita-

lienische Prophetien des 13. Jahrhunderts. — A. Wer-
minghoff. Eine gefälschte Synodalurkunde für die

Abtei Massay von angeblich 839; Pseudo-Hinkmar. —
K. Zeumer, Ein Reichsweistum über die Wirkungen
der Königswahl aus dem Jahre 1252; Ludwigs des

Bayern Königswahlgesetz »Licet iuris«. — J. Schwalm,
Nachlese zu früheren Reiseberichten. — Br. Krusch,
Dr. B. Sepp als Licht und Leuchte der Legendenforschung.
— S. Hellmann, Die Bremenser Handschrift von des

Paulus Diaconus Liber de episcopis Mettensibus. — E.

Pereis, Zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Ni-

kolaus I. und Pseudo-Isidor. — M. Tangl, Der Bericht

Ottos von Freising über die Erhebung Österreichs zum
Herzogtum.

Aarbßger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

19, 3. B. M. Olsen, Landnama og Egils saga.

Neuere Geschichte.

Referate.

Adolf Eiermann [Dr.], Lazarus von Schwen.
di, Freiherr von Hohenlandsberg, ein

deutscher Feldoberst und Staatsmann
des XVI. Jahrhunderts. Neue Studien. Frei-

burg i. Br., Friedrich Ernst Fehsenfeid, 1904. VII

u. 163 S. 8". M. 4.

Schwendis Tätigkeit ist besonders für den

Oberrhein in der 2. Hälfte des 16. Jahrh.s be-
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leutungsvoU gewesen. Protestantisch erzogen

iiat er Karl V. im Schmaikaldischen Kriege wichti-

ge Dienste geleistet. In den Niederlanden lernte

er den Hochmut und die Grausamkeit der Spanier

gründlich kennen. Nachdem er noch in Ungarn

!en Krieg gegen die Türken geführt, zog er

-ich mit 46 Jahren 1568 auf seine Güter im

Hreisgau und Elsafs zurück und starb hier 1584.

Sein Feind Granvella hat ihn gewifs mit Recht

ils einen grofsen Politikus bezeichnet. Deutsch

und kaisertreu gesinnt war er religiös gleich-

gültig, wenn er auch seine Untertanen und seinen

Sohn zur Gottesfurcht ermahnte. Er blieb ka-

tholisch; abör er hat bei seinen Kaisern die

protestantischen Wünsche vertreten und es dem
Kurfürsten von Sachsen verdacht, dafs er sich

von seinen Glaubensgenossen trennte. Den
Versuch des Erzherzogs Matthias in den Nieder-

landen zwischen die Spanier und Oranien zu

treten hat Schwendi wesentlich beraten. Für

seine freundliche Stellung zu Strafsburg sind

auch Fischarts Verse (bei Kurz 3, 296) zu be-

achten. Unter diesen Umständen begreift es

sich einigermafsen, dafs man in Wien es unter-

lassen hat, Schwendi historisch zu beleuchten,

abgesehen von einem schwachen Buche von

Janko 1871.

Die jetzt vorliegende Dissertation von Eier-

mann bringt manches Neue aus Frankfurter und

Wolfenbütteler Archivquellen : so den bisher nur

auszugsweise bekannten Diskurs von 1570 (wo
S. 120 Z. 17 V. u. massart in zwei Wörter: mass,

art zu teilen ist). Ganz besonders merkwürdig

ist S. 145 ff. Schwendis Diskurs an den Reichs-

tag von 1576 über die 'freilassung der gewissen'.

Über den Augsburger Religionsfrieden hinaus-

gehend schlägt er vor, dafs auch die einzelnen

Herrschaften im Reich ihren Untertanen Glaubens-

freiheit gewähren sollen. Im Sinne der späteren

Aufklärung verfährt er auch in der Verwaltung

seiner Güter, worauf E. ein besonderes Augen-
merk gerichtet hat. Er verbietet z. B. auch die

abergläubische Volksmedizin mit ihren Besegnungen
usw. Nach den Burgheimer Ratsakten, wenn ich

mich recht erinnere, mahnte er die dortigen

Richter, sie möchten doch die Landstreicher, die

ohne eigentliche Verbrechen lästig fielen, nicht

gleich aufhängen, um sie nur los zu werden.

Vielfach neu ist auch, was der Verf. über Schwen-
dis unwürdigen Sohn mitteilt. Die wilden Na-

turen des 16. Jahrh.s haben sich zum guten Teil

auf Kosten ihrer und der Kräfte ihrer Nach-
kommen ausgelebt.

Strafsburg. E. Martin.

Edouard Driault [Prof. agrege d'hlstoire au Lycee

Hoche, Versailles], La politique Orientale de
Napoleon. Sebastian! et Gardane 1806—1808.
Etudes Napoleoniennes. [Bibliotheque d'histoire con-

temporaine]. Paris, Felix Alcan, 1904. 1 Bl. u.

410 S. 8». Fr. 7.

Diese Monographie ist wertvoll. Sie gibt

eine auf reichem Material beruhende, sehr ein-

gehende Darstellung der Beziehungen Napoleons

zur Pforte und zu Persien in den Jahren 1 806
— 1808. Die Annäherung an beide wird durch

Benutzung des Gegensatzes gegen Rufsland ge-

funden. Nach Tilsit aber läfst sich diese An-

näherung nicht aufrecht erhalten, wie das ja in

der Natur der Sache lag, und England gewinnt

wieder den verlorenen Boden in Konstantinopel

sowohl wie in Persien. Sehr gut und treffend

kennzeichnet Driault (S. 32J) die Schwierigkeiten,

die Napoleons Bündnisversuchen im Orient nach

dem Frieden von Tilsit entgegenstanden. Er
wollte zugleich Bundesgenosse des Zaren, des

Sultans und des Schahs sein; aber »es war eben-

so schwer, den Frieden zwischen dem Sultan

und dem Schah, wie zwischen dem Schah und

dem Zaren, wie zwischen dem Zaren und dem
Sultan zu erhalten«.

Dr. gibt wichtige Ergänzungen zu Vandals

bekanntem Werk Napoleon et Alexandre I. Nicht

immer ist er derselben Ansicht wie dieser Vor-

gänger. Vor allem weicht er in folgenden Punk-

ten von ihm ab: Während Vandal bei der Be-

trachtung des bekannten Briefes Napoleons an

Alexander vom 1. Febr. 1808 schliefslich (I'

S. 241 ff.) zu dem etwas gewagten Schlüsse

kommt, Napoleoa habe zwar für den Augenblick

die Rufsland in Aussicht gestellte Teilung der

Türkei nicht gewünscht, aber doch für später

daran gedacht, so weist Dr. diesen Gedanken

weit ab (u. a. S. 250). Mit Recht wird ausge-

führt, dafs Napoleon eine Teilung der Türkei

nie zugeben konnte (die Gründe sind gut dar-

gestellt S. 324£f.).

Wenn wir so die Detailarbeit Dr.s nur freu-

dig begrüfsen können, so steht es anders mit

den zahlreichen, von ihm ausgesprochenen all-

gemeinen Urteilen, zu denen er sehr neigt. Sie

finden sich in der Einleitung, welche übrigens

nebenbei sehr vernünftige bibliographische Be-

merkungen enthält, an vielen einzelnen Stellen

des Werkes und vor allem im Schlufskapitel.

Wir finden diese Urteile meist schief und oft

unklar; vielfach widersprechen sie sich auch.

Der Kampf zwischen England und Frankreich,

hören wir z. B., geht für letzteres verloren, weil

es ein Kampf eines Mannes gegen ein V^olk ist

(S. 370). Das dürfte kaum etwas anderes als

eine Phrase sein. Ablehnen müssen wir auch

die Grundansicht Dr.s. welche das Schlufskapitel

plausibel machen soll, von der er übrigens selbst

betont, dafs sie eine unbeweisbare Hypothese

darstelle. Dr. fragt, welches war das grofse

Geheimnis der Napoleonischen Politik, das der

Kaiser mit ins Grab nahm? Warum hat er

nicht, was so leicht gewesen wäre, in Paris

sich seiner ersten Siege freuend, eine Dynastie

begründet? Warum so viele Kriege? usw.
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Diese Fragen sind u. E. schon falsch ge-
stellt. Wir glauben nicht an ein Geheimnis der

Napoleonischen Politik, an einen Grundgedanken
des Kaisers. Die »vielen Kriege« haben zum
grofsen Teil besondere Veranlassungen, wobei
es freilich u. E. nicht zu leugnen ist, dafs die

meisten von ihnen im engsten Zusammenhang
stehn mit dem einen grofsen Wettkampf gegen
England. Auch scheint es uns, dafs es für

Napoleon nicht so sehr leicht gewesen wäre, im

Frieden eine Dynastie zu begründen. Ja, die

Schwierigkeiten verschiedener Art im Innern

haben sicher manchmal zu seinem Entschlufs,

wieder zu den Waffen zu greifen, erheblich bei-

getragen. Ist also so schon die Frage u. E.

falsch gestellt, so kann die Antwort noch weniger

befriedigen. Dr. sieht nämlich die Lösung des

Rätsels darin, dafs Napoleons einer leitender

Gedanke der gewesen sei, nachdem er die

Kaiserwürde des Westens erneuert, nun die

des Ostens damit zu vereinigen. Es scheint

uns, dafs der Verf. nichts beibringt, was ernst-

lich für diese Ansicht spräche, ja, dafs manches
in seinem eigenen Buche ihn widerlegt, was frei-

lich hier nicht näher ausgeführt werden kann.

Auch sonst spricht viel dagegen, vor allem der

Umstand, dafs Napoleon, so sehr er geneigt war,

gelegentlich auch phantastische Pläne zu ent-

werfen, welche seine grofse Vorstellungskraft

reizen konnten, — es war ihm das, fast möchte
man sagen künstlerisches Bedürfnis — viel zu

sehr Politiker war, um einen derartigen Plan

zum Eckpfeiler seines Systems zu machen,

Freiburg i. B, Adalbert Wahl.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die preufsischen Staatsarchive haben im J.

1904 1775 amtliche und 5204 aufseramtliche Benutzun-
gen zu verzeichnen gehabt. 1504 Benutzungen sind

durch Benutzer persönlich an Ort und Stelle erfolgt,

3700 sind durch Übersendung von Akten, Bescheiden
und Berichten erledigt worden. Im ganzen benutzten
die Archive 2930 Privatpersonen. Die Gesamtzahl der

Arbeitstage aller persönlichen Benutzer betrug 15551.
Die Benutzung hat gegen das Vorjahr erheblich zuge-

nommen.
Personalchronit.

Der ord. Prof. f. Gesch. an der Univ. München Dr.

Johannes Friedrich hat seine Vorlesungen eingestellt;

das Amt als Sekretär der histor. KI. der Kgl. bayr.

Akad. d. Wiss. wird er behalten.

ünlTersltätsschriften.

Dissertationen.

E. Wilmanns, Der Lübecker F"riede 1629. Bonn.
83 S.

G. Senftner, Sachsen und Preufsen im Jahre 1741,

zugleich ein Beitrag für Klein-Schnellendorf. Berlin. 47 S.

Neo erschienene Werke.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergän-

zenden Aktenstücken 1585(1584)— 1590. II. Abt.: Die

Nuntiatur am Kaiserhofe. 1. Hälfte: Germanico Mala-

spina und Filippo Sega, bearb. u. hgb. von R. Reichen-

berger. [QueUen und Forschungen aus dem Gebiete

der Geschichte, hgb. von der Görres- Gesellschaft. X.]

Paderborn, Ferdinand Schöningh.
H. Bäsecke, Die Einrichtung der preufsischen Herr-

schaft auf dem Eichsfelde, 1802— 1806. Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht. M. 2.

Th. Kraayvanger, Die Organisation der preufsi-

schen Justiz und Verwaltung im Fürstentum Paderborn,
1802— 1806. [Meisters Münstersche Beiträge zur Ge-
schichtsforschung. N. F. V.] Paderborn, Ferdinand
Schöningh.

Comte F. Golovkine, La cour et le regne de
Paul Jer. Publ. p. S. Bonnet. Paris, Plön. Fr. 7,50.

ZeitBchriften.

La Devolution franfaise. 24, 9. E. Picard, Bona-
parte et Moreau. — L. Dutil, La circulation des grains

dans l'Aude k l'epoque revolutionnaire. — E. Le Gallo,
Les Jacobins de Cognac pendant la periode thermido-

rienne. — F. Mourlot, Une visite aux .\rchives de-

partementales de l'Ome.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

G. V. GraevenitZ [Hauptmann a. D. in Charlotten-

burg], Goethe unser Reisebegleiter in

Italien. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn,

1904. VIII u. 244 S. 8" mit 8 Abbild.

Ein liebenswürdiges, und dabei von guter

Sachkenntnis zeugendes Buch, das nicht etwa

Goethes Wegen in Italien Schritt vor Schritt

nachgehen will — wie das ja öfter schon ge-

schehen ist, sondern aus Goethes Reisestimmung

und Reisegeschick das entnehmen will, was

auch heute noch uns eine italienische Reise zum
wertvollen Erlebnis machen kann. Den Unter-

schied der Zeiten hält der Verf. sich dabei

immer vor Augen; von blindem Nachsprechen

Goethischer Urteile ist er weit entfernt. Aber

er weifs gegen Blasiertheit, Engherzigkeit, Un-

empfänglichkeit, Indolenz das Beispiel Goethes als

des Reisenden, der Auge und Herz offen hat,

eindringlich vorzuführen. Mit Italien ist er selbst

nah vertraut; auch in Goethes Gedankenwelt hat

er sich mit Erfolg eingearbeitet. Über Goethes

Lebensverhältnisse laufen allerdings einige un-

richtige Angaben mit unter: Goethe ist nicht von

den Erben Hackerts aufgefordert worden, dessen

Biographie herauszugeben, sondern durch den

letzten Willen des Künstlers selber; die Erben

widersetzten sich dem gerade und verzögerten

die Herausgabe; — Goethes zweite Reise nach

Italien fand nicht 17 97, sondern 1790 statt; der

Plan, 1797 nochmals Italien zu besuchen, blieb

unausgeführt. Doch können diese Einzelheiten

den Wert des Büchleins nicht beeinträchtigen,

das in der Hauptsache seinen Stoff der eigent-

lichen »Italiänischen Reise« entnimmt.

Stuttgart. O. Harnack.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Frithjof Nansen verhandelt in London mit der

Royal Geographical Society über die Ausrüstung einer

Südpolarfahrt, deren Führung er übernehmen soll.
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GMellirbaft«B aad Terelne.

Verein für Volkskunde.

Berlin, Februarsitzung.

Hr. H. Sockel and machte zuerst Mitteilungen über

das in Berlin nach wie vor blühende Unwesen der

Wahrsagerinnen und Kartenschlägerinnen. So-

dann legte er einen Kugelsegen vor, der von einem

gewissen Bartusch 1815 mit in den Krieg genommen
worden ist Angehängt war dem Gebete der viel er-

örterte Zauberspruch SATOR- AREPO-TENET-OPERA-
ROTAS. Wenn man diese fünf Worte so untereinander

setzt, dafs 5 wagerechte und 5 senkrechte Buchstaben-

reihen entstehen, so kann man die Worte von oben nach

unten oder von links nach rechts, ebenso (in verkehrter

Buchstaben folge) von unten nach oben oder von rechts

nach links lesen — es kommt immer derselbe Spruch

heraus, die .Mitte aber nimmt ein Kreuz ein aus den

beiden Worten TE NET, die sich im N, dem Mittelpunkte

des ganzen Bildes, decken. Es lassen sich noch zahl-

reiche andere EigentümUchkeiten aus der Zusammen-
stellung herauslesen, und die sonderbare Formel, der in

diesem Falle noch das kabbalistische Pentagramm bei-

gefügt ist, hat mannichfache Deutungsversuche veranlafst.

Geh. Rat Prof. Gustav F ritsch trifft sehr wahrscheinlich

das Richtige, wenn er die Formel für eine künstlich

angeordnete Häufung von Satansbeschwörungen hält,

die sich samt und sonders, ohne irgendwelche Hinzu-

fügung, aus den Buchstaben der Zauberformel zusammen-
stellen lassen , z. B. Satan , oro te pro arte , a te spero I

oder Satan, oro te, rapta reportesi oder Satan ter oro

te, reparato opes I oder Satan pater, oro, stare te pro eo I

usw. — Sodann sprach Prof. Dr. H. Gunkel über die

Mythologie der Hebräer. Der Kultus der alten

Hebräer war einer .Mythenbildung nicht günstig; denn
von vornherein neigte er zum Monotheismus. Mythen,
also Göttersagen (gegensätzlich zu den eigentlichen

Sagen, die vom Menschen handeln), setzen aber den
Poh'theismus voraus; denn sie verlangen Spieler und
Gegenspieler. Um diese Zweiheit zu schaffen, helfen sich

die hebräischen Mythen dadurch, dafs sie die Gottheit

mit dem Menschen, bezw. der Menschheit, in Konflikt

-ringen, einen Konflikt, der natürlich stets mit dem Siege

jottes endet, aber den Menschen als ersten Handelnden
einführt, über dessen Tun dann Gott entscheidet (z. B.

im .Mythus vom Paradiese oder vqm Turmbau). G. er-

örterte nach der Voss. Z. die Verwandtschaft vieler

hebräischen Mythen, z. B. der von der Schöpfung u. a.,

mit babylonischen. Die babylonischen sind noch reine

.Mythen, da sie die Kämpfe der Götter unter sich, bezw.
mit Ungeheuern darstellen, während die Hebräer eben
schon den Menschen einschalten. Aber andeutungsweise
tritt auch noch der reine Mythus auf und zwar in

poetischer Form. Was dem Erzähler nicht erlaubt war,

konnte sich der Dichter leisten, und so finden sich z. B.

bei Hiob, Ezechiel, Jesaias, in den Psalmen und an
anderen Stellen der Bibel dichterische Hinweise auf
Kämpfe Jahves mit Ungeheuern. Aufserdem aber begegnet
man .Mythen, die in die Sagenform übergegangen sind,

z. B. die Erzählung von Esther (babj'lonische Urform:
.Astarte), deren Oheim Mardochai deutlich an den baby-
lonischen Gott Marduk (ai ist nur die Form für die

Zugehörigkeit) erinnert. Ein sicher mythologisches Motiv
liegt auch der Jonassage zugrunde, die sich anderwärts
beim Herakles, Jason usw. wiederholt, ferner der Himmel-
fahrt des Elias, der Simsonsage, der Sage von der

Tochter Jephtas.

ÜBlTersititsschriften.

Dissertationen.

W. Grosse, Die Entwicklung des Küstenbegriffs mit
einem Anhange über die Gliederungsverhältnisse an
Korallen küsten. Leipzig. 80 S. mit 1 Taf.

H. Liez, Die Verteilung der mittleren Höhe in der
Schweiz. Bern. 38 S. mit 5 Tabellen, 2 Karten u. 5 Fig.

!<• •r*ckl«a«B« Wtrk«.

A. Kirchhoff, .Mensch und Erde. 2. Aufl. [AnsNatur
und Geisteswelt. 31.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

ZalUchrifU».

Globus. 87, 10. J. Jäger, Die Chiemseelandschafl.
— Die Wasserverbindang zwischen Niger und Tsadsee
(Schi.). — Kretische Forschungen. — W. Krebs, Ein
Relikt der Eiszeit als gesetzlich geschütztes Naturdenk-
mal.

Tlu Scotlisk Geographica! Journal. March. W.
G. Smith, Botanical survey of Scotland. 111. IV. For-

far and Fife. — Views on the Upper Nile. — R. D.

Salisbury, The mineral matter of the sea. — J. F. F.

Heatley, The development of Rhodesia and its railway
System in relation to oceanic highways.

La Geographie. 15 Fevrier. H. Schardt, Les
eaux souterraines du tunnel du Simplon. — Ad. Cu-
reau, Travaux astronomiques et topographiques de la

mission fran9aise de delimitation entre le Congo fran-

«jais et le Cameroun. — J. Offner, La Vegetation des

lacs du Jura, d'apres M. Ant. Magnin.

BoUetiino della Socielä geografica italiana. Marzo.
G. Gravisi, Nazionalitä e densitä di popolazione in

Istria. — C. Poma, Un' antica carta in Manciü dell'

area dell' attuale guerra Russo - Giapponese. — R. Bia-
sutti, Pastori, agricoltori e cacciatori nell' Africa Orien-

tale interna, a mezzogiorno dell' Etiopia. — L. .Mar-

son, Nevai di circo e traccie carsiche e glaciali nel

gruppo del Cavallo con altri contributi alle studio dell'

antico ghiacciaio della Piave.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Wellimir J. Bajkic [Dozent f. Finanzwiss. u.

Statistik an der Univ. Belgrad], Die französi-

sche Handelspolitik 1892—1902. [Mün-
chener volkswirtschaftliche Studien, hgb. von

Lujo Brentano und Walter Lotz. 63.] Stuttgart,

J. G. Cotta Nachf., 1904. XVI u. 498 S. 8*. M. 10.

In der französischen Handelspolitik überwie-

gen von jeher die protektionistischen Tendenzen.

Erst die Diktatur Napoleons UI. führt Frankreich

zum Freihandel, mehr der Not gehorchend als dem
eigenen Triebe. Neuere Forschungen machen

es wahrscheinlich, dafs nicht Liebe zum Frei-

handel, sondern die gespannte internationale

Situation den berühmten Handelsvertrag mit

England herbeiführte, durch den Frankreich 1860

die Ära der Handelsverträge mit der Meist-

begünstigungsklausel inaugurierte. Solche und

daneben nicht gebundene Zollsätze für die wich-

tigsten landwirtschaftlichen Produkte, Getreide

und Vieh bildeten nun die Signatur der franzö-

sischen Handelspolitik, bis nach 1870 die schutz-

zöllnerischen Neigungen wieder mehr hervortreten

und in den achtziger Jahren die Oberhand ge-

winnen. Die 1882 einsetzende Depression ver-

stärkt sie, 1885 kommt es zur Erhöhung der

Zucker-, Vieh- und Weizenzölle und 1888 zum

Zollkriege mit Italien. Schliefslich kapituliert die

Regierung ganz vor der Kammer unter Melines

Führung, und am 1./2. 1892 tritt an die Stelle

des bisherigen Vertragssystems der Maximal- und

Minimaltarif, der erstere für Staaten ohne Han-



875 8. April. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 14. 876

delsabkommen, der letztere für diejenigen, die ein

solches Abkommen mit Frankreich über Annahme
oder Ablehnung en bloc seines Minimaltarifes

schliefsen. Nur derartige Abkommen, keine

eigentlichen Handelsverträge sollten in Zukunft

vereinbart werden: was freilich am Widerstand

des Auslandes scheiterte. Immer wieder mufste

man nachträglich den Minimaltarif ändern, um
Abkommen zu ermöglichen.

Den Ursprung und die Ziele dieser Meline-

schen Schutzzollpolitik sowie ihrer Fortsetzung

bis 1902 darzulegen und ihre Wirkungen auf

die französische Volkswirtschaft zu ermitteln, ist

die. Aufgabe des vorliegenden Buches, Auf

Grund sehr eingehender Studien, namentlich auch

der Parlamentsdebatten, schildert der Verf. nach

einem orientierenden Überblick über die wirt-

schaftlichen und handelspolitischen Verhältnisse

Frankreichs in den Jahren 1881— 91 die Zu-

stände unmittelbar vor der Tarifreform, die Re-

form selbst, die Regelung der Handelsbeziehun-

gen zum Auslande, ergänzende und abändernde

Mafsnahmen in der Folgezeit und untersucht ihre

Wirkungen auf Landwirtschaft und Industrie.

Die französischen Schutzzöllner dachten, die

landwirtschaftliche Produktion zu steigern und

den Überschufs nach dem Auslande gewinn-

bringend abzusetzen. Tatsächlich haben auch

Getreidekonsum und Getreideproduktion zuge-

nommen, ebenso die Weinproduktion, aber jene

Hoffnung erfüllte sich nicht. Der Weizenpreis

fiel von 23,59 auf 19,70 Francs 1892—1900.
Ebenso fielen Fleisch- und Butterpreise. Der

Zollkrieg mit Italien, der erst 1898 zu Ende
ging, und der mit der Schweiz 1892— 95 haben

Frankreich sehr geschädigt, indem sie den dauern-

den Verkehr dieser Länder mit ihren anderen

Nachbarn steigerten.

Bajkic meint nun, die Schutzzollpolitik habe

in ihrem Hauptbestreben, einen normalen Weizen-

preis (25 Fr.) zu sichern, der den Weizenbau

rentabel machen sollte, eine furchtbare Nieder-

lage erlitten. Der erzielte Preis sei zu niedrig

gewesen, um die auf höhere Preise eingerichtete

Landwirtschaft zu befriedigen, und zu hoch,

um ausführen zu können. Das schliefst den

Einwurf nicht aus, dafs ohne die Schutzzölle der

Preis noch niedriger gewesen wäre und die

französische Landwirtschaft unter der Kon-

kurrenz des Auslandes noch mehr hätte leiden

müssen.

Überhaupt werden die Schlufsfolgerungen des

Verf.s vielfach Widerspruch finden. Aber wenn
man ihm auch nicht immer zustimmen kann, so

beeinträchtigt dies doch den Wert seines Buches

durchaus nicht. Seine Gewissenhaftigkeit, seine

sorgfältige Gruppierung des Materials, die genaue

Wiedergabe der parlamentarischen Erörterungen

und der gesetzlichen Bestimmungen erheben seine

Arbeit zu einer mehr als durchschnittlichen Leistung,

die ein sehr dankenswertes Hilfsmittel für rasche

Orientierung bietet und sowohl dem Verf. wie

der Brentano-Lotzschen Sammlung zur Ehre ge-

reicht.

Es tritt hinzu, dafs Bajkic, wiewohl Serbe,

in vorzüglichem Deutsch diese für uns um so inter-

essantere Phase der französischen Handelspolitik

beschrieben hat, als ja auch bei der unsrigen

in den letzten Jahren ähnliche Fragen vielfach zu-

tage traten. Eine der üblichsten Argumentatio-

nen, als Folge solcher Politik nach Analogie der

französischen die Stagnation der Volkswirtschaft

zu prophezeien, übersieht, dafs die im Verhältnis

zu Frankreich noch viel mehr schutzzöllnerischeren

Vereinigten Staaten und Rufsland in den Jahren

1880— 1900 durchaus nicht Jahre der Stagnation,

sondern des wirtschaftlichen Fortschrittes erlebten.

Die Zölle, dies sollte man nun endlich aus der

Geschichte der Handelspolitik gelernt haben,

sind weder die einzige noch die mafsgebende

Ursache für die Entwicklung des wirtschaftlichen

Lebens.

Jena. G. K. Anton.

Alfred H. Fried, Handbuch der Friedensbe-
wegung. Wien und Leipzig, Verlag der Öster-

reichischen Friedensgesellschaft [für den Gesamlbuch-
handel: Reichenbachsche Buchhdl. (Westermann &
Staeglich) in Leipzig], 1905. VIII u. 464 S. 8°.

Das Buch will zugleich zur Einführung in die Friedens-

bewegung und zur Propaganda für sie dienen, indem es

Auskunft über die Grundbegriffe, die Ziele, die bisherigen

Ergebnisse der Sache übersichtlich und mit Hilfe eines

reichen Materials darstellt. Es gliedert sich in 6 Kapitel.

Das I. beschäftigt sich mit den Grundbegriffen, das II.

mit den realen Grundlagen der Friedensbewegung.

Nachdem im III. die Organisation des Weltfriedens dar-

gelegt und in einem Anhang eine chronologische Zu-

sammenstellung von 241 seit 1794 bis Anfang 1904

vorgekommenen Schiedsgerichtsfällen gegeben worden ist,

schildert der Verf. im IV. Kapitel die Haager Konferenz

und ihre Ergebnisse. Mehr als die Hälfte des Bandes

nehmen die beiden letzten Kapitel ein. Das V. bietet

in 3 Abschnitten eine Geschichte der Friedensbewegung,

das VI. geht auf die jetzige Bewegung und ihre Organe

ein. Hier erhält man auch eine Bibliographie (S. 434
—443) der Friedensbewegung. Den Schlufs bildet ein

alphabetisches Wortregister.

Notizen und Mittellungen.

Personalclironik.

Der Präsident der k. k. Statistischen Zentralkommission,

Honorarprof. f. Staatswiss. an der Univ. Wien Dr. Karl

Theodor v. Inama-Sternegg ist von der rechts- und

staatswissenschaftl. Fakult. der Univ. Wien zum Ehren-

doktor ernannt worden.

DnlTersitatsschriften.

Dissertationen.

P. Borchers, Vergleichende Untersuchung über das

Gewerbeinspektorat in Deutschland und im Auslande,

insbesondere in Grofsbritannien, Frankreich, der Schweiz

und Österreich. Halle. 186 S.

M. Fischer, Die landwirtschaftlichen Verhältnisse

Rumäniens. Erlangen. 65 S.

G. Iskritsch, Das serbische Geldwesen. Leipzig.

159 S.
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Neu ertirliieiieae Werke.

Ed. Hahn. Das Alter der wirtschaftlichen Kultur

der Menschheit. Heidelberg, Winter. M. 6,40.

F. Wolters, Studien über Agrarzustände und Agrar-

probleme in Frankreich von 1700—1790 [Schmolier-

Serings Staats- und sozialvvissenschaftl. Forschgn. XXII,

5]. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 10.

Der deutsche Grolskaufmann, hgb. auf Veranlassung

des Deutschen Verbandes für das kaufmännische Unter-

richtswesen. 1. Lief. Leipzig, Teubner. Vollst, in ca.

7 Lieff. zu M. 1.

Zeitschriften.

Soziale Kultur. N. F. 25, 3. A. Weber, Grofs-

städlische Verkehrsfragen. — W. Liese, Gesundheit und

Krankheit auf dem Lande. II. — P. Oberdörffer, Die

moderne Frauenbewegung.

Journal des Ecottomistes. 15 Mars. Ch. Gomel,
La creation du grand Livre de la dette publique. —
Laborer, Les Ie9ons de choses ä l'Exposilion de Saint-

Louis (tin ). — J. Lefort, Revue de l'Academie des

Sciences morales et politiques. — Rouxel, Travaux des

Chambres de commerce. — E. Martineau, L'Institut

agricole international et son utilite. — E. Macquart,
Un aspect particulier de la question douaniere : L'AIgerie.

— Reveillere, Missions et commerce en Chine. —
Joly, La crise de Madagascar. — L. Domanski,
Lettre de Pologne.

Entgegnung.

In Nr. 12 der DLZ. erwidert Rud. Eberstadt auf

meine in Nr. 1 1 enthaltene, m. E. durchaus sachlich ge-

haltene Verteidigung Keutgens, und zwar mit persön-

lichen Verdächtigungen, indem er, wie früher Keutgen,

so jetzt mir absichtliche Irreleitung der Leser, Ent-

stellung des Tatbestandes und ähnliches vorwirft. Am
liebsten würde ich auf eine derartige Polemik gar nicht

antworten. .Aber einerseits bin ich Keutgen eine Ent-

gegnung schuldig, nachdem ich einmal für ihn das

Wort ergriffen habe, .andrerseits aber glaube ich für

die mafslosen, zunächst absolut unverständlichen persön-

lichen Beschuldigungen, mit denen E. bisher alle seine

wissenschaftlichen Gegner überhäuft hat, eine Erklärung

liefern zu können.

Dem Wunsche der Redaktion entsprechend will ich

mich möglichst kurz fassen und auf E.s Behauptungen
unter 3 bis 5 nicht eingehen, da sie zur Sache nicht

das geringste Neue bringen. Ich antworte nur auf die

Behauptungen unter 1 und 2.

1. E. beginnt mit den Worten: sProf. Rietschel er-

klärt zunächst, dafs Keutgen die Urkunde, die einem der

wesentlichsten Abschnitte seines Buches zugrunde liegt,

überhaupt nicht gelesen hat.« Am Schlufs seiner Er-

widerung heifst es noch einmal: ^Festgestellt ist — zum
wievielsten Male wohl — dafs von jener Seite Urkunden
verarbeitet werden, die der Autor überhaupt nicht ge-

lesen hat; das nennt man mit den Ausdrücken Prof. R.s

Gründlichkeit und Quellenkenntnis.«

Dafs der Autor eines allgemeinen, die älteren Hand-
werksverbände ganz Deutschlands behandelnden Werkes
nicht überall ungedruckte Originalurkunden verwerten
kann, ist eigentlich selbstverständlich. Dafs er, wo er

einmal gelegentlich eine ungedruckte Urkunde (um
eine solche handelt es sich) heranzieht, sich auf die ge-

druckte Inhaltsangabe eines als zuverlässig bekannten
Forschers (das ist Max Bär) stützt, wird ihm niemand
aufser E. verübeln, wofern er nur, wie es K. tut, er-

kennen läfst, woher er seine Kenntnis des Inhalts be-

zieht. Aber warum erwähnt E. nicht, dafs er selbst
in seinem Ursprung des Zunftwesens S. 77ff. , wo er

noch ausführlicher als K. die Trierer Handwerkerver-
hältnisse behandelt, die betreffende Urkunde von 1379
ebenfalls blofs nach Bars Inhaltsangabe, nicht nach dem
Original benutzt hat?

Im folgenden unterscheidet nun E. absolut nicht

zwischen der Inhaltsangabe Bars und den Folgerungen,

die Bär aus diesen und anderen Urkunden zieht. Ich

hatte nichts weiter behauptet, als dafs K. sich völlig an

die Inhaltsangabe Bars anschliefst, und mufs diese

Behauptung auch heute noch aufrecht erhalten. Nur die

Folgerungen, die beide aus der Urkunde ziehen, sind

zum Teil verschieden und unterscheiden sich wiederum

von den Folgerungen E.s. Für E. ist aber alles, was
er in einer m. E. völlig unhaltbaren Weise aus der Ur-

kunde herausdeduziert hat, »urkundliche Tatsache«, und
alle, die seinen Deduktionen nicht folgen können und
zu anderen Resultaten gelangen, machen sich der > Ab-

änderung urkundlicher Tatsachen«, der »Entstellung«, der

»Beugung der Urkunden t schuldig.

2. Genau denselben methodischen Fehler begeht E.

bei der Interpretation der Trierer Urkunde von 1220.

Dieselbe nennt einen camerarii discipulus, der magister

carnificum ist. An anderen Stellen der Urkunde werden

(was E. zu erwähnen vergifst) magistri und discipuli

der verschiedenen Handwerke gegenübergestellt. .Auf die

verschiedenen Deutungen, die dieser nicht ganz einfache

urkundliche Tatbestand erfahren hat, kann hier selbst-

verständlich nicht eingegangen werden. Erwähnen will

ich nur, dafs E. einzig und allein aus diesen Stellen

herausliest, das Wort iKammerknechte« (I) sei ein zur >Be-

zeichnung der Trierer Handwerker« verwendeter >quellen-

mäfsiger (!) Ausdruck«, und dafs er aus diesem von ihm

selbst geschaffenen .Ausdruck wieder die Folgerung zieht,

damit sei der »Stand der bischöflichen Handwerker in

unentrinnbarer Weise festgelegt«. Dafs andere gegen

diese Schlufsfolgerungen Bedenken haben, gehört für ihn

zu den »Unbegreiflichkeiten'i.

Ich glaube, dafs diese beiden Beispiele, die sich aus

E.s sonstigen Schriften reichlich vermehren liefsen, den

Schlüssel für E.s Polemik liefern. Für E. fallen der un-

zweifelhafte Inhalt einer Urkunde und die z. T. recht

anfechtbaren Folgerungen, die er aus der Urkunde zieht,

einfach zusammen. .Auch die letzteren sind seiner Mei-

nung nach absolut unwiderleglicher »urkundlicher Tat-

bestand« und werden von ihm in einer Weise, die bei

Unbefangenen ganz falsche Vorstellungen erwecken mufs,

als Inhaltsangaben von Urkunden reproduziert. Dafs

jemand zu anderen Schlufsfolgerungen gelangt, vermag

er nur daraus zu erklären, dafs der Gegner sich ab-

sichtlich der Wahrheit verschliefst oder bestenfalls abso-

lut unfähig ist, wissenschaftlich zu arbeiten; wer zu

abweichenden Ergebnissen kommt, verübt deshalb regel-

mäfsig ».Abänderung urkundlicher Tatsachens, »Ent-

stellung«, »Beugung der Urkunden«, »glatte Erfindung«.

Dafs diese absolut unwissenschaftliche Art und Weise

E.s Schriften nicht nur zu den unerfreulichsten Erschei-

nungen der geschichtlichen Literatur macht, sondern bei

allen, die auf Es Angaben ohne Nachprüfung vertrauen,

Unheil anrichten mufs, liegt auf der Hand.

Tübingen. Siegfried RietscheL

Rechtswissenschaft.

Referate.
^

Alfons Riefs [Dr.], Die Mitwirkung der ge-

setzgebendenKörperschaftcnbeiStaats-
verträgen nach deutschem Staatsrechte.

[Abhandlungen aus dem Staats- und Verwal-

tungsrecht hgb. von Siegfried Brie. 10. H.]

Breslau, M. & H. Marcus, 1904. VI u. 100 S. 8».

M. 3.

Die vorliegende Arbeit befafst sich mit der

oft behandelten Frage nach dem Abschlufs von

Staatsverträgen in konstitutionellen Staaten. Der

Verf. bespricht zunächst die theoretischen Grund-
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lagen; er erkennt die beiden herrschenden Sy-

steme an, das englische, das der parlamentari-

schen Beschlufsfassung nur ein den Vertrag aus-
führendes Gesetz unterwirft, und das zweite,

das von Jellinek als das »belgische«, vom Verf.

als das »völkerrechtliche« bezeichnete System,

wonach der Vertrag selbst Gegenstand parla-

mentarischer Genehmigung wird.

Der juristische Unterschied zwischen den

beiden Systemen ist klar. Der Verf. unter-

schätzt aber wohl die politische Bedeutung des

Unterschiedes, wenn er sagt, dafs »ein praktisch

ins Gewicht fallender Unterschied zwischen bei-

den Systemen nicht besteht« (S. 6). In vielen

Fällen trifft dies zu, aber es kann sein, dafs ein

Vertrag nur zum Teil Bestimmungen enthält, die

der gesetzlichen Ausführung bedürfen; wird einem

solchen Vertrage die Genehmigung des Parla-

ments versagt, so kommen zwar die notwendigen

Ausführungsgesetze nicht zustande, dagegen be-

steht der übrige Teil der Vertragsbestimmungen,

zu dessen Giltigkeit die parlamentarische Ge-

nehmigung nicht erfordert ist, trotz des nega-

tiven Parlamentsbeschlusses zu Recht. Nach dem
»völkerrechtlichen« System jedoch ist bei ver-

weigerter Zustimmung des Parlaments der ganze

Vertrag nichtig.

An die Erörterung der beiden Systeme im

einzelnen schliefst sich dann die Untersuchung

über die Legitimation des völkerrechtlichen Or-

ganes, über den Zeitpunkt, in dem der Vertrag

dem Parlamente vorzulegen ist, und über die

Form der Mitwirkung der gesetzgebenden Ver-

sammlungen. Im wesentlichen schliefst sich Riefs

den herrschenden Theorien an.

Im zweiten Kapitel ist eine Darstellung des

positiven deutschen Staatsrechts gegeben. Der

Verf. gruppiert die Staaten nach den beiden

Systemen. Verfassungsmäfsig bekennt sich zum

englischen System nur Braunschweig; ohne ge-

setzliche Vorschrift gehören in diese Gruppe

noch Bayern, Sachsen, Baden, Hessen, Sachsen-

Weimar, Meiningen, Altenburg, Schwarzburg-

Rudolstadt, Reufs ä. L. und Lippe (S. 51 ff.).

Innerhalb der Staaten des anderen Systems

sind wieder einzelne Gruppen zu unterscheiden

und zwar drei; die Verschiedenheiten liegen aber

nur in der Deutlichkeit, »mit der die ratio

legis bei der Abgrenzung des Gebietes, auf dem
die gesetzgebenden Organe zur Mitwirkung bei

Staatsverträgen berufen sind, zum Ausdruck ge-

bracht wird« (S. 20). So läfst die Verfassung

Preufsens (Art. 48) am meisten an Deutlichkeit

zu wünschen übrig, während andrerseits das

Staatsgrundgesetz Oldenburgs über die Mitwir-

kung der gesetzgebenden Organe »die klarste

Regelung im Vergleiche mit den anderen deut-

schen monarchischen Staaten« enthält (S. 44 f.).

Der Verf. bespricht sodann (S. 55— 80) die

Frage für das Reichsstaatsrecht in eingehender

Weise mit Heranziehung von zahlreichen Bei-

spielen aus der Praxis und gründlicher Verarbei-

tung der gesamten Literatur; in einem Anhange
zum zweiten Kapitel wird die Mitwirkung des

Bundesrates bei Kriegserklärungen erörtert. End-

lich ist Gegenstand des zweiten Teiles der Arbeit

(S. 86— 96) die Aufhebung und Aufserkraftsetzung

von Staatsverträgen; auch hier schliefst sich R.

in allen wesentlichen Fragen den herrschenden

Ansichten an.

Freiburg i. Br. Hans v. Frisch.

Karl Birkmeyer [ord. Prof. f. Strafrecht an der Univ.

München], Grundrifs zur Vorlesung über das
deutsche Strafrecht. 6. Aufl. München, Th. Acker-

mann, 1905. III u. 98 S. 8". M. 1,60.

Der bekannte Grundrifs wahrt auch in der neuen

Auflage seinen Charakter, nämlich Birkmeyers System

des Strafrechts in einer Übersicht darzubieten und die

neueste Literatur anzugeben, hat aber auch jetzt wieder

an Umfang zugenommen. Die Literaturangaben für

1903 und 1904 sind sehr zahlreich. Auch die neueren

Reichsgesetze und die bayerischen Vorschriften straf-

rechtlichen Inhalts werden angeführt und besonders

wichtige Entscheidungen des Reichsgerichts mitgeteilt.

Schliefslich beschäftigt sich ein Anhang mit den Reform-

bestrebungen auf dem Gebiete des Strafrechts.

Notizen und Mitteilungen.

UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

O. Mulert, Die staatsrechtliche Stellung von Elsafs-

Lothringen. Greifswald. 86 S.

O. Sobernheim, Das Notverordnungsrecht im

deutschen Staatsrecht. Berlin. 69 S.

L. Oswald, Das Kirchenrecht der deutschen Kolonien.

Erlangen. 78 S.

Nen erschienene Werke.

L. Spiegel, Die geschichtliche Entwicklung des

österreichischen Staatsrechts. [Sammlung gemeinnütziger

Vorträge hgb. vom Deutschen Verein zur Verbreitung

gemeinnütz. Kenntnisse in Prag. 316/17.] Prag, in Komm,
bei J. G. Calve. H. 40.

G. Walker, Grundrifs des Exekutionsrechts. [Grund-

rifs des .Österreich. Rechts, hgb. von A. Finger und

O. Frankl. 11,1,2.] Leipzig, Duncker & Humblot. M.4.

Zeitschriften.

Archiv für Bürgerliches Reckt. März. A. Affolter,

Das verzinsliche Darlehen. — Fr. Paech, Die Zwangs-

vollstreckung in das Recht des Mieters auf Gewährung

des Gebrauchs der vermieteten Sache. — A. Elster,

Über den Begriff und die systematische Stellung der

Spielverträge. — P. Wetzel, Die Verweigerung der ehe-

lichen Gemeinschaft. — D. Stöver, Ist die Einigung im

Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Rechts-

geschäft? — J. Kohl er, Schutz des Nachrichtenverkehrs;

Zubehör und Einbausachen.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechisreform. März. Fr. Mohr, Willensfreiheit und

Psychopathologie. — M. Treu, Pensum und Zwangs-

arbeit in den Strafanstalten. — Litten, Zum §493 der

Reichsstrafprozefsordnung. — B. Ehrenfreund, Be-

trachtungen zur strafrechtlichen Behandlaug des Ehe-

bruchs. — Rosen feld, Anstellung von Strafentlassenen

in staatlichen Betrieben.

Archivio giuridico. Novembre-Dicembre. M. F a n n o

,

II regine e la concessione delle terre nelle colonie

moderne (cont.). — A. Samarani, L'evoluzione del

diritto della donna nella storia di Roma. — P. Benign!,

II tutore onorario.
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Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Emile Picard [Membre de l'lnstitut], Sur le de-

veloppementde 1 'Analyse etses rapports
avec diverses sciences. Conferences faites

en Amerique. Paris, Gauthier -Villars, 1905. 1 Bl.

u. 168 S. 8". Fr. 3,50.

Das Gebiet der mathematischen Analysis ist

nicht scharf zu umschreiben. Die gegenseitige

Durchdringung und Verschmelzung aller mathe-

matischen Disziplinen hat ja seit langem und

besonders wieder in den letzten Jahren so-

gar die Grenzen zwischen Mathematik und mathe-

matischer Physik auf weite Strecken verwischt.

Trotzdem hat sich, vor allem wohl in Frank-

reich und unter dem Einflufs der neuen franzö-

sischen Schule, ein konventioneller Begriflf dessen

gebildet, was man im prägnanten Sinne als

Analysis« bezeichnet. Um den Zahl- und Funk-

tionsbegriflf im weitesten Sinne herumgruppiert,

enthält dieser Komplex im heutigen Stande der

Wissenschaft als eroberndes Element vor allem

die Theorie der Differentialgleichungen, die, ge-

gründet auf die ewig neuen Probleme der Him-

melsmechanik und der mathematischen Physik,

zu immer schärferer Fundierung der Grundlagen

und zu immer neuer Wendung der Probleme

hindrängt. Von diesem Reich, welches überall

die Spuren seiner eigenen vielseitigen Tätigkeit

aufweist, gibt Herr Picard in zwei Gruppen von

Vorträgen eine Übersichtskarte, welche die ver-

schiedenen Erstreckungen des Landes skizzieren,

vor allem aber die neuen, noch ungebahnten

Wege weisen soll.

Die erste Vortragsgruppe (conferences faites

ä Clark University (1899)) scheint mir in die-

ser Hinsicht besonders bemerkenswert. Ich finde

hier in lebhafter und anschaulicher Darstellung

alle wichtigsten Probleme charakterisiert, welche

die heutige »Analysis« bewegen. Besonders zu

betonen ist, dafs P. vorurteilsfrei die Begrenzun-

gen und Dogmen der einzelnen Schulen erkennt

und ausschaltet und neue, interessante Probleme
sieht an Orten, die von altem, anerkanntem

Standpunkt aus vollständig bekannt erscheinen

(man vergleiche besonders die Kritik der ge-

wohnten Beschränkung auf analytische Funktio-

nen); nach dem von ihm selbst ausgesprochenen
Grundsatze: »la vraie rigueur est feconde«.

So bieten die Vorträge mehr als eine an-

regende Belehrung: sie sind für den jungen

Forscher auf dem Gebiet der »Analysis« eine

Enzyklopädie der Probleme, die unserem heuti-

gen Geschmack als interessant, unserer heutigen

Erfahrung als zunächst angreifbar und zukunfts-

reich erscheinen.

Die neuen Erscheinungen seit der Zeit der

Vorträge sind in Anmerkungen sehr vollständig

berücksichtigt. Dagegen bedaure ich lebhaft,

dafs P. nicht genügend Sorge getragen hat, das

grofse in den Vorträgen zusammengestellte .Ma-

terial durch Zitate allgemein zugänglich zu machen.
Der Leser, der sich durch die lockend gebotenen
Früchte angereizt fühlt, leidet einigermafscn Tan-
talusqualen, wenn er wegen mangelnder Literatur-

kenntnis den Ast nicht erreichen kann, auf dem
sie gewachsen sind.

Als eine Probe der gefälligen Ausdrucksweise
und als eine Charakterisierung des kleinen Buches
selbst gebe ich zum Schlufs den folgenden Satz,

welcher die »Conference sur la theorie des equa-

tions differentielles« beschliefst: >Esperons que
des hommes de genie viendront, de loin en loin,

donner, au moins pour un temps, Tillusion de la

simplicite!«

Göttingen. Otto Blumenthal.

The History of the CoUections contained in the Natural
History Departments of the British Museum. Vol. I.

London, Trustees of the British Museum, 1904. XVII
u. 442 S. Lex.-S".

Die Geschichte der naturwissenschaftlichen Samm-
lungen des Britischen Museums will von dem Grund-
stock der Sammlungen und dem jährlichen Zuwachs
erzählen und eine zutreffende Vorstellung ermöglichen
von den unendlichen Reihen gesammelter Exemplare
und Proben, die nicht nur für Gelehrte und Wissens-
durstige zum Anschauen und zur Unterhaltung aufbe-
wahrt und sorgfältig geordnet werden, sondern auch
zu allgemeinem Nutz und Wohl des Publikums für alle

Zukunft. Der erste Band enthält das botanische, geo-

logische und mineralogische Material und die diese Fächer
betreffenden Büchersammlungen. Der zweite Band soll

die Zoologie umfassen.

Notizen und Mittellungen.

Zeitschriften.

Auf der Sternwarte in Nizza hat Giacobini einen

neuen Kometen entdeckt. Er steht etwas nordwest-
lich vom Stern Beteigeuze des Orion. Die scheinbare

Bewegung ist nach Nordosten gerichtet. Die Helligkeit

ist gleich der eines Sternes zwölfter Gröfse.

Die mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion der

fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Leipzig hat für 1905 folgende

Preisaufgabe gestellt: Eine kritische Untersuchung
über die Ursachen, die .Mechanik und die Bedeutung
der Plasmaströmung in den Pflanzenzellen. Der Preis

beträgt 150Ö.M. Die Bewerbungsschriften dürfen deutsch,

lateinisch oder französisch abgefafst sein und sind unter

den üblichen Förmlichkeiten bis zum 30. November ein-

zuliefern.

An der Univ. Göttingen wird vom 27. .April bis

II. Mai ein naturwissenschaftlicher Ferien-
kursus iür Lehrer an höheren Schulen abgehalten

werden.

Geseilschaften nnd Vereine.

Berliner Mathematische Gesellschaft.

29. März.

Herr Koppe sprach über die Lösung der von Herrn

Zühlke in der Sitzung vom 14. Dezember 1904 behan-

delten .\ufgabe in geschlossener Form ohne ungiltige

Vor-Ziffern. — Herr Sändor gab Beiträge zur Theo-

rie des FachWerks. — Herr Zacharias sprach über

die Vierecke, deren Diagonalen aufeinander senkrecht

stehen.



883 8. April. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 14. 884

Deutsche Geologische Gesellschaft.

Berlin , Februarsitzung,

Dr. Wolff sprach über eine prähistorische Moor-
brücke bei Hamburg und ihre Bedeutung für
die Altersbestimmung der nordwestdeutschen
Hochmoore. Leider sind bei der Hamburger Moor-
brücke keine archäologischen Funde gemacht worden,
die eine direkte Altersbestimmung zuliefsen. Jedoch
sind aus dem Gebiet zwischen Rhein und Weser, haupt-
sächlich aus dem Moor zwischen Diepholz und Lohne,
ferner aus dem Burtanger Moor usw. zahlreiche Moor-
brücken bekannt geworden, die zwar von anderer Kon-
struktion sind, aber gleichfalls, wie die Hamburger
Brücke, im sog. Grenztorf liegen und deren absolutes
Alter feststeht. Es sind das die römischen Bohlwege.
Wie Münzfunde beweisen, stammen sie aus den ersten
Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung. Der Grenztorf,
in welchem diese Bohlwege und die Hamburger Moor-
brücke liegen, mufs somit um die Wende der christlichen
Zeitrechnung zur Bildung gelangt sein. Die Bildungszeit
des 1 bis IV2 m mächtigen jüngeren oder weifsen Moos-
torfes aber würde darnach nicht mehr als 18 bis 19-
hundert Jahre betragen, was ein relativ sehr junges
geologisches Alter wäre. — Dr. Gagel legte einige aus
dem Diluvium stammende postsilurische Konglomerate
vor und sprach sodann über die stratigraphische
Stellung des Glindower Tones. Der den GUn-
dower Ton überlagernde Geschiebemetgel mufs nach
neueren Untersuchungen nicht als unterer, sondern als
oberer Geschiebemergel gedeutet werden. Die gestörte
Lagerung des Tones möchte G. nicht allein durch die
Stauwirkung der diluvialen Eismassen, sondern zum
Teil auch durch die Bildung des alten Havel-Talzuges
erklären. Darauf sprach Dr. Blankenhorn über die
Geologie der Umgegend von Jerusalem. An der
Hand einer von ihm selbst aufgenommenen Karte der
näheren Umgebung von Jerusalem, erläuterte er den
geologischen Aufbau der Schichten, die im allgemeinen
nach Osten zu einfallen und einen guten Einblick in
die geologischen Verhältnisse Palästinas, insbesondere
des Westjordanlandes, gewähren. Zum Schlufs sprach
Dr. Grupe über die Entstehung des Wesertales
zwischen Holzminden und Hameln. Im Wesertal be-
sitzen wir Zeugen wiederholter Vorgänge von Kiesan-
häufung und erneuter Talvertiefung. In ihren ersten
Anfängen vorhandenen Spalten folgend, schnitt sich die
Weser im Laufe der Zeit bis zu beträchtlicher Tiefe in
die Gebirgsschichten ein, bis sie durch das vorrückende
Inlandeis in ihrem Laufe gehemmt und zu einem mäch-
tigen Wasserbecken aufgestaut wurde, in dem das von
Süden her transportierte Material während der älteren
Diluvialzeit zu einer 60 bis 70 m mächtigen Terrasse
aufgeschüttet wurde. Nach dem Rückzuge des Eises
trat eine tiefgehende Erosion ein, welche diese eben
aufgeschüttete Terrasse bis auf einzelne Randteile zer-
störte. Das dadurch geschaffene tiefe Talbecken wurde
dann von mächtigen Lehmmassen ausgefüllt, die sich
bis zu Höhen von 250 bis 300 m ablagerten. Abermals
trat eine Periode der Erosion ein, während der der Flufs
sich noch um 10 m tiefer als vorher einschnitt, um
dann wieder sein Material zu einer 15 bis 20 m mächti-
gen Terrasse abzulagern. Dieser Wechsel von Auf-
schüttung und Erosion erfolgte auch in alluvialer Zeit
noch zweimal und führte zur Bildung einer alt-alluvialen
Terrasse, sowie der heutigen Talsohle, in die sich
der Flufs wiederum bereits um einige Meter einge-
schnitten hat.

Märzsitzung.

Dr. Heim sprach über die neue Auffassung
der Glarner Überfaltungsdecken. Ausgehend
vom Säntisgebirge, schilderte er an der Hand einer
grofsen Anzahl selbst aufgenommener Profile und
photographischer Abbildungen die neuesten Auffassun-

gen von den mächtigen Überfaltungsdecken und der
Wurzellosigkeit des ganzen nördlichen Alpenrandes.
Die demnächst in einem grofsen Werk über das
Säntisgebirge und die Churfirsten erscheinenden Un-
tersuchungen führten einstimmig zu dem Ergebnis
dafs auch das Säntisgebirge keine Wurzel in der Tiefe
haben kann. Es ist eine gefaltete Überfaltungsdecke,
die Brandungszone einer ungeheuren überschobenen
Decke, die sich fast durch die ganze Schweiz verfolgen
läfst. Unter der Säntisdecke liegt die Mürtschendecke
und darunter die unterste Glarnerdecke. Erst unter dieser
liegen die autochthonen Falten der Sedimente und
kristallinen Gesteine, wie sie an Ort und Stelle entstanden
sind. Alle Uberfaltungsdecken sind von SO nach NW
gewandert; alle ruhen auf weiten Strecken auf Tertiär
und sind entstanden aus der Übertreibung einfach an-
gelegter Falten. Dieses zeigen namentlich zwischen den
normal hegenden Schichtserien eingeschaltete linsenartige
Reste verkehrter Mittelschenkel und vor allem die Ge-
wölbeumbiegungen der nördlichen Stirn der Überfaltungs-
decken. Über der Säntisdecke liegt die Drusbergdecke,
dann die gröfste aller alpinen Überfaltungsdecken, die
Falknisdecke, und darüber endlich die Triasdecke des
Rhätikon. Eine Decke hat sich auf die andere geschoben.
So zeigt es sich, dafs die Glarner Überfaltungsdecken
nicht allein dastehen, sondern nur ein Ghed aus dem
grofsen Gesamtbau sind, der den ganzen Alpen zugrunde
liegt. Dr. Solger sprach darauf über Staumoränen
im Teltowkanal. Der Teltowkanal hat zwischen Britz
und Steglitz ein Stück der Teltowhochfläche durchschnitten,
das reich an langgestreckten Hügelwellen ist im Gegen-
satz zu den flacheren Gebieten nördlich und südlich
davon. Der Geschiebelehm, aus dem diese Geländewellen
hauptsächlich bestehen, wird unterlagert von diluvialem
Sand. Dieser zeigt sich in den Kanalböschungen unter
jeder Hügelwelle etwas aufgewölbt. Das Erdreieh ist
demnach quer gegen die Richtung der Hügelreihen zu-
sammengeschoben und zu einer Falte aufgeprefst. Solche
Aufpressungen sind im Gebiete der nordischen Ver-
gletscherung mehrfach beobachtet. Sie sind entstanden
am Ende der Eiszeit, als das abschmelzende Eis sich
mehr und mehr gegen Skandinavien zurückzog. Kältere
Perioden innerhalb des langsam wärmer werdenden
Klimas jenes Zeitabschnittes veranlafsten Pausen im
Abschmelzen des Eises, während welcher es wieder ein
wenig gegen Süden vordrang. Bei diesem Vordringen
prefste das Eis den Untergrund vor sich zusammen und
wölbte die genannten Falten auf, die man als »Stau-
moränen« bezeichnet. Der Staumoränenzug gibt somit
die Lage des Eisrandes zur Zeit einer solchen Pause
wieder. Der Zug erstreckt sich von Britz über Tempel-
hof nach dem Steglitzer Fichtenberg, biegt dann süd-
westlich um Dahlem herum und schmiegt sich an die
Ost- und Nordseite des Grunewaldsees an. Seine wei-
tere Fortsetzung ist vielleicht im Spandauer Berg zu
sehen. Nach Osten schneidet das Spreetal weitere Nach-
forschungen ab, doch äufserte der Vortragende die Ver-
mutung, dafs die Müggelberge, die gleichfalls aus auf-
geprefstem Diluvialsand bestehen, zu demselben Zuge
gehören möchten. Im grofsen und ganzen hat dem-
nach der Eisrand etwa NW— SO -Richtung besessen.
S. versuchte einen kurzen ÜberbHck über die Ent-
stehung des BodenreUefs südlich von Berlin zu geben.
Er wies auf die Höhenkette hin, die vom Brauhausberg
bei Potsdam über Trebbin nach der Gegend südhch von
Zossen reicht, und sprach sie gleichfalls als Moränen-
zug an, der durch eine längere Stillstandslage des Eises
entstanden sei. Einen weiteren Moränenzug glaubte er
von den Picheisbergen über Schildhorn, die Havelberge,
Bahnhof Nikolassee, den Kiesberg bei Heinersdorf, den
Weinberg bei Mahlow und die Grofs-Kienitzer Berge
annehmen zu dürfen. Während das Eis beim Vor-
rücken vermutlich eine mehr oder weniger südliche Rich-
tung eingehalten hat, zeigt der Verlauf dieser Moränen,
dafs das Abschmelzen von Südwesten nach Nordosten
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vorschritt. Darauf erscheinen die beiden sich kreuzen-

den Schrammungsrichtungen verständlich, die man be-

kanntlich auf dem Rüdersdorfer .Muschelkalk beobachten

kann. Die tieferen, nordsüdlich gerichteten Schrammen

würden beim Vordringen des Eises geschaffen worden

sein, während in der Abschmelzperiode die schwächeren,

südwestlich gerichteten Kritzen gebildet worden wären.

An den Vortrag, der von einer Reihe Lichtbilder be-

gleitet war, schlofs sich nach der Voss. Z. eine lebhafte

Diskussion.
Personalchronik.

Der Oberlehrer an der Friedrich- Werderschen Ober-

realschule und Privatdoz. an der Techn. Hochschule zu

Berlin Dr. Eugen Jahnke ist als Prof. Knesers Nach-

folger zum etatsmäfs. Prof. f. Math. u. Mechanik an der

Bergakad. zu Berlin ernannt worden.

Prof. Dr. Theodor Remy an der Landwirtschaftl.

Hochschule in Berlin ist als Prof. Wohltmanns Nach-

folger zum Prof. f. Landwirtsch. u. Vorsteher des Ver-

suchsfeldes und des Instituts f. Bodenlehre u. Pflanzen-

bau an der Landwirtschaftl. Akad. zu Poppeisdorf er-

nannt worden.

An der Bergakad. zu Berlin sind die Privatdozenten

Dr. Franz Peters f. Elektrometallurgie und Dr. Hermann
Mehner f. Thermochemie zu aord. Dozenten ernannt

worden.
Die Technische Hochschule zu München hat den

Architekten Prof. Gabriel von Sei dl zum Ehrendoktor

der techn. Wissenschaften ernannt.

Der Kustos am Botan. Garten in München Dr. Gustav

Hegi hat sich an der dortigen Univ. als Privatdoz. f.

Botanik, bes. systemat. Botanik u. Pflanzengeographie

habilitiert.

Der Prof. f. metallurg. Hüttenkde, ehem. Technol.

u. Probierkde an der Bergakad. zu Berlin, Geh. Bergrat

Bruno Kerl ist am 25. März, 81 J. alt, gestorben.

Sen erschienene WerKe.

R. Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen.

3. Aufl. Braunschweig, Vieweg. M. 1.

W. Haacke, Karl Ernst von Baer. [Klassiker der

Naturwissenschaften hgb. von L. Brieger-Wasservogel.

in.] Leipzig, Theodor Thomas. M. 3.

Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 60, 2. J. König, Zum
Kontinuum- Problem. — A. Schoenflies, Über wohl-

geordnete Mengen. — F. Bernstein, Über die Reihe

der transfiniten Ordnungszahlen. — E. Borel, Quel-

ques remarques sur les principes de la theorie des en-

sembles. — G. Faber, Über die Abzählbarkeit der ratio-

nalen Zahlen. — H. F. Blichfeldt, The finite, discon-

tinous primitive groups of coUineations in four variables.

— G. Kolossoff, Über Behandlung zyklischer Systeme

mit Variationsprinzipien, mit Anwendungen auf die Me-
chanik starrer Körper. — E. Meyer, Über das in der

kinematischen Geometrie auftretende Nullsystem. — P.

Böhmer, Über elliptisch-konvexe Ovale. — W. Lietz-
mann, Zur Theorie der n^en Potenzreste in algebrai-

schen Zahlkörpern. — E. Busche, Über eine Kron-

eckersche Beziehung zwischen Geometrie und Zahlen-

theorie. — J. Kürschäk, Über den gröfsten gemein-

samen Teuer zweier Formen. — E. Wendt, Notiz zu
meiner Arbeit über Hamiltonsche Gruppen.

Giornale di Matematiche. Settembre e Ottobre. V.

Strazzeri, Le rullette störte e l'applicabilitä delle ri-

gate. — P. Mercatanti, Le superficie di Bonnet nello

spazio parabolico indefinito. — L. Orlando, Sulla fun-

zione n™^ di Green per la sfera. — U. Sbrana, Al-

cune proprietä dell' equazione per la divisione dei peri-

odi di una funzione equianarmonica. — A. Bartorelli,
Sopra una legge di reciprocitä nelle curve inviluppo. —
E. Bertini, Vita e opere di L. Cremona.

Meteorologische Zeitschrift. Februar. J. .Maurer,
Beobachtungen über die irdische Strahlenbrechung bei

typischen Formen der Luftdruckverteilung. — J. Hann,
Die Anomalien der Witterung auf Island in dem Zeit-

räume 1851— 1900 und deren Beziehungen zu den gleich-

zeitigen Witterungsanomalien in Nordwesteuropa.

Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Che-
mie. 44, 1. 2. W. Jones und M. C. Winternitz,
Über die Adenase. — W. M. Dehn, Eine .Methode zur

schnellen Chlorbestimmung im Harn. — E. Abder-
halden, Abbau und Aufbau der Eiweifskörper im tieri-

schen Organismus. — H. Euler, Chemische Dynamik
der zellfreien Gärung. — J. Wohlgemuth, Zur Kennt-

nis des Phosphorharns. — M. Siegfried, Über die

Bindung von Kohlensäure durch amphotere Amido-
körper. — C Neuberg und W. Neimann, Neue Reak-

tionen und Derivate der Glukuronsäure; Synthese »ge-

paarter Glukuronsäuren«
;
Quantitative Bestimmung »ge-

paarter Glukuronsäuren«. — C Neuberg und M. Silber-
mann, Untersuchungen in der Gh'cennsäurereihe. III.

Die Konfiguration der Glycerinsäure. — H. Steudel,
Das Verhalten der Hexonbasen zur Pikrolonsäure. —
H. Pauli, Über die Einwirkung von Diazoniumverbin-

dungen auf Imidazole.

Liebigs Annalen der Chemie. 339, 1. R. Behrend,
E. Meyer und F. Rusche, Über Condensationsprodukte

aus Glycoluril und Formaldehyd. — R. Bartling, Nach-

trag zu der Abhandlung: Über die Condensation von Iso-

dialursäure mit Thioharnstoff. — C. Tubandt, Quantita-

tive Bestimmung des Natriumkoholats mit Menthon. —
O.Wallach, Zur Kenntnis der Terpene und der ätheri-

schen Öle.

Beiträge zur Geophysik. 7, 3. Th. Arldt, Die

Gestalt der Erde. — J. F. Hoffmann, Chemische Glei-

chungen der Bildung fossiler Brennstoffe. — E. G. Har-
boe, Die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Erdbeben-

wellen.

Zeitschrift für Ethnologie. 37, 1. F. Gräbner,
Kulturkreise und Kulturschichten in Ozeanien. — B.

Ankermann, Kulturkreise und Kulturschichten in

Afrika. — H. Schmidt, Die Keramik der makedoni-

schen Tumuli. — E. Röfsler, Bericht über archäologi-

sche Ausgrabungen in Transkaukasien.

Hedwigia. 44, 3. P. Dietel, Über die Arten der

Gattung Phragmidium (Schi). — L. Di eis. Die primi-

tivste Form von Lygodium. — G. Hieron j'mus, Be-

merkungen über Chlamydomyxa labyrinthuloides Archer

und Chlamydomyxa montana Lankester; Einige Berich-

tigungen. — J. Stefan, Beitrag zur Kenntnis von Colly-

bia racemosa Pers. — P. Hennings, Einige schädliche

parasitische Pilze auf exotischen Orchideen unserer Ge-

wächshäuser. — W. Mönkemeyer, Beiträge zur Moos-

flora des Erzgebirges.

Medizin.

Referate.

Adolf Dennig [Prof.Dr.], Hygiene des Stoffwechsels
im gesunden und kranken Zustande. [Bibliothek

der Gesundheitspflege. Bd. 10».] Stuttgart, E. H. Moritz,

1905. 88 S. 8° mit 1 kolor. Taf. u. 5 Textabbild. M. 1,20.

Der Verf. beginnt mit kurzen theoretischen Aus-

führungen über die Nährstoffe und den Stoffwechsel. In

neun Kapiteln behandelt er dann die Fettsucht, die .Ab-

zehrung, den Diabetes und den Diabetes insipidus, die

Gicht, die Rhachitis, die Basedowsche Krankheit, die

Osteomalacie und die Anomalien der inneren Sekretion,

den Kretinismus, die Addisonsche Krankheit und die

Akromegalie.

Notizen und Mittellimgen.

Xotizen.

An der Univ. Tübingen wird eine neue ord. Pro-

fessur f. Hygiene errichtet werden.
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Nach einer Bekanntmachung des Rektors werden vom
Sommersemester 1905 ab den Studierenden der Me-
dizin, die sich in der philosophischen und naturwissen-

schaftlichen Fakultät der Univ. Münster als Stud. med.
haben eintragen lassen und in der durch die Prüfungs-
ordnung für Ärzte vom 28. Mai 1901 vorgeschriebenen

Weise dem medizinischen Studium obliegen, alle an der

Univ. Münster rite absolvierten Semester bis zur ärzt-

lichen Vorprüfung als vollgültige medizinische Semester
angerechnet. — Eine Prüfungskommission für die ärzt-

liche Vorprüfung an der Univ. Münster wird in kurzem
eingesetzt werden.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. spez. Pathol. u. Therapie an der Univ.

Leipzig Geh. Med.-Rat Dr. Heinrich Curschmann ist zum
Ehrenmitglied der belgisch. Akad. d. Med. ernannt worden.

An der Univ. Berlin ist den Privatdozz. f. innere

Med. Dr. Oskar de la Camp, Dr. Ferdinand Blumen-
thal und Dr. Adolf Magnus-Levy der Titel Professor

verliehen worden.
An der Univ. Giefsen sind die Privatdozz. Dr. Friedrich

Best f. Ophthalmol. und Dr. Karl Bötticher f. Chirurgie

zu aufseretatsmäfs. aord. Proff. ernannt worden.
Der Privatdoz. f. pathol. Anat. an der Univ. Tübingen

Dr. Albert Dietrich ist zum aord. Prof. ernannt worden.

An der Univ. Giefsen hat sich der 1. Assistent am
patholog. Institut Dr. Johann Georg Mönckeberg als

Privatdoz. f. allg. Pathol. u. patholog. Anat. habilitiert.

UniTersitStsschrifteu.

Habiliiationsschrifl.

J. Biberfeld, Zur Kenntnis der Sekretionsstelle

körperfremder Substanzen in der Niere. Breslau. 13S.

m. 2 Taf.

Dissertationen.

M. Arensberg, Zum Verhalten des Köpergewichtes

bei der Manie. Freiburg. 23 S. m. 2 Taf.

E. C. Barth, Beiträge zur Pathologie und Therapie

der intermittierenden Hydronephrose. Leipzig. 38 S.

A. Brunk, Zur Htstogenese des Leberkrebses. Greifs-

wald. 39 S.

S. Bugajewsky-Goldstein, Beitrag zur Frage von
der Erblichkeit der Tuberkulose. Zürich. 19 S. 4".

Zeitschriften.

Jahrbücher für Psychiatrie und Neurologie. 25, 2. 3.

O. Fischer, Zur Kenntnis des multiplen metastatischen

Carcinoms des Zentralnervensystems. — A. Pilcz, Über

Heilversuche an Paralytikern. — A. Berger, Eine

Statistik über 206 Fälle von multipler Sklerose. —
W. Neutra, Über Ermüdungsphänomene, einschliefs-

lich der auf dem Gebiete der Vibrationsempfindung. —
L. V. Frankl-Hochwart, Erfahrungen über Diagnose

und Prognose des Meniereschen Symptomenkomplexes.

Die Therapie der Gegenwart. 46, 4. Quenstedt,
Einwirkung von Salicylpräparaten auf die Nieren. —
R. Grünbaum, Die Technik der Stauungshyperämie. —
G. Haas, Eumydrin, ein Atropin-Ersatz, in der Therapie

der Magen- und Darm-Krankheiten. — A. Alexander,
Über Vioformanwendung bei Pemphigus. — F. Korn-
feld, Beiträge zur Behandlung der gonorrhoischen Er-

krankungen. — De la Camp, Kritisches Referat über

die bisherigen Erfahrungen der Behandlung der Leukämie
und Pseudoleukämie mit Röntgenstrahlen. — G. Klem-
perer, Allgemeine Grundsätze der Prophylaxe und
Therapie der Magenkrankheiten.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Agnes Gosche, Mailand. [Berühmte Kunst-
stätten. Nr. 27.] Leipzig, E. A. Seemann, 1904.

VIII u, 222 S. 8" mit 148 Abbild. M. 4.

Das Buch besitzt unleugbare Vorzüge. Der
umfangreiche Stoff, in den die Verfasserin mit

ernstem Bemühen eingedrungen ist, ist geschickt

gegliedert; grofse künstlerische Individualitäten,

Baudenkmäler, deren Geschichte Jahrhunderte

umfafst, sind aus der geschichtlichen Darstellung

herausgegriffen und monographisch behandelt

worden. Dadurch wurde in die Schilderung

eine wohltuende Abwechselung gebracht. Ver-

hängnisvoll sind der Verfasserin ihre gewils mit

saurem Fleifs erworbenen Kenntnisse in der

Architektur geworden. Ihre Ausführungen wir-

ken hier ermüdend, und das Eingehen auf

technische Einzelheiten bei ca. 20 Mailänder

Kirchen kann nur für Architekten Interesse

haben. Dagegen wird der historische Hinter-

grund allzu flüchtig skizziert, die Ikonographie

lombardischer Kirchenplastik mit ihrer fesselnden,

für das Verständnis mittelalterlicher Kulturge-

schichte so unschätzbaren Symbolik wird auch

nicht einmal gestreift. Wenn überhaupt biblio-

graphische Notizen gegeben werden sollten,

durften die Namen von Uzielli und
J.

P. Richter

nicht fehlen. Ziemlich willkürlich behandelt Agnes

Gosche die italienische Sprache: RocÄetta, solew-

nitä, S. Maria del Salute und last not least il

stilo bramantesco! Endlich fehlt dem Buche die

Stimmung, doch mufs ich selbst bekennen, die-

selbe in Mailand stets vergeblich gesucht zu

haben. Ihren Zweck wird diese tüchtige Arbeit

trotz alledem vollauf erfüllen, und eine zweite

Auflage wird hoffentlich bald Gelegenheit geben,

die gemachten Ausstellungen zu berücksichtigen.

Schwerin. Ernst Steinmann.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronili.

Die philos. Fakult. der Univ. Tübingen hat den Kunst-

historiker Cornelius v. Fabriczy in Stuttgart, bekannt

als Kenner der italienischen Renaissancekunst, zum Ehren-

doktor ernannt.
Neu erschienene Werke.

C. M. Kau fm an n , Handbuch der christlichen Archäo-

logie. Paderborn, Schöningh.

Eduard Devrient, Geschichte der deutschen Schau-

spielkunst. Neuausgabe von H. Devrient. 1. Bd. Berlin,

Otto Eisner. Vollst, in 2 Bden. M. 20.

Zeitschriften.

Repertorium für Kunstwissenschaft. 28, 1. .\.

Möller, Das Naturgefühl bei Nicolo Pisano. — C.

Gebhardt, Der Meister des Paradiesgartens. — K.

Tscheuschner, Die deutsche Passionsbühne und die

deutsche Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts in ihren

Wechselbeziehungen (Schi.). — W- R. Valentin er,

Augsburger Urkunden. — Fr. H. Hofmann, Kur-

fürst Ottheinrich und der » Ostpalast« des Heidelberger

Schlosses.

Inserate.

Schreibmaschinenarheiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
granitne u. Fervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kahse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Cicero.

A..~..^4..^ u- s. Zeit V. V. Gardthausen. I. 1.

AUgUStUS n. JC 10.- I. 2. n. JC 12.- I. 3.

n. .^ 8 — II. l. n. .K 6.- II. 2. n. JC 9. — II. 3.

n. M 7.—

RinnrSinhip ^'® griechisch-römische Biographie
DlUyi a|JIIIC. nach ihrer literarischen Form von
Kriedrich Leo. n. Ml.—

n'^r der, in der römischen Literatur von H. Peter.
Brief, n. M 6 -
Rriinn 1^'c'"^ Schriften. I. Bd. Römische Denk-
DrUllli, mäler — Altitalische u. etruskische Denk-

mäler, n. M 12.—
Der Briefwechsel Ciceros v. s. Prokons. b. z.

Cäsars Ermordung von O. E. Schmidt,
n. .«. 12.—

— Ciceros Villen von 0. E. Schmidt. Mit 2 Tafeln

und Abbildungen im Text. n. M 1.

—

riowino-fhonno ^^'^ seine Zeit von A. Schaefer.
uemosinenes 2. Aun. 3 Bände, n. jc 30.—

Dorer und Achäer. "(^lUTl s"«.''"

Piiimnlnnil/Q Geschichte der griech. Etymologika
LiymUlOgiKd. v. R. Reitzenstein. n. JC 18.—

rriihlinpcfocf '^^^ '"^^' ^^^^^°- ^'" Beitrag zur
rrUlillliyblCbl Geschichte der antiken Religion

von R. Wünsch, n. JC 2.

—

Ci-ammafil/ ^'^tor., d. lat. Sprache v. H. Blase,
UrdlllllldLIK, A. Dittmar, J. Golling, G. Her-

big, G. Landgraf, C. F.W. Müller, J.H.Schmalz,
Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. I. 1. Ein-

leitung u. Lautlehre. I. 2 Stammbildungslehre. Von
Fr. Stolz, je n. M 7.— . III. 1. Einleitung in die

Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. Golling.
Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. Golling. Tempora
und Modi; Genera Verbi. V^on H.Blase, n. ^Ä' 8.

—

[Fortsetzung unter der Presse.]

— Studien zur lateinischen Moduslehre v. A. Dittmar.
n. .f(. 8.—

UaHrian Leben des Kaisers Hadrian. Quellen-
•'"Uridll. analysen und historische Untersuchungen
von Otto Th. Schulz, gr. 8. n. M 4.—

Hellenistisches Zeitalter. '^^SS™ zef
alters von J. Kaerst. I. Bd. n. JC 12.—, geb. JC 14.—

MnmPr Homerische Paläste. Eine Studie zu den
n Ulli er. Denkmälern und zum Epos. Von F. Noack.

Mit 2 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. n. JC 2.80.

|/jj:_p„__:x Die geschichtl. Literatur der röm. Kaiser

Kunstprosa,

zeitv. H.Peter. 2 Bde. je n. M 12.—
die antike, vom VI. Jahrh. v. Chr.

bis in die Zeit der Renaissance, von
E. Norden. 2 Bände, je n. „K 14.—

Geschichte der röm. Literatur von
Teuf fei - Schwabe. 5. Aufl. n.

Literatur.
.« 14.40, geb. .H 18.—

— Gesch. der griech. Lit. der Alexandrinerzeit von
Susemihl. 2 Bde. n. M. 30.—, geb. .K. 34.—

— Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Liter.-

Gesch. v. TeuffeL 2. Aufl. n. JC 12.—
— S. a. Kunstprosa.

I uriipn ^"^ Lydien. Epigraphisch - geographische
L.yUiCll. Reisefrüchte, hinterl. von K. Buresch.

herausgeg. von O. Ribbeck. Mit einer Karte von
H. Kiepert, n. M 14.—

Mrk4-M:i# ^^^ Griechen und Römer v. Christ. 2. Aufl.
metrik n. M 11.60
— Grundzüge altröm. Metrik v. Klotz, n. M 12.—
— Theorie d. musischen Künste d. Hellenen von Ross-
bach u. Westphal. 3 Bde. n. M 36.—

Mifhrac '^'^ Mysterien des Mythra von Franz
iniinrdS. Cumont. Deutsch von G. Gehrich. n.

JC 5.—
, geb. n. JC 5.60.

Mwfhninnio Lexikon d. griech. u. röm. Mythol.
myLIIUlUyitS. herausgeg. von Röscher. I. Bd.

[A— H] n. JC 34.— II. Bd. [1— M] n. JC 38.—
III. Bd. (jede Lief. n. JC. 2.—) im Erscheinen.

ni/limono ^^^ antike Idee der Ökumene in ihrer
UKUmcnc. politischen und kulturellen Bedeutung.
Von J. Kaerst. n. M 1.20.

P|_x_ Philologische Studien zu Plato v. O. Immisch.
ridlO. I. Heft: Axiochus. n. JC 3.— II. Heft: De

recensionibus Platonicae praesidiis atque rationibus.

n. M 3.60.

Pnr-l-rö4l/nnfo ^"^ ^^"^- ^^ünzen von Imhoof-
rUrirdlKUpTB Blumer. 2. Aufl. n. JC. 3.20.

— .Auf hellen, u. hellenistischen Münzen von Imhoof-
Blum er. geb. n. M 10.

—

niloUonl/linHo ^''"^^ dergriech.undröm.Quellenk.
UUClIÜIIKUIlUtJ. vonA. Schaefer Nissen. L Abt.

4. .Aufl. n. .H. 2.— II. Abt. 2. Aufl. n. JC 3.20.

RoHnov* ^'^ attische Beredsamkeit v. Fr. Blass.
neOner. 3. aW. 2. AuA. n. JC 56.—, geb. JC 64.—

(Die Bände sind auch einzeln käuflich.)

Rhtrfhmiie ^'^ Rhythmen der attischen Kunstprosa.
nnyinmUS. Isokrates— Demosthenes— Platon. Von

Fr. Blass. n. JC 8.—

p_^j Das alte Rom, Entwickelung seines Grund-
IIUIII. risses und Geschichte seiner Bauten. .\uf

12 Karten u. 14 Tafeln dargest. u. mit einem Plane

d. heutigen Stadt, sowie einer stadtgeschichtlichen

Einleitung von A. Schneider, geb. n. JC 16.

—

— Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer

Altertümer in Rom von Wolfgang Heibig. 2 Bde.

2. Aufl. Geschmackvoll geb. n. ^H, 15.— ; Ausg. m.
Schreibpapier durchschossen geb. n. M 17.— (Die

Bände sind nicht einzeln käuflich.)

Qooloni/nnDl ^^'" Seelenvogel in der alten Litera-
OCCiCIlVUycl. tur und Kunst. Eine mj-thologisch-

archäologische Untersuchung von G. Weicker. Mit

103 Abbildungen im Text. n. JC 28.—

Qni*or>ho Elementum. Eine Vorarbeit z. griech. u.

OprdCne. lateln. Thesaurus v. H. Diels. n. M 3.—
— Charakteristik der latein. Sprache von O. Weise.

2. Aufl. n. JC. 2.40: geb. JC 3.—

^t;i;)t«;)lfprtiim0r
Handbuch der griech. Staats-

OLddLbdllt;rLUIIit;r. altertümer von G. Gilbert.
1. Bd. (Laked. u. Athen.) 2. Aufl. n. .fC 8.— IL Bd.

n. JC 5.60.

otaatSVerfaSSUng. rom. st. von E.' Herzog.
2 Bde. n. JL 33.—

Om.M<«M...^:i< Handbuch d. lat. u. griech. Synonymik
Synonymik, v. j. h. h. schmidl n i 12-
— Syn. d. griech. Sprache v. J. H. H. Schmidt. 4 Bde.

n. J( 54.

—

T».4...li:«,.. Svntax und Stil des Tertullian von H.
Tertullian. Hoppe, n. m%.-
Troioncoöiilo Trajans dakische Kriege. Nachdem
I rajanSSdUie. SäulenreUeferzahltv. E.Petersen.

I. Der erste Krieg, kart. n. M 1.80. II. Der zweite

Krieg, kart. n. JC 3.—

Verfluchungstafeln, ^^tth. T."?!-
,

epische Technik. Von Richard Heinze.
IS n. JC 12.—. geb. JC 14.—

7' r,,r_ Geschichte des Zinsfufses im griechisch-

^inSTUIS. römisch. Altertum bis auf Justinian von

J. G. Billeter. n. JC 12.—

Yerglh
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Verlag von B. O. Tenbner ia lieipzig.

Soeben erschien:

Lehrbuch der praktischen Physik
von

F. Kohlrausch.
Zehnte vermehrte Auflage des Leitfadens der praktischen Physik.

Mit zahlreichen Figuren im Text.

[XXVII u. 656 S.] gr. 8. 1905. Biegsam in Leinwand geb. M 9.—.

Infolge der doppelten Aufgabe, welche sich obiges Werk stellt, wurde in der neuen, erheblich vergrösserten

Auflage der Thermometrie, der Strahlung und vor allem der Elektrizität ein breiterer Spielraum eingeräumt, und
darf der Leitfaden unserem Ermessen nach das Verdienst für sich beanspruchen , zuerst und allein eine handliche

Zusammenstellung kritisch ausgewählter physikalischer Zahlen gebracht zu haben.

(Der prakt. Maschinenkonstr. 1901. Nr. 35.)

Dieses eigenartige Werk gewinnt mit jeder neuen Auflage an Vertiefung und damit an Wert für alle

diejenigen, welche der praktischen Physik als Lehrer oder Lernende näher stehen. Auch als Nachschlagebuch

ist es von Bedeutung; denn in knapper, aber ausreichend verständlicher Form umfasst es einen ausserordentlich

reichen Inhalt und bringt nicht weniges, was man in sehr umfangreichen Lehrbüchern vergebens sucht. Die

zahlreichen im Anhang gegebenen Tabellen beruhen selbstverständhch auf dem besten zur Zeit vorhandenen

Material. (Gaea 1901. 10. H. S. 640.)

Früher erschien: T^ 1 P 1 Tl P 1*

Leitfaden der praktischen Physik
von

F. Kohlrausch.

Mit in den Text gedruckten Figuren.

[XX u. 260 S.] gr. 8. 1899. Biegsam in Leinwand geb. Ji 4.—

Man muss dem Verfasser aufrichtigen Dank für diese Arbeit wissen, um so mehr, als das Buch, wie es ja

hier ohnedies selbstverständlich war, durch seine Beschränkung auf den engeren Zweck um nichts weniger

wissenschaftlich geworden ist. In der Vorrede äussert sich der Verfasser in so beherzigenswerter Weise über

diesen Gegenstand, dass ich die fragUchen Stellen hersetze. . . .

. . . Dadurch, dass diese beherzigenswerten Worte einem Buche vorausgeschickt sind, welches in die

Hand des Anfängers gelangt, werden sie ihren Segen in besonders weitem Umfange üben.

(Zeitschr. f. physikal. Chemie. XXXII. Bd., Heft 2.)

Es kann nur mit freudiger Genugtuung begrüsst werden, wenn ein Forscher vom Rufe Kohlrauschs
die Mühe nicht scheute, dem Anfänger die Wege ebnen zu helfen und selbst mitzuarbeiten an der Hebung des

physikalischen Unterrichtes, auf dessen hohe kulturelle Bedeutung das Vorwort mit Nachdruck hinweist. Möge
des Werk in seiner neuen Form recht viele neue Freunde finden! (Realschulwesen. 25. Jahrg., Heft 5.)

Einführung
in das

Studium der theoretischen Physik,
insbesondere in das der analytischen Mechanik.

Mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis

von

P. Yolkmanii,
Professor der theoretischen Physik an der Universität Königsberg i. Pr.

[VI u. 370 S.] gr. 8. 1900. geh. M ').—, in Leinwand gebunden M 10 20.

Die Darstellungen, welche die Mechanik in den letzten Jahrzehnten gefunden hat, wandten die Aufmerksam-

keit wiederholt den Grundprinzipien der Disziplin zu und wiesen auf innere Unklarheiten derselben hin. Auch

die vorstehend als Einführung in das Studium der theoretischen Physik angekündigte Bearbeitung der Mechanik

will sich mit Vorliebe der Klarstellung der Grundprinzipien zuwenden, erblickt aber, nachdem die letzten Jahre

noch einige sehr willkommene mathematische Präzisierungen gebracht haben, für die dabei zu überwindenden

Schwierigkeiten das Bedürfnis zur Zeit mehr in einer erkenntniskritischen Klärung als in dem Versuch einer

weiteren mathematischen Präzisierung.
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

Herausgegeben von

Otto Schmeil in Magdeburg und WaltfieP B. Schmidt in Leipzig

in zwanglosen, einzeln käuflichen Heften und Bänden, gr. 8.

Die Sammlung soll Abhandlungen eine Statte bieten, die dem naturwissensohaftiichen Unterrichte dienen wollen,
dem Unterrichte im allgemeinen oder auch im Einzelgebiete, und die. zu kurz, um ein Buch zu Tüllen, doch so umfangreich
sind, daß sie in einer Zeitschrift auf zu viele Nummern zersplittert werden müßten, oder die ihre Verfasser zunächst separat
zu haben wünschen.

l

Band I. Mit zahlreichen Abbildungen. Inhalt laut nachstehender Einzeihefte geh. M. 8.

—

(I. Hl) Zweck und Umfang des Unterrichts in der Naturgeschichte an höheren

Mittelschulen m. bes. Berücksichtig, d. Gymn.v. Prof. Dr. F. Mühlberg in Aarau. ;52 S.j 1903. M. 1.20.

Die Schrift weist die Notwendigkeit des naturgeschichtlichen Unterrichts bis In die obersten Klassen der Mittelschulen
nach und zeigt, wie er durch Übung im Beobachten, durch allgemeine Geistesbildung und durch materielle Belehrung eine
einzigartige Wirkung von fundamentaler Bedeutung erzielt und zugleich konzentrisch den Effekt der übrigen Fächer unterstützt

(I. H. 2) Schülerübungen in der elementaren Astronomie von or. Paui schiee,
Oberl. an d. Oberrealsch. auf d. UhlenhorSt In Hamburg. Mit 2 in d. Text gedr. Fig. [15 S.] 1903. 50 Pf.

Die Abhandlung schließt sich den dankenswerten Bestrebungen an. dieses naturwi>senschaftlich- geographische Unter-
richtsfach von öder Papier- und Stubengelehrsamkeit zu befreien. Nicht durch lange allgemeine Erörterungen, sondern durch
genaue Anweisungen über die anzustellenden Beobachtungen glaubt der Verfasser der guten Sache am besten zu dienen.

(I. H.3) Die Abstammungslehre im Unterrichte der Schule von or. waither
Schoenichen. Oberlehrer am Reformgymnasium zu Schoeneberg. Mit 14 Figuren im Text und 2
schematischen Darstellungen. [46 S.] 1903. M. 1.20.

Verfasser weist nach, daß die Abstammungslehre in den Unterricht der Schule aufgenommen werden muß. kann und darf.

(I. H.4 Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des chemischen Unterrichts
an deutsch. Mittelschulen V. Dr. Erich Binderin Dresden. Mit 2Schematen im Text. [35 8.] 1903. 80 Pf.

Ein Abriß der historischen Entwicklung des chemischen Unterrichts in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung
Sachsens und Preußens.

(I. H.5) Die Aufgaben des naturkundl. Unterrichts vom Standpunkte Herbarts
von Dr. A. Günthart. Oberlehrer in Barmen. Mit 3 Skizzen im Text. [67 8.] 1904. M. 1.40.

Die Arbeit ist sowohl für den Psychologen und Pädagogen als auch für den Lehrer bestimmt Jenem bietet sie eine

neue Anwendung der Herbartschen Philosophie, diesem möchte sie die philosophischen Grundlagen zur genauen Bestimmung
des vergleichsweisen Wertes der einzelnen naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände für die intellektuelle, moralische
und ästhetische Erziehung der Jugend liefern.

(I. H.6) Geschichte des naturwissenschaftlichen Unterrichts an den höheren schulen

Deutschlands von Prof. Dr. J. Norrenberg in Berlin. Hilfsarbeiter im Preuß. Kultusministerium.

[IV u. 76 S. 1904. geh. M. 1.80. geb. M. 2.40.

Der Verfasser versucht in dieser Arbeit die Entwicklung des gesamten naturwissenschaftlichen Unterrichts an den
deutschen höheren Lehranstalten von den ersten Anfängen unseres höheren Schulwesens an in ununterbrochenem Zusammen-
hange darzustellen. Da die bisherigen Arbeiten sich auf ein bestimmtes Spezialgebiet und auch auf engere Zeiträume be-

schränken, so bietet die vorliegende Schrift die erste Geschichte dieses wichtigen Unterrichtsgegenstandes.

(I. H.7) Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen für die Schule.
V. Dr. P.CI außen. Assist, am pharmakognost. Inst, zu Freiburg i.B. M.44Textabb. [318.; 1904. 80 Pf.

Die Arbeit des Verfassers bietet Lehrern an höheren Schulen, die in der Pflanzenphysiologie zu unterrichten haben,

aber während ihrer Studienzeit nicht Gelegenheit hatten, an pflanzenphysiologischen Übungen teilzunehmen, eine kleine Aus-
wahl instruktiver, mit einfachen Hilfsmitteln anstellbarer Versuche. Sie wurden fast alle in einem pflanzenphysiologischen Ferien-

kursus an der Universität Freiburg i. B. ausgeführt und werden hier aufWunsch der Teilnehmer weiteren Kreisen zugänglich gemacht

(I. H. 8) Das dynamologische Prinzip. Ein wort zur einheitlichen Gestaltung des natur-

kundlichen Unterrichts. Von K. Remus in Ostrowo. [418.] 1904. 80 Pf.

Die Schrift stellt einen Grundsatz auf. mit dessen Hilfe es möglich erscheint den gesamten naturkundlichen Lehrstoff

zu einer geschlossen organisierten Naturkunde zu vereinigen. Dementsprechend sucht sie den Lehrstoff als ein ..N a c h e i n a n d e r*

zu ordnen und zu zeigen, daß die üblichen Einteilungsgründe (System und Lebensgemeinschaften) unter sich und mit dem er-

stellten ..dynamologischen Prinzipe" in einem engen Zusammenhange stehen. Kurz — die kleine Schrift will sagen: ..Ist über-

haupt eine geschlossene Organisation alles naturkundlichen Lehrstoffes möglich, dann kann sie nicht anders als auf Grund

des dynamologischen Prinzipes erfolgen".

(I. H.9) Die Milbenplage der Wohnungen, ihre Entstehung und Bekämpfung.
Nebst einem Anhang über neuerliche Massenverbreitung einiger anderer bisher wenig beachteter

Wohnungsschädlinge. V. Prof. Dr. Friedrich Ludwig. Gymn.-Oberl. in Greiz. [20 8.; 1904. 80 Pf.

Aus vielen Gegenden Deutschlands kamen in den letzten Jahren Klagen über das plötzliche Auftreten lebenden
Staubes auf Möbeln und Wänden der Wohnungen, der sich rasch vermehrt und bald alle Gegenstände des Hauses überzieht

gegen den weder Reinlichkeit noch die üblichen Desinfektionsmittel helfen. Derselbe wird durch Milben veratMoM, *e wsfcr
für harmlos galten und in den Sohullehrbüchern kaum Erwähnung fanden. Verfasser behandelt die Urheber die« ,

r.htM^mm
Ursache und Bekämpfung und berichtet zum Schluß über andere neuerlich in Massenverbreitung auftretende W»ta«»ii««*M**f«-
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Versteigerung der Sammlting

Kostbare fiik jVlusikalien

Stammbücher um 1600

frühe jColzschnittverke und Inkunabeln

OriginalDrucke Der Reformationszeit

literatur Des XVII. JahrhunDerts

goethe unD Die Romantik

II.

yiusgevählte Sammlung

yilter Kupferstiche D. XV.-XVII. 3ahrhunDerts

Mm, RembranDt, Kleinmeister, ]Vlecken

}(ollänDische}{anDzeichnungenD.XVII.3ahrhs.

franz. unD engl. Stiche Des XVIII. üahrhunDerts

Daniel ChoDoviecki—===== dabei die größten und wertvollsten Seltenheiten =====

—

AuMion L bis 6, Mai 1905,

Illustrierte Kataloge versendet

(7. 6r. Boerner, Antiquariat, Leipzig, Nümhergerstr. 4:4..

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig:

Historische Vierteljahrschrift
herausgegeben von

Dr. Gerhard Seeliger,

o. Prof. a. d. Univ. Leipzig.

Neue Folge der »Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft«.

Die Zeitschrift, die in 4 Vierteljahrsheften von mindestens 10 Bogen und 4 Ergänzungsheften von iVa Bogen

Umfang erscheint, bietet nicht nur gröl3ere und kleinere Aufsätze, die stets auf selbständiger Forschung beruhen

und dabei allgemeineres historisches Interesse beanspruchen dürfen, sondern sie will auch die Leser mit wichtigeren

Ereignissen und mit allen Fortschritten auf dem Gebiete des geschichtswissenschaftlichen Lebens rasch und zu-

verlässig bekannt machen und dadurch auch denen , die nicht eine größere Bibliothek zu benutzen vermögen,

einen lebendigen Zusammenhang mit den historischen Wissenschaften ermöglichen.

Sie bringt daher neben den größeren wissenschaftlichen Aufsätzen sowie zahlreichen Notizen und eingehen-

den Kritiken kleinere Mitteilungen über neue literarische Erscheinungen und alle wichtigen Vorgänge auf dem

persönlichen Gebiete des geschichtswissenschaftlichen Lebens.

Da die Nachrichten und Notizen in 2 Teilen erscheinen, der erste im Hauptheft, der zweite in dem 6 Wochen

später folgenden Ergänzungsheft, so ist es möglich, die Leser der Zeitschrift sehr rasch zu orientieren und dauernd

auf dem Laufenden zu erhalten.

Außerdem enthält die Vierteljahrschrift eine von Bibliothekar Dr. 0. Masslow bearbeitete vollständige Biblio-

graphie der deutschen Geschichte.

Der Preis für den Jahrgang beträgt 20 Mark.

%yxx\, §cfd)id)te bcr beutft()^n fiteratur.
^

|er.=8. @e()eftet p. 51.-, gebuitbtn p. 59.

I.§anb:

Pon ben älteflen fetten bis }um
etftcn|ltettflbrsI6.3al)r()unbetts.

8. gufloßt , gcl)eftct gl. 12.—,
gebunbfti p. 14.—. >^»^*^i

II. ganb:

gom etilen piettel bes 16. lo^t-
$unbetts bis «ngefäljr 1770. 8.

Uuflogc, getieftet p. 12.—
,
geb.

ai.14.-. .«>.«>.«..«..«.<

III. ganb:

Pott ungefätjc 1770 bis ;u ^oetfies

fobe (1832). 7. Auflage, ge=

tieftet Potft 12.—
, gebunben

Paik 14.-. ..»*«.*.»*»<

IV. §onb:

@erd)td)te bei neueflen beut«

frfjen ftterotur. 5. gufloge,

gcljeftet Port: 15.—, «ebunben
Pacfi 17.—. >«*«»«•»<

Pit ausgetBöljltcn gtüdun aus ben Pfrfccn ber norjügUdjflcn §d)rtft|teKrt;, tljtcn gtogravijten, Jortröts unb

|ah|tmilcs in oorjüglitJ) nusgcfüljrtfn |olj|"d)tttttfn, Job ptrk entljält bemnod) mt hetitj aiibfre giteratur=

geftl)td)tt ?«9lttd) eine gtntljologic bes gcflcn ous ber beutfd)en JloHonaUUeratur. >«'•«'•'»«•»•'»««••»*»<

yrofpektc uncutgeÜUd) imb ;jo)lfrci uou ber gcrlngsbudjljaublung §. §. feubncr in geipjig, -poflflroge 3.

Dieser Nummer der „Deutschen Literaturzeitung" liegt eine Beilage der Weidmannschen Verlags-
buchhandlung in Berlin bei, die wir der Beaclitung unserer Leser bestens empfeiilen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Bachbinder in Neu-Ruppin.
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Allgemelnwlssensohaftüohes ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

P. Huvelin, L'histoire du droit com-
mercial. (Paul Nehme, ord. Univ.-

Prof. Dr., Halle.)

Katalog der Bibliothek Hauser, Karls-
ruhe.

tsungsherichte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Klrohenwesen.

S. I. Curtiss, Ursemitische Religion

im Volksleben des heutigen Orients.

Deutsche Ausg. mit Vorwort von
Wolf Wilhelm Graf Baudissin.

(Karl Budde, ord. Univ.-Prof. Dr.

theol., Marburg.)

A. H. Braasch, Die religiösen Strö-

mungen der Gegenwart. {Heinrich

Julius Holtzmann, ord. Univ.-Prof.

emer., Dr. theol., Strafsburg.)

P. Lobstein, Wahrheit und Dichtung in

unserer Religion.

Philosophie.

Rudolf Lehmann. Lehrbuch der

philosophischen Propädeutik;

Derselbe, Wege u. Ziele der philoso-

phischen Propädeutik. {Friedrich

Paulsen, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Berlin.)

H. B e 1 a r t , Ernst Häckels Naturphilosophie.

Unterrichtswesen.

H. Luckenbach, Olympia und
Delphi. {Julius Ziehen, Ober-

studiendirektor beim Kommando
des Kadettenkorps. Dr., Berlin.)

Pädagogische Reform. Vierteljahrs-
schrift, .tahrg. 1904.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

H. Schäfer, Die .Mysterien des Osiris

in Abydos unter König Sesostris III.

Nach dem Denkstein des Ober-

schatzmeisters I-Cher-Nofret im Ber-

liner Museum. {Jean Capart,

Charge de cours an der Univ.

Lüttich.)

G. Hüsing, Der Name „Zarapustra".

Griechische und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

F.W. Stellhorn, Kurzgefafstes Wör-
terbuch zum griechischen Neuen
Testament. 2. Aufl. {Adolf Deiß-
mann, ord. Univ.-Prof. Dr. theol.,

Heidelberg.)

P. C. Juret, Etüde grammaticale sur

le latin de S. Filastrius. {Friedrich

Marx, ord. Univ.-Prof., Geh. Hof-

rat Dr., Leipzig.)

Commentationes philologae in ho-
norem Jolu Paulson.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

H. Landsberg, Die moderne Lite-

ratur. {Henri Lichtenberger, ord.

Univ.-Prof. Dr., Nancy.)

J.Loewenberg, Deutsche Dichter-Abende.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

L. L. Schücking, Die Grundzüge
der Satzverknüpfung im Beowulf.

1. T. {Alois Pogalscher, ord. Univ.-

Prof. Dr., Prag.)

L. Herrig, British Classical Authors. 86 th

ed. by M. Förster.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

H. Bordeaux, Les Ecrivains et les

Moeurs. I^ et 2^ series;.

— , — , Vies intimes. {Emile Ha-
guenin, aord. Univ.-Prof., Berlin.)

Allgemeine und alte Geschichte.

Wilh. k. Neumann, Über die neue-

sten österreichischen Palästinafor-

schungen (Proff. Sellin und Musil).

{Jacob Barth, aord. Univ.-Prof.

Dr., Berlin.)

R. Hassencamp, Zusammenfassende Ge-
schichtswiederholungen für Prima. 2.

Aufl. bes. von K. Schrader.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Moltkes Kriegsgeschichtliche
Arbeiten. Der Italienische Feld-

zug 1859. Hgb. vom Grofsen Ge-

neralstabe. Kriegsgeschichtliche Ab-

teilung I. {August Keim, General-

major a. D., Berlin.)

Ed. Le Blant, Les quatre mariages de
Jacqueline, duchesse de Baviere.

Geographie, Linder- und VBIkerkonde.

W. Sie vers, Asien. 2. Aufl.

Anthropologische Gesellschaft zu Berlin.

Staats- und Reohtswitsensobaft.

Fr. Cosentini, La sociologie gene-

tique. Introduction de M. Kova-

lewsky. (Franz Eulenburg, aord.

Univ.-Prof. Dr., Leipzig.)

K. Ritter v. Czyhlarz, Lehrbuch der In-

stitutionen des römischen Rechtes. 7. u.

8. Aufl.

Mathematik und Naturwissenschaften.

A. V. Koenen, Über die untere Kreide

Helgolands und ihre Ammonitiden.

{Wilhelm Deeke, aord. Univ.-Prof.

Dr., Greifswald.)

F. G. Teixeira, Obras sobre raatematica.

Fr.Czapek, Biochemie der Pflanzen. l.Bd.

Medizin.

E. Javal, Der Blinde und seine Welt

(Entre aveugles). Deutsch vor. J.

Türkheim. (M. Kunz, Direktor

der Blindenanstalt, lllzach."^

Kunstwissenschaften.

O. Puchstein, Führer durch >-

Ruinen von Ba'albek;

O. Puchstein u. Th. von L-iepke.

Ba'albek. (Hermann Wirnf^fld.

Direktorialassistent an d

Museen, Prof. Dr., Berlin.''

MoUeme Olohtiiiig.

J. L. Runeberg. König Fjal.r ' j5

dem Schwed- übertr. von an-

ziker. {Johannes öh-^- -

'

Lektor Dr., Helsingfo:
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l^crfag von ^. ^. '^enbxxex in Jleipgtg.

eignen fid) beS^crib inöbefonbere jur ©infü^rung in ®cf)u(en
unbÄutfcn mit befc^rönftercm @pracf)unterdcf)t, lueil fie f\ii)

auf baß mirflicft ^lotmenbige bcft^tänfen, aQeS überflüffige

Siegelwerf aber oermeiben. ><«»*'«'*'*'*^*<«»*^*^*-»<

Ccubncrs fkim Spvad}bndiev
M^ berufen auf ber fogenannten Dermitteinbcn 9J?et^Dbe, inbem
/^N fie ben neueren gorberungen entfpred)enb ber ©rler-
(^^nung berSprad^e jum münb[id)en unb fd)rtftli(i)en

aw freien ®ebrauc^e bienen, of)ne boct) bie ©rmerbung einer

v^fidberen grammatifc^en ®runblage ju oernaci)Iäfri9en.

Seubncvs fidne Smad)büd)et

Ccubncrs Hein« Sprad^büdier
^^k finb ferner inSbefonbcre auc^ für ben rafcf)er f ortfcfjreiten-

/TN ben llnterricf)t älterft @ci)üler unb (Srroac^fener geeignet, iceil

V^ fie nur für ben unmittelbaren praftifc^en ®ebrauc^
A^ geeignete Sprat^ftoffe für bie (Erlernung ber ©prarbe be-

Ccubncrs fkine Sipvad}bnd}cv
(^bienen infolgebeffen ferner äuglei(t al6 jUBerläffige praf-
^~Ntiftf)e OJatgebcr für ben fpäteren ®ebraurf) ber

(^^ Sprache, in bem ber SBenu&er Don Dorn^crcin ^et«

^--^mifcf) ift. >•»••»*«..•».<»*«'*»*»*«..«..«.«.<

Ccubncrs ficine Sprad^büd^cr
(^^ eignen f\(t) bcS^alb ganj bcfonbcrS jur ßrlernung ber Spradjen
^^ für Äauficute, Sec^nifer, 9Jeifenbe u.

f.
!».>•••••<

(Svf(^ieiien ftnb:

I. ^tranjöfifd). 33on Dr. Otto ©oerncr. 23?t. 2.40.

II. (S:nglif4 SSon ^rof. Dr. OStar 3;^iergen. 2. STufl.

mt 2.40.

III. 3talienifcf). 2. Sluflage. Son «. Scanfetlato. SD?P. 2.40.

^ierju ir. Seil : ©rgänäungen. m,2.—
IV. gpanifcf). 33on qSrof. Dr. |). 3J u n g e. ffllt. 2.40.

V. 35cutfc^ für luSlänber. SJon Sl.Ö.SecEer. m.2.—

Sebcö 58äiibd)eii bei befter SluSf^Qttung intt Äaiten, planen,

äJiünV'Ofelii unb in baucrf)Qfteiti, gefilmadDotlem ©tiibaiibe.

^cnbnevs fleine Sprad^büd^cr.

Sn ber ©ammlung iff ticu crfAiencn : .

Deutfd? für ^luslänber.
Das notttJenbtgfte aus ber bcutfd^en

Sprad)IeI]re mit praftifd^en Bcifpielen,

€cfc= unb (5efpräd?sübungen. ^ ^
$8on Reverend H. C Becher.

mit JInsicMen von Berlin, Dresden, Köln und nurnberg.

—— Preis aebunden Ulk. 2.-.— —

-

ÜDaS S3ücf)Iein bat einen rein praftifc^en Qmä. (Sä um=
faßt ,M^ Df^ottücnbigPe an§ ber beutfd)en @pracf)le^re, mit

i3rafti|d)cn Seifpielen, 2efe^ unb ®efpräc^§übungen". SBon ber

erften ©tunbe an «irb ber Sernenbe burd) jraecfmäßige, fid)

auf ba§ Sefeflüd be^ie^enbc fragen gejraungen, fid) ber beut»

fd)en Sprache ju bebienen. 2)ie (gigentümlic^fciten beä 3lu§'

brudcä werben überall befonber§ berüdftc^tigt, unb bie |prad^=

litten ©rtlärungen finb fnapp unb Kar gefaßt. 2tud^ eine ein=

ge^enbe S3e^anblung ber muftergiiltigen beutfd^en Sluäfprac^e

ift gleid) im SInfonge gu finben, unb üon ber amtUd)en SRed)t=

fc^reibung ift burdjweg gcmiffen^after ©ebraud^ gemad^t »or»

ben. ^Jüljlid^e 3Börteroergeid)niffe, Sefeftüde in ^rofa unb eine

Keine ©ommlung beliebter ©ebic^te unb gum ©c^luffe eine

betrQd^tlid)e Slnja^l geläufiger ©prie^wörter folgen im 3[n=

l)onge, ber aud) nod^ weitere nütjlid)e ©prad)regeln mit 53ei=

tpielen gur SSertiefung in ber ©rammatif enthält, ^remben,
bie baS ®cutf(^e im 9teid)e, in Öfterreic^, ber ©d)roeij ober

anberSmo praftifd) unb fd^neü erlernen wollen, ift bieS in ai'

mec^felnb lateinischem unb beutfc^em Srucfc erfc^einenbe Serf»

^cn warm gu empfel)len.

I^rlog uon §, §. feubner in §tw^*

Dr. K. lElm:

35oIf^Itttcni,

Ittteitttf(i^e^ Übttttg^Bud^ ^m crftcn ©infül^rttttg

^rtond^fencr, inöBcfonbcre für DoÜ^tümlid^c

Sortrag^furfe.

9J?it einer Siorrcbe oon ^rof. Dr. ^. Siel 6.

3. Slufiagc.

[41 @. u, 3 SabeQen.] gr. 8. 1905. ge^. Ü)lf. —.80.

3n bem UbungSbudE) ift ber 33erfud> gemad&t, bie notroenbigflen

Äenntniffe jur Sriernung bcS SatcinS in mögiidbft anfd^aulic^er unb

möglicbft anjie^euber g-orm barjubieten. 68 entbölt ä^b" Stütfe

oon benen je jirei benfefben grammatifc^en Stoff be^anbcln; fic um-

faffen bie gefamte regelmäßige g-ormenlebre unb bie Slnfänge ber

Spntar, b. b- bie 3nfinitio-, ^articipial- unb ©erunbiotonflruttionen.

SDer 3nba(t ift auS ber Sage ober ®efcf)icbte genommen, bamit

oom erften ©tücf an bie fonft ben llbungSfä^en leicbt anbaftenbe

flofflicbe Seere oermieben mirb. SabeOen für bie !De!lination unb

Äonjugation, bie mögli^ft große Uberfid^tlicibfeit erftrcben, fmb nac^

bem ju ben ©tüden gebörenben SQSörtcrDerjeicbniß angefügt; Heinere

S:abeflen für bie Silbung ber Slboerbia, für bie 3'<bliförter, Über-

Hebten über bie errod^cn i?onfin»ftionen fmb jwiffben bie Ubungß«

jlücfe eingefd^oben.

gerlag üon |. §. feubnn in ^fi^lig»

Dr. K. 1|Blm:

@rte(t)ifd)cr ^Infaiig^furfu^.

pr crfkn ßinfüfjruttg ^ttoaä)^emt in§

®ried)ifd)e, bcfonberö für Untöcrfität^furfe,

nebft ^rä^jarationen p 2Ctnop\}on^ Slttabafi^ I

witb ^omcr £)bi)ffe IX.

[IV u. 80 S. u. 5 SabeOen.] gr. 8. 1902. Steif geb- SKf. 2.40.

3)a8 Übunggbudb cntbalt 32 Sefcftütfe, con benen je jiüei ben-

felben grammatifcben Stoff bebonbeln, baS eine für bie Sefpredbung

burcf) ben iDojenten beftimmt, baS jmeite 5ur $robe beS a^erftänbnijies

für ben Sernenben unb jur felbftünbigen 33orbercitung. 5)ie erften

äinölf Stücfe fmb mit lateinif^er Umfc^rift oerfcben, um baS dr«

lernen ber griccf)ifd^en Surbftaben obne • befonberen 3eitBerlu(i ju

ermögliciben. 9]ad&bcm bie Seflination unb baS Verbum purum

erlebigt ift, b. b- natb bem amölften Sefeftücf, beginnt bie Xenopbon-

(cttüre. günf SabeKen jeigen bie 3)eflination unb Konjugation in

überficbtlidjer SBeifc. (Snblic^ ift eine «Praparation ju |)omer

Db. IX beigefügt, um baburdb aucb eine (Sinfübrung in bie ^omer-

leöure ju geben.
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Referate.

P. Huveiin [Prof. f. röm. Recht, Feld • Gesetzgebung

u. Ökonomie], L'histoire du droit commer'-
cial. (Conception generale. Etat actuel des etudes )

[S.-A. aus der Revue de Synthese historique, T. VII

(1903)5.54-85; 328-371; T. VIII (1904) S. 198=243.]

Paris, Leopold Cerf, 1904. 115 S. 8".

Eine Darstellung der Geschichte des Handels-

rechtes fand der Verf. nicht vor. Denn Gold-

schmidts epochemachendes Werk schildert nur

die antike und die mittelalterliche romanische

Rechtsbildung. Das vorliegende Buch erhebt

nicht den Anspruch, die Lücke auszufüllen. Die

ersten 20 Seiten bringen kaum eine Skizze der

Entwickelung, und der folgende (Haupt-) Teil

enthält nur eine BibHographie , die sich freilich

nicht auf die Aufzählung der Schriften beschränkt,

sich vielmehr als Bericht über die Literatur dar-

stellt. Der Verf. ist offenbar bestrebt, möglichst

vollständig die Literatur zu verzeichnen. Für

die fleifsige, mühevolle Arbeit wird ihm ohne

Zweifel mancher Forscher dankbar sein.

Halle a. S. Paul Rehme.

Katalog der Bibliothek Hauser, Karlsruhe. I. II.

Leipzig, C. G. Boerner, 1905. 136 u. 88 S. 8".

Zu Anfang Mai kommt Franz Hausers Bibliotheks-

nachlals zur V^ersteigerung. Was für Schätze in dieser

bedeutenden Bücher- und Musiksammlung enthalten sind,

zeigt der mit interessanten .Abbildungen geschmückte
Katalog, dem Professor Hermann Kretzschmar eine Wür-
digung von Hausers Bedeutung für die Musikgeschichte,

besonders für die Kenntnis Bachs voraufgeschickt hat.

Der I. Band verzeichnet die Musiksammlung, kostbare

Stammbücher des 16. und 17. Jahrh.s, in denen sich

z. B. Eintragungen von Bugenhagen, Camerarius, vom
Winterkönig, von den Markgrafen Friedrich, Albrecht und
Christian von Brandenburg finden, frühe Holzschnitt-

bücher und Inkunabeln, hervorragende Literatur aus dem

Jahrhundert der Reformation, aus dem 17. Jahrb., u. a.

sehr seltene Ausgaben von Hofmannswaldau und Opitz,

und Goethe und die Romantik. Der II. Band gibt ein

Verzeichnis der Kunstsammlungen Hausers nach den

Rubriken: Kupferstiche alter Meister, alte Handzeich-

nungen, französische und englische Stiche des 18. Jahrh.s

und Chodowiecki.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Tereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

23. März. Sitz. d. philos.-histor. KI. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Lenz las über die Entstehung der Statuten

der Berliner Universität. Die Entwürfe des provisori-

schen Reglements vom 24. November 1810 und der

Statuten vom 31. Oktober 1817, sowie die mit ihnen

zusammenhängenden Verfügungen, .Anschreiben und

Eingaben seitens des Ministeriums und der Universität

werden der Reihe nach bestimmt und besprochen, der

Anteil der Mitarbeiter nach den Konzepten festgestellt

und einige besonders charakteristische Unterschiede

hervorgehoben.

2. Hr. Tobler setzte die Mitteilung der früher

(1902 S. 1072 bis 1092) gegebenen Vermischten Bei-

träge zur französischen Grammatik fort. Die diesmal

vorgelegten beziehen sich auf Einzelheiten des heutigen

Sprachgebrauchs: 1. auf den Gebrauch des (natürlich ohne

il auftretenden) Gerundiums subjektloser Verba (n'y

ayant rien de plus naturel), 2. auf den von einigen

mifsbilligten satzadverbialen .Ausdruck anssi bien (>denn

auch«, 5ja auch»), 3. auf die viel eher anfechtbaren und

früher als im 17. Jahrhundert kaum nachzuweisenden

Verbindungen von der Art von rien qite de nalnrel u.

dergl., die von niemand beanstandet werden.

3. Hr. Dilthey legte eine zweite Studie zur Grund-

legung der Geisteswissenschaften vor. (Ersch. spater.)

Dieselbe behandelt das gegenständliche .Auffassen und

untersucht den strukturellen Charakter der Auffassungs-

erlebnisse und die Beziehungen zwischen ihnen, durch

welche sie einen Zusammenhang ausmachen.

4. Derselbe legte die photographische Aufnahme

eines Jugendbriefes von Kant (28. Oktober 1759) vor,

den Hr. Dr. Groethuysen auf der Bibliotheque Victor

Cousin vorgefunden, und Hr. Emile Chatelain, Mit-

glied des Instituts, hat photographieren lassen und

der Akademie für die Kant -Ausgabe zur Verfügung ge-

stellt hat.
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5. Vorgelegt wurde das mit Unterstützung der Aka-
demie erscheinende Werk A. Fischer, Das deutsche
evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts. Heraus-

gegeben von W. Tümpel. Band 2. Gütersloh 1905^

23.März. Sitz.d. phys.-math. Kl. Vors. Sekr.: H. Auwers (i.V.).

1. Hr. Frobenius las: Zur Theorie der linearen

Gleichungen. In einem System homogener linearer Glei-

chungen und einem vollständigen System ihrer Lösungen
teile man die Variabelen in zwei Abteilungen und ent-

sprechend die Matrizen aus den Koeffizienten der Glei-

chungen und den Elementen der Lösungen. Ist dann
in einer dieser Teilmatrizen der Rang kleiner als der

gröfste mögliche Wert, so ist er in der komplementären
Teilmatrix um ebensoviel kleiner.

3. Derselbe legte ferner eine Abhandlung des
Privatdozenten an der hiesigen Universität Dr. Issai

Schur vor: Neue Begründung der Theorie der Gruppen-
charaktere. Der Verf. teilt eine neue elementare Dar-

stellung der von Hrn. Frobenius begründeten Theorie

der Gruppencharaktere mit.

Neu erschienene Werke.

L. Keller, Die Tempelherren und die Freimaurer.

Ein Beitrag zur Geistesgeschichte. [Vorträge und Auf-

sätze der Comenius - Gesellschaft. XIII, 2]. Berlin,

Weidmann. M. 1,50.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

66. Noch einmal: Elternglück und Kindesliebe. — S.

Schott, Carl Spittelers Epos (Schi.). — 67. W. Wie-
gand, Das Staatsarchiv zu Basel und sein Repertorium.
— 68. Ph. Zorn, Hermann Hüffer. — H. Paalzow,
Juristische Betrachtungen über die .Ausschüsse der Stu-

denten. — 69. K. Oertel, Das Osterdatum von 1905.
— 67/69. E. Drerup, Soziale Reformen im griechischen

Altertum. — 70. X., Die Neuorganisation der höheren

Mädchenschule in Bayern. — 69/70. H. Dürck, Reise-

briefe. VI. VII. — 71. R. Hermann, Die Entwick-

lung der deutschen Schutzgebiete im Jahre 1903— 1904.
— F. v. Stromer-Reichenbach, Robert Owen.

Deutsche Rundschau. März. E. Zahn, Verena
Stadler (Schi.). — Hans Schulz, Friedrich Christian

von Schleswig -Holstein -Sonderburg- Augustenburg und
Schiller. Eine Nachlese. — A. Philippson , Land und
See der Griechen. — A. Schwoner, Gold und Prospe-

rität. — W. Gen sei, Don Diego Velasquez. — Im
»Roten Spatz«. Erinnerungen eines Verstorbenen. —
Marie von Bunsen, Ein Gerücht. — Geest, Die mili-

tärische Bedeutung der Niederlande für Deutschland. —
Die Aussichten des Automobils. — Politische Rundschau.
— G. Egelhaaf, Das Leben Luthers. — A. Lasson,
Die Welt als Tat. — R. M. Meyer, Begegnungen und
Erinnerungsblätter. — »Die jungschweizerische Dichter-

schule«.

Deutschland. März. H. Kieser, Die Bedeutung der

Wartburg für den Protestantismus. I. — K. Dunk-
mann, Kant, Goethe, Schleiermacher. II. — M. Mani-
tius, Der Aberglaube unserer Vorfahren und die Kirche.

— Marg. N. Zepler, Die Landerziehungsheime. — Von
Bothmer, Die gegenwärtige Lage des Deutschtums in

den Ländern zwischen Drau und Adria. I. — Hen-
riette Fürth, Vaterrecht oder Mutterfamilie? — G. M.
Kietz, Ein welkes Blatt im Ruhmeskranze Friedrichs

des Grofsen. — Mary Church-Terrel, Die Lynch-

justiz. — J. A. Lux, Das Marionettentheater. — H.

von Wentzel, »Epauletten«. Ein Beitrag zur Schlachten-

psychologie aus dem Jahre 1 870.

The North American Review. March. MarkTwain,
The Czar's soliloquy. — Ch. S. Dana, Theodore Roose-

velt and Tiberius Gracchus. — S. M. Cullom, The
treaty - making power. — Ch. A. Conant, How the

stock-market reflects values. — J. W. Garner, The
merchant marine investigation. — Julia Magruder,

Lancelot, Guinevere and Arthur. — N. I. Stone, Inter-

national aspect of our tariff Situation. — J. H. Hyslop,
Immortality of the soul. — D. Willcox, Danger of
Government rate-making. — J. Clifford, The passive
resistance movement in England. — P. C. Hains, Why
the Panama Canal should not be sea-level.

Bulletin des Seances et Travaux de l'Academie
des Sciences morales et politiques. Mars. G. Monod,
Michelet et George Sand, d'apres le Journal inedit de
Michelet et leur correspondance. — A. Lair, Les Uni-
versites allemandes en 1838, d'apres les Souvenirs ine-

dits de M. Dubois. — J. Bourdeau, La psychologie
et la Philosophie de SainteBeuve.

Revue des Deux Mondes. 15 Mars. G. Boi ssier,

La conjuration de Catilina. I. — Grazia Deledda,
Cendres. III. — J. Grasset, Le psychisme inferieur.

— G. Goyau, L'Allemagne catholique entre 1800 et

1848. VII. — A. Bellessort, A travers la Roumanie.
III. Le Danube et la Dobrodja. — J. Bourdeau, Les
greves politiques.

La Revue de Paris. 15 Mars. *, Le Japon et l'Ex-

treme-Orient. — C. Photiades, Le couvre-feu. II. —
Richard Wagner, Lettres de Paris et de Vienne (1859
— 1862). IL — M. Leroy, L'organisation ouvriere (fin).

— Princesse Alexandre de La Tour et Taxis, L'amou-
reux de la Rosalba. — XXX, L'avancement des officiers.

— H. Rabaud, La defense du prix de Rome. — V.

Berard, Le probleme russe. IL

Revue de Beigigue. Mars. XXX, L'autre homme
malade. — P. Daveney, La Separation de l'Eglise et

de l'Etat fran(jais. — Maubel, Pourquoi nous voulons

honorer Max Waller. — A. Rette, L'aventure de Pierre

Olry. — E. Jottrand, Chez le roi de Siam. — E.

Greyson, Le probleme de l'education publique (suite).

— J. Carlier, Le baron Lambermont.

Nuova Antologia. 16 Marzo. A. d 'Anco na, Esilio

e carcerazione di Pietro Giordani. I. — A. Fradeletto,
La volontä come forza sociale. — G. Sergi, 11 pros-

simo congresso di psicologia in Roma. — L. Piran-
dello, Alberto Cantoni, romanziere. — A. Cantoni,
L'illustrissimo. I. — F. Chiesa, La cittä. — G. Me-
nasci, Recente letteratura tedesca. — A. Di Gior-
gio, La rete ferroviaria della Sicilia nei riguardi della

difesa. — Valetta, I quartetti di Beethoven e Joachim.
— R. Simboli, Una visita al Sempione. — O. Bacci,
»L'Idioma gentile« di Edmondo de Amicis. — E. Zuc-
carini, Nella Repubblica Argentina. — M. Ferraris,

Progressi ferroviarii. — * »
*^ Una conversione inter-

nazionale dell' Italia.

Archiv für Stenographie. N. F. I, 3. V. Gardt-
hausen, Tachygraphie oder Brachygraphie des Akro-

polis-Steines. — Chr. Johnen, Zwei Tironische Hand-

schriften der Pariser Nationalbibliothek. I. Der Noten-

kommentar im Codex lat. 1597 A. — Otto Seitz, Die

geschwindschriftliche Aufnahme der Leipziger Disputation

(1519). — A. von Kunowski, Zahlenstenographie.

Revue des Bibliotheques et Archives de Belgique.

Janvier-Fevrier. A. Fayen, Notices sur les Manuscrits

de la Bibliotheque Vaticane concernant la Belgique. I.

— A. d'Hoop, Aper9u general sur les Archives eccle-

siastiques du Brabant. — V. Tourneur, Le concours

pour les medailles de l'Exposition universelle de Liege

en 1905. — H. Dubrulle, Inventaire des Chartes de

l'Abbaye de St.-Andre-du-Cateau (1033— 1300).

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

S. I. Curtiss, Ursemitische Religion im

Volksleben des heutigen Orients. For-

schungen und Funde aus Syrien und Palästina.
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Deutsche Ausgabe mit einem Vorworte von Wolf
Wilhelm Grafen Baudissin [ord. Prof. f. alt-

test. Theol. an der Univ. Berlin]. Leipzig, J. C. Hin-

richs, 1903. XXX u. 378 S. 8" mit 57 Abbild, und

2 Karten. M. 9.

Eine tragische Fügung war es, dafs der Ver-

fasser dieses Buches sterben mufste kaum ein

Jahr nach der Niederschrift der Vorbemerkungen

zu diesem seinem epochemachenden Buche. Erst

durch dieses haben wir schätzen gelernt, was

wir an ihm besafsen, und dieser Schätzung ent-

spricht die Trauer über den Verlust eines Mannes,

von dem wir noch so viel erwarten durften.

In Delitzschs Schule grofs geworden, mit einem

Tropfen Dillmannschen Öles gesalbt, hatte Curtiss

in allen seinen früheren Arbeiten sich besonders

eng und ängstlich in den dadurch angewiesenen

Schranken gehalten. Apologetische Fragen stan-

den ihm bis zum Jahre 1898 im Vordergrund:

ob das Hohelied durch wörtliches Verständnis

seine Eigenschaft als heilige Schrift einbüfse,

ob die neuere Auslegung von Jes. 53 die Deu-
tung auf Christum ausschliefse. Da auf einmal

entdeckte er seinen Beruf. Ein längerer Urlaub

ermöglichte ihm den Besuch Syriens und Palä-

stinas, und von da an las er nicht mehr Bücher,

sondern Land und Leute und stellte sich immer
bewufster und entschiedener die Aufgabe, aus

dem heutigen religiösen Leben der Bibelländer

die Grundlagen der semitischen Religion zu er-

mitteln. In jährlich erneuerten Reisen, deren

erste ein ganzes Jahr, die folgenden regelmäfsig

den Sommer umfafsten, erwarb sich C. alle Eigen-

schaften, um auch den scheusten und verstock-

testen Landeskindem ihre best behüteten Ge-
heimnisse abzufragen. Er besuchte die entlegen-

sten Gegenden, scheute vor keinerlei Gefahren

zurück und behielt unter allen Reiseanstrengun-

gen die Willenskraft, jedes Gespräch, jede Aus-

kunft sofort in seinen Tagebüchern zu verewigen.

Die christlichen Missionsanstalten liehen ihm un-

schätzbare Hilfe, versahen ihn vor allem mit er-

fahrenen Reisebegleitern, Missionaren wie ein-

geborenen Missionsschulen!, durch deren Beistand

ihm kaum etwas unzugänglich blieb. Unverrückt

hielt er das Ziel vor Augen, alle Stätten zu

besuchen, an denen heute noch ein Kult irgend-

welcher Art geübt wird, die heiligen Bräuche in

ihrem Verlaufe und in ihrer ganzen Verzweigung
festzustellen, nicht minder die Anschauungen, Be-

weggründe, Erwartungen, die von der Bevölke-

rung daran geknüpft werden, und endlich auch

das Urteil der offiziellen Religionen darüber und
die Versuche, den geübten Brauch ihnen gegen-
über zu rechtfertigen. So will er, wie er aus-

drücklich betont, was Leute wie W. Robert-
son Smith und J. Wellhausen der schriftlichen

Überlieferung, besonders der Araber, abgefragrt

hatten, aus dem heutigen Leben des Orients

erheben, und stellt mit Genugtuung fest, in wie-

viel gröfserer Vollständigkeit ihm das gelingt.

Anfangs leugnen die besten, seit langen Jahren
im Orient ansässigen Kenner, dafs, was er sucht,

irgendwo in jenen Ländern noch zu finden sei;

auf der letzten Reise vom Jahre 1903, deren
Ertrag in den Vorbemerkungen kurz zusammen-
gefafst ist, entdeckt er mit seinen geschärften

Augen sogar in den Mittelpunkten des Ver-
kehrs zahlreiche neue Belege für seine Beob-
achtungen. So erwächst ihm aus der Fülle des

gesammelten Stoffes geradezu ein geschlossenes

System der vorsemitiscben Religion, das er

1902 in englischer Sprache darbot, dessen er-

weiterte Übersetzung in deutscher Sprache uns

hier vorliegt.

Man braucht dies nur auszusprechen, um
gleich den Finger auf die gröfste Schwäche des

merkwürdigen Buchs zu legen. Die Gemeinsam-
keit der religiösen Gebräuche unter Mohamme-
danern, Juden und Christen der verschiedensten

Bekenntnisse, ihr Widerspruch gegen die gültige

Lehre aller dieser Religionen genügt dem Verf.

schon für den Beweis, dafs es sich um unver-

fälschte ursemitische Religion handelt. Gar nicht

oder doch viel zu gering wird dabei der Verlust

in Anschlag gebracht, den jede Religion und

jede einzelne ihrer Anschauungen unausbleiblich

erleiden mufs, wenn sie aus der allgemeinen und

öflfentlichen Geltung in den Bereich heimlichen,

verpönten Brauchs, des sogenannten Aberglaubens

zurückgedrängt wird. UnbegT^eiflich ist es, wie

der Verf. sich auf Grund der Erscheinungen, die

auf solchem Boden gesammelt wurden, berech-

tigt glauben konnte festzustellen, dafs Furcht
das Grundmotiv der ursemitischen Reli-

gion sei (S. 64flf. 293). Ganz ähnliche schwere

Bedenken machen sich geltend, wo über die

Grundbedeutung des Opfers, des Blutsprengens,

des Opfermahls usw. geredet wird. Und ebenso

befremdend berührt es auf der anderen Seite,

wenn in dem folgenden Abschnitt (vgl. auch

S. 293) der Begriff »Gott«, also monotheistischer

Gottesglaube, mit dem Ursemitismus überhaupt

in Beziehung gesetzt wird; warum? — weil der

heutige Orientale vermöge der Religion, die er

dem Namen nach bekennt, sich mit dem einen

Gotte irgendwie auseinandersetzen mufs. Wie
eben durch diesen neu hinzugekommenen Gegen-

satz des einen Gottes die Lokalgottheit andere

Züge annehmen mufste, indem sie sich in den

Heiligen, den Weli, umsetzte, der freilich selbst

wieder in den kultisch verehrten Ahnen seine

Vorläufer hatte, das ist kaum in Erwägung ge-

zogen. Es ist nicht nur die begreifliche Freude

und Begeisterung des Entdeckers, die den Verf.

so vielfach über das Ziel hinausschiefsen oder

hinter gerechten Anforderungen zurückbleiben

läfst. Vielmehr rächt sich darin auch die unzu-

längliche Stellungnahme zu seinem eigensten Ge-

biete, dem der alttestamentlichen Religion, die
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schon zu Eingang hervorgehoben wurde. Wer
zu einer wahrhaft geschichtlichen, lebendigen An-
schauung des A. T.s hindurchgedrungen ist, wird

in allem, was C. zu entdecken vergönnt war,

nur die Bestätigung dessen erkennen, was er

aus seinen Quellen längst erschlossen hatte. C.

dagegen hat überall mit den Vorurteilen zu

kämpfen, die ihm von einer veralteten Betrach-

tungsweise des A. T.s ankleben; man fühlt und

sieht es auf Schritt und Tritt, wie er sich an

der Hand seiner Beobachtungen langsam davon
frei macht und weiter kommt. Und sicherlich

wäre er ganz frei geworden, wenn ihm' längeres

Leben vergönnt gewesen wäre.

Der eigentliche Wert des Buches beruht

unter solchen Umständen in dem angehäuften,

geradezu massenhaften Stoff. Und zwar vor

allen Dingen in den Örtlichkeiten, Gegenständen
und Gebräuchen, den heiligen Bäumen, Hainen,

Quellen, Teichen, Steinen, Opferstätten, Ge-
bäuden, Opferhandlungen, Gelübden, Blutbräu-

chen aller Art, und was dergleichen mehr ist.

Grundsätzlich davon zu unterscheiden und stets

besonders zu untersuchen sind die Anschauungen,

die man davon hegt, die Erwartungen, mit denen

man daran herantritt. Natürlich hat auch dies

alles seinen grofsen Wert; aber es darf nicht

ohne weiteres für gleichaltrig mit Gegenständen
und Bräuchen und mafsgebend für ihr Verständ-

nis angesehen werden. Alles in allem ist uns

hier ein Schatz aufgetan, der uns überall zugute

kommen wird, wo es gilt, die sogenannte vor-

prophetische Religion, d. i. die Volksreligion

Israels zu verstehn, ihre Wurzeln aufzudecken

oder auch ihr Weiterleben im offiziellen Juden-

tum zu begreifen. Wer sich davon mit einem

Blick überzeugen will, braucht nur Stades neue

Biblische Theologie aufzuschlagen.

Höchst wertvoll, gerade angesichts der

Schwächen des Buches, sind die beigegebenen

ausführlichen Register. Nachdrücklich sei jeder

Leser auf das Vorwort hingewiesen, das Graf

Baudissin beigesteuert hat; man wird da die

methodischen Bedenken gegen das Verfahren des

Verf.s weiter ausgeführt finden. Indem er um
dies Vorwort bat, hat C. seiner Bescheidenheit

ein rührendes Denkmal gesetzt; die Art, wie er

es in seinen »Vorbemerkungen« aufnimmt, zeigt,

wie empfänglich er für Belehrung war. Schwer
wird ein solcher Mann zu ersetzen sein, und

doch ist die Quelle, die er uns aufgetan hat,

sicher noch längst nicht ausgeschöpft.

Marburg. K. Budde.

August Heinrich Braasch [Superintendent in

Jena, Dr. theol.], Die religiösen Strömungen
der Gegenwart. [Aus Natur und Geistes-

welt. Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher

Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens. 66.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 1 Bl. u. 146 S. 8".

Geb. M. 1,25.

Eine zur Orientierung auf dem Felde der

religiösen, theologischen und kirchlichen Bewe-
gungen unserer Tage und der nächsten Ver-

gangenheit recht taugliche und daher auch ver-

dienstliche Schrift, die man wohl am füglichsten

als ein kleineres, ein engeres Gebiet umfassen-

des, Seitenstück zu Th. Zieglers grofsem Werk
über »die geistigen und sozialen Strömungen des

19. Jahrhunderts« charakterisieren kann. Der
Stoff ist übersichtlich und klar disponiert, indem

zuerst das religiöse Erbe der Vergangenheit

(konfessionelle und innerprotestantische Gegen-

sätze), dann die neu auftretenden Mächte in

politischer und sozialer Richtung, sowie auf

naturwissenschaftlichem, philosophischem, künstle-

rischem Gebiete besprochen werden. Als wesent-

lichstes Ferment der theologischen Bewegung
wird die moderne Bibelkritik, insonderheit die

Leben Jesu -Forschung besprochen, wobei dem
Verf. bezüglich der in die erste Hälfte des vorigen

Jahrhunderts fallenden Erscheinungen wohl das

bekannte Werk von K. Schwarz »Zur Geschichte

der neueren Theologie« als Leitstern vorschwebte.

Einige Anmerkungen möchte ich mir hier ge-

statten, sofern es ohne solche bei einer Kritik

nicht abgehen darf. Bei Straufs hätte doch wohl

zwischen der ersten Gestalt von 1835 und der

zweiten von 1864 unterschieden werden sollen.

Die 14 Auflagen (S. 61) gelten der zweiten.

Renan hat zugunsten des johanneischen Berichts

mindestens in den ersten Auflagen doch bedeu-

tende Konzessionen gemacht (zu S. 65). Wahr
aber bleibt es, dafs von der fast unübersehbar

reichen Leben Jesu -Literatur »kein einziger Ver-

such zu nennen ist, welcher auch nur annähernd

einen solchen momentanen und auch nachhaltigen

Eindruck gemacht hätte, wie die Werke von

Straufs und Renan« (S. 69). Bezüglich neu-

testamentlicher Probleme zweiten und dritten

Ranges erlaube ich mft in persönlichem Inter-

esse nur die Bemerkung, dafs die mir zuge-

schriebene Äufserung über die Pastoralbriefe

(S. 85) auf einem Mifsverständnis beruhen mufs.

Ich kann möglicherweise etwa gesagt haben, dafs

von den vier Kapiteln des 2. Timotheusbriefes,

der sich noch am besten unter allen Pastoral-

briefen empfiehlt, höchstens das 4. einige pauli-

nische Reliquien enthalten dürfte.

Am originellsten ist der Verf. im Abschnitt

über »kirchliche Wandlungen«. Hier entrollt er

mit sachkundiger Hand ein bei aller gedrängten

Kürze doch lebensvolles und zutreffendes Bild

von deil Vorgängen, Fortschritten und (mehr

noch) Rückschritten, die sich im Verlaufe der

letzten hundert Jahre auf katholischem wie pro-

testantischem Boden vollzogen haben; und, was

das beste dabei ist, alles möglichst unparteiisch

und doch zweifellos in freiem und zukunftsfreudi-

gem Geist.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.
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P. Lobstein [ord. Prof. f. Dogmatik an der Univ. Strafs-

burg], Wahrheit und Dichtung in unserer Reli-

gion. (S.-A. aus der Zeitschrift für Theologie und
Kirche.] Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),

1905.^^35 S. 8".

Die kleine Schrift gibt ein Referat wieder, das der

Verf. auf der vorjährigen allgemeinen Pastoralkonferenz

von Elsafs-Lothringen gehalten hat. Seinen Standpunkt

in der Frage hat er in 8 Thesen zusammengefafst, deren

erste die psychologische und geschichtliche Notwendig-

keit dichterischer Gebilde zur Darstellung und Fortpflan-

zung religiöser Vorgänge im Gegensatz zum abstrakten

Verstandesrigorismus einer dogmatistischen Orthodoxie

und eines geschichtslosen Rationalismus offen und rück-

haltlos anerkennt, während nach der siebenten die rich-

tige Verhältnisbestimmung von Wahrheit und Dichtung

in der christlichen Religion den Anspruch erheben darf,

einen wesentlichen Beitrag zur .Apologie des Christen-

tums zu liefern. Diese Erkenntnis liege in der Konse-

quenz des reformatorischen Glaubensprinzips und führe

zugleich eine geistige Befreiung und eine religiöse Be-

reicherung und Vertiefung mit sich, die durch alle päda-

gogisch entsprechenden Mittel den Gem.einden zugänglich

gemacht werden müsse.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Lausanne ist der Privatdoz. Henri

Narbel zum aord. Prof. f. neutestamentl. Exegese er-

nannt worden.
CnlTersititsschriften.

Dissertationen.

G. Feinberg, Tobia ben Eliesers Kommentar zu

Koheleth (Lekach tob). Zum 1. Male hgb. nach einer

Handschrift der Münchener Hof- und Staatsbibliothek

mit Vergleichung der Handschriften zu Parma und Wien,
samt Einleitung und Kommentar. Zürich. 53, 57 u.

i S.

J. Archatz ikaki, Etüde sur les principales fetes

chretiennes dans l'ancienne eglise d'Orient. Bern. 158 S.

>'en erseliienene Werke.

G. A. van den Bergh van Eysinga, De pädago-
gische waarde der allegorische interpretatie tegenover

hare »moderne« bestrijders verdedigd. Amsterdam, P.

N. van Kampen & Zoon.
E. Rolffs, Persönliches Leben. Predigten. Tübingen,

Mohr. M. 2,50.

Gius. L. Arrighi, La religione nello Stato socia-

lista. Una critica a Filippo Masci. Florenz, Druck
von Osvaldo Paggi & C.

Zeitschrirten.

Deutsch- evangelische Blätter. April. E. Haupt,
Die Wurzel des Evangeliums Jesu. — L. Glasen, Recht-

fertigung und Wiedergeburt. I. — G. Kawerau, In

welchem Sinne und Umfange kann es Frieden geben
zwischen Katholiken und Protestanten?

Zeitschrift für katholische Theologie. St. v. Dun in

-

Borkowski, Die Methode bei Erforschung alter Insti-

tutionen. — J. Ernst, Die Stellung der römischen Kirche
zur Ketzertauffrage. — E. Michael, Walther von der

Vogelweide und seine Sprüche gegen die Päpste. — M.
Grabmann, Studien über Ulrich von Strafsburg. II.

The Expositor. April. Gh. A. Briggs, Loisy and
his critics in the Roman Catholic Church. — A. R.

Gordon, Wellhausen. II. — W. H. Bennett, The life

of Christ according to St. Mark (cont.). — G. Jackson,
The pjissive virtues in the ethical teaching of St. Paul.

IV. — W. M. Ramsay, The early Christian symbol of
the open book. — G. A. Smith, Jerusalem from Roho-
boam to Hezekiah. III.

Etudes Franciscaines. Mars. Aime, .Agriculture

et Industrie. — Baelde, Les classiques chretiens. —

Diego, A propos du liberalisme p' c. — A.
Charaux, Genre epistolaire au XVli je siccles

(suite). — Comtesse .M. de Villermont, Luitgarde de
Wittichen (suite). *

Philosophie.

Referate.

Rudolf Lehmann [Gymn.-Prof. u. ;; .. f.

Philos. u. Pädag. an der Univ. Berlin], Lehrbuch
der philosophischen Propädeutik. Berlin,

Reuther & Reichard, 1905. VI u. 173 S. 8". M. 3,60.

Derselbe, Wege und Ziele der philosophi-
schen Propädeutik. Ebda, 1905. .505. 8'. M. l.

Das neue Lehrbuch der Propädeutik kündigt

sich an als »aus der Praxis entstanden und für

die Praxis bestimmt«, aus der Schul- und Uni-

versitätspraxis entstanden, und so für beide be-

stimmt : denn die Zurückführung der Philosophie

in die Schule scheint dem Verf. nur noch eine

Frage der Zeit zu sein, eine Ansicht, die von

Jahr zu Jahr mehr Anhänger gewinnt, in der

Schul- und Universitätswelt und ebenso in der

Unterrichtsvervvaltung. Oder vielleicht darf man
sagen: es bedarf kaum mehr der amtlichen Zu-

rückführung; ein philosophischer Unterricht wird

schon jetzt von Liebhabern auf die eine oder

andere Weise an manchen Schulen erteilt, und

nicht blofs an den Gymnasien, sondern ebenso

auch an den realistischen Anstalten. Bedarf

es noch der Ermutigung, auf dem betretenen

Wege fortzufahren, so können uns dazu die

guten Erfahrungen dienen, die in unseren Nach-

barländern Osterreich und Frankreich mit diesem

Unterricht gemacht werden. Es wird sich also

nur darum handeln, dem, was kommen will, die

Tore zu öffnen, d. h. auch auf dem Lehrplan

unserer höheren Schulen für den Unterricht in

der Philosophie Raum zu schaffen. Zwei wöchent-

liche Stunden in der Prima wird man mit dem
Verf. für erforderlich und ausreichend ansehen

dürfen.

In der methodologischen Geleitschrift wird

auch die F"rage der Ausbildung der Lehrer für

den philosophischen Unterricht erwogen. Es

wird der Mangel an Organisation und festen

Zielen getadelt und ein Schema eines dreistufigen

Unterrichts, ähnlich dem seminaristischen Philo-

logiebetrieb entworfen. In der Tat, es leiik

unserem philosophischen Universitätsunterricht an

organischem Zusammenhang und geregeltem Forc-

schritt. Man darf aber wohl sagen, das b^.

seinen Grund doch nicht blofs darin, dafs der-

selbe mehr als ein anderes Fach an einen all-

gemeinen Hörerkreis sich wendet, sondern auch

und vor allem in der Natur der Philo

selbst, die weniger als jedes andere

schulmäfsige Verfassung and Überlieferung i^.

und erträgt. Den Hauptzugang zur Philosophie

wird jederzeit das Studium der klassischen Sy-
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Sterne bilden; und an Anleitung hierzu fehlt es

durchaus nicht. Der Verf. weist auf die von
ihm gehaltenen Vorübungen in Gestalt von Be-

sprechungen der philosophischen Probleme mit

Anfängern hin. Ich halte sie für nützlich, aber

nicht für unentbehrlich : die gemeinsame Lektüre

philosophischer Autoren, wie Hume oder Kant,

Spinoza oder Schopenhauer, führt ja überall auf

die Erörterung der Probleme selbst und der

möglichen Lösungen, und sie hat den Vorteil,

dafs der Teilnehmer gleich eine bestimmte Form
ihrer Auflösung im systematischen Zusammenhang
kennen lernt. Einen eigentlichen SchulLetrieb

aber, mit Dissertationzüchtung als Abschlufs, wie

er auf andern Gebieten, in der Philologie und

Geschichte möglich ist, würde ich hier geradezu

für bedenklich halten. Die Philosophie ist für

Liebhaber; »Fachphilosophen« züchten wäre ein

anmafsliches und lächerliches Unternehmen; ein

Mann wie Lotze wufste wohl, warum er nicht

Philosophie für »Philosophen« lesen wollte. Und
auch Kant wollte nicht »Philosophen von Gewerbe«
bilden, sondern philosophisch denkende Männer,

Ärzte, Geistliche, Lehrer und Richter.

Ein anderes, was der Verf. betont, betrifft

eben^diese allgemeine philosophische Bildung: es

sei wichtig, dafs der Studierende seine philosophi-

schen Studien in eine innere Beziehung zu seinem

fachwissenschaftlichen Studium setze, er sollte

darauf auch durch die Prüfungsordnung und durch

die Prüfung ^^hingewiesen werden. Verfolge er

die philosophischen Probleme, in die seine be-

sondere Wissenschaft mündet, so werde er auch

als Lehrer seinen Unterricht in philosophischen

Geist erteilen. Sicherlich, das ist zu wünschen;

man wird erwarten dürfen, dafs es zur Regel
werden wird (denn als Ausnahme darf man es

doch auch jetzt wohl nicht hinstellen), wenn die

Universitätslehrer selbst wieder mehr auf die

letzten Probleme der Einzel Wissenschaft hinzu-

führen sich angelegen sein lassen. Ist das Zeit-

alter des Spezialismus, d. h. der Beschränkung
auf Einzelfragen im Ablauten, wird der Univer-

sitätsunterricht wieder mehr mit philosophischem

Geist sich^durchdringen, so wird der Schulunter-

richt folgen.

Das Lehrbuch behandelt die Logik und

Psychologie und in kürzeren Umrissen auch die

Ethik und Ästhetik. Am eingehendsten die

Logik; mit Recht, sie ist die lehrbarste der

Disziplinen und schliefslich doch auch die not-

wendigste: die Begriffe der Logik sind das täg-

liche Handwerkszeug aller Wissenschaften und

sie können eigentlich, wie die Grammatik, nur

schulmäfsig in Übungen gelernt werden. Hier

allein gewinnt die Sache auch lebendiges Inter-

esse: leitet man die Schüler an, aus dem wissen-

schaftlichen Gebrauch die Begriffe und Gesetze

selbst herauszuziehen, so steht die Logik keinem

andern abstrakten Gegenstand an Interesse nach.

Das Lehrbuch böte dann dem Schüler die zu-

sammenfassende Darstellung und mannigfache

Beispiele. Ein wenig eingehender hätte viel-

leicht das Kapitel von den Formen und Ursachen

des Irrtums und der Denkfehler, nicht blols

der Paralogismen, behandelt werden können,

meinethalben auf Kosten der syllogistischen

Figuren.

Die Psychologie ist erheblich kürzer gefafst,

vor allem ist die Gefühls- und Willensseite nur

skizziert. Ich denke, die Affektenlehre hätte

etwas ausführlicher behandelt werden sollen; sie

ist wie für das Verständnis menschlicher Dinge

überhaupt, so besonders auch für den literari-

schen Unterricht von Wichtigkeit und leicht an

ihm und aus ihm zu entwickeln. Übrigens kann

sich der Lehrer hier helfen, indem er z, B. das

3. Buch der Ethik Spinozas als Schema benutzt.

Auch in der Psychologie verdient das Kapitel

von den Täuschungen, Sinnestäuschungen, Ge-

dächtnistäuschungen usw. im Unterricht Beach-

tung: es ist besonders geeignet, das Interesse

zu erregen, auch das Verständnis des Normalen

zu fördern.

Die knappen Umrisse der Ethik und Ästhetik

sind wohl geeignet, die Hauptfragen dieser Dis-
-J

ziplinen dem Verständnis des Schülers nahe zu '•

bringen; besonders scheinen mir die Kernfragen

der Ästhetik glücklich entwickelt und mit be-

sonnener Klarheit gelöst. In der Ethik wären die

»hypothetischen« und »kategorischen Zwecke«

zu beseitigen.

Die Metaphysik fehlt, d. h. als besondere

Disziplin; denn allerdings sind einige ihrer Grund-

probleme in der Psychologie und Ethik kurz be-

handelt: die Frage nach dem Wesen der' Seele

und ihrem Verhältnis zum Leibe führt auf eine ^
Erörterung des Spiritualismus und Materiali:3mus,

die Frage nach der Verantwortlichkeit auf «das

Problem der Freiheit. Ich bin überzeugt, d.afs

die Schüler dankbar dafür sein werden, ebe«iso

auch, dafs die Darlegungen ihre Fassungskraft

nicht übersteigen. Ich würde dasselbe von dem

kosmologisch-theologischen Problem denken, das

nicht berührt wird, und von gewissen elem'en-

taren erkenntnistheoretischen Erwägungen. Dr^ch

das mag dahingestellt bleiben.

Ich wünsche, dafs der Verf. Freude an (iJem

Buch erleben möge, vor allem die Freude, dafs

es öfters in seine Hände zurückkehrt. Es' gibt

Lehrern und Schülern in fafslicher Form ^-ine

Fülle wohlgewählter Tatsachen, Erklärungen ümd

Fragen; neben den Büchern von Höfler uipd

Schulte -Tigges, die in anderer Beziehung reicher

sind, wird es sich besonders durch das Eingehet^

auf die letzten und allgemeinsten Probleme, die

doch auch die ersten und dem Interesse des

Schülers nächstliegenden sind, empfehlen. \
Für folgende Auflagen möchte ich doch noch \^

empfehlen, einige Hauptwerke aus der Literatur
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der einzelnen Gebiete hinzuzufügen und wäre es

nur, dafs dem Schüler einmal die Namen vor

Augen treten; vielleicht läfst sich aber doch auch

einer und andere bestimmen, dies oder jenes

Werk zu lesen. Und das Buch wird ja auch

Studenten in die Hände kommen oder in ihren

Händen bleiben.

Steglitz bei Berlin. Fr. Paulsen.

Hans Beiart, Ernst Häckels Naturphilosophie.
Berlin, Franz Wunder, 1905. 3 Bl. u. 64 S. 8».

M. 1.

Die Schrift will einen Beitrag zur vergleichenden

Darstellung der modernen Naturphilosophie und zur

Klarlegung der Stellung der Naturphilosophie gegenüber

der Geistesphilosophie, der modernen Metaphysik bieten.

Sie beschäftigt sich mit Begriff und Umfang der Natur-

philosophie, mit dem Substanzgesetz, der biologischen

Entwicklungslehre, der Psychologie als Erkenntnis- und

Bewufstseinslehre und der Morallehre. Der Verf sagt

am Schlufs, dafs er auf dem Standpunkt der Deszendenz-

theorie, aber ebenso entschieden auf dem der Notwendig-

keit der Erkenntnisvermögen a priori stehe. Haeckels

Naturphilosophie sei als Erfahrungswissenschaft eine

aturphiiosophisch begründete Entwicklungslehre. Sein

Vorwurf, Geisteswissenschaft sei niemals auf Erfahrung

aufgebaut, sei als mit der Wahrheit im Widerspruch zu

verwerfen. Haeckels Grofsartigkeit in der Biologie müsse

man anerkennen, doch sei mit physikaUschen und

chemischen Grundgesetzen allein noch keine Philosophie

zu begründen. Die Begründung der Lehre von der

reinen Vernunft sei Kants unsterbliches Verdienst, nur

in der richtigen Verbindung dieser Vernunftbegriffe mit

den Errungenschaften der Physik könne die höhere

Geistesphilosophie erstehen.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Aus der Albrecht-Stiftung der Univ. Leipzig ist dem
Privatdoz. und Assistenten am dortigen Institut für

experiment. Psychologie Dr.' Felix Krueger die Summe
von 600 M. überwiesen worden zur Förderung seiner

akustisch-phonetischen Untersuchungen. Diese

Untersuchungen bezwecken nach vorläufigen Mitteüun-

gen in der neuen Auflage von Wundts Psychologie der

Sprache und im 1. Hefte der Psychologischen Studien

die Tonhöhenbewegung der menschlichen Stimme genau

zu bestimmen und daraus auf die seelischen Zustände

des Sprechenden zurückzuschliefsen.

ünlTersitätsschriften.

Dissertationen.

H. Reitz, Zur Geschichte und Theorie des Anschau-

ungsbegriffs. Zürich. 108 S.

E. Müller, Schopenhauers Verhältnis zur Dichtkunst.

Erlangen. 140 S.

H. Freudenreich, Fechners psychologische An-
schauungen. Leipzig. 123 S.

Neu erschienene Werke.

Aus der modernen Weltanschauung. Leit-

motive für denkende Menschen hgb. von J. Reiner.

Hannover, Otto Tobies. M. 5.

M. Wust, Das dritte Reich. Ein Versuch über die

Grundlagen individueller Kultur. Wien, Wühelm Brau-

müller. M. 4.

H. Seedorf, Von maurerischer Arbeit. Freimaure-

rische Vorträge. Berlin, Franz Wunder. M. 1.

H. Romundt, Kants Kritik der reinen Vernunft ab-

gekürzt auf Grund ihrer Entstehungsgeschichte. Eine

Vorübung für kritische Philosophie. Gotha, E. F. Thiene-

mann. M. 2.

H. Weber. Neue Hamanniana. Briefe und andere

Dokumente erstmals herausgegeben. München, Beck. M.IO.

W. Pastor, Gustav Theodor Fechncr and die Welt-

anschauung der Alleinslehre [Vorträge und Aufsätze aus
der ComeniusGesellschafL Xlll, 1]. Berlin, Weidmann.
M. 0,75.

Zeltifhrirten.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. 37, 6. R. P. Angier, Vergleichende

Bestimmungen der Peripheriewerte des trichromatischen

und des deuteranopischen Auges. — G. Alexander
und R. Bäräny, Psychophysiologische Untersuchungen
über die Bedeutung des Statolithenapparates für die

Orientierung im Räume an Normalen und Taubstummen
(Schi.).

Unterrichtswesen,

Referate.

H. Luckenbach [Prof. am Gymn. in Karlsruhe, Dr.],

Olympia und Delphi. München und Berlin,

R. Oldenbourg, 1904. 2 Bl. u. 64 S. 4» mit vielen

Abbild. M. 2,50.

Zu den vortrefflichen Unterrichtsmitteln, die

der Verf. früher in seinem 'Forum Romanum'

und seiner 'Akropolis von Athen' für die deut-

sche Schule geschaffen hat, bildet das vorlie-

gende Heft eine mustergültige Fortsetzung. Es

läfst sich infolge der reichen Ausstattung mit

gutgewählten und meist sehr wohl gelungenen

Abbildungen dankenswerter Weise auch unab-

hängig von den Wandtafeln der beiden klassi-

schen Stätten benutzen, die der Verf. ungefähr

gleichzeitig hat erscheinen lassen. Auf archäolo-

gische Einzelfragen einzugehen ist hier nicht der

Ort; dagegen sei betont, dafs das Luckenbach-

sche Werk nicht nur im Geschichtsunterricht —
der IV wie der O II — , sondern auch im deut-

schen Unterricht bei der Behandlung geeigneter

Stücke des Lesebuches höchst zweckmäfsig ver-

wendet werden kann, und dafs durch den Real-

inhalt der lateinischen und griechischen Lese-

bücher in zusammenhängenden Stücken (z. B.

aus Pausanias) wie auch in Einzelsätzen reich-

liches Material geboten werden sollte, um das

Verständnis für das Gesamtbild der beiden von

dem Verf. so schön geschilderten Kulturzentren

des griechischen Altertums schon von unten her-

auf im Unterricht vorzubereiten. Es mufs eine

Freude sein und bedeutet gewifs ein gutes Stück

fördernder geistiger Arbeit, wenn sich die Einzel-

kenntnisse an der Hand eines so brauchbaren

Führers allmählich zur einheitlichen Auffassung

des Ganzen zusammenschHefsen.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Pädagogische Reform. Eine Vierteljahrsschrift heraus-

gegeben von der Lehrervereinigung zur Pflege der

künstlerischen Bildung und den Garanten der »Päda-

gogischen Reform i. Leipzig, B. G. Teubner, 1904.

64; 64; 56; 60 S. 8*.

Die im vorigen Jahre begründete Vierteljahrsschrift,

die der Aufgabe der künstlerischen Erziehung dienen

will, und deren Titelblatt symbolisch das Bild des

Sämanns schmückt, hat sich seit diesem Jahre in eine

Monatsschrift mit dem Titel >Der Säemann< umge-
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wandelt (s. Nr. 7, Sp. 413), während die Wochenschrift
»Pädagogische Reform« fortbesteht. Es wird vielen

willkommen sein, jetzt den einzigen Jahrgang in einem
Bande sich anschaffen zu können. Von seinem Inhalt

seien die Aufsätze genannt von Kerschensteiner: Berufs-

oder Allgemeinbildung?, Anthes: Wie ich in der Schule

ein Drama lese, Spanier: Künstlerischer Bilderschmuck
für Schulen, Fricke: Künstlerische Erziehung auf dem
Gebiete der Musik, Seidel: Der pädagogische Hand-
arbeits-Unterricht und die künstlerische Erziehung, Wol-
gast: Vom Aufsatz -Unterricht, Kühl: Über die Aus-
stattung der Schulbücher, Volkmann: Die Museen als

Volksbildungsstätten. Ferner enthält jedes Heft eine

Rundschau und Bücherbesprechungen.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

An den österreichischen Universitäten haben
im abgelaufenen Wintersemester 12 13 Frauen als ord.

u. aord. Hörerinnen und als Hospitantinnen studiert. V^on

ihnen entfielen auf Wien 354, Graz 160, Prag (dtsche

Univ.) 62, Prag (böhm. Univ.) 169, Innsbruck 29, Lem-
berg 175, Krakau 215, Czernowitz 49. Die rechts- und
staatswissenschaftl. Fakult. hatten 37 Hospitantinnen

(darunter 22 in Graz, keine in Innsbruck und Krakau),

die medizinischen 77 ord., 9 aord. Hörerinnen u. 38
Hospitantinnen (37 in Wien, 36 in Krakau, keine in

Czernowitz), die philosophischen 211 ord., 513 aord.

Hörerinnen und 328 Hospitantinnen (308 in Wien, 164

in Lemberg, 179 in Krakau, 21 in Innsbruck).

Die Feier des 50jährigen Bestehens der Eidgenössi-
schen Polytechnischen Schule in Zürich soll am
29. und 30. Juli begangen werden.

An der Univ. London findet in diesem Jahre zum
zweiten Mal ein Ferienkursus für Ausländer mit

beschränkter Teilnehmerzahl statt, und zwar ein voller

fünfwöchiger Kursus (17. Juli bis 18. August) mit einer

Höchstzahl von 150 Teilnehmern, und ein dreiwöchiger

(31. Juli bis 18. August) mit einer Höchstteilnehmerzahl

von 100. Leiter der Kurse ist der Führer der Reform-

bewegung im neusprachlichen Unterrichte in England
Prof. Walter Rippmann. Auskunft erteilt The Registrar

of the University Extension Board, University of London,
South Kensington, London, SW.

Neu erschienene Werke.

M, Hartmann, Die höhere Schule und die Gesund-
heitspflege. Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Monatsschrift für höhere Schulen. März — April.

A. Maurer, Die Einleitung in die Philosophie. —
A. Matthias, Eine neue Schillerbiographie (von Karl

Berger); Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche

Erziehungs- und Schulgeschichte. — Kopp in, Er-

wägungen zur Verdeutschung grammatischer Kunst-

ausdrücke. — H. Borbein, Die freien schriftlichen

Arbeiten im neusprachlichen Unterricht der höheren
Lehranstalten. — P. Schwartz, Noch einmal die

Abiturientenarbeiten vor hundert Jahren. — F. Paulsen,
Die Studientage in Pforta. — R. Lange, Jugendspiele

und Spielplätze. — F. Kemsies, Das Schülerrudern.

Natur und Schule. IV, 4. B. Landsberg, Ein

Bericht über den botanischen Unterricht an englischen

Knaben- und Mädchenschulen. — Barbara Polow-
zow. Die sexuelle Frage in der Erziehung des Kindes.
— J. Ruska, Schulausflüge zur Einführung in die

Geologie. — F. Kienitz-Gerloff, Eine angebliche

Berichtigung zur Geschichte der Botanik. — M. Möbius,
Phyllobiologie. — B. Schmid, Über Naturschilderung.
— B. Boon, Beitrag zu den einfachen pflanzen-

physiologischen Versuchen. — K. T. Fischer, Neuere

Fortschritte in der Physik (Forts.).

Zeitschrift für Schulgesundheitspßege. 18, 2.

M. Cohn, Schulschlufs und Morbidität in Masern,
Scharlach und Diphtherie. — R. Wichmann, Über
besonders ermüdende und unangenehme Schulfächer

gesunder und kranker Lehrerinnen. — A. Flachs-
Moinesti, Eine Bemerkung zur Atemgymnastik.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Heinrich Schäfer [Direkt.- Assistent an den Kgl.

Museen in Berlin, Prof. Dr.J, Die Mysterien
des Osiris in Abydos unter König Se-
sostris III. Nach dem Denkstein des
Oberschatzmeisters I- Cher-Nofret im

Berliner Museum. [Untersuchungen zur

Geschichte und Altertumskunde Ägyptens,
hgb. von Kurt Sethe. IV, 2.] Leipzig, J. C. Hin-

richs, 1904. 42 S. 4" mit 1 Doppeltaf. M. 9,60

(Subskr.-Pr. M. 8).

Herodote (II, 170— 171) nous avait appris

dejä, qu'ä proximite de temples egyptiens, on

pouvait voir une tombe du dieu Osiris environ-

nee d'un bois orne d'obelisques et aupres de

laquelle se trouvait un lac sacre. Sur le lac,

on representait la passion du dieu. La mort

et la resurrection du dieu Osiris occupe une

grande place dans la litteraturc religieuse de

Tancienne Egypte, mais cependant jusqu'ä pre-

sent — st Ton excepte quelques textes de

basse epoque — on n'avait pas retrouve de

traces formelles de veritables mysteres — enten-

du dans le sens des representations religieuses du

moyen-äge — et qui aient ete consacres ä la

passion d'Osiris. Cette lacune vient d'etre com-

blee d'une faqon vraiment excellente par M. le

Professeur Schäfer. Un texte difficile du Musee

de Berlin lui a permis — au prix d'un travail

extremement complique — de retracer dans ses

grandes lignes, avec la plus entiere certitude,

la maniere dont se celebraient les mysteres

d'Osiris ä Tepoque de la XIP dynastie. Le
Commentaire du texte donne au memoire de

M. Seh. la valeur d'une etude profonde de reli-

gion egyptienne, une des plus importantes qui

aient ete publiees depuis plusieurs annees. Cette

etude est venue vraiment en son temps, si Ton

songe que , en France, M. Foucart cherche ä

montrer dans un savant memoire les origines

egyptiennes du culte de Dionysos en Attique ^).

Et, c'est un fait frappant, de constater que deux

savants travaillant d'une maniere independante,

I'un sur les documents grecs, l'autre sur les

documents egyptiens arrivent precisement au meme
resultat. M. Seh. ecrit: »Es beruht gewifs auf

mehr als blofsen Äufserlichkeiten, dafs die Grie-

chen den Osiris mit dem Dionysos identifizieren«,

') P. Foucart, Le Culte de Dionysos en Attique

(Extrait des Memoires de l'Academie des Inscriptions

et BeUes-Lettres t. XXXVII). Paris, 1904. 4°. 204 pp.
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et M. Foucart s'exprime ä peu pres dans les

memes termes: »Ces ressemblances ne sont pas

exttrieures ou dues au hasard; elles portent sur

la nature meme et les caracteres essentiels d'Osiris

et de Dionysos«. On le voit donc, l'etude de

M. Seh. n'a pas seulement un caractere stricte-

raent egyptologique. eile a une portee plus

generale et si les egyptologues ne peuvent se

dispenser de l'etudier avec toute l'attention

qu'elle merite, les historiens de la religion ont

le devoir absolu de ne point la negliger. S'il

est vrai que des representations religieuses ce-

lebrant la mort et la resurrection du dieu n'ont

pu qtre inventees independamment, avec des de-

tails identiques, chez plusieurs peuples de l'anti-

quite, il est d'un interet capital d'avoir prouve

l'existence en Egypte de ces representations

des l'epoque de la XIP dynastie. M. Seh. a

ecrit un travail qui apparaitra ä tous ceux qui

le liront comme le point de depart d'une serie

d'etudes des plus importantes.

Brüssel. Jean C apart.

G. Hüsing [Dr. phil.], Der Name »Zara{)ustrat. [Orien-

talistische Literatur -Zeitung, ligb. von F. E. Peiser.

8. Jahrg., Nr. 3,] Berhn, Wolf Peiser Verlag, 1905.

Sp. 112—115. 4°.

Der Verf. erklärt alle bisherigen Deutungsversuche

des Namens für mifslungen. Er versucht selber eine

neue Deutung, indem er die Form ZiupoaotpYjC mit der

avestischen Schreibung ausgleicht und daraus entnimmt,

dafs im Griechischen ein t ausgefallen ist. Die Form
gehe auf Zau])ra-vastra zurück. Und daneben gab es

eine Form mit zorto, die sakische Form. Der Annahme
einer solchen stehe aber nichts im Wege, da die Avesta

medisch, z. T. sogar persisch verfafst worden sei, und

die Avesta -Masoreten ostiranische Saken waren. Der

erste Bestandteil des Namens bedeute nun s Trankopfer«,

der zweite jWeide« und auch geradezu »Staude«. Der

Prophet, dessen eigentlicher Name Spitama war, hätte

also einen Beinamen geführt, der ihn als den bezeich-

nete, »der im Besitze der (richtigen) Stauden für den

Opfertrank ist«.

Notizen und Mittellungen.

Künftig erscheinende Werke.

Das Re-Heiligtum des Königs Ne-user-re. 1. Bd.

Berlin, Alexander Duncker. Ca. M. 30.

Die Mastaba des Gem-ni-kai. 1. Bd. Ebda. Ca.

M. 30.
Zeitscliriften.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-
landes. 18, 4. W. Grube, Proben der mongolischen
Umgangssprache. — A. Musil, Die Provincia Arabia

von R. E. Brünnow, A. v. Domaszewski und J. Euting.

Journal asiaiique. Novembre-Decembre. Collan-
gettes, Etüde sur la musique arabe. — E. Littmann,
L'origine de l'alphabet libyen. — A. Guerinot, Le
culte des morts chez les Hebreux. — C. Mondon-
Vidailhet, Proverbes abyssins.

Memoires de la Societe de Linguislique de Paris.

13, 4. A. Meillet, L'oeuvre scientifique de L. Duvau;
Varia I. Sur les conditions generales du developpement
de 1 velaire. II. .\ propos de v. sl. gf.sf. III. Sur l'ac-

centuation grecque. IV. Quelques remarques sur le

vocabulaire de l'Avesta; .'^tt. Tfr|X6(;, dor. itäXöi;. — Cl.

Huart, La Classification des consonnes chez les Arabes

du VIII" sieclc; Pcrsan yeldä. — A. Cabaton, La
transcription du (Jam. — J.-R. Montmitonne' *^'''

cimens du parier russe de Lioubovka-Kolpino.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

F. W. Stellhorn [Prof. f. Theol. an der Capital

Univ. zu Columbus, Ohio], Kurzgcfafstes
Wörterbuch zum griechischen Neuen
Testament. 2. verbess. und verm. Aufl. Leip-

zig, Dörffling & Franke, 1905. VII u. 158 S. 8*.

M. 3.

Das Buch will die gröfseren Speziallexika

zum N. T. nicht verdrängen, sondern dem Be-

dürfnis derer dienen, die auf Reisen, Konferen-

zen oder auch bei kursorischer Lektüre sich

rasch orientieren wollen; »vorausgesetzt werden

in grammatischer Hinsicht nur die Kenntnisse

eines mittelmäfsigen Sekundaners« (S. III). Die

zweite Auflage hat zum Besten derer, die etwa

auch diesen Grad der Kenntnis des Griechischen

nicht besitzen, noch manches hinzugefügt (S. V).

Man wird hiernach keine grofsen wissenschaft-

lichen Anforderungen an das Büchlein steilen

dürfen; seinen elementaren Zwecken dient es

im ganzen. Der sprachwissenschaftliche Stand-

punkt des Verf.s ist veraltet. Auch die neue

Auflage enthält zahlreiche Behauptungen, die um
das Jahr 1870 möglich waren, heute aber längst

als falsch erwiesen sind. Die Akribie des Drucks

ist befriedigend. Schmerzlich vermifst man bei

dem von einem amerikanischen Theologen ver-

fafsten Buch in der Liste der benutzten Werke
das Wörterbuch des Amerikaners Tbayer. Diese

treffliche Bearbeitung des Grimmschen Lexikons,

bis jetzt die beste Leistung auf dem Gebiete der

neutestamentlichen Lexikographie, durfte da nicht

ignoriert werden, wo eine so mittelmäfsige Leistung

wie Egers Bearbeitung von Schirlitz genannt

wurde.

Heidelberg. Adolf Deifsmann,

P. C. Juret, Etüde grammaticale sur le

latin de S. Filastrius. Doktor-These der Univ.

Freiburg (Schweiz). [S.-A. aus den »Romanischen

Forschungen«. XIX, 1]. Erlangen, Fr. Junge, 1904.

192 S. 8". M. 6.

Eine breite, schülerhafte Darstellung des Sprach-

gebrauchs eines wenig umfangreichen Schriftstellers

auf 192 Druckseiten, mit Hilfe der Lexika und

der geläufigen Nachschlagebücher angefertigt.

Der Verf. scheint anzunehmen, dafs durch seine

Arbeit die Benutzung der Ausgabe sich erübrigen

soll : so druckt er S. 7 das stemma der Codices

aus meiner Ausgabe ab, und hat aus deren indices

alles wesentliche entnommen, z. B. auch die Er-

örterungen über fehlende Wörter, die griechi-

schen Übersetzungen und dergl.; was er selbst
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hinzufügt, ist so überflüssig, wie seine frappie-

renden Feststellungen ni .dans Georges ni dans

Draeger oder seine Zitate conf. Georges. Dafs

der Verf. von dem neugefundenen Treuerensis

noch nichts weifs, ergibt seine Bemerkung über

die Überlieferung: er wird gut tun, sich um
dessen Lesungen zu kümmern, auch zur Berich-

tigung seiner kritischen Versuche, bei denen es

ihm am notwendigsten fehlt, der erforderlichen

philologischen Schulung.

Leipzig. Friedrich Marx.

Commentationes philologae. In honorem Johannis
Pauls on scripserunt cultores et amici. Gothenburg,

Wettergren & Kerber, 1905. 213 S. 8».

Die Festschrift enthält 20 Aufsätze. Von ihnen be-

schäftigen sich mit sprachlichen Fragen die Aufsätze

von A. M. Alexanderson über die Bedeutung des

Wortes IlapElötpeat«, von K. F. Johansson über tsp-

}i.:6st<;, von Ewald Liden über ein griechisches Lehn-

wort (aa:tvYj), von Johan Samuelsson, Det logiska

subjektet vid valet af pronomina i ablat. absol. und von
Carl Thulin über einige lateinische Synonyma (prodi-

gium, portenlum, ostentum, monstrum). Der griechischen

Literaturgeschichte gehören an die Beiträge von O. A.

Danielsson, De locis duobus Aischyleis (Sept. adv.

Th. v. lOsq., V. 576sq.), von Otto Lagercrantz, De
Hesiodi Op. 465—469, von Rudolf Roeding, Nägra
ord i den homeriska frägan, von Martin P:n Nilsson,
Dödsklagan och tragedi, von Adolf Wallerius über

Piatonismen bei Klemens von Alexandria. Fragen der

römischen Literaturgeschichte behandeln Axel W. Ahl-
berg, Des finali et elisione quadam Plautina, von Elias

Janzon, Regina elegiarum, P. Persson, De locis non-

nullis panegyricorum latinorum, Pr. Törnebladh, Ad
Statium adnotationes, Lars Wählin, Collatio codicis

Vegetii de re militari librorum lundensis und Julius

Österberg, Horatius, Maecenas och striden vid Actium.
— Otto Sylwan gibt einen Beitrag zur vergleichenden

Metrik: Antik och svensk hexameter, Vilh. Lundström
einen zur Handschriftenkunde: Neuere Mitteilungen über

die griechischen Handschriften in der BibUoteca nazio-

nale Vittorio Emanuele zu Rom. Endlich sind zu nennen
die geschichtlichen bezw. vorgeschichtlichen Aufsätze

von Lennart Kjellberg über die griechische Heldensage
und von Claes Lindskog: Sparta und seine Bundes-

genossen nach Thukydides' Darstellung.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Zu der diesjährigen Bewerbung um den Hoeufft-
Preis der Kgl. Akad. der Wiss. in Amsterdam waren
31 Gedichte eingeliefert worden. Den ersten Preis hat

Johannes Pascoli aus Pisa für sein Gedicht Fanum
Apollinis erhalten.

Neu erschienene Werlie.

Aristophanis Ecclesiazusae. Cum prolegomenis et

commentariis ed. J. van Leeuwen J. f. Leiden, Sijthoff.

Fl. 2,90.

Th. A. Kakridis, Barbara Plautina. Athenische Habili-

tationsschrift. Athen, Druck von L. Verjanitis.

Oeuvres deCiceron. De Oratore Über primus.

Texte iatin revu et publie d'apres les travaux les plus

recents avec un commentaire critique et explicatif, une
introduction et une notice biographique par E.^Courbaud.

Paris, Hachette et Cie.

E. Stemplinger, Horaz in der Lederhos'n. Mün-
chen, J. Lindauer. M. 1,20.

Künftig ersclieinende Werke.

H. Merguet, Handlexikon zu Cicero. 1. Heft. Leip-

zig, Dieterich. M. 6.

Zeitschriften.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 12. Eb.

Nestle, Nisibis oder Nisibis? — 13. F. Brunswick,
Die Ausgrabungen am Clivus Palatinus unter Leitung

des Com. Giac. Boni.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Hans Landsberg [Dr. phil.], Die moderne
Literatur. [Die neue Kunst, hgb. von Hans
Landsberg.] Berhn, Leonhard Simion Nachf., 1904.

109 S. 8». M. 1,50.

L'esquisse de M. Landsberg n'est pas une

etude historique; bien qu'il passe en revue les

principales productions du roman, du lyrisme et

du drame contemporains, il ne cherche pas ä

donner un tableau de la vie litteraire de ces

dernieres annees. Elle n'est pas non plus un

Programme litteraire, Tapologie ou le manifeste

d'une ecole ou d'un parti; I'auteur ne s'est pas

donne pour täche de caracteriser les nombreux

groupements litteraires qui se sont faits ou de~

faits recemment en AUemagne ou en Europe.

II a cherche simplement ä definir ce qui fait la

»modernite« d'une oeuvre d'art, ä preciser les

aspirations essentielles de l'epoque presente

en matiere d'art. Reconnaissons qu'il s'est

acquitte de cette täche delicate avec tact et

adresse. II n'est ni un conterapteur ni un admi-

rateur beat du modernisme. II rend hommage ä

l'effort sincere des modernes vers la verite la

plus individuelle; il ne se scandalise pas de l'im-

moralisme qui s'affiche toujours plus hardiment;

il admire les progres techniques accomplis par

les ecrivains modernes dans l'art de noter avec

la plus entiere precision les moindres nuances

d'un sentiment ou d'une impression. Mais il

constate que si la litterature d'aujourdhui laisse

dejä entrevoir les traits de l'homme moderne,

eile se montre cependant incapable jusqu'ä pre-

sent de rendre d'une fa9on adequate la substance

meme de son äme. »Selbst was die besten

unserer modernen Dichter uns geben, ist zu sehr

Experimentierkunst, zu wenig Natur. Es ist eine

Literatur für Leute vom Bau entstanden, die über

eine psychologische Analyse, ein Stimmungsbild,

kurz über etwas gut 'gekonntes' in Extase ge-

raten, und dieser feinnervigen, stark stilisierten

Elitekunst steht eine mafslos verlogene Geschäfts-

literatur gegenüber, in der ein eitles Banausen-

tum auf das gute Herz und die lieben Sinne ihrer

kritiklosen Mitmenschen spekuliert.« Mais l'ideal

vers lequel tend l'epoque moderne n'est ni la

pure et sterile virtuosite ni cet epanouissement

exclusif de l'individualisme subjectif qui caracte-

rise si souvent les Oeuvres contemporaines : eile

s'efforce ä la fois vers la subjectivite et aussi

vers l'objectivite; eile tend ä realiser la Synthese

de la personnalite et de la nature. — C'est lä
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un credo esthetique qui n'est ni reactionnaire ni

subversif et dont on suit l'expose avec interet

et non sans agrement.

Nancy. Henri Lichtenberger.

J. Loewenberg [Dr.], Deutsche Dichter - Abende.
Eine Sammlung von Vorträgen über neuere deutsche

Literatur. Hamburg, Gutenberg -Verlag Dr. Ernst

Schultze, 1904. 198 S. 8» mit einem Bildnis Detlevs

von Liliencron. M. 2.

Das anspruchslose Buch enthält, wie der Verf. im

Vorwort erklärt, bis auf eine Ausnahme Essays, die vor

einem grofsen Laienkreis als freie Vorträge gehalten

worden sind und nicht eine gelehrte Untersuchung, eine

bis ins einzelne gehende Erörterung bieten, sondern nur

anregen, in das Verständnis der Dichter tiefer einführen

und zu verständnisvollem Geniefsen ihrer Werke den

Weg weisen wollten. Dem Verf. ist liebevolles Versenken

in die behandelten Dichterwerke und Herausarbeiten der

Dichtercharaktere, sowie das Erkennen und Hervorheben

gröfserer Zusammenhänge nachzurühmen. Die neun

Aufsätze behandeln Annette von Droste-Hülshoff, Grabbe,

Lenau, Friedr. Wilh. Weber, Marie von Ebner -Eschen-

bach, Liliencron, Frenssen, Hauptmanns »Versunkene

Glocke» und andere moderne Märchendramen und mo-

derne Frauenlyrik.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Von den Ochsenfurter Fragmenten (s. DLZ.

13, Sp. 799) decken sich nach Mitteilungen des Kaplans

Hefner an die Köln. Volksztg. 52 Verse inhaltlich mit

den Versen 3535—3547, 3589—3601, 3632—3657 der

jMexandreis des Ulrich von Eschenbach nach der Aus-

gabe W. Toischers (Bibliothek des Literat. Vereins in

Stuttgart 183, Tübingen 1888). Die Schreibweise der

Wörter ist in den Fragmenten vielfach anders als in

der Ausgabe Toischers; aufserdem finden sich an eini-

gen Stellen andere, zum Teil bessere Lesarten. Die

Ochsenfurter Fragmente gehören einer Handschrift an,

die zweispaltig geschrieben war; in jeder Kolumne stan-

den 54 Verse. Die zwei gut erhaltenen Stücke gehören

auch textlich zusammen ; eines schliefst sich unmittelbar

an das andere an. Die 26 Verse der Rückseite dieser

zwei Fragmente sind bei Toischer nicht zu finden. Es
ist daher noch zu untersuchen , ob die Handschrift, der

die Ochsenfurter Bruchstücke entstammen, interpoliert

war, oder die Handschrift, die der Ausgabe Toischers

zugrunde liegt (Papierhdschr. des 15. Jahrh.s im Besitz

des Fürsten von Löwenstein in Kleinheubach), gekürzt

ist. Die Ochsenfurter Fragmente gehören nach Hefners

und Prof. Dr. Chrousts (Würzburg) Ansicht dem 13.

Jahrh. an.
Personalchronik.

An der Univ. Innsbruck ist der Privatdoz. f. deut-

sche Philol. Dr. Joseph Schatz zum aord. Prof. ernannt
worden.

Der ord. Prof. f. deutsche Philol. an der Univ. Wien,
Hofrat Dr. Richard Heinzel ist am 4. April, im 67. J.,

gestorben.
üalrersltätgschriften.

Dissertationen.

H. Weyhe, Kleine Beiträge zur westgermanischen
Grammatik. Leipzig. 87 S.

J. Wiegan d, Stilistische Untersuchungen zum König
Rother. Marburg. 70 S.

F. Schulze, Die Gräfin Dolores. Ein Beitrag zur
Geschichte des deutschen Geisteslebens im Zeitalter der

Romantik. Leipzig. 100 S.

5cn eriehienene Werke.

J. und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch. 13. Bd.,

4. Lief.: Wahlkampf— Währe, bearb. von K. von Bahder.
Leipzig, S. HirzeL M. 2.

J. Biernatzki, Aus der Werkstatt des Dichters und
Schriftstellers (Gustav Frenssen). Vortrag. Hamburg,
Herold. .M. 0,50.

KBnftitr erarbelnende Werke.

E. v. Bojanowski, Schiller-Gedenkbuch. Weimar,
H. Böhlaus Nachf. Geb. M. 3,60.

Schillerheft der Studien zur vergleichenden

Literaturgeschichte. Berlin, Alexander Duncker. Ca.

.M. 4,50.

R. Müller, Otto Ludwigs ErzählungskunsL Berlin,

A. Kohler. M. 2,50.

ZeiUckrifteB.

Moder» Language Kotes. February. J. A. Walz,
The phrase Sturm und Drang.

Englische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Levin Ludwig Schücking [Privatdoz. f. engl.

Philol. an der Univ. Göttingen], Die Grundzüge
der Satzverknüpfung im Beowulf. L T.

[Studien zur englischen Philologie, hgb. von

Lorenz Morsbach. XV.] Halle a. S., Max Nie-

meyer, 1904. VIII u. 149 S. 8°. M. 4.

In der Absicht, zunächst nur eine rein stati-

stisch-beschreibende Darstellung der Arten der

Satzverknüpfung im Beowulf zu bieten, behandelt

der Verf. in drei Abschnitten 1. die »aus-

gesprochene Verknüpfung« durch unter- und

beiordnende Konjunktionen, durch Relativa und

den Konjunktionen verwandte Ausdrücke; 2. die

Parenthese; 3. die »absolut asyndetische« An-

reihung und zerlegt das diesen .'\bschnitten zu-

fallende Material wieder in kleinere Gruppen,

wobei für jede Art der Fügung sämtliche oder

annähernd sämtliche Belege vorgeführt werden.

Bei dieser Scheidung und Aufteilung ist der

Verf. mit Erfolg bemüht, an Stelle älterer im

Namen der Logik geübter Interpretation, die

nicht selten durch doktrinäre Starrheit fehl-

gegriffen hat, in Anlehnung an Wundts sprach-

psychologische Forschungen die bei der Ent-

stehung der Satzformen wirksamen psychologi-

schen Vorgänge und Anschauungen herauszu-

arbeiten, ohne hiebei die Grenzen zu übersehen,

die unserer Erkenntnis im einzelnen Falle ge-

zogen sind. Mir ist es nicht zweifelhaft, dafs

durch diese saubere und sorgsame Studie unsere

Kenntnisse auf einem bisher wenig bebauten Ge-

biete wesentlich gefördert sind, und es wird

wohl kein ernster .Arbeiter in Zukunft den Beo-

wulf lesen, ohne diese Schrift stets zur Hand zu

nehmen, die ihm eine Fülle nützlicher Winke

gibt. Noch wichtiger aber sind die Ziele, welche

der Verf. mit solcher syntaktisch - stilistischen

Kleinarbeit anstrebt und auch zu erreichen hofift:

er deutet schon jetzt einige charakteristische

Unterschiede der Satzfügung zwischen dem Beo-

wulf und anderen altengüschen Dichtungen an

und hält es für möglich, durch dieses Kriterium

im Verein mit anderen auch einiges Licht in die
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Entstehungsgeschichte des Beowulf zu bringen.

Möge sich seine und unsere Hoffnung bald er-

füllen.

Prag. A. Pogatscher.

L. Herrig, British Classical Authors, with biogra-

phical notices. On the basis of a selection by L.

Herrig edited by Max Förster [ord. Prof. f. engl.

Philol. an der Univ. Würzburg]. 86 ^h edition. Braun-

schweig, George Westermann, 1905. XX, 760 u. 48 S.

8*. Geb. M. 6,60.

Die von Förster veranstaltete Ausgabe der bekannten
Herrigschen Sammlung kann fast ein neues Buch ge-

nannt werden; von den 288 ursprünglichen Lesestücken

sind nur 25 übrig geblieben. Wenn F. auch die ältere

Literatur sorgfältig verwertet hat, so ist doch vor

allem sein besonderes Ziel gewesen, die Literatur des

19. Jahrb. s in allen ihren Verzweigungen und bis auf

die neueste Zeit heranzuziehen, sodafs z. B. auch Swin-

burne, Morris, Rossetti nicht fehlen. Auch von Prosa-

isten wie Ruskin, Darwin, Huxley, Pater usw. enthält

das Buch Proben. Der Schlufs gibt Stücke aus ameri-

kanischen Schriftstellern. Den Proben sind englisch

geschriebene literarhistorische Einleitungen vorangestellt.

Ferner enthält die Sammlung ein englisch- deutsches

Verzeichnis der selteneren Wörter, ein Verzeichnis der

Eigennamen und Karten von England, Schottland und
Irland.

Notizen und Mittellungen.

UniTersitätssehriften.

Dissertationen.

F. Rzesnitzek, Das Verhältnis der Fahles von John
Dryden zu den entsprechenden mittelenghschen Vorlagen.

Zürich. 176 S.

A. B. Young, The hfe and novels of Thomas Love
Peacock. Freiburg. 140 S.

A. Schräg, Matthew Arnold poet and critic. Bern.

94 S.

Neu erschienene Werke.

The Poems of Lord Tennyson, with an inlroduc-

tion by A. Waugh. I: Early Poems. II: The Princess.

[Heinemann's Favourite Classics. No. 41. 42.] London,
William Heinemann. Je M. 0,60.

Künftig ersciieinende Werke.

Specimens of the Elizabethan Drama from
Lyly to Shirley (1580—1642), selected by W. H.
Williams [Prof. f. engl. Lit. an der Univ. v. Tasmania],
(Zur Textgestaltung sind die Original -Quart- und Folio-

ausgaben nach einer Vergleichung von Percy Simpson
benutzt worden.) Oxford, Clarendon Press (London,
Henry Frowde).

Zeitschriften.

Modern Language Notes. February. G. Ph. Krapp,
The parenthic exclamation in old English poetry. —
F. A. Wood, Etymological notes. — J. E. Routh jr.,

Thomas Kyd's rime schemes and the authorship of Soli-

man and Perseda and of the First Part of Jeronimo.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Henry Bordeaux, Les Ecrivains et les

Moeurs. 1^ et 2^ series. Paris, Albert Fontemoing,

1897—1900; 1900—1902. 340 u. 322 S. kl. 8".

Je Fr. 3,50.

— , — , Vies intimes. Ebda, 1904. 364 S. 8".

Fr. 3,50.

B., qui est aussi un romancier de grand

talent, vigoureux et sain, est l'un des rares cri-

tiques fran^ais capables d'introduire le public

etranger dans la connaissance vraie de la litte-

rature fran^aise contemporaine. II est . severe,

austere quelquefois: s'il a le culte de la vie sous

toutes ses formes, il voit pourtant le meilleur

de la vie dans l'effort, dans l'effort moral; il se

tient fort eloigne du dilettantisme. II n'a pas

non plus d'enthousiasmes de parti-pris: ä peine

reconnait-on 9a et lä — dans le style, dans

certaines attitudes meditatives, dans un provin-

cialisme d'expression un peu pompeuse, quoique

sincere — l'influence encore trop visible de M.

Barres. B. sait beaucoup de choses. II est

consciencieux: meme dans ces notes ecrites

presque au jour le jour sur la litterature courante

et l'histoire litteraire, il cite les textes et remonte

aux sources. Les etudes qu'il rassemble sont

norabreuses, courtes, pleines. C'est un guide

sympathique et sür.

Dans le l^'"volume, je signale particulierement:

une tres bonne etude sur Renan et Taine, p.

59— 67, une autre sur Alph. Daudet, p. 68—92;

une refutation du livre bruyant de M. Demolins

sur la superiorite des anglo-saxons, p. 94

—

118;

des notes penetrantes sur M. P. Bourget, p. 166 sq.

(cf. II, 70 sq.); sur M. de Vogüe, p. 184 sq.;

quelques pages condensees et suggestives sur

la jeune fille dans la litterature fran^aise, p. 2 14 sq.;

des renseignements et jugeraents rapides, mais

instructifs, sur les romanciers contemporains,

Paul Adam, p. 236 sq., Rene Boylesve, p. 248sq.

(cf. II, 148 sq.), Edouard Estaunie, l'auteur de

L'Empreinte, p.256 sq. etc.; sur quelques poetes,

p. 284sq. (cf. II, 175 sq.). — Le court chapitre

consacre aux litteratures etrangeres est d'un juge-

ment moins sür, — moins bien informe, et, ce

me semble, moins impartial. Goethe occupe cinq

pages, injustes, mais interessantes.

Dans le 2^ volume, je note: une excellente

etude, p. 3— 33, sur »la crise du roman«, —
la crise de la librairie, qui est aussi la crise de

la litterature. B. montre ä merveille que, si le

grand public ne lit plus de romans, la faute en

est aux romanciers. — Un roman recemment ex-

hume de Stendhal, Lucien Leu wen, p. 46 sq.

(cf. A. Chuquet, Stendhal- Beyle, libr. Plön

& Nourrit, 1902, p. 434—442), puis le beau

roman de Fromentin, Dominique, p. 58 sq. sont

l'objet d'une analyse delicate et forte, de meme
que Jacquou le Croquant, le roman dejä

presque illustre de M. Eugene Le Roy, p. 138 sq.

— A propos d'un roman sur 1^ feminisme, le

feminisme meme est examine et critique en

quelques pages tres denses, p. 159— 174. —
On voit la tendance de B.: sous la litterature

retrouver la vie, les ämes Vivantes, et surtout

les problemes moraux et sociaux du monde con-

temporain. Aussi la seconde partie de ce volume,
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moralistes et psycbologues« , est-clle presque

en tout excellente, en particulier quand il s'agit

de Joseph de Maistre, p. 197 sq., — des idees

sociales et politiques de M. Jules Leraaitre, p.

21 7 sq., — de la methode critique et des idees

de M. Faguet, p. 228—254. La 3« partie —
litteratures etrangeres — contient des notes sur

Ruskin, sur Rudyard Kipling (cf. I, p. 309 sq.),

et une critique severe du roman de M. d'An-

nunzio, Le Feu.

Le volume intitule Vies intimes est forme

d'analyses d'amour qui Interessent pour la plupart

l'histoire litteraire. II faut signaler, p. 9 sq., quelques

pages sur les Lettres portugaises, ce petit

roman epistolaire, si ardent, si emouvant, public

avec grand succes en 1669, avant les oeuvres

de M™^ de La Fayette, et qu'on voudrait voir

moins oublie (cf. edition Asse, avec preface, 1873);
— une etude sur M"^^ de Warens, d'apres de

nouveaux documents, p. 47— 73; — une autre

sur Xavier de Maistre et Le Lepreux de la

Cited'Aoste, p. 111— 136; — une autre sur

Rosalie de Constant, oü Ton trouve des indica-

tions curieuses sur Bernardin de Saint- Pierre,

p. 151 sq., sur Benjamin Constant et M™® de

Stael, p. 157 sq. — Les relations de Balzac

avec M™® de Hanska sont resumees et analysees,

p. 183— 216. — George Sand, p. 241 sq., Berlioz,

p. 279sq. sont l'objet de quelques pages d'une

brievete precise, un peu s'everes, ä mon gre,

pour la grande romanciere. Le demier cbapitre

ne touche pas ä la litterature, et n'en est pas

moins bienfaisant: c'est l'histoire d'une »sainte

moderne^<, M^^^ Chupin, fondatrice d'une oeuvre

intelligente de »repenties«.

Ces petites contributions ä l'histoire litteraire»

ces raccourcis penetrants de critique litteraire

et murale pourraient etre rendus plus utilisables

par des tables alphabetiques, complement neces-

saire de toute ceuvre consciencieuse et ex-

acte. La coraposition d'une table alphabetique

soigneuse, detaillee, est une besogne ä la-

quelle les ecrivains francais du 17^siecle, pour
peu que leurs livres touchassent aux matieres
d'erudition et de critique, ne se soustrayaient

jamais. On ne sait pourquoi les Fran9ais de
nos jours, souvent encore, y repugnent, et ont
plus de peine ä terrainer leurs livres par des
tables alphabetiques qu'ä les faire preceder de
nomenclatures bibliographiques. Ce manque se
fait souvent sentir ä la fin des volumineuses et,

la plupart du temps, precieuses theses de doc-
torat des universites francaises. II serait ä sou-
haiter qu'en France et ailleurs les facultes de
Philosophie, les facultes des lettres, n'acceptassent
plus de theses qui ne fussent completees par
une table alphabetique serieusement etablie.

Berlin. E. Haguenin.

Notizen und Mittellungen.

UBiTerfititsK-hrirtcn.

Dissertationen.

M. Freund, Die moralischen Erzählungen Mar
montels. Leipzig. 122 S.

Ch. A. Rosse, Les theories litteraires de Victor Hugo.
Essaiide Classification, d'analyse et de critique Bern
122 S.

Neo crtehiencne Werke.

F. Brunetiere, Histoire de la Litterature francaisc
classique, 1515— 1830. T. I: De Marot ä Montaigne
1515—1595. lie p: U Pleiade. Paris, Ch. Delaerave'
Fr. 2,50.

^
M. D. Pradels, Emanuel Geibel und die französi-

sche Lyrik. .Münster, Heinrich Schöningh.

Zeitirhriften.

Modern Language Kotes. February. .M. A. Bu-
chanan, Notes on the Spanisch drama: Lope, Mira de
Amescu and Moreto. — O. Patzer, The >Miracles de
Nostre Dametand the fourteenth Century.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Wilhelm Anton Neumann [ord. Prof. f. alttesta-

mentl. Exegese u. semit. Sprachen an der Univ. Wien],
Über die neuesten österreichischen Pa-
lästinaforschungen (Proff. Sellin und Musil).

Vortrag. [S.-A. der aufserordentl. Beilage zu Nr. 3

der »Monatsblätter des Wissenschaftlichen Klub in

Wien», XXVI. Jahrg.] Wien, Selbstverlag, 1905.

63 S. 8".

Der dankenswerte Vortrag gibt eine Über-
sicht über die von wichtigen Erfolgen gekrönten
Grabungen Sellins bei Teil Ta'annek in Nord-
palästina und deren religions- und kulturhistori-

sche Resultate, sowie über die Reisen Müsils

auf neuen Wegen in Arabia Petraea. Sellins

Grabungsbericht in den »Denkschriften der K.
Akad. d. Wissensch. zu Wien« Bd. 50 (1904)
hält naturgemäfs die Reihenfolge der einzelnen

Grabungen und Funde ein und ordnet alsdann

ihre Resultate zusammen. Die Fülle der Einzel-

heiten in dem ersten Teil macht dem Leser die

Gesamtorientierung etwas schwer. Neumanns
Vortrag ist dafür ein vortrefflicher Führer. Er
legt die gewonnenen Resultate anschauhch dar:

vier übereinander liegende Kulturschichten wur-

den von Sellin blofsgelegt, deren älteste der Zeit

von 2500— 2000 v. Chr. angehört (die West-
burg, ein Teil im nördl. Bezirk). Eine zweite

gehört nach Sellin etwa der salomonischen Zeit

an (die Ostmauer u. a.), die dritte (die Nord-

burg) verrate schon griechischen Eioflufs, ohne

genauer fixiert werden zu können; die vierte

bietet ein arabisches Schlofs, das nicht vor das

14. Jahrh. anzusetzen sei. N. verbindet sodann

mit der Wiedergabe der Sellinschen Schlufsfolge-

rungen aus den Funden (z. B. den verschiedenen

Formen von Tongefäfsen und Scherben, den

Bauten, den in Krügen bestatteten Leichen, einem

Räucheraltar, vor allem dem hochwichtigen Fund
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von 12 Tontäfelchen mit Keilschrifttexten aus

amoritischer Zeit, die nach Ta'annek gesandt

waren) eigene Beurteilungen des Materials. Da-

hin gehört die ansprechende Beziehung der Stelle

Zacharia 1 2, 1 1 auf den uralten Kult des Rimmön
in der Megiddo-Ebene, die auch in dem Namen
des Orts Rummäne bei Ta'annek eine Erinne-

rung hinterlassen habe, ferner zu dem Bericht

Ahi Jawi's von seiner Abfassung und Ausraubung

eines Waffenmeisters der Hinweis auf ägyptische

im Ausland reisende Waffenerzeuger in der Zeit

des alten Reichs. Lehrreich sind auch seine

kunsthistorischen Beleuchtungen der Funde.

Ebenso gibt er über die verschiedenen Reisen

Müsils im peträischen Arabien, über die bisher

nur eine Reihe von zerstreuten Einzelberichten

vorliegen, eine orientierende Übersicht. Sein Vor-

trag ist wohlgeeignet, über die reichen For-

schungsergebnisse der beiden österreichischen

Pfadfinder auch einen weiteren Kreis zu orien-

tieren.

Berlin. J. Barth.

R. Hassencamp [ehem. Gymn.- Direktor in Düren, Prof.

Dr.], Zusammenfassende Geschichtswieder-
holungen für Prima. 2. durchges. Aufl. besorgt

von K. Schrader [Prof. Dr.], Düren, W. Solinus,

1905. 49 S. 8°. M. 0,75.

Auch dieses Büchlein will der Gefahr entgegen-

arbeiten, dafs der Schüler im Geschichtsunterricht sich

eine Menge unzusammenhängenden toten Gedächtnis-

krams aneignet, und will ihm behilflich sein, die Ent-

wicklung der Karte Europas zu begreifen und sich zu
eigen zu machen. Hierzu sollen vor allem Fragen über

die Entwicklung der preufsischen, österreichischen, fran-

zösischen, russischen Grofsmacht dienen. Das ganze Buch
umfafst 32 zusammenfassende Fragen; wir erwähnen
die ersten über die Königswahl und die Entwicklung
der kurfürstlichen Würde, über die Hunnen und andere

asiatische Eindringlinge, die über die verschiedenen deut-

schen Stämme, über italische Reiche seit dem Untergange
von Westrom, über Fehdewesen und Raubrittertum, über

den Islam in seinen Beziehungen zu Europa usw.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Wormser Altertumsverein hat kürzlich nach der

Wormser Z. bei Wachen he im eine im Felde gelegene

römische, zu einem im 3. oder 4. Jahrh. n. Chr. dort

angelegten römischen Gutshof gehörige Villa aus-

graben lassen. Freigelegt ist bisher die Wohnstube mit

dem Hypocaustum, dicht daneben das Badezimmer und
das Schwitzbad. Die Feuerstelle im Vorraum, wo das
Holz eingelegt wurde, und die daneben befindliche, ehe-

mals einen Wasserkessel enthaltende Nische sind noch
deutlich erkennbar. Vor diesen Räumlichkeiten, nach
Osten gelegen, befindet sich ein kleiner Lichthof und
jenseits davon ein ausgemauerter Keller mit Treppe,

Kellerloch und vier Wandnischen. Ein zweiter Keller

lingt nördlich des vorigen, war aber schon zu Römer-
zeiten wieder aufser Gebrauch gesetz und zugefüllt

worden. Von Gebrauchsgegenständen hat man bisher

u. a. eine eiserne Axt, zwei messingne Beschläge, eine

Gewandnadel, Löffelchen und verschiedene Münzen aus
dem 3. und 4. Jahrh. gefunden.

Zeitscliriften.

Revue de l'Histoire des Religions. Juillet-Aoüt.

J. Reville, L'histoire des religions et l'histoire ecclesi-

astique. — E. Duchesne, Le »Domostroi«. — M^le D.

Menant, Les Parsis ä la cour d'Akbar.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Moltkes Kriegsgeschichtliche Abhandlun-
gen. Der Italienische Feldzug 1859.
Herausgegeben vom Grofsen Generalstabe.
Kriegsgeschichtliche Abteilung I. Berhn, E.

S. Mittler & .Sohn, 1904. 284 S. 8". M. 10.

Es mufs als ein besonderes literarisches Ver-

dienst der Kriegsgeschichtlichen Abteilung I des

Grofsen Generalstabes bezeichnet werden, das

vorliegende Werk in neuer Fassung herausge-

geben zu haben. Denn eine solche bedeuten die

ungemein zahlreichen Kommentare und Richtig-

stellungen, welche in Form von Fufsnoten dem
Buche beigegeben sind. Dieselben stören zwar

in ihrer Reichhaltigkeit — sie finden sich bei-

nahe ausnahmslos auf jeder Seite des Textes
— in etwas die ungestörte Lektüre, bieten aber

dafür eine mustergültige Übersicht in Sachen der

Quellenwerke zu dem Kriege 1859 und der ver-

schiedenen Lesarten zu den einzelnen kriegsge-

schichtlichen Vorgängen. Die Erinnerungen Can-

roberts (Souvenirs d'un siecle) fachkundig heraus-

gegeben von Germain Bapst, konnten noch keine

Berücksichtigung finden. Dieselben sind aber

gerade, was den Feldzug 1859 betrifft, recht

wertvoll und korrigieren sehr wesentlich die

Moltkesche Auffassung von der Kriegsbereitschaft

und der militärischen Widerstandsfähigkeit Frank-

reichs bei einem Angriffe der Deutschen von der

Rheinseite her. Darnach wäre Frankreich nicht

in der Lage gewesen, einem deutschen Vor-

marsch auf Paris erfolgreichen Widerstand zu

leisten. Das wäre aber auch der einzige Rechen-

fehler in dem Kalkül Moltkes — und der war ja

eigentlich mehr akademischer Natur, da es zum
preufsisch-deutschen Eingreifen nicht kam — wel-

cher sich sonst bei allen operativen Urteilen über

1859 bis auf den heutigen Tag als mustergültig er-

wiesen hat. Trotz des österreichischen, franzö-

sischen und italienischen Generalstabswerkes über

1859 erscheint diese Moltkesche Darstellung in

ihrer präzisen Kürze, scharfen Pointierung und

strengen Objektivität immer noch als das beste

Buch über jenen Feldzug nach der strategischen

Seite hin. Was die taktischen Vorgänge angeht,

so lag es in der Natur der Dinge, dafs in-

zwischen durch zahlreiche Einzeldarstellungen

manches Schlachtendetail jetzt in anderer Be-

leuchtung erscheint, ebenso manche Führerhand-

lung in anderer Begründung. Aber das kann

den Gesamtwert des Buches in seiner Lehr-

haftigkeit unter grofsen Gesichtspunkten nicht

beeinträchtigen. Jeder Historiker, welcher über

jenen Krieg eine »voraussetzungslose« wissen-

schaftliche Auffassung und Darstellung kennen
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lernen will, wird gut tun, an diesem »Italieni-

schen Feldzug 1859« Moltkes nicht vorüber-

zugehen.

Berlin. A. Keim.

Edouard Le Blant, Les quatres mariages de Jac-

queline, duchesse de Baviere, comtesse de

Hainaut, de Hollande et de Zelande, et dame
de Frise, duchesse deTouraine, dauphine de
France, duchesse de Brabant, duchesse de

Gloster (1401-1436). Paris, Plon-Nourrit et Cie,

19CH. XVII u. 286 S. 8».

Von dem vielbewegten Leben dieser Frau, die einmal

die Hoffnung haben durfte, den französischen Thron zu

besteigen, aber schon mit 16 Jahren Witwe wurde und
allein an der Spitze der Grafschaften Hennegau, Holland,

Zeeland. Ponthieu und der Herrschaft Friesland stand,

deren Leben fast ein steter Kampf war, die aus politischen

Gründen noch dreimal ihre Hand vergab und schliefslich

im Alter von 36 Jahren ohne Erben starb, gibt uns der

Verf. in diesem Buche kein tief eindringendes Lebens-

und Charakterbild, sondern nur eine Skizze vor allem

nach den Chronisten des 15. und den niederländischen

Schriftstellern des 16. Jahrh.s.

Notizen und Mittellungen.

Xotlzen.

Der neueste Bericht, den Geh. Rat Prof. Dr. P. Kehr und
Oberlehrer Dr. Brackmann der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen über die Erforschung der Papst-

urkunden erstattet haben, betrifft die Papsturkunden
der Schweiz. Er gibt zunächst eine nach Archiven

geordnete Zusammenstellung der Urkunden mit kurzen

Bemerkungen über die Überlieferung. Auch in der

Schweiz finden sich die älteren Papsturkunden nur in

den Stiftern und Klöstern. Eine Reihe Schweizer Stifter

haben ihre Archive durch alle Stürme hindurch sich er-

halten, so z. B. St. Gallen, Einsiedeln, Chur u. a. ; die

meisten aber haben sie an die Staatsarchrve abliefern

müssen. Die Kantona'.regierungen hatten aber meist

nicht die nötigen Räume für die Aufbewahrung der

Urkundenmassen; diese wurden in Regierungsgebäuden,

Glockentürmen, Kirchtürmen untergebracht. Diese Übel-

stände wirken natürlich auch auf die wissenschaftliche

Benutzung zurück. Bei der Aufhebung der geistlichen

Archive .sind auch zahlreiche Urkunden verloren gegan-

gen. Das bischöfliche Baseische Archiv in Pruntrut

z. B. ist sehr stark geplündert worden. Ein grolser Teil

des Baseler Domstiftsarchivs ist nach Karlsruhe ver-

schlagen usw. Weiter enthält der Bericht die bisher

nicht gedruckten Texte von 13 Urkunden. Den Schlufs

bilden kritische Untersuchungen von Kehr über »Baseler

Fälschungen i, über Gregors VII. Breve für das Kloster

Allerheiligen zu Schaff hausen, über eine Urkunde
Calixts U. für Engelberg, über die Papsturkunden für

Peterhngen , und von Brackmann über die Fälschun-

gen in den Papsturkunden der Abtei Muri und ihre Be-

deutung für die Kritik der Acta Murensia, über Schaff-

hauser Fälschungen , über die ältesten St. Galler Papst-

urkunden und über die Chronologie der Urkunden
Paschais II. für Pfäfers.

Bei den Entfestigungarbeiten in Metz ist nach der

Frkf. Z. die alte Abtei St. Arnulph unter der

niedergelegten Lunette d'Arcon aufgefunden worden,
über deren Lage man bisher noch vielfach in Zweifel

war. Zu Ehren des 640 n. Chr. gestorbenen h. Arnold
von dessen Nachfolger auf dem Metzer Bischofsstuhl auf

dem sog. Champ ä Panne erbaut und von dem Bischof

Dragon (gest. 855) bedeutend erweitert und verschönert,

war sie während des ganzen Mittelalters die weitaus

bedeutendste geistliche Niederlassung in Metz. Kaiser

Ludwig der Fromme ist im Jahre 840 in der Krypta
der Abteikirche beigesetzt worden, und zahlreiche welt-

liche und geistliche Fürsten sind ihm bis 1551 gefolgt.

In diesem Jahre rasierte der Verteidiger von Metz gegen
Karl V., der Herzog von Guise das ganze Viertel zwischen
der jetzigen Alt- und Neustadt. Auch die Abtei wurde
demoliert; doch bezeichnete ein Denkstein noch lange

die Stelle, wo ihr .'\ltar gestanden hatte. Dieser ver-

schwand, als Marschall Belle Isie die jetzige Befestigung

schuf und die jetzt abgetragene Lunette darüber baute.

Schon damals wurden zahlreiche Altertümer gefunden,

aber teils verzettelt und verschleppt oder ungeordnet im
Museum aufbewahrt. Blofsgelegt wurde die Krj'pta mit

ihren Säulen, Altären, Steinbänken, Steinsärgen — einer

mit lateinischer Inschrift — usw. Der ganze Baustil

weist auf das 11. Jahrh. hin. Die zahlreichen Fund-
stücke gehören zumeist der gallo-fränkischen Periode an.

Gefunden wurden u. a. Marmortafeln mit Inschriften,

ferner Gefäfse aus Glas und Ton, .Amphoren, DoUien,

kleine Lanzen usw., meistens allerdings in Bruchstücken.

An den bekannten Fabrikmarken sieht man , dafs sie

aus Italien stammen. Die ganze Ausbeute ist dem
Staate überwiesen worden.

Personaichronik.

Die Archiv-Hilfsarbeiter Dr. E. Müller in Magdeburg
und Dr. Huyskens in Marburg sind zu Archivassi-

stenten ernannt, der Archivassistent Dr. Knetsch in

Wiesbaden ist nach Marburg, der Hüfsarbeiter Dr. Schulz
in Breslau nach Aurich versetzt, Dr. Croon als Archiv-

Hilfsarbeiter in Wiesbaden angestellt worden.

CniTersitätsschriften.

Dissertationen.

F. Wich mann, Untersuchungen zur älteren Ge-

schichte des Bistums Verden. Göttingen. 139 S.

C. Müller, Die Geschichte der Zensur im alten Bern.

Bern. 208 S.

E. Förster, Schwenkung der kursächsischen Politik

zur Dritten Partei in den Anfängen Johann Georgs iV.

Leipzig. 79 S.

E. Timpe, Die kirchenpolitischen Ansichten und
Bestrebungen des Kardinals Bellarmin. Breslau. 133 S.

Neu erschienene Werke.

H. Begiebing, Die Jagd im Leben der salischen

Kaiser. Bonn, P. Hanstein. M. 2.

Ph. Frankl, Der Friede von Szegedin und die Ge-

schichte seines Bruches. Leipzig, Gustav Fock, G. m.

b. H. M. 1,50.

Das vollständige Registrum Slaworum bgb. von L.

Helmling und Ad. Horcicka. [Die Urkunden des kgl.

Stiftes Emaus in Prag. Bd. I.] Prag, Selbstverlag des

Vereins f. Geschichte der Deutschen in Böhmen (in

Komm, bei J. G. Calve).

A. Waddington, Le grand electeur Frederic Guil-

laume de Brandebourg. Sa politique exte'rieure 1640
— 1688. T. I. 1640—1660. Paris, Plon-Nourrit & Cie.*

Fr. 8.

Künftig erscheinende Werke.

H. Derichsweiler, Geschichte Lothringens. Leip-

zig, Göschen.

A. V. Drach und G. Kön necke, Die Bildnisse

Philipps des Grofsmütigen. Marburg, Elwert. Geb. M. 20.

A. Overmann, Die Abtretung des Elsafs an Frank-

reich im westfälischen Frieden. Karlsruhe, G. Braun.

M. 2,40.

Zeitschriften.

Historische Vierteljahrschrift. N. F. S, 1. G. See-

liger, Grundherrschaft und Immunität.

Le Moyen Age. Novembre-Decembre. F. Lot, Me-

langes caroHngiens. I. Veteres domus. — .M. Jusselin.

Notes tironiennes dans les diplomes.

The American Historical Review. January. Fr.

J.Turner, The poHcy of France toward the .Mississippi

Valley in the period of Washington and Adams. — H.
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E. Boome, Improvising a Government in Paris in July,

1789. — J. S. Reeves, The treaty of Guadalupe-Hi-

dalgo. — Ch. M. Andrews, Materials in British archives

for American colonial history. — Some papers of

Franklin Pierce, 1852-1862. II.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Wilhelm|Sievers [ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Giefsen],

Asien. Eine allgemeine Landeskunde. 2. Aufl. Leip-

zig, Bibliographisches Institut, 1904. XI u. 712 S. 8°

mit 167 Abbild, im Text, 16 Kartenbeilagen u. 20 Taf.

in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geb. M. 17.

Von der ersten Auflage des Werkes ist nur der Ab-

schnitt I über die Entdeckungsgeschichte ziemlich in

seiner alten Gestalt in die zweite hinübergenommen
worden. Im übrigen ist jetzt der Stoff in Darstellungen

geographischer Einzellandschaften geteilt worden. Auch
die Beigaben haben eine neue Gestalt angenommen, die

Karten sind umbearbeitet und ergänzt worden, wobei
besonders diejenigen, die den allmähhch zunehmenden
Besitz der europäischen Mächte an Kolonien in Asien

zeigen, und die Wirtschaftskarten von Ost- und Südasien

sowie Russisch -Asien erwähnt zu werden verdienen.

Auch bei den Abbildungen findet man Erneuerungen und
Vermehrungen.

Notlzeh und Mitteilungen.

Gesellschaften and Tereine.

Anthropologische Gesellschaft.

Berlin, 25. März.

Dr. Passarge sprach nach der N. A. Z. über das

Okawangosumpfland und seine Bewohner unter

Vorführung zahlreicher Lichtbilder. Die beiden Trocken-

gebiete Afrikas, die Wüste Sahara und die Steppe Kala-

hari, besitzen je ein Sumpfgebiet. Diese beiden weisen

gewisse Analogien auf. Sie werden durch einen grofsen

Flufs gespeist und haben eine geographische Verbindung

mit dem Meere, das Scharigebiet nach dem Benue hin,

das Gebiet des Okawango nach dem Sambesi hin. Beide

entsenden noch einen verschwindenden Ausläufer, der

Ngamisee den Botletle. Ethnographisch sind beide

Sumpfgegenden Rückzugsgebiete bedrängter Völker. Das
Sumpfland des Okawango läfst drei Zonen erkennen:

1. das von Flüssen durchzogene eigentliche Sumpfland,
in dem zwischen gewaltigen Schilfsümpfen vieie wald-

bedeckte Sandinseln sich befinden, und von dem wir

noch nicht mehr wissen, als Livingstone 1849 von den

Eingeborenen erkundet hat; 2. die etwa 10— 15 km
breite Randzone dieses Sumpf lanxJes, ein Sandfeld, in

das das Sumpfland zahlreiche Arme entsendet, und das

einst selbst Sumpf war; 3. die das ganze Gebiet um-
schliefsende Steppe der Kalahari. Das Sumpfland ist

noch tropisch, es gedeihen Palmen daselbst. Die Tier-

welt bilden Flufspferde in ungeheurer Zahl, eine Sumpf-

antilope, die ein amphibisches Leben führt, zu schwimmen
und selbst zu tauchen vermag. In der Randzone findet

man Antilopen, Zebras, Büffel, Elefanten, Nashörner.

Die grofsen Antüopenherden der Steppe sind beinahe

schon ausgerottet. In der eigentlichen Kalahari sind

Feldbau und Viehzucht nur periodisch möglich, da dies

Gebiet nur zur Regenzeit bewohnbar ist. Ebenso mufs

die Bevölkerung des Sumpflandes, die von Fischfang

und Jagd lebt, nomadisch sein, da sie während der

Zeit der Hochflut, Juni bis September, das Gebiet ver-

lassen mul's. In kultureller Beziehung ist die Randzone

des Sumpflandes die wichtigste, da nur in ihr die Be-

völkerung sefshaft sein kann. Die Bevölkerung setzt

sich aus Negern (Bantu), Hottentotten und Buschmännern

zusammen. Die in dieses Gebiet gedrängten Bantu

haben die Buschmänner aus der Randzone teils ver,

drängt, teils sich mit ihnen vermischt. Die Nachrichten-

dafs die Bantu teils das Krokodil, teils das Flufspferd

verehren, weisen darauf hin, dafs sie aus verschiedenen

Gebieten in das Sumpfland eingedrungen sind. Körper-

lich unterscheiden sich die Buschmänner von den Hotten-

totten so deutlich, dafs ein Verwechseln ausgeschlossen

erscheint; von den Pygmäen unterscheiden sie sich durch

ihre Haut, die wie gegerbtes Leder sich anfühlt. Es sind

schlanke, dürre Gestalten, ohne jeden Fettansatz, 140

bis 160 cm grofs. Die Frauen weisen die Steatopygie

auf. Die Hautfarbe der Hottentotten, die bis 165 cm
grofs sind, ist viel heller als die der Buschmänner; viel-

leicht hat man in ihnen ein Ergebnis der Vermischung

letzterer mit einer hellen Rasse zu erkennen. Starke

Vermischung mit Buschmännern und Hottentotten zeigt

der Negertypus bei den Betschuanen. Der Kulturbesitz

ist ärmlich, was wesentlich durch das Vordringen der

europäischen Kultur bedingt ist. Zur Kleidung werden

hauptsächlich Felle und Leder, nicht Pflanzenstoffe

verwendet. Zum Schamtuch, Hüftentuch und dem Mantel

mit Kragen gesellen sich Sandalen und, beim Manne
spärlicher, bei der Frau reichlicherer Schmuck von
Ringen aus Leder und Messing an Armen und Beinen.

Ein Felllappen bildet die Kopfbedeckung, ein Fuchs-

schwanz dient als Fliegenwedel. Die Wohnungen sind

Kegelhäuser oder bienenkorbartige Grashütten, von deren

vorderer Seite zwei .Ausläufer armartig vorgreifen, den

vorderen Hof umschliefsend, während ein an die Hütte

anschliefsender Zaun den hinteren Hof umgibt. Die

einzelnen Hütten schliefsen sich zu einem Ring zu-

sammen, der von einer Sippe bewohnt wird. Diese

Ringe verteilen sich über das ganze Land. Nur der

Sitz des Häuptlings bildet eine Stadt, deren etwa

5000 Einwohner stets kampfbereit sind. Auch die Be-

schäftigung der Bewohner im Gebiet der Sefshaftigkeit

ist verschieden. Am Okawango wird Fischfang mit

Harpunen und Netzen getrieben. Die Kanoes werden

aus Holz gebaut, Boote aus Schilfbündeln gefertigt.

Diese sind besonders geeignet zur Jagd der Nilpferde,

die auch in Fallen mit vergifteten Harpunen gefangen

werden. Gezüchtet werden Rinder, Schafe, Ziegen,

Pferde, Hunde. Die Zahl der Rinder ist durch die Rinder-

pest aufserordentlich zurückgegangen. Der Feldbau be-

trifft Mais, Hirse, Bohnen, Kürbis, Wassermelonen, Hanf,

Tabak. Er war früher reiner Hackbau, den Frauen be-

trieben; die Missionare haben den Pflug eingeführt. Der

Handel befafste sich früher mit Elfenbein und Straufsen-

federn, als diese schwanden , mit Fellen , Hörnern und

Vieh. Die politische Organisation ist ein richtiges Lehn-

wesen. Der HäuptHng verteilt das Land an die Sippen,

diese an die Familien. Dem Häuptling steht ein Rat,

aus den angesehensten Männern gebildet, zur Seite.

Die Engländer unterhalten nur eine kleine Besatzung im

Lande und mischen sich nicht in die inneren Angelegen-

heiten der Leute ; die wichtigste Aufgabe der Polizeimacht

ist die Überwachung der Einführung von Waffen und

Munition. Die Mission hat das Verdienst, dafs die Ein-

geborenen schreiben und lesen lernen, und dafs sich ihr

Gesichtskreis erweitert.

Universitätsschriften.

Dissertationen.

L. Kersten, Die Indianerstämme des Gran Chaco

bis zum Ausgange des 18. Jahrh.s. Ein Beitrag zur

Ethnographie Südamerikas. Leipzig. 75 S. 4° mit

2 Karten.

H. Wünsche, Studien auf der Halbinsel Heia.

Leipzig. 79 S. mit 5 kolor. Taf., 1 Karte u. Abbild.

Künftig erscheinende Werke.

J. R. Mucke, Das Problem der Völkerverwandtschaft.

Greifswald, J. Abel. M. 7,50.

M. Schanz, Nordafrika -Marokko. Halle, Gebauer-

Schwetschke. M. 3,60.
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Herwig, Die Beteiligung Deutschlands an der inter-

nationalen Meeresforschung. Berlin, O. Salle. Ca. M. 8.

ZelUchrirUn.

Globus. 87, 11. Der Durchstich des Simplon. —
1'. V. Stenin, Dr. A. A. Iwanowskys Anthropologie

Rufsiands. — A.Meyer, .Aus der Umgegend von Jalta.

— R. W., Die Gewichtssysteme des 11. und 12. Jahrh.s

in den jetzigen russischen Ostseeprovinzen.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

April. A. Kirchhoff, Über tellurische Auslese. — R.

Wagner, Tropische Eisenbahnen. — .\. Olinda, Das
heutige Livland.

Annales de Giographie. 15 Mars. A. de Lappa-
ren t, La Montagne Pelee et ses eruptions. — J. Blaync
et A. V'acher, La vallee de la Vienne et le coude d'Exi-

deuil. — B. Auerbach, La population de l'Empire alle-

mand d'apres le recensement de 1900. Phenomenes
demographiques et Industrie. Statistique confessionnelle

et Linguistique. — J. F. Deprat, Esquisse de la geo-

graphie physique de l'ile d'Eubee dans ses relations avec

la structure geologique. — E.- F. Gautier, Rapport sur

une mission geologique et geographique dans la region

de Figuig.

Rivisia geografica italiana. Febbraio-Marzo. G.

de .Angelis d'Ossat, Maurizio .Alfonso Stübel, i suoi

viaggi e la sua teoria dei vulcani. — G. Boffito e E.

Sanesi, La Geografia di Dante secondo Edoardo Moore.
— 0. Marinelli, Federico Ratzel e la sua opera geo-

grafica (fine). — G. P. Magrini, I recenti studi sesse

e le sesse nei laghi italiani.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Fran90is Cosentini [Prof. f. Soziologie an der

Univ. Nouvelle Brüssel], La sociologie gene-
tique. Essai sur la pensee et la vie sociale pre-

historiques. Introduction de Maxime Kova-
lewsky [weil. Prof. f. öffentl. Recht an der Univ.

Moskau]. [Bibliotheque de philosophie con-

temporaine.] Paris, Felix Alcan, 1905. VIII u.

205 S. 8°. Fr. 3,75.

Das Büchlein ist als ein kurzer Abrifs der

Urgeschichte zur Einführung zu empfehlen. Der
Verf. beherrscht den Stoff und weifs ihn in über-

sichtlicher und ansprechender Weise zu ordnen.

Nach einigen Bemerkungen über die Quellen der

Prähistorie und deren Benutzung erörtert er die

menschlichen Rassen, wobei er sich für die .An-

nahme mehrerer Ursprünge des menschlichen

Geschlechtes entscheidet, die primitive Familie,

Eigentum, .'Inimismus, Mythen, Sprache und

Schrift, Religion, Moral, Recht, politische Organi-

sation und Kunstbetätigung. Am besten gelungen

sind wohl die Abschnitte über Familie und Reli-

gion, mifsglückt scheint mir der über Moral, da

er den Sprachbegriff dogmatisch fafst und mit ihm
eine feststehende ethische Bewertung verbindet.

Der Verf. führt meist kurz die entgegenstehen-

den Meinungen vor und weifs in behutsam ab-

wägender Weise die Hauptfragen zur Darstellung

zu bringen. Gerade dadurch, dafs er nirgends

originell sein will und nicht für irgend welche

Lieblingsmeinungen eingeschworen ist, gibt er

eine brauchbare Obersicht über den Stand der

Ergebnisse auf diesem viel umstritteneo Gebiete.

Er feiert von den älteren Soziologen besonders

Vico, über den er eine Monographie verfafst

hat; freilich überschätzt er den Italiener er-

heblich , da dessen Grundanschauungen für die

Gegenwart nicht mehr mafsgebend sein können.

Allerdings ist die ganze Darstellung von

aufserordentlicher Kürze; auch fehlt es, da der

Verf. immer nur ein geschlossenes Resume gibt,

an bestimmtem Kolorit — auf dem kleinen Raum
lassen sich die Dinge eben nur andeuten. Der
Verf. teilt am Ende jedes Kapitels eine ausführ-

liche Bibliographie mit, in der er die italienischen

Autoren stark bevorzugt. Freilich hat man doch

den Eindruck, dafs er die Schriften nicht durch-

gängig verarbeitet hat; sonst würde er z. B.

die Bemerkungen über die Sprache nicht in der

Form haben ausführen können. Dafs er das be-

deutende Werk von Schurtz: Altersklassen und

Männerbunde nicht benutzt hat, ist auffallend:

dadurch hat unsere Anschauung über das vor-

historische Leben doch eine wesentliche Beein-

flussung erfahren, die bei Cosentini nicht zum
Ausdruck kommt. Ein prinzipieller Einwand

gegen diese und verwandte Darstellungen liegt

doch aber nach anderer Richtung: wir erfahren

über das wirtschaftliche Leben der Vorzeit

so gut wie gar nichts, wenn auch der Verf. oft

auf den Einflufs des Überganges vom Nomaden-

tum zum Ackerbau u. a. hinweist. Gerade bei

den Naturvölkern aber ist das wirtschaftliche

Leben von ausschlaggebendster Bedeutung, ohne

das man die übrigen Formen des Daseins gei-

stiger wie materieller Art überhaupt gar nicht

verstehen kann: die Stellung der Frau, des

Häuptlings, der Familie u. a. m. ist dadurch

allein schon bedingt. Was der Verf. nun über

Gewerbe und Handel in dieser Beziehung sagt,

ist gänzlich inhaltsloses Gerede. Hier zeigt sich

ein bedauerlicher Mangel an Kenntnissen und vor

allem an konkreten Anschauungen des Verf.s, den

er freilich mit vielen anderen » Soziologen <i teilt.

Sie kennen die Fragestellung überhaupt nicht.

Damit zusammen hängt, dals der Verf. von den

primitiven sozialen Gruppen nirgends klare Vor-

stellungen gibt. Er spricht natürlich wiederholt

von ihnen. Aber in welchem Verhältnis diese

Gruppen zur »Familie« stehen, wie sich Klan,

Horde, Stamm voneinander unterscheiden und

sich im einzelnen weiter gliedern, davon wird

wiederum nichts gesagt — ofienbar weil der

Verf. sich selbst keine Rechenschaft darüber ge-

geben hat. Trotz dieser Einwendungen und Aus-

stellungen scheint mir das Büchlein zur ersten

Orientierung über die Probleme nützlich und

empfehlenswert, da wir ein besseres bisher in

kurzer Form nicht haben.

Leipzig. F. Eulenburg.
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Karl Ritter von Czyhlarz [fr. ord. Prof. f. röm. Recht

an der Univ. Wien], Lehrbuch der Institutionen
des römischen Rechtes. 7. u. 8. verb. Aufl.

Wien, F. Tempsky (Leipzig, G. Freytag), 1905. X.

u. 403 S. 8».

Die erste Auflage des bekannten Werkes ist vor

17 Jahren erschienen. Sein Zweck ist, dem Anfänger
den Rechtsstoff in möglichst anschaulicher Weise dar-

zulegen, ihm vor allem die geschichtliche Bildung, den
inneren Zusammenhang und die praktische Tragweite
der Rechtssätze zu schildern und dadurch Lust und Liebe

zur Jurisprudenz in ihm zu wecken. In der jetzt vor-

liegenden Auflage hat der Verf. , obvvohl die vorige

Doppelauflage erst 1902 erschienen war, wieder

Besserungen und Zusätze angebracht, die inzwischen
erschienene einschlägige Literatur berücksichtigt und
da. wo ihm ihre Ergebnisse dazu Anlafs zu bieten

schienen, Änderungen vorgenommen.

Notizen und JMitteilungen.

\otizen.

Die Kommission zur Bearbeitung des Wörter-
buchs der deutschen Rechtssprache, das von
der Kgl. Preufs. Akad. d. Wiss. aus Mitteln der

Wentzel-Heckmann-Stiftung herausgegeben werden soll,

besteht z. Z. aus den Proff. Brunner, Gierke und Roethe

in Berlin, Frensdorff in Göttingen, Schröder in Heidel-

berg, Frhr. v. Schwind in Wien als Vorsitzenden des

Österreich, und Huber in Bern als Vorsitzenden des

schweizerischen Ausschusses. Als Hilfsarbeiter waren
bezw. sind tätig von 1898—1901 Prof. R. His, von
1901— 1904 Dr. jur. et phil. H. A. Rott, seit 1901

Dr. Gustav Wahl und Dr. L. Pereis; Leiter der ge-

samten Arbeiten ist Professor Dr. Schröder in Heidel-

berg. Das Unternehmen wird sich auf die deutsche
Rechtssprache beschränken, die skandinavischen und
gothisch-burgundischen Quellen also nur insoweit be-

rücksichtigen, als es sich um gemeingermanische Worte
handelt. Die langobardischen , friesischen und angel-

sächsischen Quellen werden dagegen in das Unternehmen
einbezogen. Bei der Sammlung des Materials und dem
Zusammenbringen der zu verarbeitenden Belege durch

Exzerpieren der Rechtsdenkmäler und sonstigen Urkunden
waren bis zum Beginn dieses Jahres über 800 Quellen-

werke bearbeitet, die Zahl der Exzerptzettel betrug be-

reits 300000. Das für das Wörterbuch angelegte

Archiv ist in der Heidelberger Universitätsbibliothek

untergebracht. Eine grofse Anzahl von Mitarbeitern

aus allen Teilen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz,

Belgiens und Hollands haben sich in den Dienst des

Wörterbuchs gestellt; der weitere Zutritt geeigneter

Kräfte wäre sehr erwünscht. Im Frühjahr des vergan-

genen Jahres sind genaue Grundsätze für die Abfassung

von Wortartikeln, sowie eine »Anleitung zum Exzer-

pieren für das Deutsche Rechtswörterbucht festgestellt

worden, die den Mitarbeitern eingehändigt werden.

Personalchronik.

Der etatsmäfs. Prof. f. Landwirtsch. an der Land-

wirtschaftl. Akad. zu Poppeisdorf, Geh. Reg. -Rat Dr.

Ferdinand Wohltmann ist zum ord. Prof. an der Univ.

Halle ernannt worden.

Der Privatdoz. an der Univ. Wien, Gerichtsadjunkt

Dr. Robert v. Mayr ist zum aord. Prof. f. österr. Zivil-

recht an der Univ. Czernowitz ernannt worden.

An der Univ. Wien hat sich Dr. Heinrich Reicher
als Privatdoz. f. Verwaltungsrecht habilitiert.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

J. Kahler, Die Gilden in den holsteinischen Eib-

marschen mit besonderer Berücksichtigung des Versiche-

rungswesens. Leipzig. 188 S.

A. Müller, Arbeitersekretariate und Arbeiterversiche-

rung in Deutschland. Zürich. 184 S.

S. Schreiber, Schilderung des sächsischen Lokal-

bankwesens. Heidelberg. 76 S.

H. Frhr. v. Schnurlein, Friedrich List als Eisen-

bahnpolitiker. Erlangen. 52 S. mit 1 Taf.

F. Mendel son, Die volkswirtschaftliche Bedeutung
der deutschen Schafhaltung um die Wende des 19.

Jahrh.s. Halle. 44 S.

E. Ebel, Ein Beitrag zum Diätenverbot aus Art. 32

der Reichsverfassung. , Greifswald. 39 S.

A. Girginoff, Der bindende Befehl im Strafrecht.

Leipzig. 1 13 S.

G. G ei ssler. Das Gewohnheitsrecht als Quelle des

geltenden Handelsrechts. Breslau. 61 S.

Nea erschienene Werke.

K. Rhamm, Ethnographische Beiträge zur ger-

manisch-slavischen Altertumskunde. I: Die Grofshufen

der Nordgermanen. Braunschweig, Vieweg & Sohn. M. 12.

J. R. Kretzschmar, Die Entstehung von Stadt

und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren

Saale und der Lausitzer Neifse. [Gierkes Unter-

suchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgesch. 75.]

Breslau, M. & H. Marcus. M. 5.

H. Freese, Das konstitutionelle System im Fabrik-

betriebe. 2. veränd. Ausgabe. Gotha, Fr. E. Perthes.

M. 1,80.

Kirchen rechtliche und Kulturgeschichtliche Denkmäler

Altrufslands nebst Geschichte des russischen Kirchen-

rechts, eingeleitet, übs. u. erkl. von L. K. Goetz. [Stutz'

Kirchenrechtliche Abhandlungen 18. 19.] Stuttgart,

Ferdinand Enke. M. 15.

Künftig erscheinende Werke.

0. Karmin, Zur Lehre von den Wirtschaftskrisen.

Heidelberg, C. Winter. M. 2.

L. Lang, 100 Jahre Zollpolitik. 1805 — 1905.

Wien, C. Fromme. Ca. M. 8,50.

K. Hellwig, Anspruch und Klagrecht. Jena,

G. Fischer. M. 13.

Zeitschriften.

Zeitschrift für die gesamte Versicherungs-Wissen-

schaft. 1. April. St. Gerhard, Der Gesetzentwurf

über den Versicherungsvertrag als Bundesratsvorlage.

— 0. Hagen, Prozefsfragen aus dem Gebiete des

Versicherungsrechts mit besonderer Rücksicht auf die

Feuerversicherung und den Gesetzentwurf über den

Versicherungsvertrag. — K. Schneider, Die Ver-

sicherung für fremde Rechnung nach dem Gesetz-

entwurf über den Versicherungsvertrag unter Ver-

gleichung mit dem Handelsgesetzbuch. — H. Rau, Die

Schiedsgerichtsklausel in Versicherungsverträgen nach

der bisherigen Rechtsprechung mit besonderer Be-

achtung des Gesetzentwurfs über den Versicherungs-

vertrag. — W. R. Idelson, Das Versicherungsrecht

im Entwurf des russischen Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Giornale degli Economisti. Marzo. R. dalla Volta, La

dottrina della colonizzazione di E. G. Wakefield. —
M. Pantaleoni, A proposito di un istituto inter-

nazionale permanente di agricoltura. — E. Sella,

Breve nota suU' evoluzione della famiglia operaia nel

Biellese. — G. Salvioni, Rapport au Ministre des

finances de l'administration des monnaies et des

medailles. — F. Papafava, La questione des ferroviari.

Deutsche Juristen- Zeitung. 10, 7. Wach, Die

SchöffenVerfassung. — Th. Niemeyer, Vorschläge

zur Reform der Prisengerichtsbarkeit. — Arndt, Zur

Abänderung der preufsischen Berggesetzgebung. —
Fr. Litten, Zur Abänderung des § 833 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs.

Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürger-

lichen Rechts. 2. F. 12, 1—3. A. von Tuhr, Zur

Lehre von der Anweisung. — J. W. Hedemann, Das
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Recht auf Rückgabe eines Schuldscheins. — P. J. Ara-
vantinos, Die Anfechtbarkeit der Besitzübertragung im

deutschen bürgerlichen Recht. — H. Isay, Schuldver-

hältnis und Haftungsverhäitnis im heutigen Recht. —
\V. Müller, Die gemischte Schenkung.

Revue Je Droit international et de Legislation

cotnparee. 2. F. 7, 1. P. de Paepe, De l'autorite et

de l'execution de jugements etrangers en France. —
F. Grau X, La neutralite de la Belgique et l'annexion

du Congo. — E. Nys, L'acquisition du territoire et le

droit international; Les pretendues servitudes inter-

nationales; Le proces de Marie Stuart et la notion du

droit des gens. — G. Cornil. .Requisition de la

possession en droit romain.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

A. V. Koenen [ord. Prof. f. Geol. u. Paläontol. an

der Univ. Göttingen], Über die untere Kreide
Helgolands und ihre Ammonitiden. [.Ab-

handlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissen-
schaft zu Göttingen. Math.-phj's. KI. N. F.

III, 2.] Berlin, Weidmann, 1904. 63 S. 4» mit

4 Taf. M. 4.

Östlich und nördlich von Helgoland sind Un-

tiefen vorhanden, von denen der Seegang ver-

kieste Versteinerungen, besonders Ammonitiden

ans Land wirft. Man hat schon frühzeitig er-

kannt, dafs es sich um untere Kreide handelt,

und 1892 hatte Dames nach den Fossilien eine

Gliederung in fünf Zonen vorgenommen, aber

die Ammoniten nicht bearbeitet, weil v. Koenen

durch seine Untersuchungen über diese Tier-

gruppe in der norddeutschen unteren Kreide der

dazu geeignetere Mann schien. Diese in Aus-

sicht gestellte Arbeit liegt nun vor und ist

gemacht unter Benutzung des gesamten in Deutsch-

land zugänglichen Materials, speziell der Ham-
burger und Berliner Sammlungen. Leider sind

die meisten Ammoniten in Schwefelkies erhalten,

daher schlecht überliefert un(^ gehen durch Zer-

fall dem Untergang entgegen. Um so dankens-

werter ist diese schöne Monographie, die uns

mit 64 Arten bekannt macht, ohne dafs der

gesamte Formenreichtum erschöpft scheint. Aus

den bisherigen Funden folgt, dafs das tiefste

Niveau der marinen norddeutschen Kreide, das

Valanginien, zu fehlen scheint; besser ist mit

seinen Leitformen das Hauterivien vertreten; die

Hauptmasse macht aber das Barremien in allen

seinen Zonen aus, mit zahlreichen Crioceras- und

Ancyloceras -Arten. Endlich kommt auch das

untere Aptien vor. Die Obereinstimmung der

Helgoländer unteren Kreide mit der neu ge-

fundenen Einteilung dieser Schichten in Nord-

westdeutschland ist vollständig, derart, dafs so-

gar umgekehrt das Helgoländer Vorkommen
weitere Ausblicke auf diese gestattet. Diese

Monographie füllt eine grofse Lücke aus, und

wird auch für andere Gebiete noch manche Er-

gebnisse zeitigen.

Greifswald. W. De ecke.

F. Gomes Telxeira [ord. Prof. f. Integralrechng. an der
Acad. polytechn. in Porto], Obras sobre matematica
publicadas por ordern do governo portugues. Vol. I.

Coimbra. Univ.- Druckerei, 1904. VI!! u. 4<.j2 S. 4r

Teixeiras zahlreiche Abhandlungen zur Geometrie sind

in den verschiedensten Zeitschriften verschiedener Länder
zerstreut und üben deshalb nicht die Wirkung, die von
ihnen zu erwarten ist, wenn die Gelegenheit geboten
wird, sie in ihrer chronologischen Reihenfolge und ihrem
systematischen Zusammenhange sich zu eigen zu machen.
Diese Möglichkeit will die von der portugiesischen Re-

gierung veranlafste Ausgabe bieten.

Fr. Czapek [aord. Prof. f. Botanik an der deutschen

Techn. Hochsch. in Prag], Biochemie der Pflanzen.
1. Bd. Jena, Gustav Fischer. 1905. XV u. 584 S. 8°.

Das Werk, dessen eingehende Würdigung wir nach
dem Erscheinen des 2. Bandes zu bringen gedenken,
beginnt mit einer geschichtlichen Einleitung und allge-

meinen Ausführungen über das Protoplasma und die

chemischen Reaktionen in lebenden Pflanzenorganismen.

Darauf wird unter Heranziehung einer aufserordentlich

umfangreichen Literatur die spezielle Chemie der Fette

und Kohlehydrate bei den Pflanzen behandelt.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

In den nordischen Ländern hat sich eine Gesellschaft

von Astronomen und Freunden Tycho Brahes gebildet.

Sie verfolgt nach der V'oss. Z. den Zweck, einen Brahe-
Fonds zu sammeln, mit dessen Mitteln man für die

Bewahrung der Reste der Observatorien Brahes auf der

Insel Hveen eintreten will.

Die Castor-Sterngruppe besteht, wie Campbell

und Curtis durch Photographien des Spektrums ge-

funden haben , aus vier Sonnen , die zu zwei und zwei

ein engeres Paar bilden. Die beiden Paare drehen sich

umeinander in der Zeit von rund 350 Jahren ; der sie

trennende Zwischenraum ist etwa hundertmal so grofs

wie der Abstand der Sonne von der Erde. Jedes Paar

besteht wieder aus zwei eng bei einanderstehenden

Sonnen, die in raschem Umschwung von drei und neun
Tagen umeinander begriffen sind.

Gesellschaften und Vereine.

Der II. internationale botanische Kongrefs
soll vom II.— 18. Juni in Wien abgehalten werden.

Personalchronlk

.

Der ord. Honorarprof. f. allg. Chemie an der Univ.

Berlin und ord. Mitglied der Kgl. Preufs. Akad. d.

Wiss., Dr. Jacob Heinrich van't Hoff ist von der

Academie des sciences in Paris zum korresp. MitgL ge-

wählt worden.

Als Assistenten sind an das Senckenbergische Natur-

historische .Museum in Frankfurt a. M. der .Assistent am
geolog. Institut der Univ. Marburg, Dr. F. Drevermann
f. Geologie, und der Assistent am Zoolog. Institut der

Univ. Tübingen, Dr. E. Wolf f. Zoologie berufen worden.

Der fr. Direktor des Observatoriums des Collegio

Romano, Pietro Tacchini ist in Spilamberto bei Modena

gestorben.
UniTersititssckriften.

Habilitationsschriften.

H. Franzen, Über den Ersatz der H.vdro.xylgruppe

durch die Hydrazingruppe. Heidelberg. 87 S.
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G. Lockemann, Die Entwickelung und der gegen-

wärtige Stand der Atomtheorie. Heidelberg, C. Winter.
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G. Schweinfurth und L. Diels, Vegetationstypen

aus der Kolonie Eritrea. Jena, G. Fischer. M. 4.

Zeitschriften.

Messenger of Mathematics. February. E. C u n n i n g •

ham, Note on a proposition stated by Schlesinger (cont.);

On the asymptotic expansion of an analytic function.

— G. H. Hardy, On certain conditionally convergent

multiple series connected with the elliptic functions. —
T. Gösset, On the factors of Fermat's numbers. —
W. H. Young, On a perfect plane set.

Nouvelles Annales de Mathematiques. Fevrier. P.

Painleve, Charles Hermite. — Lancelot, Points

multiples des surfaces algebriques. — J. E. Estienne,
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Atti della R. Accademia delle Scienze dt Torino.

Cl. dt Sc.ßs.. mat. e nat. 40, 2. 3. F. Giudice,
Metodo di Newton perfezionato e Nuovo metodo pel

calcolo assintotico delle radici d'equazioni. — G. Piolti,

SuU'aplite di Cesana Torinese. — F. Sacco, Fenomeni
stratigrafici osservati nell'Appennino settentrionale e cen-

trale. — B. Levi, Punti doppi uniplanari delle super-

ficie algebriche. — F. Rimondini, Sul calcolo approssi-

mato degli integrah doppi. — A. Campetti e M. No-
zari, Sulla variazione del grado di dissociazione elettro-

litica coUa temperatura. — E. Festa, Osservazioni

intorno agli Orsi dell'Ecuador.

Himmel und Erde. März. G. Gürich, Granit

und Gneis. — C. Koppe, Die neuen .Alpenbahnen Öster-

reichs zur »zweiten Eisenbahnverbindung mit Triest«.

— 0. Falb, Weltenstäubchen.

Zeilschrift für anorganische Chemie. 44. 3. F.

Mylius und R. Dietz, Über das Chlorzink. — F.

Mylius und A. Meusser, Über die Anwendbarkeit

von Quarzgeräten im Laboratorium. — A. Gutbier und

G. Hofmeier, Weitere Beiträge zur Kenntnis anorgani-

scher Kolloide. — H. Grofsmann, Über die Trennung
des Thoriums und der Ceriterden durch neutrales Natrium-

sulfit. — Margrete Böse, Zersetzungsvorgänge an der

Anode bei einigen Thallium-, Wismut- und Silbersalzen.

— E. Berl, Die Arsensäureanhydridkatalyse des Schwefel-

trioxyds. — E. Deufsen, Zur Kenntnis der Flufs-

säure. I.

Journal de Chimie physique. III, 3. Ph. Kohn-
stamm, Sur les equations de Clausius et de van der

Waals pour la trajectoire libre moyenne et le nombre

des chocs; Sur l'equation d'etat de van der Waals. —
Ch. E. Guye, Les hypotheses modernes sur la Con-

stitution electrique de la matiere. Rayons cathodiques

et Corps radioactifs. II.

The Journal of Botany. March. E. S. Marshall,
German side-lights on some British Rubi. — Fr. N.

Williams, Aster sedifolius L. and its varieties. —
H. J. Riddelsdell, Notes on Mr. Dunn's »Alien flora«.

—
- J. A. Wheldon and A. Wilson, Additions to the

West Lancashire flora.

Bulletin de la Societe botanique de France. Fevrier.

R. Zeiller, Sur la decouverte de stations nouvelles du
Trichomanes radicans dans les Basses -Pyrenees. —
L. Blanc, Questions techniques de cartographie. —
Lassimonne, *Capsella gracilis Grenier. — Ch.
Guffroy, Les Aspidium aculeatum et A. Lonchitis

constituent-ils deux especes distinctes? — F. Hy, Sur
le Nitella confervacea Braun. — L. Lutz, Nouvelles

observations relatives ä l'emploi de la leucine et de la

tyrosine comme sources d'azote pour les vegetaux. —
G. Chauveaud, Sur les mouvements provoques des

etamines de Sparmannia et des stigmates de Mimulus.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 79, 1.

Ph. Heinemann, Untersuchungen über die Entwick-

lung des Mesoderms und den Bau des Ruderschwanzes
bei den Ascidienlarven. — M. Lass, Beiträge zur

Kenntnis des histologiseh-anatomischen Baues des weib-

lichen Hundeflohes (Pulex canis Duges s. Pulex serraticeps

Taschenberg). — O. Schröder, Beiträge zur Kenntnis

der Bauchsinnesorgane (Bauchaugen) von Eunice viridis

Gray sp. (Palolo). — A. Rufini, Di una nuova guaina

(Guaina sussidiaria) nel tratto terminale delle fibre

nervöse di senso nell' uomo.

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissen-

schaften in Wien. Math.-nat. Kl. Oktober-November.

J. Wiesner, Über den Einflufs des Sonnen- und des

diffusen Tageslichtes auf die Laubentwicklung sommer-
grüner Holzgewächse. IV. — C. Doelter, Die Silikat-

schmelzen. II. — H. Molisch, Die Leuchtbakterien im

Hafen von Triest. — A. Nestler, Zur Kenntnis der

Symbiose eines Pilzes mit dem Taumellolch. —
K. Scharf, Beiträge zur Kenntnis des Sporangien-

wandbaues der Polypodiaceae und der Cyatheaceae und
seiner systematischen Bedeutung.

Medizin.

Referate.

£mile Javal [fr. Direktor am ophthalmolog. Labora-

torium der Sorbonne in Paris], Der Blinde und

seine Welt (Entre aveugles). Ratschläge zum

Nutzen für Erblindete. Übersetzt von J.
Türk heim

[Dr. med. in Hamburg]. Hamburg, Leopold Voss,

1904. VIII u. 160 S. 8». M. 2,50.

Das Buch des erblindeten früheren Direktors

der Augenklinik der Sorbonne ist infolge des

wissenschaftlichen Rufes seines Verf.s schon

in mehrere Sprachen übersetzt worden. Es ist

wesentlich für Späterblindete und zwar — es

mufs dies gleich gesagt werden — für die Be-

mittelten oder Reichen unter ihnen bestimmt.

Für arme erblindete Handwerker, Fabrikarbeiter,

Bauersleute usw. ist darin nicht viel zu suchen.

Sie könnten durch das Vorlesen desselben nur

noch ihrer materiellen Not — neben der physi-

schen — in höherem Grade bewufst werden.

Schon die Titel einiger Kapitel, wie Wand- und

Taschenuhren (besonder Konstruktion), das Vor-

lesen (Wahl des Vorlesers), die Schreibmaschine

und der Phonograph, das Dreirad-Tandem usw.

werden das Gesagte betätigen. — Auch für den
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Blindenlehrer, dessen erste Sorge den armen
Blinden gilt, hat das Buch nur akademischen

Wert. — Es wird ihn zum Nachdenken und

zur Nachprüfung seiner Ansichten anregen, weil

es unter allen Umständen interessant ist, zu er-

fahren, was ein hochgebildeter Blinder, der in-

folge seines Berufs einen grofsen Teil seines

Lebens bei Augenleidenden und Halbblinden zu-

gebracht hat, von der Blindheit selbst und den

Mitteln denkt, die zur Linderung dieses Unglücks

ersonnen worden sind. .'\nschliefsend an die

Worte des blinden Pariser Blindenlehrers Guil-

beau weist er darauf hin, dafs das Drückende
der Blindheit viel weniger in dem Verlust des

.A.nblicks der schönen Natur und ihrer Farben-

pracht, als in dem Bewufstsein der Abhängigkeit

— auch in den kleinsten alltäglichsten Dingen —
von dem lieben Nächsten besteht. Er kommt
deshalb zu dem Schlüsse: »Alle Bemühungen
müssen darauf gerichtet sein, den Blinden
so unabhängig und selbständig wie mög-
lich zu machen«^). Das ist ein beherzigens-

werter Wink nicht nur für Späterblindete und

für die Eltern blinder Kinder, die nur zu oft

unbeholfene, blöde Fetische aus diesen machen,

sondern auch für uns Blindenlehrer. Wenn man
in Deutschland die Erziehung und Ausbildung der

Blinden zur Selbständigkeit als Endzweck unserer

Arbeit betont, kommt man nachgerade in den

Geruch der Rückständigkeit und Einfalt. Noch
vor 24 Jahren war es umgekehrt. Heute gibt

es Leute, die alle Blinden nach Absolvierung

der Schule und einer gewöhnlichen Lehrzeit in

sogenannten »Blindenheimen« unterbringen wollen,

die man sich als Beschäftigungsanstalten denkt,

die aber mit Naturnotwendigkeit zu gewöhnlichen

Versorgungsheimen (Asylen) herabsinken müssen
— und z. T. schon jetzt solche zu sein schei-

nen. Ich erkenne darin die Insolvenzerklärung

der Blindenbildung, welche der älteren Gene-
ration als Ideal vorschwebte. — Wenn schliefslich

alle unsere Bemühungen darauf hinauslaufen sollen,

Rekruten für Versorgungshäuser auszubilden,

dann sind wir Blindenlehrer die überflüssig-
sten und einfältigsten Menschen der Welt. —
Gescheit sind dann nur die, welche es sich

bequem machen,

Die Franzosen haben seit 650 Jahren in den
Quinze-Vingts ein solches Versorgungshaus vor

Augen, sind aber nicht in Versuchung gekommen,
ein zweites zu gründen. Und doch gibt es auch

unter ihnen denkende und wohlwollende Menschen.
Bei uns wachsen sie aus dem Boden wie Pilze

!

— In meinen Augen ist dies ein Zeichen des

Niederganges schon am Ende des ersten Jahr-

*) An anderer Stelle erteilt er den Rat, Blinde nur
solange in einer Anstalt zu lassen, als dies unbedingt
notwendig sei. Er zweifelt offenbar an dem Willen und
der Befähigung der Anstalten, ihre Zöglinge zu der von
ihm gewünschten Selbständigkeit zu erziehen.

hunderts der Blindenbildung. Ich sage mit Java!:

Erziehung der Normalbegabten zu möglichster

Selbständigkeit; Versorgung alleinstehender Mäd-
chen und Schwachbegabter Knaben im Heim!

Im 2. Kap. tritt
J. dem alten Dogma vom

Sinnenvikariate entgegen, das bis vor wenigen

Jahren die Blindenbildung beherrschte und heute

noch in vielen Köpfen zu spuken scheint. Er
sagt darüber wörtlich: »Allgemein wird ange-

nommen, dals nach Verlust eines Sinnes die

andern an Schärfe zunehmen. Diese Annahme
ist grundfalsch; sie widerspricht der Lehre von
den Empfindungen sowohl, wie der Erfahrung.

Ein Blinder hört auch nach jahrelanger Übung
eine Uhr nicht aus gröfserer Ferne, als wie er

sie hörte, da er noch sehen konnte.« — Und
weiter "(S. 7): »Einem Sehenden ist es unmöglich,

dadurch, dafs er seine Finger über Blindenschrift

führt, die Anordnung der Punkte zu erkennen;

einem Blinden gelingt das sehr leicht. Nun sind

die Finger des Sehenden keineswegs weniger
sensibel, aber sie verstehen nicht zu tasten und

zu fühlen. — Dafs hierzu nicht besondere Fein-

heit der Empfindung, sondern nur Übung er-

forderlich ist. habe ich an mir selbst erfahren.

Ich benutzte nämlich im Anfang, als ich Blinden-

schrift lesen lernte, ungeschickterweise nur den

rechten Zeigefinger, so dafs es mir jetzt immer
noch schwer fällt, auch mit Hilfe des linken zu

lesen; dabei hat sich die Tastempfindlichkeit des

rechten Zeigefingers durch das ewige Reiben

beträchtlich vermindert.«

Als J. dies niederschrieb, kannte er, wie er

auf S. 8 der deutschen Ausgabe ausdrücklich

bemerkt, die von Prof. Dr. Griesbach in unserer

Anstalt ausgeführten ästhesiometrischen Unter-

suchungen und meine Schrift über das »Sinnen-

vikariat« oder »ZurBlindenphysiologie« noch nicht.

(Wiener Medizinische Wochenschrift. Wolfsbergs

Wochenschrift »Therapie und Hygiene des Au-

ges«, Blindenfreund — Valentin Hany, Paris).

In den Zitaten ist Griesbachs grofse Arbeit

mit meiner kleinen verwechselt. — Ich habe

schon 1902 (S. 20 der zitierten Schrift) gesagt:

»Aus dem obigen geht zur Evidenz her-

vor, dafs zum Lesenlernen mit den Fin-

gern nicht eine Verfeinerung, sondern
eine Abstumpfung des Tastgefühls nötig

ist. Der Sehende kann deshalb Blindenschrift

nicht mit den Fingern lesen, weil er auch die

seitlichen schwächeren Eindrücke (der seitlichen

Punkte der Nachbarbuchstaben der Punktschrift)

zu lebhaft empfindet.« Diese Tatsache, die

allem bisher Geglaubten vollständig widerspricht,

schrieb ich der Verdickung der Haut (des Epi-

thels) an der Spitze des Lesefingers infolge des

»ewigen Reibens« zu, J.
will sie, wie er mir

brieflich mitteilt, in einem neuen Werke über

die >; Physiologie des Lesens« auf andere Weise

erklären. Bedeutungsvoll bleibt es aber, dafs
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er aus eigener Erfahrung zu demselben Resultate

gekommen ist, wie ich auf Grund der Gries-

bachschen Tabellen und langjähriger Beobachtung
der Blinden. Die gewandtesten Leser sind

meistens die ungeschicktesten Arbeiter. Ein

Korbmacher, der schlecht liest, war der fein-

fühligste Blinde unserer Anstalt. Wer Blinde

(Blindenanstalten) nach der Leseflüchtigkeit be-

urteilt, zieht Trugschlüsse. — Früher, d. h.

so lange man am Sinnenvikariat festhielt, konnte

man sich diesen scheinbaren Widerspruch nicht

erklären; seit man weifs, oder wissen kann, dafs

das Lesenlernen Abstumpfung des Tastsinnes

voraussetzt, erklärt sich alles von selbst.

J. beschreibt dann noch die Fingerbewegun-

gen beim Lesen, d. h. das sukzessive Erfassen

der Punkte eines Buchstabens, das wir analyti-

sches Tasten nennen. Seine lange Befürwortung

des »Ferntastens« mittels des Stockes ist be-

langlos.

Im 3. Kap. gedenkt er der verschiedenen

häuslichen Arbeiten, die Blinde verrichten können:

Papparbeiten, Putzen, Fegen, Heizen, Holz-

spalten, Weinabziehen usw. Er beschreibt ein-

gehend, wie der Blinde es anzustellen habe, um
sein Bett zu machen. Auch will er durch Blinde

Gemüse reinigen lassen. Dagegen habe ich nun

meine Bedenken. Diese Arbeit vertrauen wir

in der Anstaltsküche nicht einmal Schwachsichti-

gen an. Zur Zeit der Schnecken und Raupen
könnte leicht unerwünschtes Fleisch in das Ge-
müse und den Salat kommen! — Recht hat

J.,

wenn er sagt, dafs man blinde Kinder nicht ver-

hätscheln — und, wenn möglich, vorerst mit

sehenden Kindern in die Kleinkinderschule usw.

schicken solle. Wo sie aufgenommen werden,

ist dies angezeigt. Blinde Kinder werden schon

durch das Spiel mit Altersgenossen gewandter

und geschickter, als wenn man sie einfach in

einem Winkel sitzen läfst. Bauernkinder, die

überall zur Arbeit mitgenommen werden und die

Volksschule besuchen können, dürfen ruhig bis

zum zehnten Jahr zu Hause bleiben. — Stadt-

kinder hingegen können nicht zu früh einer

Anstalt überwiesen werden.

Das 4. Kap. befafst sich mit der Berufs-

tätigkeit der Blinden. Auch hier hat J. nicht die

blinden Kinder der Anstalten im Auge, sondern

die Späterblindeten gebildeter Stände. Er rät

ihnen, gestützt auf vielfache Mitteilungen von

Leidensgefährten, nach der Erblindung einen

Beruf zu wählen, der mit dem bisherigen in

möglichst nahem Zusammenhang stehe. Diese

Ansicht kann nur gebilligt werden. Erblindete

Kaufleute habe ich wiederholt auf die Blinden-

schrift für eigenen Gebrauch und die Schreib-

maschine für die Korrespondenz verwiesen, ohne

sie in die Anstalt aufzunehmen. Als ein hoch-

begabter Artilleriehauptmann blind geschossen

wurde, wollte man in einer norddeutschen

Anstalt einen Korbflechter aus ihm machen.
Er war darüber empört. Ich riet ihm dann,

sofort die Blindenschrift zu lernen und sich eine

Schreibmaschine für Schwarzschrift anzuschaffen.

Er sträubte sich anfänglich, weil er . sich die

Schwierigkeiten viel gröfser vorstellte, als sie

wirklich sind. Nach einigen Wochen bat er mich

um eine BHndenschreibtafel. Bei einer Zu-

sammenkunft genügten 10 Minuten, um ihm die

Braillesche Blinden - Punktschrift zu erklären.

Alles Weitere lernte er aus sich selbst. Er
kaufte auch eine Hammond - Schreibmaschine und

schrieb mir nach wenigen Wochen einen fehler-

freien, herzlichen Dankbrief. Nach wenigen

Monaten teilte er mir mit, dafs er nun mit der

Maschine doppelt so schnell schreibe, wie früher

mit der Feder. Seither ist er ununterbrochen

schriftstellerisch tätig und treibt daneben — nach

der Braille - Notenschrift — auch Musik. Sein

Leben hat wieder einen Inhalt bekommen. Ich

glaube, dafs er sich so nützlicher macht, als

wenn er einige Körbe geflochten hätte. Es
dürfte auch in diesem Falle das Wort des blinden

Theologieprofessors Riggenbach zutreffen: »Eine

Befriedigung kann auch der Blinde nur dann von

seinem Leben haben, wenn er nicht nur sich selbst

lebt, sondern das Bewufstsein haben darf, dafs

er ein nützliches Glied der menschlichen Ge-

sellschaft ist und für seinen Teil zum Wohl des

Ganzen beiträgt.« Das kann nun allerdings

auf sehr verschiedene Weise — auch durch

das Handwerk, wo es passend erscheint —
geschehen. —

Was J. in den drei folgenden Kapiteln über

Reinlichkeit und Hygiene, über Wohnung und

Mahlzeiten sagt, scheint mir nicht besondere

Bedeutung zu haben. Jeder wird sich da nach

seiner Decke strecken müssen, und diejenige

J.s scheint reichlich lang zu sein. Auch

werden die meisten Blinden auf besondere

Taschen- und Wanduhren verzichten müssen.

Ebenso scheint das »Gehen im Freien und in

der Stadt« keine besondere Kunst zu sein, wenn

man wie J. einen Diener als F'ührer zur Ver-

fügung hat.
J.

weist allerdings auch darauf hin,

dafs es blinde Hausierer gibt. Die Drehorgel-

spieler hat er vergessen.

Wichtig ist das Schreiben. J.
beschreibt

verschiedene Verfahren, die es dem Späterblin-

deten ermöglichen sollen, weiter mit Feder oder

Bleistift zu schreiben. Der Gebrauch der

F'eder ist ja möglich, so lange die Buchstaben-

bilder dem Gedächtnisse nicht entschwunden sind.

Sie gehen aber bekanntlich nach und nach ver-

loren wie die Erinnerung an die Farben. —
Die vielen künstlichen Apparate, die es dem

Blinden ermöglichen sollen, in gerader Linie zu

schreiben, sind teuer und unpraktisch. Ein ein-

faches Linienblatt mit erhöhten Linien tut den-

selben Dienst.
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Über die Scbreibmascbiae ist das Nötige

schon gesagt worden. Die wirkliche Blinden-

schrift — die Braillesche Punktschrift — scheint

mir J., mit anderen gelehrten Blinden, zu unter-

schätzen. Leute, die einen ständigen Sekr^är
und Vorleser zur Verfügung haben, sind aller-

dings nicht darauf angewiesen. Sie geben

aber dadurch die vielgerühmte Unabhängigkeit

wieder preis. Es gibt tatsächlich Blinde, die

beinahe so geläufig lesen — und auch schreiben,

wie wir. Eine hiesige Blindenklasse brauchte

or einigen Jahren durchschnittlich 1 Stunde und
^ Minuten, um das ganze »Eleusische Fest« von

Schiller (ca. 1080 Worte) niederzuschreiben. (In

der Minute 16 ','2 Wörter.) In Kuzschrift geht

es noch rascher. Man mag es in der Ober-

klasse einer Volksschule versuchen, in dieser

Zeit damit fertig zu werden!

Eine solche Schrift ist doch wohl nicht zu

verachten. Allerdings gehört Übung dazu.

Die Rechenapparate, die J. beschreibt, taugen

alle nicht viel, schon weil man sie nicht in der

Tasche tragen kann, wie eine Taschentafel.

Praktisch ist nur das schriftliche Rechnen auf der

gewöhnlichen Reihenschreibtafel. — Der Erfinder

des Schriftsystems, Louis Braille, stand auf den

Schultern Barbiers, der s. Z. ein phonetisches

Punktschriftsystem einführen wollte. Alle ähnlich

lautenden Silben sollten gleich geschrieben werden.

Als Beispiel gab er nach J. folgenden Satz an:

»Le choz util n sore etre tro simpl.« (Les

choses utiles ne sauraient etre trop simples.) Um
diesen Satz so zu verhunzen, brauchte er

24 Zeichen mit je 3— 10 Punkten, im ganzen

153 Punkte, während man den Satz nach Braille

orthographisch mit 108 Punkten schreiben

kann. Barbiers System war also weder »simple«

noch »utile«. Es hat aber dem System Braille

den Weg gebahnt; deshalb bleibt es unvergessen.

Unbegreiflich finde ich es aber, dafs
J.

den

Vorschlag macht, für die gebildeten, so gar wie

für die gelehrten Blinden, wieder eine phone-

tische Stenographie einzuführen, in welcher die

ähnlich klingenden Lautgruppen oder Silben aller

Kultursprachen mit denselben Zeichen geschrieben

werden sollen, — obwohl er (S. 133) selbst er-

zählt, dafs über einer ähnlichen Stenographie die

Orthographie aller Zöglinge einer belgischen An-

stalt »zum Teufel gegangen« sei. Wenn die

gelehrten und sich gelehrt dünkenden Blinden

der ganzen Welt für eigenen Gebrauch eine

solche Geheimschrift einführen wollen, so ist das

ihre Sache. Die Blindenanstalten aber werden
sich hoffentlich vor ihr hüten. Schon die

sog. orthographische französische Kurzschrift soll

der Orthographie nicht förderlich sein. Wir
hatten hier vor Jahren eine Lehrerin, die in

Paris geboren und im dortigen Nationalinstitut

ausgebildet worden ist. Sie hat mir wiederholt

erzählt, dafs dort über der Kurzschrift die Recht-

schreibung aller Mädchen in die Brüche gegangen
sei; sie selbst habe die Orthographie hier lernen

müssen. Wie würde es erst werden, wenn
man — nach J.s Vorschlage — die Kinder dazu

anhielte, zuerst zu schreiben: »l'ites poochour

ä Chan«, um ihnen erst später die richtige

Schreibweise beizubringen.

J. beruft sich darauf, dafs dieses phooetische

System von einem »ausgezeichneten« Pädagogen
mit bestem Erfolg angewandt worden sei. In

meinen Augen ist, wer ein solches Experiment

gemacht hat, nicht nur kein ausgezeichneter

Pädagoge, sondern überhaupt nicht »Pädagogec

gewesen. — Was J. in der französischen Ausgabe
über geographische Karten sagt, ist durch-

weg veraltet. Erst nachträglich wurde ihm, wie

er in der deutschen Obersetzung ausdrücklich

sagen läfst, mein Blinden-Reliefatlas in 86 Karten

bekannt. In jedem anderen Kulturlande der

Welt wäre er ihm wohl früher zu Gesicht ge-

kommen, als in Frankreich.

Ahnlich ergeht es ihm mit einem Vorschlag

zur Verbesserung des Blindendrucks. Er fand,

dafs der Finger anfänglich, d. h. so lange er

noch nicht genügend abgestumpft ist, die zu

einem Buchstaben gehörenden Punkte nicht leicht

zu isolieren vermöge, sie also mit den Punkten

der Nachbarbuchstaben verwechsele, und schlägt

deshalb vor, die Punkte wenigstens teilweise

durch Linien zu verbinden. Erst nachträglich

erfuhr er, wie er in der deutschen Ausgabe

sagt, dafs wir hier schon vor 18 Jahren ein

ganzes Buch in solchem Druck herausgegeben

haben. — Die Typen, zu denen ich die meisten

Hohlformen selbst in Kupfer graviert habe, liegen

in unserer Druckerei.

Ein weiteres Kapitel widmet J, der Esperanto-

sprache, die, wie er mitteilt, von den meisten

X gebildeten und intelligenten« Blinden der ver-

schiedenen Länder gelernt wird, um leichter mit-

einander verkehren zu können. — Bezüglich der

Blinden ehe ist J. der Meinung, dafs die Ver-

heiratung von Blinden mit Sehenden in den

meisten Fällen keine Gefahr für die Nachkommen-

schaft in sich schliefse. Eine Ausnahme macht

er für solche Blinde, die infolge Erkrankung des

Sehnervs, der Netzhaut oder Aderhaut das Augen-

licht verloren haben. Ganz entschieden warnt

er vor den Ehen zwischen Blutsverwandten, weil

solche sehr oft die Blindheit oder Taubheit der

Kinder zur Folge haben. Mir selbst sind Fälle

bekannt, wo aus solchen Ehen 3— 4 blinde Kinder

hervorgingen.

Nun noch der sog. »sechste« Sinn.

Es ist mehr als bedauerlich, dafs J.
diesen

»sechsten Sinn«, an den er natürlich nicht glaubt,

nicht zwischen Anführungszeichen gesetzt hat;

denn dieser sechste Sinn heifst auf deutsch --

Unsinn. So könnte bei manchen Lesern die

Meinung erzeugt oder befestigt werden, dafs den
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Blinden als Ersatz für das Gesicht ein gewisses

übernatürliches Etwas gegeben sei, das anderen

Menschen abgehe. J. gibt aber schon in der

Einleitung zu, dafs der Verlust eines Sinnes nicht

einmal die Stärkung der anderen Sinne, sondern

nur ausgiebigeren Gebrauch derselben zur Folge

habe. Es ist deshalb mehr als lächerlich,

Menschen, die nur 4 oder zuweilen (Taubblinde)

gar nur 3 Sinne haben, noch einen sechsten an-

dichten zu wollen.
J.

selbst fällt dies natürlich

nicht ein ; er gebraucht nur unvorsichtig einen

Ausdruck, der von Laien mifsverstanden werden
kann und gewöhnlich mifsverstanden wird. Wenn
er nur für Fachleute — sagen wir Mediziner —
geschrieben hätte, so wäre dies belanglos. Man
kann ja auch von Gespenstern reden, ohne an

solche zu glauben; nur soll man es nicht vor

abergläubischen Leuten tun.

Man hat vielfach das Orientierungsvermögen

der Blinden, Ortssinn, Warnsinn, Sinn der Hinder-

nisse (sens des obstacles bei J.) mit dem un-

glücklichen Namen »sechster Sinn« bezeichnet,

ohne dabei an einen wirklichen besonderen Sinn

zu denken. Der Sehende orientiert sich haupt-

sächlich mit Hilfe der Augen. Bei Nacht spielen

das Gehör (Schall der Tritte) und das Getast

(Tastvermögen der Hände und Füfse) die Haupt-

rolle. Der Geruchssinn wird nur in seltenen

Fällen zu Hilfe genommen, häufiger noch das

Gefühl (Wärme, Kälte). — Beim Blinden ist das

Gesicht ausgeschaltet (das Gehör sehr oft herab-

gemindert). Er mufs sich also auf die anderen

Sinneswahrnehmungen verlassen und diesen

gröfsere Aufmerksamkeit zuwenden. Sobald

der Boden gleichmäfsig mit Schnee bedeckt

ist, verirren sich leicht auch geschickte Blinde

in dem ihnen bekannten Hofe. Das Ohr
hört den Schall der Schritte nicht, und der

tastende Fufs findet nicht die gewohnte Unter-

lage. Daraus gebt hervor, dafs Gehör und

Getast die Hauptbestandteile des »sechsten«

Sinnes sind. Einen anderen Bestandteil dürfte

das Temperatur- und Druckgefühl der unbedeck-

ten Hautstellen bilden. Sobald man einem

Stockblinden die »Augen verbindet«, orientiert

er sich schlecht — , nicht weil die Tätigkeit der

Augen ausgeschaltet ist, sondern weil das Tuch
einen Teil der Stirn bedeckt. Die Perceptio

facialis, wie Hanks- Levy sie nennt, die Wahr-
nehmung durch die Haut des Gesichtes, scheint

also zugleich mit der unbedeckten Fläche ver-

mindert worden zu sein. Die Haut empfindet aber

nur Temperatur- und Druck -Unterschiede. Nun
hat eine Mauer, eine Wand usw. nicht genau

die Temperatur der Luft. Auch tritt bei rascher

Annäherung an solche Hindernisse vor dem Ge-

sichte eine Luftverdichtung, also vermehrter

Widerstand ein. Zum Gehör und Getast tritt

also das Gefühl als weiterer Bestandteil des

sog. »sechsten Sinnes«. (Ich verweise hier

wieder auf meine Schrift »Zur Blindenphysio-

logie«.)

Nicht beistimmen kann ich
J., wenn er

behauptet, dafs die Blinden bei langsamer

Aryäherung einen Widerstand leichter wahr-

nehmen, als wenn sie sich rasch bewegen.

Ich beobachte die Blinden seit 24 Jahren. Von
meinem Klassenzimmer aus übersehe ich den

Knabenhof, von meinem Arbeitszimmer aus den

Mädchengarten. Beide sind mit Bäumen be-

pflanzt. Unsere Kinder bewegen sich zwischen

denselben oft mit unheimlicher Schnelligkeit,

stofsen aber höchst selten an. Sie weichen den

Hindernissen aus wie Spalanzanis geblendete

Fledermäuse. Sobald sie aber ruhig neben
einem Hindernisse stehen, dessen Gegenwart sie

nicht ahnen, oder vergessen haben, finden sehr

leicht Zusammenstöfe statt. In meinem Zimmer
habe ich dies oft beobachtet. Wenn Blinde in

dessen Mitte stehen und dann rasch einer Türe

zustreben, finden sie die Klinke rechtzeitig. Wenn
sie sich aber im Laufe des Gesprächs langsam

der Türe genähert haben, macht nur zu oft die

Stirn vor den Händen mit derselben Bekannt-

schaft. J.
stützt seine gegenteilige Behaup-

tung wesentlich auf Mitteilungen von Späterblin-

deten. Diese sind aber nicht Blinde im gewöhn-

lichen Sinne, sondern Sehende, denen man die

Augen verbunden hat.

Der sog. »sechste Sinn« ist also meines Er-

achtens nichts als die Summe der Wahrnehmun-

gen aller intakt gebUebenen Sinnesorgane.

Das Buch J.s ist eine wertvolle Bereicherung

der Literatur über das Blindenwesen, wenn es

auch den Blindenanstalten und Blindenlehrern, für

die es ja nicht bestimmt ist, keinen direkten

Nutzen bringt.^)

lUzach. M. Kunz.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. Geburtshilfe u. Gynäkol. an der

Univ. Berlin Dr. Walter Stoeckel ist der Titel Professor

verliehen worden.

Der Privatdoz. an der Univ. Halle Prof. Dr. Gustav

Aschaffen bürg ist als aord. Mitglied u. Dozent f.

Psychiatrie an die Akad. f. prakt. Med. in Köln berufen

worden, die Ärzte mit Lehrauftrag an der Akad. Stabs-

arzt Dr. Rudolf Gräfsner f. Röntgcnkurse u. Extensions-

behandlung der Knochenbrüche und Stabsarzt Dr. Kays er

f. Kriegschirurgie sind zu aord. Mitgl. u. Dozenten er-

nannt worden.

Der fr. ord. Prof. f. Physiol. an der Univ. Göttingen

Geh. Med.-Rat Dr. Georg Meissner ist am I.April im

76. J. gestorben.

Unlrersitätsschriften.

Habilitationsschriflen.

B. Heymann, Über neuere Anforderungen an Des-

infektionsanstalten. Breslau. 52 S.

•) Prof. Dr. Javal bittet mich, noch besonders auf

die ausgezeichnete englische Übersetzung (a blind man)

von Ernst Thomson aufmerksam zu machen.
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Ibrahim JussufBey, Die angeborene Pylorusstenose

im Säuglingsalter. Heidelberg. 120 S. mit 1 Taf.

DissertationeM.

R. Hoffer, Die klinische Stellung der einfachen Me-

lancholie. Freiburg. 26 S.

J. Isakowitz, Ein Beitrag zur Kenntnis moralischer

Defektzustände. Leipzig. 36 S.

A. Lewy, Die Aseptik in der Landpraxis. Erlangen.

,7 S.

Nen erschienene Werke.

\. Wörner, unter Mitwirkung von J. N. Denkinger,

Das städtische Hospital zum Hl. Geist in Schwab. Gmünd
in Vergangenheit und Gegenwart. Tübingen, Laupp.

M. 12.

Kfinftis erscheinende Werke.

H. Schwartze und C. Grunert, Grundrifs der

Otologie in Form von akadem. Vorträgen. Leipzig, F.

C. W. Vogel. M. 8,75.

A. Gramer, Die Heil- und Unterrichtsanstalten für

psychische und Nervenkranke in Göttingen. Jena, G.

Fischer. M. 1,50.

Zeitschriften.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 180, 1. H.

Löhlein, Über Fettin filtration und fettige Degeneration

der Niere des Menschen. — Sophia Getzowa, Über
die Thyreoidea von Kretinen und Idioten. — Else von
der Leyen, Über die Schleimzone des menschlichen

Magen- und Darmepithels vor und nach der Geburt. —
Busch, Über das Vorkommen lymphoiden Gewebes in

der Schleimhaut der männlichen Urethra. — H. Küster,
Über Gliome der Nebennieren. — W. Kallenberger,
Beiträge zur Pathogenese der Varicen. — G. Scagliosi,
Über Phlebektasie. — L. Pick, Zur Frage der Entstehung

des Chorioepithelioms aus angeborener Anlage, — E.

Härtung, .Ätiologie der primären Nebenhodentuber-
kulöse.

Kunstwissenschaften.

Referate.

O. Puchstein [ord. Prof. f. klass. Archäol. an der

Univ. Freiburg i. B.], Führer durch die Ruinen
von Ba'albek. Berlin, G.Reimer, 1905. 40 8.

8" mit .Abbild., 2 Taf. u. Kartenskizze. M. 1,60.

O. Puchstein und Th. von Luepke, Ba'albek.
30 Ansi«hten der deutschen Ausgrabungen. Ebda.

M. 2,40.

Ungefähr gleichzeitig sind kürzlich erschienen

in vierter Auflage der von der Generalverwal-

tung der Königlichen Museen zu Berlin heraus-

gegebene Führer durch die Ruinen von Perga-

mon und zum ersten Male — und zwar nicht

als amtliche Publikation — der Führer durch

die Ruinen von Ba'albek, für den jener ältere

bewährte Führer die Anregung und in mancher

Hinsicht das Vorbild abgegeben haben mag.

Die Ergänzung, die der pergamenische Führer

für den Gebrauch aufserhalb von Pergamon
selbst findet in den im Pergamon -Museum in

Berlin aufgestellten und durch .Abbildungen in vielen

Handbüchern weit bekannten Fundstücken und Re-

konstruktionszeichnungen, ist demBa'albekführer in

dankenswertester Weise unmittelbar beigegeben,

indem der Führer selbst mit einem Dutzend zur

Erleichterung des Verständnisses wesentlicher Ab-

bildungen und Pläne ausgestattet ist und gleich-

zeitig zu sehr niedrigem Preise ein Album aus-

gegeben wurde, das vom Gesamtbild der Ruinen

und von einer .Anzahl von Einzelheiten in grofsen

Autotypien nach den ausgezeicbileten photogra-

phischen Aufnahmen der Kgl. Prcufsischen Mefs-

bildanstalt eine überaus eindrucksvolle und leben-

dige Anschauung gewährt. Das enge Zusammen-
gehen der beiden für weitere Kreise behtimmten

Hefte gestattet, über alles wesentliche des zumal

seit dem Besuch des deutschen Kaisers vielge-

nannten aber nur wenig bekannten Ruinenplatzes,

wo grofsartigste antike Tempelbauten in unlös-

licher Verbindung mit einer wohlerhaltenen stolzen

Araberfestung sich zu einem einzigartigen Ganzen

vereinigen, sich so rasch und leicht und billig zu

unterrichten, wie das kaum für eine andere wich-

tige Ruinenstätte in gleicher Weise der Fall ist.

So nützlich und zweckentsprechend sich der Führer

von Baalbek erweisen wird, ebenso brauchbar

und förderlich ist er in Verbindung mit dem
Album für den, der zu Hause sich eine Vor-

stellung machen will von diesen Wunderwerken

einer Zeit, die man als Zeit tiefsten V^erfalls zu

betrachten gewohnt ist, und die sich hier als eine

Zeit künstlerisch wie technisch grolsartiger

schöpferischer Tätigkeit auf dem Gebiet römi-

scher Baukunst zu erkennen gibt — zugleich

auch eine Vorstellung von dem, was die von

dem Kaiser veranlafste mehrjährige streng wissen-

schaftliche Arbeit an Ort und Stelle zur allseiti-

gen Klärung der durch diese Ruinen gestellten

Probleme geleistet hat.

Berlin. H. Winnefeld.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Bei den letzten Ausgrabungen auf Kreta sind

die Ruinen von zwei nach demselben Plan und aus den-

selben Materialien (Stein und Mörtel) wie der Palast von

Knossos gebauten Palästen aufgedeckt worden. In dem
einen von ihnen, mit Namen Hagia Triada ist eine .Anzahl

von ganz besonders bemerkenswerten Gegenständen ge-

funden worden. Wir nennen zuerst einen auf allen \ier

Seiten bemalten Steinsarkophag. An den beiden Enden

sind Wagen gemalt, in denen zwei weibliche Gestalten

sitzen; der eine wird von Pferden, der andere von Greifen

gezogen. Die beiden Seitenteile tragen eine Darstellung

des Totenopfers: .Männer, die Tiere (Ochsen, Ziegen oder

Schafe) geleiten; Frauen mit Körben voll Früchten,

andere mit Urnen, wohl voll Wein oder einer anderen

Flüssigkeit, die in ein grofses Gefäfs ausgegossen wird;

ein Flötenspieler und ein Spieler auf einer Lyra mit

sieben Saiten, Männer mit Tieren auf ihren Armen;

schliefslich der Verstorbene selbst, der neben einem

Baum vor seinem eigenen Grabe steht und die frommen

Opfergaben entgegennimmt. Besonders auffällig ist an

dieser Darstellung der Umstand, dafs die Männer mit

Weiberröcken bekleidet sind. Femer sind drei Vasen

von Speckstein mit Figuren in Relief zu erwähnen. Der

Urheber dieser Steinschnitzereien verdient Bewundening

für die Vollendung seiner Kunst, denn die Darstellung

ist so lebensvoll, dafs sie trotz ihres Alters nicht viel

hinter tüchtigen attischen Arbeiten zurücksteht. Auf einer

der Vasen befinden sich zwei Jünglinge, von denen der

eine sich auf einen Speer oder Stab lehnt, der andere
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eine Art Stab oder Besen auf seinen Schultern trägt.

Beide sind nackt bis auf das Küfttuch der Mykenier,
das von den Griechen mit Ausnahme der frühesten Zeit

der olympischen Spiele niemals getragen wurde, und bis

auf hohe Stiefel der gleichen Art, wie sie noch heute

auf Kreta in Gebrauch sind. Die zweite Vase stellt

verschiedene Männerpaare dar, einige im Faustkampf,
andere im Boxen, noch andere auf einer Stierjagd be-

griffen. Die Boxer haben ihre Hände mit Lederstreifen

umwunden oder mit einer Art Fausthandschuh bedeckt.

Einige der Männer tragen Helme, die, wenigstens teil-

weise, aus Metall hergestellt zu sein scheinen. Die

dritte Vase ist nach der N. A. Z. die merkwürdigste von
allen. Sie zeigt eine Prozession von Männern , die zu
zweien marschieren und von einer Person geleitet werden,
die in eine steife glockenförmige, mit Schuppen bedeckte
Tunika gekleidet ist. Sie ist barhäuptig und trägt einen

langen Stab oder ein Zepter auf der Schulter. Die

Männer dahinter haben flache Mützen ähnlich einem
Turban und Hüfttücher, aufserdem über der linken

Schulter eine lange Stange, die in drei lange biegsame
Ruten ausläuft. In der Mitte der Prozession gehen vier

singende Männer ohne ein solches Gerät, die dafür das
Sistrum der altägyptischen Göttin Isis tragen. Dafs dies

Bild einen Triumphzug von Soldaten nach dem Kriege

darstellen sollte, wie man angenommen hat, ist wegen
des Fehlens von Waffen oder Schilden nicht wahr-
scheinlich; wenn man auch nicht sagen kann, wozu die

dreizackigen Geräte gedient haben, so sind sie doch
schwerlich Waffen gewesen. Am ehesten könnte man
sie für eine Art Heugabel halten und das ganze dann
für einen Erntezug.

Personalchronlk.

Der 1. Sekretär des Kais. Deutschen Archäolog. In-

stituts in Rom Prof. Dr. Eugen Petersen ist in den
Ruhestand getreten. Sein Nachfolger wird der ord.

Prof. f. klass. Philol. an der Univ. Rostock Dr. Gustav
Körte.

An der Univ. Lausanne ist der Architekt Charles

Bonjour zum aord. Prof. f. Architektur ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

N. K. Skovgaard, Apollon- Gaulgruppen fra Zeus-

templet i Olympia. Et forslag til nogle sendringer i

opstillingen af figurerne. Udg. paa Carlsberg-fondets be-

kostning. Kopenhagen, in Komm, bei Lehmann & Stage.

P. Kupka, Über mittelalterliche Totentänze. Unter-

suchungen über ihre Entstehung und ihre Verwandt-

schaftsverhältnisse. [Wissenschaftl. Beilage zum Pro-

gramm des Gymnasiums zu Stendal.] Stendal, Druck
von Franzen & Grofse.

H. Schmerber, Die Schlange des Paradieses. [Zur

Kunstgeschichte des Auslandes. 31.] Strafsburg, Heitz,

M. 2,50.

W. Suida, Florentinische Maler um die Mitte des

14. Jahrhs. [Zur Kunstgeschichte des Auslandes. 32.]

Strafsburg, Heitz. M. 8.

A. Foucher, Etüde sur l'iconographie bouddhique
de rinde d'apres des textes inedits. [Bibliotheque de

l'Ecole des hautes etudes. Sciences religieuses. 13 ^ vol.,

2^ p.] Paris, Ernest Leroux. Fr. 4.

Kflnftig erscheinende Werke.

J. Gramm, Spätmittelalterliche Wandgemälde im
Konstanzer Münster. Strafsburg, Heitz. M. 6.

Th. Alt, Die Entstehungsgeschichte des Otto -Hein-

richs -Baues zu Heidelberg im Zusammenhange mit der

Entwicklungsgeschichte der deutschen Renaissance.

Heidelberg, C. Winter. Ca. M. 4.

Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. I. Mars. G. Benedite,
La nouvelle salle des antiquites et le mastaba

d'Akhouthotep au musee du Louvre. — S. Reinach,
Le »blesse defaillant« de Cresiias. — A. de Mol in,

La manufacture de porcelaine de Nyon (1781— 1813)-
— Clement-Janin, Paul Renouard. — Ch. Saunier,
La »mort de Seneque« de Louis David. — L. Hourticq,
Un amateur de curiosites sous Louis XIV : Louis Henri

de Lomenie. II.

L Arte. 8, 1. E. von Fürstenau, Pittura e minia-

tura a Napoli nel secolo XIV. — H. Bouchot, I Primi-

tivi francesi »L'ouvrage de Lombardiet. — A. Venturi,
La scultura veneta a Bologna (fine del XIV — principio

del XV secolo).

Moderne Dichtung.

Referate.

Johan Ludvig Runeberg, König Fjalar.

Aus dem Schwedischen übertragen von Rudolf
Hunziker [Lehrer an d. höh. Stadtschule zu Winter-

thur, Dr.]. Zürich, Schulthess & Co., 1905. IIOS. 8».

M. 3.

Neben dem Romanzen- und Balladenzyklus

»Die Erzählungen des Fähnrichs Stäl«, an dem
sich schon eine ganze Reihe mehr oder weniger

berufener Übersetzer vergeblich abgemüht haben,

bietet wohl kein anderes Werk des fmnländischen

Klassikers dem Übersetzer gröfsere Schwierig-

keiten als dieses in wuchtigem Lapidarstil hin-

geschriebene Epos. Eine Schwierigkeit hat es

gemeinsam mit dem »Fähnrich Stäl« : die ge-

drängte Kürze des Ausdrucks; eine andere fällt

weg: der Reim; dafür tritt aber eine neue hinzu: ;'

ein kompliziertes, den antiken Strophen nachge-

bildetes Versmafs, das den Übersetzer fast noch

mehr bindet als der Reim. Einer der Vorgänger

Hunzikers (G. v. Leinburg) fand sogar diese

Fessel so drückend, dafs er sie ganz abstreifte

und das Epos in eigenen frei erfundenen Rhyth-

men übersetzte. Das heifst aber den Charakter

der Dichtung in ihrem eigentlichen ästhetischen

Kerne vollkommen verkennen; denn hier wie bei

jedem vollendeten Kunstwerk decken sich Form
und Inhalt, bedingen einander und werden brüchig,

wenn nicht jedem sein Recht gewahrt wird. Hun-

ziker hat ein feines Ohr hierfür. Er hat den

Strophenbau des Originals genau studiert (für

den Leser gibt er sogar am Schlüsse des Buches

vollständige Schemata für sämtliche fünf Gesänge)

und sich in den eigentümlichen Rhythmus so gut

hineingelesen (man möchte beinahe sagen: hinein-

gesungen), dafs die spröde Form unter seinen

Händen biegsam und flüssig wird und sich in

überraschend wohltönender und natürlicher Weise

dem Gedanken anschmiegt. Dies verdankt er

ohne Zweifel zu einem grofsen Teil dem rich-

tigen Übersetzerprinzip, das er befolgt. Wäh-

rend es den beiden anderen Vorgängern H.s (Ida

Meves und Wolradt Eigenbrodt) vor allem um
die wörtliche Treue gegenüber dem Original zu

tun ist, stellt er philologische Feinheiten und

Genauigkeiten in zweite Reihe und bemüht sich

mehr um den rein künstlerischen Eindruck. Es

ist nicht zu bestreiten, dafs der poetische Gehalt

einer Dichtung auf diesem Wege eher zu seinem

I
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I^echt kommt, mögen dabei auch manche Details

verloren gehen, als wenn auf Kosten der Natür-

lichkeit und Ursprünglichkeit mit wissenschaft-

licher Genauigkeit jede grammatische und lexiko-

graphische Nuance mit in die Strophe hinein-

geprefst wird, die bei diesem Verfahren in

ästhetischer Hinsicht nur zu oft zu einem Pro-

krustesbett wird. »Die Fälle sind Legion«, sagt

H. mit Recht, »in denen der Deutsche und Skan-

dinavier über das, was poetisch wirkt, verschie-

den denken«; und grammatische oder etymolo-

gische Übereinstimmungen sind nicht immer auch

ästhetische Obereinstimmungen. »Dem' Über-

setzer« — fährt er fort — »ist allerdings ein

dienendes Los gefallen, aber er darf sich nicht

zu einem die eigene Persönlichkeit aufgebenden

Sklaven seines Herrn erniedrigen.« Er mufs sich

nach Fuldas treffendem Ausspruch stets fragen:

wie würde der Dichter das ausgedrückt haben,

wenn er ein Deutscher wäre? Denn da würde

s sich vor allem bei Bildern, Vergleichen

/.ie überhaupt bei den ästhetischen Apperzep-

tionsformen nicht selten herausteilen, dafs eine

Übersetzung« gleich einem Verblassen, einem

Abschwächen, vielleicht sogar eine Verballhornung

wäre, während erst eine freie und selbständige

Umschreibung die Kraft oder den Reiz des Ori-

ginals am reinsten Wiederaufleben läfst. So
übersetzen kann aber nur, wer selbst ein Dichter

ist. Wolradt Eigenbrodt läfss in seiner Über-

setzung deutlich genug die eigene dichterische

Ader durchfühlen; er tut ihr aber zugunsten der

philologischen Treue Gewalt an. Man mufs es

H. Dank wissen, dafs er in dieser Beziehung

kühner und rücksichtsloser ist, denn auch ihm

stehen — vielleicht in noch höherem Grade als

Eigenbrodt — ein feines musikalisches Ohr, ein

sicherer künstlerischer Geschmack und eine starke

dichterische Phantasie zu Gebote. Dafs sich

trotzdem im einzelnen Ausstellungen machen
lassen, ist nicht zu vermeiden. S. 13 »Im Saale

ward's still. Die Natur heut solchen Anblick . . . .«

ist ein prosaisches Herausfallen aus dem hohen Stil.

Das Epitheton »kecker Fant« für Hjalraar (zwei

Strophen weiter) ist durch nichts motiviert.

S. 21 Str. 2 mülste es statt ^thronend auf ein-

samer Burg« wohl richtiger lauernd heifsen

(schw. »fördoldt i din borg«). S. 34 Str. 1 liegt

offenbar ein Mifs Verständnis vor: nicht Ochonna
will dem Jüngling die zehrende Glut künden,

sondern sie will den Jüngling die Glut, die sie

in ihm entzündet hat, künden sehn. S. 45 Str. 2

»So wisse, Shelmas Gebieter tritt klaren Auges
zum Rand« (der W^olke) ist bei Eigenbrodt un-

vergleichlich geschickter und schöner wiederge-

geben: »Dann wallt der König von Shelma ver-

klärten Blickes auf ihm« (dem Abendgewölk).

S. 46 Str. 6 ». . , Graute heute der heifse Tag
usw.«, ist im Original ein Wunschsatz und von

Eigenbrodt durch »Ach, dafs jetzt der Tag mir

graute« richtiger wiedergegeben Str. l

möfste es statt »Er (lieht au/s w<)^<:n(i<- Mccrc
richtiger wie bei Eigenbrodt lauten .auf Wipfeln
der Flut«, denn im schwed. »(straUnJ ßyr pa
böljornas topp* bezeichnen die Wogenkämme
nicht den Ort, wohin sich das Tageslicht zurück-

zieht, sondern den Weg, auf dem es verschwin-

det. Bei einer detailliei'ten Prüfung liefsen sich

vielleicht noch manche derartige Fehler auf-

spüren; das sind aber doch nur unerhebliche

Unebenheiten, die den künstlerischen Wert der

Übersetzung im ganzen nicht schmälern. Auch
die alte Phrase, dafs selbst die beste Über-

setzung hinter dem Original zurückbleibt, will

ich nicht noch einmal auftischen. Die Hauptsache

bleibt, dafs H. eine Übersetzung geliefert hat,

die dem deutschen Leser von der Originalität,

der Kraft und der dichterischen Gröfse des Runc-

bergschen Werkes einen starken und reinen

Eindruck vermittelt.

Für literarhistorisch interessierte Leser wird

der Wert des Buches noch wesentlich erhöht

durch einen vorzüglichen biographisch -kritischen

Aufsatz über Runeberg, in welchem der Ver-

fasser eine genaue Kenntnis der einschlägigen

Literatur verrät, und sich überhaupt als hervor-

ragender Runebergkenner dokumentiert.

Helsingfors. Johannes Öhquist.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

M. E. delle Grazie, Sämtliche Werke. Bd. 9.

Leipzig, Breitkopf & Härtel. M. 2.

Inserate.
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Archiv
für

Papyrusforschung
und verwandte Gebiete

unter Mitwirkung von Otto Gradexwitz in Königs-

berg, Bekxhard P. Grexfell in Oxford, Akthub
S. Hunt in Oxford, Piekee Jougcet in Lille,

Frederic G. Kexyox in London, Giacomo Litm-

BROSO in Eom, JoHX P. Mahaffy in Dublin, Lud-
wig Mitteis in Leipzig, Jules Nicole in Genf,

Paul Viereck in Berlin herausgegeben von

Ulrich Wilcken.
Das Archiv für Papjrusforechung soll ein Zentndor^an für

dieses Wissenschaftsgebiet bilden, das sich die Förderung' oer lit»-

rarischen Texte ebenso wie der Urkunden, der griechischen wie dt-r

lateinischen, zur Aufgabe stellt. Dabei will es nicht er-ra den inni-

gen Zusammenbang, in dem die Papj-ri mit der sonstii? n Tradition

stehen, zerreißen, sondern es will alles, wa- - - • •" < '

Papyri beitragen kann oder seinerseits durt!.

mögen es literarische }^^achrichten oder Stt-ii

oder Münzen sein, gleichfalls heranziehen: der tieutnian;!»;^. <*••-

sich in Aegypten seit den Tagen Alexanders de« öroÄen bts »» f;-

nem Absterben unter der Araberherrschait tiitwickeK hat, »clU;ut:

ja die notwendigerweise so mannigfaltisrrin EiiizeiuntMiracoungfi!

auch innerlich zusammen. Die Z.itschri:: int.t in jedem HeU<

1) Aufsätze, 2) Referate und Bespreohang.n. 3) MuteüuBgen. «'

Rücksicht auf den internationalen Charakter dieser btudiäi bnn^-

sie Beiträge in deutscher, franzöMscher, englMcher, it*lieBMcßtr

oder lateinischer Sprache. Das Archiv ewclieint m twutgiot^i.

Heften in der Stärke von 8-9 Bogen, deren je 4 einen Barui

zum Preise von 20 M bilden.
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Soeben ist er$d)ienen:

Die wimcbaftlicbc tatidkeit der Hircbe in Deutschland
von Dr. pbil. theo SommerUd, Privatdozent an der Universität Ralle. Zweiter Band.

Ittbalt: Die wirtsd)aftlid)c Cätigkcit der deutsd)en Kirche in der Zeit des erwachenden Staatsgedankens

bis zum aufkommen der 0eldwirtsd)aft.

Preis d^Dunaen 6 IHarK.

giF" Der im ]abre IQOO ersd)ienene, die wirt$d)aftlid)e Tätigkeit der Kird)e in Deutsd)-

land in der naturalwirtsd)aftlid)en Zeit bis auf Karl den Grossen entbaltende erste :

Band ist gleid)fall$ zum Preise von 6 IDark gebunden zu erbalten.

Versteigerung der Sammlung

I.

JCostbare fiik jyiusikalien

Stammbücher um 1600

frühe }(olzschnittverke und Inkunabeln

OriginalDrucke 9er Re|ormationszeit

literatur Des XVII. Jahrhunöerts

goethe und die Romantik

II.

yiusgevählte Sammlung

ynter Kupferstiche D. XV.-XVII. Jahrhunderts

Dürer, Kembrandt, Kleinmeister, jV^ecken

}(olländische }{andzeichnungen d. XVII. üahrhs.

franz. und engl. Stiche des XVIII. Jahrhunderts

Daniel Chodoviecki— — dabei die größten und wertvollsten Seltenheiten ==

—

Auktion 1. bis 6. Mai 1905.

Illustrierte Kataloge versendet

C. G. Boerner, Antiquariat, Leipzig, Nümhergerstr, 4:4,

Bücbcrfreunaen
empfehlen wir unser über jooooo Bände um-

fassendes Hntiquariat. Curiosa, illustrierte

französische und deutsche merke des is. Jahr-

hunderts, nite Drucke, Seltenheiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

Buchhandlung S. CALVARY ü. CO.,
Berlin NW. 7, Neue Wilhelmstr. 1.

u
Verlag von B. 6. Ccubncr in Ceipzig.

om papiernen Stil. UonProf.

Dr. Otto Scbroeder. ^ m
Jünfte durchgescbenc Auflage, gr. $. 1902. Geheftet

mk. 2—, gebunden mk. 2.$0. »«.<».«..«..«.*«*«..

@e(obt brauet bo:» S3u^ v.\6)t mebr ya roerben, aber

gclefen; gelefen ni^t oon jebermann, rao^l ober oon alten,

bic berufen fmb, t^re SBorte ju wägen. (S§ ift feine ©arnrn»

lang üon SSorfc^riften unb SSerboten; e§ wenbet '\\6) nt(f)t

fo fcbr an ben 3Serftanb, als an bie feineren Irtcgungen

ber ©eele, unb fann beS^alb nie ganj »eralten»

Schreib )naschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
granmie u. Vervielfäfiigunffeti führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Knhse, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT: §
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS

ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und

giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehens systematisch

ausgebildet werden können.
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GEOGRAPHIE ALS BILDUNGSFACH.
Von Dr. CHRISTIAN GRUBER.

[XVI u. 156 S.] g'r. 8. 1904. geh. Mk. 2,80, geb. M. 3,40.

Nach einem karzen einleitenden Teil zeichnet der Verfasser eingehend die gesamte Entwick-

lung der deutschen Schulgeographie mit Rücksicht auf die großen pädagogischen Strömungen der ver-

schiedenen Zeiten und anderseits mit Bezugnahme auf die riesenhaften Fortschritte der Geographie als

Forschungszweig. In einem dritten Teil aber wird in 23 Einzelabschnitten die Frage beantwortet:

Worin bestehen die Hauptaufgaben der heutigen Schulgeographie und nach welchen
Richtungen ist dieselbe künftighin weiter auszubauen? Dabei geht der V^erfasser vielfach

auf neuen Bahnen und tritt allen Fragen kritisch näher, welche zur Zeit die Lehrer der Erdkunde an
Mittel- und Volksschulen bewegen. Kein Schulmann wird sich in die ein schmuckes, sprachliches

Gewand tragenden Ausführungen ohne Nutzen vertiefen; er wird vielmehr daraus vielfältige Belebrungen
und Anregungen empfangen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ALLGEMEINE KARTENKUNDE.
EIN ABRISS IHRER GESCHICHTE UND IHRER METHODEN.

Von Dr. H. ZONDERVAN
IN WARFUM.

Mit 32 Figuren im Text und auf 5 Tafebi. [X u. 210 S.] 8. 1900. geh. Mk. 4.60.

In Leinwand geb. Mk. 5.20.

Das Werk bietet zum ersten Male eine vollständige kurzgefaßte Übersicht über das gesamte
Gebiet der Kartenkunde, indem es unter spezieller Berücksichtigung der deutschen offiziellen Karten-

werke die Geschichte der Kartenkunde, die Topographie, die Kartenprojektionslehre, die Situations- und
Terrainzeichnung, die Kartenreproduktion, die Kartometrie und Kartenkritik und die Schulkarten behandelt.

So ermöglicht es jedem, sich rasch ein tieferes Verständnis für die Karte, ihre Entstehung,

ihren Wert und ihre Benutzung zu verschaffen. Es wird daher für den Offizier wie für den Lehrer

der Geographie sowie für jeden, der die Karte oft verwendet, ein unentbehrliches Hüfsmittel sein.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ANSCHAULICHE GRUNDLAGEN
DER MATHEMATISCHEN ERDKUNDE

ZUM SELBSTVERSTEHEN UND ZUR UNTERSTÜTZUNG DES
UNTERRICHTS.

Von DR KURT GEISSLER.
Mit 52 Figuren im Text. [VI u. 199 S.] gr. 8. 1904. In Leinw. geb. Mk. 3.—.

Der Unterricht in mathematischer Erdkunde hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil

die -Anschauung mangelhaft ist. Kurze Leitfäden einerseits und mathematisch schwierige Bücher

können in dieser Beziehung nichts helfen. Das Buch will durch möglichste Gründlichkeit und Klarheit,

die nur bei leichtgefaßtem Eindringen bis in die Einzelheiten der Anschauung erreicht wird,

den Unterricht der höheren .Schulen stützen; es ist dem Schüler derselben beim .Alleinlesen verständlich

und soll zum ausführlichen Nachlesen während des Unterrichtes dienen. Aber es eignet sich auch

besonders als Schulbuch für Realschulen, Mittelschulen, Seminarien, höhere .Mädchenschalen;
mit Benutzung seines völlig zusammenhängenden Unterrichtsganges sind bereits jahrelang

hervorragend gute Resultate erreicht worden.
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Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

M. Lenz, Ausgewählte Vorträge und
Aufsätze. {Karl Jacob, Privatdoz.

Dr.. Tübingen.)

.A Check List of Foreign News-
papers in the Library of Con-
gress, compiled under the direct. of
A. B. Slauson.

Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

J. Hontheim, Das Buch Job. (Hu-
bert Grimme, ord. Univ.Prof. Dr.,

Freiburg i. d. Schweiz.)

J. Smend, Der evangelische Gottes-

dienst. {Paul Drews, ord. Univ.-

Prof. Dr. theol., Giefsen.)

H. Lubenow, Die tibersinnliche Wirk-
lichkeit und ihre Erkenntnis.

Philosophie.

A. }. Balfour, Unsere heutige Welt-

anschauung. Deutsch von \L
Ernst. {Theodor Lorenz, Dr. phil.,

Ightam.)

Aus der modernen We Itanschau-
ung. Hgb. von J. Reiner.

Unterrlohtswesen.

Urkundenbücher der sächsi-
schen Gymnasien. I. Quellen-

buch zur Geschichte des Gymna-
siums in Zittau. 1. H.: Bis zum
Tode des Rektors Christian Weise
(1708). Bearb. von Th. Gärtner.

{Georg Müller, Schulrat Dr.,

Leipzig.)

Bilder aus dem Kinderleben des
Pestalozzi-Fröbelhauses in Berlin.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

W. Thalbitzer, A phonetical study
of the Eskimo language. {Otto
Jespersen, ord. Univ.- Prof. Dr.,

Kopenhagen.)
Jahrbuch der Jüdisch -Literarischen Ge-

sellschaft. II.

Entgegnung. (^Carl Fries, Dr. phiL,
Berlin.)

Grieohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohlohte.

Justin, Apologies p. p. L. Pautigny.

{Gustav Krüger, ord. Univ.- Prof.

Dr. theo!., Giefsen )

Le Bucoliche di Virgilio con introduz.
e comm. di E. StampinL P. I. 3 » ediz.

Oeutsohe Philologie und Literaturgesohlohte.

J. Hart mann, Schillers Jugend-

freunde. {Harry Mayttc, Dr. phil.,

Marburg.)

S. N. H a g e n , MuspiUi.

Englische Philologie und Literaturgesohlohte.

K. Bernigau, Orthographie und Aus-

sprache in Richard Stanyhursts

englischer Übersetzung der Äneide

(1582). {Arnold Schröer, Prof.

an der Handelshochschule. Dr.,

Köln.)

Fr. T. M a r z i a 1 s , Browning.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

G. L. Passerini e C. Mazzi, Un
decennio di bibliografia dantesca

[ 1 89 1— 1 900]. {Berthold Wiese,

Oberrealschul-Prof. u. Univ.-Lektor

Dr., HaUe.)

Allgemeine und alte Geschichte.

G. Wissowa, Gesammelte Abhand-
lungen zur römischen Religions-

und Stadtgeschichte. {Jesse Bene-
dict Carter, Prof. an der Ameri-

can School of Classical Studies,

Dr., Rom.)
W.Max Müller, .Äthiopien.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

G. Steinhausen, Geschichte der

deutschen Kultur. Lief. 11— 15.

{Otto Lauffer , Direktorialassistent

am Stadt. Historischen .Museum,
Dr., Frankfurt a. M.)

Bismarcks Briefwechsel mit
dem Minister Freiherrn von
Schleinitz 1858 — 1861. {Her-
man von Petersdorff, Archivar am
Staatsarchiv, Dr., Stettin.)

W. Spatz, Quelienstellen zur älteren mär-
kischen Geschichte.

Geographie, Länder- und Vilkerkunde.

Erich Schmidt, Deutsche Volkskunde
im Zeitalter des Humanismus und
der Reformation. {Eduard Hoff-
tnann- Krayer , aord. Univ.-Prof.

Dr., Basel.)

A. Kirchhoff, Mensch und Erde. 2. AufL

Staats- und Sozialwissensohaften.

E. Mummen hoff. Der Handwerker
in der deutschen Vergangenheit.

{Wilhelm Stieda, ord. Univ.-Prof.

Regierungsrat Dr., Leipzig.)

H. Freese, Das konstitutionelle System
im Fabrikbetriebe. 2. .\\xs%.

Zur Zunftkontroverse. (Rudolf Eber-
stadt, Privatdoz. Dr., Berlin.)

Rechtswissenschaft

K. von Rohrscheidt, Die Gewerbe-
ordnung für das Deutsche Reich.

Nachtrag. {Magnus Biermer, ord.

Univ.Prof. Dr., Giefsen.)

Vorschläge des deutschen Juristen-
tages für die .^rt der Anführung von
Rechtsquellen, Entscheidungen u. wissen-
schaftlichen Werken.

athematili und Naturwissensohaflen.

0. Frhr. von und zu Aufsefs,
Die physikalischen Eigenschaften

der Seen. {Willi Ule, Univ.-Prof.

Dr., Halle.)

J. Alexandroff, Aufgal)en aus der niede-

ren Geometrie.

W. .A. Schulz, Hymenopteren-Studien.

edizin.

K. Büdinger, Die Einwilligung zu

ärztlichen Eingriffen. {Karl v.

Lilienthal, ord. Univ Prof. Hofrat

Dr., Heidelberg.)

H. H o p p e , Die Tatsachen ber den Alkohol

Kunstwissensohaftea.

G. Adler, Richard Wagner. {Georg

GöhJer. Hof kapellmeister Dr., .Alten-

burg.)
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Lehrbuch der Experimentalphysik
in 4 Bänden.

I. Band. Allgemeine Physik und Akustik. Mit 321 in den Text gedruckten

Holzschnitten. [X u. 1000 S.] 1895. JC 12.—, in Halbfranzband . . M 14.—

n. Band. Die Lehre von der Wärme. Mit 131 in den Text gedruckten Ab-

bildungen und Figuren. [XI u. 936 S.] 1896. Ji 12.—, in Halbfranzband Jt 14.—

III. Band. Die Lehre Yom Magnetismus und von der Elektrizität mit einer

Einleitung: Grundzüge der Lehre vom Potential. Mit 341 in den Text gedruckten

Abbildungen u. Figuren. [XV u. 1415 S.] 1897. M 18.—, in Halbfranzband Jt 20.—

IV. Band. Die Lehre von der Strahlung. Mit 299 in den Text gedruckten Ab-

bildungen und Figuren und 4 lithographischen Tafeln. [XII u. 1042 S.j 1899.

M 14.— , in Halbfranzband Ji 16.

—

II

Im Umtausch gegen frühere Auflagen liefere ich das

Werk hei direkter Einsendung für 20 Mark geheftet. II
Die wissenschaftlichen Vorzüge dieses reich ausgestatteten Lehrbuches sind von der

Kritik einstimmig anerkannt worden. Dasselbe hat sich die Aufgabe gestellt, einerseits die

physikalischen Lehren in weiteren Kreisen bekannt zu machen, andererseits denjenigen, welche

tiefer in das Gebiet des physikalischen Wissens eindringen wollen, als Vorschule zu dienen;

es hat aber, ohne den ersten Zweck außer acht zu lassen, die zweite, wissenschaftliche Auf-

gabe mehr ins Auge gefaßt, als dies von den verbreitetsten Lehrbüchern der Physik bis jetzt

geschehen ist.

Die vorliegende 5. Auflage der Experimentalphysik hat die gleiche Haltung wie die

früheren Auflagen; das Buch soll unter dem steten Hinweise auf die Originalarbeiten eine

Übersicht geben über den augenblicklichen Stand der experimentellen Physik und über die

theoretischen Auffassungen, zu denen die Physik zur Zeit gelangt ist.

Der Schwerpunkt des Werkes liegt hiernach in den Experimentaluntersuchungen , und

deshalb sind alle wichtigeren neueren Untersuchungen, die bis zur Bearbeitung des betreffenden

Bandes erschienen waren, aufgenommen ; wo es wünschenswert erschien , wurde auch auf ältere

Arbeiten zurückgegriffen. Die Erweiterung des experimentellen Materials verlangte auch ein

tieferes Eiligehen in die Theorien; dieselben sind so weit dargelegt, wie es ohne zu ausge-

dehnte Rechnungen möglich war. Das neu zu behandelnde Material war ein recht ausgedehntes,

daher auch der ziemlich erheblich gewachsene Umfang des Buches.
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Die kleine Sammlung von Vorträgen und

Aufsätzen , die Max Lenz unlängst zusammen-

gestellt hat, wendet sich wohl, schon durch ihre

Einordnung in die Sammlung der Deutschen

Bücherei, und den damit verbundenen aufser-

ordentlich niedrigen Preis, an die weitesten

Kreise aller derjenigen, die historischen Anregun-

gen zugänglich sind oder doch sein sollten. Nicht

minder aber darf der Fachgenosse sich dem Verf.

zu Dank verpflichtet fühlen. Zwar jedem von
uns wird der eine oder andere Teil dieses Bänd-

ebens nicht unbekannt sein: mancher wohl hat

sich um der beiden Bismarck-Aufsätze willen seiner-

zeit die entsprechenden Nummern der »Woche«
aufgehoben. Alle Beiträge sind bereits gedruckt

gewesen, aber über Jahre hinweg — das älteste

Stück, über Hütten, von 1889, die jüngsten von
1901 — , in Zeitungen und Zeitschriften zer-

streut. Nur eine kleine Auslese dessen ist es,

was L. im Laufe der Jahre an Reden und Essays
uns beschert hat. Man darf annehmen, dafs diese

Auswahl mit besonderer Absicht getroffen ist:

unter diesem Gesichtspunkt wird man sie in ihrer

Gesamtheit und nach der speziellen Veranlassung

jedes einzelne Stück betrachten müssen: nur dann
können wir als Fachgenossen dem Inhalt und dem
Verf. völlig gerecht werden.

Die hier vereinigten Stücke zerfallen dem
Objekte nach in zwei Gruppen: die fünf ersten

sind der Epoche des Humanismus und der

Reformation gewidmet, die letzten vier berühren

moderne Probleme von aktuellstem Interesse: so

sind die beiden vornehmsten Arbeitsgebiete des

Verf.s hier gleichmäfsig vertreten, beide durch

eine Erörterung allgemeinen Charakters — Wie
entstehen Revolutionen? — geschickt unter-

brochen. In ihrem ganzen Charakter, der leben-

digen Form, der packenden bilderreichen Sprache,

der knappen Fassung, dabei überall klar und
durchsichtig, gewähren sie ein treffendes Bild

von der wissenschaftlichen Art des Verf.s, wie

sie aus allen Arbeiten auch demjenigen längst

entgegengetreten ist, der nicht in persönliche

Berührung mit ihm gekommen ist. Und alles

beruhend auf voller wissenschaftlicher Beherr-

schung des Stoffes, ihn mühelos meisternd in

Fragestellung und Fassung, so wie sie dem je-

weiligen Zwecke am meisten angepafst war.

Gerade diesen Punkt darf der Historiker den

meisten Stücken gegenüber niemals vergessen.

Eine akademische Vorlesung oder eine fach-

wissenschaftliche Abhandlung wird z. B. über

»Humanismus und Reformation« und »Philipp

Melanchthon« anders sprechen, als das Vorträge

im Evangelischen Bunde (aus den Jahren 1891

und 1897) getan haben. Und was L. »Zum
Gedächtnistage Johann Gutenbergs« und »Dem
Andenken Ulrichs von Hütten« geschrieben hat,

ist eben für den Kreis derjenigen bestimmt,

denen die tägliche Zeitungslektüre mehr bietet

oder bieten sollte, als die flüchtige Durchmuste-

rung von amtlichen Nachrichten und Annoncen

oder Tagesneuigkeiten und Kurszetteln.

Wie sehr die Behandlung des Stoffes stets

dem Zwecke angemessen ist, zeig^, neben die

erwähnten Nummern gehalten, der aus einem

wissenschaftlichen Werke, der Herzog -Hauck-

schen Realenzyklopädie für protestantische Theo-
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logle und Kirche, aufgenommene Aufsatz über

»Gustav Adolf« : seine Einreihung will mir be-

sonders erfreulich erscheinen wegen der hier

in Kürze und Schärfe zum Ausdruck gebrachten

Gesamtauffassung des Schwedenkönigs, die sich

ebenso weit von konfessioneller Einseitigkeit wie

pseudonationaler Betrachtungsweise, wie sie neuer-

dings auch von wissenschaftlicher Seite auftritt,

entfernt hält.

Von den beiden Bismarck-Aufsätzen ruft der-

jenige über Bismarcks Religion uns den Zauber,

den das Erscheinen der Briefe an Braut und

Gattin einst ausgeübt hat, aufs neue in Erinne-

rung: die Stellung Bismarcks zu diesen Fragen

in den Jahrzehnten, da er selbst das Staatsschiff

lenkte, ist naturgemäfs kaum gestreift. Besonders

hervorheben möchte ich die richtige Betonung

des antipietistischen Moments in der spezifisch

religiösen Epoche von Bismarcks Leben. Für

den Historiker hat der andere: Bismarck und

Ranke beinahe den gröfsten Reiz, vielleicht auch

gerade deshalb, weil hier doch manche Bemer-

kung z. B. über die »Parteihistoriker« nicht

gerade unbedingte Zustimmung finden wird, die

aber auch ganz gewifs von dem Verf. nicht er-

wartet wird. Auf alle Fälle ist der Versuch,

der nur fast in allzu knappem Rahmen erscheint,

Bismarcks Stellung in Theorie und Praxis nicht

nur zu Ranke, sondern zur zeitgenössischen

Historie durch die Jahrzehnte hindurch, in

Harmonie und Widerspruch, in den unverän-

derten Elementen und doch auch mancher Ab-

wandlung, mehr anzudeuten als auszuführen, aus

so berufenem Munde besonderer Beachtung

wert. Vgl. übrigens zu S. 122 die neuere

Äufserung von Rankes Sohn Friduhelm (Deutsche

Revue 1903, I, S. 17): »Wiederholt hat der

Fürst (Bismarck) mündlich und schriftlich an-

erkannt, dafs die Rankeschen Gescbichtswerke

für ihn eine reiche Fundgrube der Erkenntnis

gewesen sind« : wofür er aber keine Belege

anführt.

Auch zu den beiden letzten Stücken »Jahr-

hunderts-Ende vor hundert Jahren und jetzt« und

über »Die Stellung der historischen Wissen-

schaften in der Gegenwart« wird schon der

aphoristische Charakter manchen Vorbehalt des

Lesers rechtfertigen. Aber gerade deswegen

wird die Anregung, die man daraus entnimmt,

nur um so wirkungsvoller sein.

In Summa: die Mahnung, auch der Fach-

genosse möge um des populären Gewandes

willen nicht an diesem Büchlein vorübergehen,

und der Wunsch, dafs dieser ersten Sammlung,

in der man ungern nur allzu viele Lücken ent-

deckt, bald andere Zusammenfassungen leicht-

geschürzter Essays und wissenschaftlicher Auf-

sätze folgen mögen.

Tübingen. Karl Jacob.

A Check List of Foreign Newspapers in the Library
of Congress. Compiled under the direction of Allan
Bedient Slauson [Chief, Periodical Division].

Washington, Government Printing Office, 1904.
71 Bl. 4".

Dies Verzeichnis der ausländischen Zeitungen , das
die Verwaltung der Kongrefsbibliothek dem der ameri-

kanischen folgen läfst, beginnt mit Grofsbritannien und
den britischen Besitzungen (Bl. 7— 22) und schliefst

daran in alphabetischer Reihenfolge die europäischen

Länder (— 36). Asien ist vertreten durch China, Japan,

Siam und die Türkei (— 38), Afrika durch Algier und
Ägypten, sowie die Kap-Kolonie und Natal. Der nächste

Abschnitt enthält die Zeitungen Westindiens. Mexiko
beansprucht 12 Blätter, ungefähr ebensoviel ganz Zentral-

und Südamerika. Den Schlufs bilden die hawaiischen

Inseln und die Philippinen. — Aufser Tageszeitungen
sind auch Zeitschriften mitaufgenommen. In den ein-

zelnen Abteilungen ist die Reihenfolge — der Städte

wie der Zeitungen — alphabetisch. Im einzelnen sei

angeführt, dafs London (Bl. 7— 17) durch 164 Zeitungen

und Zeitschriften vertreten ist, von denen die ältesten

aus dem J. 1648 stammen. Von Paris zählen wir

81 Blätter. Ärmlich ist der Besitz der Kongrefsbibliothek

an deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Unsere wich-

tigen Zeitschriften wie Deutsche Rundschau, Preufsische

Jahrbücher, Nord und Süd, Deutsche Revue usw. fehlen

ganz und gar; nur 7 Städte werden überhaupt genannt,

aus Berlin finden wir sieben Zeitungen, von heute be-

stehenden das Berliner Tageblatt, die Vossische Zeitung

und den Vorwärts, von früheren die Allgemeine Preu-

fsische Staats-Zeitung, die Allgemeine Preufsische Zeitung,

die Berliner Zeitungs-Halle und — die Deutsche Töpfer-

und Biegler-Zeitung.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

30. März. Gesamtsitzung. Vors. Sekr. : Hr. Wald eye r.

1. Hr. Hertwig las: Kritische Betrachtungen über

neuere Erklärungsversuche auf dem Gebiete der Befruch-

tungslehre. Der Vortragende spricht über Versuche von
Loeb und anderen Forschern, die Befruchtung als einen

chemisch-physikalischen Vorgang zu erklären, und führt

eine Reihe von Gründen an, welche zeigen, dafs auf

diesem Wege eine Lösung des Problems zur Zeit nicht

zu erreichen ist, und dafs alle derartigen Erklärungsver-

suche das eigentliche Wesen der Sache gar nicht be-

rühren.

2. Vorgelegt wurde das Werk: H. Rosenbusch,
Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Ge-

steine. 4. Aufl. Bd. 1. Hälfte 1. Stuttgart 1904.

3. Die Akademie hat durch die philosophisch-histo-

rische Klasse Hrn. Dr. Josef Karst aus Strafsburg i. E.,

z. Z. in Venedig, zur Vollendung seiner Ausgabe des

Armenischen Reehtsbuches 700 Mark bewilligt.

Personalchronik.

Der Vizekanzler des Ordens pour le merite für Wissen-

schaften und Künste, Geh. Oberregierungsrat, Prof. Dr.

Auwers ist als Menzels Nachfolger zum Kanzler und

der Bildhauer Prof. Friedrich Schaper zum Vizekanzler

des Ordens ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

List of the Vernon-Wager Manuscripts in the

Library of Congress. Compiled under the direction of

W. Ch. Ford. Washington, Government Printing Office.

Papers of James Monroe, listed in chronological

Order from the original manuscripts in the Library of

Congress. Compiled under the direction of W. Ch.

Ford. Ebda.
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List of References on the United States consular
Service. Compiled under the direction of A. Pr. Cl.

Griffin. Ebda.

Select List of References on Impeachment.
Compiled under the direction of A. Pr. Cl. Griffin. Ebda.

Zeltichrift«!!.

Göttingischegelehrte Anzeigen. März. N. Bonwetsch:
W. W i d m a n n , Die Echtheit der Mahnrede Justins d. M. —
Fr. Schulthefs: The Vl'h bock of the select letters of

Severus ed. by E. W. Brooks. — Fr. Leo: C. Valerii
Flacci .•\rgonauticon libri VllI recogn. C. Giarratano.
— P. Wendland: W. Crönert, .Memoria Graeca
lierculanensis. — M. Ritter: J. Kretzschmar,
Gustav Adolfs Pläne und Ziele in Deutschland. — E.

GöUer: Practica cancellariaeapostolicaehgb. v. Schmitz

-

Kailenberg. — G. Meyer von Knonau: H. BuUin-
gers Diarium. Bullingers Korrespondenz. Schult-
hefs, H. Bullinger. — G. Kawerau: Quellen zur Ge-
schichte des kirchlichen Unterrichts hgb. von Reu. \, 1.

— A. Riegl: B. Salin, Die altgermanische Tierorna-

mentik. — G. Swarzenski: O. Wulff, Die Koimesis-

kirche in Nicaea. — W. Kroll: G. Wissowa, Reli-

gion und Kultus der Römer. — C. Bro ekel mann: Die

Häsimijjät des Kumait.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung.
Nr. 72. J. Petersen, Das Temperament und der Cha-
rakter. Ihr Einflufs auf das Wollen. — G. E. , Eine
neue Luther-Biographie (Hausrath, Luthers Leben). —
73. L. Schädel, Oskar Jägers »Homer und Horaz*. —
73/74. W. Kirchbach, Julius Grosse. — 74/75 A.

Wagner, .Aus Bernhard Rudolf .Abekens Nachlafs.

Sieben Briefe des Kanzlers v. Müller an Abeken. — 75.

E. Reicke, Cesare Borgia nach den römischen Reminis-
zenzen eines deutschen Humanisten (Lorenz Beheim).— 76. R. Eucken, Ein neuer Vorkämpfer des »libe-

ralen« Katholizismus. (Zdziechowski, Pestis pernicio-

sissima.) — E. Plener, Englische Lokalverwaltung (von
J. Redlich). — Isolde Kurz, Alfred Kurz. Ein Erinne-
rungsblatt. — W. Feldmann, Geflügelte Worte,
Schlagworte und Modewörter.

Österreichische Rundschau. II, 21. H. Grofs,
Die Umwertung der Werte im Strafrecht. — J. Vol-
kelt, Die tragische Schuld in Grillparzers Dramen. —
J. K. Slejhar, Das zertrümmerte Dach. — H. Patzauer,
Elbezölle.

Schweizerische Rundschau. 5. 1. J. Jörgensen,
Die Neuromantik der modernen dänischen Literatur. —
P. J. B. Egger, Das Problem des Hypnotismus nach
dem gegenwärtigen Stande der Forschung. — J. Gyr,
Conrad Ferdinand Meyer in der Erinnerung seiner
Sehwester. — 0. Ringholz, Zur Geschichte des
Stiftes Einsiedeln. — A. Gl sie r, Von zwei Weltkon-
gressen. — H. von Matt, Sein Engel.

The Nineteenth Century and after. April. J. Morley,
Democracy and reaction (concl.). — Carmen Sylva,
Musical hours. — Baron Suyematsu, The heart of the
.Mikado. — A. Vambery, Japan and the Mahometan
World. — J. .Malcolm, Thibet and the India Office: a
»blazing indiscretiont. — S. Lee, The commemoration
of Skakespeare. — Gertrude Kingston, The public as
Seen from the stage. — E. Cecil, British shipping and
fiscal reform. — A. Nicholson, The Luminists. — P.
T. .Mo Grath, The defence of the grain route. —
Eliza Priestley, An artist's love story. — Countess M.
E. Priestley, Charity a hundred years ago. — J. E.
C. Welldon, The art of classical quotation. — J.

.Macdonell, .A Century of international arbitrations.

The Fortnightly Review. April. R. Blennerhasset,
The Austrian problem. — R. L., Maxim Gorky and the
Russian revolt. — J. .M. Price, Russian apathy and
insouciance. — .Miles, The debäcle. — J. C. Bai et
and L. Defrance, Japanese poetry. — W. B. Duffield,
The truth about the colonial »offer«. — J. F. Kenney,

Devolution and the future in Irish politics. — A. M.
Wakefield, Memories of spring in Sicily. — J, B.
Firth, Sir Thomas Lawrence's love affairs. — TTie
economic value of woman. — W. S. Lilly, The cost
of cheapness. — Annie E. Lane, Too'lhpowdcr er
gunpowder. — G. K. Chesterton, Time's abstract and
brief chronicle. IV. — A. S. Hurd, Admiralty policy
and its critics. — H. G. Wells, .\ modern Utopia
(concl.).

La Nouvelle Revue. 1. Avril. J. Gleize. L'expo-
sition de Liege. — Ph. Hauser, Le XIX e siede medico-
social. — A. de Pouvourville, L'armee moderne et

ses effectifs. — Valentine de Saint-Point, Hymne au
vent. — H. Dagan, Le repos hebdomadaire. — A.
Darty, La cathedrale et la ballerine. — G. Stenger,
Le clerge sous le consulat. — E. Castagne, Mandarine.
— J. Ribet, Le vol de l'aigle. II. — Charles-Ber-
nard, La mauvaise aventure. — G.Kahn, Les romans
nietzscheens.

Rivista d'Ilalia. .Marzo. F. Campolongo, Lo
sciopero ed i ferrovieri. — N. Festa, La scuola classi-

ca e la recente riforma. — G. Barini, Federico Cho-
pin e Giorgio Sand. — G. Mazzatinti, In una Corte
romagnola del quattrocento. — G. Bandini, L'opera
deir Inghilterra in India. — F. A. Salvagnini, AI
sepolcro dei Rabirii suUa via Appia. — N. Pirrone,
Ca giustizia oltre-mondana nella poesia latina. — M. Ba-
ratta, II problema ferroviario del porto di Genova.

La Civiltä cattolica. Quad. 1314. I Cardinali di

S. R. Chiesa nel diritto pubblico italiano. — I nostri

Quattro Evangelii. — La secolarizzazione degli Stati

ecclesiastici della Germania per opera del primo Console
(1802— 1805). — Gli atti e documenti della detinizione

deir Immacolata. Due poeti sacerdoti (Podestä, Manni).
— Vescovi di campagna e vescovi cardinali nell' anti-

chitä.

Bulletin du Bibliophile. 15 Mars. E. Jovy, Quel-
ques notes sur Pascal. I. — H. .Martin, Les Miniatu-
ristes ä l'Exposition des »Primitifs francais*. — P.

Cottin, Loredan Larchey (1831— 1902) (suite). — F.

.Meunie, Bibliographie de quelques almanachs illustres

des XVIII e et XIX e siecles (suite).

Theologie und Kirchenwesen/

Referate.

Joseph Hontheim [S. J.], Das Buch Job.
Als strophisches Kunstwerk nachgewiesen , übersetzt

. und erklärt. [Biblische Studien hgb. von O.

Bardenhewer. IX. Bd., 1.— 3. Heft.] Freiburg i. B.,

Herder, 1904. VII u. 365 S. 8". -M. 8.

Kunstwerk, oder Kunststück? So wird mancher
angesichts dieses neuesten Beitrages zur hebräi-

schen Metrik fragen. Das längst als hochpoetisch

geschätzte, neuerdings auch ziemlich allgemein

als rhythmisch-metrisch anerkannte Ijjobbuch soll

nach Hontheim in seinen dialogischen Teilen eine

überaus künstHche strophische Struktur auf-

weisen. Was
J. K. Zenner vor Jahren den

Psalmen zugesprochen hat, besitzt nach H. auch

das Buch Ijjob: eine Strophik, die nicht in

der regelmäfsigen Wiederkehr desselben Strophen-

scheraas innerhalb einer Gedichteinheit besteht,

sondern 'chorisches' Gefüge hat und in ihren

Schemata reichsten, fast ununterbrochenen Wech-

sel zeigt. Näher betrachtet entsprechen sich

nach Zenner und H. in jeder Gedichteinheit
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die ersten beiden 'logischen' Textabschnitte

('Vor- und Gegenstrophe') genau in der Zahl

ihrer Stichen; der dritte ('die Zwischenstrophe')

steht für sich allein, der vierte und fünfte ge-

hören wieder formell zueinander, während der

sechste eine neue nur sich selbst gleiche Zwischen-

strophe darstellt, usw. H.s Analyse der Ijjob-

strophen läfst unberücksichtigt, inwieweit schon

der Einzelstichus metrisch geregelt sein müsse;

sie läfst ihn im allgemeinen dann als richtigge-

baut gelten, wenn er weder über 4, noch unter

2 Haupttonsilben aufweist. Aus der Doppelung
und Dreiung der Stichen sollen die strophischen

'Zeilen' entstehen, deren die '4 Akte' der Ijjob-

dichtung (d.h. Kap. 3—14, 15— 22, 23—31,
32—42, 6) zusammen 1020 = 300+210-^210
-|-300 (in genau 200 Strophen) enthalten. Zu
dieser auffälligen Symmetrie der Strophenele-

mente gelangt H. unter der Voraussetzung, dafs

alle im masoretischen Texte überlieferten Reden
ursprünglich seien — also auch die Elihukapitel,

sowie dafs aufser wenigen gröfseren Versverschie-

bungen (vor allem der der Versgruppen 15, 17 f.,

24, 18— 20, 40, 2—14) und der Annahme eines

dreimaligen Refrains in Kap. 3 kein gröfserer

Texteingriff nötig sei.

H.s Buch, das auch einen vollständigen

Kommentar zu Ijjob darstellt, will vorab von

metrischem Standpunkte aus gewürdigt werden.

Da finde ich nun — ohne mir anzumafsen, ein

abschliefsendes Urteil fällen zu können — , dafs

man das Prinzipielle, von dem es ausgeht, nicht

ohne Bedenken hinnehmen kann. Eine mit Vor-,

Gegen- und Zwischenstrophen operierende Stro-

phik setzt doch wohl die Mitwirkung eines drei-

fach geteilten Chores voraus; diese Art von

Vortrag würde aber die innere Einheit jeder

Ijjobrede fast aufheben, weiterhin auch dem dia-

logischen Charakter des Ganzen gar wenig ent-

sprechen. Die seltsame Erscheinung einer Strophen-

folge, in der fast nichts als der Wechsel der

Formen beständig ist, liefse sich allenfalls vom
allgemein-metrischen Standpunkte besonders unter

Hinblick auf die Struktur der mittelalterlichen

Sequenzen und Leiche begreifen ; von semitischem

Standpunkt aus mufs sie als Unikum bezeichnet

werden. Lälst man sie aber zu, so wäre die

Forderung kaum zu umgehen, dals der strophi-

sche Wechsel ganz konstant eintritt, dafs dem-

nach keine Zwischenstrophe zugelassen werden

könne, die (wie in Rede 3, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 21)

mit ihren beiden Vorstrophen, oder (wie in

Rede 19, 21, 25, 27) mit dem nachfolgenden

Strophenpaare, oder endlich gar (wie in Rede
22 und 26) mit ihren Vor- und Nachstrophen

im Aufbau übereinstimmt. M. E. leidet ferner

das Prinzip der Zwischenstrophen an dem empfind-

lichen Übelstande, dafs ihr inneres Verhältnis zu

dem vorhergehenden und nachfolgenden Strophen-

paare unbestimmt bleibt; bei H. spielt die

Zwischenstrophe recht verschiedene Rollen, in-

dem sie bald Vorhergehendes abschliefst, bald

Nachfolgendes vorbereitet, endlich auch beide

F'unktionen in sich vereinigt.

Wird man der Ansicht, dafs jede Strophe

eine Art von logischer Einheit darstellen müsse,

ohne weiteres beipflichten, so kann man doch

zweifeln, ob H.s Strophen dieser Forderung

immer gut entsprechen. Denn abgesehen davon,

dafs manche von ihnen es wohl ertragen würde,

länger oder kürzer gefafst zu werden, finden

sich auch solche, deren Einheitlichkeit sehr

wenig einleuchtet: so 40, 2— 5, die einen Dialog

zwischen Gott und Ijjob darstellt, oder 5, 1— 8

und 5, 17— 19, deren Endzeilen deutlich in den

Bereich des Folgenden gehören. Diese Beispiele

von kaum zulässigen Strophen fallen deshalb

schwer ins Gewicht, weil H. in jedem noch so

kleinen Versehen innerhalb seiner Konstruktionen

einen empfindlichen Schlag für sein System erkennen

müfste ; denn 'man tilge nur eine Zeile im ganzen

Buche, ja nur einen Stichus (aufserhalb der paar

Tristicha) — die chorische Struktur und Symme-
trie ist dahin' (S. 69). Die hier angedeutete

Ausnahmestellung gewisser Tristichen hat H.

nicht dazu geführt, die Frage, wie sich im Ijjob-

buche die Tristichen zu den Distichen verhalten,

irgendwie prinzipiell zu entscheiden; nach blofsem

Gutdünken, bezw. unter dem Zwange, den ihm

sein Strophensystem auflegt, bestimmt er, welche

Tristichen als gleichwertig mit Distichen zu gelten

hätten, und welche den Wert von anderthalb

Distichen besäfsen. Den m. E. für die Kritik

der Ijjobtristicha besonders beachtenswerten Um-
stand, dafs gegen 50 von ihnen mit Pasek,

d. h. dem auf die Existenz von Textvarianten,

bezw. auch besseren Lesarten hinweisenden

Zeichen versehen sind, hat H. nicht in Rechnung

gezogen.

So vermag ich die von H. dem Ijjob zuge-

schriebenen Strophen nicht mit dem Gefühle

hinzunehmen, als ob sie ihre Rechtfertigung

deutlich vor sich hertrügen. Wenn ich auch

nicht leugne, dafs sich verschiedene der Ijjob-

reden in dieser eigenartigen Strophik sinngemäfs

und ungezwungen lesen lassen, so bedeutet sie

doch für manche anderen ein ohne Notwendig-

keit angehängtes Beiwerk.

Im Gefolge der Strophik des Ijjob, mit der

immerhin viele interessante Winke über die

stoffliche Disposition der Einzelreden Hand in

Hand gehen, bietet uns H. weiter einen sprach-

lich-kritischen Kommentar zum ganzen Buche.

Obwohl mit vielem Fleifs gearbeitet, erhebt er

sich doch nicht zur Bedeutung der Leistungen

eines Budde und Duhm. Der grammatisch -lin-

guistische Horizont des Verf.s ist nicht weit

genug, um die Eigenart Ijjobs rücksichtlich des

Stils und der Sprachform ganz zu umspannen;

sein kritisches Gewissen aber ist eher zu weit,
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indem vielen Emendationen — die meistens aus

früheren Kommentaren übernommen sind — ein

zu grofses Mafs von Zuverlässigkeit zugesprochen

wird, auch nicht genügend betont ist, wie übel

es eigentUch um das genaue Verständnis so man-

cher Stelle noch steht. Der Syntax des Hebräi-

schen wird gelegentlich allerlei Unmögliches

ugemutet, z. B. wenn Kap. 4, 2 das allein-

stehende til'ce übersetzt wird durch 'weil du

verdriefslich bist', wenn hf *s^manüha (5, 27)

'so lautet, was wir gehört', hajtläm Jö (6, 21)

'ihr seid geworden ebenso', rlsön adäm (15, 7)

'eher als Adam' bedeuten soll. Auch Über-

setzungen wie lifne sämäs (8, 16) ('vor Sonnen-

aufgang', 'ozrerahah (9, 13) 'Helfer des Über-

mutes, bezw. die Übermütigen', rabbän (16, 13)

'seine Pfeile', Elifäz 'Gott ist Gold, bezw. das

Gold ist mein Gott' lassen Akribie vermissen.

Wenn H. nasä hi (7, 13) durch 'mittragen an'

wiedergibt, so ist sein Fehler, hi in Verbindung

mit einem transitiven Verb noch mehr als reine

nota accusativi sein zu lassen, durch die unbe-

stimmte Haltung der hebräischen Grammatik gegen-

über dieser aus dem Arabischen leicht zu ver-

stehenden Konstruktion hervorgerufen. Seltsam

mutet es an, wenn H. (S. 6) von der 'wohlbe-

gründeten' Annahme redet, dafs Ijjob lange

vor Moses gelebt habe; glaubt er etwa die

'Handelszüge der Sabäer' bis in die Patri-

archenzeit hinauf reichen lassen zu dürfen? Das
einzige, was etwa zugunsten des hohen Alters

Ijjobs angeführt werden könnte, das Vorkommen
des mit Ijjob vielleicht identischen Namens Ajjäb

in den Tell-Amarnabriefen (Winckler Nr. 237, 6,

13), hat er übersehen.

Alles in allem : ein Buch, das in seinem metri-

schen Teile vielfach anregend, aber kaum über-

zeugend wirkt, mit seinem philologischen Teile

über früher Gesagtes wenig hinauskommt.

Freiburg, Schweiz. Hubert Grimme.

Julius Smend [ord. Prof. f. prakt. Theol. an der

.Univ. Strafsburg], Der evangelische Gottes-
dienst. Eine Liturgik nach evangelischen Grund-

sätzen in vierzehn Abhandlungen dargestellt. Göttin-

gen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1904. VII u. 203
S. 8". M. 3,60.

Man würde diesem Buche nicht gerecht

werden, wenn man es als wissenschaftliche Litur-

gik beurteilen wollte. Um als wissenschaftlich

zu gelten, müfste es vollständiger sein; es müfste

nicht allein weit mehr die Geschichte berück-

sichtigen, sondern auch die prinzipiellen Erör-

terungen müfsten einen breiteren Raum ein-

nehmen; es müfste auch z. B. von der Ordination

geredet werden, während ein Abschnitt »über

die Verwendung Bachscher Musik in Kirche und

Gottesdienst entbehrlich wäre; aber auch die

Anordnung des Stoffes müfste anders sein. Also

ein im strengen Sinne wissenschaftliches Buch

will Smends Liturgik nicht sein. Wenn wir dies

feststellen, so wollen wir damit keineswegs einen

Tadel aussprechen. Warum soll sich nicht für

weitere Kreise eine Liturgik in zwangloser, nicht

wissenschaftlicher Form darstellen lassen? Und
dies ist Sm. ganz vortrefflich gelungen. Denn sein

Buch ist zwar nicht wissenschaftlich, aber es ist

nicht unwissenschaftlich. Überall hat man guten

wissenschaftlichen Boden unter den Füfsen. Was
ich vor allem an dieser Schrift freudig begrüfse,

das ist der gesunde, echt evangelische Geist,

der das Ganze bestimmt. Er ist wirklich eine

Liturgik nach evangelischen Grundsätzen.
Man mag über Einzelnes anders urteilen als Sm.,

mit seinen Grundgedanken wird jeder übereinstim-

men müssen, der, nicht in den Banden der Tradi-

tion befangen, noch ein lebendiges Empfinden für

den katholischen Sauerteig hat, der leider noch

viel zu stark unser gottesdienstliches Leben und

die Anschauungen nicht nur unserer Laien, sondern

vielfach sogar unserer Pfarrer durchdringt. Gerade

weil Sm. einen so unerbittlichen Kampf gegen

den Kryptokatholizismus führt und uns zu einem

wirklich evangelischen Kultus verhelfen will, be-

grüfse ich sein Buch mit besonderer Freude.

Würden Sm.s Grundsätze und seine darauf sich

gründenden Vorschläge durchgeführt, so würde

unser Gottesdienst eine ganz andere Frische,

Beweglichkeit und Fülle erlangen, als das jetzt

unter dem Druck bindender Agenden und der

steifen Feierlichkeit möglich ist. Wie reformbe-

dürftig ist unsere .Abendmahls- und unsere Kon-

firmationsfeier! Wieviel Unevangelisches macht

sich schon in der Anlage unserer Kirchen geltend!

Überall wäre ein frischer Fortschritt dringend

nötig. Aber wer unter uns wagt zu hofien,

dafs sich dazu Mut und Kraft finden werde?

Wenn ich den wichtigsten Punkt herausheben

soll, in dem ich von Sm. abweiche, so ist dies die

Auffassung vom Wesen des Gottesdienstes. Nach

Sm. ist der Gottesdienst rein darstellendes Han-

deln. Er kommt nur zu Stande durch den »Willen,

in ungehinderter Klarheit und Unmittelbarkeit ge-

meinsam zu erleben, was Gott den Seinen be-

reitet hat, sich dies Heil vor Augen zu stellen

und in gemeinsamer Hinnahme seine Wahrheit

und Wirklichkeit neu zu erfahrene: (S. 9). »Die

gottesdienstliche Feier ist nicht Beweis der Er-

schöpfung oder des Bedürfnisses nach Untätig-

keit; vielmehr ist ein überschüssiges Kraftge-

fühl im Spiele, das von Werktagsarbeit und

Liebesmühe noch nicht verzehrt wurde, und das

eine selbständige, eigenartige Betätigung ver-

langt« (S. 10). In diesen (und ähnlichen) Sätzen

herrscht nach meiner Meinung zuviel idealistische

Konstruktion, die zur Einseitigkeit führt. Ich

stelle mich in diesen Fragen mit Entschiedenheit

auf den Boden der Empirie, und diese gibt denn

andre Auskunft darüber, wodurch der Gottes-

dienst heute noch sich lebendig erhält. Da steht
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neben dem »überschüssigen Kraftgefühl« doch sehr

deutlich auch die Macht der Gewohnheit, das

Gefühl der eigenen Kraftlosigkeit, das Bedürfnis

nach Gott und seiner Gnade usw. Kurzum: eine

bunte Mannigfaltigkeit von seelischen Zuständen

schafft den Gottesdienst, und daraufmufs derGottes-

dienst unbedingt Rücksicht nehmen. Gewifs hat

er die Aufgabe, alle Teilnehmer die Nähe Gottes

erleben zu lassen, aber das wird nach meiner

Meinung nur dadurch erreicht, dafs nicht nur

der Liturg, sondern vor allem der Prediger sich

der Art seiner Gemeinde stetig bewufst bleibt.

Je mehr die Feier auch in der Predigt Lokal-

farbe trägt, wofür ja auch Sm., ebenso wie bei

den Gebeten (S. 42), eintritt, desto mehr wird

sie gerade für diese Gemeinde wirklich zur Feier.

Damit verträgt es sich aber nicht, wenn Sm.
die Predigt sich so unmittelbar und tendenzfrei

wie möglich wünscht. Eine Predigt, die nur

persönlichster Ergufs ist, die ganz auf eine Ten-
denz, d. h. doch auf ein Ziel verzichtet, wirkt

gewifs nicht. Wenn Sm. sich für seine An-

schauung zuletzt auf das Evangelium als allein

wirkend beruft und fordert, dafs in diesem Sinne

unsere Predigt gläubiger werden müsse, so lenkt

er damit in die altorthodoxe Anschauung zurück,

die er sonst so entschieden ablehnt, und die sich

auch tatsächlich als falsch erwiesen hat. Gewifs

wirkt zuletzt nur das Evangelium, aber es wirkt

nicht, wenn man es in einer völligen Abstraktion

bietet. Nicht davor sind unsere Prediger vor

allem zu warnen, dafs sie zuviel Tendenz, zuviel

Ziel und Wollen, zuviel Aktualität in die Predigt

legen, sondern umgekehrt zu wenig oder in

falscher Weise. — Auf derselben idealistischen

Konstruktion beruht es auch, wenn Sm. sagt:

»Unser Gottesdienst ist eine Vereinigung der

Frommen, auf deren Wechselverkehr begrün-

det«. »Wir bieten einander an, was ein jeder

an Glaubens- und Bekenntnisvermögen in sich

trägt, und der reiche Schatz gilt hier nicht mehr
als die kleine Habe, der breite Strom nicht mehr
als der bescheidene Bach« (S. 22 f.). Ist damit

wirklich unser empirischer Gottesdienst richtig

beschrieben? Als zu erstrebendes Ideal will ich

diese Sätze gelten lassen, als Beschreibung der

Wirklichkeit mufs ich sie ablehnen. — Ich breche

ab mit dem Wunsche, dafs das vortreffliche Buch,

das reich an feinen Bemerkungen und eine höchst an-

regende und erfrischende Lektüre ist, recht verständ-

nisvolle Leser, namentlich unter unsern Pfarrern

finden möge, und mit der Hoffnung, dafs es das

Seine beitragen helfe, uns in unsrem gottesdienst-

lichen Leben ein gut Stück vorwärts zu bringen.

Giefsen. P. Drews.
H. Lubenow [Superintendent und Kreisschulinspektor],

Die übersinnliche Wirklichkeit und ihre Er-

kenntnis. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1904. IV u.

164 S. 8". M. 2,40.

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Der I. behandelt

das Gottesbewufstsein und seinen Gegenstand und stellt

zum Schlufs den .Satz auf, dafs die Menschheit mit ent-

wickeltem Gottesbewufstsein in die Geschichte eingetreten

sei, da sonst der menschliche Geist nicht darauf ver-

fallen wäre, die Lösung irgendwelcher Schwierigkeiten,
auf aufserweltlichem Gebiete zu suchen. Die Stamm-
eltern der Menschen hätten vor Anbruch der Geschichte ^
eine Urerfahrung von dem Dasein und dem Wesei
Gottes gehabt, und diese hätte das religiöse Leben ir

Flufs gebracht. Der IL und der 111. Teil suchen dann *=

die Entzweiung des menschhchen Geistes und der über-

sinnlichen Wirklichkeit und ihre Versöhnung darzulegen.

Die Erkenntnis der übersinnlichen Wirklichkeit bildet den
Gegenstand des IV. Teils. Sein letzter Abschnitt beschäf-

tigt sich mit Bekenntnis und Dogma und erklärt die

christlichen Glaubenssätze für Tatsachenurteüe, die mit

den natürlichen Tatsachenurteilen auf einer Stufe stehen.

Glauben und Wissen seien Begriffe, die sich nicht aus-

schliefsen. Doch schlössen sich der christliche Glaube
und jeder andere Glaube aus, diesen Ausdruck im ob-

jektiv-subjektiven Sinn genommen als Inhalt der Ver-

nunftanschauung.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Prof. Dr. J. Preisen in Paderborn ist als Prof.

Aberts Nachfolger zum ord. Prof. f. Dogmatik u. Sym-
bolik an der Univ. Würzburg ernannt worden.

Dem ord. Prof. f. Kirchengesch. - an der Univ. Basel

Dr. Franz Overbeck ist von der St. Andrews-Univ.
der Grad eines Doctor of divinity verliehen worden.

Unirersitätsschriften.

Disserlationen.

F. Roux, Essai sur la vie apres la mort chez les

Israelites. Genf. 195 S.

F. Krasuski, Über den Ambitus der Gregoriani-

schen Mefsgesänge. Freiburg (Schweiz). 132 S.

Nen erschienene Werke.

Kleine Texte für theologische Vorlesungen und
Übungen hgb. von H. Lietzmann. 9: Ptolemaeus, Briefe

an die Flora hgb. von A. Harnack. — 10: Die Himmel-
fahrt des Mose hgb. von C. Giemen. — 11: Apocrypha
III: Agrapha, neue Oxyrhynchuslogia hgb. von E. Kloster-

mann. — 12: Apocrypha IV: Die apokryphen Briefe

des Paulus an die Laodicener und Korinther hgb. von
A. Harnack. — 13: Ausgewählte Predigten. II: Fünf
Festpredigten Augustins in gereimter Prosa hgb. von
H. Lietzmann. Bonn, F. Marcus & E. Weber. M. 0,30;

0,30; 0,40; 0,40; 0,30.

Künftig erscheinende Werke.

B. Jacob, Der Pentateuch. Leipzig, Veit & Comp.
Ca. M. 12.

N. Heim, Paulus. Salzburg, A. Pustet. M. 8.

Biblia Hebraica. Adjuvantibus G. Beer, Fr.

Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr, W. Novvack,

J. W. Rothstein, V. Ryssel edidit R. Kittel. Pars I.

(Genesis bis Könige). 35V8 Bg. Leipzig, J. C. Hinrichs.

M. 4,— ;
geb. M. 5,20. (Sie bietet auf gedrängtestem

Räume, da alle wichtigeren Varianten der hebr. Handschr.

und der alten Übersetzungen mitgeteilt und verarbeitet,

sowie die Besserungsvorschläge neuerer Gelehrten ver-

wertet sind, einen reichhaltigen Kommentar; für den

masoretischen Text ist die berühmte Ausgabe von Jacob

ben Chajjim aus den J. 1524/5, die zu diesem Zwecke
vollständig neu kollationiert wurde, zugrunde gelegt.

Die zweite Hälfte ist zu gleichem Preise innerhalb Jahres-

frist zu erwarten ; das ganze wird dann auch in einem

dauerhaften Halbfranzbande zu 10 M. erhältlich sein.)

Zeitschriften.

Neue Kirchliche Zeitschrift. 16, 4. Th. Zahn,
Neue Funde aus der alten Kirche (Forts.). — W.
Vollert, Der Religionsunterricht auf dem Gymnasium
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Schi.). — L. Ihm eis, Bücke in die neuere dogmatische

Arbeit. — R. H. Grützmacher, Was läfst sich aus

Jen Erörterungen der letzten Jahre über das Wesen des

Christentums lernen?

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. April.

K. Geiger, Ansprache Ferdinand Christian Baurs ge-

halten im evang.-theolog. Seminar in Tübingen im Herbst

1857 an die neueintretenden Stiftler. — F. N., Eine Fabel.

— Thüringer Waldbauern. II. Skizzen aus einer ver-

schrienen Gemeinde von einem Dorfpfarrer. — Lentze,
Alter und neuer Geist. — Laienzeugnis über die bisher

übliche Predigtweise.

Zeitschriftfür alttestamentliche Wissenschaft. 25, 1.

A. Büchler, Das Brandopfer neben dem Passah in

iL Chron. 30, 15 und 35, 12. 14. 16. — J. Speer,
Zur Exegese von Hiob 19, 25—27. — A. Marmor-
stein, Die Namen der Schwestern Kains und Abels in

der midrachischen und in der apokryphen Literatur. —
E. Liebmann, Der Text zu Jesaia 24—27. — K. T.

Cheyne, A dark passage in Isaiah. — M. Löhr, Alpha-

betische und alphabetisierende Lieder im A. T. — M. L.

Margolis, Ecclus. 3, 25. — Eb. Nestle, Miscellen.

Teyler's Theologisch Tijdschrift. III, 2. J. H. A.

.Michelsen, Nieuw-ontdekte fragmenten van evangelien.

— H. T. de Graaf, Bezwaren tegen het the'isme.

Philosophie.

Referate.

Arthur James Balfour [Ministerpräsident], Un-
sere heutige Weltanschauung. Einige

Bemerkungen zur modernen Theorie der Materie. Ein

Vortrag, gehalten zu Cambridge am 17. August 1904

in der Plenarversammlung der British Association.

Autorisierte Übersetzung von M. Ernst [Dr. phil.].

Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1904. 36 S. 8°.

M. 1.

Im Mittelpunkte des Vortrags, mit dem der

philosophisch angelegte Staatsmann im vorigen

Jahre die Arbeiten der British Association ein-

leitete, steht ein interessanter Überblick über die

Entwicklung der Theorie der Materie während

des letzten Jahrhunderts. Er zeigt, wie diese

Entwicklung dahin geführt hat, dafs die Elek-

trizität, ursprünglich nur als Gelehrtenspielzeug

betrachtet, und der Äther, zunächst nur als Hilfs-

Hypothese für die Erklärung der optischen Er-

scheinungen eingeführt, nunmehr als die eigent-

lichen Faktoren des Wesens der Materie ange-

sehen werden: das ganze physische Weltall ein

System elektrischer Kraftraonaden, in ein Äther-

bad getaucht. Bisher hatte sich die Naturwissen-

schaft begnügt, nur die sekundären Qualitäten

der Materie als phänomenal anzusehen, ihr da-

gegen Gestalt und Masse gelassen. Die Ato-

mistik erklärte grofse Klumpen aus kleinen

Klumpen. Nun aber ist jedes Atom aufgelöst

in ein System elektrischer Monaden, und im

Wesen der Materie ist von ihrer Erscheinungs-
form nichts mehr wiederzufinden. Der Redner
weist darauf hin, dafs wir uns nicht wundern
dürfen, wenn unser sinnlicher, ja auch unser

intellektueller Erkenntnis- Apparat in dieser Hin-

sicht ein Trugbild liefert: waren doch bei seiner

nach den Gesetzen der Zuchtwahl erfolgenden

Entwicklung ganz andere Nützlichkeiten mafs-

gebend, als die Fähigkeit, das Wesen der Dinge
zu erschliefsen.

Besondere Beachtung verdient die Hervor-

hebung einiger Prinzipien der naturwissenschaft-

lichen Forschung. So wird das ästhetische Be-

dürfnis nach Einheit in der Mannigfaltigkeit als

heuristisches Prinzip verteidigt, unter Hinweis auf

die Errungenschaften Faradays. — Bedenken
sind hier und da erregt worden durch die Be-

hauptung, der Naturforscher habe es nicht nur

mit Erscheinungen zu tun: er habe auch nach

dem wahren Wesen der physischen Welt zu

fragen. Inwieweit dies berechtigt ist, zeigt das

Vorhandensein eben solcher Theorien der Ma-

terie, wie der atomistischen oder ihrer Nach-

folgerin, der elektrischen. Die notwendige Be-

schränkung aber deutet der Vortrag am Ende
selbst an: neben der räumHchen physischen Welt

gibt es noch eine andere, — und hier »berühren

wir die Grenze, wo die Naturwissenschaft ihre

Kompetenz zu verlieren beginnt; soll das dunkle

und schwierige Gebiet, welches dahinter liegt,

erforscht und zugänglich werden, so mufs sich

die Philosophie und nicht die Naturwissenschaft

dieser Aufgabe unterziehen.«

Die Verdeutschung hat dem Obersetzer in-

zwischen Briefe vom englischen Ministerpräsi-

denten selbst sowie vom deutschen Reichskanzler

eingetragen, die Erwähnung verdienen. Mr. Bal-

four spricht den beherzigenswerten Wunsch aus,

dafs diese gemeinsame Gelehrtenarbeit der ganzen

Welt ihren heilenden Einflufs auf alle anderen

Klassen und Interessen ausüben möge; Graf

Bülow sagt, die Abhandlung sei nicht nur eine

Bereicherung der wissenschaftlichen Literatur,

sondern auch deshalb von höchstem Interesse

für die deutschen Leser, weil sie ihnen einen

Einblick gestatte in die PersönHchkeit des gegen-

wärtigen Leiters der engHschen Politik.

Die Übersetzung liest sich im ganzen fliefsend,

obschon das österreichische Idiom viele Leser

hier und da stören wird. Ein erheblicherer

Fehler ist mir nur an einer Stelle aufgefallen:

S. 36 lesen wir »ideal«, wo es im englischen

Texte (z. B. in der Wiedergabe der Rede in

der »Times«) richtig »idealistic« hiefs, und

deutsch »idealistisch« heifsen müfste. Aber in

der letzten Fassung seines Vortrags (in der

eben erschienenen 3. Aufl. seiner »Essays and

Addresses«) hat Balfour das Wort ganz entfernt

und durch »teleological« ersetzt, was zu denken

gibt. Nach dieser letzten Fassung wäre eine

spätere Auflage der Übersetzung zu revidieren,

namentlich auch mit Rücksicht auf die Einteilung

in Abschnitte und Kapitel.

Ightham (Kent). Theodor Lorenz.
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Aus der modernen Weltanschauung. Leitmotive für

denkende Menschen. Herausgegeben von Julius
Reiner [Dr.]. Hannover, Otto Tobies, 1905. XI u.

262 S. 8». M. 5.

Das Buch sucht — nach dem Untertitel — seine

Leser unter den gebildeten Laien. Ihnen will es zeigen,

wie Forscher auf die Fragen, die keinem gebildeten Men-
schen gleichgiltig sein dürfen, Antworten gegeben haben.

Bei der Wahl der Zitate hat der Herausgeber besonderes
Gewicht auf die klare und kurze Fassung des Problems
gelegt. Er hat den verschiedensten Auffassungen einen

Platz eingeräumt und zuweilen die gröfsten Widersprüche
aneinandergereiht, um gerade damit zum selbständigen

Denken anzuregen. Die sechs Kapitel des Buches be-

schäftigen sich mit Mensch und Natur, Leben und Tod,
mit ethischen Fragen, religionsphilosophischen Problemen,
mit Erkenntnistheorie und mit Staat und Gesellschaft.

Bei den religionsphilosophischen Problemen finden sich

Zitate von Carneri, Max Müller, Fichte, J. Reinke, Emer-
son, Darwin, Holbach, Nietzsche, D. Fr. Straufs, Hume,
Röder (Erlöse dich selbst!), Waitz (Anthropologie der

Naturvölker), Lubbock, Lichtenberg, Buckle, Hobbes,
Svoboda (Der Seelenwahn), Troels-Lund, Schopenhauer,
Eucken, Büchner, Friedrich IL, Kant, Lecky, Scherr,

Montaigne, Proudhon, Fr. A. Lange, B. Kidd (Soziale

Evolution) und Paulsen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Philos. an der Techn. Hochschule
in Stuttgart Prof. Dr. Max Diez hat sein Lehramt auf-

gegeben.
DnlTersitatsschriften.

Dissertationen.

J. Fried mann, Die Lehre vom Gewissen in den
Systemen des ethischen Idealismus historisch - kritisch

dargestellt. Bern. 80 S.

U. Kaneko, Moralphilosophie Adam Fergusons.

Leipzig. 68 S.

Neu ergchienene Werke.

E. A. Georgy, Das Tragische als Gesetz des Welt-

organismus. [Die neue Weltanschauung. III.] Berlin,

Albert Kohler. M. 4,50.

M. Kronenberg, Ethische Präludien. München,
Beck. M. 5.

Kfinftig erscheinende Werke.

M. W. Calkins, Der doppelte Standpunkt in der

Psychologie. Leipzig, Veit & Comp. Ca. M. 1,60.

Zeitscbriften.

Zeitschrift für Philosophie nnd Pädagogik. 12, 4.

M. Lobsien, Kind und Kunst (Forts.). — Baentsch,
H. St. Chamberlains Vorstellungen über die Religion der

Semiten spez. der Israeliten (Schi.). — Thrändorf,
Schulmonopol und Religionsunterricht. — G. Pfann-
stiel, Leitsätze für den biologischen Unterricht.

Revue de Metaphysique et de Morale. Mars. S.

Prudhomme, Definitions fondamentales (Vocabulaire

logiquement ordonne des idees les plus generales et les

plus abstraites). — E. Le Roy, Sur la logique de l'in-

vention. — L. Couturat, Les principes des mathema-
tiques. — H. Delacroix: Myers, La theorie du subli-

minal. — E. Delsol, Une nouvelle tentative de refuta-

tation de la geometrie generale.

Annales de Philosophie chretienne. Mars. A. L e c 1 e r e

,

Le mysticisme catholique et l'äme de Dante. IL —
J. Mesure, La loi de developpement et de liberte dans
l'Eglise. — F. Girerd, L'inerrance biblique et la

Psychologie. — G. Koch, Le probleme eucharistique.

— J. Leblanc, Le Logos chez Tatien, Athenagore et

Theophile. — Ch. Denis, La morale scientifique

d'apres M. A. Bayet.

Unterrichtswesen.

Referate.

Urkundenbücher der sächsischen Gymna-
sien. I. Quellenbuch zur Geschichte
des Gymnasiums in Zittau. 1. H.: Bis zum
Tode des Rektors Christian Weise (1708).

Bearbeitet von Theodor Gärtner [Prof. am
Gymn. in Zittau]. [Veröffentlichungen zur Ge-
schichte des gelehrten Schulwesens im
Albertinischen Sachsen. Hgb. im Auftrage des

sächsischen Gymnasiallehrervereins. 2. Teil.] Leipzig,

B. G. Teubner,-1905. 1 Bl. u. 142 S. 8". M. 3.

Der durch seine Findigkeit und Dienstfertig-

keit bekannte Leiter der Zittauer Stadtbibliothek

bietet auf Grund ihrer Schätze im vorliegenden

Hefte wieder eine wertvolle Quellenstudie. Be-

reits vor 20 Jahren hatte er in der Festschrift

zur Dreihundertjahrfeier des Gymnasiums in Zittau

einen Aufsatz »Die Zittauer Schule bis zur Grün-

dung des Gymnasiums. Abschnitt I« (Zittau 1886)

veröffentlicht, auch sonst, z. B. in dem Just-

programm von 1896, »Die Zittauer auf Univer-

sitäten bis 1550« Nachträge geliefert. Jetzt

gibt er eine übersichtliche Zusammenstellung mit

zahlreichen ausgiebigen, aus entlegenen Quellen

stammenden Notizen, mag. er nun S. 88, Anm. 1,

Literatur über Keimann aufzählen oder S. 92 auf

Beziehungen Justs zu Hans Sachs aufmerksam

machen oder S. 12 und sonst aus Gotteskasten-

rechnungen über Lehrbücher Mitteilungen ein-

fügen oder Chr. Knauthe S. 98 bezüglich des

Todestages des Kantors, Rektors und Bürger-

meisters Joachim David korrigieren. Das Buch

zerfällt in drei Hauptabschnitte: der erste be-

handelt die Zittauer Schule vor der Reformation

(S. 1— 9), der zweite die Reformationszeit bis

1586 (S. 10— 20), der dritte, umfangreichste

(S. 21— 142), das Gymnasium von seiner Grün-

dung bis zum Tode des Rektors Christian Weise

(1586—1708). Die Darstellung zerfällt in zehn

Unterteile: I. Gründung des Gymnasiums S. 21 f.,

II. Schulordnungen, Lehrverfassung, Lehrpläne,

Schulbücher, Examina, Versetzung, Ferien S. 22

bis 73, III. Dienstverträge, Gehalts- und Rang-

verhältnisse, Einführungsberichte, Schulbehörde,

Finanzquellen S. 73— 83, IV. Rektoren und

Lehrer S. 83— 103, V. Schülerzahl und Schul-

disziplin S. 106—111, VI. Schulhaus, Bibliothek

S. 111— 113, VII. Zuwendungen an Schüler,

Stiftungen für Schüler und Studierende, Hospitia

S. 113 f., VIII. Kirchenchor S. 114 f., IX. Kirch-

liche Verpflichtungen der Schüler, Schulsitten

S. 115— 121 und X. Schulaktus und Schulfeste

S. 121— 142. Der Vorsitzende der Historischen

Kommission des Sächsischen Gymnasiallehrer-

Vereins, Otto Kämmel, empfiehlt in dem Vor-

worte den Bearbeitern der Urkundenbücher der

übrigen sächsischen Gymnasien dieselbe Ein-

teilung, da sie die als Ziel vorschwebende Ge-
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samtdarstellung einer Geschichte des gelehrten

sächsischen Schulwesens wesentlich erleichtern

würde.

Leipzig. Georg Müller.

Bilder aus dem Kinderleben des Pestalozzi-Fröbel-

Hauses in Berlin. Hamburg - Grofsborstel , Guten-

berg-V'erlag, 1904. 95 S. 8° mit vielen Bildern. M. 1.

Das hübsch ausgestattete, anheimelnde Büchlein ist

eine Art Festschrift zum dreifsigjährigen Bestehen der

.Anstalt ; mehr als ein Dutzend der Mitarbeiter im Pesta-

lozzi-Fröbel-Haus berichten in ihm in Momentbildern, wie

sich das Leben und Treiben dort gestaltet, und wollen

zeigen, dais die Anstalt ein Jugendparadies ist, in dem
ein immerwährender Frühling herrscht. Und heller

Sonnenschein strahlt uns aus den fröhlichen Berichten

entgegen. Sie erzählen uns von den Arbeiten und
Festen der Kleinen ; sie zeigen uns u. a. recht ergötz-

lich auch Proben der Fortschritte im Zeichnen und
.Malen. Hinweisen wollen wir auf die Abschnitte: Das
Familienprinzip im Kindergarten des Pestalozzi-Fröbel-

Hauses; Vom Unterricht in den Elementarklassen; Das
Nachmittagsheim ; Elternabende.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Von bedeutenden Schenkungen an amerikani-
scheHochschulen erwähnt das letzte Heft der j Science «

die folgenden: die Harvard-Universität in Cambridge
(.Massachusetts) erhielt von einem hervorragenden New-
Yorker Juristen James Carter durch letztwillige Be-

stimmung die Summe von 1 Mill. M. Der Staatsuniv.

von Virginia wurde von Andrew Carnegie eine

Summe von 2 Mill. zugesagt, falls es der Verwaltung
der Hochschule gelänge, eine Unterstützung von gleicher

Höhe aus anderen Quellen zu beschaffen. Die Georges

Washington-Univ. hat zur Errichtung eines Lehr-

stuhls für Geschichte der Zivilisation 400 OOu M. von
einem ungenanten Spender erhalten. Aufserdem sind

von der Vereinigung früherer Schüler der Universität

Beträge von insgesamt 1 100 000 Mark gesammelt
worden.

Neu erschienene Werke.

A. Luschin v. Ebengreuth, Die Universitäten.

Rückblick und Ausblick. Rektoratsrede. Graz, Leuschner &
Lubensky.

Zeitschriften.

Der Säemann. März. A. Bonus, Das Werden einer

Orthodoxie. — A. Pabst, Amerikanische Schulen. I.

Eine Volksschule in NewYork. — O. Anthes, Vom
deutschen Aufsatz. — F. Gansberg, Schaffensfreude.
— Aus einer Sammlung von Kinderdokumenten. — M.
Meyer, Von neuen Wegen und Zielen der Lehrer-

bUdung.

Pädagogische Blätter für Lehrerbildung und
Lehrerbildungsanstalten. 34, 4. L. Gurlitt, Uni-
versitätsstudium der Volksschullehrer. — K. Geifsler,
Halt vor dem Unendlichen? — Wendt, Über die

freien Niederschriften im Seminaranterricht.

Zeitschrift für mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Unterricht. 36, 1. M. Nath, Zur Methodik
des geometrischen Anfangsunterrichts. — Wie man vor
Zeiten rechnete.

Educational Review. March. S. N. Patten, Uni-
versity training for business men. — W. E. Schutt,
Experiences and impressions of a Rhodes scholar. —
Jane Addams, Recent Immigration: a field neglected
by the scholar. — W. H. Taft, American education
in the Phüippines. — G. N. Carman, The secondary
school in the .Middle West. — R. C. Ringw alt, The
teaching of speaking in Colleges.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

William Thalbitzer [Dr. phil.], A phoneiical
study of the I'2skimo language. Based on
observations made on a joumey in North Greenland

1900—1901. With a historical introduction about

the East Eskimo , a comparison of the Eskimo dia-

lects , and a new coUection of Greenlandic folk-tales,

songs and music. [S.-.\. aus .Meddelelser om Grünland.

Vol. XXXI.] Kopenhagen, Druck von Bianco Luno,

1904. XVII u. 406 S.. S' mit 1 Karte der Eskimo-

Gebiete.

Die kurze Lautlehre in S. KJeinschmidts

äufserst verdienstlicher »Grammatik der grönländi-

schen Sprache«: (Berlin 1851) kann natürlich dem
gegenwärtigen Stand der phonetischen Wissen-

schaft nicht entsprechen. Es ist deshalb von

grofser Bedeutung, dafs sich jetzt ein geschulter

Sprachforscher der Mühe unterzogen hat, diese

interessante Sprache an Ort und Stelle phone-

tisch zu untersuchen. Thalbitzer hat sich etwas

mehr als ein Jahr in dem nördlichen Teil des

dänischen Westgrönlands aufgehalten und dabei

jeden Tag Studien mit Eingeborenen getrieben,

selbst wenn er in den dänischen Kolonien wohnte;

vier Monate lang lebte er mit den Grönländern

in ihren eigenen Wohnungen.

Das grofs angelegte Werk gibt zunächst

einen Bericht über Th.s Reise, eine Ober-

sicht über die Geschichte unserer Kenntnisse

von den Eskimos und eine Bibhographie der

Eskimosprachen. Dann kommt die eigentliche

Darstellung der phonetischen Beobachtungen des

Verf.s (S. 69 — 183). Die Untersuchung war

mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden,

denen ein europäischer Phonetiker nicht ausge-

setzt ist: Most of these notes and records, sagt

Th., I took down on my siedge-journeys, in the

huts of the natives, sitting on the edge of the

stump-bed, with no other desk but my knee to

rest the paper on. The dim daylight from the

window and the flame of the train-oil lamp in

the hut made it just possible for the pen to

find its way over the paper. So weit ich mir

ein Urteil über Th.s Lautauffassung erlauben

darf — ich habe grönländisch von Eingeborenen

nur ein paar Mal gehört — , scheint sie mir

durchaus zuverlässig zu sein. Auch gibt er

überall genau an, wo und von wem er die zahl-

reichen, z. T. sehr minutiös beschriebenen Laut-

nüancen gehört hat. S. 7 7 wird angegeben,

dafs das stimmlose q »is probably accompanied

by an uvular trill (inaudible) « ; wenn es aber

unhörbar ist, woher weifs denn der Verf., dals

es da ist? Mir scheint es unmöglich, im Flufs

der Rede ein unhörbares Zäpfchenrollen hervor-

zubringen. S. 81 wird gesagt, dafs die im

Grönländischen so häufigen hintersten Konsonan-
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ten in den zivilisierten Sprachen ganz oder bei-

nahe fehlen; will der Verf. denn Arabisch und

Hebräisch nicht zu den zivilisierten Sprachen

rechnen? Von Punkten, die die meisten Sprach-

forscher interessieren dürften, hebe ich hervor:

die Bemerkungen S. 64 über die Schwierigkeiten

der Eingeborenen die doch ziemlich phonetische

Orthographie zu lernen (vergl. den interessanten

Originalbrief, der auf S. 3 1 8 ff. wiedergegeben

und kommentiert wird); S. 121 über den Ein-

flufs der Verständlichkeit auf Lautverhältnisse,

besonders Dauer (vergl. S. 125); S. 155 über

die Behandlung der dänischen Lehnworte, die

vielfach z. B. an das Schicksal deutscher Wörter
im Ungarischen erinnern; und S. 178 über die

sogenannten kutättut, die nie ihre Muttersprache

ordentlich aussprechen lernen.

Der nächste Abschnitt (S. 183— 273) ist eine

vergleichende Behandlung der verschiedenen Es-

kimo-Dialekte von Grönland bis Alaska. Was
hier gegeben wird, ist der erste und deshalb

notwendigerweise unvollkommene Versuch, und

die z. T. recht dilettantische Lautbezeichnung in

früheren Arbeiten haben dem Verf. allerlei Hinder-

nisse in den Weg gelegt. Immerhin ist dieser

Abschnitt ein tüchtiger Anfang auf einem schwieri-

gen Gebiete.

Den Schlufs des Bandes bilden interessante

»Contributions to Eskimo-folklore« : Erzählungen

(in grönländischer Sprache mit Übersetzung),

Lieder, Kinderspiele, Untersuchungen über die

Etymologie der Ortsnamen und über Eskimo-

Musik mit Melodien der mitgeteilten Lieder.

Der Verf. steht jetzt im Begriff, wiederum

nach Grönland zu reisen, und zwar diesmal nach

dem östlichen Distrikt Angmagsalik (Ammassalik),

dessen Dialekt interessante Abweichungen von

den übrigen darbietet. Nach seiner Rückkehr

können wir wertvolle Publikationen von ihm er-

warten, u. a. über die psychologische Seite der

Eskimo-Sprache, worüber er schon einen kleinen

Aufsatz veröffentlicht hat (in »Sjätte nordiska

filologmötets förhandlingar« 1902, S. 50 ff.).

Gentofte (Kopenhagen). Otto Jespersen.

Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft
(Sitz: Frankfurt a. M.). 11: 1904— 5665. Frankfurt

a. M., J. Kauffmann, 1904. 408 S. 8". M. 12.

Der stattliche Band enthält 12 Abhandlungen sehr

verschiedenen Umfangs zur politischen, Religions- bezw.

Kult-, Kultur-, Literatur- und Sprachgeschichte der Juden.

A. Biberfeld gibt eine kurze Skizze der Entwicklung

des Königtums im alten Israel. Prof. J. Barth bietet

eine Schilderung und Untersuchung zweier neuentdeck-

ter althebräischer Siegelinschriften. Der umfangreichste

Beitrag rührt von Dr. H. Kottek her; er beschäftigt

sich mit Bachers Besprechung von Halevys Doroth
Harischonim II in der Revue des etudes juives (S. 85

—

184); Halevys Verdienst sei, dafs er >die jüdische Ge-

schichte in den von ihm behandelten Teilen neu ge-

schaffen« habe. — S. H. Lieben in Prag steuert Hand-
schriftliches zur Geschichte der Juden in Prag in den

J. 1744—54 bei, Prof. Dr. A. Sulzbach in Frankfurt

a. M. erzählt von einem alten Frankfurter Wohltätigkeits-

verein, der vor fast 150 Jahren unter dem Namen Rodfe
Zedakah begründet worden ist und unter deutschem
Namen noch heute wirkt. — Dr. L. Levin teilt neue
Materialien zur Geschichte der Vierländersynode mit, Dr.

Isak Unna behandelt Historisches aus den Responsen
des R. Joel Serkes, Dr. L. Wreschner stellt R. Akiba
Egers Leben und Wirken dar, und Dr. Salomon Bam-
berger berichtet über die neuesten Veröffentlichungen

aus dem arabischen Mischna-Kommentar des Maimonides.
— Sprachliche Themata behandeln die Aufsätze von Dr.

Eppenstein: Übersicht über die hebräisch -arabische

Sprachvergleichung bei den jüdischen Autoren des Mittel-

alters, mit besonderer Beziehung auf die Geschichte der

Exegese, und von B. Blumgrund: Zur hebräischen

Lexikographie des Talmuds und des Midrasch. Schliefs-

lich ist Prof. A. Berliners Aufsatz: Hebräische Bücher-

titel zu nennen.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Vor kurzem hat Flinders Petrie den alten Tempel
von Serabit El Khadem ausgegraben, der 5 Kamel-
tagereisen südlich von Suez liegt. Der Tempel ist semi-

tischen Ursprungs und unterscheidet sich von jedem
anderen ägyptischen Tempel. Er hat zwei Höfe für

Waschungen und eine lange Reihe unterirdischer Kam-
mern, die nacheinander von den Königen der 18. bis

20. Dynastie hinzugefügt wurden. Aufserdem fand Fl.

P. viele, bisher unbekannte Hieroglypheninschriften, die

sich auf Bergwerksexpeditionen in Ägypten beziehen, und
eine Büstejder Königinj^Tii.

Zeitschriften.

Die neueren Sprachen. April. A. Schröer, Frede-

rick James Furnivall. — W. Grote, Realienkunde und
Reahenkenntnis. — A. Eckermann, Der erste Lon-

doner Ferienkursus für Ausländer. — E. Herzog, Zur
Theorie der Verschlufslaute. — E. Deye, Sprechübun-

gen im französischen Anfangsunterricht an unseren Real-

schulen.

The American Journal of Philology. October-De-

cember. E. W. Fay, The Indo-Iranian nasal verbs. —
T. H. Williams, The authorship of the Greek military

manual attributed to »Aeneas Tacticus«. — R. S. Rad-
ford, On the recession of the Latin accent in connec-

tion with monosyllabic words and the traditional word-

order. — T. Frank, The influence of the infinitive upon
verbs subordinated to it.

Entgegnung.')

Zu H. Grefsmanns Besprechung meines Buches
»Das philosophische Gespräch von Hiob bis Piaton« in

Nr. 11 dieser Zeitschrift Sp. 655—658 bemerke ich fol-

gendes:

1. Den Hauptinhalt des Buches, die Vergleichung

des indischen Dialogs mit dem griechischen, setzt Gr.

überhaupt nicht auseinander.

2. An kultische Natur moderner Rätsel habe ich

selbstverständlich nicht gedacht und wüfste auch nicht,

was man sich darunter vorstellen sollte; gemeint war
natürlich nur der kultische Ursprung der Gattung.
Den Beweis für diese Behauptung habe ich nicht ge-

bracht, weil ich sie für allgemein bekannt hielt. Sie

findet sich bei Schrader, Reallex. d. idg. Altertumsk. (s.

Rätsel: »Die Ursprünge dieser Gattung scheinen im

Kultus zu hegen«), Haug, Münchener Sitzungsber. 1875,

457 ff., Wilmanns, Zeitschr. f. dtsch. Altert. XX, 252;

vgl. auch Ohlert, Rätsel u. Gesellschaftsspiele d. a.

Griechen 45 ff. , Crusius, Pauly-Wissowas Realencykl. s.

aivo?, Petsch, Beitr. z. Kenntnis des Volksrätsels l4 u. ö.

') Der Herr Referent verzichtet auf eine Antwort.

D. Red.
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und — Brockhaus' und Meyers Konv.-Lex. Man mag
die Behauptung bestreiten, aber jedenfalls kann man

sie nach dem Angeführten keinen > kritiklosen Einfall«

nennen.

3. Das Seelengespräch und Hiob sind beide a) Dia-

loge, b) philosophischen Inhalts, c) von einer Erzählung

umrahmt, d) der Held ist in beiden von Unglück und

Krankheit heimgesucht und von den Menschen verlassen,

e) er klagt in beiden über die Ungerechtigkeit der Welt

und sehnt den Tod herbei. — Wenn ich einzelne Stellen

verglich, so geschah es der Vollständigkeit halber und

nicht, weil ich hierauf das Hauptgewicht legte. Sonst

hätte ich nicht zu den einzelnen Stellen aufserdem

Parallelen aus anderen Teilen der Bibel, aus Ps.-Menan-

der, ägyptischen Sprüchen und griechischen und römi-

schen Dichtern angeführt. Dafs die allgemeine .Ähn-

lichkeit mir die Hauptsache war, beweisen: 1. der Titel

des Buches, 2. die Einleitung S. "f., 3. der Satz »Das

Seelengespräch war nicht die unmittelbare Quelle des

Hiobdichters, es genügt zu konstatieren, dafs die israeli-

tische Literatur seinerzeit überhaupt von der ägyptischen

stark beeinflufst war« (S. 25 f). 4, Die Geschichte Hiobs

hat die Form eines Prozesses. Hiob wird vom Satan

angeklagt. Zum Erweis der Wahrheit wird Hiob den

schwersten Qualen unterworfen. Erträgt er den Schmerz,

so ist er gerechtfertigt, unterliegt er, so besteht die An-

klage zu Rechte. Die .Ähnlichkeit mit dem Ordal ist also

vorhanden. Mir kam es, wie das ganze betreffende

Kapitel zeigt, darauf an, Sagen zusammenzustellen, in

denen die Vorstellung des Ordals ursprünglich zugrunde

lag. Das Motiv ist bald stärker, bald schwächer erkenn-

bar, aber jedenfalls viel bedeutsamer, als man bisher an-

nahm, und auch im Hiob schimmert es noch deutlich

hindurch. Das allein wollte ich sagen; Gr. hat mich

auch hier mifsverstanden.

Berlin. Carl Fries.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Justin, Apologies. Texte grec, traduction fran-

caise, introduction et index par Louis Pautigny.
[Textes et documents pour I'etude historique

du christianisme publ. sous la direction de H
i p p o

-

lyte Hemmer et Paul Lejay.J Paris, Alphonse

Picard et Fils, 1904. XXXVI und 199 S. 8».

Fr. 2,50.

Nun haben auch die Franzosen eine Samm-
lung patristischer Texte für Unterrichtszwecke.

Die Deutschen sind vorangegangen (Sammlung

Krüger), die Engländer folgten (Sammlung Mason).

Die Franzosen haben eine Neuerung gebracht.

Sie drucken neben den Text eine Übersetzung.

Das wäre in meiner Sammlung schon aus einem

äufserlichen Grunde nicht möglich. Der Preis

jedes Heftes würde auf das Doppelte hinauf-

schnellen und die Anschaffung um das Doppelte

erschwert werden. Dafs ich es aufserdem nicht

für wünschenswert halten kann, unsere Studenten

der Lektüre und des Verständnisses des Urtextes

noch mehr zu entwöhnen, als es ohnehin schon

der Fall ist, brauche ich deutschen Gelehrten

nicht zu versichern.

Jener äulserliche Grund scheint nun für die

französischen Herausgeber, die Herren Hippolyte

Hemmer und Paul Lejay, sowie für ihren Ver-

leger nicht in Betracht zu kommen. Man höre

und staune: die Apologien Justins, griechisch

und französisch, werden auf 14 bis 15 Bogen
klein Oktav mit teilweise recht schwierigem Satz

für 2 Francs 50 Centimes, zu deutsch für 3 Mark
geliefert. Man sage nicht: das mag allenfalls für

Justins Apologien gelten, die ja, wie auch der

Absatz meiner Ausgabe zeigt, eines grofsen Ab-
nehmerkreises sicher sind. Es soll auch für alle

künftigen Bände gelten. »Les plus gros volumes

de 500 pages ne doivent pas depasser 4 francs.«

Und dabei sind solche Texte wie des Epipba-

nius Panarium vorgesehen! Ich will hier die

Frage nach dem internationalen Bücherpreis nicht

wieder aufwerfen, kenne auch die Bedingungen

nicht, auf Grund deren Herr Picard die Samm-
lung verlegt, die ja möglicherweise subventioniert

ist. Rätselhaft bleibt der geringe Preis dieser

französischen Bücher doch, und ich kenne zu

viele ähnliche Fälle, als dafs ich mich dabei ganz

beruhigen könnte.

Zu der Ausgabe des Herrn Pautigny mich zu

äufsern fällt mir nicht ganz leicht. Ich drücke

mich milde aus, wenn ich sage, dafs sie in An-

lage und Ausführung der meinigen durchweg

nachgeahmt ist, die Übersetzung natürlich bei

Seite gelassen, deren Verhältnis zu der Veilschen

ich übrigens nicht nachgeprüft habe. Milde nenne

ich mein Urteil besonders mit Beziehung auf den

Index. Ich habe den meinigen seinerzeit mit

nicht ganz geringer Mühe unter Berücksichtigung

besonders des sachgeschichtlich interessanten

Materials zusammengestellt. Es handelt sich also

um eine immerhin individuelle Auswahl aus dem
Wortschatz Justins. P. druckt diesen Index mit

ganz unbedeutenden Zusätzen — die Hinweise

auf den biblischen Wortschatz, z. B. ISia nvgog,

sind übo-flüssig, ja irreführend — und Auslassun-

gen ab. Was den Text anbetrifft, so hat er

sich mit der Bemerkung salviert: »Le texte de

la presente edition est celui de la troisieme edi-

tion G. Krueger (1904), sauf sur quelques points.

«

Es ist gut, dafs er dabei die dritte Ausgabe be-

nutzt hat; sonst wäre ihm am Ende passiert, was

dem Herrn Kollegen Rauschen in Bonn geschehen

ist. Der hat, als er meinen Text der Ausgabe Justins

der seinigen im Florilegium patristicum zugrunde

legte, die von mir in den beiden ersten Auflagen

weggelassenen Worte in Kap. 67, 5: xal r^ Sca-

Soccg auch weggelassen. Das ist bitter! Bei P.

finden sich übrigens einige beachtenswerte .Ab-

änderungsvorschläge, dafür aber auch die Notiz:

»La plupart de ce paragraphe . . . nous a ete

foumie par M. Paul Lejay. .< Die sachliche Ein-

leitung P.s folgt meinem Muster inhaltlich und

formell. Häufig ist mein knappgehaltener Text

nur um den Inhalt der von mir in Klammem bei-

gefügten Parallelstellen erweitert. Ich kann mir

nicht versagen, wenigstens ein Beispiel anzu-

führen :
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Der Hauptvertreter die- Le principal representant

ser Literaturgattung, Justin, de la litterature apologe-

der Philosoph und Märty- tique au 11^ siecle fut saint

rer (Tertull. adv. Valent. 5), Justin. II naquit vers l'an

wurde um 100 zu Flavia 100, en Judee, ä Flavia

Neapolis, dem alten Sichern, Neapolis, l'ancienneSichem,

jetzigem Nab(u)lus im pa- aujour d'hui Naplouse. Son
lästinischen Syrien (Sama- pere, Priscos, et son grand-

rien) von heidnischen Eltern pere, Baccheios, etaient

(Dial. 28 Otto 94, 18) ge- Grecs d'origine et paiens.

boren.

Da P. nicht mit dem Platz zu geizen brauchte,

sind seine Literaturangaben viel reichlicher als

die meinigen, deren Schema sie natürlich folgen.

Vielleicht gebührt aber auch hier das Verdienst

Lejay, der aulser jenen textkritischen Vorschlägen

noch quelques indications du reste de Tintroduc-

tion beigesteuert hat. Ich weifs Herrn Lejay

als Gelehrten zu schätzen und bedauere nur,

dafs er die Unselbständigkeit seines Mitarbeiters

durch seine Zutaten nicht stärker zu verdecken

vermocht hat.

Mir persönlich kann die Anerkennung meiner

Arbeit, die in dem Verfahren des Herrn P.

liegt, nur recht sein. Im Interesse meines Ver-

legers mufs ich es freilich bedauern, dafs die

korrekt gedruckte und sorgfältig gearbeitete Aus-

gabe P.s weiteren Absatz der meinigen im fran-

zösischen Sprachgebiet erschweren, vielleicht

unmöglich machen wird.

Giefsen. G. Kfüger.

Le Bucoliche dl Vlrgilio con introduzione e commento
di Ettore Stampini [ord. Prof. f. lat. Lit. an der

Univ. Turin]. P. I: Ecloghel

—

V. 3* ediz. con molte

variazioni ed aggiunte. Turin, Ermanno Loescher,

1905. XXIV u. 109 S. 8». L. 1,50.

Stampinis Ausgabe der Bucolica ist zum ersten Male

vor 16 Jahren erschienen. In der Textgestaltung ist er

sehr konservativ; besonders bekämpft er Ribbecks Kon-
jekturen. In der Einleitung beschäftigt er sich vor

allem mit der chronologischen Reihenfolge der Eklogen

und mit der Kontroverse einer strophischen Komposition

der Gedichte. In seinem Kommentar wendet er sich haupt-

sächlich gegen die allegorische Deutung. Zu erwähnen ist

auch, dafs er die Schollen interpretiert und zur Erklärung

ausbeutet.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronlk.

Der aord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ. Lem-
berg Dr. Stanislaus Witkowski ist zum ord. Prof. er-

nannt worden.
Der aord. Prof. f. klass. Philol., besonders für lat.

Litgesch. des Mittelalters an der Univ. Berhn Dr. Paul

v. Winterfeld ist am 6. April, im 33. J., gestorben.

Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

Nea erschienene Werke.

Flavius Josephe, CEuvres completes. Trad. en

Franijais sous la direction de Theodore Reinach. T. III :

Antiquites judaiques, t. XI—XV. Trad. de J. Chamo-
nard. Paris, E. Leroux. Fr. 7,50.

Canti popolari greci trad. ed illustr. da N. Tom-
maseo. [Biblioteca dei popoli diretta da Giov. Pascoli.

V.] Mailand, Remo Sandron. L. 2,50.

P. Vegeti Renati Digestorum artis mulomedicinae

libri. Ed. Ern. Lommatzsch. Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Hermes. 40, 2. U. von Wilamo vvitz-Möllen-
dorff, Lesefrüchte. — M. Ihm, Beiträge zur Text-

geschichte des Sueton. IV. Die mafsgebenden Hand-
schriften. — H. Magnus, Ovids Metamorphosen in

doppelter Fassung? — W. M. Lindsay, Festi codicis

Neapolitani novae lectiones. — H. Kühlewein, Die

Schrift ntp: äjf-ojv uSatuiv töirujv in der lateinischen Über-

setzung des Cod. Paris 7027. — M. Pohlenz, Plutarchs

Schrift nsf/l sutl-ujjitrjK;. — H. Diels, Aristotelica.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Julius Hartmann [Oberstudienrat Dr.], Schillers

Jugendfreunde. Stuttgart und Berlin, J. G.

Cotta Nachfolger, 1904. VIII u. 368 S. 8". M. 4.

Nicht nur wenn die Könige bauen, sondern

auch wenn über ihren Gräbern die obligaten

Jubelperioden dahingegangen sind, haben die

Kärrner zu tun, und neben einigen vollströmenden

Festgeschenken wie der vortrefflichen, dem Ab-
schlufs nahen Säkular-Ausgabe der Cottaschen Buch-

handlung, dem ersten Bande der Bergerschen

Schiller-Biographie, und dem Marbacher Schiller-

Buch, oder auch Max Heckers nützlicher Zeugnis-

sammlung, Könneckes interessantem Porträtwerk

und Edward Schröders Göttinger Festrede erreichen

uns doch, je mehr wir uns dem 9. Mai nähern, auch

schon bedenkliche Spritzer jener seicht plätschern-

den Wasserfluten, deren zum Glück nur sehr vorüber- ^
gehendem Sturzbade gerade die Gröfsten nicht ent- Ijj

gehen, und die schon Goethe, »als Geliert, der ge-

liebte, schied«, zu charakterisieren hatte. Da wer-

den die Knochen der Braten, die wir uns längst

haben schmecken lassen, noch einmal zu breiten

Bettelsuppen ausgekocht, und schaler Abhub, den

verdiente Forscher und Darsteller mit Fug übrig

gelassen haben, wird von flinken Schreiberlein

emsig zusammengekehrt und womöglich auf Bütten-

papier wichtig zu Markte getragen. Wir freuen

uns, wenn des treuen .Andreas Streichers schlicht-

warmer Bericht über Schillers Flucht und Jacob

Grimms (m. E. freilich auch nicht zu überschätzende)

Berhner Akademie-Rede vom 10. November 1859

jetzt in einer ganzen Anzahl von Neudrucken

verbreitet werden, aber für die üblichen »Werke«
professionsmäfsiger Buchmacher über »Schiller

und die Frauen« usw. usw. bedanken wir uns

im voraus.

Dafs das Buch »Schillers Jugendfreunde«

keineswegs in die Schar der Vielzuvielen gehöre,

verbürgte von vornherein der Name seines Ver-

fassers. Julius V. Hartmann, einer der genauesten

Kenner alles dessen, was schwäbisch heifst, der

verdiente Topograph, Historiograph und Chroniko-

graph seiner schönen Heimat, der sich durch

seine Bemühungen um Uhland und zahllose Privat-

auskünfte auch die Literarhistorie zu Dank ver-

pflichtet hat, läfst hier auf Schritt und Tritt er-

kennen, dafs er nicht minder die schier kaum
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noch zu übersehende Schiller-Literatur beherrscht.

Sie wird jetzt durch eben sein neues Buch, das

aus arbeitsreichen archivalischen Studien, aus der

Durchsicht alter Kirchenregistraturen und aus der

Müssig gemachten Tradition der Nachfahren der

an ihm vorgeführten Männer erwachsen ist,

wertvoll bereichert.

Es sind oi ovv aviip, die hier zur königlichen

larschallstafel geladen werden: die jedem Schiller-

aeunde, namentlich aus Weltrichs und Minors

grofsangelegten, unvollendeten Schiller -Biogra-

phien wohlbekannten Hoven, Scharffenstein, Pe-

tersen, Abel, Haug, Conz, Lempp, Elwert und

wie sie alle heifsen. Aber kreisen sie dort, der

biographischen Ökonomie gemäfs, nur als Pla-

neten in gemessener Entfernung um die Sonne,

so werden sie hier einzeln vor das Fernrohr des

Forschers gerückt. Was der Freskomaler mit

ein paar breiten Pinselstrichen gerade nur an-

deuten durfte , bringt hier der Miniaturmaler in

liebevoll verweilender Tuschzeichnung unter Glas

und Rahmen; blühende Ranken, die dem grofs-

zügigen Monographen nicht in den Kranz gingen,

werden uns heut, anspruchslos und locker, im

Körbchen zum Feste dargebracht.

H. gibt hier — selbst zusammengetragene —
Analekten oder Paralipomena zur Schiller-Biogra-

phie grofsen Stils, die er, dem selbst naturgemäfs

deshalb die geschlossene Darstellung erschwert

ist, allenthalben voraussetzt. Er schreibt zugleich

zur Unterhaltung und zur Belehrung; er hält

die Mitte zwischen einer leichtgeschürzten Samm-
lung von Anekdoten (über deren hohen histori-

schen Wert doch aber Fontane z. B. treffliche

Worte gesagt hat) und den gerade bei deutschen

Gelehrten so beliebten, aber oft schwer lesbaren

Büchern, die sich »Beiträge zu . . .« betiteln.

H.s »Quellen und Forschungen« atmen vielmehr,

auch wo sie sich zu sehr geringfügigen Details

herablassen, überall die warme, verstehende

Liebe zum Schwabenlande und seinem gröfsten

Sohn. Und seine Verbreitung wird das Buch

denn auch hauptsächlich unter den Schwaben
finden, die infolge ihrer erstaunlichen Vervette-

rung zum guten Teil selbst mehr oder minder

ein wenig mit Schiller und seinen Freunden ver-

wandt sind und gern ein Rühmehen ihrer Ur-

grofsväter für die Familientruhe einheimsen. Die

weite Welt hat freilich wenig Interesse daran,

die sorgsam ermittelten Stammbäume dieser dii

minores und alle die Dörfer kennen zu lernen,

wo sie einmal für zwei Monate Vikar gespielt

haben. Davon machen nur diejenigen der ge-

schilderten Männer eine -Ausnahme, die wie

Schubart, Dannecker und Zumsteeg um eigener

Leistungen willen der Geschichte wert sind.

Fast alles wesentliche der neuen Mitteilungen

besafsen wir bereits in notwendiger Verdichtung,

und viele Wiederholungen waren darum hier so

wenig vermeidlich wie sich deckende Berichte

im einzelnen. Mehrfach aber vermag H. das

Bekannte auf Grund seiner (leifsigcn und selb-

ständigen Akten-Revision in kleinen Zügen zu

berichtigen. Recht erwünscht ist es auch, wenn
er zwar bereits längst publizierte, aber entweder

mangelhaft wiedergegebene oder heut schwer

zugängliche Memorabilien, die der Schiller-

Forscher gern stets zur Hand hat, nach den Origi-

nalen neu zum Abdruck bringt, wie die 1837 im

> Morgenblatt« veröffentlichten »Erinnerungen*

Scharffensteins (S. 147 ff.) und namentlich — mit

Nachträgen aus den Papieren der Stuttgarter

Laudesbibliothek — »Schillers Jugendgeschichte«

aus der Feder Petersens (S. 192 ff.). Sie finden

sich jetzt übrigens z. T., doch ohne Kommentar,

auch bei Hecker, Schillers Persönlichkeit Bd. 1

(»Gesellschaft der Bibliophilen«, Mitglieder-Publi-

kation 1904). Desgleichen ist der nach den

Urschriften vorgenommene Neudruck dreier

Dannecker - Briefe (S. 260 ff.) nicht überflüssig,

und ganz neu ist etwa der aktenmäfsige Nach-

weis, dafs die vielumstrittene Chiffre X in Schillers

»Anthologie auf das Jahr 1782« an Abel zu

überweisen ist (S. 111).

Reiche bibliographische Belege und ein sauber

gearbeitetes Register erhöhen die Brauchbarkeit

dieses mit zahlreichen guten Abbildungen ver-

sehenen Buches, für das der Verf. mit Recht

auch einen zeit- und landesgeschichtlichen Wert
in Anspruch nehmen darf.

Marburg i. H. Harry Maync.

Sivert N. Hagen, MOspilli [S.-A. aus Modem Philo-

logy, Vol. I. No. 3]. Chicago, Druck der Univ. of

Chicago Press, 1904. 12 S. 8".

Der Verf. mustert die verschiedenen Hypothesen, die

über die Zusammensetzung und den Ursprung des

Wortes Muspilli geäufsert worden sind. Er sucht

dann zu zeigen , dafs das Wort christlichen Ursprung

hat, dafs die Erläuterer, die eine ursprüngliche Form
mupspelli angenommen haben, auf dem richtigen Wege
waren, und dafs das Wort eine etymologische Über-

setzung von oraculum ist, und seine .\nwendung in

Gedichten, die von den für das Weltende prophezeiten

Ereignissen handeln, daher komme, dafs es im nord-

westlichen Deutschland entweder ein sibyllinisches Ora-

kel in lateinischer Sprache gegeben habe oder Zitate

aus einem solchen Orakel in Schriften, die denselben

Gegenstand behandelten.

Notizen and Mitteilungen.

Sotixen.

Die vom Deutschen Kaiser angeregte Deutsche
Volksliedersammlung ist in Österreich, wo Thomas

Koschat, Adolf Kirchl und Eduard Kremser der zu

diesem Zweck eingesetzten Kommission angehören,

bereits zum Abschlufs gelangt. Es wurden 30 Volks-

lieder aus allen Teilen der .Monarchie aasgewählt, ober-

österreichische, steierische, egerländische, Volkslieder

aus dem Salzburgischen, aus Tirol u. a. und der grofsen

Kommission nach Berlin eingesendet. Aufser den \olks.

liedern soUen auch volkstümliche Lieder Aufnahme m
die Sammlung finden, damit diese ihrem vom Kaiser

angestrebten Zwecke möglichst vollständig entq>recfae.
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UniTersitätsschrifteu.

Dissertationen.

E. Reclam, Johann Benjamin Michaelis. Sein
Leben und seine Werke. Leipzig. 162 S.

G. A. Wauer, Die Redaktion von Goethes »Itali-

änischer Reise«. Leipzig. 61 S.

Xeu erschienene Werke.

Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts.
H. Hans Sachs. Ausgewählt und erläut. von J. Sahr.
2. verm. u. verb. Aufl. [Sammlung Göschen. 24.]

Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

R. Müller-Ems, Otto Ludwigs Erzählungskunst.
Berlin, Albert Kohler. M. 2,50.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. March. H. Colli tz. Das
Analogiegesetz der westgermanischen Ablautsreihen.

Antiquarische Kataloge.

Ferdinand Schöningh, Osnabrück. Kat. 60:
Deutsche Literatur. (Ältere bis 1750; von 1750—1860;
neuere. Ältere deutsche Jugendschriften). 3101 Nrn.

Englische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Bernigau [Dr. phil.], Orthographie und
Aussprache in Richard Stanyhursts
englischer Übersetzung der Äneide
(1582). [Marburger Studien zur englischen
Philologie. Heft 8.] Marburg, N. G. Elwert, 1904.

VIII u. 114 S. 8°. M. 3.

Eine der sich jetzt erfreulicherweise mehren-

den grammatischen Arbeiten aus dem Früh-

neuenglischen, die vornehmlich den An-

regungen Victors und Luicks zu danken sind und

allgemach an die Stelle der leider meist buch-

stabengrammatischen Dissertationen der achtziger

und neunziger Jahre über mittelenglische Texte
treten. Der hier behandelte Text gehört zu

jenen verunglückten Versuchen der Anwendung
klassischer Prosodie und Verskunst auf das

EngHsche, die uns heute nur mehr als vorüber-

gehende literarische Kuriositäten erscheinen.

Natürlich mufs bei dem Bestreben, nur lang-

vokalische oder positionslange englische Silben

als metrische Längen zu verwenden, manches
Licht auf die Quantitätsfragen des ausgehenden

16. Jahrh.s fallen, obwohl der Verseschmied darin

alles andere als konsequent oder verläfslich ist;

man kann daher sichere Schlüsse aus der Stellung

im Verse nicht ziehen, und das Brauchbarste

bleibt, da ja Reimkriterien fehlen, die Orthographie,

die. Stanyhurst, um die richtige Skansion seiner

Verse zu erzielen, zu normaHsieren versucht.

Das Zutreffende seiner Schreibungen und der

Wert, den sie für unsere Kenntnis der Aus-

sprache seiner Zeit haben, ist ohne Eingehen

auf zahllose Einzelheiten, für die hier nicht der

Raum ist, nicht zu erhärten; Bernigau hat dazu

das Material mit grofsem Fleifse und Sach-

kenntnis zur Darstellung gebracht. Zu ougly

möchte ich auf dieselbe Form im Brief an Sir

Henry Sidney verweisen, bei Arber in der Intro-

duction S. XI, Z. 12; selbstverständlich liefse

sich im einzelnen eine Menge bemerken; ich

will hier aber lieber meine Freude darüber aus-

drücken, dafs auf diesem so wichtigen Gebiete
endlich methodisch gearbeitet wird.

Cöln a. Rh. A. Schröer.

Frank T. Marzials, Browning. [Bell's Miniature
Series of Great Writers.] London, George Bell &
Sons, 1905. 100 S. kl. 8° mit 8 Bildern. Geb. Sh. 1.

Das kleine Buch, dessen Verf. in Browning einen
wahrhaft grofsen Dichter sieht, in seinen Werken aber
ernste Schwierigkeiten findet, gibt im 1. Kapitel (S. 9
—42) eine Schilderung des Lebenslaufes und der Ent-
wicklung des Dichters. Das 2. Kapitel geht dann auf
die Dichtungen, das 3. auf den Stil und die Technik
Brownings ein. Das letzte Kapitel behandelt »The Ring
and the Book«. Den Schlufs des Bändchens bildet ein

Verzeichnis von Brownings Werken nach der Reihen-
folge ihrer Veröffentlichung.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

W. Ochsenbein, Die Aufnahme Lord Byrons in

Deutschland und sein Einflufs auf den jungen Heine.
[Walzeis Untersuchungen zur neueren Sprach- und Lite-

ratur-Geschichte. 6.] Bern, A. Francke. M. 3,60.

E. E. Whitfield, Englische Handelskorrespondenz.
[Sammlung Göschen. 237.] Leipzig, Göschen. Geb.
M. 0,80.

Zeltschriften.

Modern Language Notes. March. Eleanor P. H a m -

mond, Ms. Longleat 258 — a Chaucerian Codex. —
G. L. Hamilton, »Supercilia Juncta«.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

G. L. Passerini e C. Mazzi, Un decennio
di bibliografia dantesca [1891— 1900].
Mailand, Ulrico Hoepli, 1905. 688 S. kl. 8". L. 12. ffl

Das vorliegende Buch kann als Probe einer

vollständigen Dantebibliographie gelten, an wel-

cher die beiden bekannten und bewährten Her-

ausgeber arbeiten. Der gewaltige Stoff zerfällt

in zwei Teile: Werke Dantes und Schriften über

Dante und seine Werke. Ersterer enthält auch

die Übersetzungen. In letzterem sind die Werke
alphabetisch nach den Verfassernamen geordnet.

Beiden Teilen sind die Angaben der wichtigsten

Anzeigen und öfter kurze Inhaltsangaben hinzu-

gefügt. Nach einem Anhange mit Zusätzen fol-

gen dann drei ausgezeichnete Indices. Der erste

enthält alle im Buche erwähnten Verfassernaraen,

die sich nicht als Stichworte im zweiten alpha-

betischen Teile finden, der zweite bringt ein

alphabetisches Sachregister, und der dritte ver-

zeichnet alle Textstellen, über die geschrieben

ist. Das kurze Errata-Corrige hefse sich leicht

verlängern; namentlich in englischen und deut-

schen Worten sind manche Druckfehler stehen ge-

blieben. Sehr selten aber kommt es vor, dafs

einmal eine Nummer unverständlich bleibt, wie
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3601, wo München, Eigenthum und Verlag des

Herausgebers 1900« fehlt und es »Deutsche

Litteraturzeit., 1901 N. 21« heifsen mufs.

An Vollständigkeit leistet das Buch das Mög-

lichste, soweit es sich in der Kürze der Zeit

feststellen liefs, höchstens vermifst man hier und

dort die Erwähnung einer wichtigeren Anzeige

eines Werkes, und es wird jedem Danteforscher

bald ein unentbehrliches und bequemes Hilfs-

mittel bilden. Den Verff. gebührt unser bester

Dank für ihre entsagungsvolle Arbeit!

Halle a. S. Berthold Wiese.

Notizen und Mitteilungen.

InlTersitätsschrlften.

Dissertaiionen.

K. A. Georges, Friedrich Melchior Grimm als Kri-

tiker der zeitgenössischen Literatur in seiner »Corre-

spondance litteraire« (1753— 1770). Leipzig. 81 S.

Neu erschienene Werke.

Old Portuguese Songs ed. by H. R. Lang. [S.-A.

aus »Bausteine zur roman. Philol.?. Festgabe für A.

Mussafia.] Halle, Niemeyer.

Künftig ersclieinende Werlie.

F. Klincksieck, Chrestomathie der französischen

Literatur des 19. Jahrh.s. Leipzig, Renger. M. 3,50.

ZeitBcliriften.

Modern Language Notes. March. A. S. Cook,
A simile of Guido Guinicelli's. 2 Henry IV 4. 5 LL
233-241. — R. Holbrook, A fifteenth - Century dia-

logue dealing with fools called Coquars.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Georg Wissowa [ord. Prof. f. klass. Philol. an der

Univ. Halle], Gesammelte Abhandlungen
zur römischen Religions- uud Stadt-
geschichte. Ergänzungsband zu des Verfassers

'Religion und Kultus der Römer'. München, C. H.

Beck (Oskar Beck), 1904. VI u. 329 S. 8°. M. 8.

Das Buch soll gewissermafsen als Anhang
und Supplement zu desselben Verfassers 'Reli-

gion und Kultus der Römer' (München, Beck,

1902) dienen. Es enthält fünfzehn Aufsätze,

wovon nur der letzte — »Echte und falsche

Sondergötter in der römischen Religion« — neu

und speziell für das Buch geschrieben worden
ist; die andern vierzehn Abhandlungen sind an

ganz verschiedenen Stellen im Laufe der letzten

dreiundzwanzig Jahre erschienen, z. B. eine als

Habilitationsschrift (1882), andere im »Hermes«,
noch andere als Universitätsprogramme, einige in

Festschriften und eine (»Argei«) in Pauly-Wisso-

was Encyklopädie.

Die Forscher auf dem Gebiete der römischen

Religion werden das Buch herzlich willkommen
heifsen, denn es enthält die notwendige ausführ-

liche Begründung der in »Religion und Kultus«

vorgetragenen Ansichten. Aus eben diesem Grunde
aber mufs hier auf eine eingehende Kritik des

Buches verzichtet werden, denn das biefse, eine

neue Rezension von »Religion und Kultu8<

schreiben (vgl. DLZ. 1902, Sp. 1645 ff.). Nur
das eine darf gleich bemerkt werden: an sich

ist das Erscheinen dieser über mehr als zwanzig

Jahre sich erstreckenden Abhandlungen ein be-

redtes Zeugnis von der streng methodologischen

Arbeitsweise Wissowas; denn mag man mit den

W.sehen Ansichten übereinstimmen oder nicht,

das Durchdachte und Wohlbegründete seiner

Ausführungen treten durch dies Buch deutlich

zutage, und wer sich die Mühe gibt (und es ist

doch eine angenehme Lektüre, trotz der unab-

lässigen Beweisführung), diese Abhandlungen, spe-

ziell die siebente, die achte, und die fünfzehnte,

durchzuarbeiten und mit »Religion und Kultus«

zu vergleichen, der wird überzeugt werden, dafs

das Bild römischen Glaubens, wie es in dem
grofsen Buche systematisch vorliegt, keine sche-

matische Darstellung, keine konventionelle Zu-

richtung ist, sondern dafs es die aus mühseligen

Einzelforschungen induktiv allmählich heraus-

wachsende Auffassung des Verf.s bietet.

Endlich derjenige (ich spreche jetzt speziell

vom Standpunkte des Auslandes, wo der deut-

sche Fleifs immer als Muster gilt), der zwischen

den Zeilen lesen kann, wird seine Freude an

dem Buche haben, indem er sieht, wie ein

Vierteljahrhundert emsiger Arbeit an 2 Kleinig-

keiten« in dem stattlichen Bande von »Religion

und Kultus« seine Frucht trägt.

Rom. Jesse Benedict Carter.

W. Max Müller [Prof. Dr.], Äthiopien. [Der alte

Orient. Gemeinverständliche Darstellungen hgb. von
der Vorderasiatischen Gesellschaft. 6. Jahrg. , H. 2.]

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1904. 32 S. 8». M. 0,60.

Die kleine Schrift beschäftigt sich mit dem best-

bekannten, verhältnismäfsig zivilisierten Teile Ostafrikas,

den die Griechen als Äthiopien im speziellen Sinne be-

zeichneten, d. h. Nubien bis etwa über das moderne
Chartum hinaus. Sie spricht von den vagen griechischen

Vorstellungen über Äthiopien, handelt über die Kleinheit

und Armut des Landes, über seine Bewohner, seine ältesten

Unterwerfungen durch Ägypten und seine Handelsbezie-

hungen mit diesem Lande, sie erwähnt die Nubier als

Söldner in Ägypten, geht auf die Eroberung Äthiopiens

während des mittleren Reiches in Ägypten und auf den

Umfang der Provinz Äthiopien im neuen Reiche ein.

Darauf betrachtet der Verf die Kulturverhältnisse des

Landes nach 1500, die Kolonisationsversuche der Phara-

onen, die Goldminen der nubischen Wüste. Weiter

schildert er Äthiopien in ägyptischem Besitz bis 1100,

Äthiopien als unabhängiges Königreich — ein Um-
schwung, der aus Ägypten kam, nicht in Äthiopien

selbst entsprang — , erwähnt die Assimilierung der frem-

den Dynastie mit der Bevölkerung, erzählt von den

hamitischen Herrschern, den zwei Äthiopenrassen und

den zwei Hauptstädten , und wendet sich dann dem

neuen Umschwung, der Eroberung Ägyptens durch die

Äthiopier zu; die 25. Pharaonendynastie Ägyptens war

äthiopisch. Das Land kommt in Streit mit Assj-rien,

die Dynastie veriiert .Ägypten, Äthiopien wird abhängig

von Persern und Ptolemäem und verfällt. — Der Schlufs

der Abhandlung zeigt die Äthiopier als Muster der

Frömmigkeit, stellt die durch die Priester vorgenommene

Königswahl dar und spricht von der Reaktion g^cn
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den Priestereinfluls. Endlich werden die Stellung der

Königinmutter, die Staatseinkünfte, der Kulturverfall,

die fremden Kultureinflüsse in der Spätzeit, der Krieg

mit den Römern und die Auflösung des Reiches skizziert.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Während des vorigen Sommers sind in dem alten

Pfahldorf bei Glastonbury in Südengland (Somer-

set) neue Forschungen ausgeführt worden. Es wurden
drei neue Plätze in Angriff genommen und die Aus-

grabungen an vier anderen vollendet. Die Funde waren
sehr reich und bestanden aus Glas und Bernsteinperlen,

spiraligen Fingerringen aus Bronzedraht, einer massiven
Bronzeschnalle, die wohl zu einem Pferdegeschirr gehört

hat, einem anderen Bronzegegenstand ähnlicher Art,

einer Menge von Knochengeräten, Wollkämmen, Häm-
mern, Teilen von Pferdegebissen, einem Rehgestänge,

das künstlich zugespitzt war und wohl als Modellier-

stock für Kunsttöpferei gedient hat, usw. Aufserdem
förderten die Ausgrabungen noch viele Bruchstücke von
Töpfereien zutage, sodann Messer und Splitter von Feuer-

steinen, die den Beweis liefern, dafs an diesem Orte

Feuersteingeräte hergestellt wurden. Von den hölzernen

Gegenständen sind zwei ausgezeichnet abgedrehte und
ausgearbeitete Radspeichen besonders bemerkenswert.
Auch Eisenbarren wurden gefunden, die vermutlich bei

den alten Bretonen zur Zeit des Einfalles unter Cäsar
als Geldmittel benutzt wurden.

Personalchronik.

An der Univ. Krakau hat sich Dr. Wladimir Deme-
trykiewicz als Privatdoz. f. prähistor. Archäol. habi-

litiert.

Nea erschienene Werke.

G. Lampakis, Memoire sur les antiquites chre-

tiennes de la Grece. Athen, Hestia.

Zeitschriften.

Rivisia dt Storia anlica. N. S. 9, 2. R. Ru-
brichi, Osservazioni critiche al Hspl Oäpavoü di Aristo-

tele. — G. Niccolini, Per la storia di Sparta. — P.

Parducci, Cenni sul matrim.onio e 11 divorzio in Atene.

— G. V. Callegari, Pitea di Massilia. — G. Bei och,
La conquista Romana della regione Sabina. — A. Bo-
selli, II mito degli Argonauti nella poesia greca prima
di Apollonio Rodio. — G. Lanzani, Per la critica

Ctesiana.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Georg Steinhausen [Stadtbibliotheker in Kassel, Dr.].

Geschichte der deutschen Kultur. Lief. 11

— 15. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1904. S.

502—747. 8°. Vollst. M. 15.

Steinhausens Werk hat seinen Abschlufs er-

reicht, und dasselbe Lob, das ich früher den

ersten Lieferungen gezollt habe, verdienen auch

die vorliegenden letzten in gleichem Mafse.

Auch jetzt ist vor allem wieder das überall her-

vortretende und von gutem Erfolge gekrönte

Bestreben des Verf.s hervorzuheben, die Ent-

wicklung der deutschen Kultur nach einem wissen-

schaftlich begründeten System zur Darstellung zu

bringen, und es ist mit Freuden zu begrüfsen,

dafs St. sich in diesem Bestreben auch durch

die grofse Schwierigkeit nicht hat beirren lassen,

die darin liegt, dafs die Kulturgeschichte bei der

Benennung der einzelnen Perioden noch nicht

mit so allgemein verständlichen Schlagworten

operieren kann, wie es z. B. der Kunstgeschichte

ermöglicht ist (vgl. »Gothik«, »Renaissance«

usw.). Man erkennt diese Schwierigkeit sofort,

wenn man beim Überschauen des Inhaltsverzeich-

nisses sieht, wie sehr der Verf. offenbar bei

einer möglichst knappen Fassung der Kapitel-

überschriften zu kämpfen hatte, um in ihnen die

Entwicklungsstufen deutscher Kulturgeschichte

klar zum Ausdruck zu bringen. Wenn sie auch

jetzt noch hier und da zu wünschen übrig lassen,

so liegt darin kein Vorwurf für den Verf. , son-

dern es zeigt nur, wie sehr die Kulturgeschichte

als Wissenschaft auch weiterhin noch der eifrig-

sten und anhaltendsten Pflege bedarf. Wir er-

füllen einen Akt wohlbegründeter Dankbarkeit,

indem wir darauf hinweisen, dafs gerade St.

selbst es ist, der in langjähriger und durchaus

nicht immer freudevoller Arbeit sich bemüht, "

der kulturgeschichtlichen Forschung durch Her-

ausgabe einer Fachzeitschrift eine Sammel- und

Pflegestätte zu bereiten.

In der Schilderung der grofsen Zusammen-
hänge wie auch kulturgeschichtlicher Einzelheiten

stehen die letzten Lieferungen, welche die ge-

wöhnlich so genannte Neuzeit behandeln, den

früheren in keiner Weise nach. Was aus den

verschiedenen historischen Einzelwissenschaften

herangezogen ist, bleibt auch hier erstaunlich

mannigfaltig. Immerhin stehen, wie St. selbst

im Vorwort hervorhebt, »die Zweige der eigent-

lichen Kulturgeschichte, die Bildungs-, Wirtschafts-,

Sitten- und Gemütsgeschichte durchaus im Vorder-

grunde«. Unter diesen selbst ist die eine oder

andere mehr betont, je nachdem sie für die

kulturgeschichtliche Färbung der einzelnen Perio-

den vor allem den Ausschlag geben. So sind
.

zum Beispiel die literarischen Strömungen des

18. Jahrh.s eingehend geschildert, und mir scheint,

dafs sie in dieser Hinsicht etwas besser weg-

gekommen sind, als es mit der Blütezeit der

mittelalterlichen Poesie geschehen ist.

Über ein paar Hauptpunkte, in denen ich

einen etwas andern Weg, als der Verf. in der Dar-

stellung eingeschlagen haben würde, seien einige

kurze Bemerkungen gestattet. St. fällt sein

Urteil gelegentlich vom modernen Standpunkte,

wogegen ich lieber die Anschauung der betreffen-

den Zeit selbst mehr hervorgehoben sehen

möchte. So heifst es S. 579, dafs an Universi-

täten und Schulen ein unfreier Geist geherrscht

habe, aber die Leute selbst fühlten sich doch

sicher nicht unfrei! Auf S. 585 lesen wir, dafs

die Soldatenspielerei »in den zahllosen kleinen

Staaten nur lächerlich wirkte«. Mir scheint,

dafs nur der moderne Beurteiler dieses Gefühl

des Lächerlichen hat, von den Mitlebenden aber

hatten es doch wohl nur solche, die ihrer Zeit

selbst ein gutes Stück voraus waren. Schliefs-



097 22. April. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 16. 998

lieh redet St. auch mehrfach von »Aberglauben«

(z. B. S. 615). -Aber die betreffenden Anschau-

ungen waren für die Zeltgenossen doch ein

sicherer Glaube, und das bleibt kulturgeschicht-

lich das wichtigste. Sodann hätte ich auch die

Darstellung der Entwickelung solchen Glaubens

twas eingehender gewünscht, und ich bin der

\ieinung, dafs die grofsen Kulturfaktoren, deren

l-2ntwickelung zum Teil nach Jahrtausenden

rechnet, etwas zu kurz gekommen sind: der

Glaube von Gott, vom Teufel, vom Zauber- und

Hexenwesen, die allgemeinen moralischen Be-

griffe, die naturwissenschaftlichen Anschauungen,

die Sterndeutung, die Alchemie usw. Es sind

das die Kulturfaktoren, die die Kulturgeschichte

Deutschlands mit derjenigen der anderen Länder

des Abendlandes verbinden und sie alle als eine

grofse kulturelle Einheit erscheinen lassen. Zwar
erwähnt auch St. alle diese Dinge, aber meist

erst dann, wenn sie in die äufsere Erscheinung

treten, so wird z. B. die äufsere Geschichte der

Goldmacher (S. 556) mehr besprochen als das

innere Wesen der Alchemie.

Auf die Gelehrtengeschichte würde ich nicht

ganz so viel den Nachdruck gelegt haben, wie

St. es tut. Freilich ist es ja sehr wichtig, wann
und von wem ein epochemachender Gedanke zu-

erst gedacht ist, aber kulturgeschichtlich minde-

stens ebenso wichtig ist es, zu wissen, wann ein

solcher Gedanke endlich die breiten Massen er-

griffen bat und kulturelles Gemeingut geworden
ist. Die Persönlichkeit eines einzelnen Gelehrten

hat für mich in dem grofsen Zusammenhange
einer allgemeinen deutschen Kulturgeschichte nur

dann eine gewisse Bedeutung, wenn der Betreffende

als Schöpfer oder nachdrucksvoller Vertreter einer

durch ihn typisch gewordenen Anschauung scharf

hervorgetreten ist. Kurz, ich würde noch weni-

ger Namen genannt haben, als St. es tut.

Was die Abbildungen angeht, so finde ich

auch jetzt, dafs sie etwas zu sehr in Rücksicht

auf die äufseren Verhältnisse gewählt sind. Mir

selbst und unzweifelhaft allen, die gleich mir in

erster Linie deutsche Archäologie, d. i. die Ge-
schichte der Realien betreiben, sind die gewähl-

ten Abbildungen freilich höchst willkommen, zu-

mal da der Verf. sich in dankenswerter Weise
bemüht hat, zum grofsen Teil nicht bekanntes

Material darin darzubieten. .Allein für die

kulturgeschichtliche Betrachtungsweise, die in

St.s Sinne vor allem die Geschichte des inneren

Menschen und die Entwicklung von Anschauungen
darstellen soll, würde ich es vorgezogen haben,

z. B. Dürers Melancholie und eine allegorische

Darstellung der Planeten, eine Aderlafstafel und
das Bild wetterbrauender Hexen oder die Por-

träts von Kopernikus, Keppler, Thomasius usw.
zu reproduzieren.

Alle diese Bemerkungen wolle man indessen

für die Beurteilung des ganzen Buches nicht zu

schwer in Rechnung setzen, man siebt, dafs sie

im Grunde nur auf einer etwas anders schattier-

ten Anschauungsweise beruhen, über die sich

vielleicht streiten läfst. Es bleibt dabei, dafs

St.s Buch vor allen sonst vorliegenden ähn-

lichen Darstellungen durchaus den Vorzug
verdient.

Ich kann diese Besprechung nicht scbliefsen,

ohne auf die von St. selbst beklagte Tatsache hinzu-

weisen, dafs es für manche Gebiete der Kultur-

geschichte an wissenschaftlichen Spezialarbeiten

noch durchaus mangelt, so dafs er ganze Par-

tien erst selbst aus den Quellen aufbauen mufste.

Hier bedarf es noch mancher Arbeit, und eine

Schliefsung der vorhandenen Lücken könnte

nicht besser angebahnt werden, als wenn die

ebenfalls von Steinhausen begründete Quellen-

publikation der »Denkmäler deutscher Kultur-

geschichte« recht bald eine möglichst grofse

Zahl von Mitarbeitern und auch die unentbehr-

liche materielle Unterstützung in ausreichendem

Mafse finden würde. Das wäre unzweifelhaft

der schönste Lohn, den Steinhausen für seinen

unermüdlichen Eifer ernten könnte.

Frankfurt a. M. Otto Lau ffer.

Bismarcks Briefwechsel mit dem Minister
Freiherm von Schleinitz 1858—1861. Stutt-

gart und Berlin, J. G. Cotta Nachfolger, 1905. VIII

u. 186 S. 8". M. 3.

Wenige Wünsche sind von Bismarckforschern

so oft geäufsert worden, als der, dafs die

Petersburger Gesandtschaftsberichte Bismarcks

erschlossen werden möchten. Aus Hesekiel war
bereits ein wichtiges Stück, das private Schreiben

an Schleinitz vom 12. Mai 1859, bekannt ge-

worden. Im Anschlufs an die für Petersburg

recht ergiebigen Mitteilungen der »Gedanken
und Erinnerungen« versetzten neuerdings Bis-

marcks Briefe an seine Frau so recht in die

Stimmung, die ihn an der Newa beherrschte.

Dann brachte der 2. Band des Anhanges zu den

»Gedanken und Erinnerungen .; drei weitere

Briefe Bismarcks an Schleinitz und vierzehn

Schreiben von Schleinitz an Bismarck. Nun
haben sich 52 Originalbriefe Bismarcks an den

Leiter der auswärtigen Politik Preufsens in den

Jahren 1858— 1861, aufser jenen vier bereits

bekannten, nach Konzept oder Abschrift ge-

druckten, noch weitere 48 vorgefunden. Man

sieht, jener Wunsch der Bismarckforscher rückt

seiner Erfüllung immer näher.

Die Briefe können natürlich nur aus dem

Schleinitzschen Nachlafs herrühren. Die Verlags-

handlung hat sie auffalligerweise selbst heraus-

gegeben; vielleicht sind ihr in dieser Hinsicht

Bedingungen gestellt worden. So sind der er-

läuternde Apparat und die wissenschaftlichen Zu-

taten etwas knapp ausgefallen. Aber im allge-

meinen scheint die Ausgabe — aufser den
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Briefen Bismarcks werden auch die bereits

bekannten Briefe von Schleinitz wieder abge-

druckt — mit Verständnis besorgt zu sein. Es
ist mir nur ein Fehler aufgestofsen : S. 28 Z. 3

V. u. im Text und in der 4. Anm. mufs es

Weriher statt Werthern heifsen.

Wie jeder bisher bekannt gewordene Brief-

wechsel Bismarcks ist auch dieser eine garnicht

genug zu schätzende Gabe. Nur zwei der Bis-

marckschen Schreiben, darunter ein sehr be-

merkenswertes, reichen noch in die Frankfurter

Zeit hinein, die übrigen 50 hat Bismarck in seiner

Eigenschaft als Gesandter am russischen Hofe

geschrieben. Bismarck hat, wie er in den

»Gedanken und Erinnerungen« erzählt, an der

Newa die Empfindung gehabt, dafs er dort seine

Kraft nutzlos verbrauche. Das bestätigen auch

die Briefe an seine Frau, wie der Vergleich der

Rolle Preufsens mit dem Treibholz (19. IV. 59)

lehrt und die ironische Anspielung auf die Ent-

schlufslosigkeit des Freiherrn v. Schleinitz, die

in der Anwendung des Spitznamens »Schleunig«

für diesen (20. IV. 1860) liegt. In den »Ge-
danken und Erinnerungen« führt Bismarck aus,

dafs seine Petersburger Wirksamkeit durch die

Mission des Grafen Münster, der ihm gegenüber

den Aufpasser zu spielen hatte, lahm gelegt

worden sei.

Die Briefe an Schleinitz liefern nun in mancher

Beziehung den Begleittext zu den Gedanken und

Empfindungen, denen wir in Bismarcks Memoiren
und in den Briefen an seine Frau begegnet sind.

\Vir erfahren, wie Bismarck anfangs die Ent-

sendung Munsters zu hintertreiben verstanden

hat, allerdings kaum etwas über die Hindernisse,

die sie ihm nachher verursachte. Aber aus der Tat-

sache, dafs der nachherige Militärbevollmächtigte

Loen, mit dem er sich gut stand, und der keinen

politischen Einflufs ausübte, wie das bei Münster

der Fall war, ihm auch in hohem Mafse im

Wege war, läfst sich entnehmen, wie er unter

Münsters Anwesenheit gelitten hat. Er erklärt

später geradezu, wenn Münster wiederkäme,

»müsse er das Geschäft schliefsen« (S. 137).

Nebenher erschwerte es Bismarck selbst den

Zutritt zum Hofe, dafs er nur Leutnantsrang

bekleidete (S. 93). Dafs ihn das verstimmte,

wissen wir aus seinen Briefen an seine Frau

(S. 424). Er hatte darauf gerechnet, dafs ihn

der Regent beförderte. Aufserdem sah er seine

Stellung durch den Umstand erschwert, dafs er

zuweilen ohne Kenntnis von den wichtigsten

Schritten des Prinzregenten gelassen wurde. So
erfuhr er von der ganz gegen seine Ansicht

übernommenen Vermittlung Preufsens im italieni-

schen Kriege von 1859 zuerst durch einen An-

schlag an der Petersburger Börse (S. 38. 42).

Ein andermal fühlte er sich vor den russischen

Behörden dadurch blofsgestellt, dafs er von

einem Erlafs des Freiherrn von Schleinitz an die

preufsischen Schiffer in Rufsland wegen drohen-

der Kriegsgefahr, durch den bei den Schiffern

ein panischer Schrecken hervorgerufen wurde,

nicht das Geringste erfuhr (S. 31 f.) Ein weiteres,

durch das ein gedeihliches Wirken Bismarcks auf

russischem Boden gehemmt wurde, war der un-

vorsichtige Gebrauch, den Schleinitz von ver-

traulichen Mitteilungen Bismarcks machte. Immer
wieder sieht sich der Gesandte veranlafst, des-

wegen zu warnen (vgl. S. 21. 25, 26. 98. 108.

151). Des ferneren sah sich Bismarck in der

freien Entfaltung seiner Gaben behindert durch

den steten Argwohn des Freiherrn vor seinen

Eigenmächtigkeiten, den der Regent teilte. Am
22. Mai 1859 verwahrte sich Bismarck ausdrück-

lich dagegen, seine Instruktionen überschritten

zu haben. Nichtsdestoweniger sah sich Schlei-

nitz am 24. Juni 1859 zu dem Ersuchen ver-

anlafst, dafs der Gesandte sich in seinen aufser-

amtlichen Gesprächen genau nach dem Stand-

punkte der Regierung richten solle. Am 10. Dez.

1860 beteuert Bismarck wiederum ausdrücklich,

dafs er sich möglichster Objektivität und Korrekt-

heit im Sinne der offiziellen preufsischen Politik

befleifsige. Dies hielt aber für eine so selb-

ständige Natur, wie Bismarck es war, um so

schwieriger, als er im Grunde genommen in
\

allen Hauptfragen völlig anderer Meinung war,

als der Minister, so in der Frage der Stellung

Preufsens zum italienischen Kriege, bei dem ihm

bekanntlich jedes Eingreifen, auch in dem ver- \

mittelnden Sinne, wie es der Regent wünschte, ein

heilloses Übel zu sein schien, so in der Bundes-

reformsache, die der Gesandte fortwährend betrieb,

während sie für Schleinitz ein Rührmichnichtan

war, zumal da er fand, dafs die Bundesfürsten sehr

patriotisch wären, so ferner in der schleswig-

holsteinischen Sache, die Schleinitz unmutig eine

»vermaledeite« nannte, weil sie einen handelnden

Staatsmann verlangte, und schliefslich in der

Frage der italienischen Einheitsbewegung, deren

Parallelismus mit der deutschen Einheitsbewegung

Bismarck schon damals herausfühlte, indem er

bereits am 9. Februar 1860 Piemont für

Preufsens natürlichen Bundesgenossen erklärte,

während Schleinitz darin nur die revolutionäre

Bewegung sah, von der man sich um jeden Preis

fernhalten mufste. Die beiden Staatsmänner

waren sich ja von vornherein nicht im unklaren

darüber, dafs sie von verschiedenen Grund-^

anschauungen ausgingen. Das liegt schon ii

jener schalkhaften Wendung in dem Briefe Bis-*

marcks vom 12. Mai 1859, er wisse noch nicht,

»bis zu welchem Grade« seine Ansichten der

Freiherrn als »verdammliche Ketzerei« erschei-;

nen würden. Am 22. Mai läfst Bismarck aber-

mals durchblicken, dafs er sich bewufst sei^

vielfach nicht mit den Ansichten des Freiherr

übereinzustimmen.

So fühlte sich Bismarck in Petersburg aui
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Schritt und Tritt von Berlin aus gehemmt.

Auf der andern Seite bereitete es ihm die gröfste

Schwierigkeit, den eitlen, empfindlichen und listen-

reichen Gortschakoff zu behandeln. Darüber geben

die Briefe hochinteressante Aufschlüsse. Jetzt ver-

stehen wir die Äufserungen des Widerwillens

über die diplomatische Tätigkeit, die sich Bis-

marck in den Briefen an seine Frau gerade in

dieser Zeit entringen, erst vollständig. Peters-

burg, das war die »Werkstatt, wo Lüge und

Leidenschaft rastlos auf den Ambofs menschlichen

Unverstandes hämmern« (25. VL 59), angesichts

der einem alles auf dieser Erde wie »Heuchelei

und Gaukelspiel« erscheinen konnte (2. VII. 59).

Schon am 4. April 1859 schrieb er an Johanna:

»Die Bundesbosheiten und das Präsidialgift sehn

von hier wie Kindereien aus.« Für das Komö-
dienspiel, das Gortschakoff beliebte, werden
einige köstliche Züge mitgeteilt (vgl. S. 169 und

116). Die Schleichwege, die der russische

Staatsmann ging, blieben Bismarck nicht ver-

borgen. Um sie aufzudecken, sah er sich ge-

legentlich selbst zu zweifelhaften Manövern ge-

zwungen, wie er z. B. S. 98 etwas gedrückt

zugesteht, dafs er ein Gortschakoff gegebenes

Versprechen nicht hält. Es wurde ihm vor

allem bald klar, dafs Gortschakoff den weichen

Zaren ganz unerhört am Gängelbande führte,

ohne dafs dieser merkte, wie weit ihn sein Mi-

nister von seinem Ziele wegführte. Am unbe-

quemsten war Bismarck das geheime Spiel, das

Gortschakoff mit dem französischen Botschafter

trieb. Aber auch dies durchschaute er doch

einigermafsen, und vor allen Dingen glaubte er

voraussagen zu dürfen, dafs der schlaue Russe

doch an Napoleon seinen Meister finden würde.

Unbequemlichkeiten waren für Bismarck in

Petersburg auch das Klima und vor allem das

beispiellos teure Pflaster, das ihm die gröfsten

Sorgen bereitete. Wiederholt versichert er halb

launig, halb ingrimmig, dafs er zum ersten Mal
seit seiner Studentenzeit wieder mit Nahrungs-

sorgen zu kämpfen gehabt hätte; und dabei

wäre ihm fast noch ein unverhältnismäfsiger

Abzug für das Jahr 1859, so recht nach geist-

loser preufsischer Bureaukratenart, in Rechnung
gesetzt worden.

Man wird nach all dem nicht behaupten

können, dafs sich Bismarck in seiner Peters-

burger Stellung sonderlich wohl fühlen konnte.

Wenn man wohl gesagt hat, Petersburg wäre
ihm lieb geworden, so kann sich das höchstens

auf das Leben in der grofsen Welt daselbst be-

ziehen, und ist auch dann nur mit der Ergän-
zung zu verstehen: faute de mieux.

Der briefliche Verkehr mit Schleinitz ge-

staltete sich trotz der grofsen Divergenz, die

zwischen den beiden Staatsmännern bestand, da

sie einmal aufeinander angewiesen waren und

miteinander auszukommen suchen mufsten, ganz

treuherzig. Bismarck nennt Schleinitz meistens

»Freund und Gönner«, Schleinitz den Gesandten
meist seinen >Freund« . zuletzt sogar seinen

»lieben Bismarck«. Nur zuweilen, gerade wohl

in Augenblicken der Verstimmung, wichen diese

vertraulichen Bezeichnungen den Wendungen
»Euer Exzellenz« und »Euer Hochwohlgeborcn«.
Der Schalk Bismarck gibt sich mehrmals sogar

das Ansehen, als ob er dem Minister Konfidenzcn

mache, so vor allem, indem er Schleinitz bei

Entwicklung seiner Auffassung über die Legitimi-

tätsidee (10. XII. 60) bittet, diese Parteifelonie

nicht seinen Freunden zu verraten, während er

doch schon seit Jahren mit Leopold Gerlach

darüber stritt und inbezug auf die italienische

Frage, um die es sich in jenem Briefe vom
10. Dezember 1860 handelt, noch im Mai des-

selben Jahres an den General genau in dem-
selben Sinne geschrieben hatte. Bei den Nach-

lebenden kann dies harmlos -listige Bestreben,

sich in Gunst bei Schleinitz zu setzen, wohl

einiges Schmunzeln wecken. Sehr interessant

ist auch, was wir über das Verhältnis Bismarcks

zu seinen Untergebenen in der Gesandtschaft

erfahren, so über Schlözer, mit dem er sich

erst nicht stand, den er aber nachher besonders

schätzen lernte. Sehr merkwürdig, zum Teil von

aktuellem Interesse, sind die Schilderungen der

russischen Zustände. Bismarck glaubte damals

(1861), dafs er noch die Zeit erleben würde,

wo Gortschakoff vor Notabein redete.

Es ist kaum eine Zeile, ich -möchte sagen

kaum ein Federstrich in diesen Briefen Bis-

marcks, der nicht Beachtung verdient. So man-

ches läfst sich hier nicht einmal andeuten. Auch

rein ästhetisch betrachtet gewähren wieder ein-

zelne der grofsen Briefe hohen Genufs, so be-

sonders jener eben erwähnte Brief vom 10. De-

zember 1860, in dem schon die Wendung von

der Treue bis in die Vendee, die aus dem be-

rühmten Brief an Roon vom 2. JuH 1861 be-

kannt geworden ist, auftritt, femer jene schöne

Stelle auf S. 148, die mit den Worten beginnt:

»Wenn ich das Unglück hätte, Kaiser von Öster-

reich zu sein . . .«

Bei der Publikation »Preufsen im Bundes-

tage« kamen die vertrauten Briefe Bismarcks an

Manteuffel zuletzt heraus. Jetzt sind einmal die

vertrauten Briefe vorher erschienen. Vielleicht

gibt das den Anstofs, dafs auch die amtlichen

Berichte an Schleinitz veröffentlicht werden, etwa

unter dem Titel »Preufsen am russischen Hofe

1859—1862«.

Stettin. Herman v. Petersdorff.

Wilhelm Spatz [Oberlehrer Dr.]. Quellenstellen zur

älteren märkischen Geschichte als Hilfsmittel

für den Geschichtsunterricht. [Prograicm der Hohen-

zollernschule in Schöneberg. Ostern 1904]. 48 S. 4*.

In der Einleitung erklärt der Verf. den Zweck und

die Art seiner Veröffentlichung und gibt eine Zusammen-
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fassung der wichtigsten Nachrichten der von ihm aus-

gewählten Quellenstellen. Vom 8.— 10. Jahrb. hat er

aus den Annales Einhardi die Berichte über Karls d. Gr.

Zug gegen die Slaven 789, ferner über die Kämpfe
Heinrichs I. und Ottos I. mit Widukind, dann die

Stiftungsurkunde des Bistums Brandenburg und Hel-

molds Schilderung der Sitten und Religion der Slaven

ausgewählt. Aus der Askanierzeit erhalten wir u. a.

Heinrichs von Antwerpen Berichte über Pribislav und
Jaczo, Helmolds über die Kolonisation der ostelbischen

Lande, die Überlieferung über die Gründung von Lehnin
und mehrere Urkunden, zur Veranschaulichung bes. der

Entwicklung des Städtewesens. Aus der Zeit der

Luxemburger und Witteisbacher finden sich z. B. Zeug-
nisse über die Ermordung des Propstes von Bernau
und über die Beseitigung des falschen Waldemar, sowie
über die Innern Zustände, z. B. die Übergriffe von Adel
und Geistlichkeit, Leben in den Städten (Berliner Polizei-

und Kleiderordnung von 1334). Aus der hohenzoUer-
schen Zeit erwähnen wir die Urkunden über Friedrichs II.

Verfahren gegen die märkischen Städte, über Joachims I.

Feindschaft gegen die Reformation und über ihre Ein-

führung unter Joachim II.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Constanz
von Bubulcus bis Thomas Berlower 517— 1496. 2. Bd.,

7. (Schi.-) Lief. Nachträge, Orts-, Personen- und Sach-

register bearb. von K. Rieder. Innsbruck, Wagner. M. 11.

Stenzel Bornbachs Kriegstagebuch nach der

Originalhandschrift hgb. von W. Behring. II: 7. Sept.

bis 25. Dez. 1577. [Beilage zum Programm des Kgl.

Gymn. zu Elbing.]. Elbing, Druck von Reinhold Kühn.
Jules et Edmond de Goncourt, Die Liebe im

18. Jahrhundert. Leipzig, Julius Zeitler. M. 1,80.

K. Jacob, Bismarck und die Erwerbung Elsafs-

Lothringens 1870/71. Strafsburg, E. van Hauten. M.4,50.

L. Haas, Die Einigung des Liberalismus und der

Demokratie. [Flugschriften der Deutschen Volkspartei. 8.]

Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer. M. 0,60.

I. F. Voi'nov, La question macedonienne et les

reformes en Turquie. Paris, Societe fran9aise d'impri-

merie et de librairie.

ZeltBcbrIften.

Deutsche Geschichisbläiter. März-April. A. Dopsch,
Die Herausgabe von Quellen zur Agrargeschichte des

Mittelalters. — N. Wingenroth, Die Ausgestaltung der

Denkmälerverzeichnisse.

Historische Zeitschrift. N. F. 58, 3. W. Köhler,
Die Doppelehe Landgraf Philipps von Hessen. — O.

Hintze, Stein und der preufsische Staat.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesge-

schichte. N. F. 14, 1. K. Lange, Thomas Gainsbo-

rough und seine Schule in der Stuttgarter Gemälde-

galerie. — K. V. Stockmayer, Erinnerungen an das

Konfliktsjahr 1804. — E. Schneider, Ein Brief Gustav

Rümelins an Heinrich v. Treitschke. — W. Ohr, Lam-
parters Sold. — R. Kraufs, Zu Gotthold Stäudlins

Ausgang. — M. v. Rauch, Jakob Müller, Bildhauer und
Steinmetz. — Giefel, Das Bochingerhaus zu Ehingen a.

N. und seine Bewohner.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Erich Schmidt [Dr. phil.], Deutsche Volks-

kunde im Zeitalter des Humanismus
und der Reformation. [Historische Stu-

dien veröff. von E. Ehering. H. XLVII.] Berlin,

E. Ehering, 1904. 163 S. 8». M. 3.

Der Verf. stellt sich die Aufgabe, die Geistes-

strömungen zu charakterisieren, welche im 15.

und 16. Jahrh. auf deutschem Boden der Erfor-

schung des Volkstums förderlich waren, und zu^

gleich die Verdienste hervorzuheben, die siel

einzelne um dieses Gebiet erworben haben.

Mit Recht knöpft er an den Italiener Aeneas

Silvios als »ersten modernen Kosmographen« an,

indem er zeigt, wie dieser zuerst, durch die Ver-

bindung von Gelehrsamkeit und Erfahrung, eine

gesunde Basis zur systematischen Bebauung der

Sittengeschichte gelegt hat. Es wird dann dar-

gelegt, wie wenig die ältesten deutschen Huma-
nisten (Agricola, Reuchlin und Erasmus) ihrem

ganzen Wesen nach geeignet waren, die Volks-

kunde zu beschreiben, und wie erst durch die

»Liebe zur engern Heimat, historischen Sinn,

klassische Studien, im Bunde mit einer Erweite-

rung des Horizontes durch Reisen« die ersten

Keime zur wissenschaftlichen Erforschung des

Volkstums zu treiben begannen. Als Typen
dieser rudimentären Volkskunde werden ange-

führt Rolevincks »Laus Saxoniae«, Fabris »Civi-

tas Ulmensis« und Nauclerus' »Chronicon«. Neue
Momente kommen durch Celtes hinzu, der schon

in seiner »ars versificandi« und dann weiterhin

in der Schrift »De origine .... Norimbergae«

eine patriotische Begeisterung an den Tag legt,

die ihn trotz seiner hohen humanistischen Bil-

dung zu der Beobachtung der niederen Volks-

schichten treibt. Seine Nachfolger sind, mit Be-

tonung des Historisch-Antiquarischen, Wimpfeling,

Pirckheimer, Aventin und Beatus Rhenanus, auf

dem geographischen Gebiet Vadian, Glarean,

Gerbel, Cuspinian und der beide Wissenszweige

vereinigende fleifsige Kompilator Irenicus, wäh-

rend Bebel, Scheuerl und Schedel nur Spezial-

gebiete der Volkskunde gepflegt haben.

Eine systematische Volkskunde wurde aber

erst durch Johannes Bohemus geschaffen.

Seiner Person und seinen Werken (besonders

den »Omnium gentium mores«) widmet Schmidt

allein 44 Seiten seiner Abhandlung, indem er

nicht nur die wissenschaftliche Bedeutung seiner

Beobachtungen dartut, sondern auch die für die

deutsche Sittengeschichte wichtigsten Angaben

im Auszuge mitteilt.

In Kap. III behandelt Schm. die Einwirkung

der Reformation auf die Volkskunde. Ein grofser

Fortschritt war, gemäfs dem demokratischen Zug

jener Zeit, der Gebrauch der deutschen Sprache.

Dies war der Hauptgrund der Popularität Se-

bastian Francks, dessen »Weltbuch« in den

Hauptpunkten zwar auf Bohemus beruht, aber

immerhin die neue Wissenschaft in weitere Kreise

getragen hat.

Franck bezeichnet den Höhepunkt der Sitten-

forschung im Reformationszeitalter. Auch der

sonst so verdiente Seb. Münster bleibt in dieser

Hinsicht hinter seinem Vorgänger weit zurück.
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l>st das 17. Jahrh. sollte, namentlich auf Spezial-

gebieten der Volkskunde, wieder neues bringen.

So weit in knappen Zügen der Inhalt der

Schrift.

Die sittengeschichtlichen Bestrebungen und

ihre hauptsächlichsten Träger sind durch Her-

vorhebung des Wesentlichen gut gekennzeichnet

und stellen dem Verf. das beste Zeugnis aus

für seinen klaren Blick und sein gesundes Ur-

teil, auch scheinen die einschlägigen Monogra-

phien, so weit ich sehen konnte, fleifsig benutzt

zu sein. Aber dafs sämtliche Werke des Hu-

manismus und des Reformationszeitalters, die

volkskundliche Beobachtungen enthalten, erwähnt

seien, darf man nicht erwarten (man könnte aus

der Schweiz allein die umfassenderen Darstellun-

gen von Bonstetten, Hemmerli, Kefsler und Sim-

1er anführen). Überhaupt dürfte es schon des-

halb schwer fallen, für die frühere Zeit eine

Vollständigkeit zu erzielen, weil es sich ja hier

noch nirgends um eine selbständige Volkskunde

handelt, sondern nur um vereinzelte sittenge-

schichtliche Aufzeichnungen. Und dafs sich

solche in ungezählten Chroniken und Topogra-

phien jener Zeit finden, liegt auf der Hand,

Eine ausführliche Quellenkunde der Sittenge-

schichte im 15. und 16. Jahrh. müfste also noch

geschrieben werden. Sie lag aber auch nicht,

wie die obige Inhaltsangabe dartut, in der Ab-

sicht des Verf.s. Einstweilen sind wir dankbar

für das Gebotene, das eine wertvolle Ergänzung

der wenigen bis jetzt bestehenden Übersichten

über die Geschichte der deutschen Volkskunde

bildet. Möchte auch das 17. Jahrhundert bald

eine ähnliche Bearbeitung finden!

Basel. E. Hoffmann-Krayer.

Alfred Kirchhoff [fr. ord. Prof. f. Geogr. an der Univ.

Halle], Mensch und Erde. Skizzen von den
Wectiselbeziehungen zwischen beiden. 2. durchges.

Aufl. [Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissen-

schaftlich-gemeinverständlich. Darstellungen. 3 1 . Bdch.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 2 El. u. 127 S. 8".

Geb. M. 1,25.

Nach vier Jahren schon ist eine neue Auflage des

Büchleins nötig geworden ; der Verf. hat es einer Durch-
sicht unterzogen , ihm aber seine ursprüngliche Gestalt

gelassen. Als es zum ersten Male erschien, hat es

Friedrich Ratzel an dieser Stelle (1901, Nr. 44) ein

Juwel der geographischen Literatur genannt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der Jahresversammlung der Französischen Geo-

graphischen Gesellschafl am 7. April ist dem aord. Prof.

f. Geogr. an der Univ. Berlin Dr. Erich v. Drygalski
für seine grönländischen und antarktischen Forschungs-
reisen die Goldene Medaille des Alexandre de la Roquette-

Preises überreicht worden.

ümiTenitit88elirift«ii.

Disserlalionen.

K. Jolig, Niederländische Einflüsse in der deut-

schen Kartographie besonders des 18. Jahrh.s. Leip-

zig. 82 S.

A. Haustein, Die Siedelungen des sächsischen Vogt-
landes. Eine anthropogeographische Studie. Leipzig.

140 S. mit 2 Taf. u. 1 Karte.

Klaftig ersrhclacad« Werke.

C. Rene, Kamerun und die deutsche Kamerun-
Tsadsee-Eisenbahn. Berlin, Mittler & Sohn. Ca. M. 6.

.M. S c h a n z , Nordafrika. Halle, Gebauer-Schwetschke.
Geb. .M. 13.

ZelUrhrifUa.

Globus. 87, 12, A. Hell w ig. Die jüdischen Frei-

städte in ethnologischer Beleuchtung. — Fr. Vogt, Die
Victoriafälle des Iguazü. — Die Stadt Mangaseja und
das Mangasejische Land. — Swasi-Land.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905, 3. A. Voeltzkow, 6. Bericht über eine Reise

nach Ost-Afrika zur Untersuchung der Bildung und des
Aufbaues der Riffe und Inseln des westlichen Indischen

Ozeans (Forts).

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur-
und Völkerkunde Ostasiens. 10, 1. T. Wada, Die

Schmuck- und Edelsteine bei den Chinesen. — F. C.

von Erckert, Die wirtschaftlichen Verhältnisse des

Hokkaido. — O. Loew, Über die .\nwendung des

Frostes bei der Herstellung einiger japanischer Nahrungs-
mittel; Kakishibu. — H. Haas, Der heilige Kanon des

Buddhismus in Japan.

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap. 1. Maart. J. W. van
Hille, Reizen in West - Nieuw - Guinea. — O. L. Helf-
rich, Bijdrage tot de kennis van Boven-Djambi. — J.

B. Rodenburg, Uit de geschiedenis der erste stoom-

vaart in Nederland.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Ernst Mummenhoff [Stadtarchivar in Nürnberg,

Archivrat Dr.], Der Handwerker in der
deutschen Vergangenheit. [Monographien
zur deutschen Kulturgeschichte, hgb. von

Georg Steinhausen. Bd. 8.] Leipzig, Eugen

Diederichs, 1902. 141 S. 8» mit 151 Abbildungen

und Beilagen nach den Originalen aus dem 15, bis

18. Jahrh. M. 4.

Wenn es die Absicht der kulturgeschicht-

lichen Monographien aus dem Diederichsschen

Verlage ist, das Leben und Treiben der Vor-

fahren in der Entwicklung einzelner Berufsarten

in Erinnerung zu bringen, so ist es dem Be-

arbeiter des Handwerkerstandes vollauf gelungen,

ihr gerecht zu werden. In ebenso sachkundiger

wie gewinnender Weise erzählt uns der gelehrte

Verf. die Schicksale der Männer der Arbeit.

Durchweg gestützt auf die Ergebnisse der neue-

sten Forschungen, mit klarem Blick für die Be-

sonderheiten einer Tätigkeit, die, so unentbehr-

lich für die Gesamtheit, in ihren Vertretern nicht

selten dennoch Spott veranlafst, gibt der Verf.

eine lehrreiche und anziehende Darstellung, deren

Wirkung durch die eingestreuten Bilder nach-

drücklich verstärkt wird. Hauptsächlich wird

das Handwerk in der städtischen Zeit (S. 16

—

47), seine Organisation (S. 47— 122), sein Wohl-

stand und seine Bildung (S. 122—32) geschildert.

Voraus geht ein rascher Oberblick über die Ent-
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stehung des Handwerks, und den Beschlufs bildet

eine Betrachtung über den Verfall der Zünfte

(S. 132— 140). Mitunter fordert die vorgetra-

gene Auffassung wohl Widerspruch heraus, so

wenn die Ansicht ausgesprochen wird, dafs die

materielle Lage des Handwerks im allgemeinen

nicht günstig gewesen sei. Oder es scheinen

aus der Kenntnis Nürnberger Zustände heraus zu

weitgehende, für die Gesamtheit nicht zutreffende

Schlufsfolgerungen gezogen, wie etwa bei der

Behauptung des Vorkommens von Stückwerkern

(S. 76). Aber wer könnte bei der Mannigfaltig-

keit deutscher Handwerkerverhältnisse sicher sein,

in der Charakteristik durchweg das Allgemein-

gültige erfafst zu haben ! In allen wesentlichen

Dingen scheint es mir der Fall zu sein. Daher

wären bei dem neuerdings wieder erwachenden

Interesse für den Mittelstand dem gut unter-

richteten Buche viele Leser und Freunde zu

wünschen,

Leipzig. W. Stieda,

Heinrich Freese [Fabrikbesitzer], Das konstitutio-
nelle System im Fabrikbetriebe. 2. veränd.

Ausg. Gotha, Friedrich Emil Perthes, 1905. 96 S.

kl. 8". M. 1,80.

Die Schrift ist im J. 1900 zuerst erschienen und von

uns (1900, Nr. 32) angezeigt worden. Zu der neuen Aus-

gabe, die in einem andern Verlage erscheint, ist der Verf.

hauptsächlich durch die Vorlegung der Novelle zum
Berggesetz im preufsischen Landtage veranlafst worden.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Stadtverwaltung von Mannheim _ beabsichtigt,

Handelshochschulkurse zu errichten und hat Prof.

Dr. E. Gothein in Heidelberg zur Erstattung eines

Gutachtens aufgefordert. In seiner Denkschrift schlägt

G. die Einrichtung von 4 Semestern mit je 14 Wochen-
stunden vor.

Gesellschaften nnd Vereine.

Internationale Vereinigung für vergleichende Rechts-

wissenschaft und Volkswirtschaftslehre.

Berlin, 27. März.

Prof. Dr. Karl Diehl (Königsberg) sprach über den

Einflufs der klassischen Volkswirtschaftslehre
auf die englische Wirtschaftspolitik des 19.

Jahrh.s. Er ging von dem neuesten Umschwünge in

der englischen Handelspolitik aus, die starke Strömungen

zugunsten schutzzöllnerischer Mafsregeln aufweise, und

von der oft gehörten Behauptung, dafs hiermit eine Preis-

gabe der Lehren der alten klassischen Volkswirtschafts-

lehre verbunden sei. Eine nähere Prüfung ergebe aber,

dafs die englische liberale Wirtschaftspolitik keineswegs

durchaus mit den Intentionen der englischen klassischen

Nationalökonomie in Übereinstimmung gewesen sei. D.

gab nach der Voss. Z. einen kurzen Überblick über die

sozialphilosophischen und nationalökonomischen Grund-

auffassungen der beiden Hauptvertreter der klassischen

Volkswirtschaftslehre, Adam Smith und David Ricardo,

und zeigte den Einflufs dieser Lehren auf die englische

Aktien-, Armen-, Geld- und Bankgesetzgebung. Aus-

führlicher verweilte der Vortragende bei der englischen

Freihandelspolitik und wies im einzelnen nach, dafs die

von Peel durchgeführte Handelspolitik in wesentlichen

Punkten von der handelspolitischen Grundauffassung

von Smith und Ricardo abweicht. Zum Schlufs sprach

er über die Bedeutung, welche die klassische National-

ökonomie für die heutige wissenschaftliche Erforschung

des Wirtschaftslebens und für die praktische Wirtschafts-

politik besitzt. An den Vortrag schlofs sich eine leb-

hafte Besprechung, an der sich Dr. Franz Oppenheimer,
Privatdozent Dr. Eberstadt und Rechtsanwalt Dr. Eschen-
bach beteiligten.

Personalchronik

.

Dem Privatdoz. f. Staatswiss. an der Univ. Berlin

Dr. Carl Ballod ist der Titel Professor verliehen worden.
Der Adjunkt der forstl. Versuchsanstalt in Maria-

brunn Dr. Adolf Cieslar ist als Prof. Hempels Nach-
folger zum ord. Prof. f. forstl. Produktionslehre an der

Hochschule f. Bodenkultur in Wien ernannt worden.

UnlTersitätsschrirten.

Dissertationen.

W. Gebhard, Die Heranziehung der Spekulations-

gewinne zur Einkommensteuer. Darstellung des gelten-

den Rechts und kritische Würdigung. Greifswald. 38 S.

F. Goldstein, Der Arbeiterschutz zugunsten der

Kinder und Frauen in der Schweiz. Zürich. 58 S. 4".

C. Schraps, Der Drogenhandel en gros und en

detail in Deutschland. Leipzig. 108 S.

Zeltschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 4. K. Taeger,
Die Einwirkung der letzten Wirtschaftskrisis auf die in-

dustriellen Aktiengesellschaften in Deutschland (Schi.).

— W, Rosenberg, Staat, Souveränität und Bundes-

staat. — K. Haff, Die Unzulänglichkeit der Unfallrenten

land- und forstwirtschaftlicher Arbeiter infolge ungenü-

gender Berücksichtigung ihrer Naturallöhne.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

März. M. Meiling, Die Reform des kommunalen
Finanzwesens auf Grund des Gesetzes vom 14. Juli

1893 und der Berhner Gemeindehaushalt. — A. Hesse,
Die wirtschaftliche Gesetzgebung des Deutschen Reiches

im Jahre 1904. — F. Goldstein, Die Übervölkerung

Deutschlands. — E. Reyer, Leistungen und Ziele der

Bibliotheken, Kritik der Bibliotheksstatistik.

Zur Zunftkontroverse.')

Wenn die Rietschel-Keutgenschen Erörterungen an

die Geduld und die Aufmerksamkeit des Lesers grofse

Anforderungen stellen, so bitte ich zu berücksichtigen,

dafs es sich bei dem Zunftproblem um eine der schwie-

rigsten, aber auch um eine der wichtigsten Fragen unse-

rer Verwaltungs- und Gewerbegeschichte handelt. Die

Mühe, die von beiden Seiten auf die Klarstellung be-

stimmter strittiger Punkte verwendet wird, erscheint des-

halb gerechtfertigt.

Auf die Entgegnung Prof. Rietschels, die in Nr. 14

Sp. 877 f. ds. Ztschr. erschienen ist, durfte man gespannt

sein. Prof. R. hat zwar den unabwendbaren Rückzug

angetreten; aber er hat ihn leider maskiert durch eine

Reihe neuer Unrichtigkeiten. Zum Zweck endgiltiger

Klarstellung erwidere ich folgendes:

1. Mit Bezug auf den Mifsbrauch der Trierer Ur-

kunden hatte Prof. R. in seiner ersten Erklärung Sp. 681

ds. Ztschr. behauptet, dafs die von Keutgen vorge-

nommene Abänderung der Urkunde von 1379 »absolut
_

unwesentlich sei und sich die ganze Differenz auf die

Frage des Wahlrechts der Handwerker beziehe«. Dieser

objektiven Unrichtigkeit gegenüber habe ich einfach die

eigenen Behauptungen Keutgens in meiner Erwiderung

Sp. 751 ds, Ztschr. z. T. in Sperrschrift zum Abdruck

gebracht, wo der Leser sie leicht finden wird. In seiner

jüngsten Entgegnung Sp. 878 ds. Ztschr. gibt nun Prof.

R. vor, dafs er »nichts weiter behauptet hatte, als dafs

Keutgen sich völlig an die Inhaltsangabe Max Baers

(Deutsche Handwerksämter) anschliefse«.

Gegenüber dieser neuesten, jetzt aber endgiltig fest-

zuhaltenden Darstellung kann ich mich darauf beschrän-

') Herr Dr. Eberstadt sieht mit dieser Erklärung die Kontro-

verse mit Herrn Prof, Rietschel seinerseits ftir abgeschlossen an.

Die Red.
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ken, Prof. R. vor die Beantwortung der entscheidenden

Frage zu stellen: Wo sind bei Max Baer die von Keut-

gen vorgebrachten und für die zunftgeschichtliche Auf-

fassung ausschlaggebenden Angaben zu finden, nämlich

a) die Stellen der Trierer Kammerhand werker
wurden stets nur mit freien Handwerkern be-

setzt; b) die Kammerhandwerker waren stets

Mitglieder der Zunft; c) niemals hat ein wesent-
lich anderes Verhältnis bestanden? Ist Prof. R.

imstande, die betreffenden Belegstellen zu nennen, so

ist dieser Hauptteil der Kontroverse erledigt; wo nicht, so

liegt auf Seiten Prot". R.s eine Handlung vor, die zu

beurteilen ich dem Leser überlassen darf.

2. Zu seiner neuen Behauptung, dafs ich bei meiner

aäführlichen Behandlung der Trierer Handwerksämter
e Urkunde von 1379 benutzt habe, ist Prof. R. vor-

sichtig genug, eine falsche Seitenzahl (S. 77 ff.) anzugeben,

sodafs dem Leser die sehr einfache Nachprüfung un-

möglich gemacht wird. Die betreffende Stelle, in der

ich die Urkunde von 1379 zugleich mit zwei anderen

Urkunden von 1336 und 1378 aufgeführt habe, ohne

auf ihre Einzelheiten irgendwie näher einzugehen, findet

sich in meinem Zunftwesen S. 86. An keiner anderen Stelle

meines Buches ist, wie Prof. R. wissen mufs, von jenen

drei Urkunden, und von der Urkunde von 1379 allein

ist überhaupt nirgends die Rede. Wiederum ein »Irre-

leitung der Lesen und eine s Entstellung«.

3. In seiner Erklärung vom 18. März hat Prof. R. einen

Mifsgriff begangen, den jeder Laie, stehe er der Handwerks-
geschichte auch noch so fern, sofort und ohne weiteres

erkennen kann. Prof. R. hatte behauptet, die Trierer Auf-

zeichnung von 1220 kenne keine Kammerknechte, also

keine hofrechtlichen Handwerker, sondern spreche von » Ge-

sellen i, die sie in Gegensatz zu den Meistern des Hand-
werks stellt. Zug um Zug nannte ich nun Prof. R. die Be-

legstelle der Urkunde, die von alledem das Gegenteil be-

sagt (Sp. 752 ds. Ztschr. ad 2). Und wie lautet jetzt

die Antwort Prof. R.s? Nach einigen gewundenen Redens-

arten gibt Prof. R. die Erklärung: »Auf die verschiedenen

Deutungen, die dieser nicht ganz einfache urkundliche

Tatbestand (!) erfahren hat, kann hier selbstverständlich

nicht eingegangen werden«. — Ich habe dieser Wendung
kein Wort des Kommentars hinzuzufügen; ich ersuche

nun Prof. R., auch nur eine der ihm bekannten ver-

schiedenen Deutungen namhaft zu machen, in der ein

Autor es wagt, dem Trierer Recht die von Prof. R.

aufgestellte Behauptung über die » Gesellenschaft « unter-

zuschieben.

Als das charakteristische an diesem allgemein ver-

ständlichen Vorgang erscheint mir nicht blofs der Mangel
der wissenschaftlichen Kenntnis und Zuverlässigkeit,

sondern ebensosehr die anstöfsige Form , in der eine

als unrichtig erkannte Behauptung den Fernstehenden
gegenüber durch neue Unrichtigkeiten festgehalten wird').

4. Auf einige andere Punkte will Prof. R. nicht

eingehen , vorgeblich weil sie nichts Neues enthalten.

Man wird diese Lösung nicht als zulässig anerkennen.
Auf Neuigkeiten kann Prof R. hier unmöglich warten.

Prof. R. hat das Schwergewicht seiner akademischen
Stellung in die Sache hineingezogen. Er hat zur Stütze

bestimmter Behauptungen das Argument gebraucht, das
in weiten Kreisen den gröfsten Eindruck macht — das
Wort und das Amt eines deutschen Hochschullehrers.

Es ist nicht angängig, dafs Prof. R. sich nunmehr unter

') Zur Sache bemerke ich noch, dafs es sich in dem
Trierer Recht um hofrechtliche Handwerker handelt,

von denen jeweils einer zum .Magister über ein Hand-
werksamt, nicht aber zum .Meister über Gesellen ge-

setzt ist. Jedes Handwerkeramt hat (als hofrechtliches

-Amt) nur einen .Magister, der aus der Zahl der

Knechte genommen wird. Die discipuli haben selb-

ständige Naturalbezüge und Beköstigung vom bischöf-

lichen Kämmerer. — Das sind die = Gesellen« und
»Meistert Prof. R.s.

einem nicht zutreffenden V'orwand der Antwort entzieht.

Vielmehr hat Prof. R. die Pflicht, sich klar zu äufsern.

ob er die in Sp. 753 ad 5 besonders benannten Punkte für

Wahrheit erklärt haben will oder nicht').

Den Schlufs der Entgegnung Prof. R.s bildet ein

gehässiger persönlicher Angriff; er bedarf keines Wortes
der Erwiderung. Dagegen wird man einer sachgemafscn
Erklärung Prof. R.s zu den nunmehr klar abgegrenzten
Punkten jetzt endlich entgegensehen dürfen. Von
Prof. Rietschel allein hängt es ab, mit welchem sach-

lichen Ergebnis die hier geführten Auseinandersetzungen
schliefsen werden.

Berlin. Rud. Eberstadt

Rechtswissenschaft.

Referate.

Kurt von Rohrscheidt [Regierungsratj , Die
Gewerbeordnung für das Deutsche Reich
in der Redaktion vom 26. JuU 1900 mit sämtlichen

Ausführungsbestimmungen für das Reich und für

Preufsen. Für den Gebrauch in Preufsen erläutert.

Nachtrag, umfassend die seit dem Juli 1901 er-

gangenen Gesetze, Ausführungsbestimmungen, Erlasse

und Entscheidungen. Leipzig, C. L. Hirschfeld,

1904. VIII u. 176 S. 8". M. 4,40.

Das günstige Urteil, das ich an dieser Stelle

(1901, Nr. 46, Sp. 2921 ff.) über den Rohrscheidt-

schen Kommentar ausgesprochen habe, glaube ich,

nachdem ich das Werk weiterhin oft und mit Vor-

teil benutzt habe, durchaus aufrecht erhalten zu

sollen. Der vorliegende Nachtrag, der bereits nach

2 Va Jahren notwendig war, soll das Nachschlage-

werk vor dem Veralten schützen. In dieser kurzen

Spanne Zeit waren nicht weniger als zweihundert

Gesetze. Ausführungsbestimmungen und Ver-

waltungsverordnungen für das Reich und für

Preufsen neu erlassen. Sie sind im Anschlufs

an die Paragraphenreihenfolge des Gesetzes

nachgetragen. Zweckmäfsig wäre auch die .Auf-

nahme des Kinderschutzgesetzes vom 30. März

1903 gewesen. Dieses Gesetz ist zwar keine

Novelle zur Gewerbeordnung, hängt aber mit

dem Hauptgesetze aufs engste zusammen. Hoffent-

lich erlebt der Rohrscheidtsche Kommentar recht

bald eine zweite Auflage. Vielleicht entschliefsen

sich dann Verfasser und Verleger, Einrichtungen

zu treffen, dafs man spätere Nachträge und Zu-

sätze an Ort und Stelle selbst einkleben kann.

Ich meine, dafs das technisch möglich wäre. Auch

wird es ebenso wie bei den Kommentaren von

Landmann und Schicker kaum zu vermeiden

') Was die neue Lesart des Trierer Schmiederechts

anlangt (bisher handelt es sich nur um eine Beobach-

tung), so ist sie privatim an Keutgen — nicht an Prof.

Rietschel — mitgeteilt worden, und zwar mit dem aus-

drücklichen Ersuchen um Veröffentlichung, und materiell

in einer mit den Angaben Prof. R.s nicht ganz überein-

stimmenden Form. Von der Veröffentlichung ist weder

dem Urheber der .Mitteilung, wie mir der betreffende

Herr schreibt, noch mir bisher etwas bekannt geworden.

Gleichwohl mufs die VeröffentUchung irgendwo erfolgt

sein und Prof. R. hat wohl nur übersehen, die Stelle

anzugeben, eine Unterlassung, die Prof. R. noch nach-

zuholen hat
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sein, dafs der Rohrscheidtsche in zwei Bänden
erscheint. Ein Band mit 1 600 Seiten ist ein

ungefüger Wälzer.

Giessen. Magnus Biermer.

Vorschläge des deutschen Juristentages für die Art
der Anführung von Rechtsquellen, Entschei-
dungen und wissenschaftlichen Werken, be-

schlossen von dem 27. deutschen Juristentag am
13. Septbr. 1904. Berlin, J. Guttentag, 1905. 48 S.

8". M. 0,40.

Bei Anführung von Rechtsquellen usw. zeigt sich

bisher eine Zitiermethode, die der Willkür des einzelnen

breitesten Spielraum läfst. Der Juristentag sucht an deren
Stelle eine Einheitlichkeit einzubürgern und veröffentUcht

allgemeine und besondere Regeln zu diesem Zwecke.
Ferner enthält das Heft ein alphabetisches Verzeichnis

der Abkürzungen und in einem Anhange die besonderen
Abkürzungen für das österreichische Rechtsgebiet.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Der frühere transvaalische Oberrichter Melins de
Villiers ist zum Prof. f. röm., holländ. u. südafrikan.

Recht an der Univ. Leiden berufen worden.
An der Univ. Freiburg i. d. Schw. ist Dr. Liesker

zum-aord. Prof. f. Rechtsphilos. ernannt worden.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

Th. Halbrock, Einheitlichung des Reichsheeres und
Kontingentsverfassung. Leipzig. 52 S.

C. Riefs, Inwieweit sind den deutschen Einzelstaaten

auswärtige Hoheitsrechte verblieben? Breslau. 32 S.

H. Kocks, Der Übergang der Gattungsschulden nach
gemeinem und heutigem bürgerlichen Recht. Rostock.

48 S.

Nen erschienene Werke.

Gewerbegerichtsgesetz in der Fassung vom
29. Sept. 1901. Textausgabe mit Einleit., Anmerkgen u.

Sachregister von L. Menzinger und J. B. Prenner. 2.

umgearb. u. ergänzte Aufl. München , Beck. Geb.

M. 2,20.

Weber, Der Leipziger Bankprozefs. [Der Pitaval

der Gegenwart. II, 2.] Leipzig, C. L. Hirschfeld.

Künftig erscheinende Werke.

Zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker. Fragen

zur Rechtsvergleichung, gestellt von Th. Mommsen,
beantw. von H. Brunner, B. Freudenthal, I. Gold-
ziher u. a. Leipzig, Duncker & Humblot. Ca. M. 3.

G. Gutsche, Rechtsverhältnisse des Handels. Magde-
burg, Heinrichshofen. M. 5,50.

Zeitschriften.

Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht. 15, 1.

Sakmann, Voltaire als Kirchenpolitiker. — P. Drews,
Die Ordination, Prüfung und Lehrverpflichtung der Ordi-

nanden in Wittenberg 1535. I. — Muth, Das Kollegiat-

Stift St.Arnual, die General- Kirchen -Schaffnei der Graf-

schaft Saarbrücken und die Bruderschaftsgüter der Orts-

kirche St. Johann. — B erb ig. Die Unkosten des Bauern-

aufstandes im Jahre 1525 im Bezirk Gotha- Eisenach.

Archiv für Kritninal-Anthropologie und Krimina-
listik. 18, 4. H. Herz, Die Kriminalität des Weibes
nach den Ergebnissen der neuen österreichischen Stati-

stik. — Matthaei, Erweiterung des Strafregisters. —
H. Vofs, Beiträge zur Kasuistik der Simulation und
Dissimulation von Geisteskrankheit nebst einigen prinzi-

piellen Erörterungen. — L. Roztocil, Strafsache gegen

Wenzel Vrsek und Kompl. wegen Verbrechens der Münz-
verfälschung, Diebstahls usw. Gutachten über die bei

dem Einbrüche in die Kirche zu St. Klemens in Prag-

Bubna auf dem Tabernakeldeckel daselbst von dem

Täter hinterlassenen Finger- und Handspuren. —
Knauer, Vatermord aus religiöser Schwärmerei. —
Berico, Ein Fall eigenartiger geistiger Veranlagung
einer Selbstmord-Kandidatin.

Archives d' Anthropologie criminelle. 15 Mars. E.

Laurent, Revue des theses (1903—1904). IV. Intoxi-

cations. — P. Naecke, Le monde homo-sexuel de
Paris.

Rivista pendle. 13, 5. M. Galassi, Ingiurie per

telefono. — G. Pansini, Dato il meretricio nella donna
maritata, esula il reato d'adulterio? — A. Minervini,
La nuova fase della giurisprudenza a proposito dell'

art. 203.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Otto Frhr. von und zu Aufseß [Assistent für

Physik an der Kgl. Techn. Hochschule zu München],

Die physikalischen Eigenschaften der
Seen. [Die Wissenschaft. Sammlung naturwiss.

und math. Monographien. 4. H.] Braunschweig,

Friedrich Vieweg und Sohn, 1905. Xu. 120 S. 8».

M. 3.

Das rege Interesse, das in Kreisen der Natur- i

Wissenschaft in neuerer Zeit für die Erforschung

der Binnenseen lebendig geworden ist, kommt
endlich auch zum Ausdruck in der neueren

Literatur, in der sich das Bestreben nach zu- *

sammenfassenden Darstellungen kundgibt. Eine

solche fehlte bisher fast ganz für das Gebiet der -

physikalischen Erscheinungen, obwohl gerade

diesen die Forschung in letzter Zeit besonders

gewidmet war. Nur in Foreis Handbuch der

Seenkunde finden wir eine derartige Behandlung

des Gegenstandes. Aber dieses Buch ist in erster

Linie für den Geographen geschrieben. Er-

wünscht war es daher, dafs die Probleme auch

einmal vom rein physikalischen Standpunkte er-

örtert wurden. Dieser Aufgabe hat sich nun

der Verf., der sich durch eine Studie über die

Farbe der Seen bereits weiteren Kreisen be-

kannt gemacht hat, unterzogen. Es war gewifs

eine schwere Aufgabe, da ein sehr umfangreiches

Beobachtungsmaterial vorliegt, das zum Teil an

ziemlich zerstreuten Orten veröffentlicht ist und

nun gesichtet werden mufste. Der Verf. ist ihr

leider auch nicht ganz gewachsen gewesen.

Seine Darstellung zeigt nicht unerhebliche Lücken

und trägt vielfach einen allzu subjektiven Charak-

ter. Am besten sind die ersten Abschnitte über

Mechanik, Akustik und Optik, obwohl auch hier

einige wichtige Erscheinungen kaum berücksich-

tigt sind. Weniger befriedigt hat uns dagegen

der letzte Abschnitt, der die thermischen Ver-

hältnisse zum Gegenstand hat. Dieser ist in-

haltHch nicht ausreichend und leider auch nicht

frei von Irrtümern. So ist die Abhängigkeit der

Tiefentemperatur von der Form der Becken

(S. 103) durch die Beobachtungen am Plönersee

erwiesen, der sich aus mehreren Becken zu-

sammensetzt, in denen bei gleicher Farbe und

Durchsichtigkeit zur selben Zeit ganz verschiedene
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thermische Zustände herrschen. Weiter sind die

Richterschen Beobachtungen am Königsee (S. 106),

nach denen in den tieferen Schichten die Tem-
peratur zunimmt, durch die Messungen des Ref.

nicht in Frage gestellt, sondern durchaus be-

stätigt worden; die Temperaturzunahme erreicht

auch nach Richter weit mehr als einige Zehntel,

nämlich 1,5 ''. Doch gleichwohl verkennen wir

nicht, dafs es dem Verf. im allgemeinen ge-

lungen ist, die physikalischen Eigenschaften der

Seen und ihre theoretischen Grundlagen in klarer,

anregender und in den meisten Punkten auch

sachlich richtiger Form darzustellen. Hoffentlich

bietet ihm eine zweite Auflage recht bald Ge-

legenheit, den Inhalt zu ergänzen und, soweit es

nötig ist, zu berichtigen.

Halle. W. Ule.

J. Alexandroff, Aufgaben aus der niederen Geo-
metrie. Leipzig, B. G. Teubner, 1904. Geb. M. 2,40.

Die aus dem Russischen zuerst ins Französische,

dann ins Deutsche übersetzte Sammlung ist, um Über-

sicht in das grofse Gebiet zu bringen, nach Lösungs-
methoden geordnet. Sie beginnt mit der Methode der

geometrischen Örter; darauf folgen die Methoden der

Ähnlichkeit, der Umkehrung, der Symmetrie, der Ver-

schiebung usw.

W. A. Schulz, Hymenopteren-Studien. (Aus der

Sammlung des Zoologischen Instituts der Kaiser-

Wilhelms-Universität zu Strafsburg i. E). Leipzig,

Wilhelm Engelmann, 1905. 147 S. 8° mit 13 Abbüd.
im Text.

Von den drei in dem Buche enthaltenen Abhand-
lungen beschäftigt sich die erste, die die Hälfte des

Bandes einnimmt, mit der Hymenopteren-Fauna Afrikas.

Durch die Unterstützung mehrerer Sammler ist der Verf.

in den Stand gesetzt worden, eine Reihe neuer Formen
zu beschreiben und auch an Orten , die weit entfernt

von ihren bisherigen Fundorten liegen, Hymenopteren
nachzuweisen. Die zweite .Abhandlung führt neue
Gattungen und Arten der Trigonaliden vor, um zur

Einordnung dieser Wespen in das übliche System eine

Vorstudie zu bieten. In der dritten beschreibt Schulz

von ihm in dem Gebiete des unteren Amazonenstroms
selbst gesammelte Diplopteren und Apiden.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Für den Adams-Preis der Univ." Cambridge ist

für 1906 ein neuer Wettbewerb ausgeschrieben worden.
Die Aufgabe lautet: >Die Ungleichheiten in der Mond-
bewegung, die auf eine unmittelbare Wirkung der Pla-

neten zurückzuführen sind«. Bearbeitungen sind bis

zum 16. Dez. 1906 an den Vizekanzler der Universität

einzureichen. Der Wert des Preises beträgt 4500 Mark.

Die Lavoisier-Medaille ist von der Societe pour
l'encouragement de l'industrie nationale diesmal dem
Chemiker He roult für seine elektrometallurgischen For-

schungen, bes. seine Verdienste um die Aluminium-
industrie und die Bereitung von Stahl im elektrischen

Ofen zuerkannt worden.

Der Assistent am Naturgeschichtl. Museum in Ham-
burg Dr. W. Micha eisen und der Assistent am Museum
f. Naturkunde in Berlin Dr. Robert Hartmeyer haben
eine auf ca. 8 Monate berechnete Reise zu zoologi-
schen Forschungen nach Westaustralien ange-

treten.

flMclItckafUs «Bd Tcrelne.

Vom 30. April bis 3. Mai wird ein Rontgen-Kon-
grefs in Berlin tagen. Er soll die Fortschritte und
Umwälzungen veranschaulichen, die seit der Entdeckung
der Röntgen - Strahlen vor 10 Jahren durch die weitere

Erforschung und Ausnutzung der Strahlen auf den ver-

schiedenen Gebieten der Wissenschaft und Praxis herbei-

geführt worden sind. Hierzu sollen wissenschaftliche

Vorträge, für die bereits sehr zahlreiche .Anmeldungen
vorliegen, und eine reichbeschickte Ausstellung dienen.

An der Spitze des Unternehmens steht die Röntgen-
Vereinigung zu Berlin und aufser dem Organisations-

ausschufs ein Ehrenausschufs, dem eine Reihe hervor-
ragender Autoritäten der Physik, der Heilkunde und der

Tierheilkunde angehören. Die Verhandlungen werden
nach der M. A. Z. aus einer physikalisch -technischen
Hauptsitzung, einer medizinischen Hauptsitzung, einer

Reihe von Sektionssitzungen und einem Projektionsabend
bestehen. Die mit dem Kongrefs verbundene Ausstellung
wird aus einem medizinischen und einem physikalisch-

technischen Teil bestehen, aufserdem eine Übersicht über
die Röntgen-Literatur geben. Der medizinische Teil wird
alle Zweige der Heilkunde umfassen und die gemachten
Fortschritte durch Photographien, stereoskopische Bilder,

gröfsere und mikroskopische Präparate und durch .Mo-

delle veranschaulichen Der physikalisch-technische Teil

der Ausstellung wird alle wissenschaftlichen physikali-

schen Apparate enthalten, die zur Erzeugung der Röntgen-

strahlen gehören. Besonders wird auch auf die Vor-

führung der Schutzvorrichtungen gegen die schädlichen

Eigenschaften der Röntgen Strahlen Bedacht genommen
werden. Die Literatur-Ausstellung soll möglichst alle ein-

schlägigen V^eröffentlichungen des In- und Auslandes

umfassen.

Die diesjährige Hauptversammlung des Vereins
Deutscher Chemiker wird vom 15. bis 17. Juni in

Bremen stattfinden.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Physik an der Univ. Berlin Dr.

Wilhelm N ernst ist zum Geh. Regierungsrat ernannt

worden.
Dr. E. Orlich ist zum Prof. u. Mitgl. der Physikal.-

techn. Reichsanstalt in Charlottenburg ernannt worden.

Der aord. Prof. f. Elektrochemie an der Techn. Hoch-
schule in Dresden Dr. Erich Müller hat einen Ruf an
die Hochschule in Braunschweig als etatsmäfs. Prof. an-

genommen.
Der Direktor der Bergakad. zu Clausthal Geh. Berg-

rat Prof. G. Köhler ist zu seinem 25 jähr. Dozenten-

jubil. von der Techn. Hochschule zu Aachen zum Ehren-

Dr. ing. ernannt worden.
An der Techn. Hochschule in Karlsruhe hat sich Dr.

Johannes Brode als Privatdoz. f. physikal. Chemie u.

Elektrochemie habilitiert.

Der Honorardoz. f. Hydromechanik an der Techn.

Hochschule zu Wien Johann Hermanek ist zum aord.

Prof. ernannt worden.
Der ord. Prof. f. Physik an der Univ. Kiel, Geh.

Reg.- Rat Dr. Ludwig Matthiessen ist in den Ruhe-

stand getreten.

Der etatsmäfs. Prof. f. ehem. Technol. an der Techn.

Hochschule in Danzig Dr. Paul Behrend ist am 2. April,

im 52. J., gestorben.

llnlTersititsschriften.

DissertattoHCM.

N. Spijker, Der Körper gröfster .Anziehung eines

Ellipsoides. Zürich. 85 S.

B. Bavink, Beiträge zur Kenntnis der magnetischen

Influenz in Krystallen. Göttingen. 90 S. mit 2 Taf.

F. Kämpf, Gröfse und Ursache der Doppelbrechung

in Kundtschen Spiegeln und Erzeugung von Doppel-

brechung in Metallspiegeln durch Zug. Leipzig. 36 S.
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F. Aletter, Die lonenkonzentrationen ternärer Elektro-

lyte. Rostock. 61 S.

M. Schmaler, Die Entwicklung der Ansichten über

den Gebirgsbau Zentralasiens von der Wiedergeburt der

Erdkunde bis zum Beginne der wissenschaftlichen Ex-

ploration dieses Gebietes. Leipzig. 125 S. mit 1 Karte.

G. V. d. Crone, Ergebnisse von Untersuchungen
über die Wirkung der Phosphorsäure auf die höhere
Pflanze und eine neue Nährlösung. Bonn. 46 S.

H. Heinrich, Über den Schlundkopf einiger dibran-

chiaten Cephalopoden. Leipzig. 40 S. u. 2 Taf.

F. Musterle, Zur Anatomie der umwallten Zungen-
papillen der Katze und des Hundes. Bern. 25 S. u.

1 Taf.
Neu erschienene Werke.

J. Thomae, Sammlung von Formeln und Sätzen

aus dem Gebiete der elUptischen Funktionen nebst An-
wendungen. Leipzig, Teubner.

K. Snyder, Das Weltbild der modernen Natur-

wissenschaft nach den Ergebnissen der neuesten For-

schungen. Autoris. deutsche Übersetzung von H. Klein-

peter. Leipzig, J. A. Barth. M. 5,60.

Fr. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik.

10. Aufl. Leipzig, Teubner.

G. Mahler, Physikalische Aufgabensammlung. [Samm-
lung Göschen. 243.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre hgb.

von R. Afsmann und H. Hergesell. I, 2. Strafsburg,

Trübner. M. 3,50.

G. Rauter, Die Industrie der Sihkate, der künst-

lichen Bausteine und des Mörtels. I. II. [Sammlung
Göschen. 233/34.] Leipzig, Göschen. Geb. je M. 0,80.

Künftig erscheinende Werke.

E. Gilg, Lehrbuch der Pharmakognosie. Berlin, J.

Springer. Geb. ca. M. 9.

V. Hölbling, Fortschritte in der Fabrikation der

anorganischen Säuren, der Alkalien, der Ammoniaks
und verwandter Industriezweige. Ebda. Ca. M. 30.

W. M. Lehnert, Moderne Kältetechnik. Leipzig,

J. J. Weber. Geb. M. 4.

Zeitschriften.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereini-

gung. März -April. H. Minkowski, Peter Gustav

Lejeune Dirichlet und seine Bedeutung für die heutige

Mathematik. — J. V. Collirjs, Correlation of vector ana-

lysis notations. — C. G. Knott, Hamilton's Quaternion

Vector Analysis. — E. Waelsch, Wilhelm Weifs.

Mitglied der Deutschen Mathematiker- Vereinigung. — R.

Fr icke. Über die Bedeutung der allgemeinen Abteilungen

der technischen Hochschulen. — F. Schur, Johann
Heinrich Lambert als Geometer.

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissen-

schaften in Wien. Math.-nat. Kl. November. G.Jäger,
Zur kinetischen Theorie der Abhängigkeit der Gasdichte

von den äufseren Kräften; Stereoskopische Versuche. —
K. Przibram, Über die disruptive Entladung in Flüssig-

keiten. — L. Klug, Konstruktion der Perspektivumrisse

und der ebenen Schnitte der Flächen zweiter Ordnung.
— H. Mache, Über die Radioaktivität der Gasteiner

Thermen. — G. v. Niefsl, Über die Frage gemein-

samer kosmischer Abkunft der Meteoriten von Stannern,

Jonzac und Juvenas.

Zeitschrift für analytische Chemie. 44, 3. 4. S.

P. L. Sörensen, Zur Frage über einheitliche Titersub-

stanzen (Urtitersubstanzen). — Derselbe und A. C.

Andersen, Über die Anwendung von Natriumkarbonat

und Natriumoxalat in der Azidimetrie. — W. F. Koppe-
schaar, Eine neue Methode zur Bestimmung der

kohlensauren Magnesia in Kalksteinen. — F. West-
hauser, Zur Bestimmung der Phosphorsäure in der

Thomasschlacke. — A. Gawalowski, Verhalten der

Kieselfluorwasserstoffsäure zu einigen Reagenzien. --

A. Schrimpff, Verbesserter Schwefelwasserstoffapparat.

Liebigs Annalen der Chemie. 339, 2. A. Micha-
elis, Über ö-Aminopyrazole und über Iminopyrine. —
Th. Zincke, Über Dinitrophenylpyridiniumchlorid und
dessen Umwandlungsprodukte. III; Über die Einwirkung
von Salpetersäure auf Amidosulfosäuren : Nitramine,

Diazoverbindungen und Indazole.

Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt in Wien.

54, 3. 4. St. Richarz, Die Neokombildungen bei

Kaltenlcutgeben. — Th. Fuchs, Kritische Besprechung

einiger im Verlaufe der letzten Jahre erschienenen Ar-

beiten über Fucoiden. — F. E. Suefs, Das Grundge-

birge im Kartenblatte St. Polten; Über Perthitfeldspate

aus kristallinischen Schiefergesteinen. — H. V. Graber,
Geologisch-petrographische Mitteilungen aus dem Gebiete

des Kartenblattes Böhm. Leipa und Dauba. — R.

J. Schubert, Das Verbreitungsgebiet der Promina-

schichten im Kartenblatte Novigrad-Benkovac (Norddal-

matien). — W. Petrascheck, Zur neuesten Literatur über

das böhmisch-schlesische Grenzgebiet. — W. Hammer,
Die kristallinen Alpen des Ultentales. II. — A. Hofmann
und A. Zdarsky, Beitrag zur Säugetierfauna von
Leoben. — K. Hinterlechner, Beiträge zur Kenntnis

der geologischen Verhältnisse Ostböhmens. II. Das kristalli-

nische Gebiet bei Reichenau a. d. Kn.

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. 15, 2. H.

Klebahn, Kulturversuche mit Rostpilzen.

Medizin.

Referate.

Konrad Büdinger [Privatdoz. f. Chirurgie an der

Univ. Wien], Die Einwilligung zu ärztlichen

Eingriffen. Wien, Franz Deuticke, 1905. 81 S.

8». M. 2.

Büdingers Schrift ist in erster Linie dazu be-

stimmt, Ärzte auf die juristischen Gefahren (Straf-

barkeit und Schadensersatzpflicht) aufmerksam zu

machen, die ihnen bei Ausübung ihres Berufes

drohen. Dafs er dabei in erster Linie auf die

Entscheidungen der Gerichtshöfe Rücksicht nimmt,

ist selbstverständlich. Aber auch die juristische

Literatur zieht er in ziemlich weitem Umfange

heran. Unmittelbar übt er selten Kritik, dagegen

spricht sich zum mindesten zwischen den Zeilen

eine starke Unzufriedenheit mit der juristischen

Beurteilung ärztlichen Tuns aus. Im ganzen wohl

kaum mit Recht, denn von den juristischen

Schriftstellern wenigstens ist — soweit ich die

Literatur übersehe — jeder ernstlich bemüht,

die Grenzen für die Berechtigung ärztlicher Ein-

griffe so weit als irgend möglich abzustecken.

Dafs der Jurist dabei Wichtiges übersehen kann,

weil ihm die erforderlichen medizinischen Kennt-

nisse fehlen, karin unbedingt zugegeben werden.

Gerade darum sind ihm Arbeiten wie die von B.

aufserordentlich willkommen, da sie seinen Ge-

sichtskreis wesentlich erweitern. Das gilt um
so mehr, als der Verf. auch juristischen Pro-

blemen keineswegs verständnislos gegenüber steht,

wenn ihm auch die technisch-juristische Behand-

lung begreiflicherweise nicht geläufig sein kann

und er deshalb gelegentlich die Juristen für

schlimmer hält, als sie tatsächlich sind.

Der Kernpunkt seiner Forderung ist Be-
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u egungsfreiheit für den Arzt in Notfällen, während

t r im übrigen eine Rücksichtnahme auf das Recht

der Selbstbestimmung des Patienten als notwendig

anerkennt. Eine Verständigung darüber wird

sich zwischen .Ärzten und Juristen leichter er-

zielen lassen, als B. glaubt. Allerdings wird die

in jeder Hinsicht wünschenswerte, gesetzliche

Regelung keine leichte Aufgabe sein, aber bei

gutem U'illen doch keine unlösliche. Ein be-

sonderes Verdienst hat sich , gerade im Hin-

blick auf eine Änderung der gesetzlichen Be-

stimmungen, der Verf. erworben durch einen

Hinweis auf den bisher gänzlich ungenügenden

Schutz gewaltunterworfener Personen gegen den

bösen Willen und öfter gegen die Einsichtslosig-

keit ihrer gesetzlichen Vertreter, von deren

Willen der Arzt heute abhängig ist. Eigentlich

nur in dieser Frage macht B. Reformvorschläge

und zwar solche, denen auch der Jurist grund-

sätzlich durchaus zustimmen kann.

Heidelberg. K. v. Lilienthal.

Hugo Hoppe [Nervenarzt Dr.], Die Tatsachen über
den Alkohol. Eine Darstellung der Wissenschaft

vom Alkohol. 3. wesentl. verm. u. teilw. umgearb.

Aufl. Berlin, Calvary & Co., 1904. XVI u. 536 S.

8°. Geb. M. 7.

Gegen die 2. Auflage des Buches, die erst vor drei

Jahren erschienen war, ist die neue, vor allem durch

die Vermehrung und Ergänzung der zahlreichen statisti-

schen Tabellen, um fast 200 Seiten stärker geworden.

Der Verf. hat das umfangreiche Material, das die Wir-

kungen und Schädlichkeiten des Alkohols beleuchtet,

sorgsam gesammelt und legt es in einer Reihe von
Kapiteln für den gebildeten Laien verständlich dar. Für
weiteres Studium auf dem wichtigen Gebiete hat er den

einzelnen Kapiteln sehr eingehende Bibliographien bei-

gefügt.

Notizen und Mitteilungen. --

Notizen.

Um den König Humbert- Preis, der alle fünf

Jahre verliehen wird, und für den diesmal eine Aufgabe
aus der orthopädischen Chirurgie gestellt ist, haben sich

neun Deutsche, zwei Engländer, zwei Franzosen und
ein Amerikaner beworben. Das Preisrichteramt ist Prof.

Passini in Padua, Prof. .Mikuhcz in Breslau und dem
englischen Chirurgen Bernard Roth übertragen worden.

Personalch ronik.

An die Univ. Jena ist der aord. Prof. für innere

Med. an der Univ. Strafsburg, Dr. Dietrich Gerhardt,
als Nachfolger von Prof. .Matthes berufen worden, an
der Univ. Königsberg hat sich der Oberarzt an der

medizin. Klinik Dr. Walter Rindfleisch als Privatdoz.

f. innere Med. habilitiert.

Der Privatdoz. f. patholog. Anat. an der Univ.

Greifswald Dr. Otto Busse ist zum Prof. am kgl.

Hygienischen Institut in Posen ernannt worden.
Der Privatdoz. f. pathol. Anat. an der Univ. Tübingen

Dr. Albert Dietrich ist zum aord. Prof. ernannt

worden.

Der Privatdoz. f. Anat. an der Univ. Helsingfors

Dr. Gustav Hjalmar Grönroos ist zum ord. Prof. er-

nannt worden.
Der Privatdoz. f. Gynäkol. an der Univ. Kiel Prof.

Dr. Ludwig Glaevecke ist am 3. April, 49 J. alt,

gestorben.

l'BlTenltiUickrlftCB.

HabilitatioHSSchrifl.

C. V. Eicken, Die klinische Verwertung der direkten

Untersuchungsmethoden der Luftwege und der oberen
Speisewege. Freiburg. 126 S.

Dissertationen.

K. Erik, Die Abhängigkeit der Erregbarkeit der
peripherischen Nerven vom Sauerstoff. Berlin. 'M> S.

Ch. J. Fauconnet. Über Magen- und Darmtätigkeit
bei Diabetes mellitus. Genf. 36 S.

R. Hirschfeld, Über Psychosen im Senium. Frei
bürg. 31 S.

F. Lange, Ein Beitrag zur Kenntnis der Thymus-
tumoren. Leipzig. 33 S.

Klnftig erneheiMeade Werke.

W.Pauli, Wandlungen in der Pathologie durch die

Fortschritte der allgemeinen Chemie. Wien, .M. Perlcs.

M. 1,20.

ZeiUekrifteB.

Zeitschrift für diätetische und physikalische The-
rapie. 1. April. G. Glücksmann, Symptomatologie
und Therapie verschluckter Fremdkörper. — Immel-
mann, Fortschritte in der orthopädischen Behandlung.
— Th. Gluck, Nervenplastik (Greffe nerveuse) nebst

Bemerkungen über Übungstherapie bei Lähmungen. —
E. Gottstein, Über therapeutische Erfahrungen mit

einer neuen Quecksilberlampe jUviollampe«- Schott.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Guido Adler [ord. Prof. f. Musikwiss. an der Univ.

Wien], Richard Wagner. Vorlesungen gehalten

an der Univ. zu Wien. Leipzig, Breitkopf & Härte!,

1904. XII u. 372 S. mit 1 Bildnis. M. 6.

Das Buch mufs zweifellos in die Hände aller

derer gelegt werden, die sich von dem Geschwärm
und Geschwätz der »Wagneriten« — eine sehr

glückliche Wortbildung Adlers — freimachen

wollen. Nicht für Wagner, nicht gegen Wagner,
— über Wagner zu sprechen war die .Absicht

des bekannten Musikgelehrten. Er hat die

Kenntnisse, um das tun zu können. Er zeigt

uns W^agner als musikgeschichtliche Persönlich-

keit, weist die Zusammenhänge mit den Re-

naissancebestrebungen früherer und neuerer Zeit

nach, den Zusammenhang mit der Romantik und

gibt im einzelnen wie im allgemeinen aufser-

ordentlich ruhige und sachliche, klare und wahre

Darstellungen.

Es ist dringend notwendig, dafs diese An-

schauungen, die sich vor den Götzendienern und

Cliquengeistern nicht scheu in Demut neigen,

endlich Allgemeingut der Gebildeten werden.

Das Buch ist deshalb zur Zeit das beste Wagner-

buch für gebildete Menschen. Gerade weil der

Widerstand gegen die mit wissenschaftlichem,

überzeugtem Freimut vorgebrachten Anschau-

ungen des Verf.s bei den Wagneriten grofs sein

wird, kann man nicht dringend genug die I.^k-

türe dieses Werkes empfehlen. Spätere Bücher

über Wagner werden noch mehr, als dies zur

Zeit möglich ist, aus der menschlichen Gesamt-
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natur Wagners das Wesen seiner Kunst erklären.

Mögen die nächsten Jahre für diese Betrachtungs-

weise die nötigen Vorarbeiten liefern. Vielleicht

ist Adler dann in der Lage , auch diese Ergeb-

nisse in sein ausgezeichnetes Buch noch einzu-

arbeiten. Über die einzelnen Werke Wagners
enthält es — das sei noch bemerkt — eine

Fülle feinsinniger Beobachtungen und verliert da-

bei nie die grofsen allgemeinen Gesichtspunkte.

Altenburg. Georg Göhler.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei den Ausgrabungen auf Aegina, die Prof.

Furtwängler zusammen mit Dr. L. Curtius mit Mitteln

der Bassermann -Jordan -Stiftung der bayer. Akad. d.

Wiss. ausführt, sind kürzlich Inschriften aufgedeckt wor-

den, die beweisen, dafs das in wilder, öder Gegend am
Oros gelegene Heiligtum wirklich das von Pausanias er-

wähnte Heiligtum des Zeus Pan hellen ios ist. Die

neuen Grabungen haben aufser jenen Inschriften auch
wichtige Ergebnisse für die Geschichte dieses Heiligtums

geliefert. Sie zeigen, nach der T. R., dafs seine gewal-

tigen Terrassenanlagen , obwohl die Stützmauern zum
Teil in einer der zyklopischen ähnlichen Weise, zum Teil

in regelmäfsigem Quaderbau errichtet sind, doch nach ein-

heitlichem Plan auf einmal entstanden sind und zwar in

der Zeit der höchsten Blüte Aeginas gegen Ende des

6. Jahrh.s v. Chr. Auf der Oros -Spitze ist eine aus-

gedehnte vorgeschichtliche Stadt, ferner ein

Bronzeschatz und ein Idol von feiner Arbeit entdeckt

worden.

Die berühmte Helmsammlung des Freiherrn
V. Lipperheide ist als Leihgabe den königlichen Mu-
seen zu Berlin überlassen und im Alten Museum allge-

mein zugänglich aufgestellt worden.

NeD erschienene Werke.

K. F. Wize, »In der Stunde der Gedanken«. Über
die schönen Künste. Berlin, R. Trenkel.

P. Sturm, Steinschnitte, Medaillen und Plaketten.

Leipzig, Julius Zeitler. M. 1,50.

K. Grunsky, Musikgeschichte des 17. und 18.

Jahrh.s. [Sammlung Göschen. 239.] Leipzig, Göschen.

Geb. M. 0,80.

Inserate.

Schreibmaschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kuhse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Soeben ist in der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erschienen und kann durch

alle Buchhandlungen bezogen werden

:

Pesch, Heinrich, S. J., Lehrbuch der Nationalökonomie.
Erster Band: Grundlegung, gr. 8° (XIV u. 486) M 10.— ;

gebunden in Leinwand M 11.50

Das ganze Werk ist auf drei Bände berechnet; der zweite Band wird die „Allgemeine Natimtalökonomie" , der dritte Band
die „Besondere Nationalökonomie'' behandeln.

Aus dem Vorwort: Ich habe mich bemüht, ein einheitliches System der Volkswirtschaftslehre aufzubauen, dessen Besonder-
heit in der konsequenten Durchführung der anthropozentrisch-teleologischen Auffassung (der Mensch Subjekt und Ziel der Wirt-
schaft) besteht, in der Verbindung der kausalen und teleologischen Betrachtung, in der Betonung des Staatszweckes und seiner

Bedeutung für die Erkenntnis des Zieles der Volkswirtschaft in der Hervorhebung des praktischen Charakters der Volkswirt-
schaftslehre, in der Verbindung der induktiven und deduktiven, der analytischen und synthetischen Methode. Das ganze System
ist beherrscht von der Idee der sozialen Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit nicht nur für den einzelnen, sondern auch für

das Ganze, jede Klasse, jeden Stand. Das Solidaritätsprinzip, im Sinne sozialer Rechtsforderung, erscheint als das höchste und
letzte Organisationsprinzip der Volkswirtschaft, der Solidarismus als ein zwischen Individualismus und Sozialismus vermittelndes

System. Den unsere Zeit bewegenden besondern Fragen der sozialen Reform soU jedesmal eine ausführlichere Behandlung zu teil

werden.

Versteigerung der Saimmlung

I.

Kostbare ^te jVlusikalien

Stammbucher um 1600

frühe }{olzschnittverke und Inkunabeln

Originaldrucke der Reformationszeit

Citeratur des XVII. Jahrhunderts

Soethe und die Romantik

II.

yiusgevählte Sammlung

ynter Kupferstiche d. XV.-XVII. Jahrhunderts

Dürer, Rembrandt, Kleinmeister, ]V[ecken

}(olländische }{andzeichnungen d. XVII. Hahrhs.

franz. und engl. Stiche des XVIII. Jahrhunderts

Daniel Chodoviecki— = dabei die größten und wertvollsten Seltenheiten ——
Auktion 1, bis 6, Mai 1905,

Illustrierte Kataloge versendet

C. G, Boerner, Antiq^tai^iat, Leipzig, Nürnbergerstr, 44.



1021 22. ApnX DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 16. 1022

VERLAG VON B^ G. TEUBNER IN LEIPZIG.

Die ,Bibliotheca Teubneriana" stellt sich die .Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse
der griechischen und römischen Literaturen in wohlfeilen Ausgaben zu veröffentlichen, soweit dies für die

Wissenschaft oder die Schule wünschenswert ist. Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten
Ergebnissen der kritischen Forschung, über welche die beigefügte adnotatio critica, die sich zumeist unter dem
Text befindet, Auskunft gibt. Neue Bände werden fortgesetzt weiter vorbereitet und ausgegeben, veraltete Aus-
gaben werden durch neue verbesserte ersetzt. So bietet die Bibliotheca die umfangreichste auf der Höbe wissen-
schaftlicher Kritik stehende, dabei wohlfeilste Sammlung klassischer Autoren dar.

Im nachstehenden sei auf die neuen Erscheinungen der letzten Jahre hingewiesen.

Die Sammlung umfasst zur Zeit gegen 400 Bände zum Preise von ca. 1400 Mark,
die bei einmaligem Bezüge zum Vorzugspreise von ca. 1050 Mark abgegeben werden.
Antonini, Marci, imperatoris commentariorum
**quos sibi ipsi scripsit libri Xll. Iterum rec. 1.

Stich. [XXII u. 218 S.] geh. .tC. 2.40, geb. M. 2.80.

Aristotelis noXtiaCa ^Aih]vac(OV. Quartum ed. Fr.

^Blass. [XXX u. 162 S.] geh. J(. 1.80, geb. M. 2.20.

ethica Nicomachea. Rec. Fr. Susemiehl. Ed.

alteram cur. 0. Apelt. [XXX u. 280 S.] geh. ^<f. 2.40,

geb. Jl. 2.80.

Alciphronus Rhetoris epistularum libri IV. Ed. M.
.A. Schepers. Accedunt duae tabulae phototypicae.

[XXVI u. 225 S.] geh. J(. 3.20, geb. .^. 3.60.

Apulei opera quae supersunt. Vol. II. Fase. I. Apulei

Platonici Madaurensis pro se de magia Über (Apologia).

Recensuit Rudolfus Helm. [II u. 120 S.] geh. .«. 2.40.

geb. cM. 2.80.

Augustini, Sancti Aurelii, Episcopi, de civitate Dei
libri XXII. Tertium recognovit B. Dombart. Vol.

U: Libr. XIV— XXII. [XVI u. 635 S.] geh. ofi. 4.20,

geb. .(6. 4.80.

rVonati, Aeli, quod fertur commentum Terenti.

•-'Accedunt Eugraphi commentum et Scholia Bembina.
Recensuit Paulus Wessner. Vol. II. [VIII u. 550 S.]

geh. .«. 12.—, geb. Jt. 12.80.

Gellii Noctium Atticarum libri XX. Post M. Hertz
ed. C. Hosius. Vol. l/II. [LXIV u. 750 S.] geh.

<«'. 6.80, geb. Jr 8.—.

Georgii Acropolitae opera rec. A. Heisenberg. \'ol.

II. [XXVI u. 120 s.] geh. c^. 8.—
,

geb. M.9.—.
Grani Liciniani quae supersunt. Recognovit et

apparatu critico instruxit M. Fle misch. [XVIII u.

58 S.] geh. Jl. 1.—, geb. M. 1.30.

Oerondae mimiambi. Novis fragmentis auetos quar-

*'tum edidit Otto Crusius. Accedunt Phoenicis coro-

nistae, Mattii mimiamborum fragmenta, Mimorum frag-

menta et Specimina varia nuper reperta. Editio minor.

[VI u. 132 S.] geh. J6. 2.40, geb. JC. 2.80.

Minucii Felicis Octavius. Recensuit et praefatus est

Herrn. Böen ig. [XXXI u. 116 S.] geh. .AT. 1.60,

geb. .(i. 2.—.

VTonii Marcelli de conpendiosa doctrina libros
^ 'XX Onionsianis copiis usus ed. Wallace M. Lindsav.
Vol. I— III: libri I—XX et indices. [XLIV u. 997 s'.J

geh. M. 17.20, geb. Jt.. 19.-.

HavaavCov 'EXXäSo? Ttepi-rjYirjaK;. Pausaniae
Graeciae descriptio. Rec. Fr. Spiro. Vol. I— III libri

I—X et index. [XXI u. 1166 S.] geh. .<f. 7.60, geb.

Jl. 9,20.

polybii historiae Editonem a Ludovico Dindorfio
curatam retractavit et instrumentum criticum addidit

Theodorus Buettner -Wobst. Editio altera. Vol. I.

[L u. 361 S.] geh. .tC. 4.40, geb. Jl. 5.—.

Vol. IV. [XVI u. 552 S.] geh. J(. 5.—, geb.

.«. 5.60.

Vol. V (Appendix). [251 S.] geh. Jl. 2.40

geb. Jl. 3.—.

Drocopü Caesariensis opera omnia. Recognovit
Jacobus Haury. Vol. I: De bellis libri I

— IV. Opus
ab Academia Regia Bavarica praemio Zographico oma-
tum. [LXIV u. 552 S.] geh. M. 12.—, geb. M. 12.60.

Vol. II. De bellis libri V—VIII. [II u. 678 S.] geh.

.((. 12—, geb. .«. 12.60.—.

Ptolemaei, Claudii, opera quae exstant omnia.
Vol. I ed. J. L. Heiberg. Pars II, libros VII-XIII

continens. [IV u. 608 S.] geh. Jl. 12.-, geb. Jl. 13.-.

Senecae, L. Annaei, tragoediae recc. Rudolfus

Peiper et Gustavus Richter. Peiperi subsidiis instr.

denuo edendas curavit Gustavus Richter. [XLIV u.

500 S.] geh. Jl. 5.60, geb. cü. 6.20.

opera quae supersunt. V'ol. I. Fase. I. Dialo-

gorum libros XII edidit Emil Hermes. [XX a. 383 S.]

geh. Jl. 3.20, geb. M. 3.80.

SAMMLUNG \VISSENSCHAFTLICHER KOMMENTARE ZU
GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN SCHRIFTSTELLERN

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

SOPHOKLES ELEKTRA. Von G. KAIBEL. geh. n. M. 6,—, in Leinw. geb. n. M. 7.—
LUCREZ BUCH III. Von R. HEDsZE. geh. n. M. 4.—, in Leinw. geb. n. M. 5.-
AETNA. Von S. SUDHAUS, geh. n. M. 6.—, in Leinw. geb. n. M. 7.—
VERGIL Aeneis Buch VI. Von E. NORDEN, geh. n. Jl. 12.—, in Leinw. geb. M 13.—

Demnächst sind in Aussicht genommen:

CLEMENS A. PAIDAGOGOS. Von E. SCHWARTZ. '\ OVID HEROIDEN. Von R. EHWALD.
LUKIANS PHILOPSEUDES. Von R. WÜNSCH. PLAUTUS RUDENS. Von F. >L\RX.
MINUCIUS FELIX OCTAVIUS. Von E. NORDEN.

\
TACITUS GERMANIA. Von G. WISSOWA.

Mit dem Plan, eine Sammlung wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und römischen Literaturwerken erscheinen rn

lassen, hofft die Verlagsbuchhandlung einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. Liegen auch einzelne Schriftwerke in Bearbeitung«!! ror.

die wissenschaftlichen Ansprüchen in hers'orragendem Maße gerecht werden . so ließen gerade diese Vorbilder den ^V niuca nach ^'ij'''

regeren Betätigung auf gleichem Gebiete entstehen, wie dessen Verwirklichung in diiseni rntt-ni. liir. -n :;!- ir..";plich eficheiaen. Auf der

anderen Seite aber darf sieh wohl von ihm, das zu einer umfassenderen und verstündnisvolKriii B. s, ii it"::-'i:!-' mit A«n ™*g*^^^^°^^
antiken Literatur als den vornehmsten Äußerungen des klassischen Altertums auffordern und iuil.-it. ii snü. .-iniger Xataen flT m* rflegr

r philologischen Wissenschaft überhaupt wie für den einzelnen Philologen versprechen lassen.

Die Bände sind geheftet und gleichmäßig gebunden durch jede Buchhandlung — auch zur Ansicht —
erhältlich. Ausführliche Prospekte unentgeltlich und postfrei.
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Verlag von ß. 6. Ccubner in Leipzig und Berlin

(Bröfee 60x50 cm Preis 3 ITT., geraF|mt oI)ne (Blas

lO.SOm., mit (Blas 12 m., in i\&[Z mit (Blas 16m.

5ur Sditllerfeier

Den fd|önften tDanöfdjmud

für ^aus unö $d)ule bilöen öie

Sdlillerbilöniffe
ziz Don Karl Bauer i=z

5arbtgc Kün(tlerftein3etcf|nungen

(Brö^e 60x50 cm preis 3 JMiJrh

(Brö^e 19x29 cm preis 1 Marh.

AlK hPTl llr'i"(>trf>H h(>r T^rf>f{0* • • • ®^"ß Qlle Sd)ranfen, gctDifferma^cn frei in
;.l.U^ VCIl VltlClU^ll UCt ^pn^ll»::. öenatfjer.öenl^immelljineinftentöerKünftlcr
Sdjiller cor uns I)in, fo tüie loir i{)n fennen DoIItDüröe unöflöel, DoIlKraftunömajeftät,
öen Kopf üoller titonifdjer ©ebanfen, öie Cippen 3ufammengeprefet u. öas Stürmen u. Braufen
meifternb unö öieSd)mer3cn öcs Ceibes Öa3u— gan3 ein König u.t^elo. (neue päö. 3tg. 1904. nr.25.^

mit öiefen Bilöniffen unferer beiöen berüf)mteften Didjter f)at öer Künftler unferm üolfe
eine föftlid)e (bOibt öargebotcn. Sd)iIIer ift geraöe3u gro^ =

artig. Der3ug 3um fjelöifd)en, (Erf]abenen, öcrSd)iIIer fo fcfjr

eignet, flutet öurd) alle £inicn, tro^ öes Ceiöens, öas mit un=
erbittlidjer Sd)ärfe auf öem geroaltigen flntli^ bemerfbar roirö.

Die flölcrnatur fommt nur um fo oergeiftigter 3um flusörucf.

IDer öäd)te, toenn er fid) üoIIer flnöadjt öem rDaf)rI)aft ergrei»

fenöen flnblid öiefer 3üge I)ingibt, nid)t an (Boetf)es etoigfdjöne

tDort: „ücini F)tnter ifjm in tDeienlofem Sdieine /SädiJifdjc
lag, toas uns alle bänöigt, öas (Bemetne." VSdjulstg.

Iti der öaniTnlutig „Hus Natur u, Geifteswelt*
erfcbeint gletcbzetttg:

')

Sdjiller.
Don Prof. tEl)eobaIÖ Stegter.

€ttDa 150 Seiten. 8. (Beb,eftet 1 marf, gebunöen 1,25 marf.

Die Darfteüung öes befannten Stro^urgcr pijilofopfjen

roirö öen flnfprud) erljeben öürfen, öie beftc 3ufammenfaffenöe
IDüröigung Sdjillers oon berufcnfter Seite 3U fein. Sie

erfdjeint ^u einem prctfc, öer öie toeitefte Derbreitung er=

möglidjt. So ift Sieglers Sdjiller bcfonöers berufen, fein

®cööd)tnis 3U el)rcn unö fcft3uf)alten.

(Bröfee 19x29 cm preis 1 m.
3n 5u'"nierral)men 2 m.
maffiDgerat)mtm.(BIas3m.

3lluftrierte t)er3ei^m[fe beiöer Sammlungen unentgeltlt(f) unö pojtfrei

Dieser Nanimer der „Deutschen Literaturzeitnng" liegt eine Beilage der Dieterichschen Yerlagsbuchl
handlnng (Theodor Weicher) in Leipzig bei, die wir der Beachtnng unserer Leser bestens empfehlei

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle
Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von £. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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aatraS«).

Erscheint jeden Sonnabend im

Umfange von wenigstens 4 Bogen.

XXVI. Jahrgang
Nr. 17. 29. April. 1905

Abonnementspreis
vierteljährlich 7,50 Mark.

Preis der einzelnen Nummer 75 Pf.— Inserate die 2 gespaltene Petitzeile 30 Pf.; bei Wiederholungen und größeren Anzeigen Rabatt.
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Systematisches Inhaltsverzeichnis.

Bin alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Bücher mit Seitenzahlen findet sich

zn Anfang des redaktionellen Teils.

Allgemeinwissensohaftliohes ; Gelehrten*,

Sohrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Th. Aufrecht, Catalogus Catalogo-

rum. Part III. (Richard Schmidt,
Privatdoz. Dr., HaUe.)

Lm Keller, Der Humanismus.

^itrungsberiehte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

K. Stange, Theologische Aufsätze.

(Richard H. Grützmacher, aord.

Univ.-Prof. Lic, Rostock.)

Zwei gnostische Hymnen. Aus-

gelegt von E. Preuschen. (Hugo
Greßmann , Privatdoz. Dr., Kiel.)

\V. Wol f f, Wie predigen wir der Gemeinde
der Gegenwart?

Philosophie.

A. L e V y , Stirner et Nietzsche. (Henri
Lichtenherger, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Nancy.)

H. Romundt, Kants Kritik der reinen Ver-
nunft

Unterriohtswesen.

A. Heubaum, Geschichte des deut-

schen Bildungswesens seit der Mitte

des siebzehnten Jahrhunderts. Erster

Band: Bis zum* Beginn der allge-

meinen Unterrichtsreform unter

Friedrich dem Grofsen 1763 ff.

(Friedrich Paulsen, ord. Univ.-

Prof. Dr., Berlin.)

H. Kietz, Die Erziehung im Eltemhause.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und LIteraturgesohiohte.

G. Saintsbury, A history of criti-

cism and literary taste in Europe.
Vol. III : Modern criticism. (Richard
M. Meyer, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Berlin.)

M. Friedwagner, Rumänische Volks- '

lieder aus der Bukowina. (Gustav
Weigand, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Leipzig.)

Griechische und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

P. Rasi, Saggio di alcune partico-

laritä nei versi eroici e lirici di S.

Ennodio. (Hugo Gleditsch, Gymn.-
Prof. Dr., Berlin.)

Fr. Baumgarten, Frz. Poland, R.Wag-
ner, Die hellenische Kultur. Lief. 1.

Deutsche Philologie und LIteraturgesohiohte.

Wilh. Braune, Über die Einigung

der deutschen Aussprache. (Karl

Ltiick, ord. Univ.-Prof. Dr., Graz.)

Stunden mit Goethe. Hgb. von Willi.

Bode. I, 3.

Romanische und englische Philologie

und Literaturgeschichte.

Jacopo Sannazaros .»^rcadia. Deutsch

von K. Brunhuber. I.T. (Paul Wüst,

Dr. phil., Limburg a. d. Lahn.)

J. Klapp erich, Englisches Lese- und Rea-
lienbuch.

Allgemeine und alte Gesohlohte.

W. Barthel, Zur Geschichte der rö-

mischen Städte in Afrika. (Wil-

helm Koch, Konrektor Dr., Tiel

[Holland].)

Fr. Pr e i s i g k e , Städtisches Beamtenwesen
im römischen Äg^'pten.

j

I

Mittelalterliche und neuere Geschichte.
\

Frdr. Thudichum, Papsttum und
j

Reformation im Mittelalter 1145
,— 1517. (Julius Haller, aord.
|

Univ.-Prof. Dr., Marburg.)
j

Gebhard Fischer, Der Anteil Vorarlbergs
|

am österreichischen Erbfolgekriege im
j

Jahre 1744.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

H. Wagner, Orometrie des ostfäli-

schen Hügellandes links der Leine.

(Karl Peucker, Dr. phil., Wien.)

M. A. O w e n , Folk-lore of the Musquakie
Indians of North America.

Staats- und Sozialwissensohaften.

Bf. Kuske, Das Schuldenwesen der

deutschen Städte im Mittelalter.

(Siegfried Rietschel, ord. Univ.-

Prof. Dr., Tübingen.)

W. Timmermann, Was will die Boden-
reform ? Mit Vorwort von A. Damasclike.

ReohtswissenschafL

B. Freudenthal, Die notwendige
Teilnahme am Verbrechen. (Alexan-

der Graf zu Dohna, Privatdoz.

Dr., HaUe.)

athematik und Maturwissensohaften.

A. Baumgartner, Zur Geschichte

und Literatur der griechischen Stern-

bilder. (Georg Thiele, Privatdoz.

Dr., Marburg.)

A. A r c h e , Praktische Chemie. 2. Aufl.

P. Ripper t, Allgemeine und spezielle Tier-

zuchtlehre.

edizia.

A. Forel, Die sexuelle Frage.

Kunstwitsenschaften.

Wilh. Su ida, Wien. II. Die Gemälde-

galerie der K. K. Akademie der

bildenden Künste. (Hans W. Sin-

ger, Direktorialassistent am Kgl.

Kupferstichkabinett, Prof. Dr., Dres-

den.)

odeme Dichtung.

W.Siegfried, Gritli. — Ein Wohl-

täter;

Derselbe, Die Fremde. (Oskar F.

Walzel, ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)
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Verlag von ß. 6, Ceubncr in Leipzig und Berlin

(Bröfec 60x50 cm preis 3 DT., gerat)mt oljne (Blas

10.50 m., mit ©las 12 ITT., in (Etdic mit (Blas 16m.

5ur $d)illerfeier

Den fd)önften IDanöfdjmud

für ^au$ unö $d)ule bilöen öie

Sdltllerbilöniffe
zzz: üon Karl Bauer ii=

5ärbige Künftlerjtein3cid)nungen

(Brö^e 60x50 cm preis 3 Mark

(Brö^e 19x29 cm preis 1 Marh.

f\^^< hon 1 IrfOtTon hör T^roff r> • • • • ®^""^ °^^^ Sdjranfcn, getDiffcrma^cn frei in
VIU5) Ut-Il tillCUt-ll UCl >piC||C. 6en atf)er, öen liimmel {)inein [teilt öcr Künfticr

$d)iner cor uns I)in, fo loie mir if)n fennen DoIIlDüröc unöflöel, doII Kraft unöITTaicftät,
öcn Kopf DoIIer titanifdjer ©eöanfen, bie Cippen sufammengepre^t u. öas Stürmen u. Braufen
meifternb unö öicS(i)mer3cn 6es Ceibes öasu— gans ein König u.f7elö. (neue päö. 3tg. 1904. nr.25.)

mit ötefen Bilöniffen unfcrer bciöen berüfjmteften Did)tcr F|ot öer Künfticr unfcrm Dolfc

eine föftlidjc (Babe öargebotcn. Sd)iller ift geraöc3u gro^ =

artig. Ücr3ug 3um £}elöifd)en, (Er{)abenen, öcrSd)iIIer fo fctjr

eignet, flutet öurdj alle £inien, tro^ öes Ceiöcns, öas mit un=

erbittlidjcr Sd)ärfe auf öem getoaltigen flntli^ bcmerfbar loirö.

Die flölcrnatur fommt nur um fo oergeiftigter 3um flusörud.

IDcr bäö)tt, tDcnn er fid) ooller flnöadjt öem tDatjrIjaft ergrei»

fcnöen flnblicf öicfer 3üge {jingibt, nidjt an ©oetfjes eroigfi^öne

XJ)ort: „Denn Ijinter tt)m in roefenIo(em Sdicine ^Säd)jtfd!e\

tag, was uns alle bänbigt, öas (Bemetne." (.S(i)ul3tg.

In der Sammlung ,3ms JVatur u. Geifteswelt^*

erfd^eitit gletd)zetttg:

Sdliller.
t)on Prof. ^{jeobalö -Sieglet.

(Etroa 150 Seiten. 8. (Bc!)eftet 1 marf, gebunöcn 1,25 marf.

Die üarftellung öes befannten Stra^burger pFjilofoptjen

roirö öen flnfprudj erl)ebcn öürfen, öie beftc 3ufammenfaffcnöe

IDüröigung Sdjillers oon berufenfter Seite 3U fein. Sie

crfd)eint 3U einem Preifc, öer öie toeitefte Verbreitung er=

möglid)t. So ift Sieglers Sdjiller befonöers berufen, fein

©eöädjtnis 3U eljren unö feft3ul)alten.

(Bröfee 19x29 cm preis 1 m.
3n Surnierralimen 2 m.
maffit) geral)mt m. (Blas 3m.

3llu(trterte t)er3ei^m|(e beiber Sammlungen unentgeltli(^ unö pojtfret



DEUTSCHE LITERATÜRZEITÜNG.
Nr. 17. XXVI. Jahrgang. 2g. April 1905.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

Die mit Namen unterzeichneten Besprechungen, in grossem Dmck , sind kritische Referate; die nicht nntet-

zeiohneten, in kleinem Dmck, Innaltsreferate ohne kritisches Raisonnement. Neuerscheinungen von
Belang werden alle in Form eines kritischen Referates besprochen, auch wenn ein Inhalts-

referat fiber sie bereits vorhergegangen ist.

Arche, Praktische Chemie. (1074.)

Aufrecht, Catalogus Catalogorum. (1029.)

Baumgarten, Poland und Wagner,
Hellenische Kultur. (1047.)

Baumgartner, Gesch. u. Lit. d. griech.

Sternbilder. (1073.)

Bart hei, Gesch. d. röm. Siädte in Afrika.

(1055.)

Braune, Einigung d. dtschen Aussprache.
(1048.)

Fischer, Anteil Vorarlbergs am österr.

Erbfolgekrieg. (1066.)

Forel, Sexuelle Frage. (I076.)

Freudenthal, Notwendige Teilnahme am
Verbrechen. (1071.1

Friedwagner, Rumän, Volkslieder aus d
Bukowina. (10*5.)

Heubaum, Gesch. d. deutschen Bildungs-
wesens. (1038.)

Hymnen, Zwei gnostische. (1033.)

Keller, Der Humanismus. (1029.)

Kietz, Erziehung im Elternhause. (1042.)

Klapperich, Engl. Lese- u. Realienbuch,
(1055.)

Kuske, Schuldenwesen d. dtschen Städte
im Mittelalter. (1069.)

Levy, Stirner et Nietzsche. (1036.)

Owen, Folk-lore of the Musquakie Indians
of North America. (1068.)

Preisigke, Stadt. Beamtenwesen im röm.
Ägypten. (1057.)

Rasi, Saggio di alcune particolarita nei
versi eroici e lirici di S. Ennodio. (1046.)

Rippert, Tierzuchtlehre. (1075.)

R m u n d t , Kants Kritik d. reinen Vernunft.
(1037.)

Saintsbury, History of criticism and lite-

rary taste in Europe. (1043.)

Sannazaros Arcadia. (1053.)

Siegfried, Gritli. — Ein Wohltäter, (1078.)

— , Die Fremde. (1078.)

Stange, Theolog. Aufsätze. (1033.)

Stunden mit Goethe. (1052.)

Suida, Wiener Gemäldegalerie. (1077.)

Thudichum, Papsttum u. Reformation im
Mittelalter. (1058.)

Timmermann, Bodenreform. (1070.)

Wagner, Orometrin d. osträl. Hügellandes.
(1067.)

Wolff, Wie predigen wir der Gemeinde
der Gegenwart? (1035.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Theodor Aufrecht [ord. Prof, f. vergleich. Sprach-

wissenschaft an der Univ. Bonn], Catalogus
Catalogorum. An alphabetical register of Sans-

krit works and authors. Part III. Printed with the

Support of the Academies of Göttingen, Leipzig,

Munich and Vienna. Leipzig, Otto Harrassowitz,

1903. IV u. 161 S. 4". M. 10.

Aufrechts überaus dankenswerter Versuch,

einen alphabetischen Index aller erreichbaren

Werke und Autoren der Sanskritliteratur aus

den indischen und europäischen Handschriften-

verzeichnissen zusammenzustellen, hat mit Part III

einen vorläufigen Abschlufs gefunden. Dieser

entspricht in Anordnung und Ausstattung ganz

seinen beiden Vorgängern, hat aber das voraus,

dafs die benutzten Quellen und ihre Kennworte
alphabetisch geordnet sind und dadurch leicht

gefunden werden können, während bekanntlich

in Part I in dieser Hinsicht ein Durcheinander

zum Verzweifeln herrscht. Unter den exzerpierten

Handschriftenkatalogen befinden sich alle neusten

Publikationen, die Arbeiten von Garbe, Haraprasäd

SästrI, Hultzsch, Keith, Peterson, Sesagiri, Win-
ternitz usw., sodafs so ziemlich der ganze un-

geheure Schatz der bis zum Jahre 1903 uns

zugänglichen Sanskritliteratur gehoben ist. Es
liegt in der Natur der Sache, dafs ein wirk-

licher Abschlufs nicht zu erreichen ist, weshalb

man denn die verschiedenen Nachträge und Ver-

besserungen, die schon jetzt den Catalogus Ca-

talogorum begleiten, ohne Murren hinnehmen mufs.

Halle. Richard Schmidt.

Ludwig Keller [.Archivar am Geh. Staatsarchiv, Geh.
Archivrat Dr.], Der Humanismus. Sein Wesen
und seine Geschichte, [Vorträge und Aufsätze aas

der Comenius- Gesellschaft. 12. Jahrg. 4. Stück.]

Berlin, Weidmann, 1904. 15 S. 8°. M, 1.

Der Name s Humanismus « soll in diesem Festvortrag

in der vorjährigen Hauptversammlung der Comenius-
Gesellschaft die Denkart und die Glaubenswelt bezeich-

nen, die die Gesellschaft im Sinne des Comenius ver-

tritt. Der Verf. gibt in der Einleitung einige Andeutun-

gen über die Geschichte der Wörter »Humanismus« und
»Humanität«, die zeigen sollen, wie der Inhalt der Begriffe

im Laufe der Jahrhunderte Schwankungen ausgesetzt ge-

wesen ist, und wie die Gegner stets bemüht waren, den

Namen, den Anhänger einer abseits von der grofsen

Heerstrafse gehenden Weltanschauung sich gaben, in

Mifskredit zu bringen. Er geht dann über zu denjeni-

gen Kultgesellschaften, die in dem Verhältnis Gottes und
der Menschenseele das grofse Thema der Lehre Christi

enthalten sehen; dann zu jenen, die im 15. Jahrh. der Lehre

von der Menschenwürde sich mit grofsem Nachdrucke

zuwendeten und sich deshalb Humanisten nannten. Er

geht auf den italienischen Humanismus und die Re-

naissance ein, erwähnt Burckhardts Beurteilung dieser

Bewegung und spricht die Ansicht aus, dafs nicht scharf

genug betont sei, dafs sich in den öffentlichen Kund-

gebungen der Humanisten nur die Hälfte ihres Wesens
widerspiegelt. Man habe vergessen oder absichtlich ver-

schwiegen, dafs die grofse geistige Bewegung des Huma-
nismus sich von jeher auf feste Organisationen gestützt

habe, die in allen abendländischen Ländern eine grofse

Verbreitung gefunden hätten, Organisationen, die absicht-

lich nicht von sich reden machten, die aber in Wahrheit

die eigenthchen Träger der Überlieferungen platonisch-

christlicher Weisheit gewesen seien. Mit diesen Organi-

sationen sucht der Vortrag die Hörer näher bekannt zu

machen.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften and Tereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

3. April. Sitz. d. philos.-histor. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Zimmer las über die Kriterien zur Be-

stimmung der altirischen Procliticae. Diese

Kriterien sind hauptsächlich zu gewinnen aus den Laut-

veränderungen , die der Satzakzent in den in den Vor-

ton tretenden Wörtern bewirkt: Vokalschwächungen.

Konsonantveränderungen verschiedener Art und Silben-

schwund. Subsidiär tritt die in den altirischen Hand-

schriften zu beachtende Regel über Worttrennung hinzu.
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2, Vorgelegt wurde das mit Unterstützung der Aka-
demie herausgegebene Werk 'Das Johannesbuch der

Mandäer'. Von Mark Lidzbarski. Erster Teil. Text.

Gielsen 1905.

6. April. Sitz. d. physik.-math. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Plank las: Normale und anormale Dis-
persion in nichtleitenden Medien von variabler
Dichte. Nach einer einleitenden Besprechung der

Grundlagen der vom Verf. entwickelten Theorie werden
die verschiedenen Formen, welche die Dispersionskurve

einer Substanz annehmen kann, an der Hand der Aus-

drücke für den Brechungsexponenten abgeleitet und

geschildert.

2. Hr. Klein legte eine Mitteilung des Hrn. Prof.

Dr. W. Bergt in Dresden vor: Das Gabbromassiv
im bayrisch-böhmischen Grenzgebirge. Den
bayrischen Teil des im Rücken des Hohen Bogens

(1073 m) bei Fürth im Wald gipfelnden Gebietes setzt

nicht Glimmerschiefer mit Einlagerungen, sondern eine

ungeteilte Masse von .^ugit- Hornblendegesteinen zu-

sammen. Diese, früher Diorit, Dioritschiefer, Amphibolit,

Gabbro genannt, bilden, durch Übergänge innig ver-

bungen, eine petrographische Einheit und sind lediglich

als verschiedene .Ausbildungen von Gabbro, entsprechend

z. B. als Gabbro, Hornblende- und Uralitgabbro, Gabbro-

schiefer und Horngeblendegabbroschiefer zu bezeichnen.

Die Gabbromasse ist eruptiv und wahrscheinlich ein

Teil eines grofsen Granit- (»Gneifs-«) Massivs des

bayrisch-bömischen Grenz«ebirges, das Glimmerschiefer-

und Phyllitformation durchbrochen hat. Glimmerschiefer

und Phyllit stellen wahrscheinlich kontaktmetamorphes

Paläozoikum dar (Beweis auf böhmischer Seite zu führen).

Derselbe legte vor: einen Bericht von Hrn. Prof.

Dr. G. Klemm in Darmstadt über Untersuchungen
an den sogenannten »Gneifsen« und den meta-
morphen Schiefergesteinen der Tessiner Alpen.
II. (Ersch. später.) Die mit akademischen Mitteln fort-

geführten Untersuchungen beschäftigen sich einerseits

mit der Gliederung der Schiefergesteine bei Airolo und
im V^al Bedretto , andrerseits mit deren Beziehungen zu

den Gotthardgraniten, die der Verfasser nach Struktur

und Mineralbestand als eng zusammengehörig mit den

Tessiner Graniten auffafst und deren dynamometamorphe
Beeinflussung er nicht bestätigt findet.

Personalchronik.

Der BibUothekar an der Königl. u. Univ.-Bibl. zu

Königsberg Dr. Ernst Kuhnert ist als Prof. Gaedertz'

Nachfolger an die Univ.-Bibliothek in Greifswald versetzt

worden.
Xea erschienene Werke.

G. Maas, Bibliographie des Bürgerlichen Rechts.

1904. Berlin, Carl Heymann. M. 1,50.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchetter Allgemeinen Zeitung. Nr.

78. O. B., Otto Nordenskjölds Südpolarfahrt (Norden-

skjöld, Andersson, Larsen und Skottsberg, Antarctic). —
Mathilde v. Leinburg, Der Märchendichter Andersen

in München. — 79. W. Lacmann, Deutsches Leben

in Südamerika. IX. — Th. Preger, Zwei byzantinische

Kaiserinnen (Schlumberger, L'epopee byzantine. III. Les

porphyrogenetes Zoe et Theodora). — 80. J. Peter-

sen, Die Entstehung des Charakters. — K. Th. Zin-

geler, Wappen und Fahne der Hohenzollern. — E.

Reicke, Neue Nachrichten über Albrecht Dürer. — 81.

Y, Die bayerische Mittelschule seit der Übernahme durch

die Klöster bis zur Säkularisation (von G. Lurz in den

Mitteil, der Ges. f. d. Erz.- und Schulgesch. XII u. XIV).

— P. Robert, Die Weltliteratur im Urteil der Mensch-

heit. — 82. W. Michel, Ein romantischer Denker

(Friedrich Schlegel: Fragmente hgb. von Fr. von der

Leyen). — 82/83. K. Wenninger, Europäische Stra-

tegie in Ostasien. — 83. H. Jacobi, Aus alten Zeiten.

Deutschland. April. Silesiacus, Kritische Betrach-

tungen zur Lage der heimischen Landwirtschaft. — H.
Kieser, Die Bedeutung der Wartburg für den Protestan-

tismus. — R. Hennig, Deutsche und französische Tele-

graphenlinien nach Afrika. — E. Spranger, Zur ästhe-

tischen Weltanschauung. — H. Hesse, Abendfarben
(Vitznau). — Von Bothmer, Die gegenwärtige Lage
des Deutschtums in den Ländern zwischen Drau und
Adria. — H. von Wentzel, »Epauletten«. Ein Beitrag

zur Schlachtenpsychologie aus dem Jahre 1870. IL —
A. Wirth, Nationalitätenkämpfe in Nordeuropa. — L.

Gurlitt, Alle Wege führen — weg von Rom. 1. —
B. Steiner, Aristoteles.

Süddeutsche Monatshefte. .April. W. Fischer, Hans
Heinzlin (Schi.)- — J. J- David, Ein wunderlicher Hei-

liger. — Helene Raff, Mariensegen. — H. Thoma, Ita-

lienische Reisen. — E. Weber, Erinnerungen an Erwin
Rohde. — V. Isemann, Juristentum und Philosophie.

— Fr. Naumann, Nach Abschlufs der Handelsverträge.

The Contemporary Review. April. 0. Eltzbacher,
The agricultural prosperity of Germany. — E. J. Dillon,
The paralysis of Russian Government. — E. Reich,
The bankruptcy of higher criticism. II. — E. K. Coulter,
The New York Children's Court. — W. H. Mallock,
The reconstruction of belief. — R. Russell, Scientific

local weather forecasts. — Mary Higgs, The geology

of Society. — A. W. Hutton, Liberal churchmen and
»the reproach of Christ«. — Mary A. Davies, The
feeding of school children and the cookery. — W. M.
Acworth, The railways of Germany and England. —
A.P.Nicholson, Parliamentary reporting: a reply. —
D. Draghicesco, The future of the peoples in Hun-

gary.

The Westniinster Review. April. M. Holmes, The
Russian crisis. — G. K. Marishai, The fiscal propo-

sals. — H. V. Storey, First things first: an Outsiders

view of the fiscal question. — Agnasia Celesti, »Colo-

nial Johnt. — W. Emm, Turgot. L — H. St. Hat-
field, Rays. — R. Jones, The London County Coun-

cil and the care of the mentally afflicted. — M. G.

Hering, Relations of man to the lower animals in

Wordsworth. — W. A. Sibbald, George Eliot's place

in literature. IL — Frances Swiney, The evolution of

the male.

Revue des Deux Mondes. 1. Avril. G. Boissier,

La conjuration de Catilina. IL — Segur, Julie de

Lespinasse. L — P. Leroy-Beaulieu, La Situation et

les perspectives economiques de la Chine. — Grazia

Deledda, Cendres (fin). — A. Bertrand, Versailles

depuis la revolution francaise. — Ch. Boutard, La

vocation de Lamennais. — A. Dastre, Migrations de

matiere dans les trois regnes de la nature.

Mercoure de France. 1. Avril. L. Seche, Etudes

d'histoire romantique: L'Elvire de Lamartine, Julie Bou-

chaud des Herettes. — M.A. Lebion d, Une metropole

africaine: Marroc ou Merrakech. — F. Claussy, Esthe-

tique de la statuaire expressive (fin). — D. Asteriotis,

La langue des Grecs. — Grazia Deledda, Les tenta-

tions (fin).

Zentralblatt für Bibliothekswesen. April -Mai. H.

Haupt, Der Neubau der Universitätsbibliothek zu Giefsen.

— 0. Günther, Der Neubau der Danziger Stadtbiblio-

thek. — Die neue Benutzungsordnung der Königlichen

Bibliothek zu Berlin. — Das Auskunftsbureau der deut-

schen Bibliotheken. — P. Schwenke, Zu den Vor-

schlägen betreffend einheitlichen Zetteldruck. IV. — W.
Molsdorf, Eine Handschrift des Speculum humanae

salvationis . in Breslau. — Fr. Mentz, Eine wieder-

gefundene Strafsburger Handschrift. — A. Wolfstieg,
Vellucent.
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Theologie und Kirchenwesen,

Referate.

Karl Stange [ord. Prof. f. system. Theologie an der

Univ. Greifswald]. Theologische Aufsätze.

Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhm<>1 IQO:,. V

u. 132 S. 8". M. 2,50.

Die in diesem Bande vereinigten Aufsätze

ind sämtlich schon in verschiedenen Zeitschrif-

ten erschienen. Sie behandeln folgende Themata

:

' der Wille zum Leben, 2. das Christentum

Is absolute Religion, 3. Kultur und Religion, 4.

die Fülle der Zeiten, 5. die Bedeutung der

lutherischen Lehre von der Prädestination, 6. über

eine Stelle in der Apologie, 7. zum Sprach-

gebrauch der Rechtfertigungslehre in der Apologie,

8. über Luthers Beziehungen zur Theologie

seines Ordens, 9. Luther über Gregor von

Rimini, 10. die reformatorische Lehre von

der Freiheit des Handelns. Die Resultate der

einzelnen .Abhandlungen wiederzugeben, gestattet

der Raum an dieser Stelle nicht. Das Urteil

mufs genügen, dafs alle Aufsätze ausnahmslos,

mögen sie nun mehr in das Gebiet der histo-

rischen oder der systematischen Theologie

fallen, bleibenden Wert beanspruchen können;

in eigenartigen Gedanken, scharfsinnigen Lösungen

\ erwickelter Probleme bieten sie reichlich so

;ei, wie manche umfassendere Werke. Für den

Standpunkt des V^erfassers ist das feste Stellung

nehmen wollen im genuinen Luthertum charak-

teristisch, das ihm gerade eine .Aufgeschlossen-

heit und eine Beantwortung spezifisch moderner

Fragestellungen ermöglicht. In die geschicht-

lichen Untersuchungen greift hier und da die

systematische Konstruktion etwas 7n ener-

gisch ein.

Rostock. R, H. Grützmacher.

Zwei gnostische Hymnen. Ausgelegt von Erwin
Preuschen [Oberlehrer am Georg Ludwigs-Gymn.
in Darmstadt, Dr. theol.]. Mit Text und Übersetzung.

Giefsen, J. Ricker (Alfred Töpelmann), 1904. 80 S. 8°.

M. 3.

Preuschen handelt über das »Brautlied« und
das »Lied von der Perle« aus den Thomasakten.
Er gibt zunächst einen Abdruck bereits bekannter
Texte (griechisch nach Bonnet, syrisch nach
Georg Hoffmann, ein winziges armenisches Bruch-

stück) S. 1— 27, analysiert und exegesiert dann
ihren Inhalt S. 28— 58 und sucht sie endlich in

den geschichtlichen Zusammenhang einzureihen

S. 59—80.
Darin, dafs der erste Hymnus kein profanes

Hochzeitslied und dafs die Braut nicht die Kirche
ist, wird man dem Verf. zustimmen. Er selbst

sieht in der Braut die Sophia, die bräutlich ge-
schmückt auf das Erscheinen des Christus wartet.

— Wichtiger als diese Erklärung einer Allegorie,

die doch immer mehrdeutig bleiben wird, ist die

Aufzeigung der heterogenen heidnischen Elemente,

des religionsgeschichtlichen Stoffes, der in dem
Liede benutzt ist. Pr. ist an diesem Problem

nicht vorübergegangen. Er hat den Anfang zur

Lösung gemacht, indem er die phönizische und

syrische »Gnosis« heranzieht. Das, was er

bietet, und die Methode, wie er diese Kosmo-

gonien seziert, ist gut, aber er begnügt sich mit

einigen wenigen Strichen. Das von ihm beige-

brachte Material ist zu dürftig. Wir erfahren

nichts über die xogri tov (fwiog, deren Verhält-

nis zur xogrj tov xofffxov hätte untersucht wer-

den müssen, nichts über den »ersten Baumeister«:,

der im slavischen Henoch und bei den Mani-

chäern als der »grofse Baumeister« eine Rolle

spielt, nichts über die Gottheit, die das Vorbild

der »Braut« ist, nichts oder zu wenig über den

»lebendigen Geist«, den »Vater der Wahrheitc

und die »Mutter der Weisheit«, die auch in ande-

ren gnostischen Systemen wiederkehren. Der

Verf. hat nur auf die Parallelen mit den Anschau-

ungen des Bardesanes geachtet, von denen wir

so gut wie nichts wissen, wie er selbst mit

Recht betont.

Das zweite Lied »schildert die Fahrt, die

der Christus macht, um die in der Materie

ruhende Seele, oder gnostisch ausgedrückt, um
den Lichtfunken zu retten. Der Christus selbst

singt diesen Hymnus und beschreibt seine Schick-

sale von dem Augenblicke an, wo er das Vater-

haus verläfst, bis zu dem Punkte, wo er dahin

zurückkehrt«. Möglich, obwohl ich nicht ver-

stehe, wie der Christus seine Herkunft und den

Zweck seiner Sendung vergessen kann, nach-

dem er sich bereits mit Jesus verbunden haben

soll! — Pr. hat die Hauptsache nicht klar er-

kannt, woher nämlich der hier benutzte Stoff

stammt. Er hat das Richtige empfunden: »Wie
ein farbenprächtiges orientalisches Märchen klingt

das Lied« (S. 47), macht aber nicht Ernst damit,

da er S. 66 sagt: »Der Gedanke des ganzen

Liedes kann als eine Ausschmückung der Parabel

von der köstlichen Perle (Matth. 13, 45 f.) ge-

fafst werden, wennschon der Dichter mit ihr frei

genug umgegangen ist«. Der christliche Sänger

mochte an die zitierte Stelle erinnert werden,

aber der Stoff ist nicht aus ihr herausgesponnen,

sondern dem Märchen entnommen. In vielen

Märchen begegnet ein Königssohn, der auszieht,

um einen vom Drachen behüteten Schatz zu ge-

winnen. Zugrunde liegt das Motiv der F'ahrt

ins Jenseits. Ich verweise auf Radermacber:

Das Jenseits im Mythos der Hellenen. Lidzbarski

macht mich auf seine neuaramäischen Geschichten

und Lieder aufmerksam. Aus der Fremde, nicht

aus der evangelischen Tradition oder gar aus

dem Hebräerevangelium (S. 56 f.). stammt ferner

das bekannte N'otiv der Himmelsbriefe, über das

in letzter Zeit öfter verhandelt ist, z. B. Archiv

für Religionswissenschaft Bd. 5 S. 149 ff., Hessi-
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sehe Blätter für Volkskunde Bd. I usw. Das
beschriebene Lichtgewand der Pistis Sophia,

worauf Pr. verweist, ist durchaus nicht unver-

ständlich: »Auf einem Gewand erwartet man
doch keine Nachricht zu finden«. Man erinnere

sich nur an die Sitte der Babylonier, die (Licht)-

kleider der Gottheit zu beschreiben (z. B. die

angebliche Nabu -Stele Adadniraris IIL). Die

religionsgeschichtliche Erklärung dieses Hymnus
durch Pr. ist sehr dürftig, dagegen sind die An-

klänge an die Bibelstellen mit grofser Vollstän-

digkeit aufgezählt (S. 64 ff.), nur darf man nicht

meinen, dafs diese Stellen der Ursprungsort für

r.eligionsgeschichtliche Ideen seien. Pr. kann

sich nicht freimachen von der literarhistorischen

Methode und will zu viel aus bestimmten Versen

der Bibel ableiten. So soll nach ihm der Ge-

danke von dem himmlischen Mahl der Seligen

»wohl in dem Bild der Sprüche (9, 1 ff.) wurzeln,

wo es von der Weisheit heifst, dafs sie ihr Haus

gebaut, ihren Tisch bereitet, das Vieh geschlachtet

und den Wein gemischt hat, und dafs sie nun

ihre Mägde aussendet, um einzuladen, wer ein-

fältig ist und wem Verstand mangelt« (S. 65)!

Kiel. Hugo Grefsmann.

Walther Wolff [Pfarrer in Aachen], Wie predigen
wir der Gemeinde der Gegenwart? Ein Kon-
ferenzvortrag. Giefsen, J. Ricker (Alfred Töpelmann),

1904. 54 S. 8". M. 1.

Der Vortrag begegnet sich vielfach mit den Gedanken,

die vor allem Baumgarten, Drews und Niebergall in den

letzten Jahren über die Bedürfnisse der Predigt für den

modernen Menschen ausgesprochen haben. Daneben

betont Wolff vor allem, dafs der Prediger sich stets

bewufst bleiben müsse, dafs er die Gemeinde vor sich

habe, und warnt davor, in der Predigt zu individuali-

stisch zu werden. Weiter hat er versucht, die beson-

deren Zustände der Synoden Aachen und Jülich, bei

deren Pfarrerkonferenz der Vortrag gehalten worden

ist, im Auge zu behalten, und dadurch auch einen kleinen

Beitrag zur religiösen Volkskunde aus einer eigengear-

teten Ecke Deutschlands heraus zu geben.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Hilfsgeistliche an der protestant. St. Lukas-Kirche

in München Dr. Heinrich Weber ist als Repetent für

neutestamentl. Theol. an die Univ. Erlangen berufen

worden.
Nea erschienene Werke.

A. Meyer, Die Auferstehung Christi. [Lebensfragen

hgb. von H. Weinel.] Tübingen, Mohr. M. 3.

M. Meinertz, Der Jakobusbrief und sein Verfasser

in Schrift und Überlieferung. [Bardenhewers Biblische

Studien. X, 1—3.] Freiburg, Herder. M. 7.

The New Testament in the Apostolic Fathers.

By a committee of the Oxford Society of historical theo-

logy. Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde).

Geb. Sh. 6.

H. Delehaye, Les legendes hagiographiques. Brüssel,

Societe des Bollandistes.

J. N. Espenberger, Die apologetischen Bestrebun-

gen des Bischofs Huet von Avranches. Freiburg, Herder.

M. 1,80.

.A.dolfHarnack und die Naturwissenschaft von einem

Rerum naturalium curiosus. Basel, Benno Schwabe.

M. 1,20.

Zeitschriften.

Deutsch-Evangelisch. 4, 3. H. Guthe, Der deutsche

Muristan in Jerusalem 1881 und 1904. — Dessel-
berger. Die deutsch-evangelische Diaspora und die Aus-

bildung der Theologen. — G. Schreiner, Das Tauf-

patenwesen in Brasilien. — E. Fuchs, Was haben wir

von unseren Erfahrungen in Grofsbritannien aus zu

sagen über Wechselwirkung von Frömmigkeit und Natio-

nalität? (Forts.). — Freytag, Die Propaganda der Mis-

souri-Synode in Brasilien im Jahre 1903. — Braun-
schweig, Die evangelische Volksschule Österreichs in

Geschichte und Gegenwart.

Theologische Studien und Kritiken. 1905, 3. G.

Rothstein, Arnos und seine Stellung innerhalb des israe-

litischen Prophetismus. — E. Preuschen, Zur Lebens-

geschichte des Origenes. — 0. Giemen, Melanchthoni-

ana. — G. B erbig, Akten zur Reformationsgeschichte

in Koburg. — Fr. Traub, Zur dogmatischen Methoden-

lehre. — Jaspis, Zur Erklärung der Schriftstellen Exod.

3, 21. 22; 11, 2; 12, 35. 36. — .Margarete Pia th. Der

neutestamentliche Weheruf über Jerusalem. — W. Heit-

müller, Noch einmal »Sakrament und Symbol im Ur-

christentum«.

Revue des Sciences ecclesiastiques. Mars. J.-A.

Chollet, La morale est-elle une science? III. — Lob-
bedey, Le travail intellectuel. — H. Moureau, La

formation intellectuel du Clerge. II; Cas de conscience.

— A. Jeanniard du Dot, Thomas a Kempis auteur

certain de l'Imitation. III. — H. Dehove, La critique

kantienne des preuves de l'existence de Dieu.

Philosophie.

Referate.

Albert Levy [Prof. f. Deutsch am Lycee Montaigne in

Paris], Stirner et Nietzsche. Pariser Doktor-

These. Paris, Societe nouvelle de Librairie et d'Edi-

tion, 1904. 116 S. 8°. Fr. 3.

L'etude de M. A. Levy determine avec une

parfaite clarte et une convaincante precision les

rapports de Stirner et de Nietzsche. II constate

qu'aucun document ne permet d'affirmer que

Stirner ait jamais exerce une influence sur Nietz-

sche. II admet seulement avec M. Joel que

Nietzsche aura connu le nom et les theses

essentielles du philosophe de l'Unique par les

quelques lignes que Lange consacre ä Stirner

dans son Histoire du Materialisme oü il presente

son Systeme comme une sorte d'introduction ä

la metaphysique de Schopenhauer. II demontre

enfin jusqu'ä l'evidence par une comparaison

serree des idees de Stirner avec Celles de

Nietzsche aux trois periodes capitales de son

evolution que les ressemblances entre les deux

systemes sont tres superficielles et se reduisent

finalement ä un tres petit nombre de points tels

que l'affirmation de l'unicite du moi, de l'egoisme,

de la liberte, ou la negation de la morale, du

droit, de l'Etat, mais que ces analogies tres

apparentes sont aussi tres superficielles et sont

compensees par des divergences profondes et

tres caracteristiques. Cette these est fort judi-

cieusement developpee. Peut-etre pourrait-on se

demander si M. L. n'aurait pas du, tout en notant

le contraste entre Taristocratisme de Nietzsche
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et ranarchisme revolutionnaire de Stimer, con-

stater egalement le caractere malgre tout aristo-

cratique de cette doctrine, caractere que M.

Hasch a mis en lumirre dans son livre recent

^ur Stirner (p. 150). Mais ce n'est lä qu'un

detail. Dans son ensemble la demonstration de

M. L. me serable probante. — On appreciera

aussi l'interet que presente un appendice oü

sont enumeres les livres que Nietzsche a em-

pruntes ä la Bibliotheque de Bale entre 1869

et 1879. Cette liste peut nous fournir des

donnees precieuses sur les influences qui se sont

exercees sur Nietzsche pendant cette periode

decisive de son developpement intellectuel.

II n'est sürement pas indifferent de savoir qu'il

a lu ä ce moment des livres comme 'Denken

und Wirklichkeit' de Spir, ,Philosophia naturalis'

de Boscovich, 'Natur der Kometen' de Zöllner

ou la physique de Pouillet, et il pourra etre

curieux de preciser dans quelle mesure ces lec-

tures ont influence sa pensee.

Nancy. Henri Lichtenberger.

Heinrich Romundt [Dr.]. Kants Kritik der reinen
Vernunft abgekürzt auf Grund ihrer Entstehungs-

geschichte. Eine Vorübung für kritische Philosophie.

Gotha, E. F. Thienemann, 1905. 3 Bl. u. 112 S.

8". M. 2.

In vier Schriften hat Romundt von 1900—1903 eine

Darstellung von Kants kritischen Unternehmen ver-

öffentlicht, dabei aber die Kritik der reinen V^ernunft

am kürzesten behandelt. Jetzt glaubt er einen Weg
gefunden zu haben, »die erste Kantische Kritik, die zu-

nächst etwas weitläufig ausgefallen war, ohne die

mindeste Beeinträchtigung ihres Gehalles erheblich ab-

kürzen« zu können, und legt sie in dieser verkürzten

Gestalt, die nicht mit nblofsen Abplattungen der Ver-

nunftkritik-, mit »Verflachungen oder Verwässerungem
verglichen werden will, vor. Das Buch besteht aus 10
Kapiteln. Das I. spricht von Kants eigenem Urteil

über seine Darstellung; das II. sucht die Kausalitäts-

lehre als ein in der Darstellung besonders beistands-

bedürftiges, auch beistandswürdiges Stück der Kritik

d. r. V. hinzustellen. Das III. erörtert Humes Anregung
zu dem Ausgangspunkt von Kants Reform der Philo-

sophie, das IV. bemüht sich zu zeigen , in welchem
Vorzuge Kants sein Fortschritt über Hume hinaus be-

gründet ist, worauf das V. Kants Übereinstimmungen
mit Hume und seine .-Abweichungen von ihm darzulegen
sucht. Das VI. geht auf abweichende frühere Beur-

teilungen der Leistung Kants in seiner Kausalitätslehre

ein und gibt den Wortlaut von Kants eigener Darlegung.
Nach dem VII. besteht Kants ganzer Mangel in den
Schwächen seiner Darlegung. Kap. VIII. zeigt den Weg
von Humes Kausalitätslehre zu der vollständigeren
(Natur-) Wissenschaftslehre der Vernunftkritik. Die
beiden letzten Kapitel nehmen von dem Bändchen fast

zwei Drittel ein. Das IX., in 6 Abschnitte geteilte bringt
die Benutzung des gewonnenen Mafsstabes strenger
Physik zur grundsätzlichen Berichtigung der Metaphysik,
Das letzte endlich handelt von dem auf geebneten und
baufest gemachten Boden zu errichtenden Wohngebäude
der Menschheit. Auch dieses ist in fünf Abschnitte ge-
teilt; der letzte heifst: Kant und Plato oder Kritizismus
und vorkritischer Idealismus (vergl. Natorps Werk über
Piatos Ideenlehre, s. DLZ. 1905, Nr. 7, Sp. 400 ff).

Notizen und Mittellungen.

Nea erschiencBe Werke.

A. Goedeckemeycr, Die Geschichte des griechi-

schen Skeptizismus. Leipzig, Dieterich. .M. 10.

L. Goldschmidt, Kants »Privatmeinungent über

das Jenseits und Die Kantausgabe der Königlich

preufsischen Akademie der Wissenschaften. Ein Protest.

Gotha, E. F. Thienemann. M. 2,40.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Philosophie und philosophische

Kritik. 126, 1. J. Bergmann, Das Verhältnis des

Fühlens, des Begehrens und des Wollens zum Vorstellen

und Bewufstsein (Schi.). — R. M. Wernaer, Die Ein-

fühlung und das Symbol. — A. Korwan, Zur Ver-

teidigung des Pantheismus Eduard von Hartmanns.

Revue philosophique de la France et de l'E'tranger.

Avril. h. Naville, La primaute logique des jugements
conditionnels. — J. Martin, L'institution sociale. —
M. Champeaux, Essai de sociologie microbienne et

cellulaire. — J. Peres, Realisme et idealisme dans l'art.

— A. Hanlnequin, Les philosophies medievales d'apres

M. Picavet.

Unterrichtswesen.

Referate.

Alfred Heubaum [Prof. am Lessing-Gymnasium zu

Berlin], Geschichte des deutschen Bildungs-

wesens seit der Mitte des siebzehnten

Jahrhunderts. Erster Band: Bis zum Beginn
der allgemeinen Unterrichtsreform unter

Friedrich dem Grofsen 1763ff. Das Zeitalter

der Standes- und Berufserziehung. Berlin, Weid-

mann, 1905. XII u. 403 S. 8"». M. 8.

Der Titel stellt dem Werk, dessen erster

Band vorliegt, eine überaus grofse und umfassende

Aufgabe. Eine universelle Darstellung der Ge-

schichte des deutschen Bildungswesens wird

erstens die herrschenden Tendenzen, die leiten-

den Ideen und Bildungstdeale der aufeinander

folgenden Zeitalter, wie sie sich nicht blofs in

der pädagogischen Literatur, sondern in dem Ge-

samtleben des Geistes, in Religion und Philoso-

phie, in politischer und sozialer Gedankenbildung,

in Literatur und Kunst darstellen, zu entwickeln

haben. Sie wird zweitens die Darstellung all

der Bildungsmittel sich zur Aufgabe setzen müssen,

wodurch jede Zeit ihre Ideale zu verwirklichen

unternahm: das öffentliche Erziehungs- und Un-

terrichtswesen in allen seinen Formen und Stufen,

von der Dorfschule bis zur Hochschule, mitsamt

der Gesetzgebung und Verwaltung, der Schulauf-

sicht und Lehrerbildung; dazu kommt aber noch

die häusliche Erziehung und Privatinformation,

das Privatschulwesen und die Vereinstätigkeit,

endlich das ganze Buch- und Prefswesen, sofern

es der Erhaltung und Ausbreitung der Volks-

bildung dient; und selbst Theater, Sammlungen

und Schaustellungen aller Art liegen in gewissem

Sinne innerhalb dieses R.^hmens. Man nehme

das Schema, das in dem ersten Band des grofsen

in der Ausführung begriflfenen Werkes »Die

Kultur der Gegenwart« der Darstellung der
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Bildungsmittel zugrunde gelegt ist, oder sehe

den Umfang der Dinge, die Lorenz Stein in

seinem »Bildungswesen« behandelt. Und nun dies

alles in dem vielgeteilten Deutschland, in protestan-

tischen und katholischen Gebieten, in grofsen und

kleinen Staaten des Nordens und Südens. Man
raufs wohl sagen: es ist eine Aufgabe, die mit

eigener Forschungsarbeit zu umspannen die Ar-

beitskraft auch des rüstigsten Einzelnen über-

steigt. Denn das kommt hinzu, dafs es vielfach

an Vorarbeiten noch allzu sehr fehlt, vor allem

an zusammenfassenden Arbeiten über die Ver-

waltungstätigkeit der einzelnen Staaten und Städte,

dann aber besonders auch an gründlichen

Bearbeitungen der Geschichte des niederen

Schulwesens. Eine Geschichte der Universitäten

und der höheren Schulen ist in einigem Mafse
durchführbar, eine Geschichte des deutschen

Volksschulwesens ist noch nicht möglich; hier

müssen erst für die einzelnen Territorien und

ferner für einzelne Städte und Landbezirke gründ-

liche Untersuchungen ausgeführt werden.

Dieser Lage der Dinge entsprechend hat

sich der Verf. tatsächlich die Grenzen der Auf-

gabe enger gezogen. Er gibt wesentlich eine

Darstellung der herrschenden Ideen und andrer-

seits eine eingehendere Untersuchung über die

Tätigkeit des brandenburgisch-preufsischen Staates

und seiner Fürsten auf dem Gebiet des Bildungs-

wesens, mit gelegentlicher Berücksichtigung von

ein paar anderen Gebieten: Ernst der Fromme
und sein Gothaischer Volksschulmethodus, die

Göttinger Universität und das Braunschweiger

Carolinum kommen zur Sprache, im übrigen hält

sich die Darstellung innerhalb der Preufsischen

Grenzen. Vielleicht wäre es unter den gegebe-

nen Umständen ratsamer gewesen, von vornherein

die Untersuchung hierauf zu beschränken: schon

eine Geschichte blofs der Gesetzgebung und Ver-

waltung des preufsischen Staates im Gebiete des

Unterrichtswesens wäre eine ebenso verdienstliche

als umfassende Arbeit.

Ich gebe das Schema des Inhalts des Bandes.

Die Darstellung setzt mit der Mitte des 17. Jahr-

hunderts ein, dem zweiten und eigentlichen An-

fang der Neuzeit, für Deutschland wenigstens.

Das I. Buch schildert die herrschenden allgemeinen

Tendenzen und ein wenig eingehender die

Bildungsbestrebungen des Grofsen Kurfürsten;

das II. gibt in der Hauptsache die Darlegung

der von Halle (Francke, Thomasius) ausgehenden

Bewegung und die Schulpolitik Friedrich Wil-

helms I. ; das III. die Anfänge der neuhumanisti-

schen Bewegung (Gesner) und die Universität

Göttingen; das IV. die Reformen im Unter-

richtswesen unter Friedrich d. Gr. : die Vorbe-

reitung der Schulreform, die in dem General-

Land -Schulreglement von 1763 zum Abschlufs

kam, wird an der Hand des zum erstenmal aus-

giebig benutzten Aktenmaterials ausführiich dar-

gestellt; von Minden kam der Anstofs, in Berlin

war Hecker, der Begründer der Realschule, die

Seele der Bewegung. Mitten in der Darstellung

der geplanten Reform der Lateinschulen bricht

die Darstellung etwas unerwartet ab.

Einen breiten Raum nimmt überall die Dar-

legung der herrschenden Tendenzen ein. Dabei

tritt eine Neigung hervor, einerseits die Bewe-
gung in Deutschland als abhängig von auswärti-

gen Anregungen erscheinen zu lassen: Locke
und Rollin stehen als die führenden Geister am
Anfang des II. und III. Buchs, Shaftesbury und

Bolingbroke am Eingang des IV. ; andrerseits

unter den deutschen Repräsentanten der Reform-

bewegung Namen zu bevorzugen, die bisher in

der Geschichte der Pädagogik übergangen oder

weniger beachtet sind, so Becher und Raue,

Weise und Hübner. Ich kann doch nicht finden,

dafs jenen Ausländern eine so bevorzugte

Stellung in der Geschichte des deutschen Bildungs-

wesens zukommt. Sie sind Zeugen dafür, dafs

die herrschenden Tendenzen internationaler Natur

sind, sie sind Repräsentanten, aber nicht Urheber

der leitenden Ideen; das deutsche Bildungswesen

würde ganz denselben Weg beschrieben, Tho-

masius und Francke, Gesner und Hecker würden

ganz dasselbe erstrebt und erreicht haben, auch

wenn Locke und Shaftesbury nie eine Fe-

der angesetzt hätten, um ihre Gedanken über

Erziehung niederzuschreiben. Gerade auf diesem

Gebiet hat das deutsche Volk am ersten und

vollständigsten die Selbständigkeit gegen das

Ausland, bald auch die Führung erlangt; ich

sehe nicht ein, warum wir dies nicht feststellen

sollen. Ist Deutschland das »Schulmei^terland«

in Europa, das Land, dessen Denker am ernst-

haftesten die Fragen der Erziehung und des

Unterrichts durchdacht, dessen Fürsten am ersten

und kräftigsten sich der Volkserziehung ange-

nommen haben — es ist doch etwas mehr als

Zufall oder Adulation, dafs der Name des »Lan-

desvaters« in Deutschland allein einheimisch ist

— so soll es sich diesen Ruhm, der vor einem

Jahrhundert vielleicht noch ein zweideutiger war,

jetzt, wo alle Welt die Bedeutung dieser Dinge

begreift, unverkürzt erhalten.

Ebenso erscheint mir die Zurückdrängung

der Ratichius und Comenius zugunsten der neuen

Namen nicht durch die Sache gefordert oder;

gerechtfertigt: es mag dem Verf. einer solchen:

Geschichte interessanter sein, neue Sterne an

diesem Himmel zu entdecken, als die alten und

oft beschriebenen nochmals zu beschreiben; in

Wirklichkeit bleibt es doch dabei, dafs die

grofsen und dauernden Wirkungen von jenen

:

ausgegangen sind und nicht von den Becher und

Raue.

Was das zweite Stück, die Darstellung der

Bildungsmittel anlangt, so hegt das Verdienst des

Verf.s in der Hauptsache darin, dafs er die Durch-
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nrbeitung der Akten des Geh. Staatarchivs für

!ie Erforschung der Bildungsbestrebungen der

ilteren preufsischen Regenten ernstlich in Angriff

^;enommen hat. Daneben bat er auch in einigeft

Stücken der Unterrichtsmethode nicht unfrucht-

bare Aufmerksamkeit geschenkt.

Dagegen bleibt das Buch in der Darstellung

der Schulorganisation und des Unterrichtsbetriebes

der verschiedenen Stufen hinter der Aufgabe,

tue der Titel ihm stellt, weit zurück. Von der

Gesamtrerfassung des höheren Schulwesens, seiner

Stellung zu Stadt und Staat, von der inneren

Organisation und der Lehrverfassung, von den

Unterrichtszielen und -mittein der älteren Latein-

schule, und ebenso von der Verfassung und Ge-

staltung der Universitäten und des Universitäts-

unterrichts erfährt der Leser nur durch gelegent-

liche Bemerkungen einiges. Die Literatur, aus

der eine Erkenntnis dieser Dinge aus erster

Hand allein sich gewinnen läfst, vor allem Schul-

geschichten und Lebensbeschreibungen, scheint

dem Verf. fremder geblieben zu sein. Mehr er-

fahren wir über die Neubildungen, die Ritter-

akademien und Kadettenanstalten, die geplanten

und werdenden Realschulen. Aber was bedeuten

diese paar Neubildungen, was bedeuten Augen-

blicksbildungen, wie J. J.
Mosers Diplomaten-

Fachschule zu Hanau, oder das Seminarium nobi-

lium der Jesuiten zu Wien für den eigentlichen

Bestand des Bildungsweseus im 18. Jahrb., was
sind sie gegen die vielen Hunderte von städti-

schen Lateinschulen, gegen die zahlreichen

Fürsten- und Landesschulen, gegen die Universi-

täten mit ihrer alten Tradition? Und selbst

die Neubildungen und die Reformgedanken, wor-

aus sie entsprangen, kann man nichi- ganz ver-

stehen ohne den Hintergrund des Überlieferten

und Bestehenden, wovon sie sich abheben. So
ist es nicht möglich, die Ritterakademien und

die Realschulen, den Neuhumanismus und die

grofse Umgestaltung des klassischen Unterrichts,

die von Göttingen und dem Gesner-Heyneschen
Seminar ausging, in ihrer Bedeutung klar zu

machen, ohne dafs man den althumanisti-

schen Imitationsbetrieb und sein Fortvegetieren,

trotz immer tieferen Herunterkommens im Ver-

lauf des 17. Jahrb. s dem Leser vor Augen
stellt. Der Stachel, der zu Neubildungen treibt,

ist immer und überall das Gefühl der Abgelebt-

heit des Überkommenen. Man kann daher das

17. und 18. Jahrb., wenngleich mit dem west-

fälischen Frieden ein neues Zeitalter auch für

das Schulwesen beginnt, von dem 16. nicht los-

lösen: Comenius und F'rancke, Thomasius und
Gesner, sie erhalten ihr rechtes Licht erst durch
den Hintergrund des absterbenden altklassizisti-

schen Betriebs. Und auch noch für das 19.

Jahrb. gilt dies: überall ist das 16. Jahrb. der

notwendige Hintergrund.

Nach allem: die ernste, redliche und selb-

ständige Arbeit des Verf.s verdient durchaus

Anerkennung, ebenso wie seine sichere Orien-

tierung in der allgemeinen Literatur und Ge-
schichte; auch enthält der Band manche schätzens-

werte Ergänzung der bisherigen Bearbeitungen •

des Gegenstandes, vor allem, wie schon he^^'or-

geboben, aus dem Gebiet der Unterrichtsverwal-

tung des preufsischen Staates, und wir dürfen,

nach früher gelieferten Proben, in dieser Hinsiebt

auch von der Fortsetzung erwünschte Bereiche-

rung und Vertiefung unserer Kenntnis der Dinge

erwarten. Aber eine »Geschichte des deut-

schen Bildungswesens« ist das Werk nicht

und wird es der Anlage nach auch nicht werden.

Wird es jedoch, worauf es angelegt ist, eine wirk-

liche Geschichte der preufsischen Unter-
richtsverwaltung, mit Ausblicken auf Ver-

wandtes in anderen deutschen Staaten, auf

Grundlage der allgemeinen Kulturbewegung, so

werden wir dem Verf. auch für die Durch-

führung dieses ebenso umfassenden als notwen-

digen Unternehmens aufrichtigen Dank wissen.

Steglitz b. Berlin. Fr. Pauls en.

H. Kietz [Regierungs- u. Schulrat a. D.], Die Erziehung
im Elternhause. [Grethleins Praktische Haus-

bibliothek.] Leipzig, Konrad Gretblein, [1905]. 122 S.

kl. 8». Geb. M. 1.

Das Büchlein nennt sich einen Ratgeber für gewissen-

hafte Eltern. Es beginnt seine Darlegungen darum mit

den Erziehern und zwar mit den naturgemäfs ersten, den

Eltern. In dem kurzen I. Teil wird dann noch von
den Erziehungsgehilfen und den unbewufsten Mit-

erziehern gesprochen. Der II. Teil handelt von dem
Zöglinge; in vier Abschnitten werden die drei Lebens-

alter des Kindes, des Knaben und Mädchens, des Jüng-

lings und der Jungfrau, die Geschlechter, die Tempera-

mente und die geistigen Anlagen erörtert. Erst der

III. Teil (S. 35— 121) geht auf die Erziehung ein, und
zwar wird die leibliche, die sittlich religiöse, die geistige,

die ästhetische und die soziale Erziehung berücksichtigt.

Das Scblufswort weist auf die Pflege des Familien-

sinnes hin.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronifc.

Der bisherige Leiter der Oberrealscbule in Grofs-

Lichterfelde Dr. Richard Schröder ist zum Direktor der

Anstalt ernannt worden.

ZeitBchrirten.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 7.

R. Eickboff, Die Zulassung der Oberrealschul - .Abitu-

rienten zum medizinischen Studium. — A. Holzmann,
Derzeitiger Stand der sog. „Berechtigungen" der latein-

losen Mittelschulen in Baden. — J. Quandt, Wege und

Ziele der philosophischen Propädeutik. — W. Kuntz,
Rabelais und Montaigne als Pädagogen. Juan Luis Vives.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

56, 3. Fr. Stolz, Volkskundlicbe Ortsnamenforschung.

— E. V. Komorzinski, Das Urteil eines Ait-Öster-

reichers über den zweiten Teil des ,Faust". — V. J.

Dusek, Der Geschichtsunterricht und das Lehrbuch in

den oberen Gymnasialklassen.

Pädagogisches Archiv. Aprü. C. L. Walter, Paul

Nerrlicbs philosophische Weltanschauung in ihrer päda-

gogischen Anwendung auf die Schulreform der Gegen-

wart. — Jurisprudenz und Realgymnasium in Sachsen.

— H. Pudor, Moralunterricht in Japan.
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Neue Biälter aus Süddeulschland für Erziehung
und Unterricht. März. Fr. Ziegler, Öffentlicher

Kinderschutz. — Fr. Hummel, Thomas Carlyles Welt-

anschauung und ihre Folgerungen für die Jugend-

erziehung. — J. G oller, Schulrat Karl Wild.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

George Saintsbury [Prof. f. Rhetorik und engl.

Literatur an der Univ. Edinburg], A history of

crjticism and literary taste in Europe
from the earliest texts to the present day. In three

volumes. Vol. III: Modern criticism. Edinburg

und London, William Blackwood and Sons, 1904.

XXI u. 656 S. 8». Sh. 20.

Mit dem Schlufsband von Saintsburys grofser,

gelehrter Geschichte der literarischen Kritik

ging es mir wie einem Festredner, dem die

Rede fortgenommen wird. Ich hatte eben meine

Eindrücke zu einem Gesamturteil zusammenzu-

fassen begonnen, da ging mir durch John G.

Robertsons Freundlichkeit seine Besprechung

des Werkes (Modern Language Quarterly 1905,

S. 160) zu, und ich fand meine Meinung so

vortreftlich ausgedrückt, dafs mir zu tun fast

nichts mehr übrig blieb! In der Tat: es ist

nicht eben schwer, über dies Buch zu überein-

stimmenden Urteilen zu gelangen. Seine metho-

dischen Fehler liegen am Tag. S. verschmäht

es, über seine Autoren von irgend einem Mitteis-

nann zu lernen. Robertson exemplifiziert dies

vohüglich an Lessing: über kaum einen Schrift-

steller ist so eindringend und erschöpfend ge-

handelt vtprden; S. aber nimmt seinen Lessing

vom Büch(£ieestell und stellt sich ihm mit der

künstlichen Niivität eines ersten Lesers gegen-

über. Eben so,klar offenbart das Buch die

einseitige FeindschaK des Autors gegen alle

Systeme: »es ist eine Geschichte der Kritik, in

der Joubert und Novalis ehen höheren Platz er-

halten als Taine und Schleg^J«.

Damit ist denn wohl ales Entscheidende

schon gesagt. Hinzu kommt noch eine ent-

schieden unmoderne Richtung. L>;r Index zitiert:

»Aristotle : passira«; aber Edmund Gosse wird

nur sehr nebenbei genannt, William Archer, der

Führer der jungen Kritik in Englanü überhaupt

nicht; so dafs wir uns kaum beklagpn dürfen,

wohl Froude und Minto genannt zu firden, aber

weder Wilhelm Scherer noch Erich Scimidt.

Sicherlich — »a man's criticism is he man
himself« (S. 233). S. konnte sein Buch lur so,

wie er es geschrieben hat, schreiben, d. h. so,

dafs es eben eine Kritik der Kritiker ward,

statt einer Geschichte der Kritik. Eine Kritik

und nicht eine Geschichte, weil eben die grofsen

Linien der Entwicklung über der Würdigunr der

Einzelerscheinungen verloren gehen und S. lieber

über eine Reihe von Essays Sainte Beuves

(S. 305) einzeln urteilt, als dafs er etwa die von

ihm dunkel gefühlten Ähnlichkeiten zwischen

Hamann und Lichtenberg (S. 354) auf tiefere

historische Ursachen zurückführt. Eine Kritik

der Kritiker und nicht der Kritik, weil es an

Aussichtspunkten fehlt, die uns jene Evolution

zugänglich machen, durch die der »Moderne

Kritizismus« erzeugt wurde. Ich glaube, die

wenigen Seiten, die Dilthey über die Entstehung

der neueren Hermeneutik geschrieben hat, lehren

hierüber mehr alsS.s mit einem unermefslichen Auf-

wand von Lektüre und sehr viel Witz verfafstes

opus magnum.
Verloren ist deshalb seine Riesenarbeit doch

nicht. Es ist nie umsonst, wenn ein kluger

Mann vergessene Bücher aufschlägt und ver-

schollene Gröfsen wieder entdeckt, wie S.

Gustave Planche (S. 344) und viele andere.

Mit welchem Kritiker, Ästhetiker, Literarhistoriker

man sich immer beschäftigen mag, steht er über-

haupt bei ihm, so wird man neues über ihn

lernen, oder mindestens zu neuen Prüfungen an-

geregt werden. Denn jene Frische der unmittel-

baren, durch keine Mittelsmänner beirrten Lektüre

hat natürlich auch ihre Vorteile. Mich freut es,

wenn jemand die Xenien für ein geringwertiges,

abergläubisch verehrtes Stück Poesie erklärt

(S. 380) und nur für ein Distichon (S. 346)

eine Ausnahme bewilligt, — weil er dies nach einer

alten und unmöglichen Erklärung deutet; das

freut mich, weil es zu einer neuen Prüfung an-

leiten wird, die die Vortrefflichkeit der Xenien

(die auch in meinen Augen nur relativ ist) frisch

hervortreten lassen mufs. Ebenso sind etwa die

Einwendungen gegen die »Naive und sentimen-

talische Dichtung« weder neu noch unbedingt

siegreich: aber sie weisen auf die schwachen

Punkte mit grofser Treffsicherheit hin.

Endlich aber wirkt auch ein solches, atomi-

sierendes und (im Goethischen Sinn) »trennen-

des« Buch schliefslich doch als Ganzes. Die

Belesenheit des Verf.s führt uns über weite

Flächen und Zeiträume; zahllose Ingenien sehen

wir am Werk. Den Autor selbst sehen v/ir mit

Eifer als einen Lebensgenossen aller Zeiten sich

mit ihnen auseinandersetzen. Er möchte eigent-

lich lehren, dafs es eine Geschichte der Kritik

gar nicht gibt, sondern nur eine Entwicklung

des Geschmacks, die zu geistreichen Urteilen

kluger Köpfe führt. Er lehrt doch, dafs es

noch etwas anderes gibt, jene unvermeidliche

Sehnsucht nach Unterscheidung, nach Rang-

setzung (die nicht eben notwendig Kölbing gleich

nach Gaston Paris zu setzen braucht, wie

S. 465 geschieht), nach Ordnung. Und damit

lehrt er schliefslich, dafs es Systeme geben

mufs. Denn das Gebiet ist viel zu reich an

Paradoxien, als dafs man mit dem Faustrecht
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persönlichen .Auswählens und Urteilens aus-

kommen könnte.

Berlin. Richard M. Meyer.

Matthias Friedwagner [ord. Prof. f. roman. Philol.

an der Univ. Czernowitz], Rumänische Volks-

lieder aus der Bukowina. [S.-A. aus der

Festgabe für A. Mussafia.] Halle, Max Niemeyer,

1905. 34 S. 8".

Nach einem kurzen Überblick über die Be-

deutung des rumänischen Elementes in der Buko-

wina ermahnt Friedwagner mit dem Hinweis auf

die Wichtigkeit und Schönheit der Volksliteratur

die akademische Jugend zum Sammeln derselben.

In der Bukowina ist es, wie ich aus eigener

Erfahrung weifs, wirklich leicht, Hunderte und

Tausende von Liedern zu sammeln, man braucht

seine Zuflucht auch nicht zu Studenten, Lehrern

und Soldaten zu nehmen, auch junge Burschen

und selbst Mädchen sind mitteilsam, man mufs

sie nur richtig behandeln, was freilich nicht jeder-

manns Sache ist. Auch der Hinweis darauf,

dafs Melodien mitgesammelt werden müssen, ist

vollauf berechtigt; es ist aber nur mit Hilfe des

Phonographen möglich, und ein solcher ist für

wenig Geld zu beschaffen. Auf die phonetische

Wiedergabe der Aussprache, darin bin ich mit

Fr. voll einverstanden, kann man füglich ver-

zichten.

Fr. teilt dann 53 Doine und Strigaturi in

moderner Orthographie mit, die von einem Leh-

rer gesammelt und aufgezeichnet wurden, wozu
Fr. eine ganze Reihe dankenswerter Erklärungen

gibt, die leicht hätten vermehrt werden können.

Glaubt Fr., dafs z. B. im Liede 8 die Stelle

cä H-or fi bocet de grele! von Deutschen ver-

standen würde? bocet ist Vergleich und wie

das Adverb asa konstruiert. Lied 38, 2: poartä,

nnndrä ce-i purta bezieht sich nicht auf den

»Kleiderluxus«, sondern auf das »Tuch«, das

Abzeichen der verheirateten Frauen. Lied 39,

3 und 6 wird von gtira behauptet, dafs es nicht

»Kufs« sondern »Gerede der Leute« bedeute.

Hier heifst es »Geschwätz, Gekeife, das die

verheirateten Frauen machen«, also nicht »üble

Nachrede« von selten anderer. Die Anmerkun-
gen beweisen, dafs Fr. sich schon recht schön

in das Rumänische eingearbeitet hat.

Leipzig. G. Weigand.

Notizen und Mitteilungen.

NcD erschienene Werke.

M. Winternitz, Gescbiichte der indischen Literatur.

1. Halbbd. [Die Literaturen des Ostens in Einzeldar-

stellungen. IX, 1.] Leipzig, C. F. Amelang. M. 3,75.

K. Florenz, Geschiciite der japanischen Literatur.

1. Halbbd. [Dieselbe Sammlung. X, 1.] Ebda. M. 3,75.

Scriptores aethiopici. S. II, t. 17: Vitae sanc-
torum antiquiorum. 1. Acta Yäred et Pantalewon ed.

K. Conti Rossini. Textus et V'ersio. Paris, JPoussielgue

(Leipzig, Harrassowitz). Fr. 6.

Scriptores Syri. S. Ill, t. IV': Chronica minora.

F. II. Textus et Versio. Edidit E.-W. Brooks, interpre

tatus est I.B. Chabot. Ebda. Fr. 17,50.

. S. II, t. LXIV: läöVahb lII Patriarcha, libcr

epistularum. Ed. R. Duval. Ebda. Fr. 19.

\V. H. Cobb, A criticism of Systems of Hebrcw
metre. Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde).

Sh. 6.

Zeltachriften.

Recueil de Travaux relatifs ä la Philologie et ä
VArcheologie egyptiennes et assyriennes. 27, 1. 2.

G. Maspero, A travers la vocalisation egyptienne; Sur

la XVIIie et la XIX e dynastie de Manethon. — Ahmey
Hey Kamal, Sur une stele aujourd'hui perdue. — J.

Baillet, Les noms de l'esclave en egyptien. — R.

Weill, Un cas remarquable de transcription fautive de

l'hieratique en hieroglyphique; Sur quelques titres du
Moyen-Empire. — E. Naville, Etudes grammaticales;

Karl Piehl. — P. Lac au, Textes religieux. — G. Le-
grain, Renseignements sur les dernieres decouvertes

faites ä Karnak. — G. Daressy, Hymne ä Khnoum
du temple d'Esneh. — H. de Genouillac, Les Dieux

de l'Elam. — Fr. Martin, Un nouveau Syllabaire

assyrien.

The Celtic Review. January. G. Henderson,
The Fionn Saga. — Mackinnon, The Glenmasan
Manascript (cont.). — T. O'N. Rüssel, A D-Tavibh
Aithbhevghaid na Gaedhilge in Eirinn. — H. Jenner,
Cornwall a Celtic nation. — J. Ferguson, The Celtic

Clement in Lowland Scotland. — NeilMunro, The only

son. — E. E. Fournier, The treasure of the Fianna.
— A. Macdonald, Some legends of the Macneils of

Barra.
Antiqnarlsclie Kataloge.

Otto Harrassowitz, Leipzig. Kat. 287: Orientaiia:

Neuerwerbungen. II: Indica. Iranica (worunter die Bibl.

des t Prof. Dr. Soerensen in Kopenhagen]. 1 760 Nrn.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Pietro Rasi [ord. Prof. f. lat. Literatur an der Univ.

Pavia], Saggio di alcune particolaritä nei

versi eroici e lirici di S. Ennodio.
[S.-A. aus den »Rendiconti« del R. Ist. Lomb. di sc. e

lett. Serie II, Vol. XXXVII, 1904.] Mailand, Druck

von Rebeschini di Turati e C, 1904. S. 957—979. 8».

Der Verf. hatte in seiner Schrift über den

Versbau in den hexametrischen und lyrischen

Dichtungen seines Landsmannes, des Bischofs

Enngdius von Pavia, in Aussicht gestellt (s.

DLZ. 1904 Nr. 35), dafs er die prosodischen

Eigentümlichkeiten, welche sich in diesen Rich-

tungen vorfinden, in einer besonderen Schrift

eingehender besprechen würde, und erfüllt in

dem vorliegenden ,Saggio' sein Versprechen.

Er verbindet mit seinen Bemerkungen über die

Prosodie des Ennodius auch diesmal wie früher,

wo es sich um die Technik des Distichons bei

Ennodius handelte (s. DLZ. l 903, Nr. 20), wieder

Beobachtungen über die mehrfach von ihm an-

gewandten Kunstmittel des Asyndeton und der

Alliteration. Die früheren Äufserungen Rasis

über die in Ennodius' Gedichten hervortreten-

den Anzeichen für das allmähliche Schwinden

des Gefühls für Silbenquantität finden in den
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jetzt vorgelegten Sammlungen des Verf.s eine

neue Bestätigung, und es kann keinem Zweifel

unterliegen, dafs auch in diesem Teile der enno-

dianischen Dichtungen prosodische Inkorrektheiten

in gröfserer Anzahl anzunehmen sind, sowohl

fehlerhafte Kürzungen langer Silben, als Lang-

messungen kurzer Vokale.

Darum sträubt sich R. mit Recht gegen

Textesänderungen, die zu dem Zwecke vor-

genommen wurden, prosodische Unregelmäfsig-

keiten bei Ennodius zu beseitigen. -Andrerseits

ist er nicht geneigt, Quantitätsverstöfse überall

anzuerkennen, wo die Herausgeber solche an-

nehmen zu müssen glaubten, sondern führt für

manche Stellen den Nachweis, dafs es sich bei

ihnen nicht sowohl um prosodische F'ehler als

vielmehr um metrische Lizenzen handelt, die

sich Ennodius glaubte gestatten zu können.

Eine erwünschte Beigabe der kleinen Schrift

ist ein Index derjenigen Wörter, welche in einer

der vier auf Ennodius' Versbau bezüglichen Ab-

handlungen des Verf.s unter metrischem oder

prosodischem Gesichtspunkte zur Besprechung

gekommen sind.

Berlin. H. Gleditsch.

Fritz Baumgarten [Prof. am Gymn. in Freiburg i. B.],

Franz Poland [Oberlehrer am Wettiner Gymn. in

Dresden], Richard Wagner [Oberlehrer am Gymn. zum
Heil. Kreuz in Dresden], Die hellenische Kultur.
Lief. 1. Leipzig, B. G. Teubner, 1905. S. 1—96. 8».

(VoUst. in ca. 30 Bg. mit 7 färb. Taf., 2 Karten und
gegen 400 Abbild, im Text und auf 2 Doppeltaf. Ca.

M. 10).

Die Tatsache, dafs eine von den Hellenen geschaffene

und von den Römern über alle Teile ihres Weltreiches

verbreitete Kultur die Hauptgrundlage unserer heutigen

Kultur bildet, macht zum tieferen Verständnisse dieser

eine genauere Bekanntschaft jener notwendig. Sie will

das oben genannte Werk, ein Seitenstück zu Guhl und
Koners »Leben der Griechen und Römer« vermitteln

helfen. Die Verff. wollen die gesicherten Ergebnisse der

neueren Forschung in einer für jeden Gebildeten verständ-

lichen und lesbaren Form darbieten. In dem I. Bande wird

zunächst in der Einleitung Poland über Land und Leute,

Wagner über Sprache und Religion berichten. Die Dar-

stellung selber gliedert sich in drei Perioden. Das
Altertum, die mykenische Zeit, bearbeitet Baumgarten
allein. Die beiden anderen,. Mittelalter (1000—500) und
Blütezeit (500—323), werden wieder in drei Abschnitte

zerlegt. Die Darstellungen von Staat, Leben und Kultur hat

Poland, die der bildenden Kunst Baumgarten, die der

geistigen Entwicklung und des Schrifttums Wagner
übernommen. Eine kritische Würdigung des Werkes ge-

denken wir zu bringen, wenn mehrere Lieferungen vor-

liegen.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

Paul Cauer, Beigaben zu Ilias und Odyssee
(Stimmen des .'Mtertums, Inhaltsangaben, sachliches

I?egister). Leipzig, G. Freytag. M. 0,80.

R. Daebritz, De Artemidoro Strabonis auctore

capita tria. Leipziger Inaug. -Dissert. Leipzig, Druck

von Robert Noske.

P. Rasi, Se negli »Eusebi Chronici Canones« S.

Girolamo parli realmentc dell' anno di nascitä di Luci-

lio. [Atti del Congresso internaz. di scienze stör. Estratto

dal Vol. II.]

P. Jahn, Aus Vergils Dichterwerkstätte. Georgica

IV 281—558. [Wissenschaftl. Beilage zum Jahresber. d.

Kölln. Gymn. zu Berlin. Ostern 1905]. Berlin, Weid-
mann. M. 1.

H. Merguet, Handlexikon zu Cicero. 1. Heft

(A-D). Leipzig, Dieterich. M. 6 (Vollst. M. 24).

Zeitschriften.

Revue de Philologie , de liiterature el d'hisioire

anciennes. Janvier. R. Daraste, La Lex Rhodia.
— F. Gaffiot, Etudes latines. VII. Le pretendu

subjonctif de repetition dans Piaute, Bacch. 420—
434. — M. L. Earle, Cicero Orat. 30; De Horatii

satira prima; Horatianum. — A. Cartault, Notes

critiques sur Lucrece. — G. Dalmeyda, Euripide,

Bacchantes 294. — H. Bornecque, Les clausules me-
triques dans l'Orator. — R. Waltz, Tacite, Annales.
— A. d'Ales, Pompa diaboli.

Atene e Roma. Febbraio. C. O. Zuretti, Per gli

scavi di Ercolano. — L. Cantarelli, Gli scritti vari

di Teodoro Mommsen.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Wilhelm Braune [ord. Prof. f. deutsche Philol. an

der Univ. Heidelberg], Über die Einigung der
deutschen Aussprache. Akademische Rede

zur Feier des Geburtsfestes des höchstseligen Grofs-

herzogs Karl Friedrich am 22. November 1904 bei

dem Vortrag des Jahresberichts und der Verkündung

der akadem. Preise. Heidelberg, Druck von J. Hör-

ning, 1904. 32 S. 4».

In den Untersuchungen, die sich mit dem
Problem der deutschen Gemeinsprache beschäf-

tigt haben, ist bisher die geschriebene Sprache

im Vordergrund gestanden. Das war wohl be-

gründet: denn die Einigung erfolgte zunächst im

schriftlichen Verkehr. Im mündlichen Sprach-

gebrauch ist sie erst später angebahnt worden

und auch heute noch nicht vollkommen durch-

geführt; nur in der Bühnensprache ist eine

wenigstens theoretische Einheitlichkeit vorhanden,

die vorbildlich wirkt und daher im wesentlichen

als oberste Norm anzusehen ist. Braune be-

schäftigt sich nun in der vorliegenden Schrift

mit der Frage, wie sich diese Norm heraus-

gebildet hat. Es war schon erkannt, dafs die

zunächst schriftlich fixierten Formen, die gemein-

sprachliche Geltung erlangten, in den einzelnen

Sprachprovinzen mit dem Lautmaterialy welches

die Mundart und die auf ihr beruhende Umgangs-

sprache darbot, in gesprochene umgesetzt wur-

den und allmählich die ortsüblichen Formen

zurückdrängten. Wie aber ging die weitere

Vereinheitlichung vor sich? Gewöhnlich wird

sie durch die Formel gekennzeichnet, dafs die

hochdeutschen Sprachformen niederdeutsche Aus-

sprache angenommen hätten. Br. weist nun

nach, dafs dieser Satz nur zu einem geringen

Teile den Tatsachen entspricht und durchaus

nicht die treibenden Prinzipien zum Ausdruck

bringt. Als ein solches kommt vielmehr in

erster Linie das Bemühen zum Durchbruch, die
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Schreibung immer genauer in gesprochene

Sprache umzusetzen, den durch sie gegebenen

Unterscheidungen gerecht zu werden und andrer-

seits dort, wo sie nur ein Zeichen bietet, auch

nur einen Laut zu sprechen. Daher stammt

/. B. der Zusammenfall der alten und neuen ei

(Ui), au und äti (eu), der allen Dialekten fremd

ist, und andrerseits die Scheidung von ü, ö, äu

und I, e, ei, die dem mittel- und oberdeutschen

Sprachgebiet fehlt, daher der Verschlufslaut für

g, der mittel- wie niederdeutscher Lautgebung

widerstrebt, daher die Scheidung von p, i und

b, d, die in den meisten Stellungen der mittel-

und oberdeutschen Sprechweise abhanden ge-

kommen ist und allerdings durch das Nieder-

deutsche nahegelegt wurde. Auf der anderen

Seite haben sich diesem Prinzip zum Trotz hoch-

deutsche Lautungen, die einer grofsen Majorität

eigen sind, behauptet; so das früher viel um-

strittene sp und st für anlautendes sp, st und die

Aussprache ks für chs (wie in wachsen), die bei-

nahe gemein-ober- und mitteldeutsch ist.

Br.s Ausführungen über den historischen

Verlauf dieser Entwicklung sind durchaus über-

zeugend und sehr lehrreich: wir werden ihm

dafür viel Dank wissen. Die Schlufsfolgerung

freilich, die er daraus für unser Verhalten in

Gegenwart und Zukunft zieht, ist geeignet,

Zweifel und Bedenken hervorzurufen. Gewifs

ist, dafs das Prinzip der Angleichung an das

Schriftbild noch weiter wirkt und wir daher bei

orthoepischen Fragen mit ihm zu rechnen haben.

Aber wenn Br. als oberste Regel in aller

Schrofifheit den Satz aufstellt »Sprich wie du

schreibst« (S. 13), so ist er doch viel zu weit

gegangen. Er selbst hat uns gelehrt, dafs die-

ses Prinzip schon die vergangene Entwicklung

keineswegs ausschliefslich beherrscht hat; um so

weniger können wir es für die Zukunft allein

gelten lassen. Der von Br. aufgedeckte Ein-

flufs der Schreibung war ja im . allgemeinen

ein Segen, denn er hat die Vereinheitlichung

der gesprochenen Sprache, die auch ohne ihn

durch den fortschreitenden Verkehr und das

Überwiegen gewisser Landschaften eingetreten

wäre, ganz erheblich beschleunigt. Aber da die

Schreibung zum Teil nach Gesichtspunkten ge-

regelt war, die auf Mangel von sprachgeschicht-

licher Kenntnis beruhen (vgl. z. B. die Verteilung

von e und ä), so hat sich der Nachteil ergeben,

dafs sie sich manchmal im Gegensatz zur natür-

lichen Sprachentwicklung aller oder vieler Teile

des Sprachgebietes durchsetzen mufste, und daher
die Einigung in diesen Punkten sehr verzögert
wurde: Ein Beispiel geben die langen <r-Laute,

denen gegenüber auch die Bühnensprache- Kon-
ferenz noch keine feste Regel aufzustellen wagte.
Die früheren Jahrhunderte konnten solche Fälle

nicht erkennen, denn ihnen fehlte sprachwissen-
schaftliche Einsicht. Sollen wir, die wir sie be-

sitzen, uns auch auf den einseitigen Standpunkt

der Vergangenheit stellen? Doch gewifs nicht!

Die natürlichen Tendenzen der unbefangenen

gebildeten Rede stehen noch immer vielfach dem
Schrifteinflufs entgegen, wir werden sie sorg-

fältig in den verschiedenen Teilen Deutschlands

beobachten und nur dann, wenn bereits ein

merkbares Übergewicht zugunsten einer Aus-

sprache nach der Schreibung vorhanden ist, die-

ser Tendenz nachgeben sollen. Nach diesen

Gesichtspunkten wird z. B. die Frage bezüglich

der langen e-Laute zu lösen sein.

Dazu kommt, dafs wir bei der Br.schen

Formulierung Gefahr laufen, in manchen Punkten,

wo bereits Einheitlichkeit erreicht ist, sie wieder

zu verlieren. Gegenüber dem im allgemeinen

ja feststehenden ks für geschriebenes chs (wie in

wachsen) kann man in Österreich die ersten An-

fänge einer Gegenströmung zugunsten von y(s

wahrnehmen, die offenbar vom Schriftbild aus-

geht. Nach Br.s Prinzip müfste man diese

fördern und somit eine schon vorhandene Ein-

heitlichkeit wieder zerstören. Ebenso müfste

man das nordwestdeutsche sp, st in spielen, Stein

bevorzugen. In der Schule würde sich seine

Formel geradezu unheilvoll erweisen, da sie sehr

leicht falsch verstanden werden und zur fürchter-

lichsten Unnatur der Aussprache führen kann.

Br. scheint zu seiner schroffen Formu-

lierung durch den Gegensatz zu dem auf der

Berliner Konferenz ausgesprochenen Satz »Weg
mit dem Schriftbilde« gelangt zu sein. Aber
dies Wort war keineswegs in dem einseitigen

Sinne gemeint, den er ihm beigelegt, wie bereits

Sievers (Beitr. 30) betont hat.

In der Einleitung berührt Br. auch die

F'rage, wie sich die Schule zur Bühnenaussprache

stellen soll, und wendet sich gegen die Fest-

setzung von provinziellen Schulsprachen. Aber

was er vorbringt, ist nur beweiskräftig gegen-

über einem geschlossenen Regelsystem , nicht

gegenüber einer Reihe von sorgfältig abge-

wogenen Einzelverboten gewisser, bereits aus-

merzbarer Provinzialismen, wie der Ref. sie sich

gedacht und in seiner 'Deutschen Lautlehre' für

seine Heimat festzustellen versucht hat. Br.

gibt selbst zu, dafs in der Praxis landschaftlich

gefärbte Schulsprachen noch bestehen bleiben

werden. Ist es nun nicht besser, dafs die

Grenzen des praktisch Erreichbaren von Sach-

kundigen erwogen werden, als dafs dies jedem

einzelnen unter den Lehrern überlassen bleibt,

von denen der Lässige sich es überhaupt bequem

machen und nichts, der Übereifrige aber viel zu

weit gehen und daher wenig erreichen wird.'

Auch in Ländern, die zwei Dialektgebieten an-

gehören, wie Baden, läfst sich der gemäfsigte

Standpunkt des Ref. sehr wohl mit Berücksichti-

gung beider landschaftlicher Sprechweisen durch-

führen.
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Einer Berichtigung bedürfen einige Äufserun-

gen über das österreichische Deutsch, das

wiederholt als besonders rückständig bezeichnet

wird. So wird (S. 7) gesagt, dafs »selbst heute

noch ein grofser Teil der gebildeten Öster-

reicher beispielsweise nur daitsch und Benien

für deutsch und Böhmen zu sagen vermögen«.

Tatsächlich vermag der gröfste Teil der Öster-

reicher bajuwarischer Abstammung die gerundeten

Vorderzungenvokale schon deswegen zu sprechen,

weil sie den ortsüblichen Dialekten (an Stelle

von i, e, ei vor l) ganz geläufig sind, und die

meisten Gebildeten sprechen sie auch wirklich,

mindestens in sorgfältiger Rede, nicht selten

auch in der Umgangssprache. Die Deutschen

der Sudetenländer stehen aber bezüglich dieser

Laute ungefähr auf dem Niveau der Sachsen,

so dafs von einer besonderen Rückständigkeit

Österreichs nicht die Rede sein kann. Wenn
nun Br. gar behauptet, dafs »der Öster-

reicher . . , die Aussprache ühel für das natur-

gemäfse ihel als geziert betrachtet« (S. 28), so

ist zu erwidern, dafs dies keinem Gebildeten hier

zu Lande einfallen wird, am allerwenigsten mir,

auf den sich Br. an der Stelle völlig irrtümlich

beruft.

Es ist sehr unerfreulich, dafs man sich im

Deutschen Reich noch immer von dem öster-

reichischen Deutsch (wie auch anderen öster-

reichischen Dingen) Vorstellungen macht, die vor

einem halben Jahrhundert berechtigt gewesen

sein mögen, heute aber längst nicht mehr, um
so unerfreulicher, wenn dies in einer wissen-

schaftlichen Darlegung von einem Mann vom
Range Braunes zutage tritt. Wer Österreich

wirklich kennt, und zwar nicht blofs Wien, wird

bestätigen, dafs der Durchschnitt der gebil-

deten Aussprache kaum hinter dem Alt-Bayerns,

vielleicht nicht einmal hinter dem des einstigen

Musterlandes Sachsen zurücksteht, sicher aber

dem in Schwaben ein Stück voraus ist. Von
deft übrigen oberdeutschen Gebieten hebt sich

Österreich also nicht wesentlich ab.

Auch sonst fordert einiges in dieser Schrift

zum Widerspruch heraus, doch ist hier nicht der

Ort, darauf einzugehen. Alle Einwände aber

wiegen recht gering gegenüber den wichtigen

Feststellungen, die ohne weiteres eine Mehrung

unseres Wissens bedeuten, und dem neuen Gesichts-

punkt, der der künftigen Forschung zu gute

kon^men wird. Es wäre sehr zu wünschen,

dafs nun dem Studium der Einigung des ge-

sprochenen Deutsch gröfsere Aufmerksamkeit

gezollt und, besonders durch Sammlung und Er-

klärung der Zeugnisse für die Aussprache ver-

gangener Jahrhunderte, die Entwicklung im ein-

zelnen aufgehellt würde.

Graz. Karl Luick.

Stunden mit Goethe. Herausgegeben von Dr. Wil-
helm B od e. 1. Bd., 3. Heft. Berlin, E. S.Mittler

& Sohn, 1905. S. 177 — 272. 8» mit 5 Bildern.

M. 1.

Bode hat das neue Heft seiner Zeitschrift, in der

auch die Goethe nahestehenden Zeitgenossen zu Wort
kommen sollen, zu einem Schiller- Hefte gestaltet. Max
Diez, von dem wir vor kurzem ein für gebildete Laien

bestimmtes Goethe -Büchlein erhalten haben, sucht dem
gleichen Leserkreise klar zu machen, was uns Schiller

ist, indem er dabei die beiden Grofsen von Weimar
einander gegenüberstellt. — Der zweite Beitrag gibt eine

von Julius Burggrafs Schillerpredigten wieder; sie be-

handelt die »Götter Griechenlands« und findet in dem
Gedicht »ein heifses Verlangen nach einer bei allem

tiefen Ernst doch herzensheiteren, den Kantischen ebeno

wie den kirchlichen Imperativ hinter sich lassenden An-

betung Gottes des Vaters im Geiste und in der Wahr-
heit«. — Bode zeichnet uns, ausgehend von dem Briefe

an Huber vom 28. August 1787 den Lebensplan Schillers,

den er einen Riesen, einen Halbgott der Willenskraft

nennt. — Wolfgang Quincke führt aus, dafs ein neuer

Darstellungsstil für die Schillerschen Dramen auf der

Bühne noch zu suchen sei, und die Zeit mahne, ihn zu

finden. — Ludwig Märten s spricht, unter Abdruck
zweier Gedichte von C. F. Meyer, über Schillers Be-

stattung. — Den übrigen Teil des Heftes nimmt die Rubrik

»Spaziergänge* ein, aus der die Artikel über Karl Augusts

Verhältnis zu Schillers Dramen, über das Griechenland

der deutschen Klassiker und den Hellenismus Schillers

erwähnt seien. Über den Bilderschmuck des Heftes

unterrichten die letzten Seiten.

Notizen und Mitteilungen.

Nctizen.

Prof. C. Kirchner in Chemnitz hat der Leipziger

Univ.-Bibliothek 76 Originalbriefe Christian Felix

Weifses an den Generaldirektor der Kunstakademie in

Sachsen, Christian Ludwig v. Hagedorn, aus den J.

1759— 1779 geschenkt, von denen er im 11. Bande des

Euphorien (1904) Auszüge veröffentlicht hatte. Die Briefe

sind nach Hagedorns Tode ihrem Schreiber zurückgestellt

worden und gelangten später in die Hände des Dr. Ernst

Köhler in Chemnitz, der sie kurz vor seinem Tode K.

zu beliebiger Benutzung übersandte.

Dem Goethe-Hause ist von dem von Gerhard v. Kü gei-

gen vom 9. Dezember 1808 bis zum 25. Januar 1809

nach dem Leben gemalten Brustbild Goethes, das

jetzt der Bibliothek in Dorpat gehört, eine von der russi-

schen Malerin Martha Tobien in Dorpat angefertigte

Kopie geschenkt und in dessen Junozimmer aufgestellt

worden.
Personalchronlh

.

Der Privatdoz. an der Univ. Innsbruck Dr. Josef

Schatz ist als aord. Prof. f. deutsche Literaturgesch.

an die Univ. Lemberg berufen worden.

Neu erschienene Werke.

L. Günther, Das Rotwelsch des deutschen Gauners.

Leipzig, Fr. Wilh. Grunow. M. 3.

G. E. Lessing, Anti-Goeze. Mit einer Vorrede von

A. Pfungst. [Bibliothek der Aufklärung.] Frankfurt

a. M., Neuer Frankfurter Verlag.

Goethe, Faust. Traduction nouvelle complete,

strictement conforme ä l'original par R. R. Schropp. Paris,

Perrin & Cie. Fr. 7,50.

A. Böhtlingk, Schiller und das kirchliche Rom.

Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag. M. 1,50.
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Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Jacopo Sannazaros Arcadia. Aus dem Italie-

nischen übersetzt von Kaspar Brunhuber [Ober-

lehrer]. 1. T. Neumarkt (Oberpfalz), Selbstverlag des

Verf.s, 1904. VI u. 23 S. 8°.

Mit der Übersetzung der italienischen Arcadia,

deren erster Teil hier vorliegt, liefert Brunhuber

eine deutschen Lesern recht willkommene Er-

gänzung zu seiner Arbeit über die englische .Ar-

cadia, die ich in Nr. 11, Sp. 665 f. besprochen

habe*). Br. verzichtet leider auf eine ausfuhr-

liche Einleitung; unter der S. VI gebrachten

notwendigsten Bibliographie über Sannazaro steht

keine deutsche Arbeit. Seine Übersetzung scheint

sich nicht als Beitrag zur literarischen Erforschung

des Schäferromans geben zu wollen; diese wird

ja auch stets auf das italienische Original zurück-

greifen müssen, dessen erste rechtmäfsige Aus-

gabe zu Neapel 1504 erschien, nachdem zwei

Jahre vorher in Venedig ein Raubdruck ediert

worden war (S. V). Aber hätte nicht auch eine

Arbeit, die die Idylle des fremden Dichters einem

weiteren Kreise von deutschen Lesern nahe-

bringen will, ihren Zweck treuer erfüllt, wenn
sie die kritische moderne Ausgabe von E. Bellon

(Turin 1888), die Br. nach S. VI ja bekannt

ist, zugrunde gelegt hätte anstatt der unkriti-

schen vom
J.

1723 (vgl. S. 1, Anm.)? Auch

ist es wohl weder vom wissenschaftlichen noch

vom künstlerischen Standpunkte aus zu recht-

fertigen, dafs die Eklogen in, V, XI und XII

von der Übersetzung ausgeschieden Averden, weil

sie »bereits eine deutsche Bearbeitung gefunden

haben« — und zwar in einem verschollenen

Büchlein von 17 59 (S. VI und Anm. 4)! Beim

Lesen des vorliegenden Teiles, der bis zur IV.

Ekloge reicht, wirkt — wenigstens für mein

Empfinden — das Fehlen der III. Ekloge über-

aus störend. Gerade sie ist von entscheidender

Wichtigkeit für den Gang der Handlung, und

ich kann mich der Meinung Br.s, dafs »durch

den Wegfall . . . der ohnehin sehr lose Zusam-

menhang des Gesamtwerkes kaum weiter ge-

stört« werde (S. VI), nicht anschliefsen. Was
nach keiner der früheren Eklogen geschah, ge-

schieht hier: ein ganzer Abschnitt des Einganges
der folgenden (IV.) Prosa (vgl. S. 16 f.) wird

dem Lobe der vorhergegangenen Hymnen ge-

widmet, die uns nun aber leider durch Br. vor-

enthalten worden sind. Zudem nimmt S. 17,

Z. 9 ff. auf jene Amaranta Bezug, deren in eben
dieser III. Ekloge zum ersten Mal gedacht wurde,
und deren Urbild dem leidenschaftlichen Herzen

') Zu Sp. 666 ist zu ergänzen, dafs die dort er-

wähnte französische Besprechung in der Rev. bourg.,
T. Xin, S. 214, steht.

des Dichters eine so tiefe Wunde geschlagen

hat. Br. gibt S. 1 7 Anm. die erläuternden bio-

graphischen Einzelheiten, wonach das Fehlen

der Ekloge III in seiner Übersetzung nur um
so deutlicher als störende Lücke empfunden

werden mufs. Es ist also zu wünschen, dafs

späterhin vor allem die gleichfalls Sannazaros

Liebesleben entsprossene Ekloge XII nicht unter-

drückt werde. Müchler wird 17 59 wohl gewufst

haben, warum er gerade diese Partien (Toten-

klage auf die Eltern, Verherrlichung der Ge-

liebten des Dichters) auswählte — in einer mo-

dernen Übersetzung dürfen sie nicht fehlen.

Die Übersetzung schliefst sich im einzelnen

eng dem Original an (S. VI), und doch dürften

sich nur wenige Härten im Ausdruck aufzeigen

lassen. Br. hat es verstanden, in den deutschen

Sätzen und Tiraden bis in Einzelheiten der Syn-

tax und des Wortschatzes hinein jene hier und

da schon stark preziöse Färbung zu erhalten,

welche die Ausdrucksweise des Neapolitaners

kennzeichnet. Ein Beispiel: »Wenn einer von

euch Schäfern, die ihr bei unserm Liede hier

versammelt seid, Feuer braucht oder hinausgeht,

um den Stall zu heizen, so komme er zu mir,

der einem Salamander gleicht, ein glücklich-elend

Ungeheuer, in dem der Liebe Flamme immer

mächtiger lodert seit jenem Tage . . .« (S. 11)

oder: »Wohl tausend Nächte schon verbrachte

ich mit Weinen, sodafs die Felder ich in Sümpfe

fast verwandelt habe« (S. 22). Das erinnert

schon stark an den späteren Euphuismus. Im

übrigen tritt uns Sannazaros Arkadia in Br.s

Übersetzung als kunstvolle lyrische Prosa ent-

gegen. Besonders die I. Ekloge (S. 4 ff.), die

inhaltlich an den ersten Teil von Boccaccios

»II Filostratos anklingt, das Gebet des Priesters

in der III. Prosa (S. 15 f.), sowie die liebliche

Wiesenszene der IV. Prosa (S. 16£f.) erklären

recht wohl das freilich etwas starke Lob des

alten Scaliger (s. S. 1).

Der Übersetzer hat in sorgsamer und feiner

Arbeit sowohl rhythmische als auch vokalische

Schattierungen abgewogen und so den Worten,

Sätzen und Abschnitten die harmonische Glätte

zu wahren versucht, welche der Jünger Boccaccios

dem poetischen Ausdruck seiner Herzenserleb-

nisse gegeben hatte. Nur wenige Verstösse be-

gegnen: S. 1, Z. 4 lies: Ziergärten, und . ., S.

3, Z. 4 v. u. freundlicher, Z. 3 v. u.: seinen

elenden Zustand . . und weiterhin dann: ihm

zum Tröste . ., S. 5, Z. 7 v. u.: stand sie auf-

recht im Fliifschen bis zum Knie, S. 11, Z. 7 f.,

1 4 f. : seit jenem Tage, da . . und : seit dem Tage,

da, S. 15, Z. 11 streiche sich. S. 19, Z. 8 lies:

und als, S. 21, Z. 7 Pimpernelle (? vgl. Kluge,

Etymol. Wörterb. ^ s. v.). .Auch ist zu lesen:

bezaubernd schön und aufmerksam (S. 18, Z. 14

u. 23 [Druckfehler]).

Der Gesamtwert der Übersetzung wird durch
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diese Versehen nicht beeinträchtigt. Wenn auch

der vorliegende erste Teil eine etwas unklare

Mittelstellung einnimmt zwischen einer Über-

setzung, die als Hilfsmittel bei literarhistorischer

Forschung dienen soll, und einer solchen, welche

einem gröfseren literarisch gebildeten Publikum

die Lektüre des fremden Textes ersetzen möchte,

so stellt er doch dem künstlerischen Geschmack
Br.s ein gutes Zeugnis aus. Wenn Br. im IL

und III. Teil einen kritischen Text zugrunde

legt und ihn inhaltlich unverkürzt überträgt,

wird er sowohl w^issenschaftlichen Ansprüchen
— soweit diese nicht auf den Urtext gehen

müssen — als auch rein literarischen Wünschen
vollauf entsprechen können.

Limburg a. d. Lahn. Paul Wüst.

J. Klapperich [Prof. an der Oberrealschule zu Elber-

feld], Englisches Lese- und Realienbuch.
Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1904. VIII u. 336 S.

8" mit 1 Karte, 1 Plan u. 61 in den Text gedr. Abbild.

Kurze Aufsätze unterrichten über das Leben in Eng-
land, über das Land, das Gewerbe, die Sitten und Ein-

richtungen. Über englische Geschichte und Literatur

wird der Leser durch kurze Proben aus den vorzüg-

lichsten Werken des englischen Schrifttums belehrt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Vom 10.— 13. September soll in Lüttich ein inter-

nationaler Kongrefs für die Ausbreitung und
Kultur der französischen Sprache abgehalten

werden. Verhandelt wird werden über die französische

Literatur aufserhalb Frankreichs, den Verfall der litera-

rischen Kritik in der Tagespresse, den freien Vers, die

Rolle des literarischen Romans in der künstlerischen

Erziehung der Menge, den Schutz, den der Staat der

Literatur gewähren kann.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Walther Barthel, Zur Geschichte der römi-

schen Städte in Africa. Greifswalder Inaug.-

Dissert. Greifswald, Druck von Julius Abel, 1904.

67 S. 8».

In dieser Dissertation sind zwei Untersuchun-

gen zur Geschichte der römischen Städte in Afrika

vereinigt; die eine beschäftigt sich mit den An-

fängen des römischen Städtewesens in der Pro-

vinz, die andere behandelt eine wichtige Urkunde

aus der'^ Zeit seines Verfalles.

Im 1. Teile bekämpft der Verf., ein Schüler

Seecks, die Ansicht Kornemanns (Die cäsarische

Kolonie Karthago und die Einführung römischer

Gemeindeordnung in Afrika, Philologus N. P. 14

(1901), S. 402—426, 472—476), Cäsar habe

in Afrika eine überaus liberale, den Peregrinen

freundHche Munizipalpolitik verfolgt, später habe

dann die augustische Reaktion diese Entwicklung

gehemmt, z. T. sogar rückgängig gemacht.

Bartheis mit sehr zahlreichen Belegen versehene

Untersuchungen hierüber enthalten vier Kapitel,

wobei allmählich seine eigene Ansicht heruortritt

und auch nebenbei manches andere abfällt. Im
1. Kapitel »Das römische Afrika bis auf Augustus«

wird u. a. eine Frage gelöst, die schon viele

beschäftigt hat. Cassius Dio berichtet nämlich

(53, 26. 2) zum J. 25 v. Chr., Augustus habe

dem Juba II. anstatt des väterlichen Reiches,

das er also vorher besessen (vgl. 51, 15. 6)

einen Teil Gätuliens und die Reiche des Bocchus

und Bogud geschenkt. Den Ursprung dieser

unrichtigen Angabe findet der Verf. in der falschen

Anschauung, die auch jetzt noch von mehreren

Forschern geteilt wird, von dem Umfang des

Königreichs Numidien zur Zeit Jubas I. Dieses

war noch das alte Reich Jugurthas und reichte

also vom Tusca westlich bis zum Malua (Mulucha);

im J. 46 hat dann Cäsar nur den östlichen Teil

vom Tusca bis zum Ampsaga, und einen grofsen

Teil Gätuliens zur neuen Provinz Numidien ge-

macht; der westliche Teil fällt dem Bocchus von

Mauretanien zu; dieses ganze Reich wird dann

im J. 25 V. Chr. unter dem Gesamtnamen Maure-

tanien von Augustus dem jungen Juba II. zu-

gesprochen, der also einen grofsen Teil des

väterHchen Erbes (jetzt Mauretania Caesariensis

geheifsen) und das frühere Mauretanien (M. Tin-

gitana) erhält (vgl. Strabo XVII, 3. 7).

Im 2. Kapitel »Das römische Karthago« wird

die ältere Geschichte des römischen Karthagos

trefflich erörtert. Der Verf. beweist, dafs neben

der im
J. 44 gegründeten, im J. 29 verstärkten

Kolonie eine punische Sladt bestanden hat, die

Münzen prägt, von Suffeten verwaltet wird, und

im J.
28 die Freiheit, und später, noch zu

Augustus' Lebzeiten, die Civitas erhalten hat,

dafs aber bei den Zänkereien um den Mauerbau

die Punier insoweit den kürzeren zogen, dafs

der Mauerring nur die Kolonie und nicht auch

die Freistadt umschlofs; Karthago ist bis zum

J.
425 faktisch eine offene Stadt geblieben.

Im 3. Kapitel »Augustus als Quelle der plini-

anischen Darstellung der Provinz Africa« weist

der Verf. auf den Widerspruch hin zwischen den In-

schriften, die die Kolonien Cäsars richtig wieder-

geben, und das Verzeichnis bei Plinius, wo die-

selben fast alle als oppida erscheinen. In Weiter-

führung bezw. Bekämpfung der Ansichten von

Schweder (Über die Weltkarte und Choro-

graphie des Kaisers Augustus, Philologus 1895,

S. 319ff. 528ff. 1897, S. 130 ff.), Cuntz (De

Augusto Plinii Geographicorum auctore. Dissert.

Bonn. 1888 und Jahrbb. f. klass. Phil Suppl. 17.

1890, S. 475 ff.) und Henze (De civitatibus libe-

ris, quae fuerunt in provinciis populi Romani.

Dissert. Berol. 1892) sucht er dann zu begrün-

den, dafs den Angaben, die Plinius und Mela

gemein haben, eine Chorographie aus augustischer

Zeit, die aber von Plinius überarbeitet worden

ist, zugrunde hegt, dafs Plinius aber daneben

auch eine Statistik des Augustus benutzt hat,

wo nur die von ihm selbst verliehenen Städte-
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qualitäten verzeichnet, und also die cäsarischen

Kolonien ausgelassen waren. Wo Widerspruch

herrscht, mufs, wie bei Patrae und Actium (Nico-

polis) und Karthago eine Doppelstadt angenommen

werden, wobei dann der Peregrinenteil, wie bei

Curubis usw. oft schon von .A.ugustus die Frei-

heit erhalten hat. Augustus hat in Afrika viele

Kolonien, alle von ausgedienten Soldaten, ge-

gründet, andere Städte mit der Civitas oder

Latinitas beehrt, dreifsig Städten die Freiheit

verliehen.

Im 4. Kapitel, in dem der Verf. den Unter-

schied zwischen Attribution (Unterordnung

unter einen Hauptort) und Kontribution (Zu-

sammenschlufs mehrerer Gemeinden) richtig be-

leuchtet, wird dann der Schlufs gezogen, Cäsar

habe in den zwei Jahren, die er noch lebte,

wenig für Afrika tun können, Augustus dagegen

in seiner langen Regierungszeit das Städtewesen

gehoben, und eine wenn auch nicht liberale, so

doch gesunde Politik verfolgt.

Im 2. Teile dieser verdienstvollen Arbeit

werden vom Verf. einige Inschriften aus Thamu-
gadi (Timgad) auf drei beigegebenen Tafeln von

neuem herausgegeben und zu einem einzigen

ziemlich vollständigen Album ordinis coloniae
Thamugadensis zusammengeschlossen. Dieses

Album aus der Zeit des Verfalls des Städtewesens

zeigt, dafs auch hier die Ämterpflicht völlig aus-

gearbeitet ist, die Flucht vor den Ämtern aber,

wie aus den zahlreichen Excusationes hervor-

geht, schon begonnen hat.

Zum Schlufs sei bemerkt, dafs die Unter-

suchungen vom Verf. sehr verdienstvoll geführt,

aber nicht immer übersichtlich geordnet und

bequem zugänglich gemacht worden sind, doch

tut dies den gewonnenen Resultaten nur wenig

Abbruch.

Tiel (Holland). Wilhelm Koch.

Fr. Preisigke, Städtisches Beamtenwesen im
römischen Ägypten. Hallische Inaug.-Dissert.

Halle, Max Niemeyer, 1903. 75 S. 8". M. 2.

Die Arbeit, die die zahlreichen Papyrusfunde der
letzten Jahre mit heranzieht, gliedert sich in sechs Ab-
schnitte. Der erste behandelt die Entwicklung des städ-

tischen BeamtenWesens, der zweite die apyovxs?, der
dritte die Autonomie, der vierte die Rangordnung der
städtischen Beamten, der fünfte die ßo'jXiota'l und die

itpotavic, der sechste den -^['''''«^tap/oc. Seit Beginn der
römischen Herrschaft wird das xoivöv tä>v äpyövTcuv nach
einer vom iTttatpitTjfOi; aufgestellten und beim •j-pajAiJ.a-

TSU5 lifj-cpo-öXstuc liegenden Liste durchs Los vom eit:-

OTfärrjYo? gewählt. .An ihrer Spitze steht der •^•:i]i.'^ao(-

o-^X^c,- Zu unterscheiden sind drei Gruppen liturgischer

städtischer Beamten. Die des ersten Ranges führen
einen besonderen Amtstitel und behalten ihn nach dem
Ende ihres Amtsjahres, während die des zweiten Ranges
ihn verlieren. Dazu kommen drittens zeitweilige Beamte
für bestimmte Funktionen.

art, Le rationalismc musulman au IV* siede de l'hegire.

— E. Allegret, Les idees religienses des Fan. — J.

Reville, Illustration de l'histoire ecciesiastique par quel-

ques traits de la propagation du Christianisme ä Mada-
gascar. — P. Alphande ry, Le lieCongres international

d'Histoire des Religions ä Bäle.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

Revue de l'Histoire des Religions. Septembre-
Octobre. .M. Revon, Le Shinntoisme. IV. — CL Hu-

Mittelalterllche und neuere Geschichte.

Referate.

Friedrich Thudichum [fr. ord. Prof. f. dtsche Rechts-

geschichte und Kirchenrecht an der Univ. Tübingen],

Papsttum und Reformation im Mittel-

alter 1145 — 1517. Leipzig, Max Sängewald,

1903. XX u. 502 S. 8". .M. 20.

Dafs es mir so spät erst möglich wird, der

Pflicht der Berichterstattung nachzukommen, wäre
mir peinlicher, wenn ich befürchten müfste, dafs

es einer nachdrücklichen Warnung vor diesem

Buche noch bedürfte. Denn, um es kurz zu

sagen, ein schlechteres ist mir, soweit ich zu-

rückdenken kann, nicht zu Gesichte gekommen.
Aber ich habe das Vertrauen, dafs gebildete

Leser sich weder durch die Empfehlungen einer

gewissen Tagespresse, noch durch das kühne

Selbstlob des Verfassers, der sich nicht scheut,

sich mit Ranke in Vergleich zu stellen (s. Hardens

'Zukunft' 1903, Bd. 45, S. 498), werden irre

machen lassen. Ich meine vielmehr, auch der

gebildete Laie wird bald gemerkt haben, dafs

das ganze Buch ein einziger Galimathias ist. Es
soll zeigen, wie die »römischen Päpste, nachdem
sie in jahrhundertelangem Kampfe durch die

Schlechtigkeit der Menschen und die Kurzsicbtig-

keit der Fürsten in allen Ländern die Staats-

gewalt unter ihre Füfse gebracht hatten (!), dazu

übergingen, sich und alle Priester für 'Götter'

zu erklären, durch viele kluge Erfindungen (!)

die Seelen der Christen in Fesseln zu schlagen

und alle, welche noch wagten, andere Ansichten

zu haben und sich dem Priesterzwang zu ent-

ziehen, mit Feuer und Schwert unbarmherzig zu

vernichten, letzteres mit Hilfe der neugeschaffenen

Mönchsorden und unter Benutzung des Pöbels

oder gewissenloser weltlicher Fürsten. « Ich

weifs nicht, ob der Verf. für diese Entdeckung

den Ruhm der Neuheit beansprucht, von der er

in dem Motto mit den Worten des Erasmus

sagt, dafs sie Ärgernis zu geben pflege. Ich

weifs wirklich nicht, ob er diese plattgetretene

Centuriatorenweisheit wirklich für sein geistiges

Eigentum hält. Dafs er aber irgend etwas von

dem, was er behauptet, auch wirklich 'gezeigt'

habe, ist ihm schlechterdings nicht zuzugeben.

Der Beweis dafür, dafs die Päpste sin allen

Ländern die Staatsgewalt unter die Füfse ge-

bracht hatten«, beschränkt sich auf die Tatsache,

dafs seit Friedrich I. die Kaiser den Päpsten

den Steigbügel gehalten und das Rofs geführt

hahen sollen, weshalb Thudichum §ie von d^
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ab mit Vorliebe 'Stallknechte' tituliert. Wenn
nun diese Zeremonie damals wirklich zuerst auf-

gekommen und nicht vielmehr — wovon Th.
nichts weifs — schon seit Pipin und früher

üblich gewesen wäre, so wäre sie doch eben
nichts weiter als eine Zeremonie und keineswegs

»eine wichtige Grenzscheide in der Geschichte

des Verhältnisses von Kaisertum und Papsttum«

(S. 6.). Wer sich der Tatsachen erinnert, der

weifs vielmehr, dafs gerade Friedrich I. und sein

Sohn und Nachfolger dem Papsttum mächtiger

gegenüberstanden, als irgend einer ihrer Vor-

gänger seit dem Investiturstreit. Aber Th. stört

das nicht; für ihn hat der »beschränkte und

dünkelhafte« (S. 33) Friedrich I. mit seiner »poli-

tischen Kopflosigkeit und Grofsmannssucht« (S. 6)

alles verspielt, und Heinrich den VI. schildert er

(S. 15) geradezu wie eine dürftige Kreatur des

Papstes. Denn »bei seiner Krönung verstand

er sich nicht blofs dazu, dem Papst Coelestin III.

die Füfse zu küssen und Stallknechtsdienst zu

tun, sondern auch durch feierlichen Eid zu ver-

sprechen: alles was der weltlichen Herrschaft

des Papstes etwa entrissen sei, zurückzugeben«.

Th. weifs wiederum nicht, dafs schon sehr viele

Kaiser vor Heinrich VI. in dem iuramentum secu-

ritatis Gleiches versprochen hatten; die grofsen

Schenkungen der früheren Zeit übergeht er mit

Stillschweigen. Aber selbst wenn der Eid Hein-

richs etwas Neues gewesen wäre, so versteht

man doch nicht, welche Demütigung darin liegen

würde, dafs ein Kaiser, der doch ein Schirmer

des Rechtes sein soll, auch dem Papste sein

Recht zu geben verspricht. Oder ist der Papst

überhaupt rechtlos, gelten seine Ansprüche nichts,

selbst wo er Brief und Siegel vorweisen kann?

Nach Heinrich VI. kommt Innocenz III. Von der welt-

historischen Peripetie, die in diesem Wechsel der

Persönlichkeiten liegt, findet man freilich bei Th.

nichts; kein Wort von der jähen Verschiebung der

Machtverhältnisse inDeutschland und Italien, von der

Gründung der Liga, dem Erwachen einer national

italienischen Politik, der Schaffung des Kirchen-

staates! Der einzige ziemlich orakelhafte Satz,

der auf die letztgenannte Tatsache Bezug nimmt,

verrät wiederum eine bedenkliche Unsicherheit

der Kenntnisse: durch Heinrichs Tod »erhielt«

der Papst »freie Hand«, »verschiedene Provinzen

(!) in Mittel- und Unteritalien (!) in Besitz zu

nehmen und die kaiserlichen Statthalter zu ver-

treiben«. Sextanern darf man allerdings in diesem

Tone Geschichte erzählen, aber auch Sextanern

dürfte man nicht sagen, dafs der Papst damals

eine Provinz in Unteritalien besetzt habe, denn

das ist einfach nicht wahr. Statt des Vermifsten

erfahren wir, durch Th.,. dafs Innocenz III. es

gewesen ist, der sich und alle Päpste für 'Götter'

erklärt hat. Das beweist uns Th. durch einen

eigenen Ausspruch von Innocenz: dafs der Papst

»nicht eines blolsen Menschen, sondern, eines

wahren Gottes Platz auf Erden einnehme«. Die

zitierten Worte lauten im lateinischen Urtext

qui non puri hominis, sed veri Dei vicem gerit

in terris, und das kann auf Deutsch nur heifsen:

»der nicht eines blofsen Menschen, sondern des
wahren Gottes Stelle auf Erden vertritt«. An-

ders ist es m. W. auch bis auf Th. nie ver-

standen worden.

Auf so schwachem Fundament ruht die eine

der beiden Thesen des Th. sehen Buches, eine

Anklage gegen die ganze mittelalterliche Gesell-

schaft, unbewiesen, aus mangelhaftem Wissen und

noch mangelhafterem historischem Sinne ent-

sprungen. Auch das einzige, was etwa eine

historische Tendenzschrift anziehend machen kann,

ein starkes Empfinden und ein beredter Vortrag,

fehlt hier vollständig. Zwar mangelt es nicht an

gelegentlichen Schimpfworten, wie 'Stallknecht',

'Pfaffendiener' (Kaiser Justinian S. 31), 'Pfaffen-

kaiser' (Karl IV. S. 79). Im übrigen aber ist

die vorgebrachte Anklage ohne Pathos, sie hest

sich wie die Nörgelei eines Mifsvergnügten, der

sich nicht darüber trösten kann, dafs die Welt
durch zwölf Jahrhunderte ihren eigenen Weg ge-

gangen ist, und nicht den Weg, den er ihr gern

vorgeschrieben hätte. Damit gelangen wir zu

der zweiten These von Th. Wenn für ihn die

herrschenden Mächte des Mittelalters, Päpste,

Kaiser, Könige, Fürsten und Volk samt und

sonders im gleichen Feuer der Verdammnis

brennen als Verfolger und Unterdrücker der

Wahrheit, so stehen ihnen gegenüber als die

allein Geweihten die Ketzer und Sektierer. Sie

sind die Träger des wahren Christentums, vom
4. bis ins 16. Jahrhundert. In ihnen pflanzt

sich, aller Verfolgung zum Trotze, die evange-

lische Wahrheit fort. Denn die zahlreichen

Richtungen und Gruppen, die zu unterscheiden

die ernste Forschung längst gelernt hat, für Th.

sind sie im Grunde alle dasselbe: Katharer,

Arnoldisten, Waldenser, Lollarden, Begarden,

Wiclifiten, Hussiten sind alle eins, nur verschie-

dene Erscheinungsformen des wahren Urchristen-

tums, der 'evangelischen Brüder'. Sogar die

deutschen Mystiker haben das Gute, das an

ihnen ist, aus dieser Quelle. Durch den

Augustinerorden (!) führt dann der unterirdische

Strom dieses evangelischen Christentums im 16.

Jahrh. zu Staupitz (!) und Luther. Mit diesem

Phantasiegebilde, das, anstatt Verschiedenes zu

unterscheiden, alles in einen Topf wirft und einer

vorgefafsten Meinung zuliebe Zusammenhänge

dichtet, wo die wahre historische Kausalität,

längst erwiesen und bekannt, ganz anders lautet,

mit dieser Karikatur der Geschichtsschreibung

sich auseinanderzusetzen, wäre für eine ernsthafte

und gründliche Kritik keine geringe Mühe. Glück-

licherweise sind wir dessen überhoben. Denn die

Voraussetzung dafür wäre, dafs wir es mit einem

wirklich ernsthaften Autor zu tun haben. Th.
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aber liefert fast auf jeder Seite den Beweis, dafs

er dies nicht ist.

Er rühmt sich selbst im Vorwort »Benutzung

der zahlreichen neueren urkundlichen Aufschlüsse«

nach. Mustert man aber die Belegstellen, auf

die er sich in den Anmerkungen beruft, so er-

kennt man bald, dafs er sein Wissen fast aus-

schliefslich einer längst veralteten Literatur ent-

nimmt. Schröckh, Pütter, Eichhorn sind ihm

Leitsterne, gegen sie polemisiert er sogar ge-

legentlich. Von der gesamten neueren Forschung

über die Ketzer- und Sektengeschichte, die Ge-

schichte des Papttums und der Reformkonzilien

nimmt er überhaupt keine Notiz, Nur das be-

denkliche Buch von Ludwig Keller über 'Die

Reformation und die älteren kirchlichen Reform-

parteien' wird öfters angerufen, und gelegentlich

einmal Graf Hoensbroech als Autorität zitiert.

Bei Wiclif und den Lollarden, auf deren Be-

handlung Th. besonders stolz ist, deren Zu-

sammenhang mit den 'evangelischen Brüdern' er

— laut Vorwort — »mit besonderer Genauig-

keit nachgewiesen« haben will, hört seine Kennt-

nis mit dem seinerzeit höchst verdienstlichen, in-

zwischen aber stark veralteten Buche von Lechler

und der popularisierenden Broschüre von Budden-

sieg auf. Und nicht einmal diese hat er richtig

zu benutzen verstanden! So ist denn nicht nur

von den angeblichen 'Nachweisen' bei ihm

schlechterdings nichts zu entdecken, seine Dar-

stellung des grofsen Engländers und der von

ihm geweckten Bewegung ist in allem wesent-

lichen einfach falsch und nur durch Unwissen-

heit zu erklären. Ähnlich ist es in dem Kapitel

über Hufs und die Hussiten. Auch hier wird

fast nur veraltete und überwundene Literatur

zitiert, die neuere Forschung ignoriert. Nur an

einer Stelle glaube ich Benutzung wenigstens

der kleinen Monographie von Lechler zu be-

merken, obwohl diese nicht genannt wird. S, 98
nämlich liest man den erstaunlichen Satz: »der

theologischen Fakultät hat er (Hufs) nie ange-

hört«. Das scheint aus Lechler falsch abge-

schrieben zu sein, der S. 28 sagt: »Doktor der

Theologie ist er nie gewesen«. Nach dem Titel

des Buches zu urteilen müfste man erwarten, dafs

den Reformkonzilien des 15. Jahrh.s eine ein-

gehendere Darstellung gewidmet sei. Darin

jedoch täuscht man sich. Von dem römischen

Konzil Johanns XXIIL weifs der Verf. (S.

117 f.) offenbar gar nichts; und was man bei

ihm über die Kirchenversammlungen von Kon-
stanz und Basel zu hören bekommt, ist geradezu
unglaublich. Ich beschränke mich auf ein Bei-

spiel, das wohl jedem genügen wird, um
ein Urteil zu fällen. S, 1 1 8 lesen wir nämlich

folgende Bemerkung über das Konstanzer Dekret
von der Autorität des Generalkonzils: »Diese
Gewalt der Konzilien wurde also auf eine

Anordnung Christi selbst zurückgeführt, während

die Päpste bisher ihre Gewalt nur von einer

Verfügung des hl. Petrus abzuleiten pflegten.«

Und dazu die Fufsnote: »Erst die von Pius IX.

auf dem Vatikanischen Konzil am 18. Juli 1870
verkündigte Konstitution . . erklärt die Päpste

für Nachfolger Christi vermöge eigener Anord-

nung Christi.« Vor dem Erscheinen von Th.s

Buche hätte ich geglaubt, mir eine Beleidigungs-

klage zuzuziehen durch die Behauptung, ein deut-

scher Gelehrter, Professor, Jurist und Historiker

könne die eben zitierten Sätze geschrieben haben.

Nach dieser Probe paradiesischer Unwissenheit

aber kann man über nichts mehr staunen, weder

über das bis zum Jahre 1313 reichende »Corpus

juris canonici clausum«, mit dem uns der »er-

graute Rechtshistoriker« — wie Th. sich selber

nennt — auf S. 176 und 178 beschenkt, noch

über die naive Wiederholung des alten Ammen-
märchens, dafs Gregor VII. im

J.
1074 den

Wehgeistlichen die Ehe verboten habe (S. 30).

Natürlich hören wir über die Wahl Clemens' V.

(S. 59) nichts weiter als die von der Kritik

längst beseitigte Fabel, die Villani erzählt; Hein-

rich VII. ist immer noch von Dominikanern er-

mordet worden (S. 60), und auch die von der

Forschung in nichts aufgelösten Millionen Jo-

hanns XXII. tauchen S. 63 wieder empor. S. 30
erfährt man, die Kirche des Abendlandes sei seit

dem 11. Jahrh. gänzHch »vermöncht«, im Gegen-

satze zur griechischen Kirche, während es doch

vielmehr genau umgekehrt sich verhält. Freilich

für die Behauptung, das deutsche Reich sei durch

Gregor VII. ein Wahlreich geworden (S. 55),

oder Philipp der Schöne habe 'bewirkt', dafs

Clemens V. im J. 1309 seinen Sitz in Avignon

aufschlug, oder die Schriften der deutschen

Mystik seien vor Erfindung der Buchdrucker-

kunst »nur in den Kreisen der Waldenser ver-

breitet« gewesen, wird man die Quelle in der

bisher bekannten Literatur vergeblich suchen.

Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dafs

der Verf. uns ja "gerade etwas neues bieten will,

dafs er im Vorwort stolz erklärt, aus seinem

Buche lasse sich genug »des Neuen und Wichtigen

bequem lernen«. Ich will die Frage unerörtert

lassen, ob jemand, der das Alte so wenig kennt,

den Anspruch erheben darf, etwas neues zu

sagen, und beschränke mich darauf, zu zeigen,

dafs der Verf. immer noch besser getan hätte,

sich auf Auszüge aus den Schriften anderer,

seien diese auch noch so veraltet, zu beschrän-

ken. Denn wo er mit eigener Forschung auf-

wartet, da erlebt man die ergötzlichsten Dinge.

Zunächst ein paar Kuriosa. S. 21 werden

wir belehrt, dafs unter der Einwirkung des

Heiligenkalenders die deutschen Vornamen seit

dem 15. Jahrh. fast ganz verschollen. Also seit

dem 15. Jahrh. — merkwürdig, dafs der Heiligen-

kalender diese Wirkung so spät erst tut! —
heifst in Deutschland niemand mehr Friedrich,
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Heinrich, Ernst, Dietrich, Albert, Konrad, Leo-
pold, Rudolf usw. S. 9 (und nochmals S. 82)
dürfen wir uns an ein paar köstlichen etymo-

logischen Leckerbissen erfreuen: 'Ketzer' kommt
von 'Katze', 'Begharden' bedeutet 'beharrlich

Bittende', 'Lollharden' 'beharrlich Lullende'. Seine

umfassende Gelehrsamkeit gestattet Th. aber

nicht nur Seitensprünge ins Gebiet der Sprach-

lehre, auch in der Bibelkritik leistet er Origi-

nelles. S. 19 klärt er uns darüber auf, die

Stelle Matthäus VII, 6 »ihr sollt das Heilige

nicht den Hunden geben und die Perlen nicht

vor die Säue werfen«, sei eine Fälschung der

Priesterkirche des 4. Jahrh.s (genau des 4. Jahrh.s!),

die sich auf diese Worte berufen wollte bei

ihrem Bestreben, dem Laienvolke die echte Ge-
stalt der Evangelien zu rauben. Mit Vorliebe

entdeckt Th.s scharfes Auge Fälschungen, an die

noch niemand gedacht hat. Die Kontroverse über

die Versprechungen Ottos IV. an den hl. Stuhl

von 1198, 1201 und 1209 löst er ebenso schnell

wie einfach: sie sind alle drei verdächtig, da sie

»nur in Abschriften des päpstlichen Archivs« er-

halten sind. Dafs mindestens die Urkunde von

1209 ein so unzweifelhaftes Original wie nur

eines ist, ficht ihn keinen Augenblick an; sie

liegt ja auch im päpstlichen Archiv, und was
von dort kommt, ist in Th.s Augen von vorn-

herein verdächtig. Er erklärt ja auch S. 37 die

Konstitution Friedrichs II. von 1224 gegen die

Ketzer »höchst wahrscheinlich für ein Machwerk
Gregors IX.«, angefertigt, »um für die später in

den lombardischen Städten ins Werk gesetzten

Verbrennungen eine staatsgesetzliche Unterlage

zu schaffen«. Denn diese Konstitution hat das

Unglück, nur(!) in den Registern Gregors IX.

überliefert zusein; und vor päpstlichen Registern

mufs der Forscher ängstlich aut der Hut sein.

Freilich ist die erwähnte Konstitution bisher von
allen Forschern für unverdächtig gehalten worden.

Th. selbst nennt Pertz, Huillard, Winkelmann,

Ficker, Weiland. Aber »wie viele Urkunden

nimmt die Gutgläubigkeit noch für echt, obwohl

sie keinen Glauben verdienen ! « Ein wahrhaft

erheiternder Gedanke: P'icker und Weiland sind

arme, gutgläubige Toren, die sich in Fragen der

Kritik müssen meistern lassen von — Thudichum!

Wenn wir diesem glauben, so hat es seit dem
13. Jahrh. eine andauernde, planmäfsige Ge-

schichtsfälschung gegeben, von der unsere Schul-

weisheit sich bisher nichts träumen liefs. Auf
S. 29 nämlich lesen wir: »die an den Universi-

täten in Kirchen- und Weltgeschichte sowie in

der Urkundenlehre (Diplomatik) besser geschulten

Mönche haben einen hervorragenden Anteil ge-

nommen an den zahllosen F'älschungen von Ur-

kunden und Chroniken, welche im 13. Jahrhundert

wie nie zuvor in Schwung kamen. Die kundigsten

Dominikaner reisten in höherem Auftrag an allen

Bischofssitzen und Klöstern herum, vernipbteten

Urkunden, Geschichtswerke und Bibelhandschrif*

ten (!), die dem päpstHchen System widersprachen,

schrieben andere um, indem sie unbequeme Stellen

wegliefsen und neue Sätze einschoben, und spannen

so ein Lügengewebe, welches erst durch die

Wissenschaft des 19. Jahrhunderts mit unendlicher

Anstrengung zerrissen worden ist« usw. Wir
wollen uns die Freude an der neuentdeckten

Diplomatik der mittelalterlichen Universitäten —
es fehlt nur noch der Name für den Mabillon

des 13. Jahrh.s — nicht durch die Befürchtung

trüben lassen, dafs Th. etwa Gläubige oder gar

Nachfolger finden und so ein neues Lügengewebe
an die Stelle des so mühsam beseitigten treten

könnte. Der Kenner wird in diesem Schauer-

gemälde leicht die Döllingersche Aussaat erken-

nen, die in der fruchtbaren Phantasie des Tü-
binger Rechtshistorikers so merkwürdig bunte

Blüten getrieben hat. Diese Phantasie ist über-

haupt beneidenswert. Man lese z. B. die farben-

satte Schilderung von dem Bildungsgrade der

Bettelorden (S. 29): »Die geringen Büchersamm-
lungen der Bettelklöster bestanden aus Heiligen-

und Wundergeschichten, etwa auch etlichen theo-

logischen Werken von Ordensmitgliedern ; die

Bibel, geschichtliche Werke, Werke der alten

römischen Dichter, Philosophen, Geschichtschrei-

ber fehlten ganz.« Also aus diesem Milieu rohe-

ster Unwissenheit sind sie hervorgegangen, die

ihrer Zeit als Wunder der Gelehrsamkeit und

des Scharfsinnes erschienen, und die noch heute

jedem imponieren, der sie kennt: Albert d. Gr.,

Thomas von Aquino, Ramon Lul, Bonaventura

und Wilhelm von Ockham! Hier stapelte Vincenz

von Beauvais seine riesenhafte Enzyklopädie des

mittelalterlichen Wissens zusammen, die wir frei-

lich heute nicht mehr brauchen, die aber doch

immer noch unvergleichHch viel mehr Mühe und

Fleifs gekostet haben dürfte, als Th. bei seinen

bequemen Absprechereien aufwendet, die er für

wissenschaftHche Arbeit ausgibt. Wie leicht er

es sich macht, ein Bild der Vergangenheit zu

entwerfen, das seinen Zwecken pafst, zeigt er

am deutlichsten da, wo er von der Entstehung

der Bettelorden redet (S. 27). »Zu Anfang des

13. Jahrhunderts verstanden es die Päpste, sich

höchst wirksame Werkzeuge zur Befestigung

ihrer Gewalt . . zu schaffen: die Bettelorden.«

Da haben wir's! Franz von Assisi und sein

Orden eine Kreatur päpstHcher Tücke, das fehlte

eben noch! Man hätte sich nicht gewundert,

wenn Th., seinem Vorurteil folgend, auch den

hl. Franz, den er, nebenbei bemerkt, einen 'Süd-

italiener' nennt, für die 'evangelischen Brüder'

in Anspruch genommen und mit älteren Sektierern

in allzu engen Zusammenhang gebracht hätte.

Davor hat ihn seine Unwissenheit bewahrt, wie

er denn z. B. den Namen Joachims von Fiore

nirgends nennt. Von der epochemachenden Per-

sönlichkeit des Armen von Assisi hat er durch-
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aus keine Vorstellung, er ist ihm ein Heiliger

wie hundert andere, sein Orden nichts weiter

als eine Schöpfung der Päpste zur Befestigung

ihrer Macht. Von dem grofsen Kampfe, den ein

Teil dieses Ordens für die strenge Regel des

Stifters gegen die offizielle Hierarchie aufgenom-

men hat, von dem Martyrium, das viele seiner

Angehörigen bestanden, ja von dem ganzen Ar-

mutsstreite kommt bei ihm kein Wort vor. Sa-

batier, den doch auch nichtzünftige Laien zu

kennen pflegen, ist an ihm ebenso spurlos vor-

übergegangen, wie die grundlegenden Forschun-

gen Pater Ehrles. Statt dessen schildert er uns

nicht nur die Gründung, sondern auch die Ent-

faltung der Bettelorden als das Werk der Kurie.

»In Italien usw. zählten die beiden Orden bald

zahlreiche Mitglieder, und die klügsten und schnei-

digsten derselben schickte der Papst nach Deutsch-

land , reichlich mit Geld und Empfehlungsbriefen

versehen, um dort Niederlassungen zu gründen.«

Wörtlich so zu lesen auf S. 28 des Th.sehen

Buches. Also die ersten Sendboten des jungen

Ordens von Assisi, die, ganz beherrscht von dem
frischen Zauber des neuen Ideals hinauszogen,

um die Lehre von der wahren Nachfolge Christi

in völliger evangelischer Armut zu verkünden,

wie sie einer aus ihrer Mitte, Jordan voa Giano,

so schlicht, so naiv und darum so ergreifend wahr

geschildert hat, sie hatten in Wirklichkeit durch-

aus nicht mit Entbehrungen, Hunger und Durst

zu kämpfen, das logen sie nur der leichtgläubi-

gen Welt später vor. In den Falten ihrer Kutten

trugen sie, die offiziell mit dem Verbote, Geld

anzunehmen, prahlten, ihre Börsen, und die hatte

der hl. Vater in Rom, als er sie als die 'Klüg-

sten und Schneidigsten' zu dem schwierigen Werke
der Unterjochung Deutschlands auserlas, reichlich

mit Silberlingen gespickt. Wenn man solches

liest, so möchte man die Worte »Liber de libero«,

die der Verf. als Motto auf das Titelblatt setzt,

wohl dahin verstehen, dafs er sich frei fühlt von

jeder Rücksicht, auch von der Rücksicht auf die

Tatsachen. Aber ich entziehe mich der Ver-

suchung, diese gedankenlos -fahrlässige Verfäl-

schung der Wahrheit allzu tragisch zu nehmen,

und will mit einer lustigeren Note schliefsen, die

mir dem Charakter des uns beschäftigenden Bu-

ches und seines Verfassers besser zu entsprechen

scheint.

Auf weniges scheint sich nämlich Th. so viel

zugute zu tun, wie auf die Entdeckung, dais es

Karl IV. gewesen ist, der 'Pfaffenkaiser' und

'Halbfranzose' — undeutsches Blut scheint für

Th. eine Schande zu bedeuten — , der im Bunde
mit dem Papste »die Brüder oder Waldenser in

Italien niedergeworfen habe«. Zu dem Zweck
habe nämlich Karl sich im J. 1365 persönlich

nach Avignon begeben und hier mit dem »heifs-

blütigen Südfranzosen < Urban V. einen Vertrag
geschlossen zur .Ausrottung der 2 gefährlichen Ge-

sellschaften, welche Frankreich, Italien und andere

Länder verwüsteten. Diesem Vertrage gemäfs

seien nun jene 'Gesellschaften', d. h. nach Th.

die waldensiscben Brüder, zu einem Kreuzzuge

gezwungen worden, auf dem sie elendiglich um-

kamen. Diese Scheufslichkeit, die bisher der

Forschung gänzlich entgangen war, hat erst Th.

auf S. 73 seines Buches enthüllt. Die Entdeckung

scheint ihm so wichtig, dafs er nicht unterläfst,

in seiner Selbstanzeige in Hardens 'Zukunft' auf

dieses neue Ergebnis seiner Forschung ausdrück-

lich hinzuweisen. Man mufs sich als deutscher

Professor schämen, dafs einem älteren Kollegen

solch ein selbstverschuldetes Unheil widerfahren

kann. Denn die armen waldensischen Brüder,

zu deren .Ausrottung der heifsblütige Papst und

der halbdeutsche Pfaffenkaiser sich zusammen-

getan haben sollen, waren in Wirklichkeit, es

ist nun einmal nicht anders, — und ich kann

wahrlich nichts dafür — sie waren in Wirklich-

keit — wer rät es? — die Söldnerbanden des

englisch - französischen Krieges ! Hatte ich nun

nicht ein Recht, zu sagen, dafs die Kritik das

Th.sche Machwerk nicht ernst zu nehmen

brauche ?

Der Vollständigkeit halber sei nur noch er-

wähnt, dafs dieses Buch 490 Seiten Text um-

fafst, mit 1143 beginnt und mit 1517 schliefst

oder vielmehr endet, denn als Schlufs kann der

letzte Satz mit seinem überraschenden Inhalt

nicht gelten (; Staupitz ist es gewesen, auf dessen

Zuspruch und Ermutigung dann Martin Luther

seinen ersten Angriff auf .Ablafs und Papst unter-

nommen hat.« Dazu noch eine Fufsnote, und

der Leser ist entlassen!). Warum gerade die

Jahre 1 1 43 und 1517 zur Abgrenzung gewählt

sind , kann ich nicht sagen , so wenig ich be-

griffen habe, warum die kirchliche Geographie

Deutschlands, die Genealogie der Valois, Luxem-
burger und Habsburger und noch viele andere

Dinge darin vorkommen, die mit dem Thema
nichts zu schaffen haben. Seinen Leserkreis

hat der Verf. sich augenscheinlich recht weit

gedacht. Damit ist freilich die platte Art des

Vortrags, wovon der Leser dieser Zeilen aus

den angeführten Proben schon einen Geschmack
erhalten haben wird, noch nicht entschuldigt.

Übrigens haben gerade diese üblen Eigenschaften

auch ihr Gutes: sie werden ohne Zweifel bewir-

ken, dafs das Buch nicht gelesen wird. Und

das ist in der Tat sehr zu wünschen.

Laveno am Lago Maggiore. J.
Ha 11 er (Marburg).

Gebhard Fischer, Der .\nteil Vorarlbergs am
österreichischen Erb folge kriege im Jahre 1744.

[Programm des k, k. Real- und Obergymnasiums in

Feldkirch.] Feldkirch, 1902. 16 S.

Von der Qefahr, in die Vorarlberg im Herbst 1744

kam, als die Baiem die österreichischen Vorlande durch

ein französisches Hilfskorps besetzten, von den Mafs-

regeln, die zur .Xbwehr getroffen wurden, und von der .J

tapferen und erfolgreichen Verteidigung des Landes g^en •

* -
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den Einbruch der Franzosen gibt der Aufsatz ein genaues
Bild; den Stoff hierzu boten dem Verf. Aktenstücke aus
den Archiven von Bludenz und Feldkirch.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Paul Scheffer- Boichorst, Gesammelte Schriften.

I. Kirchengeschichtliche Forschungen. [Hist. Studien XLIL]
Berlin, Ehering.

P. Wehr mann, Kloster Kolbatz und die Germani-
sierung Pommerns. I. Teil. [Beilage zum Progr. des

Kgl. Bismarck-Gymn. zu Pyritz. Ostern 1905.] Pyritz,

Druck der Backeschen Buchdruckerei.

M. Jansen, Auflösung des Reiches. Neues Kultur-

leben. Kaiser Maximilian I. [Weltgeschichte in Karakter-

bildern.] München, Kirchheim. Geb. M. 4.

K. Brückmann, Die auf den ersten Aufenthalt des

Winterkönigs in Breslau bezüglichen Flugschriften der

Breslauer Stadtbibliothek. [Wissenschaftl. Beilage zum
Programm des kgl. König -Wilhelms- Gymn. zu Breslau

1904/5.] Breslau, Druck von Otto Gutsmann.
M. Braunschweig, Vom Deutschtum in Ungarn.

Politisches und Unpolitisches. Wien, Karl Mitschke.

Kr. 1,80.

F. von Wrangell, Rufslands innere Lage. Leipzig,

Georg Wigand. M. 0,50.

Zeltschriften.

Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge-

schichtsforschung. 26, L E. Mayer, Zur Entstehung

der lex Utinensis. — J. Susta, Ignatius von Loyolas

Selbstbiographie. — H. Schütter, Werbung der Guisen

bei Erzherzog Ernst im August 1585. — W. Erben,
Papyrus und Pergament in der Kanzlei der Merowinger.
— P. Puntschart, Der Hund Surrogat des Wolfes im

altgermanischen Strafrecht. — F. Straufs, Die Be-

gründung der Stadtherrschaft der Bischöfe von Passau

und die Urkundenfälschung des 10. Jahrhunderts.

Giornale storico e letterario della Liguria. Set-

tembre-Dicembre. G. Sforza, II re Carlo Alberto e gli

scavi di Luni. — A. Neri, Agostino Bernucci. — U.

Mazzini, Di Gerolamo Roman e della sua „Republica

di Genova" ; Per la storia delle congiure contro Genova.
— A. Ferretto, Contributo alle relazioni tra Genova
e i Visconti nel sec. XIV.

Bulletin de la Societe de l'Histoire du Protestan-

tisnte frangais. Janvier-Fevrier. V.-L. Bourrilly, La
Revocation de l'edit de Nantes ä Marseille. — H. Guyot
et N. W., Autobiographie et recit de l'evasion, lors de

la Revocation d'Alexandre Savois, jeune gar9on de Mon-
tauban. — F. de Schickler, L'Eglise reformee fran9aise

de Hambourg.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Hermann Wagner [Dr.], Orometrie des ost-

fälischen Hügellandes links der Leine.
[Forschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde, hgb. von A. Kirchhoff. 15. Bd.,

Heft 4.] Stuttgart. J. Engelhorn, 1904. 55 S. 8°

mit 1 Höhenschichtenkarte. M. 4.

Die Orometrie gehört zu jenem Teile der

mathematischen Geographie, der für die Glieder

des Erdkörpers, die Geländeformen nach ihren

dimensionalen und formalen Verhältnissen, ver-

gleichbare Zahlenwerte zu ermittela und zu be-

sprechen hat. Die Methode steht noch vor einem

Abschlüsse. Sie hat sich aber nach den tasten-

den Anfängen Sonklars (Wien) bereifs zum

wissenschaftlichen System auszugestalten be-

gonnen, und S. Finsterwalder (München) hat in

dieses die exakte Diskussion eingeführt. In die-

ses letzte Entwicklungsstadium ist die Leipziger

Geographenschule noch nicht eingetreten; dafür

hat sie in gesundem, nur etwas zu kurzsichtigem

Gegensatze gegen hier und da aufgetretene Häu-

fungen ihr Hauptaugenmerk gerichtet auf Kürzung
der zu beziffernden Begriffsreihe. Dieser Schule

folgt auch die vorliegende Göttinger Arbeit. Sie

bietet demgemäfs keineswegs alles, was man ein-

mal von der exakt orometrischen Betrachtungs-

weise eines Gebirgslandes wird verlangen dürfen;

die Zahlenwerte aber, die sie darbietet — es

sind im wesentlichen nur dimenslonale — er-

scheinen durchaus zuverlässig; so die bezüglichen

Länge, Fläche, Rauminhalt und mittlere Höhe
von Randlinie und Masse des Hügellandes im

ganzen, von seinen Kämmen und Tälern im ein-

zelnen. Eine gute Höhenschichtenkarte ist bei-

gegeben. Eine solche sollte bei keiner orometri-

schen Arbeit fehlen.

Wien. Karl Peucker.

Maria Alicia Owen, Folk-lore of the Musquakie
Indians of North America. London, David Nutt,

1904. IX u. 147 S. 8" mit 8 Taf. Sh. 10. 6 d.

Die Verf. teilt von dem dem Untergang geweihten

Indianerstamm die Ursprungssagen, Legenden, Regie-

rungsform, religiöse Anschauungen und Zeremonialtänze

mit. Sie berichtet über den Lebenslauf der Mitglieder

des Stammes von der Geburt bis zum Begräbnis sehr

genau, macht uns mit den Sagen und Märchen dieser

Indianer bekannt und fügt zum Schlufs ein Verzeichnis

und eine ausführliche Erklärung von 109 ethnograr

phischen Gegenständen bei, die sie unter den Indianern

gesammelt hat.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Dem ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Greifswald

Dr. Rudolf Credner ist der Titel Geh. Regierungsrat

verliehen worden.

Nen erschienene Werke.

A. Hantzsch, Namenbuch der Strafsen und Plätze

Dresdens. [Mitteilungen des Vereins f. Gesch. Dresdens.

17. 18]. Dresden, Wilhelm Baensch.

H. Vignau, Etudes critiques sur la Vie de Colomb
avant ses decouvertes. Paris, H. Welter. Fr. 10.

M. Schanz, Nordafrika, Marokko. [Angewandte
Geographie, hgb. von K. Dove. II, 6.] Halle, Ge-

bauer-Schwetschke. M. 3,60.

Zeltschriften.

Globus. 87, 13. S. Pas sarge, Die Mambukuschu.
— Hutter, Völkerbilder aus Kamerun. — R. Parkin-
son, Ein Besuch auf den Admiralitätsinseln. — H.

Seidel, Togo im Jahre 1904. — Deutsch-Ostafrika

1903/1904.

The Geographical Journal. April. Results of the

National Antarctic Expedition: R. F. Scott, Geographi-

ca!. — H. T. Ferra r, Notes on the physical geography

of the Antarctic. — C. W. Royds, On the meteorology

of the part of the antarctic regions where the »Disco-

very« wintered. — E. A. Wilson, The distribution of

antarctic seals and birds. — W. Colbeck, Observations

on the antarctic sea-ice. — R. N. Hall, The great Zim-

bahwe and other ancient ruins in Rhodesia. — C. G.
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Rawling, Exploration of Western Tibet and Rudok. —
H. S. Cronin, Ptolemy's map of Asia Minor.

Folk-Lore. 16, 1. E. Westermarck , Midsummer
customs in Morocco. — M. L. Hodgson, Some notes

on the Huculs.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Bruno Kuske [Dr.], Das Schuldenwesen der
deutschen Städte im Mittelalter. [Zeit-

schrift für die gesamte Staatswissenschaft
hgb. von K. Bücher. Ergänzungsheft XII.] Tü-

bingen, H. Laupp, 1904. V u. 92 S. 8". M. 2,50.

Nachdem in den letzten Jahrzehnten wieder-

holt das Schuldenwesen einzelner Städte Gegen-
stand besonderer Abhandlungen geworden ist,

unternimmt es Kuske. in der vorliegenden Schrift

eine Skizze des städtischen Schuldenwesens im

deutschen Mittelalter überhaupt zu geben. Was
er bietet, ist, wie gesagt, eine Skizze, keine

erschöpfende Darstellung, die ganz andere Vor-

studien erfordern würde und erheblich tiefer ein-

dringen müfste. Unter Anlegung dieses Mafs-

stabes aber kann man sich seiner Leistung freuen.

K. hat nicht nur die neuere fmanzgeschichtliche

Literatur gewissenhaft benutzt, sondern offenbar

auch eine Anzahl von meist norddeutschen städti-

schen Urkundenbüchern selbständig durchgearbei-

tet; das so gewonnene Material hat er in be-

sonnener Weise unter Vermeidung unbeweisbarer

Hypothesen zu einer im wesentlichen klaren und

übersichtlichen Darstellung vereinigt, die sehr

wohl geeignet ist, über die Hauptprobleme zu

orientieren, und die auch eine Reihe guter Einzel-

beobachtungen enthält.

Am Schlüsse einer Einleitung über »Grund-
lagen und Ursachen der städtischen Schulden im

Mittelalter« bringt der Verf. auf S. 1 1 die Unter-

scheidung zwischen fundierten und schwebenden
Schulden (und zwar im Sinne der älteren Termi-
nologie), die er seiner Darstellung zugrunde legt;

zu der ersten Klasse rechnet er die Leibrenten-

schuld und die Ewigrentenschuld. Im folgenden

schildert er nacheinander die geschichtliche Ent-

wickelung der Leibrentenschuld, der ewigen
Rente und der schwebenden Schuld, sowie die

Verwendung dieser Rechtsinstitute im städtischen

Finanzwesen und ihr gegenseitiges Verhältnis.

Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit den
beteiligten Personen, der Verzinsung und der

Sicherung der Gläubiger sowie der Mobilisierung

der Rente.

Dabei scheint mir allerdings nicht ganz glück-

lich, dafs der Verf. von vornherein die moderne
nationalökonomische Unterscheidung zwischen
schwebender und fundierter Schuld in seine Dar-
stellung hineinträgt. Ich hätte es für besser ge-

halten, wenn er lieber genau im einzelnen unter-

sucht hätte, welche Bedürfnisse auf Seiten der

Stadt in dem einen Fall die Wahl dieser, in dem
anderen Fall die Wahl jener Schuldform ver-

anlafsten. Ich vermute, er wäre dann statt

dieser modernen Verhältnissen entlehnten Unter-

scheidung zu einer solchen gekommen, die

gerade für das mittelalterliche Finanzwesen cha-

rakteristisch ist. Vor allem glaube ich, dafs der

von imh ausgesprochene Satz, die verschiedenen

Arten von Schulden haben den gleichen Zwecken,
der Deckung des schwankenden ordentlichen wie
auch des aufserordentlichen Bedarfes gedient, eine-

gewisse Einschränkung erfahren hätte.

Auch sonst habe ich manche Bedenken. So
hat der Verf. m. E. das Wesen der jüngeren

Satzung verkannt, wenn er sie ebenso wie die

ältere Satzung für eine speziell naturalwirtschaft-

liche Kreditform erklärt (S. 70). Ihre Eigenart

liegt auf einem andern Gebiete. Sie ist ein

spezifisch städtisches Institut, dient aber, anders

als unsere Hypothek, nur zur Sicherung kurz-

fristigen Kredits.

Die juristische Ausdrucksweise des Verf.s

läfst bisweilen etwas zu wünschen übrig. Bei-

spielsweise heifst es, der zur Kündigung berech-

tigte Gläubiger habe noch ein »Eigentumsrecht

auf sein Kapital« (S. 24) oder »am Kapital«

(S. 38); auch dürfte es nicht korrekt sein, von
einem »Kauf« einer Leibrente zu sprechen, so

lange die Gegengabe nicht in Geld, sondern in

Grundbesitz bestand. Doch handelt es sich

dabei nur um Ungenauigkeiten im Ausdruck; im

übrigen sieht man, dafs der Verf. sich mit den
einschlagenden privatrechtlichen Fragen durchaus

vertraut gemacht hat.

Dagegen vermisse ich die Benutzung manches
Werkes aus der älteren rechtsgeschichtlichen

Literatur. So hätte der Verf. aus Stobbes ge-

diegenem Aufsatz über Leibrenten (Beiträge z.

Gesch. d. deutschen Rechts, 1865, S. 25 ff.)

manche Ergänzung seiner Darstellung schöpfen

können, z. B. die interessante Tatsache, dafs

manche Städte ein Monopol, Leibrentenverträge

abzuschliefsen, für sich in Anspruch nahmen, usw.

Vor allem aber hätte er nicht das gedankenvolle

Deutsche Genossenschaftsrecht Gierkes unbenutzt

lassen sollen. Allerdings mag ihm als Entschuldi-

gung dienen, dafs leider die wenigsten Wirt-

schaftshistoriker auch nur ahnen, welche Schätze

gerade für sie dies eigenartige Werk bietet.

Im ganzen jedenfalls ist die Arbeit als eine

erfreuliche Leistung und wirkliche Bereicherung

unserer wirtschaftsgeschichtlichen Literatur an-

zusehen.

Tübingen. Siegfried Rietschel.

W. Timmermann, Was will die Bodenreform?
Wodurch erstrebt sie eine Besserung der Wohnungs-

verhältnisse? Mit Vorwort von A. Damaschke.
[Sozialer Fortschritt. Hefte und Flugschriften für Volks-

wirtschaft und Sozialpolitik. Eingel. von W. Sombart

Nr. 3.] Leipzig, Felix Dietrich, 1904. 15 S. 8».

M. 0,15.
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Das kleine Heft skizziert die Geschichte der Boden-
reformbevvegung, gibt einen Abrifs der Bodenreformtheorie

und legt das Ziel der Bodenreform unter Hinweis auf
die jetzigen ungünstigen städtischen Wohnungsverhält-
nisse und die Bedeutung einer Wohnungsreform dar.

Der zweite Abschnitt behandelt die Aufgaben des Staates

und erörtert eine Hypothekenreform, die Städteordnung
und das preufsische Wohnungsgesetz. Die letzten Ab-
schnitte beschäftigen sich mit den Aufgaben der Ge-
meinde (Erbbaurecht, Bauordnung und Bebauungsplan)
und mit der Steuerpolitik (Steuer nach dem Nutzungs-
wert, nach dem gemeinen Wert, Umsatz- und Zusatz-

steuer).

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Prof. Fran9ois G. Peabody an der Harvard -Univ.
hat dort ein Museum für Soziologie gegründet.

Es soll nicht nur eine vollständige Sammlung von Wer-
ken über Soziologie enthalten, sondern auch eine Aus-
stellung, in der u. a. die aus Deutschland zur Weltaus-
stellung von St. Louis gesandten statistischen Tabellen

enthalten sind, die die Organisation der Arbeiterversiche-

rungen verdeutlichen. Andere solcher Tabellen stellen

die Fortschritte und die Satzungen der Arbeitersyndikate

in Frankreich dar, das Wachstum der wohltätigen Gesell-

schaften und der Vereine zur gegenseitigen Unterstützung
in Belgien , Beispiele der Unterrichtsmethoden , die bei

Taubstummen in Tokio angewandt werden, usw.

Personalchronik.

Der Prof. an der Landwirtschaft!. Akad. zu Tetschen-

Liebwerda Dr. Robert Müller hat sich an der Tier-

ärztl. Hochschule zu Dresden als Privatdoz. f. Tierzucht

habilitiert.

Nen erscliieneBe Werke.

Frz. Sardemann, Das steuerfreie Existenzminimum
als beneficium competentiae u. .^rmutsprophylaxe. Leipzig,

C. L. Hirschfeld. M. 1 ,80.

Zeltsclirlften.

Zeitschrift für Volkswirtschaft , Sozialpolitik und
Verwaltung. 14, 1. 2. E. v. Philipovich, Die wissen-

schaftliche Behandlung des Transportwesens. — R.

Meyer, Soll und kann die Hauszinssteuer in eine Miets-

steuer und eine Hausgrundsteuer zerlegt werden. — K.

Th. V. Inama-Sternegg, Städtische Bodenpolitik in

neuer und alter Zeit. — G. Habermann, Das Zu-

sammenwirken lokaler Faktoren mit Staat und Land
bei Lösung von Verwaltungsaufgaben.

Giornale degli Economisti. Marzo. R. Benini, I

diagrammi a scala logaritmica. — V. Tangorra, L'ul-

timo progetto di legge sulla contabilitä generale dello

Stato. — F. Coletti, U costo di produzione dell'uomo

e il valore economico degli emigranti. — T. Molinari,
II credito agrario in Italia.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Berthold Freudenthal [Dr. jur., Prof. f. intemation.

Privat- und Strafrecht an der Akad. f. soziale u.

Handelswiss. zu Frankfurt a. M.], Die notwen-
dige Teilnahme am Verbrechen. [Straf-

rechtliche Abhandlungen, hgb. von Ernst
Beling. H. 37.] Breslau, Schlettersche Buchhandlung

(Franck & Weigert), 1901. 4B1. u. 194 S. 8". M. 4,80').

»Delikte mit notwendiger Teilnahme sind die,

welche nach ihrem gesetzlichen Tatbestande das

') Das Werk ist dem Herrn Referenten erst ver-

spätet zugegangen.

Zusammenwirken mehrerer bei Vornahme der

unter Strafe gestellten Handlung voraussetzen«

(S. 100). Es scheiden danach aus der Betrach-

tung von vornherein aus alle Handlungen, die

von einer Person »an« einer andern vorgenom-
men werden können (namentlich Beischlafshand-

lungen S. 46), sowie solche, zu deren einseitiger

Vornahme die mehreren nur die erforderliche

Situation schaffen (namentlich der Auflauf S. 123).

— Die übrig bleibenden Fälle sind nach des Verf.s

Terminologie entweder »BewegungsdeHkte« oder

»Konvergenzdelikte«. Die ersteren fordern »eine

Begegnung der verschiedenen Willensbetätigun-

gen«; ihre typischen Repräsentanten sind: Zwei-

kampf, Bigamie, Wahlstimmhandel, Amtsbe-

stechung (Abschn. I). Hier Hegt überall Delikts-

einheit vor, auch wo das Gesetz durch alter-

native Fassung oder Zerreifsung in mehrere

Paragraphen zwei formell getrennte Tatbestände

geschaffen hat. Deshalb kommt auch etwaige

Teilnahme an der gegnerischen Handlung neben

der eigenen Täterhandlung nicht als besonderes

Delikt in Betracht. Dagegen nimmt der Verf.

Gesetzeskonkurrenz der mehrfachen Teilnahme-

formen an, wobei jedoch die sekundären der

primären (Mittäterschaft) und wieder die Beihilfe

der Anstiftung wegen der relativ geringeren Ge-

fährlichkeit gegenüber dem verletzten Rechtsgut

nur subsidiären Schutz beanspruche. Dieser

Konstruktion kann deswegen nicht zugestimmt

werden, weil (wie der Verf. S. 106 richtig er-

kennt) bei mehrfacher Beteiligung an demselben

Delikt gar nicht mehrere selbständige Normen
verletzt werden. Anstiftung zur Mittäterschaft

beim Zweikampf verletzt weder den § 47 noch

den § 48, sondern einzig und allein die Norm
des § 205. Ein besonderes »Gesetz, das die

Anstiftung zur Tötung verbietet« (S. 72), gibt

es überhaupt nicht. Überdies liegt hier m. E.

keine Anstiftung zur Tat eines andern vor.

Zwar braucht letztere nicht vom Angestifteten

ausschliefslich begangen zu sein (S. 56); sie darf

aber auch nicht gerade vom Anstifter mitbegan-

gen sein! — Nach dem Willen des Verf.s soll

dieses Subsidiaritätsverhältnis der Teilnahme-

gesetze »nicht allein für die Fälle notwendiger

Teilnahme, sondern darüber hinaus allgemein für

diejenigen Fälle« gelten, »in denen sich eine

Person an irgend einem Verbrechen in mehr-

facher Form beteiligt hat« (S. 191 Abschn. II).

— »Konvergenzdelikte« sind solche, die »ein

Zusammenwirken mehrerer nach einer und der-

selben Seite hin erfordern« (S. 122). Das an-

gedeutete Merkmal ist entweder Tatumstand

(Aufruhr, Meuterei usw.) oder Strafschärfungs-

grund (»gemeinschaftliche Begehung« von Haus-

friedensbruch, Körperverletzung usw.) (Abschn. III).

Erfordernis ist dabei die rechtswidrige Beteih-

gung mehrerer. Dagegen ist, wie der Verf. mit

Nachdruck immer wieder hervorhebt, in keinem
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Falle sogen, notwendiger Teilnahme Mitschuld

der mehreren Beteiligten Voraussetzung für die

Bestrafung eines einzelnen. >Teilnahme« im

technischen Sinne ist also nicht Vorbedingung

notwendiger Teilnahme«. So verdienstvoll die

Beseitigung alier darüber bestandenen Zweifel

ist, so scheint mir doch die Polemik des Verf.s

hierüber (namentlich gegenüber Frank und OIs-

hausen) häufig insofern gegenstandslos zu sein,

ils mit dem von jenen Autoren aufgestelltem Er-

tbrdernis der » Mittäterschaft & nicht die Not-

wendigkeit einer »Mitschuld«, sondern nur die

Unzulänglichkeit von Gehilfenhandlungen sowie

von zufälligem Zusammenwirken behauptet werden

sollte. Sachlich kommt denn auch der Verf.

mit ihnen dabin überein, dafs zur Strafbarkeit

eines Rottierers zu fordern sei, dafs er Täter-

handlungen in dem Bewufstsein der Gemeinschaft-

lichkeit mit anderen vorgenommen habe. Binding

nennt das neuerdings (s. Lehrbuch II, S. 813)

treffend »objektive Mittäterschaft«.

Dem Buche ist nachzurühmen, dals es den Wert
des Begriffs der notwendigen Teilnahme auf das ihm

gebührende Mafs eingeschränkt, innerhalb dieser

Grenzen aber klargelegt und sichergestellt hat.

Halle a. S. A. Graf zu Dohna.

Notizen und Mitteilungen.

Personalcbronik.

Dem ord. Prof. f. Rechtsphilos., ZiviJprozefs u. fran-

zös. Zivilrecht, Strafrecht u. Strafprozefs an der Univ.

Berlin Dr. Josef Kohler ist der Titel Geh. Justizrat

verliehen worden.

Nen erschienene Werke.

A. Eulau, Geteilter, bedingter, unter Vorbehalt ge-

stellter Strafantrag. [Belings Strafrechtl. Abhandlungen.

60.] Breslau, Schletter. M. 1.

L. Kitzinger, Das Vergehen des Xachwuchers ge-

mäfs § 302 c RStGB. [Dieselbe Sammig. 61.] Ebda.

M. 1,30.

G. Röscher, Handbuch der Daktyloskopie. Leipzig,

C. F. Hirschfeld. M. 1,20.

Zeitschrlftea.

Deutsche Juristen-Zeitung . 10, 8. O. Mayer, Die

elsafs - lothringische Verfassungsfrage. — Düringer,
Gewährleistung beim Verkauf von Wertpapieren. —
Damme, Die Reform des Patentrechts im Reichstage.

— Danz, Zum vertragsmäfsigen Ausschlufs der Haftung.

Zenlralblail für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. V, 19/20. Paetzold, Das gerichtliche Erb-

auseinandersetzungsverfahren nach dem preufsischen

Gesetze vom 8. Juni 1896, betreffend das .Anerbenrecht

bei Renten- und .Ansiedelungsgütern. — Löwenbach,
Die heutige Bedeutung des § 7 Abs. 1 des Gesetzes vom
16. .•\pnl 1860 über die allgemeine Gütergemeinschaft in

der Provinz Westfalen.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Adolf Baumgartner [ord. Prof. f. Gesch. an der Univ.

Basel], Zur Geschichte und Literatur der
griechischen Sternbilder. Vortrag gehalten

in der Basler Historischen und Antiquarischen Ge-

sellschaft am 15. Februar 1904. Basel, in Komm.
bei C. F. Lendorff, 1904. 42 S. 8».

Die gediegene, in Ausdruck und Ton gleich

sympathisch berührende Schrift ist ein Beweis für

das Interesse, welches weitere wissenschaftliche

Kreise alimählich für das durch umfassende

Forschungen der letzten zehn Jahre erschlossene

Gebiet der antiken Himmelskunde gewinnen.

Baumgartner gibt eine gemeinverständliche, aus

gründlicher Bekanntschaft mit der F'orschung

sowie auch eigener, namentlich astrognostischer,

Sachkenntnis entspringende Übersicht über alles

Wesentliche, was neuerdings über die Geschichte

der Sternbilder, der antiken Himmelsgloben, der

Illustrationen zur .Aratos- Literatur bekannt ge-

worden ist; gefehlt haben ihm kleinere Beiträge,

wie z. B. die von BoU in den Sitz.-Ber. der

Münchener Akademie von 1899; ausgeschieden

ist die gesamte seit Alexander d. Gr. herein-

brechende und den Volksglauben durchsetzende

Astrologie, und damit auch die ganze von Boll

entdeckte Sphärenliteratur. — B. stellt die über

Gebühr durch das Interesse für die Astrologie und

die sonstigen orientalischen Einflüsse (welche doch

erst sekundär sind) immer wieder beiseite ge-

schobenen Sternbilder des spezifisch griechischen

Himmelsbildes der homerischen Zeit mit Recht in

den Vordergrund. Thaies, die lonier und die an sie

anschliefsende attische Kultur kennen die Astro-

logie nicht, babylonisch ist nur der Tierkreis

und ein Teil seiner Sternbilder. Dieser Ab-

schnitt von B.s Schrift erhebt sich vom blofsen

Referat zu einer Reihe von zum Teil treflfenden

kritischen Bemerkungen, welche geeignet sind,

den von Ideler, Buttmann und andern eingenom-

menen Standpunkt zu stützen. Orion, Kynosura,

Krebs und andere Bilder werden hier richtig

erklärt. — Dagegen gehört (im zweiten Teil

des Vortrags) zu den noch unbewiesenen Thesen

des Verf.s z. B. die, dafs der Globus des .A.tlas

Famese auf Eudoxos, statt, wenn auch indirekt,

auf Hipparchos zurückzuführen sei.

Marburg. Georg Thiele.

Alte Arche [diplom. Chemiker, Dr.], Praktische
Chemie. Leitfaden für jüngere Studierende, An-
leitung zum Gebrauch der einfachen chemischen Ge-

räte und Reagenzien in ihrer Anwendung zur Unter-

suchung der Körper auf trockenem und nassem Wege.
2. verb. Anü. Wien, Alfred Holder, 1904. 64 S. 8'.

Kr. 1,10.

Das kleine Buch, dessen Zwecke der Titel mit ge-

nügender Deutlichkeit angibt, behandelt in der ersten

.Abteilung die einfachen Verbindungen. Nach allgemeinen

Bemerkungen über Reinigung der Gefafse und Gerät-

schaften usw. lehrt sie das Verhalten der Verbindungen

zu den Reagenzien und schildert die Untersuchung auf

trockenem und die auf nassem Wege. Die II. Abteilung,

Analj'se kohlenstoffhaltiger Verbindungen, beschäftigt sich

mit Alkohol, .Ä.ther und Ester, mit Reaktionen der Karbon-

säuren, der Untersuchung auf Karbonsäuren, den Reak-

tionen der Zyanverbindungen und der Untersuchung auf

diese, mit natürlich vorkommenden Fetten, mit den

Kohlenhydraten und den Eiweifskörpem. Die 111. Ab-

teilung ist der .Mafsanalyse gewidmet
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Paul Rippert [Dr.], Allgemeine und spezielle
Tierzuchtlehre. [Sammlung Göschen. 228] Leip-

zig, G. J. Göschen, 1904. 146 S. 8°. Geb. M. 0,80.

Nach einer Einleitung, die die Bedeutung der Tier-

haltung für den Landwirtschaftsbetrieb betont und ihre

Aufgabe skizziert, stellt der Verf. im I. Teile die all-

gemeine Tierzuchtlehre dar; in sechs Abschnitten be-

handelt er die Nahrung und ihre Bestandteile, die Be-

messung der Nährstoffmengen für die verschiedenen

Tierarten, das Nährstoffverhältnis und die Berechnung
der Futterrationen, das Bewegungs- und Empfindungs-

und das Geschlechtsleben der Tiere, sowie die Grund-
sätze der Züchtung. Der II. Teil, die spezielle Tierzucht,

beschäftigt sich mit der Rindvieh-, der Schaf-, der Pferde-

und der Schweinezucht, wobei näher auf die ver-

schiedenen Rassen eingegangen wird. Der letzte Ab-
schnitt nennt die Mittel zur Hebung der Viehzucht.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Abteilungsvorstand am Museo zu La Plata Dr.

R. Hauthal ist als Prof. Andreaes Nachfolger zum
Direktor des städt. Roemer- Museums in Hüdesheim ge-

wählt worden.

Der ord. Prof. f. Mineralogie an der Univ. Greifs-

wald Dr. Emil Cohen ist am 13. April, im 63. J., ge-

storben.
Xen erschienene Werke.

E. Grimsehl, Angewandte Potentialtheorie. [Samm-
lung Schubert. 38.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 6.

L. Krüger, Über die Ausgleichung von bedingten

Beobachtungen in zwei Gruppen. [Veröffentlichungen

des Königl. Preufs. geodät. Instituts zu Potsdam. N. F.

18.] Leipzig, Teubner.

K. Walther und M. Röttinger, Technische Wärme-
lehre (Thermodynamik). [Sammlung Göschen. 242.]

Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

J. Nevole, Vorarbeiten zu einer pflanzengeographi-

schen Karte Österreichs. IL [Abhandlungen der k. k.

zool.-botan. Ges. in Wien. III, 1.] Wien, Holder.

M. 4,20.
Zeitschriften.

The Messenger of Mathematics. March. R. A.

Roberts, On polygons inscribed in a binodal quartic

and circumscribed about a conic; On the plane quartic

curve with a centre and the corresponding cone.

Nouvelles Annales de Mathematiques. Fevrier. P.

Painleve, Charles Hermite. — Lancelot, Points

multiples des surfaces algebriques. — J.-E. Estienne,
Note sur le theoreme de Pascal dans l'espace.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 51, 4. Fr.

Hoffmann und K. Langbeck, Studien über Löslich-

keitsbeeinflussung. — P. Waentig, Zum Chemismus
phosphoreszierender Erdalkalisulfide. — E. Rimbach
und O. Weber, Über Einwirkung anorganischer Sub-

stanzen auf die Drehung von Lävulose und Glukose. —
E. Brunner, Theorie der Auflösungsgeschwindigkeit
des Arseniks.

Annales de Chimie et de Physique. Avril. P.

Sabatier et J.-B. Senderens, Nouvelles methodes
. generales d'hydrogenation et de dedoublement mole-

culaire basees sur l'emploi des metaux divises. —
Berthelot, Recherches sur la dessiccation des plantes

et des tissus vegetaux; Dessiccation des plantes I. Pe-

riode de fenaison. II. Periode de dessiccation artificielle.

III. Periode de vitalite. IV. Sur les changements de

dimensions et de volume que les organes et tissus des

vegetaux eprouvent sous l'influence de la dessiccation;

Remarques sur la necessite d'etudier les variations

de dimensions et de volume des organes et parties des

etres vivants, ou ayant vecu, dans les etudes^anthro-

pologiques et paleontologiques; Quelques metaux trouves

dans les fouilles archeologiques en Egypte. — J. De war
et R. A. Hadfield, Action de la temperature de l'air

liquide sur les proprietes mecaniques du fer et de ses

alliages.

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Math.-nat. Kl. Dezember. A. Bre-
zina. Über dodekaedrische Lamellen in Oktaedriten. —
J. Stßp und F. Becke, Das Vorkommen des Uranpech-
erzes zu St. Joachimsthal. — L. v. Port heim. Über den
Einflufs der Schwerkraft auf die Richtung der Blüten.

— 0. Abel, Über einen Fund von Sivatherium gigan-

teum bei Adrianopel. — N. Albanese, Ein neuer Fall

von Endotropismus des Pollenschlauches und abnormer
Embryosackentwicklung bei Sibbaldia procumbens L. —
H. V. Wielowiey ski. Über nutritive Verbindungen der

Eizellen mit Nährzellen im Insektenovarium und amito-

tische Kernprozesse.

The Botanical Gazette. March. J. M. Coulter
and W. J. G. Land, Gametophytes and embryo of

Torreya taxifolia. — P. Olsson-Seffer, The principles

of phytogeographic nomenclature. — H. N. Witford,
The forests of the Flathead Valley, Montana. — J. C.

Arthur, Terminology of the spore - structures in the

Uredinales.

Novitates Zoologicae. 12, 1. H. Schwann, A list

of the mammals collected by N, C Rothschild, F. R.

Henley and A. F. R. Wollaston in Egypt and the Soudan
in January, February and March 1904. — W. Warren,
New species of Thyrididae, Uraniidae and Geometridae
from the oriental region; New species of Geometridae
from the Aethiopian region; New Thyrididae, Uraniidae

and Geometridae from South and Central America. —
W. Warren and N. C. Rothschild, Lepidoptera from

the Soudan. — W. R. Butterfield, Remarks upon some
theories in regard to the migration of birds. — G. A.

Boulenger, An account of the reptiles and Batra-

chians collected by F. W. Riggenbach in the Atlas of

Morocco. — W. Rothschild, Some undescribed Le-

pidoptera. — E. Hartert and W. R. Olgivie-Grant,
On the birds of the Azores. — M. Bartel, Neue äthio-

pische Rhopalocera des Kgl. Museums für Naturkunde
in Berlin. — N. C. Rothschild, On North American
Ceratophyllus , a genus of Siphonoptera; Some further

notes on Pulex canis Curtis and Pulex felis Bouche. —
W.Rothschild and K.Jordan, Lepidoptera collected

by Oscar Neumann in North-East Africa. — E. Hartert,
List of birds collected in North -Western Australia and
Arnhemland by J. T. Tunney. — C. T. Regan, Descrip-

tion of a new Loricariid fish of the genus Xenocara

from Venezuela.

Medizin.

Referate.

August Forel [fr. ord. Prof. f. Psychiatrie an der Univ.

Zürich], Die sexuelle Frage. Eine naturwissen-

schaftliche, psychologische, hygienische und soziolo-

gische Frage für Gebildete. München, Ernst Reinhardt,

1905. VIII u. 587 S. 8".

Nachdem der Verf. die Fortpflanzungsvorgänge im

allgemeinen erörtert hat, geht er auf die Fortpflanzung

beim Menschen über und behandelt die Physiologie,

Psychologie und Pathologie des Geschlechtstriebes und

der geschlechtlichen Liebe. Weiter beschäftigt er sich

mit den Einflüssen der verschiedensten Art, denen das

Geschlechtsleben ausgesetzt ist, teilt »utopische Gedanken

über die ideale Zukunftsehe« mit und gibt zum Schlüsse

noch einige bibliographische Notizen.
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Notizen und Mittellungen.

Personalrhronlk.

Der .Abteilungsvorsteher am Hygien. Institut in Posen

Prof. Dr. Otto Busse ist zum Prof. an der dortigen

Kgl. Akad. ernannt worden.

ZeltichrifUH.

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. 28, 2—4.
W. Neutra, Über Osteoakusie und deren Beziehungen

zur Vibrationsempfindung. — G. Mingazzini, Beitrag

zum Studium der Spondylose rhyzomelique. — K. Zieler,

Über akute multiple Hautgangrän nebst Untersuchungen

über durch rohe Salzsäure hervorgerufene Nekrosen. —
O. Steche, Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen

Muskeldefekte. — W. Capelle, Ein Fall von Defekten

in der Schultergürtelmuskulatur und ihre Kompensation.
— R. Stintzing, Mitteilungen über Hysterie. Hysteri-

scher Mutismus in Verbindung mit hysterischem .Asthma

nach Unfall. — J. Grober, Hysterischer Schlafzustand

mit choreatischen Bewegungen. — F. Seifert, Über
vollständige kutane und sensorielle .Anästhesie in einem

Fall von traumatischer Hysterie. — M. Reichardt, Zur

Entstehung des Hirndrucks bei Hirngeschwülsten und
anderen Hirnkrankheiten und über eine bei diesen zu be-

obachtende besondere Art der Hirnschwellung.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Wilhelm Suida [Dr. phil.], Wien. IL Die Ge-
mäldegalerie der K. K. Akademie der
bildenden Künste. Die Sammlungen Lich-
tenstein, Czernin, Harrach und Schön-
born-Buchheim. [Moderner Cicerone.] Stutt-

gart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, [1904]. 2 Bl.

u. 196 S. 8° mit 99 Abbild. M. 3.

Das Bändchen schliefst sich an des Verf.s

»Wien I« an, in dem er die K. K. Gemälde-

galerie behandelt. Über die Wiener Schätze be-

sitzen wir bereits eingehende Hefte von Frimmel,

auf die der Verf. oft hinweist. Diesem Vorbild

gegenüber zeigt er gröfsere Volkstümlichkeit.

Der erste »Moderne Cicerone« dieses Stils war
Hirlh und Muthers 1888 erschienenes Buch über

die Münchener Alte Pinakothek. Von diesem

Vorbild unterscheidet sich Suida durch eine wohl-

ängebrachte, gröfsere Knappheit. Muther gab
noch viel zu viel allgemeine Kunstgeschichte in

seinem ersten Versuch. »Wien II« dagegen ist

wiederum ein trefflicher, wirklicher Führer, zwar
nicht für den Sonntagsbesucher, wohl aber für

den gebildeten Kunstlaien. Auch dem Fachmann
bietet der Verf. etwas, insofern er seinen Stand-

punkt, wenn auch unauffällig, zur Geltung bringt,

durch Anerkennung dieses umstrittenen Bildes,

durch Aberkennung jenes. Nur wollen mir solch

feuilletonistische Beschreibungen und Wendungen
wie bei der Botticelli-Madonna und dem Jordaens-
Frauenbildnisse in der Akademie, dem Foucquet-
Bildnisse und dem angeblichen Lionardo-Frauen-
bildnis in der Liechtenstein -Galerie usw. nicht

recht behagen. Für das Publikum, auf das diese

wirken, ist der sonst treffliche Führer eigentlich

nicht berechnet.

Dresden. Hans W. Singer.

Notizen und Mittellungen.

»D er«chieneDe Werk«.

Hermann Zumpe. Persönliche Erinnerungen nebst

Mitteilungen aus seinen Tagebuchblättern und Briefen.

Mit Geleitwort von Ernst von Possart. .München, Beck.

M. 5.

ZelUchrirUB.

American Journal of Archaeology. January-March.

E. Pais, The temple of the sirens in the Sorrentine

Peninsula. — A. Marquand, The palace at Nippur
not Mycenaean but Hellenistic. — W. Dennison, The
new head of the so-called >Scipio* type. — B. Powell,
The temple of Apollo at Corinth.

Moderne Dichtung.

Referate.

Walther Siegfried, Gritli. — Ein Wohltäter.
Novellen. Leipzig, S. Hirzel, 1904. 232 S. 8».

Derselbe, Die Fremde. Novelle. Ebda, 1904.

370 S. 8". .M. 4,—, geb. .M. 5.—.

Wer künstlerische Entwicklung historisch zu

erfassen gelernt hat, der fühlt sich immer wieder

gedrängt, auch an den Werken lebender Künstler

das allmähliche Werden ihres Schöpfers zu beob-

achten. Freilich verleitet ein solcher, vielleicht

allzufrüher Versuch zusammenfassender Betrach-

tung sehr leicht zu ungerechten Vorwürfen.

Immer wieder schlägt eine starke eigenwillige

Persönlichkeit Pfade ein, auf die ihre älteren

Gestaltungen nicht hinzuweisen scheinen. Und
wirklich wird mit Vorliebe von nicht folgerichtiger

Weiterentwicklung, von Abspringen, von ziel-

losem Hin- und Herschwankem geredet, wenn
ein neues Werk zeigt, dafs der freie Gang einer

Künstlerseele schwer vorauszuahnen ist. Wie oft

hat man Gerhart Hauptmann vorgeworfen, dafs

er im Zickzack sich fortbewege, ja dafs er zu

Bildungsstufen zurückkehre , die er längst über-

wunden habe. Die Ungerechtigkeit solcher Vor-

würfe erhellt am besten aus der Tatsache, dafs

nach wenigen Jahren das Produkt, das bei seinem

ersten Auftreten den Künster Lügen zu strafen

schien, als notwendiges Glied einer einheit-

lichen Kette sich darstellt. »Fuhrmann Henschel«,

anfangs als Rückfall in verlassene naturalistische

Formen bekämpft, ist heute längst für jeden

Vorurteilslosen ein Zeugnis von Hauptmanns

sicherem und konsequentem Fortschreiten ge-

worden.

Wenige Dichter legen solche Erwägungen

so nahe wie Walther Siegfried. Und hüten mufs

man sich, S. zu verdenken, dafs er sich ganz

anders entwickelt, als bei seinen Erstlingen zu

erwarten war. Er hat vor fünfzehn Jahren als

ausgesprochener Anhänger moderner Nervenkunst

begonnen. Damals schenkte er uns Gefühlsoffen-

barungen voll feinster Differenzierung. Erich

Schmidt hat an dieser Stelle die Eigenheiten

dieser zeitgemäfsen und zugleich der Zeit vor-

aneilenden Kunst sofort nach dem Erscheinen
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von S.s »Tino Moralt« (1890) aufgezeigt.

Kaum zehn Jahre später konnte ich bei der

Besprechung seiner Novelle »Um der Heimat
willen« (1898) von einer völligen Wandlung in

der künstlerischen Art und in der Technik S.s

(gleichfalls in dieser Zeitschrift 1899 Nr. 19,

Sp. 7 54 ff.) berichten. Der Eindruck drängte

sich auf, dafs S. zwischen weit auseinander

liegenden Gegensätzen seinen Stil suche; und

diesem weit ausgreifenden künstlerischen Streben

durfte der Verzicht auf manchen fesselnden Zug
seiner ersten Versuche nicht zum Vorwurf
werden. Die beiden Bände, die jetzt gleichzeitig

erschienen sind, zeigen unwiderleglich, dafs auch

nach weiteren sechs Jahren S. bei dem Extrem
geblieben ist, zu dem er sich in der Schweizer

Novelle von 1898 gewandt hatte. Oder viel-

mehr: S. hat seit 1898 dauernd diesen neuen

Boden bebaut; denn die beiden Dichtungen

»Gritli« und »Ein Wohltäter« sind 1899 und

1900 in der »Deutschen Rundschau« erschienen.

Dafs »Gritli« einen F'ortschritt auf der Bahn

bedeute, die in der Novelle »Um der Heimat

willen« eingeschlagen worden war, hatte ich

schon bei der Analyse dieser Erzählung (a. a. O.

Sp. 7 57) erkannt. Der »Wohltäter« wiederum

steht »Gritli« so nahe, dafs beide füglich in

einem Bande vereinigt werden konnten. Und
»Die Fremde« schliefst sich diesen Versuchen

harmonisch an; auch sie verzichtet auf die

modernen Allüren des »Tino Moralt« und will

in einfachem Stile, ohne die Fragen eines

komplizierten Seelenlebens aufzuwerfen, von

Schweizer Art und Schweizer Leben erzählen.

Seltsam, wie es den Zofinger Dichter, der

längst aufserhalb seines Vaterlandes ein Heim
sich gegründet hat, von der Heimat zu reden

drängt, und zwar in einer Form, die dieser

Heimat besonders mundgerecht ist! Die psycho-

logische Feinheit des »Tino Moralt«, diese Tief-

blicke, getan in den Abgrund einer zerrütteten

Seele, die bis ins Kleinste im Sinne ihrer Zeit

fühlt: all das liegt den Schweizern fern, die mit

Vorliebe ihre seelische Gesundheit und Unge-

brochenheit gegen das Krankhafte der kompli-

zierten Naturen neuerer Dichtung ausspielen.

Was S. jetzt zu berichten hat, tritt nirgends in

Gegensatz zu dem Fühlen der Schweizer. Was
er jetzt darstellt, sind Schweizer Menschen in

schweizerischen Verhältnissen, getragen von den

Gedanken, die dem Schweizer gang und gäbe

sind. Auch die Sprache greift gern da und

dort zu einem Idiotismus, der dem Ohr des

Schweizers »heimelig« tönt. Was seine Seele

erfüllte, da er »Tino Moralt« schrieb, hat S.

vergessen gelernt, um wieder ganz echter

Schweizer zu werden. Ja er huldigt in der

»Fremden« sogar dem tiefeingewurzelten Mifs-

trauen, das der Schweizer (trotz oder vielleicht

wegen der in seinem Lande so star'c' ent-

wickelten F'remdenindustrie) dem NichtSchweizer

gegenüber empfindet. Ist doch die ganze

Novelle auf dem Gegensatz einer starken primi-

tiven Schweizer Mannesseele und einer kulturell

angekränkelten, mit ihren Gefühlen spielenden

jungen deutschen Dame aufgebaut. Wie Natur

zur Kultur bei Rousseau, so verhält sich der

junge Schweizer Künstler zu der adligen Deut-

schen, die durch einen Zufall unversehens in die

bis dahin sorgsam abgeschlossene und gehütete

Heimstätte seines Elternhauses tritt. Das Unge-
wohnte der Erscheinung fesselt ihn an sie, er-

regt ihr Interesse an ihm, Ihr war noch keine

so harmonisch schöne Kraftnatur, ihm noch kein

so lockendes Weib begegnet. Nur wird dem
Jüngling das Ganze bittrer Ernst, während sie,

wähnend, jeden Augenblick alle Fesseln abwerfen

zu können, in berechnetem Spiel sich von seiner

Liebe binden läfst. Allein der klugen Rechen-

meisterin bleibt verborgen, dafs in dem harm-

losen Riesen, der ihr sein Bestes entgegen-

bringt, ein Berserker schlummert, der selten,

aber dann mit elementarer Wucht hervorbricht.

Gewohnt ihr Leben in den strengen Formen
kultureller Konvention zu führen, ahnt sie die

Gefahr nicht, die sie kühl lächelnd herauf-

beschwört; sie meint dem Sturm der Leiden-

schaft, den sie aus Eitelkeit angefacht hat, mit

einem Worte sich entziehen zu können. Wirk-

lich aber löst dieses Wort bei dem Schweizer

nur locker sitzende Bande gesellschaftlicher Form

;

ungehemmt drängt die ungeheure Leidenschaft

zum Ausbruch, und in mafsloser Wut tötet der

Genarrte das Weib, das seine heiligsten Gefühle

zum Spielzeug mifsbraucht hat.

Des Dichters Aufgabe ist, dies Ende zu mo-

tivieren. Er begnügt sich nicht, aus den Cha-

rakteren der beiden Hauptpersonen den Aus-

gang abzuleiten. Er zeichnet mit liebevoller

Sorgfalt die Umgebung, in der sie sich bewegen.

Da es ihm um den Gegensatz von fremd und

heimisch zu tun ist, gibt er ein eindrucksvolles

Bild des Heims, in dem sein Held aufgewachsen

und mit dem er aufs innigste verbunden ist;

dazu kommen die Gestalten seines Familienkreises,

Vater, Mutter, die halbwüchsige Schwester. Ein

Freund steht (Widmann hat im Berner »Bund«

vom 5. November 1904 die Parallele gezogen)

wie Pylades neben jenem Orest, dem die Götter

ein ehern Band um die Stirne geschmiedet

haben. Die Gestalten dieses Kreises sind plastisch,

lebendig gegenwärtig; ihre Schicksale, die eng

zusammenhängen mit sozialen Problemen des

Schweizer Lebens, tun das Ihre hinzu, die Kata-

strophe herbeizuführen. Auf breitem Grunde ist

das Gebäude der Dichtung errichtet, und doch

glückt es S., den Eindruck zu erwecken, als

ob hier fern von der Alltagswelt eine beson-

dere Art Leben sich abspielte. Wie Storm

seine einsamen Menschen gleichsam auf einer
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weltfernen Insel ihr Schicksal spinnen läfst, so

verstärkt auch S. die Motivierung der Kata-

strophe durch die Fiktion, dafs all das in som-

merlicher Abgeschiedenheit sich vollzieht. Un-

gewöhnliches kann hier geschehen, weil diese

Menschen unversehens allen Zusammenhang mit

der Welt verloren haben. Ja fast scheint es,

als ob die Situation und die Umgebung mit

gröfserer künstlerischer Sorgfalt herausgearbeitet

sei, als das Seelische der Hauptpersonen. Denn
so lebendig und scharf umrissen der Held ge-

zeichnet ist, das Überwältigende, das nach S.s

Worten in seiner Persönlichkeit liegen soll, kommt
nicht voll aus seiner Gestaltung heraus. Er soll

ein gottbegnadeter Mensch sein, »der selber

kein Bewufstsein davon besitzt, dafs er zu jenen

Glücklichen gehört, die ohne zu leisten, schon

mit dem zahlen, was sie sind« (S. 56); in mir

wenigstens erweckt seine Person, wie S. sie

handeln und reden läfst, diesen Eindruck nicht!

Kann überhaupt ein Mensch, der in mafsloser

Wut, in »dumpfwütigem Drang« alles rücksichts-

los zertrümmert, in Schillers Sinne eine »schöne

Seele« sein? Um den Scblufs begreiflich zu

machen, läfst S. seinen Helden gleich zu Anfang
aus geringfügiger Ursache losbrechen; und unter

dem starken Eindruck dieses Eingangs soll der

Leser ohne Widerspruch die zitierten, an Schillers

bekanntes Distichon anklingenden Worte glauben?

Das Mädchen vollends ist mit einem auffallenden

Mangel an Wohlwollen von S. geschildert wor-
den. Sie ist ganz auf kühle Selbstsucht und
berechnende Eitelkeit gestellt. Nur ein Milde-

rungsgrund ist ihr gegönnt: sie selbst hat bittere

Liebesenttäuschungen hinter sich. Aber auch
wo tiefere Einblicke in ihre Seele sich eröffnen,

erweist sich der Dichter nicht immer als liebe-

voller Gestalter, dem nichts Menschliches fremd
ist, und der, auch wo er Unerfreuliches zu zei-

gen hat, das Begreifliche und darum Verzeihliche

heraushebt. Wie schwarz neben weifs, in un-

gebrochenem Gegensatze, steht sie neben den
Schweizern der Novelle. Und auch der Vor-
zug ihrer hohen geistigen Bildung wird ihr

menschlich als Nachteil gedeutet.

S. ist oft mit Keller verglichen worden. Mit
dem »Grünen Heinrich« hat man seinen »Tino
Moralt« zusammengehalten; er ist dann wie Keller
von der Wiedergabe des Münchner Künstler-
lebens zu heimatlichen Stoffen weitergeschritten
und hat auf die »Seldwyler« seine »Altachener«
(in »Um der Heimat willen« und in »Gritli«)

folgen lassen. Aber die Übereinstimmung ist

nur eine stoffliche. Der sonnige Humor Kellers,

dieser Humor, der jedem Menschen sein Recht
werden läfst, das wunderbare Wohlwollen, das
Keller für Gute und Schlechte, wenn nicht von
.Anfang an voll besessen, so doch siegreich sich

errungen hat, ist S. nicht gegeben. Er ist

immer Partei; er kämpft gegen sein eignes Ge-

schöpf in der »Fremden«, Und Gritli, an sich

eine Figur, die mit Jean Pauls und Kellers Vor-

liebe für die Schlichten und Armen geschaut ist,

kommt doch nur auf Kosten der anderen Ge-
stalten der Novelle zu ihrem Rechte. Die bienen-

fleifsige Näherin mit ihrer reichen Phantasie und

mit ihrem noch reicheren Herzen dem Leser
recht eindringlich zu empfehlen, stellt S. S'e in

Gegensatz zu einem geizigen und boshaften Kin-

derschreck und Tierquäler, zu einer unverstän-

digen jungen Frau Stadtschreiberin, »einer leicht-

fertigen Frau Parvenue«, die nur an ihr eigenes

V^ergnügen denkt, zu zwei alten \ harten, trocke-

nen Sektiererinnen«, zu faulen Hausmädchen. In

Gritlis Seele ist keine Spur der Selbstgerechtig-

keit; den Reichtum ihres Innenlebens, ihre Freude

an Mensch und Tier, ihre warme F'röramigkeit

und ihren kindlichen Frohsinn, ihre echt schwei-

zerische Begeisterung für die grofse Vergangen-

heit der Heimat und für deren schönste dichte-

rische Verklärung, für Schillers »Teil« — all

das hat S. mit bewundernswerter Kunst der Ein-

fühlung erschaut. Doch weil er Gritli in seiner

Erzählung die einzige Gerechte sein läfst, weil

neben ihr nur Eigennutz waltet, und weil sie

unter all dem leidet, kommt in das Ganze doch

ein falscher Ton. Wie die »lieblose Kälte der

W^elt an dem alles überwindenden Sonnenstrahl

eines warmen Gemüts entkräftet« wird, will S.

zeigen. Aber war es nötig, diese lieblos kalte

Welt so schematisch zu konstruieren? Ein Sa-

tiriker ist in S. verborgen. Und wo diese sa-

tirische Gabe voll sich ausleben kann, bleibt

der Eindruck seines künstlerischen Könnens rein

und ungetrübt. So im »Wohltäter«. Den alten

schäbigen Neidhammel und Geizhals, der aus

Mifsgunst den gröfsten Teil seines Vermögens zu

einer gemeinnützigen Stiftung verwendet, nur

um das Werk der Wohltätigkeit eines anderen

zu übertrumpfen — den hat S. glänzend be-

obachtet und verlebendigt. Dieser alte knorrige

Bauemmillionär, der nach dem kargen Abend-
brot das Licht löscht, weil er ungesehen der

Hose sich entledigen will, um sie vor Abnützung
zu bewahren, darf mit verwandten Figuren Gott-

helfs in Wettstreit treten. Und wenn er sich

endlich entschliefst, dem Gemeinwohl einen tüch-

tigen Posten Geld zu opfern, wie klügelt er da

Bedingung auf Bedingung heraus, um doch noch

ein Profitchen für sich zu ergattern, vor allem

um seiner mifsgünstigen Eitelkeit den Beschenkten

gegenüber fröhnen zu können. Doch seine zähe

Eigensucht mufs Schritt für Schritt sich zurück-

drängen lassen, bis alle erträumten Vorteile ihm

verloren gehen; neunmal gescheit, wie er zu

sein glaubt, will er auch die Ausführung seiner

Stiftung leiten, mufs dann wegen seiner törichten

Anordnungen zu den Hunderttausenden, die er

sich mühsam abgerungen hat, weitere Hundert-

tausende legen und zuletzt froh sein, wenn andre
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zu Ende führen, was unter seiner Hand immer
kostspieliger geworden war. Und da endlich

das grofse Werk vollendet ist und er neugierig

herumspürend das Lob vernehmen will, das ihm,

dem »Wohltäter«, gesungen wird, bekommt er

den Bescheid: »Sie sagen, deswegen hole dich

der Teufel doch!«

Das energische Fortschreiten von S.s Kunst
kommt im »Wohltäter« am reinsten zur Geltung.

Im »Tino Moralt« hatte der Inhalt die Form
völlig gesprengt. Jetzt ist S. ein strenger Stilist

geworden, der die harmonische Architektonik

seiner Novellen künstlerischen Blickes bemifst.

Ruhig und gelassen erzählt er, in direkter Cha-
rakteristik entwickelt er Zug um Zug die Ver-

hältnisse und das Wesen seiner Gestalten. Etwas
Getragenes, Feierliches, zuweilen auch etwas

Behäbiges ist dieser Erzählungsart eigen, die

nur selten einen lebhaften Dialog sich gestattet.

Klassische Ruhe und Reinheit ist die Signatur

von S.s Stil geworden. Widmann durfte mit

Recht die »P'rerade« in ihrer Form mit den

»Wahlverwandtschaften« zusammenstellen.

Bern. Oskar F. Walzel.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

Hausbücherei der Deutschen Dichter -Gedächtnis-

Stiftung. Bd. 1. Heinrich von Kleist, Michael Kohl-

haas. Mit Einleitung von Ernst Schultze. — 2. Goethe,

Götz von Berlichingen. Mit Einleitung von W. Bode.
— 3.— 5. Deutsche Humoristen. Ausgewählte humo-

ristische Erzählungen von P. Rosegger, W. Raabe, Fritz

Reuter, A. Roderich, Clemens Brentano, E. Th. A. Hoff-

mann, H. Zschokke, Hans Hoffmann, Otto Ernst, Max
Eyth, Helene Böhlau. — 6/7. Balladenbuch. I: Neuere
Dichter. — 8. Hermann Kurz, Der Weihnachtsfund.
Eine V'olkserzählung. Mit Einleitung von E. Sulger-

Gebing. — 9/10. Novellenbuch. 1 : C. F. Meyer, E. von
Wildenbruch, Fr. Spielhagen, D. von Liliencron. — II

(Dorfgeschichten): E. Wiehert, H. Sohnrey, W. v. Polenz,

R. Greinz. Hamburg -Grofsborstel, Deutsche Dichter-Ge-

dächtnis-Stiftung. Geb. M. 0,90; 0,80; 1; 1; 1; 2;

1; 1;^ 1.

Retif de laBretonne, Das enthüllte Menschenherz.
Deutsch von J. Nestler. Bd. I. Berlin, J. Eichenberg.

M. 5.

Selma Lagerlöf, Unsichtbare Bande. Erzählungen.
Deutsch von Margarete Langfeldt. Berlin, Wunder. M. 3.

E. S. Randal, Dem Wahren, Schönen, Guten! No-
velle. Dresden, Pierson. M. 2.

B. P. Förster, Auf der Studienreise und andere
Novellen. Ebda. M. 3.

W. Boese, Sinnen und Sagen. Gedichte. Berlin,

Harmonie. M. 3.

Fr. K. ßenndorf, Geläut durch die Stille. Gedicht-

kreise. Ebda. M. 2.

Norah Schmidt, Vor Tagesanbruch. Gedichte. Ebda.
P. Kunad, Gedichte in Vers und Prosa. Dresden,

E. Pierson. M. 1,50.

t Paul von Winterfeld, Gedichte. München, Beck.

Geb. M. 1,50.

Inserate.
Schi'sibmaschinenarheiten

Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfälliffungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Knhse, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 3.60,

geb. JC 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an
das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten,

sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen
Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie
für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen

Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVID SEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. ./^ 5.—, geb. ./^ 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteile der Presse:
„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch

wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.)

„Der kopenhagener Universitätsprofessor O. Jespersen zählt zu den allerhervorragendsten Vertretern der

phonetischen Wissenschaft und seine werke sind für den neusprachlehrer aus dem gründe von beson-
derer Wichtigkeit, weil er, selbst früherer lehrer, sich ununterbrochen in fühlung mit den bedürf-
nissen des neusprachlichen Unterrichts gehalten hat, was wir sonst nur noch von Victor und Pau!

Passy kennen. Soweit ich sehe, sind alle seist Schriften von direktem und zumeist sehr hohem werte für

den neusprachlehrer." (Prof. Dr. H. Klinghardt in Neuere Sprachen.)
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48. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner

in Hamburg

Dienstag, den 3. Oktober bis Freittag, den 6. Oktober 1005.

Präsidium:

Dr. Brütt, Professor, Schulrat in Hamburg,

Dr. Wendland, Professor an der Universität Kiel.

Vorträge stehen bis jetzt fest:

A. für die allgemeinen Sitzungen

der Herren Bet he-Gießen, Burdach-Berlin, Conze-Berlin, Diels-Berlin, Geffcken-Hamburg,
Freiherr Hiller von Gärtringen-Berlin, Kehrbach-Berlin, Lenz-Berlin, Lichtwark-Hamburg,
Metz -Hamburg, Oldenberg-Kiel, Fr. Paulsen-Berlin, Reinke-Kiel. Außerdem werden die

beiden Vorsitzenden in einer allgemeinen Sitzung sprechen.

B. für die Sektions -Sitzungen

1. Philologische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Schulteß-Hamburg, Prof. Dr. Sudhaus-
Kiel, Prof. Dr. Geffcken-Hamburg): der Herren Brinkmann-Bonn, Corßen -Berlin, Dieterich-
Heidelberg, Skutsch -Breslau, T hum b- Marburg.

2. Pädagogische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Wege haupt -Hamburg, Direktor Dr. Schlee-
Altona): der Herren Aly-Marburg, Baumgarten-Kiel, Gurlitt-Steglitz b. Berlin, Münch-
Berlin, "Weißenfels-Berlin, Wotke-Wien.

3. Archäologische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. K lußm an n- Hamburg, Prof. Dr. Noack-Kiel):
der Herren Duhn-Heidelberg, Gräfe-Jena, Petersen-Berlin, Pick-Gotha, Puchstein-
Freiburg, Robert-Halle, Schrader-Athen.

4. GemianistLSChe Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Dissel- Hamburg, Prof. Dr. Gering-Kiel, Ober-
lehrer Dr. Rosenhagen-Eilbeck-Hamburg): der Herren Heußler-Berlin, Krumm-Kiel,
Meißner- Göttingen, Mensing-Kiel, Mogk-Leipzig, Saran-Halle, Strauch-Halle.

5. Historisch -epigraphische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Ohly-Hamburg-Bergedorf,
Oberlehrer Dr. Ziebarth-Hamburg): der Herren Daenell- Kiel, Hitzigrath-Hamburg, Leh-
mann-Berlin, Ed. Meyer-Berlin, Soltau-Zabem i. E., Ziebarth-Hamburg.

6. Romanistische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Tendering-Hamburg, Geheimrat Prof.

Dr. Körting-Kiel): des Herrn Zschech-Hamburg.

7. Englische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Wen dt- Hamburg, Prof. Dr. Holthausen-Kiel): der

Herren Bülbring-Bonn, Holthausen-Kiel, Jespersen-Kopenhagen.

8. Indogermanische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Fritsch-Hamburg, Prof. Dr. Wackernagel-
Göttiugen): der Herren Kretschmer-Wien, Solmsen-Bonn, Streitberg-Münster.

9. 3Iathematisch-natnrwissenschaftliche Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Thaer-Hamburg,
Prof. Dr. Fr. Ahlborn-Hamburg): der Herren Bohnert-Hamburg, E. Grimsehl- Hamburg,
Schubert-Hamburg.

10. Orientalisclie Sektion, verbunden mit der Sitzung der Dentsch-3Iorgenländischen Gesellschaft

(Obmänner: Senior D. Behrmann-Hamburg, Prof. Dr. Hultzsch-Halle): Drei bis vier Vorträge

sind gesichert.

Außerdem ist die Bildung einer Sektion für Paläographie und Handschriftenkunde in

Aussicht genommen (Obmann Prof. Dr. Münzel-Haraburg).

Aiuneldungen zu Vorträgen für die Sektionen (>, 7. 9 wolle man bis zum I.Juni an

die betreffenden hamburgischen Obmänner einsenden.

Die Namen der Redner mit dem Thema ihres Vortrages und das Programui der

festliehen Veranstaltungen werden Ende Juni d. J. bekannt gegeben werden.
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Dante -Literatur

aus dem Verlage von B. B. Teubner in Leipzig.

Dante Alighieris Göttliche Komödie. Metrisch übertragen und mit kritischen

und historischen Erläuterungen versehen von Philalethes (König Johann von
Sachsen). 5. unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe von 1865— 66. Wohlfeile Ausgabe in 1 Bande.

Mit 3 Bildnissen, 1 Plane von Florenz, 3 Karten und 4 Grundrissen auf Doppeltafeln. In Originalband Mk. 6.—

.

Trotzdem die Philalethes -Ausgabe von Dantes Göttlicher Komödie vor nahezu drei Menschenaltern zum
ersten Male in den Handel gelangte und seit ihrem Erscheinen nur wenig Änderungen im Text erfahren hat, hat

sie trotz der inzwischen erschienenen großen Anzahl anderer Übersetzungen bis zum heutigen Tage den ersten

Platz behauptet. Die Genauigkeit der Übersetzung und die Reichhaltigkeit der Anmerkungen machen diese Aus-

gabe von Philalethes (König Johann von Sachsen) für jeden unentbehrlich , der in Dantes unsterbliche Gedanken-
welt wirklich eindringen will. Die Verlagsbuchhandlung hat sich deshalb veranlafst gesehen, eine billige Ausgabe
zu veranstalten, die das Werk des unsterblichen Dichters in noch weitere Kreise bringen soll.

Dantes Göttliche Komödie von Paul Pochhammer, in deutschen Stanzen frei

bearbeitet. Mit Buchschmuck von H. Vogeler-Worpswede , einem Dante-Bild
nach Giotto von E'. Burnand und 10 Skizzen. Geheftet Mk. 6.— , in Originalband geb. Mk. 7,50.

„ .... in herrlichen Versen und an Goethe gebildeter Sprache rauscht der Inhalt der Göttlichen Komödie
in breitem Strome an uns vorüber. Überall begegnen wir der gleichen tiefeindringenden Auffassung des Originals."

„Der prächtigen Gabe Pochhammers wünschen wir die verdiente weiteste Verbreitung und die ersehnte

Wirkung, die Bildung einer recht umfangreichen Dantegemeinde in Deutschland."

(Berthold Wiese i. d. Deutschen Literaturzeitung 1901, 11.)

Durch Dante. Von Paul Pochhammer. Ein Führer durch die „Commedia" in

100 Stanzen und 10 Skizzen. [144 Seiten.] gr. 8. Gebunden Mk. 2.—.

Diese formenschönen Stanzen müssen mit ihrer knappen Wiedergabe des sachlichen und
gedanklichen Gehalts der „Commedia" als ein wahres Meisterstück poetischer Interpretier-

und Referierkunst bezeichnet werden. (Frankfurter Zeitung 5. III. 1899.)

. . . Ihm liegt daran, durch seine kurze, poetisch schöne Inhaltsangabe Interesse für das ganze Gedicht

zu erwecken und besonders die Einheit, welche die drei Teile der GöttUchen Komödie zusammenhält, hervor-

zuheben. ... In dem Vorworte teilt Pochhammer mit, dafs er die ganze Commedia in Stanzen frei übersetzt

habe. Wenn diese Übersetzung auf der Höhe des vorliegenden Führers steht, so darf man ihr mit hochgespannten

Erwartungen entgegensehen. (Köln. Zeitung lo. IV. 1898.)

Der unsterbliche Dichter der Göttlichen Komödie hat hier einen kongenial empfindenden Geist gefunden,

der mit wahrem poetischen Genie ein Werk von entzückender Feinheit und dauerndem literarischem Wert ge-

schaffen hat. (Niederrheinische Volkszeitung 22. XII. 1897.)

zur deutschen Dante-Literatur. Von G. von Locella. Mit besonderer Berück-

sichtigung der Übersetzungen. Mit mehreren bibliographischen und statistischen

Beilagen. Geheftet n. Mk. 2.—

.

Catalogus bibliothecae Danteae Dresdensis a Philalethe, b. rege Joanne Saxoniae,

conditae auctae relictae. Edidit Julius Petzholdt. Geheftet n. Mk. 5.—

.

Diese beiden Werke sind unentbehrliche Führer durch das weite und schwierige Gebiet der Danteliteratur.

Dante Alighieri und die Göttliche Komödie von Dr. H. K. Hugo Delff. Geh.

n. Mk.-2.40. Eine Studie zur Geschichte der Philosophie und zur Philo-

sophie der Geschichte.

Die Idee der Göttlichen Komödie von Dr. H. K. Hugo Delff. Geh. n. Mk. 2.40.

Dante Alighieri und die Göttliche Komödie II.

Diese Studien führen in den philosophischen Gehalt der Göttlichen Komödie ein, sie behandeln in tief

dringender Untersuchung die Weltanschauung Dantes und den Gedankengang seines Werkes.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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P. Bjerre, Der geniale Wahnsinn.
{Henri Lichtenherger, ord. Univ.-

Prof. Dr., Nancy.)

R. Ullrich, Benutzung und Einrichtung
d. Lehrerbibiiotheken an höheren Schulen.

>Unings})eriehte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissensehaflen.

Theologie und Kirohenwesen.

V. Zapletal, Die Metrik des Buches
Koheleth. (Hubert Grimme, ord.

Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. d. Schw.)

Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde
und für Kirchengeschichte.
Hgb. von A. de Waal und St. Ehses.
15.— 18. Jahrgang. {Franz Xaver
Funk, ord. Univ.-Prof. Dr., Tü-
bingen.)

Wilh. Nelle, Geschichte des deut-

schen evangelischen Kirchenliedes.

{Karl Budde, ord. Univ.-Prof. Dr.

theol., Marburg.)

P. Warberg, Religion und Kultur.

Philosophie und Unterriohtswesen.

H. Höffding, Philosophische Pro-
bleme. {Ernst Mally, Dr. phil.,

Graz.)

H. Gomperz, Weltanschauungslehre. L
E.Krüger, Eberhard von Rochow.
iö. Hauptvergammlung des Vereins für Schul-

reform.

Allgemeine und orlentallsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

J. BöUenrücher, Gebete and Hym-
nen an Nergal. {A. Ungnad, Dr.
phil., Berlin.)

K. Florenz, Geschichte der japanischen
Literatur, i. Halbband.

QHeohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohiohte.

M. S c h a n z , Geschichte der römischen
Literatur bis zum Gesetzgebungs-
werke des Kaisers Justinian. 4. T.

:

Die römische Literatur von Clon-

stantin bis zum Gesetzgebungswerk
Justinians. 1. Hälfte: Die Literatur

des 4. Jahrhunderts. (Ernst Lom-
itiatzsch, Privatdoz. Dr., Freiburg
i. B.)

P. Cauer, Beigaben zu Ilias und Odyssee.

Deutsohe Philologie und Literaturgesohloht«.

L. Fulda, Schiller und die neue Gene-
ration. (Albert Köster, ord. Univ.-

Prof. Dr., Leipzig.)

O. Weddigen, Den Manen Schillers. Des
Dichters Leben, seine Ruhestätte und
Denkmäler im deutschen Sprachgebiete.

Englische Philologie und Literaturgesohiohte.

G. Neu mann, Die Orthographie der
Paston Letters von 1422 — 1461.
(Wilhelm Dibelius, Prof, an der
Kgl. Akademie, Dr., Posen.)

Romanisohe Philologie u. Literaturgesohiohte.

A. Leykauff, Francois Habert und
seine Übersetzung der Metamor-
phosen Ovids, (Hermann Suchier,
ord. Univ.-Prof. Dr., Halle.)

P.-P. Plan, Bibliographie rabelaisienne.

Allgenelne und alte Gesohlohte.

H. Bircher, Bibracte. (Franz Fröh-
lich, Gymn.-Oberlehrer Dr., Berlin.)

E. Fabricius, Die Bezitznahme Badens
durch die Römer.

Ittelalterliohe Gesohlohte.

.\. Heil. Die politischen Beziehungen
zwischen Otto dem Grofsen und
Ludwig IV. von Frankreich (936—954). (Robert Holtzmann, Pri-

vatdoz. Dr., Strafsburg.)

V. Thiel, Der Burgfrieden der Stadt Wien
im Mittelalter.

euere Gesohlohte.

M. Högl, Die Bekehrung der Ober-
pfalz durch Kurfürst Maximilian I.

I. Bd. : Gegenreformation. II. Bd.

:

I. und IL Rezefs. (Karl Jacob,
Privatdoz. Dr., Tübingen.)

Die schweizerische Amazone.
Abenteuer, Reisen und Kriegszüge
der Frau Oberst Regula Engel.

Hgb. von Fritz Bär. (Adalbert
Wahl, aord. Univ.-Prof. Dr., Frei-

burg i. B.)

Geographie, Länder- und Vilkerkunde.

C. Peters, England und die Eng-
länder. (Theodor Lorenz, Dr. phil.,

Ightham [Kent].)

Gesellschaft für Erdkunde zu Berltn.

Staats- und Sozialwissensohaflen.

H. Oncken, Lassalle. (Karl DiehJ,

ord. Univ.-Prof. Dr., Königsberg.)

Entgegnung (Siegfried Bietschel, ord.
Univ.-Prof. Dr., Tübingen.)

Rechtswissenschaft

K. Hellwig, Klagrecht und Klag-

möglichkeit. (Cäsar Barazetti,

ord. Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. d.

Schw.)

Beiträge zur Rechtsgeschichte Tirols.

Mathematik und Naturwissensohaften.

G. Schott, Physische Meereskunde.

(Wilhelm Meinardus, Privatdoz.

Dr., Berlin.)

M. C P, Schmidt, Terminologische Stu-
dien.

P. Krische, Wie studiert man Chemie?

Deutsche Meteorologische Gesellschaft tu
Berlin.

edlzia.

A. Rain fürt. Zur Quellenkritik von
Galens Protreptikos. (Julius Paget,

aord. Univ.-Prof. Dr., Berlin.)

XU. Kongreß für innere Jledisin.

KunstwissentohaftM.

C. Hasse, Roger van der Weyden
und Roger van Brügge mit ihren

Schulen. (Max J. Friedländer,

Direktor des Kaiser Friedrich - -Mu-

seums, Dr., Berlin.)

Kunstgesehiehtiiehe GeselUehaft lu Berlin.
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B. G. TEUBNERS HANDBÜCHER
FÜR HANDEL UND GEWERBE

HERAUSGEGEBEN VON

DR.yAN DER BORGHT Dr. STEGEMANN Prof. Dr. SCHUMACHER
PRÄSIDENT DES STATISTISCHEN

AMTES IN BERLIN
REGIERUNGSRAT

IN BRAUNSCHWEIG
DIREKTOR DER

HANDELSHOCHSCHULE IN BONN

Die Handbücher sollen dem Kaufmann und Industriellen ein geeignetes Hilfs-

mittel bieten, um sich rasch und zuverlässig auf den Gebieten der Handels- und der

Industrielehre, der Volkswirtschaft und des Rechtes, der Wirtschaftsgeographie und
der Wirtschaftsgeschichte ein wohlbegründetes Wissen zu erwerben, wie es die er-

höhten Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens notwendig machen.

Die einzelnen Bände geben eine gemeinverständliche objektive Darstellung von

den tatsächlichen Verhältnissen und von dem Stande der wissenschaftlichen Forschung;

ausführliche kritische Auseinandersetzungen und theoretische Erörterungen sind aus-

geschlossen.

Bei aller Wahrung des wissenschaftlichen Charakters der einzelnen Werke ist

stets auf die besonderen Bedürfnisse des Kaufmanns und Industriellen Rücksicht ge-

nommen. Fragen und Gebiete, die seinem Interesse nahe stehen, werden entsprechend

eingehend behandelt, die Bedürfnisse der Praxis entscheiden über die Auswahl des

Stoffes wie die Behandlung.

Bisher sind erschienen:

Dicx T'nrilröi'iTirliicifiM/i Von Dr. H. Ciaaßen, Dr. W. Bartz, 0. Pllet u. a. I.Teil:
It? ZjUCKtJllUaUfeLlie. ,,Die Zuckerfabrikation." Von H. Ciaaßen u. W. Bartz.

[X u. 270 S.] Mit zahlreichen Abbildungen, geh. Mk. 6.60, geb. Mk. G.-. IL Teil: „Der Zucker-

handel." Die besonderen Einrichtungen der Zuckerindustrie, geh. ca. Mk. 1.60, geb. ca. Mk. 2.—.
Teil I und II in einem Band geb. ca. Mk. 8.

—

Versicherungswesen. Je" m^: lo.-
'"''* t^« - ^ß« ^.^ geh. Mk.9.4o,

PViOTYiic^liA Tor^ViTinlrkO-io ^«^ ^»^ ^^' He^sler. [XVI u. 351 S.] Mit zahl
^IieilllSCIie J-eCimUJÜgie. reichen Abbild, im Text. geh. Mk. 8.— geb. Mk. 8.60

Demnächst erscheinen:

Betrieb von Fabriken,
Von Geheimrat Zimmermann in Braunschweig,
Fabrikdirektor Joliauning in Baden - Baden,
Stadtrat von Frankenberg in Braunschweig,
Regierungsrat Dr. Stegemann in Braunschweig,
[Unter der Presse.] ca. 26 Bogen, geb. ca.

Mk. 8—9.

Anlage von Fabriken.
Von Dozent Harzmann in Cöln, Bauingenieur

Haberstroh in Holzminden, Regierungsbau-

meister Goertz in Remscheid, Stadtbaurat

Weidlich in Holzminden, Regiernngsrat Dr.

Stegemanii in Braunschweig. [Unter der Presse.]

ca. 26 Bogen, geb. ca. Mk. 8—9.

Die Zuckerproduktion der Erde. l^v°:'i^^f{^^iiltb'!'<^m.t-

Ferner befinden sich in Torhereitung:

Einführung in die Volkswirtschaft von
Prof. Dr. Eckart, Cöln.

Geld-, Bank- und Börsenwesen von Prof.

Dr. Schumacher, Bonn.
Verkehrswesen von Prof. Dr. Vi'ieden-

feld, Cöln.

Eisenindustrie von Ingenieur Simmers-
bach, Düsseldorf.

Elektrotechnik von Ing. Kinkel, Cöln.

Einleitung in die Chemie von Prof.

Dr. Partheil, Königsberg.

Chemische Industrie von Geheimrat
Dr. Müller, Berlin.

Maschinenlehre von Prof. Dr. Ljnen,

München.
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Amazone, Die schweizerische. (1120.)

Beiträge z. Rechtsgeschichte Tirols. (1136.)

Bircher, Bibracte.' (1115.)

Bjerre, Der geniale Wahnsinn. (1093.)

Böllenrücher, Gebete und Hymnen an
Nergal. (1106.)

Cauer, Beigaben zu ilias und Odyssee.
(1109.)

fabricius, Besitznahme Badens durch d.

Römer. (III6.)

Florenz, Gesch. d. Japan. Literatur. (1106.)

Fulda, Schiller u. die neuere Generation.
(1110.)

Gomperz, Weltanschauungslehre. (1103.)

Hasse, Roger van der Weyden u. Roger
van Brügge mit ihren Schulen. (1144.)

Heil, Otto d. Gr. u. Ludwig IV. von Frank-
reich. (U16.)

Hellwig, Klagrecht u. Klagmöglichkeit.
(1133.)

Höffding, Philos. Probleme. (1102.)

Högl, Bekehrung d. Oberpfalz durch Maxi-
milian L (1118.)

Krische, Chemie. (1138.)

Krüger, E. von Rochow. (1103.)

Leykauff, Habert u. seine Übersetzg. d,

Metamorphosen Ovids. (1114.)

Nelle, Gesch. d. dtschen evang. Kirchen-
liedes. (1100.)

N e u m a n n , Orthographie d. Paston Letters.

(1112.)

Oncken, Lassalle. (1130.)

Peters, England u. die Engländer. (II21.)

Plan, Bibhographie rabelaisienne. (1115.)

Quartalschrift, Rom., f. christl. Alter-

tumskde u. Kirchengesch. (1098)

Rain fürt, Quellenkritik von Galeos Pro-
treptikos. (1140.)

Schanz, Gesch. d. röm. Literatur. (1107.)

Schmidt, Terminolog. Studien. (1137.)

Schott, Physische Meereskunde. (1136.)

Thiel, Burgfrieden d. Stadt Wien. (1118.)

Ullrich, Benutzg. u. Einrichtg. d. Lehrer-
bibl. f. höh. Schulen. (1094.)

Warberg, Religion u. Kultur. (1101.)

Weddigen, Den Manen Schillers. (Uli.)

Zap letal, Metrik des Buches Koheleth.
(1097.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Poul Bjerre, Der geniale Wahnsinn. Eine

Stu{die zum GecJächtnisse Nietzsches. Aus dem Schwe-

dischen übersetzt Leipzig, C. G. Naumann, [1904].

119 S. 8». M. 2,25.

Si l'equilibre interieur existe ä I'etat normal

chez rhomme des foules, si une certaine stabi-

lite intellectuelle et emotionnelle est indispensable

chez l'humanite moyenne, il n'en est pas de

meme, enseigne M. Bjerre, chez le genie, chez

rhomme productif. L'equilibre chez ce demier

est de nature necessairement labile: qu'est-ce en

eflFet que la production, si ce n'est un affranchisse-

ment, une phenomenalisation d'energies interieu-

res qui deviendrait impossible si ces energies

demeuraient fixees dans une position d'equilibre

inebranlable. L'equilibre stable, utile ä l'homme

normal, peut donc devenir une veritable tare s'il

se trouve lie ä un talent aux tendances produc-

trices. Une nature de cette espece sent en eile

des energies interieures qui se meuvent, qui cher-

chent ä s'affranchir, qui souffrent de rester en-

chainees. Si l'homme genial ne possede pas la

mobilite d'äme necessaire pour l'affranchissement

spontane de ses energies, il peut arriver ä cette

liberation interieure grace ä des poisons qui des-

organisent les forces qui ordinairement main-

tiennent et conservent I'image du monde nor-

mal. L'intoxication par l'alcool ou par le virus

qui provoque la paralysie generale, peut dans

certain cas affranchir les energies splendides

demeurees latentes et enchainees chez certaines

individualites geniales, et, de la sorte, provoquer
I'eclosion d'oeuvres incomparables. Nietzsche

nous presente un exemple typique de cette

liberation par l'intoxication. La maladie a

ete pour lui l'ivresse chronique qui a dechire

les associations d'idees que la lente action

des siecles a enracinees depuis des millenaires

dans la vie psychique de l'humanite, et qui

l'a ainsi rendu capable d'accomplir sa mission

de createur. Le »cas Nietzsche« est la raani-

festation la plus grandiose dans les temps

modernes de cette »evolution dissolvante« qui

accompagne et complete ä toutes les epoques

l'evolution de l'homogene vers l'heterogene, du

chaos vers l'integration. — II est ä peine besoin

de faire remarquer combien incertaine demeure

rhypothese de M. Bjerre. Elle repose sur

l'exactitude du diagnostique porte par le Dr.

Möbius sur la maladie de Nietzsche, et perdrait

beaucoup de son interet s'il venait ä etre re-

connu que la »paralysie ä forme atypique«

constatee chez Nietzsche par les medecins de

Bale et d'Iena qui l'ont soigne d'abord avait,

comme le pretend Mme Förster, son origine dans

une intoxication fortuite et dans le surmenage

et que, par suite, Nietzsche a ete un homme
sain pendant la presque totalite de sa vie con-

sciente. Mais quelle que soit l'opinion ä laquelle

on s'arrete sur ce probleme controverse on n'en

lira pas moins avec grand interet cet essai in-

genieux et tres personnel pour Interpreter les

relations mysterieuses du genie et de la folie, et

pour faire comprendre que l'oeuvre geniale peut

conserver sa valeur meme si eile a ete elaboree

par un organisme en voie de dissolution.

Nancy. Henri Lichtenberger.

Richard Ullrich [Oberlehrer am Berlinischen Gymna-

sium zum grauen Kloster, Dr.], Benutzung und
Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höhe-

ren Schulen. Praktische Vorschläge zu ihrer Reform.

Berlin, Weidmann, 1905. XX u. 148 S. 8". .M. 2,80.

Nach seinen Erfahrungen an der über 30,000 Bande

umfassenden Bibliothek des »grauen Klostersc und nach
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wiederholter Aussprache mit Fachmännern hat der Verf.

seine Vorschläge zuerst im vorigen Jahre in der Zeit-

schrift für das Gymnasialwesen veröffentlicht. Jetzt legt

er sie von neuem in erweiterter Gestalt als einen Ver-

such vor, »alles, was in bezug auf Benutzung und Ein-

richtung unserer Lehrerbibliotheken von Bedeutung, im

Zusammenhange zu behandeln, im Hinblick auf die Ent-

wicklung des den Anforderungen der Zeit im ganzen

entsprechenden Bibhothekswesens überhaupt, wie auf die

tatsächlichen Verhältnisse einer Mehrheit von höheren

Schulen selbst«. Seiner Meinung, dafs nur an einer

kleineren Zahl von Lehrerbibliotheken das hier angelegte

und stetig vermehrte Kapital die zu erwartenden Zinsen

trage, mufs man entschieden beistimmen. Um die

nötigen Grundlagen für seine Untersuchungen zu ge-

winnen, hat der Verf. einen Fragebogen, der sich auf

alle wichtigen Verhältnisse der Lehrerbibliotheken be-

zieht, ausgearbeitet und an 160 Anstalten gesandt. Die

Fragen betreffen Lokal und äufsere Ausstattung, sowie

Etat der Bibhothek, ihren Bestand, die neuen Erwer-

bungen, die Handbibliothek, das Ausleiheverfahren

der Hauptbibliothek, Kataloge und Ähnliches, den Biblio-

thekar und das Kollegium. Die interessante und dan-

kenswerte Arbeit selbst behandelt nach einer Übersicht

und allgemeinen Bemerkungen über Zweck und Ent-

wicklung der Bibhotheken, im besonderen Teil die Kata-

loge, die Handbibliothek und die Zeitschriften und die

Hauptbibliothek (S. 51— 129). Bei der Frage über das

Benutzungssystem erklärt der Verf.: das Präsenzsystem

ist in die Lehrerbibliotheken der höheren Schulen je

nach Bedürfnis und örtlichen Verhältnissen allmählich

einzuführen, d.h. die Bücher der Hauptbibliothek sind

zur Benutzung an Ort und Stelle jedem Mitgliede des

Lehrerkollegiums zu jeder Zeit, auch ohne Vermittlung

des Bibliothekars zugänglich. Der oberste Grundsatz

müsse die leichte Benutzung sein. Den Schlufs bilden

den Inhalt knapp zusammenfassende Leitsätze und drei

Register.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

13. April. Gesamtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Wald eye r.

1. Hr. Dressel las: Über die Münzen von Priene

und das Tempelbild der Athena Pohas. (Ersch. später.)

Nach einer allgemeinen Übersicht über die Münz-

prägung von Priene wurde der wichtigste unter den

dortigen Münztypen, die Darstellung der Athena, be-

sprochen, aus der sich Anhaltspunkte für die Geschichte

der berühmten Tempelstatue der Athena Polias ergeben.

Auf den Münzen lassen sich mit voller Sicherheit nach-

weisen : der Kopf des Tempelbildes aus alexandreischer

Zeit, der Kopf des von Orophernes um 150 v. Chr.

gestifteten Bildes und die Kultstatue der römischen

Kaiserzeit.

2. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt : Nesto-

riana. Die Fragmente des Nestorius gesammelt, unter-

sucht und herausgegeben von F. Loofs. Halle a. S.

1905 und H. Moissan. Traite de chimie minerale.

Tome 2. Fase. 1 und Tome 4. Fase. 1. Paris 1905.

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied

der philosophisch-historischen Klasse Hrn. Richard

Heinzel in Wien am 4. April durch den Tod

verloren.
Personalchronik.

Der Oberbibliothekar an der Univ.- Bibliothek zu

Heidelberg Honorarprof. f. Gesch. an der dort. Univ.

Dr. Jakob Wille ist von der Royal Society of Litera-

ture in London zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Der Assistent an der Univ. -Bibliothek in Bonn Dr.

Julius Steinberger ist als Hilfsarbeiter an das Deut-

sche Archäolog. Institut in Rom versetzt worden.

Nen erschienene Werke.

Herders Konversationslexikon. Bd. 4. Freiburg i. B.,

Herder.

G. Pellissier, Etudes de Litterature et de Morale

contemporaines. Paris, Edouard Cornely et Cie. Fr, 3,50.

Zeitschriften.

Berichte über die Verhandlungen der Kgl.

Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leip-

zig , Phil.-hist. Klasse. 56, 4. E. Sieyers, Alttesta-

mentliche Miscellen. — H. Lipsius, Über Antiphons

Tetralogien. — Fr. Blass, Über einige Leipziger lite-

rarische Fragmente auf Papyrus oder Pergament. — 0.

Im misch, Die antiken Angaben über die Entstehungs-

zeit des platonischen Phädrus.

Beilage zur Münchener allgemeinen Zeitung.

Nr. 84. O. B., Ein Zeitroman (K. Aram, Schlofs Ewich).

— A. v. Mensi, Der echte Zarathustra. (Die Gathas

des Awesta übs. von Chr. Bartholomae). — -W. Erben
und K. Oertel, Zur Osterrechnung. — 85. Th. Gom-
perz. Von Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. —
S. Schott, Peter Camenzind und Anderes. — A. Götze,

Schwäbischer Humor. — 86. A. v. Ende, Deutsche

Dichter in Amerika. — Prinz Kraft zu Hohenlohe-
Ingel fingen, Erinnerungen an Wilhelm I. und Bis-

marck aus den Jahren 1862 und 1863. — 87. J.

Petersen, Suggestion und Hypnotismus. — A. Levy,
Eine neue Schopenhauer - Biographie. (A. Bessert,

Schopenhauer als Mensch und Philosoph). — 88. W.
Lac mann, Deutsches Leben in Südamerika. X. — Br.,

Die Verbreitung der grofsen Volkskrankheiten im

Monat Dezember 1904, Januar und Februar 1905. —
A. Haseloff, Die hohenstaufischen Kaiserinnengräber

in Andria. — L. Schermann, Zur Literaturgeschichte

Alt-Indiens.

Deutsche Revue. März. Fr. Curtius, Aus der

Jugend des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillings-

fürst. Das Jahr 1848 und die Reichsgesandtschaft. III.

— V. Bruns, Über Schufsverletzungen im Frieden. —
Ein Brief des Admirals Thomsen über das Verhältnis

zwischen der deutschen und der englischen Flotte. —
Thomas Barclay, Friede zwischen England und

Deutschland. — Frhr. v. Loe, Erinnerungen aus

meinem Berufsleben VII. VIII. — Nahida Lazarus,
Menzel im Rütli. — E. v. Drygalski, Die Schiffahrt

in den Zonen des Eises. — H. Oncken, Aus den

Briefen Rudolf v. Bennigsens. VIII. — Karl B. Hof-

mann. Die Lebenselemente. — v. Lignitz, Der

russisch-japanische Krieg. Betrachtungen über den

Landkrieg. X. — Naunyn, Ärzte und Laien (Schi.)

— C. F. Lehmann, Die Deutsche Orient- Gesellschaft

~ Koyo Sanjin (Ozaki Tokutaro), Zwei Frauen

Japan. Originalnovelle (Schi). — April. Fr. Curtius

Aus der Jugend des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe

Schillingsfürst. Das Jahr 1848 und die Reichsgesandt

Schaft. IV. -- Wozu der Lärm? Von einem Diplo

maten. — Valois, Der letzte Trumpf. Betrachtung

über Admiral Roschdjestwenskis Geschwader. — Frhr.

v. Loe, Erinnerungen aus meinem Berufsleben. IX. —
H. Obersteiner, Die Ernährung der Nerven, — H.

Oncken, Aus den Briefen Rudolf v. Bennigsens. IX.

— V. Lignitz, Der russisch-japanische Krieg. Be-

trachtungen über den Landkrieg. XI. — St. Türr, An-

drässy, Deäk, Tisza und Kossuth. — B. Münz, Briefe

Stremayrs an Berta Frenn v. Gudenus. — J. Franz,

Die Gezeiten. — v. Schultz, Das Kaisertum des

Mittelalters nach seiner sozialen und politischen Be-

deutung. — Heloise v. Beaulieu, Odysseus. Charakter-

skizze.

Blackfvood's Magazine. April. Who and where

are the unemployed? — J. H. Lobban, The kingdom

of Bath. — The German General Staff on Lord Robert's

campaign. — Philippa Trent, »April fool«. — Kathe-

rine Cecil Thurston, The Mystics. — J. K., Music
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and — mufrtns (On the passing of St. James's Hall).

— l). Blackburn, Richard Hartley, prospector. — A.

Lang, The Scottish religious revolution. — A. Bal-

four, The waterways of the Sudan. — Chasseur,
.•\ study of the Russo- Japanese war. IV. — The fear

of Russia and the defence of India.

Revue des Deux Mondes. 15 Avril. Comte
d'Haussonville, Le 13 octobre 1870. — R. Bazin,
L'isolee. I. — H. Taine, Lettres : La Commune. —
i'. Thureau-Dangin, Le mouvement ritualiste dans

l'Eglise anglicane. I. — Marquis de Segar, Julie de

Lespinasse. II.

La Nouvelle Revue. 15 .AvriL H. Poincare, La
valeur de la science. — E. Morel, Jules Veme. —
***, La France au Maroc. — Ph. Haus er, Le XIX ^

siecle medicosocial (fin). — R. d'Eran, Credo. — L.

de Larmandie, Les deux fönt la paire. — Th. Fer-
neuil, Le concordat et la Separation. — A. Darty,
La cathedrale et la ballerine. II. — J. Ribet, Le vol

de l'aigle. IIL — P. de Bouchaud, La scalpture na-

politaine. — G. Kahn, La jeune critique. — R. Simay,
Thamyris.

La Espaita moderna. 1. .'\bril. M. deUnamuno,
Sobre la lectura e interpretaciön del Quijote. — E. S.

Pastor, El problema agrario en el Mediodia de Espana.

Ignotus, Bases poli'ticas de la defensa nacional. —
.\. Posada, Las habitaciones baratas. — Marques de
Figueroa, De politica parlamentaria. — M. Hume,
Influencia espanola sobre la Literatura inglesa. — W.
Sieroszewski, Yang-Hun-Tsy.

Nuova Anlologia. 1. Aprile. F. Pastonchi, A
Roma. — P. Villari, II Giappone. — .A. Mosso,
I giuochi olimpici in Roma? — A. d'Ancona, Esilio

e carcerazione di Pietro Giordani (fine). — A. Cantoni,
L'illustrissimo. II. — R. Canudo, Cesar Franck e la

giovane scuola musicale francese. — L. Lodi, II libro

dell' »idioma gentilet. — D. Angeli, L'esposizione

d'arte toscana. — E. Tringali, La previsione del tem-

po ed il telegrafo Marconi. — R. Peruzzi de' Medici,
II ferro nell' antichitä classica e nel medio evo. — E.

Rivaita, Studi su Ludovico Ariosto e Torquato Tasso
di Giosue Carducci. — E. Barbarich, Giorgio Castri-

ota, lo Scanderbeg. — ***, Tunisi sempre.

Archiv für Stenographie. 56, 4. Chr. Johnen,
Zwei Tironische Handschriften der Pariser National-

bibliothek (Forts.). — W. Rest, Geschichte der pol-

nischen Stenographie. — A. Manzel, Das Regelwerk der

stenographischen Systeme. — A. von Kunowski,
Zahlenstenographie (Schi.).

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

V. Zapletal [ord. Prof. f. Exegese an der Univ. Frei-

burg, Schw.], Die Metrik, des Buches Kohe-
leth. Freiburg, Schw., Universitäts- Buchhandlung
(O. Geschwend), 1904. 20 S. 8". M. 0,60.

Diese kleine Schrift ist ausgesandt als Vor-
bote einer demnächst erscheinenden kritischen

und metrischen Erklärung des Buches Koheleth.

zugleich auch, um eine 'Entdeckung' Zapletals

(wohl gegenüber Paul Haupt) sicher zu stellen,

nämlich dafs Koheleth in regelmäfsigen Versen ab-

fefafst sei. Dabei ist jedoch übersehen, dafs

1er Ref. schon im Jahre 1897 an einer nicht

gerade schwer zugänglichen Stelle das Gleiche

unter Beifügung einer längeren Probe behauptet
hatte (s. Ztschr. d. Deutsch. Morgenland. Ges.,

LI, S. 689: 'Koheleth: Alle seine 12 Kap., aufser

den zwei zusammenfassenden Prosasätzen Kap.
12, 13 f. sind im vierhebigen Metrum gedichtet')

— ein Obersehen, das ähnlich auch Ed. Sievers

in seinen Metrischen Studien I, S. 374 passiert

ist, wo er Koheleth als ein 'sonst wohl als erz-

prosaisch betrachtetes Buch' hinstellt. Sodann
nimmt Z. in der Broschüre Veranlassung, das

metrische System zu entwickeln, nach dem er

Koheleth skandiert; die darüber handelnden zwei

kurzen Seiten bringen aufser der gewagten Be-

hauptung, dafs es Eigentümlichkeit des Dichters

Koheleths sei, kein Wort mit zwei Hebungen
zu versehen, wohl nichts, das nicht andere schon

gesagt hätten, lassen aber manches wichtige un-

besprochen, vor allem die von Ed. Sievers an-

geschnittene Frage nach dem hebräischen Rhyth-

mus. Über eine Reihe von andeutungsweise vor-

getragenen Textänderungen sowie die Zerlegung

des Buches in 54 metrisch sehr mannigfach von-

einander abweichende Einzelsprüche wird man
besser sein Urteil so lange zurückhalten, bis die

in Aussicht gestellte gröfsere Arbeit erschienen

sein wird.

Freiburg, Schw. Hubert Grimme.

Römische Quartalschrift für christliche

Altertumskunde und für Kirchenge-
schichte. Herausgegeben von A. de Waal und

St. Ehses. 15.— 18. Jahrgang. Rom und Frei-

burg i. B., Herder Komm., 1901/4. XI u. 434; X u.

435; X u. 424; XI u. 407 S. 8". Je M. 16.

Zuletzt berichtete ich über diese Zeitschrift

1901 Nr. 51/52. Diesmal liegen mir vier Bände

vor. Es sei folgendes daraus hervorgehoben:

Im Jahrgang 1901 veröffentlicht Wilpert
topographische Studien über die christlichen

Monumente der Appia und der Ardeatina und

neue Studien zur Katakombe des hl. Kallistus

(S. 32— 69), in denen die Aufstellungen de

Rossis mehrfach berichtigt werden. — A. Mayr
beschreibt an der Hand des Buches von A. A.

Caruana, Ancient pagan tombs and Christian

cemeteries in the islands of Malta explored and

surveyed from the year 1881 to the year 1897,

Malta 1898, und auf Grund eigener Forschungen,

die Angaben und die Auffassung jenes .Autors in

verschiedenen wesentlichen Punkten ergänzend

und berichtigend, die altchristlichen Begräbnis-

stätten auf Malta (S. 216— 243; 352—384). —
St. Ehses berichtet über kirchliche Reform-

arbeiten unter Paul III. vor dem Trienter Konzil

(S. 153—174; 395— 409).

Den Jahrgang 1902 eröflEnet die Trauerrede,

die L. Duchesne auf F. X. Kraus bei dem

Seelenamt hielt, welches das Kollegium vom

Campo Santo für den um die christliche Archäo-

logie hochverdienten Gelehrten veranstaltete

(S. 1— 6). — L. Lemmens erörtert die An-

fänge des Klarissenordens (1212—1263), die
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Darstellung Lempps in der Zeitschrift für Kirchen-

geschichte XIII, S. 181 — 185 und die Mandonnets
im Compte rendu du quatrieme Congres scienti-

fique international des Catholiques tenu ä Fri-

bourg 1897 berichtigend und ergänzend (S. 93
— 124). — J. Schnitzer veröffentlicht mailän-

dische Gesandtschaftsberichte über die letzte

Krankheit Lorenzo de' Medicis und erklärt auf

Grund derselben Polizians Schilderung des Auf-

trittes zwischen Lorenzo und Savonarola für

glaubwürdig, die der Piagnonen für spätere ten-

denziöse Erfindung (S. 152— 169). — Jörres
bietet Beiträge zur Geschichte der Einführung

des Fronleichnamsfestes im Nordwesten des

alten deutschen Reiches (S. 170— 179). — Von
St. Ehses erhalten wir einen Aufsatz unter dem
Titel: »Geheimhaltung der Akten des Konzils von

Trient??«. Wir erfahren, dafs den Jesuiten

Alciati und Pallavicini zur Abfassung einer Ge-
schichte des Konzils von Trient bezw. zur Wider-

legung Sarpis ein unbeschränkter Einblick in die

Konzilsakten verstattet wurde und somit die von
einigen Gelehrten ausgesprochenen gegenteiligen

Behauptungen nicht richtig sind. Aber jene Er-

laubnis vermag die Tatsache nicht umzustofsen,

dafs die Akten im allgemeinen bis in die neueste

Zeit geheim gehalten wurden. Die Aufserungen

darüber sind keineswegs so grundlos, wie E. die

Sache darstellt. Es wird ihm wohl auch selbst

nicht unbekannt sein, wie schwer es der Görres-

gesellschaft war, die Erlaubnis zur Publikation

zu erhalten. Der Vorwurf gegen Ranke, er

hätte selbst noch reichlich Gelegenheit gehabt,

seine einschlägige Behauptung wenigstens für die

Gegenwart einzuschränken, da das vatikanische

Archiv seit über 20 Jahren der Forschung im

weitesten Mafs offen stehe, erledigt sich von

selbst, wenn man erwägt, dafs eben gerade die

Trienter Konzilsakten erst nach dem Tode
Rankes (f 1886) zugänglich wurden (S. 269—
286).

Im Jahrgang 1903 handelt A. de Waal von

dem leidenden Dinokrates in der Vision der hl.

Perpetua und kommt zu dem Ergebnis, dafs die

Vision als Zeugnis für die katholische Lehre vom
Reinigungsort nicht oder nur mit Einschränkung

verwertet werden könne (S. 339— 347). —
Reichert gibt eine Darstellung der F'eier und

Geschäftsordnung der Provinzialkapitel des

Dominikanerordens im 13. Jahrb. (S. 101 — 140).

— Diekamp erörtert die Frage nach der Echt-

heit der unter dem Namen des Johannes von

Damaskus überlieferten Rede »Über die im

Herrn Entschlafenen« und findet die Autorschaft

des Kirchenvaters ziemlich wahrscheinlich (S.

371— 382). — Ehses teilt die auf Campeggios

Legatentätigkeit auf dem Reichstag von Augs-

burg 1530 bezüglichen Berichte, die einschlägige

PubHkation Lämmers in den Monumenta Vaticana

ergänzend, vollständig mit, teils in Regestenform,

teils im Wortlaut, zunächst bis zum 26. Juni

(S. 383 — 406), im folgenden Band bis zum
10. August.

Diesen Band oder Jahrgang 1 904 eröffnet

ein mittelalterliches Formular der Letaniae maio-

res, mitgeteilt von W. van Gulik (S. 1— 20).— H. K. Schäfer liefert Beiträge zur Kölner

Topographie und Kirchengeschichte (S. 84— 99;
163—174). — K. Eubel stellt aus den Aus-

gabebüchern der Schisma -Päpste Klemens' VII.

und Benedikts XIII. die Zahlungen an Bischöfe

und Religiösen heraus (S. 174— 189; 337—
357). — A. Baumstark untersucht in dem
jüngst bekannt gewordenen Sakramentarium

Serapions die Anaphora in Hinsicht auf ihre

Überarbeitung und kommt gegenüber P. Drews,

der die Hand Serapions an dem Gebet nur in

mäfsigem Umfang beteiligt fand (Zeitschr. für

Kirchengesch. XX), zu dem Ergebnis, dafs das

Gebet sehr stark umgestaltet, selbst seine

Struktur erheblich verändert wurde. Die These
wird mit der B. eigenen grofsen Gelehrsamkeit

auf dem Gebiet der Liturgie erhärtet; aber die

Kritik geht zu weit, um nicht eine Reihe von

Bedenken hervorzurufen.

Tübingen. F. X. Funk.

Wilhelm Nelle [Pfarrer u. Superintendent in Hamm],

Geschichte des deutschen evangeli-

schen Kirchenliedes. [Schloefsmanns Büche-

rei für das christliche Haus. III]. Hamburg, Gustav

Schloefsmann (Gustav Fick), 1904. IX u. 234 S. 8"

mit vielen Abbildungen. Geb. M. 2.

Man wird kaum irgendwem Unrecht tun,

wenn man Wilhelm Nelle den besten und ge-

lehrtesten Kenner des deutschen evangelischen

Kirchenliedes unter den Lebenden nennt. Er
bringt dazu eine Ausrüstung von ganz ungewöhn-

licher Vielseitigkeit mit; insbesondere ist er für

die Musik genau so sachverständig, wie für den

Text. In zahlreichen monographischen Arbeiten

hat er bisher die Hymnologie gefördert; nun

bietet er dem christlichen Hause den reifen Er-

trag für das ganze Gebiet dar. Er hat es

meisterlich verstanden, dem vielfach spröden

Stoffe ein Gewand zu geben, das ihn weiten

Kreisen zugänglich macht, und bietet gleichzeitig

eine solche Fülle schlagender Urteile und feiner

Bemerkungen, dafs auch der Kenner sein Buch

nur mit Freude und Nutzen lesen wird. Durch

weises Verweilen bei den wichtigsten Erschei-

nungen und Beschleunigung des Tempos auf

den übrigen Strecken gelingt es ihm, aufser-

ordentlich viel auf engem Raum zu behandeln

und auch den Besonderheiten der verschiedenen

Gaue derart gerecht zu werden, dafs sein Buch

als Kommentar zu jedem heutigen Gesangbuch

dienen kann. Dankenswert sind auch die zahl-

reichen Abbildungen, überwiegend Bildnisse von

Kirchenliederdichtern. Die Wiedergabe befriedigt
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allerdings nicht überall; bei einer neuen Auf-

lage dürften eine Anzahl durch bessere ersetzt

werden oder fortfallen. Das einzige Phantasie-

bild, -»Luther im Kreise seiner Familie« nach

Spangenberg, ist ein Zugeständnis an einen Ge-

schmack, der heute doch wohl als überwunden

gelten darf. Nur die geschichtliche Illustration

ist hier an ihrer Stelle.

Marburg. K. Budde.

Paul Warberg, Religion und Kultur. Zeitgemäfse

Betrachtungen eines katholischen Theologen. Würz-
burg, Stahelsche Verlags -Anstalt, 1905. 88 S. 8".

M. 1,50.

Der Pseudonyme Verf. steht im allgemeinen auf dem
Standpunkte des verstorbenen Tübinger Professors der

Moraltheologie und späteren Rottenburger Bischofs Linsen-

inann. Sein Büchlein will die Friedensschrift eines dem
Parteigetriebe fernstehenden Beobachters sein. Sein Gott

ist »nicht ein Gott des Stillstandes, der weltentrückten

Betrachtung, der jenseits aller Gegensätze und Bewegung
in undenkbarer Ferne thront«, sondern »Leben, Be-

wegung, Entwicklung«. Aber die Theologie ist ihm
>kurz gesagt, die Wissenschaft von der Offenbarung«.
Er beginnt seine Schrift mit dem Satze, dafs für

einen überzeugten Katholiken die Zeitverhältnisse nicht

günstig liegen, er sich von einer feindlichen Luft um-
geben, zurückgedrängt, vereinsamt fühle. In dem hier

vorliegenden ersten Teile behandelt er das allgemeine
Verhältnis der Religion zur Kultur. Er erkennt an, dafs

der Fortschritt der Kultur der Religion selbst viele

Dienste geleistet habe; aber freilich müsse die durch
und durch positive Religion immer das Beherrschende,
das Umschliefsende bleiben; der Christ müsse alles in

den Dienst des Jenseits stellen. »Die Philosophie braucht
deshalb nicht die Dienerin der Theologie, der Philosoph
und Künstler, der Staatsmann braucht nicht ein Knecht
des Priesters zu sein, sondern Gott und der Religion

müssen alle dienen, i Der I. Abschnitt des Buches befafst

sich mit der gegenseitigen Bestimmung von Religion und
Kultur, der IL mit den Hemmungen und dem Ausgleich
dieser beiden Weltfaktoren.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Die Notiz in Nr. 16, Sp. 976 ist dahin zu berichtigen,
dafs zu Prof. Aberts Nachfolger als ord. Prof. f. Dog-
matik an der Univ. Würzburg Prof. Dr. Kiefl in Passau
berufen worden ist, während Prof. Preisen, der seine
Professur an der bischöfl. Lehranstalt in Paderborn
niedergelegt hat, sich in der rechts- und Staatswissen-
schaftl. Fakult. der Univ. Würzburg zu habilitieren ge-
denkt.

Ifeo erschienene Werke.

Ed. Roese, Über Mithrasdienst. [Beilage z. Jahresber.
des Realgymn. zu Stralsund. Ostern 1905.] Stralsund,
Druck der Königl. Regierungs-Buchdruckerei.

K. Gebert, Katholischer Glaube und die Entwick-
lung des Geisteslebens. Vortrag. München, Selbstverlag
der Krausgesellschaft (Komm.: St. Bernhards -Verlag).
.M. 1.

Blütenkranz des heiligen Franciscus von Assisi.
\us dem Italienischen übs. von 0. Frhr. von Taube,
Tiit Einführung von H. Thode, mit Initialen von F. H.
Ehmcke. Jena, Eugen Diederichs. M. 6.

Joannis Hus Opera omnia. T. I, fasc. 2: De
corpore Christi. — 3: De sanguine Christi. Nach Hand-
schriften hgb. von W. Flajshans. — T. II, fasc. 1 : Super
IV. sententiarum L— IL Nach Handschriften zum ersten
Mal hgb. von W. Flajshans und Marie Kominkovä.
Prag, Jos. R. Villmek.

Sören Kierkegaard, Buch des Richters. Seine

Tagebücher 1833—1855 im Auszug aus dem Dänischen
von IL Gottsched. Jena, Eugen Diederichs. M. 3.

Zeltschrirtea.

Analecta Bollandiana. 24, 2. H. Delehaye, Cata-
logus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae

D. Marci Venetiarum. — J. de Guibert, Saint Victor
de Cesaree. — A. Poncelet. Catalogus codicum hagio-
graphicorum latinorum bibliothecarum Romanarum
praeter quam Vaticanae. I. Codices archivi basilae

Santi Petri in Vaticano.

The Hibbert Journal. April. W. B. Carp enter,
The education of a minister of God. — H. Jones, Mr.
Balfour as sophist. — W. H. Mallock, The crux of
theism. — F. W. Orde-Ward, The Lord is a man of
war. — H. W. Garrod, Christian, Greek, or Goth?
— C. F. Nolloth, The Resurrection of our Lord and
recent criticism. — W. R. Sorley, The knowledge of
good. — R. H. Charles, The Testaments of the XII
Patriarchs. — »Romanus«, The historical Jesus and
the Christ of experience. — M. A. R. Tuker, The reli-

gion of Rome.

Revue chretienne. 1. .Avril. C. Coignet, Principe

et dernieres consequences de la Reforme (par Sabatier).

— Vega, L'hote. — H. Draussin, Föderation prote-

stante et Union reformee. — F. Fargues, H. Taine et

sa Philosophie. — A. Leroux, Le manuel de M.
Coste. — J. Dejarnac, Lettre ä M. le professeur Doo-
mergue au sujet de son rapport d'.Anduze sur la Decla-

ration de foi de 1872. — Niels, Lilian. — H. Dar-
tigue, Henri Michel, Bernard Monod.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Harald Höffding [ord. Prof. f. Philosophie an der

Univ. Kopenhagen], Philosophische Probleme.
Leipzig, O. R. Reisland, 1903. VHI u. 109 S. 8".

M. 2,40.

Persönlichkeit und wissenschaftliche Forschung
streben wesentlich nach Einheitlichkeit, nach einer

»möglichst umfassenden und festen Kontinuität«.

Diesem Streben stellt sich die »Diskontinuität«

als ein Hindernis entgegen, zugleich aber auch

als das Element, das »neuen Inhalt bringt«, und

das »die grofsen Aufgaben stellt«. Das Grund-

problem der Philosophie ist demgemäfs das

Problem der Kontinuität. Es tritt in vier

Hauptproblemen auf; diese sind: das Bewufst-
seinsproblem oder das psychologische (die

Aufgabe, durch Erfahrung von den psychischen

Elementen aus zu dem Einheitsbegriffe der Per-

sönlichkeit zu gelangen), das Erkenntnis-
problem, dessen Gegenstände die Gültigkeit

und der Umfang des » Verständnisses <i sind, das

Daseinsproblem, d. i. die Frage nach der

Möglichkeit einer abschliefsenden Weltanschauung,

und das Wertungsproblem oder das ethisch-

religiöse Problem. Der wichtigste Grundbegriff

der modernen Forschung ist der Kausalitäts-

begriff; das »Urphänomen«, von dem aus man

ein einheitliches Verständnis aller Wirklichkeit

zu gewinnen trachtet, ist die Tatsache der Kau-

salität in der besonderen Form der Entwicklung.

Nur die Entwicklung macht eine Ethik möglich;
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die Ethik aber beruht, wie der Verf. klar er-

kennt und nachdrücklich hervorhebt, auf der

Tatsache des Wertes. Vermöge der ethischen

Einheitsgewalt, die im herrschenden »Grund-

werte« gegeben ist, setzt die Ethik die »totali-

sierende und individuaHsierende Tendenz« der

Entwicklung fort. Gedanken, wie die von der

»Rationalität der ethischen Wertung« und von

der »ethischen Wahrheit« würden, neben man-

chen anderen, dem Charakter dieser Studie ge-

mäfs nur in den Hauptzügen dargelegten Ideen,

eine exakte Ausgestaltung durchaus lohnen.

Graz. Ernst Mally.

Heinrich Gomperz [Privatdoz. f. systemat. Philos. an
der Univ. Bern], Weltanschauungslehre. 1. Bd.

Jena, Eugen Diederichs, 1905. 416 S. 8". M. 13.

Der vorliegende 1. Band des Werkes, dessen ein-

gehende kritische Würdigung wir uns vorbehalten, er-

örtert die Aufgabe der Weltanschauungslehre, den Sub-

stanz-, den Identitäts-, den Relations- und den Form-
begriff, beschäftigt sich mit der pathempirischen Methode
und legt die Einteilung der Weltanschauungslehre dar.

Sie gliedert sich nach Gomperz in die Noologie, die

das Problem des Denkens behandelt, in die Ontologie

oder die Lehre vom Problem des Seins und die Kos-

mologie, die sich mit dem Problem der Welt
beschäftigt.

Ernst Krüger [Lehrer], Eberhard von Rochow.
[Pädagogische Abhandlungen. Neue Folge. Hgb. von
W. Bartholomäus. X. Bd., Heft 10]. Bielefeld, A.

Helmich (Hugo Anders), [1905.]. 14 S. 8". M. 0,40.

Gerade eine Woche nach dem grofsen Gedenktage
dieses Jahres haben die Vertreter der Volksschule das

Gedächtnis des Pestalozzis der Mark, des Begründers

der Landschulen, zu begehen. Am 16. Mai 1805 ist

Eberhard von Rochow von uns geschieden. Die kleine

Schrift zeichnet kurz, Anekdoten einstreuend, seinen

Lebenslauf und sein Wirken für die Entwicklung eines

vernünftigen Unterrichts in der Dorf- und Landschule.

Seinem Satze, dafs die Rochowschen Forderungen auch

in der Gegenwart noch nicht erfüllt seien, kann man
leider zum Teil die Berechtigung nicht absprechen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellgchaften und Vereine.

16. Hauptversammlung des Vereins für Schulreform.

Berlin, 15. April.

In der Vorversammlung sprachen einführend aus den Er-

fahrungen, welche sie an der Leibnizschule in Hannover
(Gymnasium mit Realgymnasium) gesammelt haben, Prof.

Gurke, Prof. Haeseler und Gym.-Direktor R am dohr.
Alle drei bezeichnen die Reformschule als einen erheb-

lichen Fortschritt. Die Erwartungen seien erheblich

übertroffen worden, ganz besonders, soweit das Gym-
nasium in Betracht komme. Auf keiner Seite zeige sich

eine Überlastung. Ramdohr erklärte die Behauptung,

das Reformgymnasium sei nur ein Notbehelf für die

kleineren Städte für völlig verkehrt. Die Reformschulen

seien aus dem Bedürfnis der Zeit hervorgegangen!

Die Statistik zeige das aufserordentliche Bedürfnis.

1868 waren noch 22'';o Realschulen gegenüber 78%
Gymnasien. 1903 betrugen die entsprechenden Ziffern

aber 44 und 56, Hauptsache bleibe der Geist und die

Gesinnung. Der Verein wolle nicht den Untergang des

humanistischen Gymnasiums, sondern ihm im Gegenteil

neue Kräfte zuführen. In der Diskussion, äufserte sich

Gymn.- Direktor Lück (Steglitz bei Berlin) entschieden

gegen die Reformschulen. Der Name verleite zu Trug-

schlüssen. Die Reformschule sei auch ein Weg, aber nicht

der einzige zur klassischen Bildung. Der gemeinsame
Unterbau sei ja für das Realgymnasium und das Gymna-
sium schon da; und von der Quarta aus sei der Übergang
zur Realschule aufserordentlich leicht. Was Goethe »die

ruhige Bildung« nennt, das seien die Ziele des Unterrichts,

und er glaube das alte Gymnasium werde mehr leisten.

Der Kampf sei dem alten Gymnasium von dem Reform-
gymnasium aufgedrungen worden! Gymn. -Direktor

Treutlein (Karlsruhe) erklärte die Erfahrungen, die

man in Süddeutschland mit dem Reformgymnasium ge-

macht habe, für durchaus günstig. Man werde deshalb

entschieden auf dem betretenen Wege vorwärts schreiten.

Das Publikum sei auch durchaus der Meinung, dafs

die Reformschule eine lebensfähige Einrichtung ist. Aus-
gezeichnet sei das Urteil der aufsichtführenden Behörde.

Die amtliche bayrische Kommission habe sich ent-

schlossen, für München die Umwandlung eines der

dort vorhandenen Gymnasien in ein Reformgymnasium
zu empfehlen. — Abg. Eickhoff, Prof. an der Rem-
scheider Reformschule erklärte, dafs gerade die Gymnasial-

männer bis zum letzten Augenblicke das Monopol verteidigt

hätten. Bei normalem Fleifs und bei normaler Begabung
erreichten die Reformschulen bessere Ergebnisse als das

alte Gymnasium. Im übrigen wolle die Reformschule gar-

nicht die humanistische Bildung ertöten, sondern nur die

Frage lösen, wie in der reaUstischen und der humanisti-

schen Bildung bessere Ergebnisse zu erreichen sind.

Dr. Müller (Wilmersdorf) sprach seine Freude aus, daß
durch die Reformgymnasien das Monopol der alten Gym-
nasien gebrochen sei. Die Gegnerschaft erwachse wohl
auch aus der Furcht, es könnte allmählich eine Um-
wandlung der bestehenden Gymnasien in Reformgym-
nasien erfolgen. Man wolle nun aber nicht, daß den

Eltern von vornherein die Möglichkeit genommen wird,

den alten Weg einzuschlagen ; man wolle vollkommene
Parität! Prof. Dr. Lentz (Danzig) erklärte zum Schluß,

in den Reformschulen wolle man zeigen, daß für das

logische Denken nicht allein das Lateinische, sondern

auch die deutsche Sprache geeignet sei. Auf diesem

Wege komme man zu einer ganz anderen, festeren

Grundlage und sichere eine gesündere Bildung.

In der Hauptversammlung erstattete zunächst Prof.

Lentz (Danzig) den Jahresbericht. Die Jahre 1902 bis

1905 brachten neue Reformschulen 13, 17, 6 und 7.

Insgesamt bestehen jetzt im Reiche 85 Reformschulen.

Bemerkenswert sei die Ablehnung der von der Stadt-

verordnetenversammlung genehmigten Reformschule für

Mühlheim a. Rhein seitens der Regierung. Auch in

Bayern, speziell in München, interessiere man sich neuer-

dings für die Reformschule. In Siegen stehe für 1906

die Einrichtung einer Reformschule bevor. Außerordent-

lich schädlich für die ganze Idee sei die leider große

Zurückhaltung Berlins. In der Diskussion führte Abg.

Eickhoff aus, daß die Frage der Mühlheimer Reform-

schule doch etwas anders liege, als L. annimmt. Die

Reformschule wurde in der Stadtverordnetenversammlung

mit 13 gegen 12 Stimmen beschlossen, als dort noch

die liberale Richtung vorherrschte. Jetzt hat sich das

Stimmenverhältnis zugunsten des Zentrums verschoben.

Die Regierung wollte die Reformschule bewilligen, doch

verlangte sie, daß sie frei neben den anderen Lehr-

anstalten einhergehe. Daß die Regierung zur Reform-

schulfrage eine günstige Stellung einnimmt, habe Mini-

sterialdirektor Althoff in der Sitzung des Abgeordneten-

hauses vom 2. März hervorgehoben, und sich in der

Budgetkommission auch ähnlich geäußert. Man dürfe

nicht vergessen , daß die Konservativen , die im Ab-

geordnetenhause die Mehrheit büden, Gegner der Reform-

schule sind, wenn auch Anzeichen für eine beginnende

Wandlung vorhanden seien. Der Ersatzunterricht (für

griechisch) sei an 59 Gymnasien eingerichtet. An 1 1 An-

stalten mache davon bereits die Mehrzahl der Schüler

Gebrauch. Bezüglich der Wahlfreiheit der Fächer in den

oberen Klassen habe man ihm im Ministerium persön-

Uch gesagt, die Sache müsse nun der Initiative der
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Direktoren überlassen werden. E. verlangt eine Herab-

setzung des Unterrichts auf 45 Minuten in der Unter-

richtsstunde. Wünschenswert wäre die Abschaffung des

.AbiturientenE.xamens und des alten Zopfes, der bezüg-

lich der Form der Abiturientenzeugnisse noch bestehe.

— Zur Frage der akademischen Freiheit sprach nach

der Frkf. Z. Baurat Peters. Er verwies auf die vom
Rektor und Senat der Universität Göttingen an den

preußischen Kultusminister gerichtete Kundgebung zu-

gunsten der akademischen Freiheit und bat, folgender

Erklärung zuzustimmen: »Dem Senat und Rektor der

Universität Göttingen spricht die heute in Berlin tagende

Hauptversammlung des Vereins für Schulreform mit leb-

hafter Freude ihre Anerkennung dafür aus, daß sie in

ihrer Eingabe an den preußischen Unterrichtsminister so

mannhaft und in so vornehmer Weise für die Selb-

ständigkeit unserer Hochschulen eingetreten sind.c Die

Erklärung wurde einstimmig angenommen. — Ferner

stimmte die Versammlung folgendem Antrage zu: »Der

Verein für Schulreform hält die Schaffung selbstän-

diger pädagogischer Lehrstühle für dringend erforder-

lich, c — Zum Schluß hielt Direktor Dr. Pabst (Leipzig)

einen Vortrag über die Volkserziehung in Nordamerika.

NeH erscUenene Werke.

Gius, Melli, La filosofia di Schopenhauer. Florenz,

Bernardo Seeber. L. 3,50.

Jos. Ans. Froehlich, Der Wille zur höheren Ein-

heit. Heidelberg, Carl Winter. M. 4,40.

Th. Funck-Brentano, Les sophistes francais et

la revolution europeenne. Les Hommes de genie, les

Hommes d'esprit et les sectaires de l'Ancien Regime.
Paris, Plon-Nourrit et Cie. Fr. 6.

Marie Joachim i, Die Weltanschauung der Romantik.

Jena, Eugen Diederichs. M. 4.

E. Schreck, Schillers pädagogische Bedeutung.

[Pädagog. Abhdign, N. F., hgb. von C. Rademacher.
XI, 1.] Bielefeld, A. Helmich. M. 0,40.

0. Heine, Die Krüppel in der Schule. [Pädagogische

Abhdign. H. 90.] Ebda. M. 0,50.

A. Heitmann, Misstimmungen im Lehrervereins-

ieben. [Dies. Sammig. 91.] Ebda. M. 0,40.

L. G o c k 1 e r , La Pedagogie de Herbart. Paris, Hachette

et Cie.

Zeitscbrlften.

Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie.

19, 4. M. Glossner, Das zweite Dezennium des

Jahrbuchs. — J. Gredt, Gleichartigkeit und Ungleich-

artigkeit der Teile in der belebten und unbelebten Sub-
stanz und die Wiederkehr der Elemente in der chemi-

schen Auflösung. — G. Feldner, Das > Werdern im
Sinne der Scholastik. — N. del Prado, De Concordia
Molinae. VII.

Blätter für das bayerische Gymttasial-Schultvesen.

März- April. E. Stemplinger, M. Opitz und die An-
tike. — H. Roppenecker, Streifzug auf dem Gebiete

der lateinischen Syntax. — Fr. Ohlenschläger, Hora-
tiana. — K. Rück, Neuere Literatur über Palladius. —
J. Faulland, Methodische Behandlung der Zinseszins-

und Rentenrechnung. — Fr. Ernst, Die Verteilung des
GeschichtsstofTes auf der Unterstufe. — E. Brand,
Statistisches.

Der SäemanH. April. Zur Schulreform. — Gertrud
Bäumer, Soziale Gewissensfragen. — L. Gurlitt,
Das Können unserer Gj-mnasiasten. — B. Gumlich, Wie
kann in der Jugend das Verständnis für die ge-

schichtlichen Vorgänge der Gegenwart geweckt werden?
— Helene Lange, Das Endziel der Frauenbewegung.
— H. Scharrelmann, Weg zur Kraft. — 0. Utten-
dörfer, Gottfried Kämpfer.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19,4.5.
O. Lyon, Schillergedächtnis und Schule. — Br. Baum-
garten, Schiller als Erzieher. Eine Würdigung seiner

ästhetischen Schriften. — W. Nestle, Moderne Schiller-

kritik. — P. Verbeck. Dichtkunst und deutscher

Unterricht. — Th. .Matthias, Zwei Aufsatzmuster. —
P. Lorentz, Goethes Auffassang vom Wesen des
Glücks (Sohl.).

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Josef Böllenrücher [Dr. phil.], Gebete und
Hymnen an Nergal. [Leipziger semiti-

stische Studien, hgb. von A. Fischer und
H. Zimmern. 1, 6.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1904.

1 BL u. 52 S. 8'. M. 1,80.

Eine Hauptquelle für die Kenntnis der baby-

lonischen Religion bilden die an die einzelnen

Götter gerichteten Hymnen und Gebete, von

denen uns Böllenrücher acht den Gott Nergal

feiernde Texte vorführt. In einer Einleitung

spricht er über das Wesen des genannten Gottes,

der uns bereits aus dem Alten Testament be-

kannt ist. Der Verf. schliefst sich der Ansicht

an. dafs Nergal, dessen Hauptkultstätte das in

der Nähe von Babylon gelegene Kutha war, ur-

sprünglich eine solare Gottheit ist, welche dann

von anderen Sonnengottheiten als die hoch am
Himmel stehende Mittags- und Sommersonne
differenziert wurde, die mit ihren heifsen Strahlen

lebentötend und pesterregend wirkt. Im Zu-

sammenhang hiermit wird Nergal Gott der Krank-

heiten, des Krieges und der Unterwelt. — Die

Hymnen selbst, die sämtlich aus der Bibliothek

Asurbanipals stammen, gibt B. in Transskription

und Übersetzung und versieht sie mit erläuternden

Anmerkungen. Wenn auch diese Texte bis auf

zwei bereits bekannt waren, so kann man dem
Verf. für die Sammlung des ziemlich zerstreut

liegenden Materials nur dankbar sein, zumal

auch die philologische Behandlung in mancher

Hinsicht einen Fortschritt gegenüber den bisher

erschienenen Bearbeitungen — sofern solche über-

haupt vorliegen — bedeutet.

Berlin. A. Ungnad.

Karl Florenz [Prof. f. deutsche Sprache u. Lit. u. f.

vergl. Philol. an der Univ. Tokyo], Geschichte der
japanischen Literatur. 1. Halbbd. [Die Litera-

turen des Ostens in Einzeldarstellungen. Bd. X.

1. Halbbd.] Leipzig, C. F. Amelang, 1904. VIII u.

254 S. 8\ M. 3,75.

Die .-^melangsche Sammlung von Darstellungen der

orientalischen Literaturen bringt uns die erste japanische

Literaturgeschichte in deutscher Sprache, nachdem sonst

in Europa erst eine in englischer Sprache 1899 von W.
G. Aston erschienen war. Indem wir uns eine ein-

gehende kritische Würdigung des Werkes vorbehalten,

führen wir hier nur an, was der Verf. über die .Ab-

sicht seiner Darstellung und deren dadurch bedingte

Gestaltung sowie über die Einteilung bemerkt. Er .v: ;

eine gemeinverständliche Schilderung der Entwicklu. .4

der japanischen Literatur geben. Er betont mit Recht,

dafs die nur dem Eingeborenen vertrauten Sitten und
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historischen Vorgänge, auf die in der Literatur angespielt

wird, die vielfach von den unsern abweichenden ästhe-

tischen Anschauungen und der formale Aufwand im
sprachlichen Ausdruck den Erzeugnissen der japanischen

Literatur in unsern Augen etwas Fremdartiges geben.

Um dem europäischen Leser diese Literatur klar zu

machen, bedarf es fortwährend erläuternder Beispiele.

Darum hat Florenz in seine Darstellung eine grofse

Reihe charakteristischer Übersetzungsproben , die meist

von ihm selbst herrühren, eingestreut. Weiter weist er

auf den Zusammenhang der japanischen Kultur mit der

Chinas hin, die ihn genötigt hat, zum Verständnis der

japanischen auch etwas von der chinesischen Literatur

zu sagen. Er teilt die Literatur in die der ältesten Zeit

— 794 n. Chr. , die sich wieder in die archaische und
die vorklassische Literatur scheidet, die des Mittelalters,

die die Literatur der Klassizität und die nachklassische

Zeit und den Verfall der Literatur umfafst, die der

neueren und die der neuesten Zeit.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Für die Academie des inscriptions et bellcs-lettres in

Paris hat Seymour de Ricci in Ägypten eine Reihe

wertvoller Papyri erworben. Ein Papyrus enthält 33

Verse aus dem 17. Gesang der Odyssee, 60 enthalten

koptische Texte; ferner finden sich in der Sammlung
griechische Blätter, die den herkulanensischen Rollen

ähnlich sind.
Nea erscliienene Werke.

Texte zur arabischen Lexikographie. Nach Hand-
schriften hgb. von A. Haffner. Leipzig, Otto Harrasso-

witz. M. 20.

Enno Littmann, Semitic Inscriptions [Publications

of an American Archaeological Expedition to Syria in

1899— 1900. Part IV]. New York, The Century Co.

(London, William Heinemann).

Zeitschriften.

Orientalistische Literatur-Zeitung. 8, 4. F. Per-
les, Babylonisch -biblische Glossen. — F. E. Peiser,

Ein assyrischer Kontrakt. — G. Hüsing, Zum Texte

des Hal-lutus-Insusinak IL — M. Hartmann: IbrähTm

Aljäzigl, nug'at arrä'id wasir'^at alwärid filmutarädif

walmutawärid. — O.Weber: D. Nielsen, Die alt-

arabische Mondreligion und die mosaische Überlieferung.

— G. H üsing : L. Frobenius, Das Zeitalter des Sonnen-

gottes (Forts.). — O. Procksch: Holzinger, Numeri.

Transactions of ihe Royal Society of Literature.

26, 1. M. A. Gerothwohl, The psychological treat-

ment of Nero in literature. — A. Rogers, The Shäh
Nämah, or book of kings.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Martin Schanz [ord. Prof. f. klass. Philol. an der

Univ. Würzburg], Geschichte der römischen
Literatur bis zum Gesetzgebungswerke
des Kaisers Justinian. 4. T.: Die römische
Literatur von Constantin bis zum Gesetz-
gebungswerk Justinians. 1. Hälfte: Die Lite-

ratur des 4. Jahrhunderts. [Handbuch der

klass. Altertumswissenschaft hgb. von Iwan
von Müller. 8. Bd., 4. Abt., 1. Hälfte.] München,

C. H. Beck (Oskar Beck), 1904. XV und 469 S. 8".

M. 8,50.

In dem vorliegenden Halbband behandelt der

Verf. die römische Literatur von Constantin d.Gr.

bis zum Ausgang des 4. Jahrhunderts. In

dieser Epoche geht das Altertum zur Rüste; in

Ausgaben und Kommentaren, in Auszügen und

Kompilationen wird das geistige Vermächtnis der

Vorzeit zusammengefafst und für die Nachwelt

gerettet. Die literarischen Leistungen an sich

sind minderwertig und ohne Originalität: in der

Dichtung ist ein Mann wie Ausonius die bedeu-

tendste Erscheinung, in der Prosa wiegt der

eine Ammianus alle anderen bei weitem auf. —
Dieselbe Epoche sieht neben dem absterbenden

Heidentum den Sieg des Christentums: Männern
wie Ambrosius, Prudentius, Hieronymus vermag
die gleichzeitige heidnische Literatur nichts

Gleichwertiges entgegenzustellen; die hervor-

ragendste Erscheinung, Augustinus, ist der

2. Hälfte des Bandes zugewiesen.

Die Einteilung und Behandlung des Stoffes ist

aus den früheren Bänden des Werkes bekannt.

Zunächst kommen einleitende Bemerkungen über

die ganze Epoche, Übersicht über den Gang der

Literatur, Stellung der einzelnen Kaiser zur

Literatur (den Kalender von 354 wird man aber

nicht als Beispiel kaiserlichen Einflusses auf die

Literatur anführen können). Dann folgt der

1. Hauptteil: die 'nationale' Literatur; zunächst

die Poesie, in der naturgemäfs Ausonius die

gröfsere Hälfte einnimmt, sodann die Prosa, nach

den verschiedenen Gattungen geordnet: die

Historiker, Geographen (Itinerarien), Redner,

Philosophen, die Fachgelehrten. — Den 2. Haupt-

teil bildet die christliche Literatur, wiederum in

Dichter und Prosaiker gesondert, die in chrono-

logischer Reihenfolge vorgeführt werden. Zum
Schlufs Nachträge, welche die neueste Literatur

anführen, und der Index, der leider in dem
3. Teil fehlt.

Dafs es bei dieser Disposition nicht ohne

Ungleichheiten abgehen kann, ist selbstverständ-

lich. Indes wird man schwerlich den sog. Hege-

sippus unter den 'nationalen' Historikern suchen,

zumal Schanz selbst mit Sicherheit den Ambro-

sius für den Verfasser erklärt. So ist auch des

lulius Valerius Alexandergeschichte von dem
Itinerarium getrennt, die Hymnendichtung des

Ambrosius von dessen übrigen Schriften, wäh-

rend andrerseits die christliche Schrift des Fir-

micus Maternus mit unter der Philosophie, die

theologischen des Marius Victorinus unter der

Grammatik behandelt sind. Vielleicht kann

einiges in der ohne Zweifel bald notwendig

werdenden 2. Auflage geändert werden, ebenso

einige kleinere Unrichtigkeiten, die bei dem

grofsen Stoff, der hier durchgearbeitet werden

mufste, leicht unterlaufen. So heifst S. 57 titu-

lare nicht 'das Titelblatt schreiben', sondern über-

haupt 'schreiben', vgl. Hübner ex. scr. ep. p.

XXVI; die Vegetiusausgabe Basel 1528 ist nicht

von Sambucus (S. 181), sondern von Faber;

Ausonius zitiert den Afranius (S. 40) auch tech-
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nop. und cento praef. ; femer dürfte das

S. 114 Qber pagina gesagte schwerlich richtig

sein: pagina heifst hier wie auch sonst oft

'das Schreiben'. — Sehr nützlich sind die aus-

führlichen Inhaltsangaben, sowie die eingehenden

Erörterungen literarhistorischer Kontroversen: in

der Anführung der testimonia ist vielleicht hie

und da etwas zu weit gegangen, z. B. S. 339
über die Priscillianisten.

Jeder Benutzer wird das Buch, das ein un-

entbehrliches Hilfsmittel für eine pragmatische

Darstellung dieses so wichtigen und interessanten

Zeitraumes der römischen Literatur bildet, mit

lebhaftem Danke begrüfsen und wünschen, dafs

es dem Verf. gelingen möge, das vor nunmehr
1 5 Jahren begonnene Werk bald zum guten

Ende zu führen.

Freiburg i. Br. E. Lommatzsch.

Paul Cauer [Direktor des Gymn. u. Realgymn. zu
Düsseldorf, Prof. Dr.], Beigaben zu Ilias und
Odyssee (Stimmen des Altertums, Inhaltsangaben,
sachliches Register). Leipzig, G. Freytag, 1905. 78 S.

8". M. 0,80.

Der Hauptteil des Buches gibt die Inhaltsangaben
von Ilias und Odyssee genau so, wie sie in Cauers
Schulausgabe stehen; voran sind die Stimmen des .Alter-

tums über Homer, die dazu dienen sollen, die Beschäfti-

gung mit Homer zu erweitern und zu vertiefen, wieder
abgedruckt. Die S. 56— 78 enthalten die beiden Sach-
register in eins gearbeitet, mit Ergänzungen und Verbesse-
rungen, unter Berücksichtigung inzwischen erschienener
einschlägiger Werke. Das Büchlein will den Stoff für

zusammenfassende Besprechung homerischer Kulturver-
hältnisse, Begriffe und Anschauungen, wie auch für

deutsche .Aufsätze, deren Themata aus diesem Gebiete ge-
nommen werden, gesammelt und übersichtlich bereitstellen.

Notizen und Mitteilungen.

\otizen.

.An der Univ Heidelberg sind Lehrgänge zur
Einführung in die lateinische und griechische
Sprache eingerichtet und dafür der Lehramtspraktikant
Hermannn Grapengiefser in die Stellung eines Lektors
berufen worden.

Xen erschienene Werke.

Mendes da Costa, Index etymologicus dictionis
Homericae. Leiden, Sijthoff. ,\I. 10.

Max C. P. Schmidt, Altphilologische Beiträge. II:

Terminologische Studien. Leipzig, Dürr. M. 1,40.
R. Holland, Studia Sidoniana [.Abhdlg. zu dem Be-

richte der Thomasschule in Leipzig über das Schuljahr
1904,05]. Leipig, Druck von Alexander Edelmann.

K. Grofs, .Aurea dicta. Für Schüler der ersten fünf
Klassen des Gymnasiums zusammengestellt. Bamberg,
C. C. Buchner (Rudolf Koch). M. 0,60.

Zeitschriften.

Mnemosyne. N. S. 33, 2. H. T. Karsten, Commen-
tum Aeli Donati ad Terentium. III. — M. L. Earle,
'rjt&3xauf,c.'jv. — J. H. Leopold, Ad M. .Antonini Lib.
IX c. 42. — J. van Leeuwen, To T .Attikon anti Sig-
matos. — S. A. Naber, Adnotationes criticae ad Anti-
phontis, Aeschinis, Hyperidis, Dinarchi orationes. — P. H.
D., Ad Apollinarem Sidonium; Emendatur ApolL Sidon.
Ep. I. 5. 5. — C. G. Vollgraff, Ad epigramma Delphi-
cum. — J. J. Hartman, De Ovidio poeta commentatio
(cont.). — H. van Herwerden, Varia. — H. J. Polak,
Ad Libanium.

h

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte,

Referate.

Ludwig Fulda, Schiller und .-ue

Generation. Ein Vortrag. Stuttgart, J. o. Cotta

Nachf., 1904. 44 S. 8». M. 0,75.

Die kleine Schrift von Ludwig Fulda wird

nicht nur in der Zeit des Schiller-Gedenktages,

sondern noch darüber hinaus teilnahmvolle Leser
finden. Ein Dichter, der in den letzten zehn

und fünfzehn Jahren allen Wechsel und Wandel
unsrer Kunstanschauungen tätig mit durchgemacht
hat, legt sich ernstlich, fast wie im Bangen um
einen Verlust, die Frage vor, was ihm und den
Mitstrebenden Schiller war und sein kann; und
er blickt nach einiger Reserve doch zuversicht-

lich ins Weite.

Wo F. über Schillers Stellung zu den poli-

tischen und sozialpolitischen Fragen unsrer Zeit

redet, begibt er sich auf ein Gebiet, das ihm
anscheinend fremd ist und auf dem andre wohl

gründlichere Antwort geben werden. Aber wo
er Schillers Stellung zu der Kunst unsrer Zeit

behandelt, da gehört er zu den Sachkundigen.

Da belebt sich auch sein Stil, und er redet oft

als der geistvolle Epigrammatist, den wir in ihm

schätzen.

F. betrachtet den gesamten Naturalismus und

damit die zeitweilige Abwendung einer ganzen

Dichtergeneration von Schiller unter dem Bilde

einer einmal notwendigen vorübergehenden Er-

krankung, für die es die Diagnose aufzustellen

gilt. Und diese lautet: der Körper hat in sich

selbst schon das Heilmittel ausgebildet, die Kunst
ist schon in einer Genesung begriffen.

Hier, wo von der zum Schlagwort gewordenen
Überwindung des Naturalismus die Rede ist, wird

man F. nicht nur Recht geben, sondern je nach

eigner Erfahrung manchmal noch über ihn hinaus-

gehn. Der F.sehe Vortrag führt — was bei

einer Schrift dieses Charakters geradezu sinnlos

und einzig und allein dem Verleger zur Last zu

legen ist — kein Datum auf dem Titelblatt, ob-

wohl sie ihren rechten Reiz und Wert erst er-

hält, wenn man sie als ein geschickt aufge-

nommenes Augenblicksbild ansieht und also das

Jahr ihres Entstehens weifs. F.s .'\usfuhrungen

passen ungefähr in das Jahr 1900. Heute ist

bei unsern Künstlern, unsrer Kritik, unsern

Theaterleitungen, unserm jugendlichen Theater-

publikum, unsrer Studentenschaft die Fähigkeit,

Schiller gerecht zu werden, schon weiter vor-

geschritten, als F. es darstellt. Gewifs hat die

zum Nachdenken mahnende, heranrückende

Schiller-Feier etwas beschleunigend und ver-

stärkend mitgewirkt. Aber der Prozefs war

doch seit Jahren schon zu gewahren. F^ür die

akademische Jugend kann ich aus sorgsamer

Beobachtung die letzten drei bis vier Jahre als i^
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eine Zeit neu erwachter Teilnahme für Schiller

bezeichnen.

Leipzig. Albert Koste r.

Otto Weddigen [Dr.], Den Manen Schillers. Des
Dichters Leben, seine Ruhestätte und Denk-
mäler im deutschen Sprachgebiete. Zum
hundertsten Todestage dem deutschen Volke in Wort
und Bild vorgeführt. Halle a. S., Hermann Gesenius,

1905. 44 S. 8" mit 20 Abbild. M. 0,60.

In der ausgedehnten Schillerfeier-Literatur bildet diese

Broschüre eine Art Seitenstück zu den Büchlein 'Wie
sah Goethe aus' und 'Wie sah Bismarck aus'. Sie will

uns vorführen, welche Bilder die Künstler von Schiller

geschaffen haben. Weddigen hat zu diesem Zwecke
den Schiller betreffenden Abschnitt seines Buches 'Die

Ruhestätten und Denkmäler unserer deutschen Dichter'

um eine Anzahl Abbildungen vermehrt und eine bio-

graphische Vorbemerkung hinzugefügt, die »sich auf die

allerwichtigsten Daten aus dem Leben des grofsen

Dichters unter Berücksichtigung seines inneren Entwick-
lungsganges beschränkt«.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Ein Ausschufs, dem Bundesrat Dr. L. Forrer, Bern,

Dr. Hans Bodmer, Zürich, Prof. Philipp Godet, Neuen-
burg, Prof. Dr. E. Hoffmann -Krayer, Basel, Oberst

H. Schlatter, St. Gallen, Gaspard Vallette, Genf, Land-
ammann Adalbert Wirz, Samen angehören, fordert zur

Begründung einer Schweizer Schillerstiftung auf.

Der schweizerische Bundesrat hat beschlossen, für diesen

Zweck 50000 Francs zur Verfügung zu stellen, wenn
von privater Seite zum 9. Mai ein Beitrag von gleicher

Höhe aufgebracht wird. Über den Zweck der Stiftung

heifst es: »Wo Not und Sorge an die Tür des schweize-

rischen Dichters klopfen, der unsere heimische Literatur,

gleichviel in welcher unserer Nationalsprachen bereichert

hat, da soll die Schillerstiftung schützend und lindernd

eintreten und denjenigen in alten und kranken Tagen
beistehen, die trotz anerkennenswerter Leistungen nicht

imstande gewesen sind. Schätze zu sammeln und auf

das Alter Bedacht zu nehmen.« Alles nähere soll nach
dem 9. Mai durch einen Ausschufs beraten werden, dessen

Beschlüsse der Genehmigung des Bundesrats unter-

liegen.
Ken erschienene Werke.

Schiller, Ausgewählte Gedichte. Mit Einleitung

von Hermann Fischer. [Wiesbadener Volksbücher. 63.]

Wiesbaden, Volksbildungsverein (Geschäftsstelle Heinrich

Staadt), M. 0,30.

Th. Ziegler, Schiller. [Aus Natur und Geisteswelt.

74.] Leipzig, Teubner, Geb. M. 1,25.

L. Keller, Schillers Stellung in der Entwicklungs-

geschichte des Humanismus. [Vorträge und Aufsätze

aus der Comenius- Gesellschaft. 13, 3.] Berlin, Weid-
mann. M. 1,50.

Th. Manch, Schiller-Anekdoten. Charakterzüge und
Anekdoten, ernste und heitere Bilder aus dem Leben
Friedrich Schillers. Stuttgart, Robert Lutz. M. 2,50.

A. Bär, Charlotte von Lengefeld als Freundin und
Braut Schillers. Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger.

M. 0,80.

C. Wied, Grammatik der deutschen Sprache für

Deutsche und Ausländer. 2., neubearb. Aufl. [Bibliothek

der Sprachenkunde. 20.] Wien, Hartleben. Geb. M. 2.

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche

Literatur.' 47, 4. f P. v. Winterfeld, Rhythmen- und
Sequenzenstudien. VII. Welche Sequenzen hat Notker

verfafst? — R. Meifsner, Stoimbort chludun. — Chr.

A. Mayer, Die vokalische Allitteration im Heliand. —
C. Bone, Zwei Bruchstücke mittelhochdeutscher Ge-

dichte: 1. Aus einem höfischen Epos. 2. Aus Herzog
Ernst D. — J. R. Dieter ich, »De Heinrico«. — L.

Schönach, Brünner Fragment aus Strickers Karl d. Gr.

Englische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Georg Neumann [Dr. phil.], Die Orthographie
der Paston Letters von 1422— 1461.
Ein Beitrag zur Geschichte der engUschen Ortho-

graphie. [Marburger Studien zur englischen
Philologie. H. 7.] Marburg, N. G. Elwert, 1904.

1 Bl. u. 126 S. 8". M. 3,20.

Die Korrespondenz der Familie Paston aus

Norfolk im südöstlichen Mittellande Englands ge-

hört mit zu den interessantesten Denkmälern des

IS.Jahrh.s. Für den Historiker bietet sie eine

Menge von gleichzeitigen Einzelberichten über

die wüste Zeit der Rosenkriege und mannigfache

Einblicke in das Privatleben eines englischen

Landedelmannes jener Tage. Der Literatur-

forscher wird sie noch zu würdigen haben als

die erste Sammlung englischer Briefe, als das

Erzeugnis einer durchaus unkünstlerischen Periode,

in der die Form der schriftlichen Mitteilung nur

eine äufserst nebensächliche Rolle spielt, wo
jedoch schon hier und da klassische Einflüsse

auf den Stil sich erkennen lassen. Besonders

sind sie jedoch sprachlich interessant : es sind etwa

1000 — mit dem Ergänzungsband Gairdners,

Westminster 1901, gegen 1100 — Schriftstücke,

Briefe und Urkunden, deren Entstehungszeit bis

auf das Jahr feststeht, deren Örtlichkeit sich bei

mehr als der Hälfte bis auf die Grafschaft be-

stimmen läfst; — bekanntlich haben wir im all-

gemeinen Mühe, diese wichtigen Vorfragen für

jede sprachliche Untersuchung mit einiger Sicher-

heit zu lösen. Sie sind daher schon zweimal

zum Gegenstand einer sprachlichen Untersuchung

gemacht worden: die Formenlehre und einige

syntaktische Erscheinungen hat Blume in einem

Bremer Programm 1882 behandelt; die Laut-

und Formenlehre habe ich Anglia XXllI und

XXIV im gröfseren Rahmen dargestellt und ver-

sucht zu zeigen, wie hier Oxforder und nament-

lich Londoner Schriftsprachentypus unter einer

wilden Dialektmischung zutage treten.

Dem Verf. der gegenwärtigen Abhandlung

blieb unter diesen Umständen wenig zu tun übrig.

Der Titel seiner Schrift läfst erwarten, dafs er

versuchen würde, orthographische Tendenzen

auch in solchen Nebenpunkten zu verfolgen, die

ich als für meine Zwecke unwesentlich beiseite

gelassen hatte (z. B. ey und ay, i und y, 7,, z

und y, au und aw usw.) und auch darin norma-

lisierende Strömungen festzustellen. Man hätte

daran denken können, namentlich den dritten

Band der Gairdnerschen Ausgabe heranzuziehen,

wo Einflüsse Caxtons und der Druckersprache

möglich sind; diesen hat der Verf. indessen
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gänzlich beiseite gelassen. Freilich, welches Er-

gebnis kunnte für die Orthographie heraus-

kommen bei Schreibern, die hotvhe schreiben für

owe . heysyte für eyesight, oyer für our, the tolle

für that all, quowe für how, trougth für truth

usw. ! Die Orthographie spielt daher denn

auch in seiner Untersuchung und namentlich

seinen Ergebnissen nur eine untergeordnete

Rolle; hauptsächlich sucht er die Lautwerte der

einzelnen Wörter festzustellen und lautliche Ver-

änderungen gegenüber dem 14. Jahrh. zu er-

weisen, d. h. seine Aufgabe ist im grofsen und

ganzen dieselbe, die ich zu lösen versucht hatte,

und seine Ergebnisse sind auch in allen Haupt-

punkten die meinigen. Verschieden ist das Mate-

rial, indem der Verf. alle Briefe des ersten

Bandes (37 5 Nummern), dazu sieben Schrift-

stücke aus dem seither veröffentlichen Ergän-
zungsbande, untersucht, während ich das (wenig

zahlreiche) Material aus nördlichen Gegenden
ganz ausgeschieden und schlecht zu lokalisierende

Sachen nur aushilfsweise benutzt, dafür aber

meine Untersuchung auf die ganze Sammlung
ausgedehnt hatte. Verschieden ist auch der Aus-

gangspunkt der Darstellung; ich ging von den
früh -mittelenglischen Lauten aus, während Neu-
mann das Wortbild der Paston Letters zugrunde
legt. Für eine wesentlich orthographische Unter-

suchung wäre dies zu billigen gewesen — bei

einer lautlichen Arbeit entsteht daraus leider die

bekannte Verzettelung des Materials, die schon
oft bei derartigen Arbeiten bedauert worden ist.

Im grofsen und ganzen kann ich den An-
sätzen des Verf.s nur zustimmen: ebenso wie
ich setzt er die Übergänge von e ) f, t ) ai, ei,

auch a ) ä? in das 15. Jahrh., womit dann auch
die übrigen Modifikationen der langen Vokale in

unbeeinflufster Stellung schon in jene Zeit ver-

legt werden. Auch für den Wandel von a ) ^
(neuengl. Aussprache that, cap) weifs er einige

bemerkenswerte Schreibungen anzuführen (S. 20,

31). Sehr auffallend sind ferner Anzeichen für

eine Modifikation [neuengl. herd, bird, murmtir],
die uns erst nach 1650 von Orthoepisten zugegeben
wird. Aufser den schon bekannten Formen iverd

( ae. Word, derst ( dorste, schertly ( sceort, Thers-
day < ßursdcey, hergeys ( horgeois, reterned ( re-

tourner, herte [ne. hurt], trend =z turned im Reim
zu ende hat der Verf. (der sie allerdings anders
deuten möchte), die umgekehrten Schreibungen
forre :=fer, ae. feorr, horde = ae. hterde, herde
(S. 54) und S. 66 die sehr charakteristischen

Fälle hure [= ne. her], urke [= ne. irk], sur
[ne. = sir; freilich daneben desttre 'wünschen'],
beigebracht, also Spuren für sämtliche Vokale
e, i, u, dazu auch heer [= ne. her] seergiours,

peerle S. 33? Unter diesen Umständen gewinnt
auch pytte [ne. put] dialektisch mit der Aus-
sprache von huf] und andere freilich nicht ein-

deutige Fälle auf S. 46 an Bedeutung; sollte

auch hier die Volkssprache die neuenglische

Modifikation von « ) a bereits besitzen, die erst

Jahrhunderte später zur Anerkennung gelangt?

Andere Aufstellungen des Verf.s vermag ich

weniger zu billigen (kleinere Versehen mufs ich

hier übergehen): wore [ae. wciron, *waron]
S. 54, 5 6 f. ist eine alte Nebenform, die nichts

mit woman usw. zu tun hat; sie findet sich auch
bei Lydgate, Capgrave und Margarete Paston
(Angl. XXIII, 326). Auch für den Obergang
von ü zu einem o ähnlichen Laut (S. 55, 57)
spricht nichts: stodyen , ponysshid, sogetts haben
wahrscheinlich in der Tonsilbe den u -Vokal, auf

den die heutige Aussprache deutet. Meine Er-
klärung von offed ( oft, afiter ( cefter durch weniger
engen Übergang zwischen Konsonanten mufs ich

trotz des Verf.s Widerspruch (S. 99) aufrecht

erhalten; dafs ein . e in Silben geringster Ton-
stärke schwinden kann, hat doch mit jener Er-

scheinung nicht das geringste zu tun. — Auch
syth 'sagt', lysore 'Mufse' S. 48 haben nichts

auftälliges; wenn ein orthographisches y als ei

gesprochen werden konnte {iirryte, myld usw.),

konnte auch blofses y den Laut ei bezeichnen.

Posen. Wilhelm Dibelius.

Notizen und Mitteilungen.

N'ea erscliieiiene Werke.

Specitnens of the Elizabethan Drama from Lyly to

Shirley (1580— 1642) with introductions and notes by
W. H. Williams. Oxford, Clarendon Press (London,
Henry Frowde). Geb. Sh. 7 6 d.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

August Leykauff [Dr. phii], Francois Habert
und seine Übersetzung der Metamor-
phosen Ovids. [Münchener Beiträge zur
romanischen und englischen Philologie. XXX.]
Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1904. XI

u. 123 S. 8». M. 3,25.

Der Verf. hat einen glücklichen Griff getan,

indem er den besonders als Übersetzer aus dem
Italienischen und Lateinischen bekannten Vor-

läufer und Zeitgenossen der Plejade Francois

Habert zum Gegenstand einer Monographie
wählte, und gibt eine gründliche Orientierung

über das Leben und die Werke des alten

Schriftstellers. Besondere Kapitel sind femer

seinen religiösen Ansichten, seinem literarischen

Standpunkt, den Übersetzern der Metamorphosen
vor ihm und neben ihm und der von ihm selbst

verfafsten Übersetzung dieses Werkes gewidmet.

Alles das ist dankenswert und zeugt von liebe-

voller Vertiefung.

Im einzelnen ist wenig zu berichtigen. Zu

dem Ovidübersetzer Malkaraume (S. 38) hätte

das von Bonnard herausgegebene Stück, Pyra-

mus und Thisbe, im Recueil inaugural de l'uni-
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versite de Lausanne 1891, Erwähnung verdient

nebst Toblers Besprechung in dem damals von

ihm geleiteten Archiv LXXXIX S. 450 — 452.

Der Name des berühmten Italieners Primaticcio

sollte im Zusammenhang deutscher Rede nicht in

französischer Form gegeben werden (Primatice

S. 42). Der Herausgeber der Poetes francais

jusqu'ä Malherbe heifst Auguis\ der auf S. 113

als Herausgeber angeführte Crapelet war der

Verleger.

Halle. Hermann Suchier.

Pierre-Paul Plan, Bibliographie rabelaisienne.
Les editions de Rabelais de 1532 ä 1711. Paris,

Imprimerie nationale (C. Klincksieck), 1904. XIII u.

277 S. 8° mit 166 Facsim. Fr. 60.

Der Verf. nennt in seinem Verzeichnis fast alle Aus-

gaben, von denen irgend eine Spur sich bis auf unsere

Zeit erhalten hat, und gibt die Mehrzahl der Titel sowie

&ine Reihe wichtiger Seiten in Facsimile wieder, wo-
durch die Mängel seiner Beschreibung der Ausgaben
ziemlich ausgeglichen werden. Das Verzeichnis ist in

acht Abschnitte geteilt; sie umfassen 1. die Chronili

des Gargantua, 2. die beiden ersten Bücher der Pro-

gnostication , 3. den Schüler des Pantagruel, 4. das

dritte Buch, 5. das vierte Buch, 6. die Kollektivausgaben,

7. das fünfte Buch, 8. die »Oeuvres« betitelten Kollektiv-

ausgaben. Darauf folgt noch ein Anhang, der sich mit

den Almanachen, den gelehrten Werken, den verlorenen

Werken, den Rabelais zugeschriebenen Werken u. a. be-

schäftigt, und zum Schlufs ein Verzeichnis der haupt-

sächlich vom Verf. benutzten Schriften,

Notizen und Mitteilungen.

Pi'otizen.

Die Beschlüsse der Academie fran9aise in Sachen der

Vereinfachung der französischen Rechtschrei-
bung, die in einem Bericht Emile Faguets dem Unter-

richtsminister überreicht worden sind, verwerfen die

phonetische Rechtschreibung und treten für die etymolo-

gische und für die Physiognomie der Wörter ein.

Zeitschriften.

Revue de Philologie fratigaise et de Litterature.

19, 1. P. Meyer, La simplification orthographique. —
H. Yvon, L'idee de l'usage en matiere de langue et

d'orthographe. — E. Casse et E. Chaminade, Vieilles

Chansons patoises du Perigord (suite). — F. Balden-
sperger, Notes lexicologiques.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Heinrich Bircher [S. Oberst z. D.], Bibracte.
Eine kriegsgeschichthche Studie. Aarau, H. R. Sauer-

länder & Co., 1904. 28 S. 8" mit 3 Tafeln. M. 1,50.

Der Verf. gibt in einem ersten Abschnitt

eine anschauliche Schilderung der gallischen

Festung Bibracte, deren Anlage sich noch aus

der ausgedehnten Umwallung des über 800 m
hohen Mont Beuvray (westlich von Autun = Au-

gustodunum) sowie durch die Ausgrabungen auf

seinem Plateau nachweisen läfst. In dem zweiten

Teil werden Caesars Angaben über den Verlauf

der Schlacht bei Bibracte kritisch beleuchtet.

An der Ansicht von Stoffel, dafs das Schlacht-

feld südlich von Bibracte da zu suchen sei, wo

heute das Dorf Montmort (Mons mortis) steht,

wird festgehalten, dagegen abweichend von

Stoffel auf Grund einer örtlichen Besichtigung

eine Darstellung der Schlacht gegeben, bei der

die schon von Delbrück betonte Angabe Caesars,

die Bojer und Tulinger hätten die Römer in der

rechten Flanke (a latere aperto) angegriffen, zu

ihrem Rechte gelangt. Auch andere strittige

Punkte werden kurz berührt. Beigelegt sind

drei Übersichtskarten.

Charlottenburg. Franz Fröhlich.

Ernst Fabicius [ord. Prof. f. alte Gesch. an der Univ.

Freiburg i. B.], Die Besitznahme Badens durch
die Römer [Neujahrsblatt der Badischen Historischen

Kommission für das Jahr 1905]. Heidelberg, Carl

Winter, 1905. 88 S. 8°. M. 1,20.

Nachdem der Verf. uns zuerst ein anschauliches Bild

von den Zuständen gegeben hat, die vor der Eroberung
durch die Römer bestanden, erzählt er die Geschichte die-

ser Eroberung in mehreren Abschnitten bis zum Jahre

260. Denn mit diesem hörte das Land auf der rechten

Rheinseite für immer auf, römisch zu sein.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei Grenfells und Hunts letzter Papyrusausgrabung
in Oryrhynchos (Januar bis März 1905) ist die Aus-

beute sehr grofs gewesen. Ihren weitaus gröfsten Teil

machen öffentliche und private Urkunden der frü-

heren Kaiserzeit aus.

Zeitscliriften.

The English Hisiorical Review. April. W. W. Fow-
1er, Notes on Gaius Gracchus. I. — C. H. Firth,

Blake and the battle of Santa Cruz. — J. F. Chance,
The Northern Question in 1717. — J. H. Round, The
Burton Abbey surveys. — H. W. C. Davis, The St.

Albans Council of 1213. — H. Salter, An Oxfordshire

will of 1230—1231. — J. Sullivan, The manuscripts

and date of Marsiglio of Padua's „Defensor Pacis«. —
W. Miller, The name of Navarino. — R. Dunlop,
Sixteenth-century maps of Ireland.

Revue de VHistoire des Religions. Novembre-
Decembre. M. Revon, Le Shinntoisme. V. — J. Reville,

Les progres de l'histoire ecclesiastique ancienne au XIX e

siecle et son etat actuel.

Giornale storico e letterario della Liguria. Gennaio-

Febbraio-Marzo. M. L. Gentile, Sulla consorteria feu-

dale dei Nobih di Ripafratta. — G. Rossi, Documenti

sopra il contado di Ventimiglia. — G. Sforza, La

caccia all' orso in Garfagnana secolo XVI. — B. Ro-
mano, Alcune lettere inedite di Filippo Pananti.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

August Heil [Dr. phil.]. Die politischen Be-

ziehungen zwischen Otto dem Grofsen
und Ludwig IV. von Frankreich (936 bis

954). [Historische Studien, hgb. von E. Ehe-

ring. H. 46.]. Berlin, E. Ehering, 1904. HOS. 8".

M. 3.

Über die Beziehungen Ottos I. zu Ludwig

dem Überseeischen von Frankreich waren wir

bisher in erster Linie angewiesen auf die guten

Biographien der beiden Könige, diejenige Ottos
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von Köpke und Düromler (1876) und diejenige

Ludwigs von dem F'ranzosen Ph. Lauer (1900).

Die Monographie, die ein junger Gelehrter nun

diesem Gegenstand gewidmet hat, vermag nichts

wesentlich neues zu bieten. Das Material ist in

den erstgenannten Schriften bereits in der Haupt-

sache zusammengetragen, und was uns Heil an

kritischer Verarbeitung desselben neu bringt, ist

auch nicht eben viel. Ich erwähne, dafs er

S. 29 ff. den Zug Ludwigs nach Breisach, der

bei Köpke-Dümmler S. 7 7 auf Grund der Urkunde

in Bouquets Recueil IX, 589 f. zum J. 938 ge-

stellt wurde, bestimmt ins folgende Jahr ver-

weisen und also in den Zusammenhang des

Kriegs von 939 setzen will. Das war schon

von Lauer S. 38 Anm. vermutet worden, und

zu einer unumstöfslichen Gewifsheit kann es nicht

erhoben werden, da das berüchtigte Argumentum
ex silentio nicht ausreicht, die genauen und über-

einstimmenden Angaben einer Urkunde zu wider-

legen. Die sehr schwierige Chronologie des

Jahres 939 behandelt H. in einer besonderen

Beilage und gewinnt Ergebnisse, die als plausibel

bezeichnet werden dürfen — und mehr ist bei

dem Stand der Überlieferung in der Tat nicht

möglich. Besonderes Interesse erwecken natür-

lich die beiden, unter so ganz verschiedenen Ver-

hältnissen unternommenen Züge Ottos nach Frank-
reich (940 und 946). Gerade über sie ist H.

jedoch recht kurz, und was er über Zweck und

Erfolg des ersten von ihnen sagt (S. 56 ff.), ist

anfechtbar. Ein gröfseres Ergebnis als das nich-

tige, welches schliefslich gewonnen wurde, hatte

dem deutschen König ursprünglich doch wohl
vorgeschwebt; sonst versteht man die ganze An-
strengung überhaupt nicht. Aber diese Züge
Ottos scheinen mir überhaupt weniger ihres

mangelnden Erfolges als ihrer Idee wegen inter-

essant. In ihnen zeigt sich noch einmal ein

Rest von dem Gedanken der Zusammengehörig-
keit der beiden alten karolingischen Reiche: die

Wirren des einen berechtigen das andere zur

Intervention. Nur diese fortdauernde Idee von
der Einheit des fränkischen Reiches erklärt auch

den seltsamen Vorgang, dafs Otto sich 940 von
Hugo von Franzien und anderen Grofsen des

Westreiches die Lehnshuldigung leisten liefs

(ähnlich hatte schon Heinrich L 931 die Huldi-

gung Hugos von Vermandois empfangen; Lippert,

Gesch. d. westfränk. Reiches unter K. Rudolf
S. 7 6). Die Fortsetzung dieser Beziehungen unter

den späteren Ottonen ist bekannt. Und nicht

einmal die Thronbesteigung Hugo Capets liefs

diesen Gedanken sofort und ganz verschwinden;
eine Urkunde König Roberts des Frommen,
gegeben im August 1023 während einer Zu-

sammenkunft mit Kaiser Heinrich II. in Ivois

und beider Herrscher Namen tragend (zuletzt

erwähnt Mon. Germ. DD. 3, 627 oben), scheint

mir die letzte Spur dieses Gedankens der Zu-

sammengehörigkeit und Gemeinsamkeit darzu-

stellen.

Schon die feierliche Krönung Ottos zu Aachen
936 war, wie H. nach dem Vorgang Rankes
hervorhebt, im Hinblick auf die kurz vorher

stattgehabte Krönung des Karolingers Ludwig
erfolgt. Und ich stimme dem Verf. auch bei,

wenn er die Wahl des Ortes eher gegen die

Wünsche des Herzogs Giselbert von Lothringen

gerichtet glaubt und in dem ganzen eine impo-

sante Kundgebung für die Zugehörigkeit Lothrin-

gens zum Ostreich erblickt. Praktisch kam es

für Otto ja bei den ferneren Beziehungen zu

Ludwig ganz gewifs in allererster Linie auf die

Festhaltung Lothringens an, und die ist ihm ge-

glückt. Die Ansicht Lauers, dafs Ludwig im

Frieden des Jahres 942 nicht ausdrücklich auf

Lotbringen verzichtet habe, die H. S. 72 nicht

mit Bestimmtheit von der Hand weisen will,

halte ich für unrichtig (vgl. auch Dümmler in

der Historischen Vierteljahrschrift IV, S. 24 1
). Aber

Otto hat zeitweilig in Frankreich mehr gewollt,

und damit ist er im Grunde doch gescheitert.

Nur wegen Lothringens hätte er die beiden

Kriegszüge ins Innere Frankreichs nicht unter-

nommen. Daran kann auch die an Raisonne-

ments reiche, aber nicht immer glückliche Schrift

H.s, die sich stellenweise wie eine Apologie

Ottos liest, nichts ändern.

Strafsburg i. E. Robert Holtzmann.

Viktor Thiel [Dr.], Der Burgfrieden der Stadt
Wien im Mittelalter. Vortrag, gehalten am 18.

März 1904 im Altertumsvereine zu Wien. Wien,
Druckerei der Wiener Zeitung, 1904. 25 S. 8°.

Unter Benutzung des in den > Geschichtsquellen der

Stadt Wienc und in den »Quellen zur Geschichte der

Stadt Wien'- sowie in der vom Altertumsvereine heraus-

gegebenen 5 Geschichte der Stadt Wiens zugänglich ge-

machten Materials sucht der Vortrag ein übersichtliches

Bild vom Burgfrieden der Stadt im Mittelalter zu geben.

Notizen und Mitteilungen.

Neo erschienene Werke.

Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Ge-

schichte. Unter Mitwirkung von P. Herre, B. Hilliger,

H. B. Meyer, R. Scholz hgb. von E. Brandenburg. 7. Aufl.

l. Halbbd. Leipzig, Dieterich. Vollst. M. 16.

Zeitschriften.

Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en Oud-
heidkunde. IV, 4. P. J. Blök, Oud-Kennemerland. —
J. Tersteeg, Merkwaardige posten uit oude stadsreke-

ningen. — J. Huizinga, De opkomst van Haarlem.

Neuere Geschichte.

Referate.

Mathias Högl [Präfekt im Kgl. Studienseminar zu

Amberg, Dr.], Die Bekehrung der Ober-

pfalz durch Kurfürst Maximilian L Nach

Archiv-Akten bearbeitet. 1. Bd: Gegenreformation.

II. Bd: 1. und II. Rezefs (i. J. 1629 und 1630).

Regensburg, in Komm, der Verlagsanstalt vorm. G.

J. Manz, 1903. VI u. 182; IV u. 220 S. M. 4.
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Dafs Högl »nach Archivakten« gearbeitet

hat, ist allerdings richtig. Die beiden vorliegenden

Bände — denen noch zwei weitere über die

Geschichte des dritten und vierten Rezesses

[1638 u. 1650] (Band 3) und über die Restitu-

tion der Klöster (Band 4) folgen sollen — be-

stehen im wesentlichen nur in der Aneinander-

reihung von ganzen Aktenstücken und Akten-

auszügen, oft seitenlang hintereinander. H. sagt

(I Vorw. S. III), er habe sich entschlossen, als

Grundlage zu den Rezessen aus den Archiva-
lien selbst die Gegenreformation^) zu stu-

dieren und zwar ohne Rücksicht auf frühere
Bearbeitungen^). Jede Begründung für dies

auffällige Verhalten fehlt. In der Tat nimmt H.

auf seine Vorgänger nur sehr selten Bezug, aber

keineswegs, wie er sagt (a. a. O.), »um unnötige

Wiederholungen zu vermeiden«. Denn vielfach

werden Angaben, die sich schon bei Lippert

(Gesch. d. Gegenreformation in Staat, Kirche

u. Sitte der Oberpfalz - Kurpfalz z. Zeit des

30jähr. Krieges, 1901) aktenmäfsig finden, in

überflüssiger, ausführlicherer Wiederholung ab-

gedruckt. Gewifs erfahren wir aus den beiden

Bändchen H.s eine Fülle von charakteristischen

und lehrreichen Einzelheiten. Der Versuch einer

Verarbeitung aber ist kaum hier und da gemacht

worden. Und die bisherige Auffassung über das

Vorgehen des Kurfürsten, so wie sie zuletzt bei

Lippert, z. T. nach einem reichhaltigeren Material,

sich findet, wird doch durch H.s weitschweifige

Kompilation nicht geändert. Es erhellt daraus

aufs neue, dafs bis zum Übergang der Oberpfalz

in des Kurfürsten Eigentum (Anfang 1628) die

Erfolge der jahrelangen Bekehrungsbemühungen

äufserst gering geblieben sind und dafs erst der

dann einsetzende schärfere Zwang mit Bedrohung

der materiellen Existenz , insbesondere die be-

rüchtigten Dragonaden, von gröfserer, wenig-

stens äufserlicher Wirkung gewesen sind. AuCh

H. mufs gegen Wittmann (Gesch. d. Reformation

in der Oberpfalz S. 122) gestehen (I S. 141):

»Aus einem erdrückenden Aktenmaterial
folgt ohne Zweifel, dafs Soldatenein-
quartierungen als Bekehrungsmittel tat-

sächlich gebraucht wurden«^). S. auch

aufser den von H. dafür verwerteten Belegen

I S. 159: »Erst die nächst verschienen
Wo c h e n haben wir 1 5 in die zwei . . . Dörfer Tro-

schenreuth und Gunzendorf und zu Kirchenlai-

bach 30 lassen quartieren, darauf bereits etliche

Unterthanen sich um die Religion angenommen

und ihren Irrthum verflucht . . .« und weiter »da

wir nun vor dem vollkommentlich erlang-

ten Intent*) ermelte Soldatesca wieder ab-

führen müssen« ist zu befürchten, dafs das »auch

') Vom Verf. gesperrt.

*) Von mir gesperrt.

^) Von H. selbst gesperrt.

*) Von mir gesperrt.

die bereits zum Kreuz u. zu der Religion krichen-

den Unterthanen wieder verkehren u. halsstarriger

als sie vormals nie gewesen, machen würde.«

Vgl. auch S. 162. Trotzdem sucht H. »die Ehre
Maximilians zu retten« (I S. 152) und fragt daher

(a. a. O.): »Sollten diese Einquartierungen wirk-

lich ersonnen worden sein, um die Oberpfälzer

möglichst rasch u. erfolgreich zur kath. Religion

zurückzuführen?«, um auf Grund einiger weniger

Behauptungen seiner Behörden zu dem Schlüsse

zu kommen (I S. 163): »Demnach steht aufser

allem Zweifel, dafs die Soldaten in der Ober-
pfalz nicht des Bekehrungswesen halber allein')

einquartiert wurden, sondern auch um Rebellionen

der Untertanen zu verhindern. Diese waren
sachgemäfs^) nur von solchen zu erwarten,

welche sich weigerten, katholisch zu werden.

Deshalb^) wurden die Unkatholischen mit Ein-

quartierungen bedacht; bekehrten sie sich, so

wurden die Soldaten entfernt«. Dafür, dafs

irgendwo die Gefahr von Erhebungen wirklich

bestanden hat, ist H, jeden genügenden Beweis

schuldig geblieben, und er mufs selbst zugeben,

dafs seine »Erklärung die Zwangsbekehrung

durch Soldaten keineswegs aufhebt, sondern nur

mildert« (I S. 163). Zwar will H. etwaige

Einwürfe, »die Akten seien von parteiischen Be-

amten abgefafst« (Vorw. S. IV) nicht gelten lassen,

aber der ganze erste Band erweist von Anfang bis

zu Ende, dafs hier ein durch und durch einseitiges

Material in durchaus einseitiger Weise verwertet ist:

es sind eben fast nur die Berichte der kurfürst-

lichen Beamten aneinander gereiht, und zwar ^S
in einer Auswahl, für deren Angemessenheit zu-

dem Nachprüfung in München und Amberg an

Archivstelle nötig wäre.

Der zweite Band behandelt die interessanten

Bemühungen des Kurfürsten, durch Verhandlungen

mit den beteiligten Diözesanbischöfen von Bam-

berg, Eichstätt und Regensburg Organisation,

Handhabung und materielle Fundierung des kathol.

Kirchenwesens in der Oberpfalz und die Rechte

und Pflichten der Staatsgewalt festzulegen. Auch

hier ist H. über Anhäufung von Aktenauszügen,

denen ein Abdruck des Wortlauts der beiden

Rezesse folgt, nicht hinausgelangt.

Tübingen. K. Jacob.

Die schweizerische Amazone. Abenteuer, Rei-

sen und Kriegszüge der Frau Oberst Regula
Engel von Langwies (Graubünden) geb. Egli von

Fluntern- Zürich (1761— 1853) durch Frankreich, die

Niederlande, Ägypten, Spanien, Portugal und Deutsch-

land mit der französischen Armee unter Napoleon I.

Von ihr selbst beschrieben, mit einem Anhang. Her-

ausgegeben von Fritz Bär [Pfarrer in Castiel].

3. Aufl. Basel, in Komm, bei Carl Beck, [1904].

1 Bl. u. 164 S. 8° mit 1 Kunstdruckbild. M. 1,75.

') Von H. gesperrt.

^) Von mir gesperrt.
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Frau Oberst Regula Engel (1761— 1853)

war eine tapfere Schweizerin, die die Kriegs-

schicksale ihres Gatten treulich teilte, ja sogar

in mehreren Schlachten, z. B. bei Waterloo, mit-

kämpfte. Sie gebar überdies 21 Kinder, von

denen aber schon 1820 nur drei noch lebten.

Sechs Söhne fielen in den Schlachten Napoleons,

davon zwei bei Marengo und zwei mit dem Vater

'iei Waterloo. Die Familie Engel gehörte zu

den Getreusten Napoleons. Sie begleitete ihn

nach Elba, und zwei Söhne, Zwillinge, Paten-

kinder des Kaisers, 1798 in Ägypten geboren,

teilten sogar seine Verbannung auf St. Helena. —
Frau Regula erzählt ihre Erlebnisse frisch und

einfach (vielleicht gelegentlich von der Lust am
Fabulieren etwas angesteckt) und überall ihre

unbegrenzte Verehrung für Napoleon und ihre

Dankbarkeit gegen ihn und seine Familie be-

kundend.

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

Notizen und Mitteilungen.

>'otizen.

Für die Kunst- und Altertümersammlung in Heidel-
berg ist kürzlich eine Federzeichnung des Heidel-

berger Malers Peter Friedrich v. Walpergen angekauft
worden. Diese gibt nach der Voss. Z. den Zustand der

Stadt und des Schlosses im J. 1763, kurz vor dem
grofsen Brande vom 24. Juli 1764 genau wieder und
erweist, dafs die Zerstörung des Schlosses durch die

Franzosen doch nicht so gründlich gewesen ist, wie man
vielfach angenommen hat.

Xen erschieBeae Werke.

A. Elkan, Die Publizistik der Bartholomäusnacht
und Mornays »Vindiciae contra Tyrannos<. [Heidel-

berger Abhandlgn zur mittl. u. neueren Geschichte. 9.]

Heidelberg, Carl Winter. M. 5.

Ad. Hasenclever, Die Kurpfälzische Politik in den
Zeiten des schmalkaldischen Krieges (Januar 1546 — Ja-

nuar 1547). [Dieselbe Sammlung. 10.] Ebda. M. 4,80.
K. Hauck, Elisabeth, Königin von Böhmen, Kur-

fürstin von der Pfalz in ihren letzten Lebensjahren.
[Kleine Schriften zur Geschichte der Pfalz. I.] Ebda.
M. 2.

J. H. Mariejol, Henri IV et Louis XIII (1598—
1643) [E. Lavisse, Histoire de France. T. VI, p. IL]

Paris, Hachette et Cie. Fr. 6.

M. von Reusner, Die russischen Kämpfe um Frei-
heit und Recht. Halle, Gebauer-Schwetschke. M. 2,20.

F. Moulin, Une anne de Politique exterieure. Pre-
face de M. Jules Godin. Paris, Plon-Nourrit et Cie.
Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Historisk Tidsskrift. V, 5. 6. C. A. Trier, Det
dansk-vestindiske Negerindferselsforbud af 1792.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Carl Peters [Dr.], England und die Eng-
länder. 2. unveränd. Aufl. Berlin, C. .A. Schwetschke
& Sohn, 1905. VIII u. 205 S. 8'. .M. 5.

Die Verzögerung meiner Besprechung des
vorliegenden Buches hat ihren Hauptgrund in

der Enttäuschung, mit der ich es zunächst aus

der Hand legte. Die im Vorwort angedeutete

Tendenz, der auf Unkenntnis beruhenden Ge-
ringschätzung der Engländer entgegentreten zu

wollen, hatte mich mit dem günstigsten Vorurteil

an seine Lektüre herangehen lassen. Aber wenn
der Verf. an derselben Stelle hervorhebt, dafs

sich seine Bekanntschaft mit dem englischen

Volke »über einen Zeitraum von mehr als zehn

Jahren« und über »sämtliche Klassen des Volkes

von oben bis unten« erstreckt, so kann ihm die

Erwiderung nicht erspart bleiben, dafs es in

seinem Buche nur sehr wenige Seiten gibt, die

nicht von jedem einigermafsen vorurteilsfreien

Besucher Englands geschrieben sein könnten,

der sich einmal ein paar Monate jenseits des

Kanals aufgehalten hat. Ich habe ernstlich ge-

zweifelt, ob das Buch auf eine eingehende Be-

sprechung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift

Anspruch machen kann, und wenn ich mich nun

doch noch zu einer solchen entschliefse, so ge-

schieht es mit Rücksicht auf das Interesse weiter

Kreise, das der bekannte Name des Verf.s auf

seine Ausführungen zu lenken scheint. Er hätte

gut getan, einen weniger anspruchsvollen Titel

zu wählen, der den Vergleich mit anderen Ar-

beiten, wie etwa Wm. Harbutt Dawsons »Ger-

many and the Germans«, oder gar Münsterbergs

eindringendem Buche über »Die Amerikaner«

weniger herausforderte. Die .-Aufschrift »Skizzen

aus England« hätte ausgereicht. Denn die ele-

mentaren statistischen Ziffern, sowie die allge-

meinen Bemerkungen, mit denen die Einzelbilder

hier und da zusammengefügt sind, vermögen
doch kein Ganzes daraus zu bilden, das dem
Titel gerecht werden könnte.

Die drei ersten Kapitel bestehen fast aus-

schliefslich aus flüchtigen Reiseskizzen. Kapitel

I, »Das Land« überschrieben, schildert die

ersten Eindrücke des ankommenden Fremden
und begleitet ihn auf der Bahnfahrt nach London,

ein paar schnell hingeworfene Landschaftsbilder

am Leser vorüberziehen lassend. Daran schliefst

sich ein Hinweis auf die Bedeutung des Golf-

stroms und die Bedingtheit der geschichtlichen

Gestaltung Englands durch seine physikalische

Eigenart (auf je IV2 Seiten).

Das II. Kapitel (»London und die Themsec)
versucht in grofsen Strichen das Bild der Haupt-

stadt und ihrer Umgebung zu zeichnen. Hier

und da bietet es eine farbenfrische Skizze, eine

treffende Bemerkung. Dazwischen machen sich

aber dürre Aufzählungen breit, wohl gar mit

dem ominösen Zusatz: »Jeder Führer durch Lon-

don wird diese Liste vervollkommnen können«!

Von der Bibliothek des Britischen Museums er-

fährt der Leser, dafs ihr U.Tafang »geradezu

kolossal« und ihre Benutzungsordnung »unge-

heuer praktisch und bequem* ist. Als Beleg

für jene Behauptung wird ihm wenigstens nicht

vorenthalten dafs der Verf. bei seinem ersten
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Besuche Londons vor über zwanzig Jahren
»selbst seine ersten kleinen Jugendschriften,

Doktordissertation usw. fand«. Über die National

Gallery wird berichtet, dafs in ihr »neben den
grofsen Engländern auch Holländer und Italiener

stark vertreten sind«. Ähnlich eindringende

Charakteristiken, — gelegentlich nur belebt

durch eine so geschmackvolle Bezeichnung wie

»direkter Schund« (?) — werden noch ein paar

anderen Kunststätten zuteil. Und das alles soll

»beweisen, dafs London in der Tat ein kultu-

reller Brennpunkt der zivilisierten Welt ist, und

durchaus würdig, die Hauptstadt des britischen

Reiches zu sein« !

Das III. Kapitel (»Die City«) bietet eine

ähnliche Beschreibung des Londoner Geschäfts-

viertels, »the great distributing centre of the

world«, mit angereihten kurzen Bemerkungen
über Bank- und Börsenwesen, die zeigen wollen,

dafs das Geschäftsleben auf solider Basis ruht.

Als Abwechslung dazwischen eine Anleitung,

wo man in der City deutsch essen und trinken

kann ! !

Statistische Umrisse bilden den wesentlichen

Inhalt des folgenden Kapitels (»Der englische
Volkshaushalt«): eine gedrängte Statistik der

verschiedenen Berufsstände, eine Gegenüber-

stellung der Gesamtziifern des Exports und Im-

ports, Angaben über Lebensmittelpreise und

Haushaltskosten der unteren Klassen. (Wer
über diese Dinge neueres und eingehenderes

Material wünscht, sei hier auf den im Dezember
ausgegebenen zweiten Band des darauf bezüg-

lichen Blaubuchs des Board of Trade verwiesen.)

Nebenher wird über Annoncenwesen, Erbrecht

(Primogenitur) und Grundbesitz geredet. Das
Hauptresultat dieser Erörterungen ist die Fest-

stellung, dafs sich England auf der Übergangs-

stufe zwischen Industrialismus und Kapitalismus

befindet. Wenn es nicht gelingt, diesen Pro-

zefs aufzuhalten, »wenn die Industrien von Man-
chester, Sheffield und Birmingham den Weg der

Farmen von Kent, Surrey und Devonshire wan-

deln sollten«, dann wäre es um England ge-

schehen. Den Helfer in der Not sieht der Verf.

in Mr. Chamberlain, dem er im folgenden Ka-

pitel seine Verbeugung macht.

Es ist »Politik und Presse« überschrieben.

Einige Seiten daraus gehören vielleicht zu den

besten: sie bieten eine Würdigung der politischen

Eigenart, Kraft und Reife des englischen Volkes,

ohne freilich etwas wesentlich Neues zu bringen.

Wer aber zu dem Buche griffe, um eine sach-

liche Klarlegung des Wesens und der Ziele der

zwei grofsen politischen Parteien zu finden, oder

der Gründe für und wider den jetzt im Mittel-

punkte des Interesses stehenden Chamberlainis-

mus, die von beiden vorgebracht werden, der

käme nicht auf seine Rechnung. Dem Verf.

sind die Vorteile der Politik Chamberlains »für

die englische Rasse im ganzen und für Grofs-

britannien im besonderen so klar, dafs die Nation

sie sicherlich Ober kurz oder lang annehmen

wird«. Natürlich ist es sein gutes Recht, dieser

Ansicht zu sein. Aber er hätte — nach der

von ihm so gepriesenen Maxime des englischen

politischen Lebens »audiatur et altera pars« —
dem Leser auch die Ansicht der Gegenpartei klar

und unparteiisch vorführen sollen. Und wenn
er blofs die paar letzten Jahrgänge des »Spec-

tator«, dieses einflufsreichen Organs der Free-

trade Unionists, einmal daraufhin durchgesehen

hätte! Die im Januar dieses Jahres veröffent-

lichten Board of Trade Returns sind auch nicht

gerade geeignet, darzutun, dafs die englischen

Industrien im Begriffe stehen, »den Weg der

Farmen zu gehen«. Jedenfalls aber hätte der

Verf. besser getan, sich das gehässige Zerrbild,

das er (S. 115) von der englischen liberalen

Partei entwirft, zu versagen. Denn er setzt

sich der Gefahr aus, dafs man — der Vor-

kommnisse eingedenk, mit denen einst seine

Tätigkeit im Dienste der deutsch -afrikanischen

Kolonisation ihren Abschlufs fand — in jener

Charakteristik den Ausdruck persönlicher Gereizt-

heit gegen die Prinzipien der grofsen Partei

siebt, in der sich von je her ein gutes Stück

der sittHchen Kraft des englischen Volkes ver-

körpert hat.

Die der englischen Presse gewidmeten Seiten

heben den vortrefflichen Nachrichtendienst hervor,

durch den sie sich vor der deutschen ebenso

auszeichnet wie durch ihre »ruhige Objektivität

. . . in allen persönlichen Fragen«. Niemandem
aber kann gedient werden durch die trockenen

und zum Teil grotesk-schiefen Aufzählungen eng-

lischer Zeitungstitel. Man lese z. B.: »Dem
Punch eifert eine Legion von anderen komischen

Blättern nach, unter denen ich nur Judy, Tit-

Bits, Ally Sloper's erwähnen will«. Niemand,

der die Verhältnisse einigermafsen kennt, wird

ein Bedürfnis nach weiteren Proben empfinden.

Wer sich etwas genauer über das Zeitungswesen

unterrichten will, sei auf den Artikel von Theo-

dor Schiemann im Oktoberheft (1904) der »Deut-

schen Monatsschrift« verwiesen, der allerdings

auch im einzelnen zum Widerspruch herausfordert

und der Richtigstellung bedarf. Einige Anleitung

dazu könnte ein verständiger und gut unterrich-

teter Artikel von H. Plehn in Nr. 3 der »All-

deutschen Blätter« bieten.

Das VI. Kapitel gibt Auskunft über »Heer
und Flotte«, manchen deutschen Vorurteilen

und Kurzsichtigkeiten mit gutem Recht entgegen-

tretend. Seitdem das Kapitel geschrieben wurde,

ist bekanntlich die Neu-Organisation der englischen

Flotte durchgeführt worden, was also bei der

Lektüre nicht zu vergessen ist. Besonderes

Interesse bringt der Verf. der Frage des allge-

meinen Militärdienstes entgegen. Zwar weist er
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larauf hin, dafs trotz aller Voraussagen der Zu-

sammenbruch des rein bürgerlichen > Kartenhauses :

immer noch nicht erfolgt ist; zwar sieht er, dafs

eine Einführung der Heerpflicht das Aufgeben

des englischen Nationalcharakters bedeuten würde;

zwar gibt er zu, dafs sich England solchen

Luxus der individuellen Willkür« leisten kann,

solange die Flotte ihre auch aus anderen Grün-

den für die Existenz des Landes unumgängliche

Vorherrschaft behauptet. Aber sein Herz ist nun

einmal auf der Seite der »strammen Disziplin«

Preufsens; und bevor er am Ende seines Buches

angelangt ist, hat er sich die Sache dahin über-

legt, dafs die Unfähigkeit > der Herausbildung

moderner Heeresmaschinen« ein »entschiedenes

Symptom des Niederganges« ist! (S. 272)

Das VII. Kapitel handelt über »Englische
Erziehung;;. Die allgemeinen Bemerkungen,

die sich um Begriffe wie »gentleman« (vergl. das

griechische xaXhg xdya^og), »fairness«, »Streber«

gruppieren und das sehr verschiedene Ziel der

Erziehung in beiden Ländern hervorheben, sind

durchweg treffend, — freilich das in ihnen Gesagte

auch schon ziemlich allgemein bekannt und an-

genommen. Beherzigenswert ist die .Aufforderung

an beide Länder, auf diesem Gebiete vonein-

ander zu lernen. Der Verf. hätte auf die treff-

lichen Arbeiten verweisen können, die M. E.

Sadler im Auftrag der englischen Regierung

herausgegeben hat, und aus denen hervorgeht,

dafs letztere den Rat schon längst befolgt hat.

Dafs auch Deutschland manches von England

lernen kann, ist vor einigen Monaten wieder an

dieser Stelle von berufener Seite angedeutet

worden (s. DLZ. 1904, Sp. 2918). Was der

Verf. über die Ausgestaltung des englischen

Unterrichtswesens im einzelnen beibringt, ist un-

zureichend: man hat den Eindruck, dafs ein ganz

aufserhalb Stehender das Wort führt.

Das nächste Kapitel will »Englisches
Volksleben« darstellen. Der sympathischen

Schilderung des Tageslaufs eines englischen Ar-

beiters folgt eine ähnliche Behandlung der zu-

nächst über dieser sozialen Schicht ruhenden

Klassen, repräsentiert durch »clerks'< und »shop-

girls«. Beschreibungen englischer Volksbelusti-

gungen, wie wir sie oft gelesen haben, schliefsen

sich an.

Das Leben der höheren Klassen bildet das

Thema des IX. Kapitels »Die englische Ge-
sellschaft«. Sie wird uns geschildert als ein

Konsortium vornehmer Nichtstuer. Der Verf.

betont, dafs es sich bei ihrem Dolce far niente

»nicht um ein eigentliches Faulsein oder gar um
ein Lasterleben« handelt. Und er ist sich seiner

Einseitigkeit bewufst, wenn er hinzufügt: »Viel-

leicht habe ich ... zu wenig die beschäftigten

Elemente dieser Klassen berücksichtigt, und da-

durch zu sehr den Eindruck erweckt, als ob
der frohe Lebensgenufs das eigentliche Ziel

aller höheren Schichten des englischen Volkes

wäre«. Gleichzeitig weist er darauf hin, dafs

die politische Arbeit des Landes von diesen

Kreisen geleistet wird und in ihrer Eigenart eigent-

lich nur von ihnen geleistet werden kann. Es wäre

vor allem hinzuzufügen, dafs man die an der

aufsereuropäischen Kulturarbeit Beteiligten nicht

vergessen darf, wenn man sich ein gerechtes

Urteil bilden will über das Verhältnis der wirk-

lich Arbeitenden zur Gesamtbevölkerung. Wie
der Verf. in anderem Zusammenhange sagt:

»W^er die Briten nur in Europa kennen lernt,

. . . wird ihnen nicht gerecht«.

Immerhin ist nicht zu leugnen, dafs ein ge-

fährlicher Geist arbeitsloser Vornehmheit vielfach

zu spüren ist, — gefährlich namentlich auch des-

halb, weil er geneigt ist, nach unten durchzusickern.

Es ist nicht ganz unbegründet, wenn der Verf.

sagt, dafs das, was wir gewissenhafte Arbeit

nennen, bei uns in mancher Hinsicht häufiger zu

finden ist, als jenseits des Kanals. Allerdings

scbliefse ich mich ihm nicht an, wenn er darin nun

wieder ein »entschiedenes Symptom des Nieder-

ganges« sieht. Einerseits wird es sich hier um
Schattenseiten handeln, wie sie mit den Licht-

seiten eines jeden Nationalcharakters untrennbar

verknüpft sind; andrerseits wird man dabei an

die Beeinflussung der auf die Aristokratie an-

gelegten Nation durch den modernen Geist der

Demokratie und des Kapitalismus zu denken haben.

Und hier berühren wir einen schwachen Punkt

des Buches. Der sozial -aristokratische Grund-

charakter der englischen Nation, ohne dessen

Verständnis tiefere Einsicht gar nicht möglich

ist, wird kaum berührt. Zwar erwähnt der Verf.

einmal beiläufig, die Aristokratie und die country-

gentry seien immer noch die Hauptquellen der

sozialen und politischen Kraft Englands, aber

die Erklärung bleibt er dem Leser schuldig. Im

Zusammenhang damit steht die fast gänzliche Ver-

nachlässigung des kirchlich - religiösen Lebens.

Denn die paar Bemerkungen darüber, die er in

dem Kapitel über das »Volksleben« (mitten in

die Beschreibung der Volksbelustigungen) ein-

schiebt, sind ganz unzureichend und verraten

keine Spur eines tieferen Einblicks, wenn er

auch mit Recht anerkennt, dafs Heuchelei minde-

stens nicht häufiger ist als wirkliche Religiosität.

• Dasselbe ist vom Verhältnis des Verf.s zum

geistigen Leben des englischen Volkes überhaupt

zu sagen. Über die englische Kunst redet er

ein paar ganz nichtssagende Worte gelegentlich

der Durchwanderung Londons, auf der Schwelle

der Täte Gallery stehend. Was er mit der auf

derselben Seite zu findenden Behauptung meint,

die Engländer seien »nicht nur nicht musikalisch,

sondern entschieden antimusikalisch«, entzieht sich

meinem Verständnis. Die Bühne verteidigt er

gegen die Behauptung, dafs sie kontinentalen

Grofsstädten nachstehe; die Ausstattung sei weit
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künstlerischer und kostspieliger, und die Eng-
länder seien geborene Schauspieler. Aber sind

denn das die Probleme, um die es sich hier

handelt? Einsichtige Engländer wissen, dafs die

künstlerische Kraft auch des besten Schauspielers

unter dem herrschenden System in Gefahr gerät

zu verkümmern, und dafs die Nation auf das

Repertoire ihrer Bühnen im allgemeinen nicht

stolz sein kann. Hat der Verf. jemals Kenntnis

genommen von ihren Bestrebungen, wie sie z. B.

von der Stage Society vertreten werden? Selt-

samerweise verurteilt er andrerseits die Roman-
literatur, in der doch (es braucht nicht gesagt

zu werden: neben vielem Wertlosen) ungleich

Bedeutenderes geleistet wird, als auf dem Ge-
biete des Dramas, und jedenfalls ebenso Gutes
wie anderswo in der Gegenwart auch. — »Hier

und da schreiben Männer wie Conan Doyle,

Rudyard Kipling, G. Wells eine fesselnde Er-

zählung; aber der Fluch, welcher über der ge-

samten literarischen Geschmacksrichtung dieses

Landes ruht, trifft auch sie.« Die Auswahl
und Zusammenstellung der drei Namen erübrigt

jede weitere Kritik, Der Verf. spricht von

diesen Dingen im Zusammenhang mit den Monats-

schriften, die ihm einen deutlicheren Eindruck als

alles andere »von der Flachheit der modernen
englischen Gesellschaft geben«. Zwar ist ihm

wohlbekannt, dafs es »für das ernstere Publi-

kum« eine beträchtliche Zahl guter und ge-

diegener Monatsschriften gibt, die unserer

»besten Magazinliteratur mindestens ebenbürtig

zur Seite stehen«. Aber den naheliegenden

Gedanken, dafs die Fülle der minderwertigen

Veröffentlichungen — zum guten Teil wenigstens

— darauf beruht, dafs sich in England aus-

gedehnte Kreise den Luxus solcher Literatur

leisten können, die sich ihn bei uns versagen

müssen, scheint er nicht zu sehen. Vielmehr

haben wir hier seiner Ansicht nach »unfraglich

ein Symptom der Dekadenz vor uns«. Wenn
er behauptet, dafs diese minderwertige Literatur

die einzige geistige Kost gerade der »oberen

Zehntausend« bilde, so täte er gut, diesen vagen
Begriff etwas näher zu definieren, vor allem

aber: nicht zu vergessen, dafs die Gefahr vor-

schneller Verallgemeinerungen für den ausländi-

schen Beurteiler in keinem Lande gröfser ist,

als in England. — Ein Engländer, der das alles

liest, wird sich ein amüsiertes Lächeln ge-

statten dürfen und vermutlich hinzufügen, dafs

er die vom Verf. in der englischen Literatur

so schmerzlich vermifste Tiefe in dessen eige-

nem Buche beim besten Willen nicht finden

könne.

Trotz solcher gelegentlichen Bemerkungen

über Niedergang oder Dekadenz warnt Peters übri-

gens andrerseits ganz richtig vor der Meinung,

England befinde sich im Zustande der Degene-

ration — unter Hinweis auf die Gesundheit des

sexuellen Lebens sowie die allen Klassen ge-

meinsame Freude an »dem Leben in der Natur

und den männlichen Sports«.

Mit der englischen Sprache steht er auf dem
Kriegsfufs. Dies kommt einmal darin zum Aus-

druck, dafs er furchtbar über die »Entartung der

englischen Orthographie« schimpft, in der die

»Schwäche dieses Nationalcharakters auffallend

zu Tage« trete! Sodann zeigt es sich auch in

gelegentlichen Sprachschnitzern. »Staatsmann«

heifst englisch statesman, nicht statemanl Ein

Druckfehler kann es nicht sein; denn es findet

sich auf S. VI ebenso wie S. 51. Verdächtig in

dieser Hinsicht ist auch das S. 208 dreimal vor-

kommende (im Anhang verbesserte) Christmass

(statt Christmas). Die Worte / am english (statt

English S. 139) enthalten einen der elementar-

sten Fehler des Ausländers. Ebenso schreibt

man Zeitungstitel (S. 82) in England nicht weni-

ger mit grofsen Anfangsbuchstaben, als bei uns.

Der Plural von conservative heifst conservatives,

nicht conservatifs (S. 110).

Das Schlufskapitel ist überschrieben: »Die
Briten und ihr Weltreich«. Ganz richtig

wird hervorgehoben, dafs letzteres gleichsam zu-

fällig erwachsen sei; und in einem früheren Ka-

pitel wurde auch mit Recht darauf hingewiesen,

dafs gerade der individualistische Charakter der

englischen Politik das Emporblühen überseeischer

Gemeinwesen begünstigt habe. Aber die zwei

Seelen in der Brust des Verf.s, die bei den Er-

örterungen über den allgemeinen Heeresdienst

zum Ausdruck kamen, zeigen sich auch hier. Er
hält es für einen grofsen Fehler, dafs Grofsbri-

tannien seinen herangewachsenen Kolonien Souve-

ränität in der Zollfrage einräumte; und überhaupt

kann seiner Ansicht nach das britische Reich

höchstens als eine Symmachie gelten, aber nicht

beanspruchen, »von Dritten als ein einheitlicher

Staatsorganismus betrachtet zu werden«. Das

könne erst anders werden nach dem Siege Mr.

Chamberlains, wenn alle Gebiete Zolleinheit und

womöglich gemeinsame Heeresverfassung haben

werden! Für die anderen Länder, so meint er,

wird es freilich schlimm aussehen, wenn dieses

»autarkische« Riesenreich eine Tatsache gewor-

den ist. Eine Angliederung Frankreichs und

Rufslands an den Dreibund sei dann unvermeid-

lich und müsse daher das Ziel der deutschen

Politik bilden. Zwar will er uns erlauben, vor-

läufig noch eine Weile mit England in Frieden

zu leben: »noch befinden sich beide Teile nicht

am Abschlufs ihres Weges, wo sie im Kampf

auf Leben und Tod zusammenstofsen müssen,

sondern noch schlängeln sich die beiden einzel-

nen Wege scheinbar ohne eigentliche Beziehung

aufeinander hin, und der Kollisionspunkt ist der

Menge nicht erkennbar.« Aber »es wird den

grofsen Wendepunkt in der allgemeinen Ge-

schichte unserer Art bedeuten, wenn die beiden
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germanischen Grofsmächte zum erstenmal gegen-

einander kämpfen werden«.

Das frivole Spiel mit dem Gedanken eines

Krieges zwischen England auf der einen und

Deutschland-Frankreich-Rufsland auf der anderen

Seite ist unlängst (im Dezemberheft der »Deut-

schen Rundschau« und gleichzeitig in der »Con-

emporary Review«) im Anschiufs an das be-

kannte Niemannsche Buch gebührend gekenn-

zeichnet worden von einem Manne, der bean-

spruchen darf, im Namen des deutschen Volkes

zu reden. Die zahlreichen Besonnenen auf beiden

Seiten des Kanals, die sich mit ihm in Einklang

wissen, werden sich schwerlich dadurch beirren

lassen, dafs Herr Dr. Carl Peters sie unter die

blinde »Menge« verweist.

Ightham (Kent). Theodor Lorenz.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Terelne.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

8. April.

Zuerst sprach Oberlehrer Heinrich Fischer (Berlin)

über das geographische Studium in den Ver-
einigten Staaten, das er auf einem mehrmonatigen
Urlaub studiert hat. Im Schulwesen kann man im all-

gemeinen 5 Stufen des Unterrichts unterscheiden

EIementar-,Grammatik-, Hochschulen, Colleges und Uni
versitäten. In allen ist das Examenwesen stark aus

gebildet, der Unterricht auf das Einpauken von Examen
fragen eingerichtet und der Lehrplan nicht methodisch
Dem entsprechend ist der Text der Lehrbücher verfafst

der gelesen und auswendig gelernt wird. Ihn begleiten

zahlreiche Illustrationen , zumeist in ganz vorzüglicher

Ausführung, die die fehlenden Atlanten usw. ersetzen.

Die in Amerika hergestellten Wandkarten lassen inhalt-

lich manches zu wünschen übrig; die Einfuhr europä-

ischer Karten ist durch den Zoll sehr erschwert. Im
Unterricht spielt die Vorführung von Karten in Licht-

bildern und von Photographien von den massenhaft
hergestellten Reliefkarten eine grofse Rolle. In den unteren
Klassen ist der Stand des geographischen Unterrichts

noch niedriger. F. besprach dann die nunmehr
26jährige Tätigkeit der geologischen Landesaufnahme
und ihre Bedeutung für die Kartographie der Vereinigten

Staaten sowie die von Nordamerika ausgehenden Be-

strebungen, in die Geographie möglichst scharfe Defini-

tionen und Gliederungen der Begriffe einzuführen, was
mit auf die Bedeutung zurückzuführen ist, die das
Examenwesen dort hat. Man glaubt, dafs nur durch
solche scharfe Definitionen dem geographischen Unter-
richt die volle Gleichberechtigung mit dem sprachlichen,

mathematischen usw. gewonnen werden könne. —
Sodann erstattete Leutnant Fi lehn er den Bericht über
seine Expedition am oberen Hwangho. Es ist ihm ge-
lungen, den Oberlauf des Hwangho bis zu seinem
»Kniet, dem Durchbruch des Sary Dangerö-Gebirges,
zu verfolgen. Die schwierige Gestaltung des Tals, das
der sich nach Norden wendende Flufs durchfliefst, machte
es unm.öglich, diesen weiter zu verfolgen; deshalb zog
F. südostwärts nach Sungpan in der chinesischen Pro-
vinz Szetschuan und von dort erst nordwärts wieder
nach Hsining. Während der Reise befand sich die Ex-
pedition zu wiederholten Malen in Lagen, die hoffnungs-
los schienen; man hatte den Tod vor .Augen. Doch
wurde der Plan erfolgreich durchgeführt. Dieser be-
ruhte darauf, das gefahrliche Gokop-Gebiet unerwartet
und rasch zu durchstreifen. Mit einer Karawane von
43 Pferden, 35 Yaks, 5 chinesischen Soldaten, mehreren

Dolmetschern, Dienern und Prerdeknechtcn , für sechs
.Monate mit Lebensmitteln verschen, trat F. die Expedi-
tion an. Zu den Ergebnissen der Reise gehören über
800 Photographien, von denen F. eine grofse Anzahl
in Lichtbildern zeigte, die die Gegend am oberen
Hwangho als eine monotone Sandsteinebene mit tief

eingeschnittenen Flufstälern darstellen. Durch Regen-
güsse werden die Täler mit Schlammmassen erfüllt, die

so tief sind, dals dem Reisenden auf einem .Marsche
durch derartiges Gelände 5 Pferde ertranken. Die Be-
wohner dieses Teils von Tibet bezeichnete F. zwar als

gutmütige Leute; da sie aber die Europäer aus voller

Seele hassen, so wurde es begreiflich, dafs die Expedi-
tion gefährlich verlief, und dafs er schliefslich, als

Hunderte von Bewaffneten, Reiter und Fufssoidaten,

gegen ihn aufgeboten wurden, mit Zurücklassung alles

Gepäcks, nur die wissenschaftlichen Ergebnisse bergend,
das unwirtliche Land verliefs.

ZeitackrlfteB.

Globus. 87, 14. B. Laufer, Zur Geschichte der
chinesischen Juden. — P. Fr. Vogt, Verba und Holz-
gewinnung im Misiones-Territorium. — C. Mehlis,
Wilsers »Germanen:. — B. Förster, Die Viktoriafälle

des Sambesi. — F. Gessert, Einige Mitteilungen über
die Verhältnisse in der Orange-River-Kolonie.

Bulletin of the American Geographical Society.

March. Rubber in the .A.mazon Basin. — W. S.

Tower, Topography and travel in Pennsylvania. —
D. W. Johnson, The biological evidence of river

capture.

La Geographie. 15 Mars. J. Brunhes, L'irri-

gation en Egj'pte depuis l'achevement du reservoir

d'.Assouan (1902). — Ch. Benard. Les courants du
golfe de Gascogne. — J. Deydier, Trois ans ä la

Guyane fran9aise (1901—1904).

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate,

Hermann Oncken [Privatdoz. f neuere Gesch. an

der Univ. Berlin], Lassalle. [Politiker und
Nationalökonomen. Eine Sammlung biographi-

scher System- und Charakterschilderungen, hgb. von
G. Schmoller und O. Hintze. IL] Stuttgart,

Fr. Frommann (E. Hauff), 1904. 2 BI. u. 450 S. 8".

.M. 5.

Eine trefi liebe Lassalle -Biographie! Trotz

der zahlreichen biographischen Darstellungen

Lassalles fehlte eine auf quellenmäfsiger For-

schung beruhende gründliche Biographie Lassalles.

Auch sind die meisten Publikationen über ihn

durch politische Freundschaft oder Gegnerschaft

sehr subjektiv gehalten — alle diese Mängel

sind hier glücklich vermieden. Es ist eine Bio-

graphie, wie sie sein soll: mit offenbarer Hin-

gabe an den Gegenstand der Untersuchung, mit

lebhaftem Interesse für die Persönlichkeit des

geschilderten berühmten Agitators ist doch auch

eine klare Erkenntnis der vielen Schwächen und

Widersprüche verbunden, die sich gerade im

Lebensbild dieses Mannes zeigen.

So gut, wie es überhaupt nach den vor-

liegenden Quellen möglich ist, werden diese

Widersprüche zu erklären gesucht. Dem Verf.,

der Historiker ist, kam es nicht so sehr darauf

an, Lassalle als Nationalökonom, sondern viel-
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mehr als Politiker zu schildern. — Nachdem
dem Verf. diese Aufgabe so wohl gelungen ist,

wäre es eine dankenswerte Ergänzung zu dieser

Lassalle-Biographie, wenn jemand es unternähme,

mit derselben Gründlichkeit und Objektivität auch

Lassalle als Sozialpolitiker und Nationalökonom

zu behandeln.

Königsberg i. P. Karl Diehl.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Vereinigung für staatswissenschaftliche
Fortbildung (Geschäftsstelle: Berlin W. 64, Behren-

strafse 70) hat kürzlich das Programm der Exkursi-
onen, Besichtigungen und Einzelvorträge wäh-

rend des Frühjahrs -Kursus 1905 veröffentlicht. Ein-

tägige Ausflüge finden statt: 1. Mittwoch, 10. Mai:

a) zur Besichtigung der Deutschen Jutespinnerei und
-Weberei in Neuendorf bei Potsdam von Q'/a— 12 Uhr und

der Fabrik für Konfektionsstoffe (Spinnerei, Weberei,

Wirkerei, Färberei, Appretur) von Rudolf Pilsch von

2 — 4 Uhr (Leiter: Gewerberat Prof. Mente) und b) zur

Besichtigung der Lungenheilstätte der Landes -Versiche-

rungsanstalt Berlin zu Beelitz. Um lO'/« Uhr einleiten-

der Vortrag des V^erwaltungsdirektors der Kgl. Charite,

Geh. Reg.-Rats Pütter über die Bekämpfung der Schwind-

sucht unter besonderer Berücksichtigung der Wohnungs-
fürsorge und der Familien der schwer erkrankten Tuber-

kulösen. — Besichtigung der Lungenheilstätte unter

Leitung des Vorsitzenden der Landes -Versicherungs-

anstalt Dr. Freund. (Anmeldung bis Sonnabend, 19. April.)

2. Mittwoch, 10. Mai: a) zur Besichtigung der Woll-

spinnerei, Weberei, Plüsch- und Krimmerfabrik von

Anton und Alfred Lehmann A.-G. in Niederschönweide

von 9'/»- 12 Uhr und der Berliner Bleiche, Färberei und

Druckerei s Oberspree« vorm. Wolffs Kattunfabrik zu

Oberspree bei Niederschönweide von 2V2— 4Uhr (Leiter:

Gewerberat Prof. Mente.) [Für die Teilnehmer an den

•Ausflügen nach Neuendorf und Niederschönweide wird

Prof. Mente am Dienstag, 2. Mai, Nachm. 5 Uhr im

Saal 15 des Abgeordnetenhauses einen einleitenden Vor-

trag über Textil-Industrie halten.], b) zur Besichtigung

des Kreiskrankenhauses und des Mutterhauses der

Krankenschwestern des Kreises Teltow zu Grofs-Lichter-

felde (Leiter: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Schweninger

und Dr. Klette) und zur Besichtigung der Waldschule,

demnächst der Walderholungsstätte zu Charlottenburg

von 2—4 Uhr (Leiter: Dr. von Erdberg). (Anmeldung

bis Sonnabend, 6. Mai.) — 3. Mittwoch, 17. Mai: Be-

sichtigung der Grundstückszusammenlegung und der

Moormeliorationen der Niederbruchwiesen in Nieder-

finow, Kreis .Angermünde, sodann der Schöpfvverkanlagen

des Glietzener Meliorationsverbandes in Neu-Tornow bei

Freienwalde a. O. (Leiter: Reg.- und Landesökonomierat

Neutze, Frankfurt a. 0.). [Karten und kurze Darstellung

der verschiedenen MeUorationen und der in Betracht

kommenden landeskulturellen Mafsnahmen gehen den

Teilnehmern rechtzeitig zu.] (Anmeldung bis Sonn-

abend, 13. Mai.) — 4. Mittwoch, 24. Mai: Besichtigung

der Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft

(einleit. Vortrag durch den Direktor Geh. Reg.-Rat Prof

Dr. Aderhold), der Gärtnerlehranstalt (einleit. Vortrag

des Gartenbau -Direktors Echtermeyer), der in der Um-
wandlung in eine Villenkolonie begriffenen Domäne
Dahlem (Führung des Ministerialdirektors Wirkl. Geh.

Ober-Reg.-Rats Dr. Thiel) und des Botanischen Gartens

einschliefslich der Botanischen Zentralstelle für die Kolo-

nien (einleit. Vortrag durch den Direktor Geh. Reg.-Rat

Prof. Dr. Engler). (Anmeldung bis Sonnabend, 20. Mai.)

— Ein sechstägiger Ausflug nach Schlesien unter

Führung von Prof. Dr. Sering und Reg.- und Gewerbe-

rat Hartmann findet vom 4.-9. Juni statt. Reg.- und

Gewerberat Hartmann wird am 30. Mai und 2. Juni,

Nachm. 5 Uhr, im Saal 15 des .Abgeordnetenhauses ein-

leitende Vorträge »über die wirtschaftlichen Verhältnisse

und die Industrie Oberschlesiens unter besonderer Be-

rücksichtigung der in das Reiseprogramm aufgenom-
menen Industriezweiget halten. Am 4. Juni erfolgt die

Reise von Berlin nach Breslau, am 5., Vorm. wird das

Rittergut Klettendorf (Zuckerfabrik, Landwirtschaft,

Wohlfahrtseinrichtungen), Nachm. die Hafenanlagen in

Breslau besichtigt (Dampferfahrt auf der Oder, Vor-

trag über die Oder -Regulierung). Am 6.. Vorm. wird

die Herrschaft Slaventzitz des Fürsten von Hohenlohe,

Herzogs von Ujest, Nachm. die »Oberschlesische Eisen-

industrie (Drahtwecke) und Huldschinskywerke (Eisen-

hütte, Röhrenwalzwerk usw.) in Gleiwitz, am 7., Vorm.
die Zinkhütte der Schlesischen Aktiengesellschaft für Berg-

bau und Zinkhüttenbetrieb in Lipine und die Hohenlohe-

hütte (Zinkhütte), Nachm. die Friedenshütte (Eisenhütten- 1
werk) und die Königshütte (Eisenhüttenwerk) besichtigt. %
Abends findet ein Ausfiug nach der Dreikaiserecke bei

Myslowitz statt. — Am 8., Vorm. werden die Bismarck-

hütte (Stahl- und Walzwerk), die Donnersmarckhütte
(Kohlengruben und Eisenhüttenwerk) und die Königl.

Louisengrube, Nachm. der Koseier Hafen und die Zellulose-

und Papierfabrik Feldmühle besichtigt. Abends erfolgt die

Fahrt nach Hirschberg. — .Am 9. wird die Queis -Tal-

sperre bei Marklissa besichtigt (Schlufstermin für die

Anmeldung 13. .Mai). — Ferner finden am Montag, den

1., 8., 15. und 22. Mai, Nachmittags 3 Va Uhr Besichti-

gungen des Kaiser Friedrich -Museums (Führung durch

Direktor Dr. Friedländer, Direktorialassistenten Dr. Vöge,

Privatdoz. Dr. Haseloff), des Kunstgewerbe -Museums
(Führung durch Direktorialassistenten Dr. Behncke, Pri-

vatdoz. Dr. Swarzenski und Dr. Kühl) und des Perga-

mon - Museums (Führung durch Direktorialassistenten

Prof. Dr. Winnefeld) statt. [Den Führungen durch das

Kunstgewerbe -Museum (am 8. und 15. Mai) geht je

ein einleitender Vortrag des Geh. Reg.-Rats Prof. Dr.

Lessing voraus.] — Am Montag, 29. Mai, 3V2 Uhr,

findet eine Führung durch die ostasiatische Abteilung

des Museums für Völkerkunde durch Direktorial-

assistenten Dr. Müller statt. An dieser Besichtigung

können aber nur höchstens 30 Personen teilnehmen.

— Einzelvorträge halten im Hörsaal des Museums
für Völkerkunde um 5 Uhr am 27. April Haupt-

mann im Gr. Generalstabe Frhr. von Blomberg über

die inneren Gründe der grofsen japanischen Erfolge

im ostasiatischen Kriege, am 28. Hauptmann zuget. dem
Gr. Generalstabe Krafft über die russische Kriegführung

und Mobilmachung in ihren Wechselbeziehungen zu den

inneren politischen Verhältnissen, am 4./5. Mai Geh.

Reg.-Rat Prof. Dr. Conrad (Halle) über soziale und

wirtschaftliche Verhältnisse der Vereinigten Staaten von

Nord-Amerika, am 11. Mai Prof. Dr. Auhagen, landwirt-

schaftl. Sachverständiger beim General-Konsulat St. Peters-

burg, über die wirtschaftliche Erschliefsung Russisch-

Asiens und am 12. Mai über die Bauernbewegung in

Grofs - Rufsland , am 16. Mai Prof Dr. W. Scharling
(Kopenhagen) über die sozialen und wirtschaftlichen

Verhältnisse Dänemarks, am 18. /19. Mai Geh. Finanz-

Rat von Baumbach, Vortr. Rat im Finanzministerium,

über die wirtschaftliche Bedeutung der in der Preulsischen

Kanalvorlage von 1904 vorgesehenen Wasserstrafsen,

am 23., 25., 26. Mai Geh. Reg.-Rat von Schönebeck,
Vortr. Rat im Reichsamt des Innern, über die wirtschaft-

liche Bedeutung der jüngsten Handelsverträge, und am
29. Mai Prof. Dr. von Luschan, Abteilungsdirektor

am Museum für Völkerkunde, über die Kulturvölker

Afrikas.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Landwirfsch. an der Univ. Halle,

Dr. Hugo Bode ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Der Oberlehrer an der Bergwerksschule in Kassel,

dipl. Ing. Dr Heinrich Walter ist als Prof. Nachtwehs
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Nachfolger als aord. Prof. f. landwirtschaftl. Maschinen-

kunde, Kulturtechnik u. allg. Technol. "an die Univ.

Halle berufen worden.

Nea ersrhieneiie Werke.

rheo Sommerlad. Die wirtschaftliche Tätigkeit

der Kirche in Deutschland. II. Bd. Leipzig, J. J.

Weber. M. 6.

Berichte über Land- und ForstwirtschaTt in Deutsch-

»stafrika. Hgb. vom Kais. Gouvernemant von Deutsch-

Ostafrika. II, 3. 4. Heidelberg, Carl Winter. M. 2,80 u. 3.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Soziahvissenschafl. 8. 4. Fr.

Bertheau, Randbemerkungen eines Industriellen zu

den Theorien des Karl Marx. II. — L. Fuld, Die

hundertjährige Geltung des Code civil. — Ph. Falken-
burg, Die Heiratshäufigkeit der niederländischen Frauen

in der zweiten Haltte des 19. Jahrhunderts. — W. Ed.

Bier mann, Ist Robert Owen ein Individualist oder ein

Sozialist? — A. Oppel, Gegenwart und Zukunft der

Baumwolle. III.

Journal of Ihe Royal Statistical Society. 68, 1.

R. Dudfield, .\ critical examination of the method of

recording and Publishing Statistical data bearing on
public health. — R. H. Inglis Palgrave, Estimates

of agricultural losses in the United Kingdom during

the last thirty years.

La Science sociale, .\vril. Ph. Robert, Le commerce
franco-belge et sa signification franco-belge.

Entgegnung.

.Auf die in Nr. 16 der Deutschen Literaturzeitung er-

schienene, wieder von persönlichen Beleidigungen durch-

setzte Erklärung Eberstadts -Zur Zunftkontroverse

-

antworte ich nur mit der Bitte an die Leser der Deut-

schen Literaturzeitung, E.s Erklärung mit den früheren

Erörterungen in Nr. 9, 11 und 12, sowie vor allem mit

meiner Entgegnung in Nr. 14 dieser Zeitschrift zu ver-

gleichen. Sie werden dann sehen,

1. wer von uns beiden den Rückzug angetreten hat,

2. ob ich die Leser irregeführt und den Tatbestand
entstellt habe,

3. dafs meine Bemerkung, E. könne nicht zwischen
dem quellen mäfsigen Inhalt einer Urkunde und den
daraus gezogenen Folgerungen unterscheiden, in dem,
was er unter Nr. 1 seiner Erklärung über Keutgens Aus-
führungen sagt, eine neue Bestätigung findet.

Im übrigen habe ich nicht die geringste Veranlassung,
mit den ohne jeden Beweis vorgetragenen Ausstellungen,
die E. an Keutgens Buch macht, mich auseinanderzu-
setzen, nachdem die einzigen Angriffe auf Keutgen, bei

denen E. sich auf eine Beweisführung im einzelnen ein-

gelassen hat, mit der völligen Rechtfertigung K.s und
der gründlichen Niederlage E.s geendet haben.

Das ist an dieser Stelle mein letztes Wort in der

unerquicklichen .Angelegenheit.

Tübingen. Siegfried Rietschel.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Konrad Hellwig [ord. Prof. f. röm. Recht, deutsches

bürg. Recht u. Zivilprozefs an der Univ. Berlin],

Klagrecht und Klagmöglichkeit. Eine

Auseinandersetzung über die Grundfragen des heuti-

gen Zivilprozefsrechts. Leipzig, .A. Deichert Nachf.

(Georg Böhme), 1905. 1 Bl. u. 93 S. 8°. M. 2.

Die gedankenreiche Schrift Hellwigs regt zu

weiterem Nachdenken und eingehenden Unter-

suchungen an. Ihr Hauptzweck ist, eine gehöri-

ge Scheidung des Zivilrechts und des Prozefs-

rechts auf dem Zivilprozefsgebiete durcbzufübren,

darzulegen, dafs das Ziviiprozefsrecht es ist, das

die Grundsätze über den Inhalt des von den
Gerichten zu gewährenden Rechtsschutzes be-

stimmt, sowie jene über die Voraussetzungen dieser

Rechtsschutzgewährung und über die Form, in

der der Rechtsschutz nachzusuchen, und ia der

das Vorhandensein seiner Voraussetzungen dem
Rechtspflegeorgan nachzuweisen ist. Der Staat

verleiht demjenigen Privaten, der das gesetzlich

normierte Rechtsschutzbedürfnis im gegebenen
Falle hat, das Recht, von ihm die Erfüllung der
Rechtsschutzpflicht zu verlangen — ein publi-
zistisches Recht, wohl zu unterscheiden vom
Privatrecht, um dessen willen Rechtsschutz nach-

gesucht wird. Es ist auch nicht nur ein Aus-

flufs des Privatrechts; es steht einerseits nicht

jedem privatrechtlich Berechtigten, andrerseits

nicht nur einem solchen zu. Seine Voraussetzun-

gen bestimmen sich vielmehr selbständig nach

dem Prozefsrecht des um seine Rechtschutzpflicht

angegangenen Staats.

Der Sieg der Theorie des publizistischen

Rechtsschutzanspruchs, die von Laband und Wach
eingehende Begründung und Rechtfertigung er-

fahren hat, war bisher wesentlich dadurch er-

schwert, dafs die Zivilprozelsordnung in ihrer

alten Gestalt die Lehre von der Klagbarkeit als

dem sog. bürgerlichen Recht zugehörig betrachtete

und ihre Regelung dem Landesrecht überliefs,

was sich jetzt geändert hat. So hat auf dem
festen Boden, den wir jetzt unter den Füfsen

haben, jene Theorie immer mehr Anhänger
(Planck, Schmidt, Kipp, v. Schrutka u. a.) ge-

wonnen. Neuerdings hat sich aber wieder Bülow
gegen den Rechtsschutzanspruch erklärt und
namentlich den in dieser Beziehung eingenomme-
nen Standpunkt des Verf.s in seinem Lehrbuch
des Zivilprozefsrechts lebhaft bekämpft. Auch
Kohler, Weisraann und Kleinfeller sind Gegner
der Rechtsschutzanspruchstheorie, wie sie der

Verf. vertritt. Gegen die Genannten richtet sich

unsere Schrift, die dadurch einen polemischen

Charakter angenommen hat, mit dem Zwecke
des Verf.s, seine Theorie zu verteidigen und die

gegenteiligen Ansichten abzuwehren.

Die Schrift enthält zehn Paragraphen. In

§ 1 (Einleitung) ist der Stand der Frage dar-

gelegt; in den folgenden neun Paragraphen ver-

breitet sich der Verf. über den publizistischen
Rechts Schutzanspruch in seinen drei Richtun-

gen — Arrestrecht, Vollstreckungsrecbt und Kiag-

recht. Vom letzteren handeln die §§ 4 bis 10; sie

enthalten den Kern der Ausführungen des Verf.s;

hier findet das Thema der Schrift: Klagrecht
und Klagmöglichkeit eingehende Erörterung.

Die Klagmöglichkeit und die darinliegende

Befugnis, die Entscheidungspflicht des ange-

gangenen Gerichts zu begründen, hat beute
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jedermann — es ist kein »besonderes« pro-

zessuales Recht — entscheidend aber ist: Der
Beklagte gewinnt durch Anstellung einer unbe-

gründeten Klage das prozessuale Recht auf Zu-

rückweisung des Anspruchs. Das Klagrecht ist

die Berechtigung, im Wege der Klage ein

bestimmtes, das Rechtsinteresse des Klä-
gers befriedigendes Urteil zu verlangen,
mit andern Worten, es ist das rein prozessuale
und nicht das privatrechtliche Recht auf Ver-

wirklichung des Rechtsschutzanspruchs gegen den

Staat; somit können die Arten des Klagrechts

nur nach, rein prozessualen Gesichtspunkten be-

stimmt werden und bestimmen sich ferner nach

dem verschiedenen Inhalt der Entscheidung,

die das Klagrecht herbeiführen will (daher Klagen

auf Feststellung, Verurteilung und Rechtsände-

rung), wodurch die Verschiedenheit der Klagen-

einteilung von der des römischen Aklionensystems

in die Augen springt. Während die Klagraög-

lichkeit jedermann freisteht, steht das Klagrecht

nur demjenigen Kläger zu, zu dessen Gunsten

die Klagevoraussetzungen (die materiellen

und die prozessualen) begründet sind. Sie be-

dingen, wie der Verf. richtig betont, nicht die

Klagmöglichkeit, sondern die Existenz des kon-

kreten (prozessualen) Klagrechts, und sagen uns

nicht, wann ein Prozefsverfahren m'öglich ist

(dies sagen uns die Prozefsvoraussetzugen),
sondern, wie in einem Prozesse die Rechtslage

sein mufs, um zu siegen. Die weiteren hiermit

zusammenhängenden Darlegungen des Verf.s sind

überzeugend und befriedigen durch ihre juristi-

sche Schärfe.

Im letzten Paragraphen (§ 10) endlich ver-

breitet sich H. ausführlich über Klagrecht und

Prozefsverhältnis, wobei er vielfach gegen Kohler

polemisiert. Das durch die Klage entstehende

Prozefsverhältnis (im Entscheidungsverfahren) ist

das publizistische (nicht privatrechtliche) Ver-

hältnis zwischen dem Gericht und den Parteien,

ein einheitliches Rechtsverhältnis, in voller Har-

monie mit dem konkreten publizistischen Klage-

recht. Ob das Klagerecht auf Verurteilung, Pest-

stellung oder Rechtsänderung besteht, ist nach

dem Verf. auf Grund des aufser- und vorpro-

zessualen Umstandes in tatsächlicher Beziehung

und auf Grund der Rechtsordnung in objektiver

Beziehung ganz sicher, und somit ist es auch

ganz gewifs, ob nach Anstellung der Klage zu-

gunsten des Klägers zu entscheiden ist, oder ob

der Beklagte den Rechtsschutzanspruch habe.

Bülow, der die Existenz des prozessualen Klag-

rechts vor dem Prozefs leugnet, wird vom Verf.

dadurch widerlegt, dafs er betont, der Satz,

einer Person stehe das Klagerecht zu, besage

nicht, dafs derselben schon vor dem Prozefsbeginn

ein günstiges Prozefsergebnis verheifsen werde,

sondern damit statuiere das Gesetz lediglich ein

prozessuales Recht, unter gewissen Voraus-

setzungen ein Urteil zu verlangen, Bülow ver-

wechsle also offenbar Existenz eines Rechts und

Möglichkeit seiner Durchsetzung.

Wenn bei Darlegung des deklaratorischen

Charakters des Urteils der Verf. besonders gegen

Kohlers Auffassung der Rechtskraft Stellung

nimmt, beurteilt er solche vielleicht doch nicht

ganz zutreffend, da m. E. Kohler nicht den de-

klaratorischen Charakter des Endurteils in Ab-

rede stellt, vielmehr nur den Satz »res judicata

pro veritate accipitur« etwas drastisch zu er-

klären sucht.

Freiburg (Schweiz). C. Barazetti.

Beiträge zur Rechtsgeschichte Tirols. Festschrift, hgb.

vom Ortsausschusse des 27. Deutschen Juristentages,

redigiert von Prof. Dr. v. Wretschko. Innsbruck,

Wagner, 1904. 2 Bl. u. 264 S. 8°. M. 1.

Das mit einem Freundesgrufs eingeleitete, hübsch
ausgestattete Bändchen setzt sich aus fünf wissenschaft-

lichen Arbeiten zusammen. Alfred v. Wretschko stellt

die Geschichte der juristischen Fakultät an der Univ.

Innsbruck von 1671-1904 dar, um den Teilnehmern des

Juristentages »den Entwicklungsgang anzudeuten, den

diese Anstalt und mit ihr die Rechts- und Staatswissen-

schaften im Rahmen unserer Universität genommen
haben«. Der interessanten Darstellung hat er auch eine

Bibliographie beigefügt. Mit der Univ. Innsbruck stehen

noch zwei Beiträge in engem Zusammenhange, nämlich

das auf Anregung des Vorstandes zusammengestellte

Verzeichnis der Rechtshandschriften der dortigen Univ.-

Bibliothek und Kaspar Schwarz' Abhandlung über die

Hofpfalzgrafenwürde der juristischen Fakultät Innsbruck.

In dem ersten Beitrage behandelt Hans v. Volt elini die

ältesten Pfandleihbanken und Lombarden -Privilegien

Tirols, im zweiten Hermann Wopfner die Geschichte

des tirolischen Verfachbuches. Eine kritische Würdigung
behalten wir uns vor.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Lausanne ist der Gerichtspräsident Paul

Rambert zum aord. Prof. f. Zivilrecht und Zivilproxefs

ernannt worden.
Der ord. Prof. f. Strafrecht, Strafprozefs , Völker-

recht u. Rechtsphilos. an der Univ. Graz, Reg.-Rat Dr.

Carl Hill er ist kürzlich gestorben.

Zeitschriften.

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft.

17, 3. J. Kohler, Zum Rechte der nordaustralischen

Stämme; Zum Rechte der Tschinuk; Zum Rechte der

Timoresen. — G. Cohn, Über den Rechtsbrauch des

Sich -zu -Bodenwerfens. — S. Schultzenstein, Das

Abtreibungsverbrechen in Frankreich. — J. Kapras,
Das Pfandrecht im altböhmischen Landrechte. — Adolf

Bastian f.

Revue de Droit international et de Legislation

comparee. 7, 2. E. Nys, La papaute et le droit inter-

national; La juridiction consulaire. — P. de Paepe,

De l'autorite et de l'execution des jugements etrangers en

France. — J. Caleb, Le regime constitutionnel en

Bulgarie.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Gerhard Schott [Abteilungsvorsteher bei der deut-

schen Seewarte in Hamburg], PhysischeMeeres-
kunde. [Sammlung Göschen. Nr. 112.] Leipzig, G.J.
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Göschen, 1903. 162 S. 8» mit 28 Abbild, im Text

u. 8 Taf. Geb. M. 0,80.

^Der Verf. hat es verstanden, auf dem engen

Raum, der ihm durch Format und Umfang eines

Bändchens der Göschen-Sammlung gesteckt war,

die hauptsächlichsten Ergebnisse der Meeresfor-

schung zur Darstellung zu bringen. Er hat sich

dabei nicht nur darauf beschränkt, aus vorhande-

nen Lehr- und Handbüchern das Wesentliche zu

entnehmen, sondern sich bemüht, auch die Ergeb-

nisse der Spezialforschung, an der er selbst in

namhafter Weise beteiligt ist, hie und da zur Er-

läuterung oder Veranschaulichung allgemeiner Ge-

setze anzuführen. Auch die instrumenteilen Hilfs-

mittel der Forschung sind abgebildte und beschrie-

ben. Wer sich eine ganz allgemeine Anschauung

vom heutigen Stande der rasch fortschreitenden

Wissenschaft vom Meer machen will, wird hier also

wohl zu seinem Recht kommen. Weitgehenden

Ansprüchen wird das ebenfalls populär geschrie-

bene Buch Krümmeis: Der Ozean, 2. Aufl. 1902

[Das Wissen der Gegenwart Bd. 52] mehr ent-

gegenkommen, was hier besonders hervorgehoben

sein mag, weil es der Verf. versäumt hat, in

seiner sonst einwandfreien Zusammenstellung der

Literatur es namhaft zu machen. Es liegt in

der Natur der Sache, dafs auf so engem Raum
und bei dem Bedürfnis, hie und da etwas ein-

gehendere Mitteilungen zu machen, die einzelnen

Teile des Gegenstandes nicht ganz gleichwertig

behandelt worden sind. So ist die Temperatur-

verteilung an der Meeresoberfläche und die hori-

zontale Gliederung der Meeresräume und ihre

Einteilung nach morphologischen Gesichtspunkten

zu kurz gekommen. Ebenso begreiflich ist es,

dafs manche Ansichten und Hypothesen, über

deren Berechtigung die Meinungen noch geteilt

sind, ohne Vorbehalt, so wie sie vom Verfasser

vertreten werden, aufgeführt sind. Der Zweck
und Umfang des populären Werkchens erlaubt

nicht eine weitgehende Berücksichtigung und
Widerlegung abweichender Meinungen. Es soll

daher auch darauf verzichtet werden, strittige

Punkte in dieser Anzeige aufzuführen. Möge
das Werkchen dazu beitragen, die Erfolge und
die Bedeutung meereskundlicher Forschungen in

weitesten Kreisen bekannt zu machen und Inter-

esse dafür zu erwecken.

Berlin. W. Meinardus.

Max C. P. Schmidt [Gymn.-Prof. in Berlin], Termino-
logische Studien. [Altphilologische Beiträge. 2.

Heftj. Leipzig, Dürr, 1905. X u. 91 S. 8". M. 1,40.

Der Verf. beschäftigt sich hauptsächlich mit der
mathematischen Terminologie der Griechen und Römer,
greift aber auch auf das Gebiet der Musik hinüber.
Nach einer Einleitung über das Wesen der griechischen
und römischen Terminologie, die die griechischen Namen
für anschaulich und unzweideutig, die römischen für
nüchtern erklärt, behandelt der erste Abschnitt die Be-
deutung und Geschichte des Wortes j-o-rsivo-jsa und
zieht daraus eine methodische Schlufsfolgerung. Der

nächste Abschnitt gilt der Summa. Im folgenden geht
der Verf. auf oixotrr, bei Nikomachos, lamblichos, Gauden-
tius, Censorinus, Boetius und Euklides und auf die

Namen der sieben Leiersaiten ein. Er sucht in dem
Büchlein die Etymologie der genannten Wörter schart

festzustellen und aus der so gewonnenen Grundbedeutung
die Schlüsse zu ziehen. Die Ergebnisse prüft er dar-

auf durch Überlieferungen oder Überlegungen.

Paul Krische [Dr.], Wie studiert man Chemie?
Ein Ratgeber für alle, die sich dieser Wissenschaft
widmen. Stuttgart, Wilhelm Violet, 1905. 174 8. S".

Der Titel ist eigentlich für den Inhalt des Buches
zu eng gefafst. Denn der Verf. will in ihm auch in

gedrängter Darstellung zeigen, wie sich die chemische
Forschung entwickelt und in welche verschiedenen
Einzelfächer sie sich geghedert hat; er will weiter seine

Leser mit dem Lebenslauf der grofsen Forscher auf
chemischem Gebiet bekannt machen und sie in die Fach-
literatur einführen. Die Hauptaufgabe freilich, die der

Verf. sich gestellt hat, ist, diejenigen, die sich dem
chemischen Studium widmen wollen, auf die Voraus-
setzungen hinzuweisen, deren Erfüllung dies Studium
erst fruchtbar machen kann, und ihnen hilfreich zu sein

bei der Aufstellung eines Studienplanes, bei der V'or-

bereitung zu den Prüfungen u. dgl. m.

Notizen und Mitteilungen.

6e8ell8eliaft«B and Vereine.

Der 4. internation'ale Ornithologen-Kongrefs
soll in der Pfingstwoche in London abgehalten werden.
Die Londoner Universität und das Britische Museum
haben weitgehende Unterstützung zugesagt. Patron des

Kongresses ist der Prinz von Wales, die beiden Ehren-

präsidenten sind Fürst Ferdinand von Bulgarien und
der Senior der englischen Zoologen .Alfred Rüssel

Wallace. Der Vorsitzende des Kongresses ist Dr.

Sharpe, der Leiter der grofsen Vogelabteilung im
Londoner Naturhistorischen Museum. Neben den
Hauptverhandlungen finden Sitzungen der 5 Sektionen

für systematische Ornithologie, geographische Ver-

breitung, .Anatomie und Paläontologie der Vögel; Wan-
derungen der Vögel, Biologie der Vögel, die Kunde
von Nestbau und Eierkunde ; wirtschaftliche V'ogelkunde

und Vogelschutz; Zucht von Vögeln statt. Ausflüge

zur Besichtigung bedeutender Vogelsammlungen und
in Gegenden, die für die Vogelkunde besonders be-

merkenswert sind, sind geplant.

Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Zweigverein
Berlin. Aprilsitzung.

Prof. Schubert (Eberswalde) erörterte einige Ergeb-
nisse der Berliner Luftfahrten, sowie neue und
eigenartige Gesichtspunkte zur Betrachtung der Iso-

thermen, Temperaturgefälle und Wä rm e b ew e

-

gungen, insbesondere in Nordwest - Deutsch-
land. Nach den vorliegenden wissenschaftlichen Be-

arbeitungen sämtlicher Berliner Ballonfahrten gab er nach

der Voss. Z. umfassende Zusammenstellungen der Zahlen

für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, Dichte und Wärme-
gehalt der .Atmosphäre bis zu 10 km Höhe über Berlin.

Bei der Behandlung der Isothermen, der Temperatur-

gefälle und der Wärmebewegung, besonders im nordwest-

lichen Deutschland, der sich an theoretische Arbeiten

v. Bezolds anlehnte, gab Seh. neue Gesichtspunkte, so-

wohl in der mathematischen Behandlung von Aufgaben

aus der dynamischen Atmosphärologie wie auch hinsicht-

lich der Schlufsfolgerungen meteorologisch - statistischen

Charakters. Die Zahlen, die Seh. in neuer und eigen-

artiger Form erörtert hat, sind vorläufig nur den meteo-

rologischen Beobachtungen der Forststationen entnommen

worden. Es wäre von hohem Interesse, wie in der

anschliefsenden , von den Herren v. Bezold, Hell-

mann, Kafsner und Seh. geführten Diskussion betont
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wurde, die genau registrierten meteorologischen Beob-
achtungen einer möglichst grofsen Zahl meteorologischer

Stationen erster Ordnung sowie die Messungen in höhe-
ren Luftschichten unserer Atmosphäre einer ähnlichen

Erörterung zu unterwerfen.

Personalchronik.

Der Direktor der Polytechn. Schule in Zürich, Prof.

f. Chemie Dr. Robert Guehm ist zum Präsidenten des
eidgenössischen Schulrates ernannt worden und legt in-

folgedessen seine Professur nieder.

Der Privatdoz. f. Mathem. an der Univ. Münster
Dr. Max Dehn ist für das S.-S. 1905 mit der Abhaltung
von Vorlesungen an der Univ. Kiel, an der eine Mathem.

-

Professur infolge der Berufung von Prof. Stäckel nach
Hannover erledigt ist, beauftragt worden.

An der Techn. Hochschule in München hat sich der

Assistent am physikal. Institut Dr. P. Ewers als Privat-

doz. f. Physik habilitiert.

Der fr. Direktor der Sternwarte zu Pulkowa, Staats-

rat Prof. Dr. Otto Wilhelm von Struve ist am 13.

April, im 86. J., in Karlsruhe gestorben.

Neu erschienene Werlie.

M. M. Richter, Lexikon der Kohlenstoffverbindungen.

Suppl. III umfassend die Literaturjahre 1903 und 1904.

Hamburg, Leopold Voß. M. 18,60.

R. Marcolongo, Meccanica razionale. VoL I:

Cinematica. Statica. Vol. II: Dinamica. Principi di Idro-

meccanica. [Manuali Hoepli. 352/55.] Mailand, Ulrico

Hoepli. Geb. Je L. 3.

Zeitschriften.

Giornale di Matematiche. Novembre e Dicembre.

E. Bertini, Vita e opere di L. Cremona. — F. G.

Teixeira, Sur un probleme de Gauss et une classe

particuliere de fonctions symetriques.

Bulletin astronomique. Avril. H. Renan, Etüde
de l'influence de la deviation instrumentale d'un cercle

meridien sur les mesures de latitude. — Borrelly, Ob-
servations de planetes, faites ä Marseille. — Esmiol,
Observations de planetes et de cometes, faites ä Mar-
seille.

Annalen der Physik. 4. F. 16, 4. C. Dieterici,
Über die Flüssigkeitswärme des Wassers und das mecha-
nische Wärmeäquivalent. — D. A. Goldhammer, Die

Farbenempfindlichkeit des Auges und die photometrische

Helligkeit der leuchtenden Körper. — U. Behn, Über das
Verhältnis der mittleren (Bunsenschen) Kalorie zur 15"- Ka-

lorie. — W. Merckens, Über strahlenartige Einwirkungen
auf die photographische Bromsilbergelatine. — H. Her-
mann, Messung der Wellenlängen roter Linien in eini-

gen Bogenspektren. — H. Greinacher, Über die Ur-

sache des Voltaeffekts. — K. Prytz, Mikroskopische
Bestimmung der Lage einer spiegelnden Fläche. Opti-

scher Kontakt. — W. Seitz, Die Wirkung eines unend-
lich langen Metallzylinders auf Hertzsche Wellen. —
A. Winkelmann, Zu der Abhandlung des Herrn G.

N. St. Schmidt: »Über den Einflufs der Temperatur und
des Druckes auf die Absorption und Diffusion des

Wasserstoffs durch Palladium«. — E. Dorn, HeHum-
röhren als Indikatoren für elektrische Wellen.

Nuovo Giornale botanico italiano. Gennaio. M.
Minio, Erborazioni nel bacino medio del Natisone. —
L. Gab Otto, Contribuzione alla flora micologica pede-

montana. — P. Baccarini, Intorno al alcune anomalie
di Gomphocarpus physocarpus E. Meyer. — R. Pam-
panini, Erborizzazioni primaverili ed estive nel Veneto

(1904). — G. Paoli, Note critiche su alcuni Isteriacei.

Annales de la Sociele entomologique de France.

73, 3. A. Raffray, Genera et catalogue des Pselaphides.

— Pierre, L'eclosion des oeufs de Lestes viridis (Nevr.).

— R. du Buysson, Monographie des Guepes ou Vespa
(suite). — P. Marchai, Sur une Cochenille nouvelle

(Amelococcus Alluaudi); La Cecidomyie des Carrubes.

L'Anthropologie. Janvier-Fevrier. Ed. Piette, Etudes
d'ethnographie prehistorique. VIII. Les ecritures de Tage
glyptique. — H. Obermayer, La Station paleolithique

de Krapina. — J. Dechelette, Les petits bronzes

iberiques. — R. Verneau, Notes sur quelques cränes

du 2^ territoire militaire de l'Afrique occidentale fran9aise.

— M. Leprince, Notes sur les Mancagnes ou Brames.

Medizin.

Referate.

Adam Rainfurt [Subregens des bischöflichen Priester-

seminars in Mainz], Zur Quellenkritik von
Galens Protreptikos. Freiburger Inaug.-

Dissert. Freiburg, Herder, 1905. 2 El. u, 60 S. 8°.

M. 1,50.

Galens Schrift » IlQOTQsmtxog Eni rexvag«,

Oratio suasoria ad artes, Anmahnung zu den

Künsten, ist nach Haeser, Geschichte der Me-

dizin, 3. Aufl. Bd. I S. 351 eine »Lobrede auf

die Ärzte«. Sie gehört zu den unzweifelhaft

echten Arbeiten Galens und rangiert an der

Spitze der grofsen, leider immer noch modern-

sten Kühnschen Ausgabe, Beweis genug für ihren

Wert und für die Bedeutung, die ihr von den

Galenkennern beigelegt worden ist. Sie findet

sich ferner in der von Johannes Marquardt, Iwan

von Müller und Georg Helmreich besorgten Aus-

gabe der kleineren Schriften Galens (Leipzig,

1884 Bd. I S. 103 ff.) und in der französischen

Kommentar-Ausgabe von Daremberg (Paris 1854

T. I S. 8 ff.) wiederabgedruckt. In jüngerer Zeit

hat Hartlich wiederum die Aufmerksamkeit auf

diese Abhandlung gelenkt durch die in den

»Leipziger Studien« XI (1889) veröffentlichte

Geschichte der Protreptikos -Literatur, und der

am 12. Oktober 1901, 50 Jahre alt, verstor-

bene Göttinger Ordinarius der klassischen Phi-

lologie Georg Kaibel hat dem Werkchen sogar

eine besondere Ausgabe gewidmet (Berlin 1894).

Beide, Hartlich wie Kaibel, haben gelegentlich

darauf hingewiesen, dafs im »Protreptikos« sich

zahlreiche Anklänge an fremde Quellen nach-

weisen lassen, sind jedoch genauer auf diese

Angelegenheit nicht eingegangen. Das Verdienst

der vorliegenden, auf Anregung von Geh. Rat

Prof. Otto Hense in Freiburg entstandenen und

diesem gewidmeten Doktordissertation ist es nun,

die Frage nach den Quellen des »Protreptikos«

von neuem erörtert und sie, wie uns scheint,

sehr gründUch und endgültig erledigt zu haben.

Der Verf., dem diese Dissertation einen ehren-

vollen Platz in der Literaturgeschichte zu Galen

sichert, gibt eine ausführliche, mit einer famili-

aris interpretatio verbundene Analyse der ge-

nannten Schrift; er geht sie fast Satz für Satz

durch, und, unterstützt von einer nicht gewöhn-

Hchen Kenntnis der alten Quellen, namentlich

von einer gründlichen Belesenheit in den in

Betracht kommenden philosophischen Schriften,

ist er imstande, den genauen Nachweis zu
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liefern, inwieweit und auf welche Vorlagen Galen

sich bei der Abfassung des Protreptikos gestützt

hat. Rainfurt ist zu dem Ergebnis gelangt,

dafs Galen auch in dieser Abhandlung den

eklektischen Zug, der ihn in seinem ganzen

schriftstellerischen Wirken kennzeichnet, nicht

verleugnet. Neben Hippokrates, der besonders

in der zweiten Hälfte an nicht wenigen Stellen

herangezogen worden ist, sind besonders die

Lehren der stoischen Schule, vorwiegend
nach den »IlQOrQemixoi« des Poseidonios
stark verwertet, die übrigens auch sonst als

Quelle für manches andere literarische Erzeugnis

des klassischen Altertums gedient haben. Posei-

donios ist, wie R. vermutet, jedoch nicht die

einzige Vorlage für Galen gewesen; nach R.

dürfte noch jein anderer Stoiker, und zwar
kynischer Färbung« hierfür gelten. Sei dem,

wie ihm wolle, R.s .Arbeit ist das Ergebnis

grofsen Fleifses, gediegener Literaturkenntnis

und scharfer kritischer Begabung. Für den

mit philologischen Neigungen nicht ausgestatteten

Arzt hat sie aufserdem die wertvolle Neben-
wirkung, seine Aufmerksamkeit auf eine Abhand-
lung von Galen zu lenken, die wegen ihres

philosophischen Gedankenreichtums, ihrer edlen

Tendenz und gewinnenden Form zu den besten

und anregendsten ihrer Art gehört, und deren

Inhalt wohl verdient, vom angehenden Mediziner

gelesen und beherzigt zu werden.

Berlin.
J,

Pagel.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Terelne.

XXII. Kongre/s für innere Medizin.

Wiesbaden, 12. April.

Der Vorsitzende Geh. Hofrat Prof. Dr. v. Erb (Heidel-

berg) eröffnete den Kongrefs und gab einen Überblick
über die heutige Stellung der inneren .Medizin in

der ärztlichen Praxis, der Wissenschaft und im
Unterricht. Die berufliche und die soziale Stellung

der Arzte sei zweifellos erheblich schwieriger geworden

;

Die alten ethischen und persönlichen Beziehungen zwischen
Arzt und Hilfesuchenden seien gelockert, die Arzte auf
den Standpunkt der Gewerbetreibenden ohne das Recht,

für sich zu werben, herabgedrückt worden; sie seien

genötigt, an die gröfsere Sicherheit ihrer sozialen und
materiellen Lage, an Zukunft und Altwerden zu denken;
E. weist darauf hin, dafs für den mächtigen Konkurrenz-
kampf vor allen Dingen eine noch bessere und gründ-
lichere Ausbildung der Ärzte erforderlich sei, und streift

die dafür getroffenen Veranstaltungen. Ihre Wirkung
sei aber noch abzuwarten. Er berührte dann noch
weitere Erscheinungen, die mit den heutigen volkswirt-
schaftlichen Zuständen zusammenhängen: das rücksichts-
lose Streben nach Gelderwerb, die Ansammlung grofser
Reichtümer, der schrankenlose Kapitalismus, der seine
.Mitte! stets »umzuschlagen« und zu immer weiterer
.Ausdehnung ihres Verwendungsgebietes fortzuführen
sucht. Hiervon sei auch der Ärztestand nicht unbe-
rührt geblieben; neben der mit Fug und Recht bean-
spruchten vollwertigen Entlohnung ihrer Arbeit, die den
Ärzten jetzt endlich allgemeiner zu Teil werde, träte

auch hier und da ein Übermafs der Forderungen zutage,
das gelegentlich zu unerfreulichen Erörterungen in der
Öffentlichkeit führt und im Interesse des ärztlichen

Standes durch persönlichen Takt in solchen Dingen
vermieden werden sollte. Weiterhin habe sich der

Grofsbetrieb und Industrialismus unserer Tage auch der

Heilanstalten und Sanatorien als Erwerbsquellen be-

mächtigt und diese hier und da zu einer Ausbeutung
der Hilfesuchenden werden lassen. Besonders zu tadeln

sei es, wenn die Ärzte als Besitzer solcher .Anstalten

ihre Doppelstellung als ärztliche Leiter und wirtschaftliche

Führer nicht scharf auseinanderhielten. Im Interesse

der Kranken und des .Arztestandes sei zu wünschen, dafs

solche .Mifsstände ganz verschwänden. Die heutige Stellung

der inneren Medizin in der wissenschaftlichen Forschung
und im Unterricht sei nicht mehr die alte. Die zentrale,

die Total-.Ausbildung der -Arzte beherrschende Bedeutung
sei erschüttert, trotzdem 70 Prozent aller Kranken, die

den Arzt aufsuchen, innerlich krank seien. Der Einzelne

vermöge heute nicht mehr das ganze Gebiet der inneren

.Medizin zu beherrschen. E. weist auf die Detailgebiete

hin, die sich abgelöst haben , und wirft die Frage auf,

ob der Kongrefs auch fernerhin seine Existenzberechti-

gung für das Gesamtgebiet aufrecht erhalten könne.

Letzteres wäre aber sehr zu wünschen aus mehrfachen
wichtigen Gründen. Er wirft einen Blick auf die Teil-

fächer, die selbständig zu werden im Begriffe stehen,

ganz besonders auf die Nervenheilkunde. E. spricht

sich dahin aus, dafs die Nervenheilkunde das volle

Anrecht habe, eine besondere Spezialität zu bilden,

eigene .Abteilungen, .Ambulatorien und akademische Ver-

treter zu besitzen. Dies werde und müsse auch an

allen gröfseren wissenschaftlichen Zentren kommen.
Aber die innere Medizin müsse sachlich oder persönlich

mit ihr verbunden bleiben. Die innere Klinik habe
ebenso wie die Psychiatrie in erster Linie dem medizi-

nischen Unterricht zu dienen ; für die Unterweisung in

der Psychiatrie seien aber die sog. Nervenkrankheiten,

abgesehen von gewissen Grenzfällen, durchaus über-

flüssig. Dagegen wären sie für den Unterricht in der

inneren Medizin und für die .Ausbildung des .Arztes in

ihr durchaus unentbehrlich. Daraus folge, dafs die Ner\-en-

heilkunde zur inneren Klinik gehört, den Psychiatern

aber nur die Psychiatrie zukommt. Zum Schlufs berührte

E. die in der Büdung begriffenen medizinischen Akade-

mien, deren letzte Ziele und .Absichten noch nicht klar

zu erkennen seien , die jedoch sowohl in akademischen
Kreisen wie von den praktischen Ärzten nicht ohne Mifs-

trauen angesehen werden, und schlofs mit dem Wunsche,
dafs sie schliefslich dem Ärztestand zum Segen gereichen

mögen. — Nach mehreren Begrüfsungsansprachen gab
Prof. Dr. H. E. Ziegler (Jena) ein Referat über den

gegenwärtigen Stand der Vererbungslehre in der
Biologie. Zwei Vorgänge müfsten von der echten Verer-

bung getrennt werden, 1. der Übergang von Krankheits-

erregern, z. B. Bakterien aus dem elterlichen Individuum

in die Keimzellen oder in den Embryo und 2. die Schä-

digung der Keimzellen durch Gifte oder anormale Stoff-

wechselprodukte, wenn der elterliche Organismus mit

solchen belastet ist. Ferner sei die Vererbung bei den
niedersten Organismen (Protisten) ein anderer Prozefs

als bei den höheren Organismen. Die wesentlichen

Eigenschaften der Zellen der höheren Organismen sind

bei Tieren und Pflanzen merkwürdig ähnhch, und das

Folgende gilt für Tiere und Pflanzen und offenbar

auch für den Menschen. Die Kerne dieser Zellen ent-

halten wie alle Zellkerne sog. Chromosomen, d. h. es

treten bei der Kernteilung färbbare Gebilde in bestimmter

Form und in bestimmter Zahl auf, welche für die Ver-

erbung von der gröfsten Wichtigkeit sind. Die reife

Eizelle besitzt ebensoviele Chromosomen wie die Samen-

zelle, und daraus erklärt sich, dafs die .Mutter denselben

Einflufs in der Vererbung habe wie der Vater. Die

Zelle, aus welcher der entstehende Organismus hervor-

geht habe also die Hälfte ihrer Chromosomen vom Vater

erhalten, die Hälfte von der .Mutter, und diese Eigen.

Schaft übertrage sich bei der Zellteilung auf die weiter,

hin entstehenden ZeUen, sodafs für aUe ZeUen des Orga
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nismus in dieser Hinsicht dasselbe gilt wie für die be-

fruchtete Eizelle. Die Zusammenmischung der väterlichen

und mütterlichen Chromosomen übt also ihre Wirkung
auf den ganzen entstehenden Organismus aus, und da-

mit hängt die Mischung der Eigenschaften zusammen,
die von väterlicher und mütterlicher Seite auf den Orga-

nismus übergehen. Die Wirkung dieser Mischung
(Amphimixis) lasse sich am genauesten dann beoachten,

wenn zwei verschiedene Tierarten oder verschiedene Varie-

täten derselben Art gekreuzt werden. Die Nachkommen
zeigen meistens eine Mischung der Eigenschaften der

Eltern, allein zuweilen beobachtet man einen Rückschlag

auf einen Grofsvater oder eine Grofsmutter (Atavismus)

oder sogar einen Rückschlag auf eine ältere Stammform.
Wenn man nach einer Erklärung dieser Vererbungsvor-

gänge suche, müsse man zunächst auf das Verhalten

der Chromosomen genauer achten und die eigentümlichen

Vorgänge bei der Reifung der Eizellen und der Samen-

zellen in Betracht ziehen. Wie die Eizelle bei ihrer

Reifung die sog. Richtungskörperchen oder Polzellen

bildet und so gewissermafsen vier Zellen aus der Eizelle

hervorgehen, so werden aus jeder Samenmutterzelle vier

Samenzellen gebildet. Das Verhalten der Chromosomen
ist in beiden Fällen dasselbe: es werden sog. Vierer-

gruppen gebildet, die aus vier kugelförmigen oder band-

förmigen Stücken bestehen. Von diesen vier Stücken

stammen zwei von väterlicher Seite her, zwei von
mütterlicher. In die reife Eizelle oder in eine Samen-

zelle gelangt jeweils ein Stück, ein Viertel aus jeder

Vierergruppe. Es ist bei jeder Vierergruppe eine Sache

des Zufalls, welches Viertel dazu gewählt wird. Die

Keimzellen eines Individuums können also verschieden-

artig sein, indem die eine mehr väterliche, die andere

mehr mütterliche Chromosomen enthalten kann. Da
nun bei der Erzeugung jedes neuen Individuums jedes-

mal eine andere Kombination zur Verwendung kommt,

so erkläre sich die Verschiedenartigkeit der Kinder der-

selben Eltern. Die Konstitution eines Menschen und die

damit zusammenhängende Disposition zu irgend einer

Krankheit sei von den Vorfahren ererbt. Auch hier spiele

die Vermischung der väterlichen und mütterlichen Anlagen

die gröfste Rolle und komme oft auch Rückschlag auf

Grofseltern vor. Alle Anlagen des Körpers und des

Geistes seien von der Vererbung abhängig, die die

Macht eines Naturgesetzes habe. (Schlufs folgt.)

Personalchronik.

An der Univ. Leipzig sind die Privatdozz. Dr. Sieg-

fried Garten f. Physiol. und Dr. Karl Hirsch f. Pathol.

zu aufseretatsmäfs. aordd. Proff. ernannt worden.

Der Privatdoz. f. Pathol. an der Univ. Göttingen Dr.

Borrmann ist als Prof. Jores' Nachfolger als Prosektor

an das herzogl. Krankenhaus in Braunschweig berufen

worden. •

Der Privatdoz. f. Zahnheilkde an der Univ. Strafs-

burg Dr. J. Römer ist als aord. Prof. an die Univ.

Innsbruck berufen worden.

Zeitschriften.

Klinisches Jahrbuch. 14, 2. Über Typhus-Schutz-

impfungen: I. Gaffky, Bericht des Instituts für Infek-

tionskrankheiten in Berlin. II. KoUe, Hetsch und
Kutscher, Vergleichende Untersuchungen über ver-

schiedene Verfahren der Typhusschutzimpfung. — Pet-

schull, Die Typhusepidemie in Ems während des

Sommers 1904.

Brain. A Journal of Neurology. No. 108. J. M.

Clarke, On the spinal cord degenerations in anaemia.

— D. Orr, System lesions of the posterior columns in

general paralysis, and their bearing on the point of ori-

gin of tabes dorsalis. — J. Collier, The false localising

signs of intracranial tumour. — W. H. B. Stoddart,

A study of the emotions. — T. G. Stewart, Sympto-

matology of cerebellar tumours.

Berichtigangr.

In der Besprechung von Javal, Die Welt der Blin-

den in Nr. 15 ist auf Sp. 945 Z. 25 Rillen tafel statt

Reihentafel, Z. 40 sagen wir statt so gar wie
zu lesen.

Kunstwissenschaften.

Referate.

C. Hasse [ord. Prof. f. Anatomie an der Univ. Breslau],

Roger van der Weyden und Roger van
Brügge mit ihren Schulen. [Zur Kunst-
geschichte des Auslandes. H. XXX.] Strafs-

burg, J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1905. X
u. 84 S. 8° mit 15 Taf. M. 6.

Hasse verwendet seine Mufsestunden seit

1 5 Jahren zum Studium der altniederländischen

Malerei. Er ist zu eigenartigen Ergebnissen

gekommen und bemüht sich schon mit drei

Schriften, die zünftigen Kunstgelehrten von seiner

Wahrheit und ihrem Irrtum zu überzeugen — im

5. Heft seiner »Kunststudien« (Breslau, Tre-

wendt, 1894), ausführlicher 1904 mit dem Heft

»Roger van Brügge, der Meister von Flemalle«

(Strafsburg, J.
H. Ed. Heitz), am ausführlichsten

in dem vorliegenden Hefte.

Karel van Mander spricht von zwei Meistern

des Namens Roger. Die neuere Kunstwissen-

schaft hält diese Zweiheit für irrtümlich, sie

kennt nur einen Meister dieses Namens, hat

aber aus dem »Werke« Rogers van der Weyden
stilkritisch eine Gruppe von Bildern herausgelöst,

die sie dem sogenannten Meister von Flemalle

zuschreibt.

H. glaubt zwei Meister mit Namen Roger

zu kennen und stellt die Schöpfungen dieses

und jenes Meisters zusammen. Diese Hypothese

wäre nur dann, nur so zu errichten, wenn zwei

urkundlich für Roger beglaubigte Werke stil-

kritisch unvereinbar wären, eines davon etwa in

die Gruppe des Flemalle-Meisters gehörte. Das

ist aber nicht der Fall. Die beglaubigten Werke

läfst H. dem Roger van der Weyden, mit Aus-

nahme der Grablegung Christi in Florenz, die

allenfalls beglaubigt ist und die er seinem Roger

van Brügge gibt. Aufser dem Verf. hat aber

noch niemand diese Tafel für unvereinbar mit

den anderen beglaubigten Roger - Bildern ge-

halten. Die Hypothese, dals der Flemalle-

Meister mit Roger van Brügge identisch sei, ist

auf diese Weise nicht zu stützen.

Ein anderes Mittel gibt es nicht, und der

Verf. versucht auch kein anderes. Die verfehlte

Vermutung in bezug auf den Namen wäre noch

nicht schHmm, wenn die Persönlichkeiten der

Maler stilkritisch wenigstens deutlich voneinander

unterschieden würden. Die Verwirrung, die H.

als Stilkritiker anrichtet, übersteigt aber jedes

Mafs. In der Reihe der Bilder, die er dem

Roger van der Weyden läfst, stehen zwei be-

glaubigte Werke (die der Verf. nicht gesehen
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hat!), dann Arbeiten des Dierik Bouts und

endlich einige Stücke vom Anfang des 16. Jahrh.s.

In der weit längeren Liste der Schöpfungen

Rogers van Brügge findet der erstaunte Leser:

1. viele Hauptwerke Rogers van der Weyden,
z. B. den Bladelin-Altar, 2. fast das ganze Werk
des Flemalle- Meisters, 3. eine Kopie nach van

Eyck, die Madonna beim Brunnen in Berlin,

4. mehrere Hauptwerke Memlings, wie die Bath-

seba in Stuttgart, 5. verschiedenes von ver-

schiedenen kleineren Meistern, Und das alles

nicht etwa gegliedert in mehrere Entwickelungs-

pbasen einer wandlungsreichen Künstlernatur,

sondern in buntem Durcheinander. Früher figu-

rierte auch Gerard David in dieser Liste.

Ich glaube, mit einem .Autor, der nach 15 jähri-

gem Studium solche Ergebnisse seiner Stilver-

gleichung darbietet, wird eine wissenschaftliche

Polemik schwer durchzuführen sein, und be-

gnüge mich mit Aufrichtung einer Warnungstafel.

Berlin. Max J, Friedländer.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften ond Vereine.

Kunstgeschichtliche Gesellschaft.

Berlin, 17. Februar.

Herr War bürg sprach über den Austausch künst-
lerischer Kultur zwischen Norden und Süden
im 15. Jahrh. Das stilgeschichtlich bedeutsame, bisher

jedoch kaum formulierte Problem läfst sich exakter
fassen und neu beleuchten, wenn man das Kupferstich-

werk des sog. Baccio Baldini stilkritisch und kultur-

historisch genauer analysiert, und in diesem unaus-
geglichenen Nebeneinander die Symptome jener kritischen

Obergangsepoche im Stile der frühesten florentinischen

weltlichen Kunst in ihrer gegenseitigen Bedingtheit zu
beobachten lernt. Dafs Erzeugnisse des gleichzeitigen

nordischen Bilddruckes wie z. B. die Apostel und Evan-
gelisten des Meisters E. S. bis ins einzelnste vorbildlich

auf die Propheten und Sibyllen des sogenannten Baccio
Baldini einwirkten, ist zuerst schon durch Mariette be-

obachtet und dann durch Lehrs in weiterem Umfange
festgestellt, ebenso von Lippmann ein .Abhängigkeits-

verhältnis der Planetenstiche und des i Hosenkampfes

t

des sog. Baccio Baldini von nordischen Holzschnitten
oder Kupferstichen konstatiert worden. Dafs in diesen
Fällen Italien der gebende Teil gewesen wäre, trifft

nach W.s .Ansicht nicht zu. Denn der schon seit 1445
in typischer Redaktion nachweisbare fest ausgeprägte
Zyklus der deutschen Planetenbilder hat offenbar, wahr-
scheinlich durch die Variante einer burgundischen Holz-
schnittfolge, dem Berliner Blockbuch ähnlich, die

illustrative Anlage der italienischen Planetenstiche be-

stimmt, deren persönhche Abweichungen im Früh-
renaissancestil sich andrerseits in keinem Falle als die

nordische Druckkunst beeinflussend nachweisen lassen.
Ahnlich fafst W. die Beziehung zwischen dem vor
1464 entstandenen Hosenkampfe des sog. Baccio Bal-
dini und dem Stiche des Meisters mit den Bandrollen
auf. Beide gehen auf ein verlorenes nordisches Vor-
bild zurück. Die Wurzelechtheit in nordischem Boden
liefs sich für den »Hosenkampf« nun auch noch durch
die unerwartete Hilfe eines modernen Kunstwerkes end-
gültig feststellen. W. fand 1896 in Norwegen in einem
Spielzeugladen in Dahlen (Thelemarken) ein bemaltes
kleines Kästchen, das, eine »Tine«, einen »Tragekastenc
des 18. Jahrh.s in verkleinertem Mafsstabe nachbildend,
die Gruppe um ein Kleidungsstück kämpfender Frauen
mit einer Inschrift aufwies. Diese lautet: > Eiter Spaa-

dorn skal syv Quinder Traettes om ens mans buxe A."
1702«, »nach der Weissagung werden sich sieben
Frauen um eines Mannes Hose streiten«. Dieser
Weissagung liegt — wie W. mit Hilfe von Ad. Gold-
schmidt herausfand — die Stelle bei Jesaias 4, l zu-
grunde, wo den sündigen Weibern von Jerusalem ein

Mangel an .Männern folgendermafsen strafandrohend ver-

heifsen wird: »Dafs sieben Weiber werden zu der Zeit

einen Mann ergreifen, und sprechen: wir wollen uns
selbst nähren und kleiden , lafs uns nur nach deinem
Namen heifsen, dafs unsere Schmach von uns ge-

nommen werde«. In der Literaturgeschichte hatte

bereits Wackernagel diese Bibelstelle hinter der grotesk

verhüllenden Maske eines der ältesten deutschen Fast-

nachtsspiele von den 7 Weibern erkannt (Keller, Fast-

nachtssp. 46). Somit ist diese urwüchsige Bibelinter-

pretation in den Boden volkstümlichen Festwesens vom
Mittelalter bis zur Gegenwart fest eingebettet, und es

lassen sich auch die Zwischenglieder nachweisen , die

vom mittelalterlichen Fastnachtsspiel zur skandinavischen
bäuerlichen >.Minnegabe« führen. Die nordische Heimat
des Hosenkampfes entspricht der Lebhaftigkeit der von
Brügge hereindringenden Kunst, die den flandrischen

Bilderkreis auf den verschiedensten, pomphaften oder
bescheidenen , Vehikeln mitten in das italienische Haus
hineinbrachte. W. hat nach dieser Richtung schon
wiederholt auf die Bedeutung des flandrischen .Arazzo

und des flandrischen Leinwandbildes als Verbreiter des
weltlichen Bilderkreises hingewiesen, und erwähnt jetzt,

dafs auch die angewandte burgundische Gerätkunst die

echtesten Typen aus dem komischen nordischen Bilder-

kreise mitten in die gewähltesten florentinischen Privat-

sammlungen einfügte. Z. B. führt er den berühmten
Emailbecher aus der Sammlung Thewalt an, jetzt im
Besitze von Morgan. Den Becher umranken bekannt-
Hch die .'\ffen, die den Krämer berauben, ein Schwank,
der zum typischen Bestände niederländischer Komik in

Bild und Spiel gehört. So sah man schon seit 1375
den beraubten Krämer auf den Wandmalereien im
Schlosse zu V'alenciennes, und 7 Affentänzer durften

ihre lustigen Pantomimen sogar als Tafelintermezzo zu
Ehren und zur Ergötzung Karls des Kühnen 1468 in

Brügge aufführen. Ein solcher Affenbecher befand
sich nun schon 1464 als besonders hoch bewertete

Kostbarkeit in der Schatzkammer des Piro de' .Medici,

nach der Angabe seines Inventars: (ed. Müntz S. 40)
»un bicchiere coUa fiera delle bertuccie smaltato di

bianco, fior. 100«. Wie der jHosenkampft mündete
später auch dieser Schwank in den demokratischeren
und freieren Kreislauf des frühen italienischen Bild-

druckes ein. — War so die lustige nordische Farce als

Becherschmuck gleichsam gerätmäfsig in das festliche

Leben der Florentiner eingefügt, so zeigt der »Hosen-
kampf«; durch die »Impresen«, jene Bilderrätsel, die die

Frauen eingestickt auf den Ärmeln tragen, dafs auch
diese satirische Darstellung in durchsichtiger Rätsel-

haftigkeit mit dem erotischen Festwesen der Florentiner

persönhch und praktisch in Beziehung stand, wie ja

auch die sog. Ottoteller des sog. Baccio Baldini mit

dem höfisch-ritterlichen Liebeswesen der Florentiner als

Minnegaben organisch verknüpft waren, da diese Stiche

dazu dienten, als Deckelverzierung auf galante Ge-

schenkdosen geklebt zu werden , die sogar auf be-

stimmte Liebespaare deutlich anspielten. Gewisse .Ab-

hängigkeiten von klassischen Vorbildern sind bei

genauerer .Analyse unleugbar durchzufühlen, ebenso

sicher ist, dafs von dem echt antiken pathetischen

Schwung, von jener dramatischen Einfachheit der Ge-

berdensprache, die z. B. Signorelli in seiner Bestrafung

Amors (London, National Gallery), diesem reifen Er-

zeugnis des grofsen Stiles der Hochrenaissance, ent-

faltet, noch nichts zu spüren ist. Der Barockstü des

gehäuften amüsanten Beiwerks mufste erst durch eben

jenen Künstler überwunden werden, dessen Werk den

ganzen Kreis der angewandten und freien weltlichen
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Kunst in Florenz umspannt: durch Sandro Botticelli,

der höchst wahrscheinlich in seiner Jugend die besten

jener »Ottoteller« zeichnete; eben weil er selbst in

seiner frühesten Zeit als Gehilfe in der Florentinischen

Goldschmiedewerkstatt die Idealfiguren der griechischen

Götterwelt mit dem gleichgültigen Schmucke spät mittel-

alterlicher Zierlust überdecken mufste, empfand er dann
die Befreiung von höfischer Stofflichkeit »alla franzese«

als Wiedergeburt der Antike. Seine mythologischen Ge-
stalten atmen jene seltsam insinuirende antikische

Beweglichkeit aus, weil sie befreite, nicht freie

Geschöpfe der malerischen Phantasie sind , befreit

aus dem Banne höfischen Kostümprunkes auf galanten

Geschenkdosen, Planetenbüchern und Turnierfahnen

:

unbekleidet entsteigt seine schaumgeborene Venus dem
Meere, die noch zaghafte Vorläuferin jener pathetischen

Olympier, die dann später die »fiamminghi«; lehren, die

höhere römische Formensprache effektvoll nachzu-
sprechen. — Schliefslich besprach Herr Max J. Fried-
länder die bei der Verlagsanstalt Bruckmann, München,
erschienene Publikation: Meisterwerke westdeutscher

Malerei auf der kunsthistorischen Ausstellung

zu Düsseldorf, von Paul Giemen und Eduard Firme-
nich-Richarz, München 1905.

Im Verlage von Georg Keimer in Berlin soeben erschienen:

DIE

Hieroglyphen-Bildschrift
der maya-völker

IN IHRER STUFENWEISEN ENTWICKELUNG BIS ZUR ORNAMENTBILDSCHRIFT
DARGESTELLT UND

AN DEN HIEROGLYPHEN DER 20 MONATSTAGE ERLÄUTERT
VON

A. EICHHORN
REGIERUNGS-BAUMEISTEB.

can caanil.

Weisheit des Himmela.

chicanil u

Die Erklärung der

BERLIN.
GEORG REIMER.

1905.

gr. Quart. 31 Bogen mit 1081 Figuren. Ladenpreis 16 Mark

Bekanntmaehung.
Die Stelle des

ersten Bibliothekars
der hiesigen Volksbücherei mit der Eigenschaft eines

höheren Beamten soll alsbald durch eine wissenschaft-

lich und bibliothekstechnisch durchgebildete Kraft be-

setzt werden.

Besoldung 3500 Mark, steigend von 3 zu 3 Jahren

um je 300 Mark bis zum Höchstbetrage von 5000 Mark.
Die Anstellung erfolgt unter dem Vorbehalt drei-

monatiger Kündigung nach Maßgabe des Ortsstatuts vom
31. März/ 12. Juni 1900. betreffend die Anstellung und
Versorgung der Beamten der Stadtgemeinde Schöneberg.

Bewerber wollen uns ihre Meldungen nebst Lebens-
lauf und Zeugnisabschriften bis zum 15. Mai 1905 ein-

reichen.

Schöneberg, den 17. April 1905.

Der Magistrat. Wilde.

Im Verlage von Ferd. Schöningh in Pader-
born ist soeben erschienen

:

TTpllJlTirl "^^^* ^®^ Bruchstücken der alt-
XLCllClllU. sächsischen Grenesis. Mit ausführ-

lichem Glossar herausgeg. von Dr. M. Heyne.
(Bibliothek der ältesten deutschen Literatur -Denk-

mäler. IL) 4. verbess, AufL 402 S. 8. hr.Jib,—.

Soeben ist im Verlage von Ferdinand Schöningh
in Paderborn erschienen

:

Nuntiaturberichte aus Deutschland.
Nebst ergänzenden Aktenstücken 1585 (1584—1590).

IL Abtig. Die Nuntiatur am Kaiserhofe:

1. Hälfte. Germanico Malaspina u. Filippo

Sega (Giovanni Andrea Caligari in Graz). Quellen

und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte.

Herausgeg. von der Görres - Gesellschaft. X. Bd.

Bearbeitet und herausgeg. von Dr. Rob. Reichen-
berger. L und 482 S. 8. broch. jit 20,—.

Schreibmaschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Knhse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

^m SSerlage öon -perdinancl Sdjöningb in Pader-
born ift erfd^ienen unb in jeber 33ucf){)anbtung ju ^a6en:

ber (8ri(ift(^en Jircßäofogic.
SBon Carl ]NIaria Kaufmann.

—^ JVlit 239 Illustrationen, h^
(2Stffenfd^aftItcf)e ^anbhihUot^tt.)

XVIII u. 632 (Seiten, gr. 8. Br. JC U,—, geb. JC 12,20.

^aS geilen eincS mifTcnfcftaftüc^en ÄompenbiumS bcr dtn\t'

ticken 3lrct)äDlogte ift um fo nachhaltiger empfunben morbcn, als

tiefe junge SDiejipIin banf ben epodbemac^enbcn (Erfolgen i^rcS

93egrünber« (SioDonni SSattifta be atoffi ber ^tftorifcf)en 3;^co=

logie foroof)!, roie ber Äunft« unb Äulturgefdjirbte Döüig neue

©efirljtSpunfte eröffnete. — SluSfü^rlicfcer »^rofpeft burcf) jtbe

Sud^fianblung.
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Vorteilhafte Gelegenheit

für Bibliotheken.

ALEXANDER DUNCKER.

BERLIN W. 35, LÜTZOWSTR. 43.

Studien zur

vergleichenden Litteraturgeschichte.

Herausgegeben von Prof. Dr. Max Koch, Breslau.

Bd. I-IV^(I90I-I904) anschliessend an Zeitschr. f. vergl. L. G. Bd. XIV.

Archiv für

Kulturgeschichte.
Herausgegeben von Dr. G. Steinhausen, Kassel.

Bd. I— II (1903—1904) anschliessend an Zeitschrift f. K. G. Bd. IX.

Forschungen zur

neueren Litteraturgeschichte.

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Muncker. München.

Bd. l-XXVlil (1896-1905). (Inhaltsverzeichnis auf Verlangen

)

Politische Korrespondenz

Bd i-xxx Friedrichs des Grossen.

Preußische Staatsschriften aus der

Regierungszeit Friodrichs dos Grosson.
Herausgegeb. v. Droysen-Duncker: Koser: Krauske. Bd. I— IM

Friedrich der Grosse
und die französische Malerei seiner Zeit.

Herausg. v. P a u I S e i d e I. — Mit 50 Taf. in Lichtdr.. darunter 12 färb. usw.

statt
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Verlag von B. O. Teubner in lieipaEig. •

Einführung
in das

Studium der theoretischen Physik,
insbesondere in das der analytisclien Mechanik.

Mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis

von P. Yolkmaim,
Professor der theoretischen Physik an der Universität Königsberg i. Fr.

[VI u. 370 S.] gr. 8. 1900. geh. M ').—, in Leinwand gebunden J( 10 20.

Die Haltung des Werkes entspricht den Veröffentlichungen des Verfassers aus dem letzten Jahrzehnt, die eine

ausgesprochene Hinneigung zu erkenntnistheoretischen Fragen, eine Bevorzugung der historischen Elemente der

Wissenschaft, besonders eine uneingeschränkte Wertschätzung der Leistungen Newtons bekundeten. Die durch-

gehende Betonung philosophischer Auffassung, der enge Anschluß an die Leistungen der führenden Geister bilden

eigentümhche Vorzüge des Werkes, durch die es eine große Anzahl interessierter Leser anziehen wird, sei es zu-

stimmender, sei es widersprechender. Besonders wird die Wirkung auf die studierende Jugend eine nachhaltige

sein, und es ist dem Verfasser als Verdienst anzurechnen, diese beim Studium oft vernachlässigten Richtungen,

für welche der Jüngling so leicht empfänglich ist, nachdrücklich betont zu haben.

(Jahrb. über d. Fortschr. d. Mathematik, Bd. 31 für 1905.)

Theorie der Elektrizität.
Von Dr. M. Abraham und Dr. A. Föppl.

I. Band. Einführung in die Maxwelische Theorie der Elektrizität. Mit einem einleitenden

Abschnitte über das Rechnen mit Vektorgrößen in der Physik. Zweite umgearbeitete

Auflage von Dr. M. Abraham. Mit 11 Figuren im Text. [XVIII u. 443 S.] gr. 8.

1904. geb. M. 12.—.

II. Band. Die höheren Probleme der Elektrodynamik. Bearbeitet von Dr. M. Abraham.
1905. [Unter der Presse.]

Auch in der neuen Auflage wird die allgemeine Theorie der Vektoren und der Vektorfelder voran
gestellt, als die mathematische Grundlage aller Theorien der Elektrizität und des Magnetismus. Die
physikalischen Grundlagen der Maxwellschen Theorie werden in synthetischer Weise entwickelt, indem
zunächst das elektrostatische Feld und das magnetische Feld stationärer Ströme vom Standpunkte der

Nahewirkung aus betrachtet und dann zu den allgemeinen Feldgleichungen und deren wichtigsten An-
wendungen übergegangen wird. Den neueren Fortschritten der Elektrizitätslehre wird durchweg Rechnung
getragen. Als zweiter Band soll folgen: Theorie der elektromagnetischen Strahlung.

Beide Bände zusammen sollen eine umfassende Kenntnis des gegenwärtigen Standes der Elek-

trizitätstheorie vermitteln.

Vorlesungen über Technische Mechanik
in Tier Bänden.

Von Dr. August Föppl,
Professor der Mechanik und Vorstand des Mechan.-Techn. Laboratoriums an der Techn. Hochschule in München.

I. Band. Einführung in die Mechanik. (1. Aufl. 1898.) 2. Aufl. 1900. Preis geb. M 10.—
II. Band. Graphische Statik, (l. Aufl. 1900.) 2. Aufl. 1903. Preis geb. JC 10.—

III. Band. Festigkeitslehre, (l. Aufl. 1897.) 2. Aufl. 1900. Preis geb. Ji 12.—
IV. Band. Dynamik. (1. Aufl. 1899.) 2. Aufl. 1901. Preis geb. JC 12.—

Preis des ganzen Werkes in vier eleganten Leinwd.-Bänden JC 44.—

Herr Geheimrat Professor Lampe von der Technischen Hochschule in Berlin schreibt:

»Wie bei der Anzeige des zuerst erschienenen dritten Bandes bemerkt wurde, ist die Föpplsche Bearbeitung

der Mechanik dadurch ausgezeichnet, daß die Darstellung von großer Einfachheit und Klarheit ist, das Hauptgewicht

in die Begriffsbildung gelegt wird; durch Vermeidung verwickelter analytischer Betrachtung wird der Raum gewonnen
zur eingehenden Erörterung und Vertiefung der Grundanschauungen auf physikalischer Basis. Diese Eigenschaften

fallen natürlich bei dem vorliegenden ersten Bande am meisten in die Augen t

»Als eigenartiges Erzeugnis eines selbständig schaffenden Geistes verdient das Buch, welches durch seine

große Verbreitung in technischen Kreisen gewiß einen bedeutenden Einfluß ausüben wird, jedenfalls auch von

wissenschaftlicher Seite volle Beachtung und genaue Prüfung der Einzelheiten.«

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Be«ün und Leipzig. Druck von £. Bacbbinder in Neu-Rnppin.
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AllgeffleiRwIssensohaftliohes; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Die Grammatica figurata des
Mathias Ringmann (Philesius
Vogesigena) in Faksimiledruck

hgb. mit einer Einleitung von Fr.

R. V. Wieser. {Joseph Knepper.
Gymnasial -Oberlehrer Dr., Bitsch.)

'
• r d e r s Konversationslexikon. +. Bd.
3. Aufl.

. ;,. iler Bücherfreunde zu Berlin.

Theologie uni) KIrohenwesen.

Handbuch zu den Neut estament-
lichen Apokryphen. Hgb. von
E. Hennecke. {Heinrich Julius
Holtzmann, ord. Univ.Prof. emer.,

Dr. theol., Strafsburg.)

S. Merkle, Die katholischen Fakul-
täten und der religiöse Friede.

(Friedrich Paulsen, ord. Univ.-

Prof. Dr., Berlin.)

Das evangelische Deutschland,
hgb. von Gottl. Mayer. I, 1.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Fr. Heuck, Zum Religionsunterricht

an höheren Schulen. {Friedrich
Niebergall, Privatdoz. Lic, Heidel-

berg.)

Janssens.Le Xeo Criticisme de Charles
i^enouvier.

H. Schorer, Bayerns Studien -Stipendien
an humanistischen wie technischen Mittel-
und Hochschulen.

Atigemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Heinrich Gusztdv, Egyetemes Iro-

dalomtörtenet (G. Heinrich, Allge-

meine Literaturgeschichte). II. Bd.:
Römer und Romanen. {Ludwig
Räcz, Gymnasialdirektor Dr., Säros-
patak.)

C.C.Uhlenbeck,Eine baskische Parallele.

14. Tntenmtii»mUr Orientalkteti-Kutigreß.

Grieohisohe und latelnlsohe Philologie

und Literaturgeschichte.

O. Im misch. Philologische Studien

zu Plato. 2. H.: De recensionis

Platonicae praesidiis atque rationi-

bus. {Aniott Piccardt, aord. Univ.-

Prof. Dr., Freiburg i. d. Schw.)

A. Persii Flacci Saturarum
L i b e r. Rec. Santi Consoli. {Frie-

drich Vollmer, ord. Univ.-Prof Dr.,

München.)

Deutsche Philologie und Ltteraturgesohiohte.

L. Hirzel, Wielands Beziehungen zu
den deutschen Romantikern. {Spi-

ridion Wukadinovid, Dr. phil.,

Prag.)

K. Ernst, Proben deutscher Mundarten.

Romanische und englische Philologie

und Literaturgeschichte.

A.Steiger, Thomas Shadwell's »Li-

bertinet. {Richard Mahrenholiz,
Dr. phil., Dresden.)

A. W irth, Typische Züge in der schottisch-
englischen Volksballade. L

Alte und mittelalterliche Geschichte.

H.Swoboda, Griechische Geschichte.

2. Aufl. {Robert Pöhlmann, ord.

Univ.-Prof. Dr., München.)

P.A 1 1 a r d , Histoire des persecutions pendant
la premiere moitie du 3 • siecle. 3 • ed.

G. P a o 1 u z z i , La prima lotta di Federico II

di Svevia col Papato.

ieuere Geschichte.

Gustav Freytag und Herzog
Ernst von Coburg im Brief-
wechsel 1853 — 1893. Hgb. von
Ed. Tempeltey. {Oskar F. Walzet,

ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)

C. Spielmann, Arier und Mongolen.

Geographie, Linder- und Völkerkunde.

K. Baedeker, Konstantinopel und
das Westliche Kleinasien. {Mariin

Hartmann, Dozent am Seminar f.

oriental. Sprachen, Prof. Dr., Berlin.)

J. Jung, Das Itinerar des Erzbi.schofs Si-
genc von Canterbury und die Strafse
von Rom Ober Siena nach Lucca.

Staats- und Soziaiwlssentohaften.

A. Klein, Die zentrale Finanz Ver-

waltung im Deutschordensstaate

Preufsen am .Anfang des XV'. Jahr-

hunderts. {Maximilian Perlbach,

Abteilungsdirektor an der Königl.

Bibliothek, Prof. Dr., Berlin.)

G. Vogt, Die Vorteile der Invalidenver-
sicherung.

Rechtswissenschaft

H. Pohl, Die Entstehung des belgi-

schen Staates und des Norddeut-

schen Bundes. {Edgar Loening,
ord. Univ.-Prof. Geh. Justizrat Dr.,

Halle.)

R. Krug, Die Zulässigkeit der reinen

Wollens-Bedingung. {Fritz Kling-
müller, Privatdoz. Dr., Breslau.)

tthenatik und Haturwissentobaften.

Sammlung naturwissenschaft-
licherAbhandlungen hgb. von
O. Schmeil und W. B. Schmidt.

{B. Landsberg, Gymn-Prof, Allen-

stein.)

W. Fotfrster, Astrometrie. L Heft.

A. Parnicke, Die maschinellen Hilfsmiiie'.

der chemischen Technik. 3. Aufi.

edlzlB.

K. Gussenbauer, .Anscbauonger

über Gehimfunktionen. {Theodor

Ziehen, ord. Univ.-Prof. Dr., Berlin ,

ä3. Kongreß für inr^re Medism (Forts.).

Kanttwiuenseliafto«.

Robert Schumanns Briefe. N. F.

Hgb. von F. G. Jansen. 2. -Aull.

{Carl Krebs. ?coU Dr., Berlin.)



1155 13. Mai. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 19. 1156

Im Verlage von B. G. TEUBNER in LEIPZIG erscheint soeben:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON FRITZ BÄÜMGÄRTEN, FRANZ POLAND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

ca. 30 Bogen, gr. 8. geh. Ji 10.— ,
geschmackvoll geb. Ji 12.

—

Zu beziehen auch in fünf monatHchen Lieferungen zu ^-^ 2.

—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer
wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band, der zunächst allein erscheint, aber völlig in sich ab-

geschlossen ist, gliedert sich nach einer Einleitung über Land und Leute, Sprache

und Religion in drei große Perioden, das Altertum, das Mittelalter und die Blüte-

zeit. Die vielseitige Entwicklung der beiden letzten Perioden kommt in je drei

gesonderten Abschnitten zur Darstellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende

Kunst, C. Geistige Entwicklung und Schrifttum.

Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein reich-

haltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je leben-

diger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch seine

Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unantgeitlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig
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Referate.

Die Grammatica figurata des Mathias Ring-
mann (Philesius Vogesigena) in Faksimile-

druck bgb. mit einer Einleitung von Fr. R. von

Wieser [ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Inns-

bruck]. [Drucke und Holzschnitte des XV. und
XVI. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. Bd.

XIJ. Strafsburg, J. H. Ed. Heitz (Heitz u. Mündel),

1905. 16 u. 63 S. 8". M. 8.

Die vorliegende Grammatica des elsässischen

Humanisten Ringmann gehört ohne Zweifel zu

den gröfsten Kuriositäten des älteren Buch-

druckes und hat sicher nicht viele Analogien.

Das Ganze stellt ein Donat-Kartenspiel dar, und

zwar gibt das Büchlein Text wie Illustrationen,

d. h. die Vorlagen für die Herstellung der ge-

brauchsfähigen Spielkarten. Die Art, wie die

kleinen Lateinschüler das Spiel — tatsächlich

ähnlich unserm Kartenspiel — anzustellen haben,

setzt der Verfasser selbst auseinander. Hier

kann darauf nicht näher eingegangen werden.

Die Reproduktion ist ganz vorzüglich ge-

lungen, wie das von der rühmlichst bekannten
Firma unter Leitung des unermüdlichen Sammlers,
Herrn Ed. Heitz, nicht anders zu erwarten war.

Umsomehr tut es mir für den Verleger leid, dafs

die Einführung v. Wiesers unzulänglich ist. Er
bringt über die notwendig sich aufdrängenden
Vorfragen so gut wie nichts, sondern verweist

dafür mit verblüffender Einfachheit auf die —
allerdings gründliche — Untersuchung Klements
(Zur Geschichte des Bilderbuches und der

Schülerspiele, S.-A. aus dem Jahresbericht des
K. K. Staatsg) mnas. im XIX. Bez. Wiens,
Leipzig, Fock, 1903, s. DLZ. 1903, Sp. 2619).

Dann ist v. W. — wie freilich auch Klement —
gar nicht auf den Gedanken gekommen, sich

das von Goedeke (Grundrifs, 2. .Aufl., I, S. 434)
schon erwähnte Speculum Donati von Ringmann

anzusehen; er würde zu seinem Erstaunen ge-

merkt haben, dafs hier ein äufserst wichtiges
Pendant zur Grammatica figurata vorliegt.

Näheres darüber bringe ich im nächsten Hefte

der Neuen Jahrbücher für das klass. Altert., so-

wie in meiner demnächst in demselben Verlage

erscheinenden Geschichte des altelsässischen

Schulwesens. Statt über Dinge dieser Art sich

zu verbreiten, bringt v. W. eine Reihe von An-

gaben, die mit der Grammatica figurata im

Grunde nicht den geringsten Zusammenhang
haben und unser Wissen über den beregten

Gegenstand in keiner Weise fördern (vergl. S. 1

2

— 15 [! !], den Exkurs über die Strafsburger

Ptolemäus Ausgabe von 1513). Ob v. W.s Ver-

mutung (S. 11) über eine Andeutung der Gram-
matica figurata in einem Briefe Waldseemüllers

an Joh. Amerbach in Basel stichhaltig ist, dürfte

kaum auszumachen sein; annehmbar aber wäre

die Hypothese von der anfangs blofs bildnerischen

Darstellung der Grammatica — nach einem ent-

sprechenden Vorgange Murners — immerhin,

zumal das oben erwähnte Speculum Donati die

Annahme zu stützen scheint. Dafs v. W. das

Verdienst hat, noch ein zweites Exemplar von

Murners juristischen Spielkarten entdeckt zu

haben (S. 10), soll nicht unerwähnt bleiben.

Ich darf wohl noch bemerken, dafs mir durch

freundliches Entgegenkommen des Herrn Heitz

die Möglichkeit geboten ist, in meiner genannten

Schulgeschichte wenigstens eine Illustrationsprobe

aus der Grammatica zu bringen, eine kleine

Genugtuung für mich gegenüber der Ironie, dafs

mir im letzten Augenblicke die Priorität der

Veröffentlichung dieser wertvollen Inkunabel —
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ich kopierte sie vor bereits iVs Jahren, um
sie im Anhang meines Buches zu bringen —
genommen ~ wurde. Ich wünsche aufrichtig dem
hochinteressanten Büchlein viele Käufer. Gröfsere

Lehrerbibliotheken sollten sich auch so etwas

anschaffen: bereuen werden sie es sicher nicht.

Liebhaber und Sammler seien ganz besonders

auf die Publikation aufmerksam gemacht.

Bitsch. Jos. Knepper.

Herders Konversations - Lexikon. 4. Bd.: H—
Kombattanten. 3. .'\ufl. Freiburg, Herder, [1905].

VIII S. u. 1792 Sp. Lex.- 8» mit ca. 450 Bildern, 11

Karten, 23 Taf. u. 14 Textbeilagen. Geb. M. 12,50.

Was wir im vorigen Jahrgang (Sp. 2229) über Ten-
denz, Ton, Sorgfalt und Genauigkeit der Artikel des

Lexikons, wie über den Reichtum und Wert der

Illustrationsbeigaben gesagt haben, gilt auch für den

neuen Band. Nur selten wird der Nichtkatholik Anstofs

an einem Artikel nehmen, meistens wird er sich an der

Objektivität der Darstellung freuen. Wir nennen von

den Artikeln zur Kirchengeschichte die über die Jesuiten,

den Index, die Inquisition, den Investiturstreit, die

Hugenotten, Hus und die Übersichten über die Kirchen-

geschichte und die Gesamtorganisation der katholischen

Kirche. Weiter führen wir an die Artikel über Jeru-

salem und über die Juden, über den Islam und Kairo,

und von den geographischen den besonders heut inter-

essierenden über Japan, wie das Lexikon überhaupt nach

Aktualität strebt. Die geographischen Artikel sind reich

mit Karten ausgestattet, die Kunstartikel weisen vortreff-

lichen Tafelschmuck auf; wir erwähnen die Tafeln zur

deutschen Holzschneidekunst. Einzeln behandelt sind

die hebräische, indische, islamische, japanische, karolin-

gische Kunst. — Im geschichtlichen Teile finden wir

Artikel über den Kirchenstaat, über die Habsburger und
die Hohenzollern, über das Heerwesen. Nicht ver-

gessen sei auch die vielseitige Berücksichtigung, die die

verschiedenen Zweige der Volkswirtschaftslehre und
Sozialwissensohaft , die Hygiene und die Technik ge-

funden haben.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Zur Errichtung eines Denkmals für die Göttinger
Sieben (Albrecht, Dahlmann, Ewald, Gervinus, J. und

W. Grimm, W. Weber) hat die Göttinger Stadtverwaltung

ein Fonds von 12 000 Mark angesammelt. Weitere er-

hebliche Beiträge von ehemaligen Angehörigen der Univ.

Göttingen sollen in Aussicht stehen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Verein der Bücherfreunde.

Berlin, April-Sitzung.

Flodoard Frhr. von Biedermann sprach über die

Bibliothek von Biedermann, deren Katalog im

vorigen Jahre gedruckt erschienen ist. Sie ist in der

2. Hälfte des 18. Jahrh.s von dem Geheimrät und Präsi-

denten des Geh. Finanzkollegiums Traugott Andreas

Frhr. von Biedermann und dem Amtshauptmann Dr.

Gustav Heinrich Frhr. von Biedermann begründet worden.

Aber erst Dr. Gustav Woldemar Frhr. von Biedermann gab

der Bibliothek, die nun leider im Herbst versteigert werden

und in alle Winde zerstieben soll, ihre individuelle und

charakteristische Prägung. Die Vielseitigkeit der wissen-

schaftlichen Interessen, die ihn stets erfüllt haben, kommt
in den zahlreichen Abteilungen der Bibliothek zu leb-

haftem Ausdruck, wie andrerseits seine Spezialwissen-

schaft, die Goethe-Forschung, hier am stärksten und um-

fassendsten vertreten ist. Neben der bekannten Goethe-

Sammlung Salomon Hirzels kann nur allein die Bieder-

mannsche Goethe-Bibliothek als annähernd vellständig

bezeichnet werden. Woldemar von Biedermann war ein

glücklicher, spürsinniger und gescheiter Sammler und
Kenner, dem es durch Familienbeziehungen und litera-

rische Bekanntschaften schon frühzeitig glückte, wertvolle

und kostbare Werke, Originalausgaben und andere Selten-

heiten mit verhältnismäfsig geringen Mitteln zu erwerben.
— Herr von B. hatte seine Mitteilungen über die ererbte

Bücher-Sammlung durch Auslagen einiger Proben er-

läutert. Die beiden wertvollsten Bücher der Goethe-

Literatur waren hiervon nach der Nat.-Z. wohl ein

Liederheft und ein Zeitschriftenband. In dem Noten-

querquartband »Neue Lieder in Melodien gesetzt von
Bernhard Theodor Breitkopf«, im Jahre 1770 in Leipzig

erschienen , hat Goethe seine ersten Gedichte gedruckt

gesehen: im Hause des Verlegers Bernhard Christian

Breitkopf hatte er als Student freundschafthch verkehrt,

und so gab er dem Sohn des Hauses ein paar noch in

ganz anakrcontischen Tändelreimen klingende Liedlein

zum Komponieren. Aus Breitkopfs Offizin lag ein Heft-

chen auf: »Der Quell der Wünsche« betitelt, dem eine

gleichfalls im feinsten Buntdruck hergestellte »Charte«

beigeheftet ist, gewissermafsen eine Inkunabel des Farben-

drucks, der bereits auf das in unseren Tagen so weit

vervollkommnete Gebiet des Vielfarbendruckverfahrens

hinweist. Erwähnt seien noch der »Almanach der

deutschen Musen« vom Jahre 1772, die überaus seltene

Originalausgabe von »Hermann und Dorothea« als bunter

Taschenkalender, seltene Drucke von »Faust«, »Clavigo«

und eine der begehrtesten Kostbarkeiten der Goethe-

Literatur, sein berühmter Ausschnitt aus der italiänischen

Reise »Das Römische Carneval« mit den kostbaren Volks-

und Maskentypen aus dem Strafsenleben der ewigen

Stadt, Widmungsexemplare mit Inschriften von I^avater

u. a. — Herr Gotthilf Weisstein gab Ergänzungen zu

dem Vortrage aus seiner persönlichen Bekanntschaft mit

dem Vater des Redners. Woldemar von Biedermann
gehörte der »stülen Gemeinde« in Leipzig an, die sich

um Salomon Hirzel scharte, und die sich alljährlich, an

Goethe-Tagen und bei persönlichen festlichen Gelegen-

heiten mit kleinen und in geringer Anzahl hergestellten

Privatdrucken beschenkte und erfreute. Für sie hat

Biedermann 1866 ein Heftchen herausgegeben, das einen

bis dahin unbekannten Brief Goethes an einen Sekretär

Müller enthielt, zu dem Biedermann folgende spafshafte

Bemerkung machte: »Aufgejagt ist wieder ein Müller!

Goethe ist durch sein ganzes Leben ummüllert gewesen,

von der Hebamme Müller an, die ihn ungeschickt genug
ans Licht der Welt förderte, bis zum Kanzler von Müller,

der sein Testamentsvollstrecker und sehr ungeschickter

Berichtiger seiner Schriften war . . . .« — Herr Harr-
witz verlas Auszüge aus den Berichten der »Vossischen

Zeitung« 1805 über Schillers Tod, die bewiesen, dafs

man damals naturgemäfs den richtigen Mafsstab für

Schillers Gröfse noch nicht gefunden hatte. Nur in

kurzen Notizen wird über des Dichters Tod und Be-

gräbnis referiert, und allein in den Theaterkritiken wird

das Gedächtnis des heimgegangenen Dichters gefeiert. —
Herr Breslauer zeigte einige sehr wertvolle frühe

Kalenderdrucke vor: einen deutschen Kalender vom
Jahre 1484, in Bamberg von Bämler gedruckt, einen

deutschen veröffenthcht von Erhard Etzlaub und in

Nürnberg bei Gutknecht gedruckt, ferner einen italieni-

schen aus dem Jahre 1546, und einen immerwährenden

Kalender aus dem 18. Jahrh. — Zum Schlufs legte Herr

G. Weisstein eine längere Reihe von Schriften von

Heinrich Leopold Wagner vor.

Personalchronik.

Der Oberbibliothekar an der Hof- und Staatsbibl. in

München Joseph Aumer ist zu seinem 70. Geburtstage

von der philos. Fakult. der Univ. München zum Ehren-

doktor ernannt worden.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. 90.

0. B., Siciliana. — J. Ettlinger, Theodor Fontane in
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einen Briefen. — 91. S. Finsterwalder, Ernst Karl

.hbe, der Schöpfer des modernen Mikroskops. — Maier,

-ohillers Vorfahren. — 92. Th. Fischer, Die F"orschungs-

reisen und die Gefangennahme des .Marquis de Segonzac

im marokkanischen .Atlas. — 92/93. J. Pierstorff, Ernst

\bbe als Sozialpolitiker. — 93. O. Brenner, Weltschrift.

94. W. L a c m a n n , Deutsches Leben in Südamerika. XI.

F. Doflein. J. J. Reins »Japanc. — H. Thürach,
ber Erdbeben und vulkanische Erscheinungen in Baden.

Österreichische Rundschau. 11,25. M.yonHussarek,
nser Eherecht. — .\. Weichselbaum, Über die Schutz-

mittel des Organismus gegen Infektion. — J. W. Nagl,
Süddeutsches zum Gudrunliede. — Fürstin Pauline

Metternich-Sandor, Douglas Home. — R. Mündl,
Fremdenverkehr.

Schweizerische Rundschau. 5,2. M. Carnot, Hohen-

»tiens Volkslied. — H. Baum, Von der Eiszeit —
j. A. Scheiwiler, Einige Gedanken zur Frauenfrage.

— K. Holder, Zur neueren kirchengeschichtlichen

Forschung in der Schweiz. 1. — H. Korrodi, Das
Spottkruzifix im römischen Kaiserpalast.

The Quarierly Review. April. Lord Dufferin. —
G. Murray. The wandering of Odysseus. — H. H.

Dodwell, HippoU'te Taine: philosopher and critic. —
The care of the insane. — J. C. Collins, The coUected

works of Lord Byron. — Two great churchmen (Canon
Liddon and Bishop Creighton). — A. E. S h i p 1 e y,

Pearls and parasites. — Our neglected monuments. —
H. F. Pelham, The early Roman emperors. — The
colonial view. — The condition of Russia. — R. E. Fry,
Watts and Whistler. — The unemployed.

The Edinburgh Review. April. The history of

tvventy-five years. — Earthquakes and the new seismo-

logy. — Three phases of pastoral sentiment. — Tibet.

— Lord Chief Justice Coleridge. — The Arab. — Sainte-

Beuve and the Romantics. — The work of James McNeill
Whistler. — A liberal French noble of the Revolution

(La Rochefoucauld -Liancourt). — The plays of Mr.
Bernard Shaw. — The Unionist party and the Session.

La Revue de Paris. 15 Avril. C. de Frey einet,
Fachoda. — A. Rivoire, II etait une bergere. —
D'OUone, La Chine guerriere. — Richard Wagner,
Lettres de Paris et de Vienne (1859— 1S62). IV. —
Myriam Harry, .A Jerusalem. — Päques orthodoxes.
— E. Ducote, Le servage. II. — Porel, Oü en est

le theätre aujourd'hui. — V. Berard, Le probleme
russe. IV.

Revue de Belgique. Avril. G. Barral, Mon pre-

mier entretien avec Victor Hugo. — M. Bar res, La
terre et les morts. — Ch. Sarolea, Les origines de
Toeuvre cöngolaise. — k. Rette, L'aventure de Pierre

Olry (fin). — J. Lhoneux, Henri Borel. — E. Grey-
son, Le probleme de l'education publique (suite).

Rivista d'Iialia. Aprile. F. Delfino, La Bolgia
degl" ipocriti. — E. Romagnoli. II Mago. — P.

Rotta, Le moderne teorie della fisica ed i precedenti
filosofici. — E. DelCerro,Un giureconsulto che finisce

sul patibolo. — Sfinge, II passato. — G. Gentile,
Riforme liceali. — G. U. Oxilia, Una relazione lette-

raria di ügo Bassi. — G. Galatti, Don Juan Tenorio
nella produzione molieriana. — C. Ghidiglia, Di
alcune deficienze nella contabUitä dello Stato.

Zentralblau für Volksbildungswesen. V, 5. Bericht
über die volkstümlichen Hochschulkurse der Prager deut-
schen Universität im Studienjahre 1903/04.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Handbuch zu den Neutestamentlichen Apo-
kryphen. In Verbindung mit Fachgelehrten heraus-

gegeben von Edgar Hennecke [Pastor in Bethein

(Hannover), Lic. Dr.]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 1904. XVI u. 604 S. 8». M. 12.

Dem verdienstvollen deutschen Textbuche der

neutestamentlichen Apokryphen (vgl. DLZ. 1904,
Nr. 32, Sp. 1978 — 80) ist nach Verflufs kaum
eines Jahres das dort S. V angekündigte Hand-
buch gefolgt mit den näheren Literaturangaben,

Nachweisen für den Inhalt der Einleitungen, text-

kritischen Bemerkungen und Erläuterungen der

Übersetzung. Die iMitarbeiter sind dieselben ge-

blieben; ebenso natürlich auch ihre Arbeits-

gebiete. Nachträglich hinzugekommen sind noch
einige, gewöhnlich in den Anmerkungen unter-

gebrachte Texte. Von Zuwachs an Material

kommt am meisten in Betracht, was die C.

Schmidtsche Ausgabe der Paulusakten bietet

(S. 361f.), Die fast unübersehbare Literatur,

die den hier behandelten Stücken gilt, ist mit

musterhafter Sorgfalt, oft mit einer bis auf ge-

ringfügige Zeitschriftenartikel sich erstreckenden

Pünktlichkeit zu Rate gezogen, so dafs dieses

viel Vorhergegangenes antiquierende Werk auf

lange hinaus als Grundlage für weitere For-

schungen dienen wird, wie man überhaupt das

ganze, jetzt glücklich vollendete Unternehmen
nicht dankbar genug begrüfsen kann. Kleine

Sammlungen und Exzerpte, die ich mir zum
Privatgebrauch angelegt hatte, konnte ich ange-

sichts dieser umfassenden und zuverlässigen

Leistung getrost beiseite legen. Wer fortan mit

dem Stande der Forschung vertraut bleiben will,

wird sich im wesentlichen auf Weiterführung und

Ergänzung des hier gebotenen Materials gewie-

sen sehen, womit der Herausgeber selbst S.

XIII f. (zu S. 17) bezüglich der erst 1904 ver-

öffentlichten zweiten Reihe von Behnesa-Sprüchen
den Anfang gemacht hat. Dazu wären jetzt frei-

lich noch die diesem neuesten Fund geltenden

Erörterungen der Herausgeber der Oxyrhynchus-

Papyri, und die von Batiffol, Harnack, Hilgenfeld,

Deifsraann, Horder, Swete, Salmond, Zahn und

Heinrici zu verwerten. Oberhaupt spricht es für

den unaufhaltsam fortschreitenden Betrieb dieser

Studien, dafs schon heute die Bibliographie

mehrfach erweitert werden müfste. Eigentliche

Lücken sind seltener und wollen nicht viel be-

sagen. Beispielsweise fehlt zu der Frage, wie

sich das Bild Jesu in den Augen der jüdischen

Schriftgelehrten gestaltet habe (S. 49), der wert-

volle Beitrag in Herfords Buch »Christianity in

Talmud and Midrash« (London 1903); aber das

Schlufsurteil (S. 71) hätte daraus nur weitere

Bestätigung gefunden.

Das Werk besteht aus 7 Abteilungen. Nur

zustimmen kann ich, was zunächst die Evange-

lien betrifft, der skeptisch zurückhaltenden, vor-

schnelle oder allzu kühne Vermutungen, auch wo
diese von Autoritäten ausgingen, ablehnenden

Behandlung dieser Stoffe. So bin ich z. B. recht
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erfreut darüber, dafs dem herrschenden Verdikt

zum Trotz die Abhängigkeit des Hebräerevange-
liums vom synoptischen Typus festgehalten wird.

Unter den eigentlichen Briefen erfahren Clemens,

Ignatius und Polykarp eingehende Erörterung.

Hier findet bekanntlich die Rede von dem Rück-
zug der modernen Kritik in der Richtung nach

der Tradition ihren stärksten Anhalt. Sollte

wirklich diese ganze Gruppe schon im Jahr 110
ihren Abschlufs gefunden haben, so würde wenig-

stens ich ihr in dem Haushalt, den man Ge-
schichte des Kanons nennt, nur unter grofsen

Verlegenheiten einen wohnlichen Platz ausfindig

machen können. Doch sehe ich, dafs auch der

so entschlossen für die Echtheit der Ignatianen

eintretende G. Krüger in bezug auf das chrono-

logische Datum unsicher ist (S. 192 f., 201).

Unter den »Lehrschreiben und Predigten« hat

besonders der Barnabasbrief eine erschöpfende,

vor keinem der vielen sich stellenden Probleme

vorübergehende Bearbeitung gefunden, und der

auf die Erklärung der Kapitel 4 und 1 6 ver-

wandte Scharfsinn Veils beschenkt uns sogar mit

einem neuen Schlüssel zum historischen Verständ-

nis des ganzen Briefes. Unter den »Kirchen-

ordnungen« steht natürlich die Didache obenan;

der eingehende Kommentar von Drews entschei-

det sich für Harnacks Deutung des i.ivOv^QtOV

xoafxixov ^xxXr^aCttQ Kap. 11. Von den Apoka-

lypsen hat die meisten Weinel, und zwar so be-

handelt, dafs er vorzugsweise dem Nichttheologen

und dem Studenten ein Führer bei der ersten

Lektüre sein will. Eine etwas andere Haltung

weist die Erklärung der Apostelgeschichten auf,

welche nahezu die Hälfte des Bandes füllt, sofern

hier gleich die Erörterung der Paulusakten von

Rolffs zuweilen eigene, teilweise auch von den

früheren Aufstellungen des Verf.s selbst ab-

weichende Wege einschlägt. Reich an Ausein-

andersetzungen mit fachgenössischer Beiarbeit ist

der fast 100 Seiten füllende Kommentar Ger-

hard Fickers zu den Petrusakten. Noch
nicht abgeschlossen sind auch die Untersuchun-

gen über die Thomasakten. Die Beziehung

derselben zu Bardesänes war schon im ersten

Band (S. 479) in Abrede gestellt, ist aber ge-

rade neuerdings von Burkitt (St. Margaret's

lectures 1904) und Noeldeke (Göttingische Ge-

lehrte Anzeigen 1905, S. 82) wieder aufge-

nommen worden. Das Stück selbst ist doppelt

kommentiert: die Anmerkungen über dem Strich

rühren vom Übersetzer Raabe, die darunter

stehenden vom Verfasser der Einleitung E.

Preuschen her.

Strafsburg i. E. H. Holt z mann.

Sebastian Merkle [ord. Prof. f. Kirchen- u. Dogmen-

gesch. an der Univ. Würzburg], Die katholischen
Fakultäten und der religiöse Friede.
Berlin, 1905. 44 S. 8».

Es liegt etwas wie Kulturkampf in der Luft;

die kleinen Häckeleien an der Hochschule, die

von dem Dasein katholischer Studentenver-

bindungen ausgehen, sind ein Symptom der

Stimmung; die Befehdung der katholischen Fakul-

täten, wie sie vor wenig Jahren durch einen

grofsen Teil der Presse betrieben wurde, das

anhaltende Bohren und Schmähen auf die Nach-

giebigkeit der Regierung, im besonderen der

Unterrichtsverwaltung gegen die Ansprüche des

Zentrums, wie es heute das Hauptgeschäft

mancher Blätter ausmacht, ein anderes.

In solcher Zeit den Frieden predigen, ist

nicht eben ein dankbares Geschäft. Das wird

sich auch der Würzburger Theolog gesagt haben,

als er sich entschlofs, den obigen Vortrag in der

Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung

zu Berlin zu halten. Dafs er sich dennoch da-

zu entschlossen hat, wird aus dem Bewufstsein

der drohenden Gefahr geschehen sein. Und in

der Tat, solche Gefahr ist da. Ein erneuerter

Kulturkampf wäre gegenwärtig, darüber kann

sich niemand einer Täuschung hingeben, für das

deutsche Reich und Volk eine sehr ernste Ge-

fahr, seine Lage nach aufsen ist wahrlich nicht

dazu angetan, einen inneren Kampf zwischen den

Konfessionen als ein harmloses Divertissement

zu betrachten. Und dafs er der Sache des

Protestantismus nicht dienen würde, ist mir nicht

minder gewifs. Konnte ein Mann wie Bismarck,

auf der Höhe seiner Macht, in der Blütezeit des

Nationalliberalismus den Kulturkampf nicht zu

einem siegreichen Ende bringen, hat er lediglich

dazu geführt, dem Katholizismus eine wehrhafte

politische Organisation zu schaffen, wie sollte

jetzt ein Kampf ohne solchen Führer, ein Kampf
gegen die gerüstet dastehende Macht des Zen-

trums Erfolge versprechen? Ich meine, ein

politischer Kampf, ein Kampf mit den Mitteln

der Staatsgewalt und der Gesetzgebung; denn

einen Kulturkampf mit geistigen Waffen, wozu

freilich Schimpfen und Schmähen nicht gehört,

halte ich natürlich weder für vermeidlich noch

für aussichtslos.

In beiden Stücken finde ich mich in voll-

kommener Übereinstimmung mit den Anschauungen,

die in dem Vortrag von Prof. Merkle ausge-

sprochen sind. Er leugnet nicht den Gegensatz

protestantischer und katholischer Weltanschauung

und empfiehlt nicht ihn zu verdecken oder zu

vertuschen; aber er widerrät, den Kampf mit

politischen Mitteln zu führen, wie es die Ultras

auf beiden Seiten wollen. Und er zeigt nun,

eine wie bedeutsame Aufgabe hier die katholisch-

theologischen Fakultäten haben, die eine glück-

liche Fügung der Geschicke gerade an den

deutschen Universitäten am Leben erhalten hat:

sie sind eigentliche instrumenta pacis. So gibt

es ihre ganze Stellung: sie sind Staatsanstalten

wie die Universitäten selbst, die Lehrer der
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katholischen Theologie Staatsbeamte, so gut wie

lue der übrigen Fakultäten, natürlich von der

Kirche anerkannte Lehrer, die Kirche allein

kann über ihre Lehre befinden: aber andrer-

seits vom Staat geschützte Universitätslehrer,

die doch gegenüber der kirchlichen Gewalt

eine ganz andere Stellung haben, als vom
Bischof angestellte und entlafsbare Seminar-

lehrer. So zeigt es auch ihre geschichtliche

Wirksamkeit; M. führt aus, wie überall, wo
protestantische und katholische Fakultäten neben-

einander bestehen, sich achtungsvolle Beziehun-

gen, wohl auch fruchtbare Wechselwirkungen

angebahnt haben. Sie entsprechen daher dem
innersten Lebensbedürfnis eines Volkes, das mit

der geschichtlich gewordenen konfessionellen

Spaltung leben mufs, mit ihr leben kann nur auf

dem Fufs der gegenseitigen Duldung. Sie wider-

sprechen den Instinkten und Leidenschaften derer,

die das Dasein Andersgläubiger nicht ertragen

können und wollen; sie werden angefeindet von

den »Oberkirchlichen«, den Jesuiten, auf der einen

Seite: ihnen erscheinen bischöfliche Seminare als

die allein zuverlässigen Abrichtungsanstalten; von

den Antikirchlichen auf der andern Seite: ihnen

erscheinen »katholische« F'akultäten als ein Verrat

an der »freien Wissenschaft«. Beide streben also

zum selben Ziel: vollständige Scheidung zwischen

katholischer Kirche und moderner Universität

und Wissenschaft. Und das Ende ? Ein neuer

dreifsigjähriger Krieg? Dem dann die inter-

nationale Gesellschaft Jesu, der die Alleinherr-

schaft Roms wichtiger ist als das Leben der

deutschen Nation, mit gelassenerem Mute ent-

gegengehen möchte als deutsche Männer, die

nicht in vollständige Verblendung gefallen sind.

Oder hoffen sie den Katholizismus durch seine

Verdrängung von den Universitäten überhaupt in

Deutschland auszurotten? Vermutlich ist das auch

die Meinung jener Studierenden, welche die Unter-

drückung der katholischen Verbindungen oder ihre

Ausschliefsung aus der Studentenschaft betreiben.

Es ist an der Zeit, dafs besonnen denkende
Männer auf beiden Seiten sich die Hand reichen,

dem verblödenden Fanatismus, der aus der Saat
des Hasses aufgeht, zu wehren. Der Vortrag
Merkles bedeutet eine dargereichte Hand von
der katholischen Seite: ich hoffe, dafs er man-
chen auf dieser Seite findet, der einschlägt.

Steglitz b. Berlin. Fr. Pauls en.

Das evangelische Deutschland. Zentralorgan für die

Einiglingsbestrebungen im deutschen Protestantismus.
Herausgegeben von Dr. Gottlob Mayer. I. Jahrg.
1905. Heft 1. April. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1905.
4«S. 8°. Jahrg. M. 5.

In der neuen Zeitschrift sollen die Bewegungen und
Bestrebungen im deutschen Geistesleben zu Worte
kommen, die »dem Evangelium von Jesu Christo als dem
wichügsten Heilmittel für alle sittlichen und sozialen
Volksschäden und dem vornehmsten Prinzip für allen
wahren geistigen Fortschritt . . Einflufs und Geltung ver-

schaffen wollen, die als die gröfsten Hindernisse gegen
seine wirksame Geltendmachung . . den Unglauben des
Zeitgeistes, die geistige und politische Macht Roms und
die Omnipotenz des religiös indifferenten Staates er-

kennen und überzeugt sind, dafs zur Erreichung des
Zwecks vornehmlich eine Einigung aller Evangelischen,
eine Konzentration ihrer Gaben und Kräfte, eine Organi-
sation ihrer Arbeit notwendig wird«. Zu dem Punkte
über Rom und den Staat wird bemerkt, dafs im Interesse der
Religion und des Vaterlandes erreicht werden müsse, dafs
das religiöse und das patriotische Handeln des Christen
nie miteinander verwechselt oder praktisch verquickt
werde. Die Hefte der Zeitschrift sollen Abhandlungen
bringen, die die Einigungsbewegungen aus der Schrift,

der Geschichte, der praktischen Erfahrung prinzipiell be-

leuchten. Ferner werden sie allgemeine .Mitteilungen

aus den verschiedenen Arbeitsgebieten der Bewegung,
eine landeskirchliche Umschau, literarische Besprechungen,
kurze Rezensionen und Anzeigen und Progamme ent-

halten.

Notizen und Mitteilungen.

Neu •nchlenene Werke.

Realencyklopädie für protestantische Theologie
und Kirche. Begr. von J. J. Herzog. 3. Aufl., hgb.
von A. Hauck. H. 155/56. Leipzig, Hinrichs. .M. 2

(Einzelpr. M. 4).

H. Weinel, Die Gleichnisse Jesu. 2. Aufl. [Aus
Natur und Geisteswelt. 46]. Leipzig, Teubner. Geb.
M. 1,25.

P. D. Chantepie de La Saussaye, Lehrbuch
der Religionsgeschichte. In Verbindg. mit Th. Achelis,

de Groot, Holwerda, Houtsma, Fr. Jeremias, H. O. Lange,
R. Lange, Edv. Lehmann, J. J. P. Valeton jr. hgb.
3. Aufl., 2 Bde. [Sammlung theologischer Lehrbücher].

Tübingen, Mohr. M. 24.

E. Linde, Religion und Kunst. Ein Vortrag.

[Lebensfragen, hgb. von H. Weinel]. Ebda. M. 0,50.

E. Wendling, Ur- Marcus. Versuch einer Wieder-
herstellung der ältesten Mitteilungen über das Leben
Jesu. Ebda. M. 1,50.

Sh. Mathe WS, The Messianic Hope in the New
Testament. [The Decennial Publications of the Univ.
of Chicago. II ^ S. VoL XII.] Chicago, The Univ. of

Chicago Press. Geb. S 2,50.

J. M. S. Baijon, De Vruchten, die de beoefening

van de geschiedenis der godsdiensten oplevert voor de
Studie van het Nieuwe Testament. Utrecht, Kemink en
Zoon. M. 1.

KSnftIg erscheinende Werke.

J. Meinhold, Sabbat und Woche im Alten Testa-

ment. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Ca. .M. 1,50.

A. Wünsche, Die Schönheit der Bibel. Leipzig,

E. Pfeiffer. Ca. M. 12.

H. Stephan, Herder in Bückeburg und seine Be-

deutung für die Kirchengeschichte. Tübingen, Mohr.
Ca. .M. 4.

Zeltschriften.

Zeitschrift für tvissenschafilickf Theologie. 48, 2.

A. Dorn er, Eine neue griechische Dogmatik. — J.

Cullen, Deis Urdeuteronomium. — J. Dräseke, P" '

und seine Anklageschrift gegen den Patriarchen }'.

KeruUarios. I. — A. Hilgenfeld, Das Urchristcii.-...

und Ernst von Dobschütz. I.

Theologische Studien. 23, 1. 2. A. Noordtzij,
Psalm 8-. — G. Wildeboer, De tekst der Syrische

Evangelien. — F. Dijkema, Eenige Synoniemen. —
.\. van Veldhuizen, Keizer Domitianus. — A. S. E.

Talma, Wijsbegeerte der theologie. — C. H. van
Rhijn, Een merkwaardige Recensie. — J- M. S. Bai-

jon, De vruchten, die de beoefening van de geschiede-

nis der godsdiensten oplevert voor de Studie van het

Nieuwe Testament.
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Revue biblique. Avril. M. A. van Hoonacker,
Notes d'exegese sur quelques passages difficiles d'Amos.
— R. P. Lagrange, Le Messianisme dans les psaumes.
— M. Hyvernat, Le langage de la Massore.

La Liberle chrelienne. 15 Avril. J. Bovon, Les
protestants d'autrefois: education, instruction, d'apres

M. Paul de Feiice. — J. Wilson, Formes diverses de
l'experience religieuse, d'apres W. James. — Deux
articles de Vinet sur les Eglises de la Suisse romande.
1. — G.-A. Bridel, Note sur Jean-Daniel Gaudin et le

Petit-Chäteau.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Franz Heuck [Oberlehrer am Friedrich-Werderschen

Gymn. in Berlin, Dr.], Zum Religionsunter-
richt an höheren Schulen. Berlin, Alexander

Duncker, 1904. 1 Bl. u. 53 S. 8". M. 1.

Die Absicht dieser flott geschriebenen, an

kräftigen und feinen Bemerkungen reichen Schrift

geht wie die so vieler andern verwandten Inhalts

auf die sehr nötige Reform des Religionsunter-

richtes an höheren Schulen, der sein gerüttelt

und geschüttelt Mafs zum herrschenden Religions-

und Kirchenekel der Gebildeten beigetragen hat.

Ihr Sinn ist mit einem Wort Beschränkung der

diesem Unterricht bisher zugewiesenen Aufgabe

:

er soll weder Religion erwecken wollen, weil

Religion nie durch Unterricht, sondern nur durch

persönliches Leben geweckt werden kann, noch

soll er erziehen, denn man erzieht nicht durch

Räsonnieren, etwa über die alttestamentlichen

ethischen Stoffe, sondern durch richtige Behand-

lung, was sich zumal die Eltern gesagt sein

lassen mögen; sondern der Religionsunterricht

ist wie jeder andere Unterricht auch dafür da,

um verstehen zu lehren, nämlich, was es mit

dem für die allgemeine Bildung so wichtigen

Lebensgebiete der Religion auf sich hat. Im

besonderen fordert Heuck auch die völlige Beseiti-

gung des gar nicht für den Unterricht ursprüng-

lich bestimmten (lutherischen) Katechismus; die

Behandlung der Geschichten des Alten und Neuen
Testamentes soll, wenn möglich, ganz der Ge-

schichtsstunde überwiesen und der Unterricht auf

den oberen Klassen soll nur historisch erteilt

werden.

Immer das Kind mit dem Bad ausgeschüttet!

Religion ist nicht lehrbar, gewifs, aber lehrbar

sind die Personen und Geschichten, an denen sie

sich unter dem unaufdringlichen Zeugnis des

Lehrers in empfänglichen Gemütern entzünden

kann, die nicht immer, wie H. meint, in der

Kinderstube ihren Ursprung haben; der Ekel an

den Wundergeschichten und an den unterethischen

Stoffen der Bibel braucht uns den Blick für

ihren Reichtum an andern brauchbaren Stoffen

nicht zu trüben, deren objektive Behandlung

eine langsam fördernde Wirkung ins Unbewufste

hinein mit sich bringt. Der Geschichtslehrer

und der Herr Kaplan würden sich für die Über-

nahme der biblischen Geschichten in den Ge-
schichtsunterricht bedanken. In die oberen Klassen

gehört gewifs keine Dogmatik oder Augustana

im alten Sinne, aber die Primaner sind niemals

mehr dabei, als wenn die grofsen Welt- und

Lebensfragen frei und offen durchdiskutiert werden,

während eine streng historische Behandlung die

Mathematik- und Geschichtsbücher kaum hinter

dem Rücken der Vordermänner verschwinden

lassen dürfte.

Also alles in allem — ein bischen sehr heifs-

blütig radikal gegen die alte verkehrte Manier

und etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber für

alle Interessierten eine sehr gute Lektüre und

ein hoffentHch gesegneter Stein des Anstofses

für alle Faulheit und Rücksichtsnehmerei auf

diesem so wichtigen Arbeitsgebiete.

Heidelberg. Fr. Niebergall.

E. Janssens [Dr. jur. et phil.], Le Neo-Criticisme
de Charles Renouvier, theorie de la connaissance

et de la certitude [Bibliotheque de l'Institut superieur

de Philosophie]. Löwen, Institut superieur de Philo-

sophie (Paris, Felix Alcan), 1904. Vlll u. 318 S. 8».

Fr. 3,50.

Der Verf. will eine Antwort auf die Frage geben,

worin sich Renouviers Neukritizismus vom Kantischen

Kritizismus entferne. Nach zwei kurzen Kapiteln über

Renouviers Lebensgang und sein allgemeines Verhältnis

zu Kant geht er auf die Stellung ein, die der Erkenntnis-

theorie und der Theorie der Gewifsheit im neukritizistischen

Systeme eigen ist. Die beiden nächsten Kapitel stellen

dann die Theorien im einzelnen dar, das sechste ver-

sucht eine Kritik der beiden. Im siebenten zieht der

Verf. die Schlüsse. Er bewundert den imposanten

Charakter des Systems, aber er betont, dafs Renouvier

oft das Verwickelte in den Tatsachen, die er der Analyse

unterwarf, nicht genügend erkannte, dafs ihm zudem die

Kunst methodischer Komposition abgehe; deutlich zeige

sich der Mangel an Zusammenhang in seinen Ideen und das

Heterogene der neukritischen Lösungen der philosophischen

Probleme. Seine Hauptthesen gingen aus von den Prin-

zipien der Relativität und der Begrenzung. Janssens

sieht in Renouviers Neu -Kritizismus kein logisch auf-

gebautes System; er schliefse unvereinbare Lehren in

sich, die unlösliche Antinomien darstellten. Dies sei die

Folge der Verschmelzung der eignen deduktiven Arbeit

mit der Wirkung der verschiedenen Systeme auf Renouvier.

Hans Schorer [Dr.], Bayerns Studien-Stipendien
an humanistischen wie technischen Mittel-

und Hochschulen. Unter Benutzung amtlichen

Materials bearbeitet. München, Caritassekretariat, 1904.

111 S. 8".

Seinem 1902 herausgegebenen Buche über die Wohl-

tätigkeitsstiftungen Bayerns läfst der Verf. das obenge-

nannte folgen, um den Schul- und Verwaltungsbehörden,

den Professoren und der Geistlichkeit 5> recht viele Finger-

zeige zu geben, wie sie den weniger bemittelten Studie-

renden tatkräftig unter die Arme greifen können«. Die

Grundlage der Arbeit bilden die Fragebogen der bayeri-

schen amtlichen Stiftungsstatistik vom Jahre 1887; dazu

sind noch eine Reihe einschlägiger Werke herangezogen.

Aufgeführt werden mit Angabe von Gründungsjahr,

Zweck, sowie der verwaltenden oder verleihenden Stelle

etwa 950 Stipendien, und zwar zuerst die allgemeinen

Landesstipendien, davon, gesondert nach den Landes-

teilen und in alphabetischer Reihenfolge, die Lokal- und

Kreisstipendien in den Regierungsbezirken.
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Notizen und Mittellungen.

PeraoBalrhroBik.

Der Direktor des Gymn. in Dorsten Dr. Wilhelm

Schwarz ist zum Direktor des Gymn. in Bochum er-

nannt worden.
Xea ertrklenene Werke.

Th. Sinko, De .Apulei et .Albini doctrinae Platonicae

iumbratione. Krakau, Verlag der Akademie.

R. Avenarius, Der menschliche Weltbegriff. 2. .\ufl.

Leipzig, O. R. Reisland.

Edmond Parisot, Un educateur mystique. Jean-

Frederic Oberlin (1740— 1826). Paris, Henry Paulin

et Cie. Fr. 5.

R. He id rieh, Handbuch für den Religionsunterricht

in den oberen Klassen. I. Kirchengeschichte. 3. Aufl.

Berlin, J. Guttentag. M. 9.

Könftitr erscheinende Werke.

R. Wallaschek, Psychologie und Pathologie der

Vorstellung. Leipzig, J. A. Barth. Ca. M. 8.

E. Schrader, Elemente der Psychologie des Urteils.

i. Tl. Ebda. Ca. .M. 7.

B. C r c e , Ästhetik als Wissenschaft des Ausdrucks
und allgemeine Linguistik. Leipzig, E. A, Seemann.
Ca. M. 7.

M. Raich, Fichte. Seine Ethik und seine Stellung

zum Problem des Individualismus. Tübingen, Mohr.
Ca. M. 4,50.

Zeitsckrlftea.

Archiv für Geschichte der Philosophie. 18, 3.

F. Picavet, Paul Tanner\', historien de la philosophie.
— Goedeckemeyer, Einteilung der griechischen Phi-

losophie. — A. Buchenau, Zur Geschichte des Brief-

wechsels zwischen Leibniz und Malebranche. — P.

Sakmann, Voltaire als Philosoph. — P. Wapler, Die

geschichtlichen Grundlagen der Weltanschauung Schopen-
hauers. — G. L. Duprat, La psycho -physiologie des

passions dans la philosophie ancienne. — C. Bos, La
beatitude chez Spinoza et chez Fichte.

Archiv für die gesamte Psychologie. 5, 2. H.
Hi eis eher, Völker- und individualpsychologische Un-
tersuchungen über die ältere griechische Philosophie. —
V. Ghidionescu, Der zweite internationale Kongrefs
für Philosophie.

International Journal of Ethics. April. W. J.

Roberts, The abolition of capital punishment. — D.
B. Macdonald, The moral education of the j'oung
among Muslims. — A. W. Benn, Pascal's wager. —
A. K. Rogers, The argument for immortality. — G.

Bunzel, The ethical education of the merchant. — J.

W. Slaughter, Music and religion: a psychological
rivalry. — S. H. .Mellone, The Scottish Church case
and its ethical significance.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-
bildungsanstalten. 34,5. E. Kühne mann. Die Philo-

sophie Schillers. — J. Capesius, Vom Denken und
Dichten des jungen Schiller. — O. .\nthes, Schiller und
die künstlerische Erziehung. — Fr. Ballauf f. Die Idee

der Freiheit in Schillers Dramen. — J. Burggraf, Der
Kampf mit dem Drachen. — W. Hering, Schillers

Freunde und Zeitgenossen. — A. Bär, Gedanken der
Witwe Schülers über die Erziehung ihrer Kinder.

Das humanistische Gymnasium. 16, 3. O.Jäger:
Karl Berg er, Schiller, sein Leben und seine Werke. I.

— V. Thumser: Die Entwicklung des deutschen Gymna-
siums in Österreich seit 1849. I.

Revue pedagogique. 15 Mars. Ch. Chabot, Les
nouvelles recherches esthesiometriques sur la fatigue

inteUectuelle. — L. Boisse, Si la morale e'volue? — C.
Benoist, De l'enseignement de la composition fran9aise.
— H. Doliveux, La lecture expliquee. — Ch. Andre,
L'enseignement primaire en Grece. II.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Heinrich Gusztav [ord. Prof. f. deutsche PhiIoL an

der Univ. Budapest], Egyetemes Irodalomtör-
tenet (G. Heinrich, Allgemeine Literaturge-
schichte). II. Bd.: Römer und Romanen. Bu-

dapest, Franklin-Verein, 1905. XV u. 915 S. Lex.-8*

mit 31 Kunstbeilagen und 218 Textbüdem. Kr. 20.

Den I. Band dieses grofs angelegten, in der

ungarischen Literatur eine grofse Lücke aus-

füllenden Werkes habe ich im vorigen Jahrgange

dieser Zeitschrift (Nr. 34, Sp. 2093— 96) be-

sprochen. Der II. ist rasch gefolgt und be-

stätigt all die hoffnungsvollen Erwartungen, die

wir, auf Grund des I. Bandes, auf das ganze

Unternehmen gesetzt haben. Auch dieser II. Band

verfolgt mit sicherem Schritte den Zweck des

Unternehmens: in sorgsamer, den Ansprüchen

des grofsen Publikums entsprechender Bearbei-

tung die Literaturgeschichte all der Völker zu

bieten, die in der Literatur überhaupt eine Rolle

gespielt? haben oder spielen. Der Beifall, der

den ersten Band begleitet hat, wird sich bei

dem n. noch steigern, weil dieser solche Lite-

raturen behandelt, die dem Interesse des grofsen

Publikums näher stehen, nämlich die Literatur

der Römer und der romanischen Völker.

Die einzelnen Teile auch dieses Bandes

entstammen den Federn der ersten Fachmänner

der ungarischen Gelehrtenweit. Die römische
Literatur (S. 1— 104) hat Johann Csengeri
dargestellt (seine Aischylos-Übersetzung s. DLZ.
1904 Sp. 2738). Er hebt die zwiefache Be-

deutung der römischen Literatur richtig hervor,

nämlich dafs sie einerseits die geistigen Schätze

des zur Weltherrschaft gelangten römischen Volkes

für uns bewahrt und andrerseits die Schöpfungen

des griechischen Geistes für das Abendland

vermittelt hat. In seiner Schilderung weifs er

den Mittelweg zu finden; die römische Literatur

hat einen unvergänglichen Wert nicht nur in

historischer, sondern auch in ästhetischer Be-

ziehung, und es ist nicht richtig, sie nur als eine

stümperhafte Nachahmung der griechischen zu

betrachten, — der römische Geist hat vielmehr

nur die literarischen Formen von den Griechen

übernommen; das, womit er diese Formen aus-

füllte, ist, wenn auch nicht in allen Teilen, doch

römisch. Das Kapitel verrät eine selbständige

Forschung, Auffassung und kräftige Charakteristik.

Zur Literatur der romanischen Völker hat

Ph. Aug. Becker eine kurze Einleitung ge-

schrieben, in der er die Bedeutung der romani-

schen Literaturen knapp charakterisiert. In der

Provence wurde die Lyra der Neuzeit geboren,

Nordfrankreich ist die Wiege der romantischen

Erzählung, Italien die Nährmutter der Renaissance,
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die Meisterin des Schönen, der vollendeten Form,
Spanien hat eine selbständige Bühnenpoesie ent-

wickelt und eine grofse Wirkung auf das Zu-

standekommen des modernen Romans ausgeübt,

— endlich ist Frankreich zum zweiten Male der

Vertreter des modernen Klassizismus, der Fackel-

träger der Aufklärung geworden, und beginnt

mit Rousseau den Romantizismus.

Nach dieser einleitenden Übersicht behandelt

Armin Balogh die christlich - lateinische

Literatur(S. 1 15— 136) bis aufKarl den Grofsen;

Maurus Hernadi die pro venijalische und
katalanische Li teratur(S. 140— 202), wobei er

mit feinem Sinne die dichterische Bedeutung der

Troubadours würdigt und auch Fr. Mistrals

dichterische Laufbahn in seine Darstellung mit-

einbezieht. Am erschöpfendsten und ausführ-

lichsten ist das die französische Literatur
behandelnde Kapitel (S. 295— 486), das Julius

Haraszti, den Professor für romanische Philologie

an der Universität Klausenburg, den eifrigsten

ungarischen Forscher der neueren französischen

Literatur, zum Verfasser hat. Seine Darstellung

wird hie und da zu weitschweifig; er verliert

sich allzusehr in kleinere Einzelheiten, läfst sich

auch über die minder wichtigen Schriftsteller

aus und wird dadurch etwas ermüdend; nichts-

destoweniger bietet seine, alle Zweige des lite-

rarischen Schaffens umfassende Darstellung ein

getreues Bild dieser reichen Literatur, die neben

einem rege pulsierenden Leben der Gegenwart

eine so schöne Vergangenheit hinter sich hat.

Anton Radö, der Verfasser einer zwei-

bändigen italienischen Literaturgeschichte, der

gewandte Kunstübersetzer, der das nächste, die

italienische Literatur behandelnde Kapitel (S. 489
— 639) geschrieben hat, verfolgt eine bessere

Methode, indem er auf die grofsen Gestalten der

Literatur (Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto,

Tasso, Manzoni, Leopardi) das Hauptgewicht

legt und mit den unbedeutenderen sich weniger

befafst.

In schöner Bearbeitung aus der Feder Phil.

Aug. Beckers wird uns die spanische Lite-

ratur (S. 643— 748) vorgeführt; es ist die erste

zusammenhängende ungarische Bearbeitung dieser

Literatur. Die spanische Literatur erhob sich

auf dem Gebiete der Romanze, des Schauspiels

und des Romans zur welthistorischen Bedeutung;

Cervantes, Lope de Vega, Calderon, Moreto,

Echegaray usw. sind ihre international gewor-

denen Gestalten. Die portugiesische Lite-

ratur (S. 751— 790) wird von Wilhelm Hu szar,

die walachische (S. 793— 870) von Georg
Alexics, die rätoromanische (S. 873— 884),

von Zoltan Gombocz dargestellt. Die wa-

lachische und katalanische Literatur sind aufser-

halb ihres Vaterlandes bisher so ausführlich und

gründlich kaum behandelt worden.

Jedes Kapitel zeugt von anerkennenswertem

Fleifse und gründlichem Studium der Verfasser;

haben sie auch nicht immer neues zu sagen, so

führen sie doch das alte nach dem Stande der

neuesten Forschungen, auf Grund eigener Studien

und in lichtvoller Darstellung vor. Das Werk
kann sich neben den ähnlichen Werken der ent-

wickelteren Literaturen der westeuropäischen

Völker durchaus sehen lassen, und bezeichnet

einen bedeutenden Fortschritt in der ungari-

schen Literatur.

Särospatak. Ludwig Racz.

C. C. Uhlenbeck [Prof. f. vergl. Sprachwiss. an der

Univ. Amsterdam], Eine baskische Parallele.
[Indogermanische Forschungen. XVII, 5]. Strafsburg,

Karl J. Trübner, 1905. S. 436—441. 8".

Zwischen dem Baskischen und dem Indogermanischen

ist selbst keine entfernte Verwandtschaft nachzuweisen.

Trotzdem finden sich dieselben Ausdrucksmittel mehr-

fach bei beiden. Uhlenbecks Aufsatz beschäftigt sich

nun mit der Übereinstimmung der Nominalkomposition

und belegt mit Beispielen aus des Verf.s baskischer Lek-

türe, dafs im Baskischen zwar die Grenze zwischen

Nominalkomposition und syntaktischer Zusammengehörig-
keit nicht so scharf gezogen werden kann wie in den

überlieferten Formen des Indogermanischen, dafs aber

sonst die Verhältnisse in beiden Sprachen ganz ähnlich

sind, und auch im Baskischen sich dvandva-, tutpurusa-,

karmadhäraya- und bahuvrlhi-Zusammensetzungen unter-

scheiden lassen.

Notizen und Mittellungen.

Gesellgchaften und Vereine.

14. internationaler Orientalisten-Kongrefs.

Algier, 19. April.

Der General- Gouverneur von Algerien eröffnete den

Kongrefs mit einer Ansprache. Er charakterisierte die

Eigenarten Algiers und Algeriens, die auf dieses Land

seitens der Franzosen verwendeten Bemühungen und

deren Erfolge und hob die innigen Beziehungen zwischen

Wissenschaft und Praxis hervor. Zum Vorsitzenden des

Kongresses wurde Rene Basset, der Leiter der Ecole

des Lettres in Algier ernannt. Nach den Begrüfsungs-

ansprachen der offiziellen zum Kongrefs entsandten Ver-

treter der fremden Staaten und der gelehrten Gesell-

schaften wurden für den Kongrefs die folgenden Sek-

tionen gebildet: indische Sektion (Vorsitzender Sir Ray-

mond West); semitische Sprachen (Driver [Oxford]) ; mo-

hammedanische Sprachen (de Goeje [Leiden]); Ägypten,

afrikanische Sprachen, Madagaskar (Lefebure); Ostasien

(de Groot [Leiden]) ; griechischer Orient (Krumbacher [Mün-

chen]); afrikanische Archäologie und mohammedanische

Kunst (Max van Berchem). In den Sitzungen vom 19.— 22.

April sprach u. a. : Prof. Deutsch über die talmudische

Legende des Elisa ben Abuyah. Man vermied es bei den

Juden, den Namen dieser Persönlichkeit auszusprechen

und nannte ihn nur Acher (»der andre«). Nach D.s Mei-

nung steckt hinter dieser Persönlichkeit Jesus; die Worte

»Elisa Sohn des Abuyah« seien zu übersetzen: Jesus Gott

Sohn Gottes des Vaters. In der indischen Sektion be-

handelte Knauer den Ursprung des Varuna. Dieser Gott

ist nach ihm die Personifikation des Nachthimmels im

Gegensatz zum Dyaus (Taghimmel). Cumont stellte

fest, dafs die Zerstörung von Nikopolis im Jahre 499

n. Chr., die in der syrischen Chronik des Josua Stylites

erzählt wird, sich nicht, wie man bisher geglaubt hat,

auf das Nikopolis in Palästina, sondern auf Nikopolis,

die Hauptstadt Klein -Armeniens, bezieht. Vassiliev

machte Mitteilungen über Agapius aus Membidsch, einen

christlich- arabischen Schriftsteller des 10. Jahrh.s. Das

noch unveröffentlichte Werk des Agapius ist zum Teil in
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einer Florentiner Handschrifl, zum Teil in Handschriften

des Sinai, die V. abgeschrieben hat, erhalten. Man findet

in diesem Geschichtswerk besonders interessante und
wichtige Mitteilungen über die Geschichte der Byzantiner

im 6. und 7. Jahrh. und namentlich über ihre Beziehun-

gen zu den Persern. Fontain legte nach der Voss. Z.

die Ergebnisse seiner Forschungen über die Verehrung
ägyptischer Gottheiten in Delos dar. Eine Reihe von In-

schriften, die ins 2. Jahrh. v. Chr. hinaufreichen, zeigen,

dafs die Götter von Alexandreia um jene Zeit auf Delos

nicht etwa nur von fremden Kaufleuten, sondern von
Griechen selbst verehrt wurden. Ihre Priester waren
athenische Bürger. Basset behandelte das Kamel bei

den Berbern, Lefebure das Kamel in Ägypten, Fla-
mand das prähistorische Kamel in Nordafrika. Die

klassischen Schriftsteller berichten nichts über die Exi-

stenz des Kamels in Nordafrika, und so sehr wir ge-

wohnt waren, das Kamel dort als unentbehrlich zu be-

trachten, so schien es doch, dafs es wenigstens im
Westen erst durch die Araber eingeführt sei. Auf philo-

logischem Wege wollte B. zu ähnlichen Ergebnissen
gelangen. Dem stehen gegenüber die interessanten prä-

historischen Felszeichnnngen im Südwesten von Ain-

Sefra, auf denen das Kamel erscheint, sowie insbeson-

dere die interessante Tatsache, dafs die Geologen die

Existenz des Kamels in pleistocäner Zeit durch Fossilien

nachgewiesen haben. — Gegen die Ausführungen von
Prof. Völlers, dafs das heutige sprachliche Gewand des
Korans nicht ganz ursprünglich sei, vielmehr eine lÜber-
arbeitungt stattgefunden habe, wandte sich der Ägypter
Scheich Schanisch (jetzt in Cambridge) in arabischer

Sprache, teilweise in scharfen Worten. Prof. Paul Haupt
behandelte den Prediger Salomonis. Das Buch ist nach
ihm von einem jüdischen Arzt in Jerusalem, von der Sekte

der Sadducäer, gegen 100 v. Chr. geschrieben worden.
Der Verfasser stand ersichtlich unter dem Einflufs der
griechischen Philosophie, und zwar epikureischer Rich-

tung. Es seien aber in dem Buch spätere Zutaten vor-
handen, aus pharisäischer Quelle, die auf die stoische
Philosophie zurückgehen (s. DLZ. 1905, Nr. 9). In

einem Wiener Papyrus, über den Wessely Mitteilungen
machte, finden sich Angaben über eine Art Kopfsteuer,
welche im Jahre 72 unserer Zeitrechnung den Juden
der Stadt .^rsinoe (Medinet el-Fayüm) auferlegt war.
Das Dokument gibt uns überhaupt interessante Auf-
schlüsse über Steuerverteilung, Geldwert usw. in jener
Epoche.

Xea ergchlenene Werke.

W. Meyer- Rinteln, Die Schöpfung der Sprache.
Leipzig, Friedr. Wilh. Grunow. M. 5.

I. E. Spingarn, La critica letteraria nel Rinasci-
meoto. Traduz. ital. del Dr. A. Fusco. Prefaz. di B.
Croce. Bari, Gius. Laterza e Figli. L. 4.

Künftig erscheinende Werke.

J. Wa ckernagel. Altindische Wortlehre, l Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht ca. M. 9.

L Kunos, Türkische Volksmärchen aus Stambul.
Leiden, Buchh. und Druckerei vorm. E. J. Brill. ca. M. 7.

H. Plaut, A Japanese conversation-grammar. Heidel-
berg, J. Gross. Geb. ca. .\L 6.

Zeitickriften.

Tke Indian Aniiquary. January. V. A. Smith,
The Rummindei inscription, hitherto known as the Pa-
dariya inscription, of Asoka. — R. Shamasastry,
Chanakya's land and revenue policy. — C. P. Tielef,
The religion of the Iranian peoples. — Syam Sundar
Das, System of Sanskrit transliteration.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Otto Immisch [aord. Prof. f. klass. PhiIoL an der

Univ. Leipzig], Philologische Studien zu
Plato. 2. H.: De recensionis Platonicae
praesidiis atque rationibus. Leipzig, B. G.

Teubner, 1903. IV u. IIOS. 8». M. 3,60.

Nachdem Immisch schon in dem ersten, 1896
erschienenen Heft dieser * Studien , in welchem
er die Tendenz und Abfassungszeit des >.Axi-

ochos« zu ermitteln suchte, der Frage nach dem
Wert und der Verwandtschaft unserer Platohand-

schriften gelegentlich näher getreten war, hat er

das nunmehr vorliegende zweite Heft ausschliefs-

lich der Erörterung dieses so verwickelten und

neuerdings wieder eifrigst diskutierten Problems

gewidmet.

Er geht davon aus, dafs noch die Neu-

platoniker neben ihrem gewöhnlichen Platotext

— der nach I. im wesentlichen mit unserm

heutigen übereinstimmte — eine andere, ältere

Überlieferung gekannt hätten. Indem er nun

mit dieser durch ein ausdrückliches Zeugnis des

Kommentators Proklos (zu Rep. X, 616^) ge-

sicherten Tatsache einerseits den Bericht des

Diogenes Laertius über die mannigfache Anord-

nung der platonischen Dialoge, andrerseits das

merkwürdige schwankende Verhalten der Plato-

papyri sowie der Nebenüberlieferung, wie sie

uns die Lemmata und Zitate der alten Kommen-
tatoren und Exzerptoren bieten, gegenüber

unsern Handschriften zusammenhält, kommt er zu

dem Ergebnis, dafs der platonische Text im

Altertum nicht etwa einheitlich, sondern viel-

gestaltig gewesen sein müsse.

Dafs die Nebenüberlieferung der platonischen

Schriften, die I. hier zum Ausgangspunkt seiner

ganzen Untersuchung macht, in ihrer Bedeutung

für die recensio bisher ungebührlich vernach-

lässigt worden sei, diese richtige Erkenntnis hat

allerdings schon seit längerer Zeit in zunehmen-

dem Mafse sich Bahn zu brechen begonnen und

auch bereits ein paar fleifsige .Arbeiten über

diesen Gegenstand gezeitigt, auf denen I. weiter-

bauen konnte (vgl. die S. 13 aufgezählten, ins-

besondere die Anra. 3 erwähnte, brauchbare Schrift

von E. Bickel, De loannis Stobaei excerptis Pla-

tonicis de Phaedone. Dissert. Bonn 1902). Doch
ist es I. durch die ebenso geschickte wie vor-

sichtige Verwertung des gesamten, von ihm noch

vermehrten Materials und dank dem freieren,

stets auf das Ganze gerichteten Blick gelungen,

über die Leistungen seiner Vorgänger ein gutes

Stück hinauszukommen: mit viel Scharfsinn hat

er beobachtet, dafs ein ähnliches Schwanken

zwischen den beiden Schanzischen Handschriften-

klassen mit entschiedener Annäherung an die
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zweite, wie es für sekundäre Überlieferung

bereits überzeugend nachgewiesen war, sich

aufser in einer armenischen und einer lateinischen

Übersetzung noch in einer ganzen Reihe der auf

uns gekommenen mittelalterlichen Codices (9)J,

b, u, M, W, r) wiederfindet; das aber lasse

sich nur so erklären, dafs ebenso wie die

Nebenüberlieferung auch die genannten Codices

— I, fafst sie als die Vertreter der sogenannten

»gemischten« oder »nicht rezensierten« Über-

lieferung zu einer Gruppe zusammen, die er

nach dem wichtigsten unter ihnen mit W be-

zeichnet — deutliche Spuren und Reste jener

dem gemeinsamen Archetyp unserer Handschriften

vorausliegenden »vielgestaltigen «Platotraditiondes

ausgehenden Altertums bewahrt hätten und sie uns

daher wenn auch keinen bessern, so doch sicher

einen beträchtlich älteren und in gewissem Sinne

ursprünglicheren Text böten als die ältesten und

berühmtesten Codices der beiden Schanzischen

Familien, also der Bodleianus 51^), der Pari-

sinus A und der Venetus t, die vielmehr selbst

erst aus jener Mischüberlieferung abzuleiten seien.

Um aber mit dieser Annahme die von Schanz

wahrscheinlich gemachte Abstammung aller unserer

Codices von einem Archetyp, die auch I. als die

unantastbare Grundlage jeglicher Platokritik be-

trachtet, in Einklang zu bringen, denkt er sich

diesen gemeinsamen Archetyp mit einer reichen

varia lectio ausgestattet; diese sei dann von den

Schreibern bald willkürlich und regellos benutzt

worden, ein Verfahren, dessen Ergebnis wir in

dem schwankenden Text eben jener »nichtrezen-

sierten« Überlieferung W zu sehen hätten, bald

aber nach festen Prinzipien gewissenhaft und

nicht ohne Gelehrsamkeit zu förmlichen Rezen-

sionen des Textes verwertet worden, von denen

I. einige in den uns erhaltenen Handschriften

noch nachweisen zu können glaubt: eine solche

Rezension werde repräsentiert durch den Bodl.

31 mit % und 77, andere Vertreter eines »rezen-

sierten« Textes lägen uns vor in den zwei Hand-

schriftengruppen t A und Y (umfassend die Codi-

ces r, Ven. 590, 2, Flor. J), die trotz offen-

kundiger Verwandtschaft zum Teil doch auf ver-

schiedene Quellen zurückgingen. Gerade bei

diesen beiden Gruppen hat nämlich I.s eindrin-

gende Quellenuntersuchung zu einem schönen

Erfolg geführt: es ist ihm geglückt, unter der

Masse der mit yqüCfarai oder dergl. eingeführten

anonymen Randnotizen unserer Codices, die bis-

her gänzlich unbeachtet geblieben waren, wirk-

lich zwei der von ihm für die byzantinische Zeit

vorausgesetzten Rezensionen zu entdecken und

nach Zeit und Ursprung näher zu bestimmen,

die Leons des Philosophen und die als tov naxqt-

dgxov xo ßcßXcov zitierte; die daran geknüpften

Folgerungen freilich, wenigstens so weit sie das

') I. gebraucht nämlich anstatt der Schanzischen

wieder die früheren Bekkerschen Siglen.

geringe Alter der dem Bodl, 31 und dem Par. A
zugrunde liegenden Rezensionen betreffen, ver-

mochten mich nicht so recht zu überzeugen.

Gleichwohl gehört diese Partie zu den anregend-

sten des an feinen Beobachtungen reichen Buches,

I.s Hauptverdienst aber besteht wohl darin,

dafs er den ernstlichen und, wie man zugeben

mufs, keineswegs erfolglosen Versuch gemacht

hat, durch die sorgfältige und behutsame Er-

mittlung der gegenseitigen Verwandtschaftsverhält-

nisse unserer wichtigern Platocodices (eine dies-

bezügliche Übersicht gibt das am Schlüsse bei-

gefügte Stemma) bei gleichzeitiger Heranziehung

der Nebenüberlieferung zu einer neuen Klassi-

fikation der Handschriften, welche ihrer tatsäch-

lichen Beschaffenheit besser entspräche als die

Schanzische, zu gelangen und so für die richtige

Beurteilung jener Codices, die sich zwar bei den

neueren Platoherausgebern einer steigenden Auf-

merksamkeit erfreuten, ohne dafs jedoch ihre

Stellung innerhalb unserer Überlieferung geklärt

gewesen wäre, der Gruppen W und Y, eine

verläfsliche Grundlage zu schaffen. Da indes die

Angehörigen dieser beiden Sippen fast durchweg

späte und geringe Handschriften sind, so werden

auch die Ergebnisse von I.s Untersuchung —
dessen ist er selbst sich am besten bewufst —
an der führenden Stellung, die 21 und t A bisher

in der Praxis der Textrezension innehatten, kaum

etwas Erhebliches ändern; vielmehr ist der Wert

seiner Arbeit, dem vom Verf. selbst in der Einlei-

tung gekennzeichneten Ziel entsprechend, ein vor-

wiegend theoretischer, indem wir durch sie eine

ganze Reihe neuer und überraschender Einblicke

in die Geschichte der mittelalterlichen Plato-

tradition, nebenbei auch des Piatonismus, ge-

winnen. Und, von Einzelheiten abgesehen, wird

man sich mit den von I. vorgetragenen Resul-

taten meist auch einverstanden erklären können;

für einen wichtigen Punkt allerdings scheint er

mir eine wirklich überzeugende und einwands-

freie Lösung noch nicht gefunden zu haben, für

die Frage nämlich, wie denn trotz der Mannig-

faltigkeit der antiken Platoüberlieferung unsere

sämtlichen Handschriften aus einem einzigen,

etwa dem VI. Jahrh. angehörigen Archetyp ge-

flossen sein können.

Der Vollständigkeit halber sei schliefslich

noch bemerkt, dafs I. seine hier S. 3, Anm. 2

geäufserte Vermutung über den Zusammenhang

der von Olympiodor zum Phaidon erwähnten

''AtcixoI E^riftiTaC mit der von Galen zitierten

Tc5v ^AvnxißV dvuYQagxov ixdoacg unterdessen in

seinem Aufsatz über die 'Atnxol i^rjytjiaC,

Philologus LXIII (1904), 1, S. 31ff., wieder

zurückgezogen hat.

Freiburg (Schweiz). Anton Piccardt.

A. Persii Flacci Saturarum Liber. Recensuit,

adnotatione critica instruxit, testimonia usque ad
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saeculum XV addidit Santi ConsoH [Privatdoz. f.

lat. Sprache u. Lit an der Univ. Messina]. Editio

maior. Rom, Hermann Loescher & Co. (Bretschneider

& Regenberg), 1904. XVII u. 256 S. 8". L. 5.

Ein merkwürdiges Buch, wie ich es in

gleicher Konsequenz durchgeführt noch nicht zu

Gesichte bekommen habe. Trotz des recensuit

im Titel meidet der Verf. jedes eigene Urteil

cane peius et angui\ dafür referiert er alles,

aber auch alles, nicht nur aus den Handschriften,

auch aus den Ausgaben, alten wie neuen, selbst

die Interpunktion (S. 35 ohe? Buechelerus 1893,

Owenius, Nemethyus; ohe, Schreuelius 1648;

ohe. Casaubonus 1647 Jahnius 1868 alii; ohe!

Schreuelius 1664, Wetstenius, Prateus, Walthardus,

ed. Bipontin., Montius, Passowius, Achaintrius usw.

usw.). Der .Apparat hinter jedem Gedichte zer-

fällt in 3 Teile : Lectiones variae, Coniecturae,

Testimonia. Zusammengetragen ist das alles

mit grofsem Fleifse und kann vielfach förderlich

sein, wo nicht der Verf. veraltete Ausgaben be-

nutzt hat. Dafs die' am Schlüsse gegebene
Sammlung von Testimonia über Persius (S. 222
— 240) keine Textgeschichte bedeutet, brauche

ich wohl kaum hinzuzufügen, doch kann sie als

Vorarbeit dazu dienen.

München. Fr. Vollmer.

Notizen und Mittellungen.

>'en erschienene Werke.

Aiovjj'co Tj Aofp'voD riept ~j']io\K. De Sublimitate 11-

bellus. Ed. Otto Jaim. Tertium ed. lo. Vahlen. Leip-

zig, Teubner.

C. Lucilii Carminum Reliquiae. Rec. Fr. Marx.
Vol. II: Commentarius. Ebda.

Zeitschriften.

Archiv für lateinische Lexikographie uud Gram-
matik. 14, 2. I. .Müller, Lateinische Übersetzungs-
versuche einiger Briefe Schillers über die ästhetische Er-

ziehung des Menschen. — J. Denk, .'\spis = scutum. —
A. Becker, Concorporalis Kamerad, Bundesbruder. —
R. Thurneysen, Senium und desiderium. — E. von
Wölfflin, Improspere; Zu Catull 101, 2; Deus agri-

cola =^ Priapus; Zum Chronicon Livianum von Oxy-
rhynchus. — J. Cornu, Zu Lucan 6, 558. — F.

Glöckner, Zum Gebrauch von olli bei Vergil. — O.
Keller, Cetrus— cetra; Zum Corp. inscr. lat. vol. I. —
E. Bickel , Die griechischen Fremdwörter bei dem Philo-
sophen Seneca. — A. J. Kronenberg, Corrugare (corro-

gare). — G. Lehnert, Miserinus. — S. Schloss-
mann, Stipendium. — J. C. Jones, Simul, simulac
und Synonyma. — E. K. Rand und O. Hey, Eine
Predigt über Christi Höllenfahrt. — 0. Hey, .N'achtrag

zur Enallage adiectivi. — F. X. Burger, Quadrantal.

Listy filologicke. 32, 2. Lad. Brtnicky, Das
Forum Romanum und die Sacra Via (SchL). — Ot.
Jiräni, Zur Kritik einiger Oden des Horaz (Schi.).

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.
Ludwig Hirzel [Dr. phil.]. Wielands Beziehun-
gen zu den deutschen Romantikern.
[Untersuchungen zur neueren Sprach- und
Literaturgeschichte hgb. von Oskar F. Walzel.

4. H.] Bern, .\. Francke (vorm. Schmid & Francke),

1904. VIII u. 92 S. 8". M. 1.50.

Der Verf., ein Schüler Oskar Walzeis, hat

sein Erstlingswerk dem Andenken seines Vaters
gewidmet, dem wir die wertvolle Publikation

über »Wieland und Martin und Regula Künzli«

zu danken haben. Und wie dieser dort Wie-
lands dichterische Anfänge in den Bereich seiner

Untersuchung gezogen hat, so zeigt uns der

Sohn, wie ein junges Geschlecht in den gefestig-

ten Ruhm des alternden Dichters die erste Bresche
schlägt. Die Jenenser Romantiker sind es natür-

lich vor allem, die zu Wieland in Beziehung

traten, und nur von ferne ragen auch die Ge-
stalten von Klemens und Sophie Brentano, sowie

des abseits stehenden Heinrich von Kleist herein.

Hirzel will nun in diesen Beziehungen zwischen

Wieland und der älteren Romantik drei Perioden

deutlich unterscheiden: im Anfang freundliche Ge-
sinnung, ja sogar verehrende Anerkennung (bis

zur Begründung des Athenäums), dann gänzliche

Feindschaft, und endlich (nach dem Zerfall der

Schule) mildere Beurteilung. Nur Tieck bleibe

sich in seiner schroffen Ablehnung des Klassikers

konsequent. Doch auch die beiden Schlegel

dürften sich in den ersten Teil von H.s Schema
wohl kaum einfügen lassen, wie die von H. man-
gelhaft ausgeschöpften Schlegelbriefe zur Genüge
beweisen (vgl. die Nachträge E. Ermatingers in

der Neuen Zürcher Zeitung vom 27. April 1904).

Für August Wilhelm fehlen uns allerdings sichere

Anhaltspunkte aus jener Zeit. Dafs Friedrich

später einlenkt, ist wohl nur darauf zurückzu-

führen, dafs der Neuling — aus rein prakti-

schen Gründen — es mit dem einflufsreichen

Herausgeber des »Teutschen Merkur« nicht ver-

derben will. Erst in Berlin, wo sie den Rücken
gedeckt und ihr eigenes Organ zur Verfügung
haben, werfen die Brüder dem Alten offen den
Fehdehandschuh hin. — Auch in Wielands Ge-
sinnungen gegen die Romantiker erblickt der

Verf. die gleiche auf- und absteigende Linie.

Erst ein gewisses W'ohlwollen gegenüber den

jungen, aufstrebenden Talenten. Dann, beson-

ders nach der berüchtigten Citatio edictalis —
nicht fröhlicher Krieg, denn Wieland war keine

Kampfnatur, wohl aber stille, und um so tiefere

Verbitterung in Freundesbriefen. Und schliefs-

lich halb widerwillige Anerkennung von Vorzügen
einer Schule, der der überzeugte Vertreter der

Aufklärung im Grunde seines Herzens doch zeit-

lebens fremd gegenüberstand.

Im zweiten, viel kürzeren Teil zeigt der Verf.,

wie trotz offenkundiger Feindschaft und prinzi-

piellen Gegensatzes Wieland befruchtend und an-

regend auf die Romantiker, besonders deren

Roman, eingewirkt hat. Er stellt folgende Reihe

auf: Don Quichote, Don Silvio, .Agathon, Wilhelm

Meister, Roman der Romantiker, und deckt mit

Geschick die Zusammenhänge in dieser langen
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Entwicklungsreihe auf. Auch hier scheint manches
konstruiert (wie z. B. die Vergleichung des

Traummotivs bei Wieland, Goethe und Novalis),

doch bringt die Untersuchung manches wertvolle

Ergebnis. Darüber, dafs Wieland »auf vielen

Geistesfeldern tätig war, die die Romantik später

wieder bearbeitete«, liefse sich freilich noch viel

mehr sagen, als der Verf. beigebracht hat.

H. gesteht selbst, dafs seine Darstellung

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben

könne, da ihm nicht alles Quellenmaterial zur

Verfügung stand. Es entsteht nun aber die

Furage, ob dieses Thema, so verlockend es sein

mag, für eine monographische Bearbeitung über-

haupt schon reif ist. Und im Hinblick auf die

grofse Wielandausgabe der Berliner Akademie,

die uns jetzt nahe gerückt worden ist und deren

eine Abteilung den ganzen, zum grofsen Teil

noch ungehobenen Briefschatz bergen wird,

möchte man diese Frage beinahe verneinen.

Nicht als ob H.s Untersuchung in ihren Grund-

zügen umgestofsen werden könnte. Aber in

manchen Einzelheiten wird sich das Bild, das uns

der Verf. entworfen hat, gewifs verschieben.

Vor allem aber werden wir wohl einen tieferen

Einblick in die Seele des gegen seine Freunde

mitteilsamen Wieland gewinnen, in die tiefe

Tragik, die aus diesem Abschnitt seines Lebens
spricht, — die Tragik des alten Mannes, der

nach Goethes Wort stets ein König Lear ist.

Bis dahin begrüfsen wir H.s fleifsige Studie als

den ersten Versuch einer zusammenhängenden
Darstellung dieses wichtigen Kapitels aus unserer

Literaturgeschichte.

Prag. Sp. Wukadinovic.

K. Ernst [Seminaroberlehrer], Proben deutscher
Mundarten. [Velhagen & Klasings Sammlung deut-

scher Schulausgaben hgb. von J. Wychgram. 102.]

Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1904. XXV u. 152 S.

8". Geb. M. 1,20.

In einer Einleitung handelt der Verf. von dem Ver-

hältnis der Mundarten zur Schriftsprache und von der

Entwicklung der mundartlichen Dichtung. In seiner

Sammlung gibt er etwa 100 poetische und prosaische

Proben, und zwar durcheinander Ernstes und Heiteres,

Lyrisches und Episches, Sprüche und Rätsel aus fast

allen Mundarten. Unter dem Texte erklärt er schwierige

Wörter. Hinter dem Texte stehen Anmerkungen , die

Nachrichten über die Dichter, Bemerkungen zur Charak-
teristik der Mundarten geben, Quellen anführen und
Sachliches und Sprachliches erläutern.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die grofse Handschriftensammlung des im
vorigen Jahre verstorbenen Bankiers Alexander Meyer
Cohn soll nach der Nat.-Z. im Oktober durch die Kunst-

antiquariatfirma J. A. Stargard versteigert werden. Goethe

und Schiller, Lessing und Wieland, besonders aber Hein-

rich von Kleist und die Romantiker sind in der Samm-
lung hervorragend vertreten.

Personslchronik.

Der ord. Prof. f. deutsche Philol. an der Univ. Heidel-

berg Hofrat Dr. Wilhelm Braune ist zum Geh. Hofrat

ernannt worden.

Xea erschienene Werke.

Friedrich Schiller, Ästhetische Erziehung. Aus-
gewählt und eingeleitet von A. von Gleichen-Rufswurm.
[Erzieher zu deutscher Bildung. IV.] Jena, Eugen
Diederichs. M. 3.

B. Otto, Warum feiern wir Schillers Todestag?
Halle a. S., Waisenhaus. M. 0,20.

A. Dreyer, Karl Stieler, der bayerische Hochlands-
dichter. Stuttgart, Bonz & Comp. M. 2.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

August Steiger [Dr. phil], Thomas Shadwell's
»Libertine«. A complementary study to the Don
Juan - literature. [Untersuchungen zur neueren
Sprach- und Literaturgeschichte hgb. von

Oskar F. Walzel. 5. H.] Bern, A. Francke (vor-

mals Schmid & Francke), 1904. VIII u. 66 S. 8".

M. 1,20.

Die Don Juan -Sage, die auf den Bühnen

Spaniens, Italiens, Frankreichs ihre Zugkraft

bewährt hatte, ging auch an England nicht spur-

los vorüber.

1676 liefs der als Freibeuter, insbesondere

als Moliere- Plagiator, schon von Männern, die

ihm zeitlich nahe standen, wie Muralt und Vol-

taire, gebrandmarkte Thomas Shadwell ein

Drama: The Libertine aufführen, das zu Leb-

zeiten des Autors nur einmal (1676), nach sei-

nem Tode (1692) noch dreimal separatim (1697,

1704 und 05) gedruckt und 1720 in die Ge-

samtausgabe seiner Werke aufgenommen wurde

(S. 6). Da das Stück bisher nicht genauer er-

forscht wurde, so ist die fleifsige und geschickte

Untersuchung Steigers sehr anerkennenswert.

In der Quellenfrage können wir seinem Er-

gebnisse nicht uneingeschränkt beipflichten. Nach

ihm hat Shadwell nur Rosimonds »Nouveau

Festin de Pierre« benutzt, aber von den ande-

ren französischen Bearbeitungen weder Dorimond,

noch auch Moliere. Allerdings wird aus der

Untersuchung St.s die starke Ausnutzung der

erwähnten, nach-molierischen Bearbeitung er-

sichtlich, indessen weist ja der Verf. selbst auf

Übereinstimmungen mit Moliere, Dorimond und

das spanische Stück »El Burlador de Sevilla«

hin, die sich bei Rosimond nicht finden (S. 40 ff.).

Wenn er hierbei als Gewährsmann Shadwells

einen anonymen, von Shadwell in der Vorrede

angedeuteten »worthy gentleman« figurieren läfst,

so ist das ein zweckloser Abweg.
Denn das spanische Stück war bei der Ver-

trautheit, deren sich damals Sprache und Lite-

ratur Hispaniens auch in England erfreuten,

Shadwell sicher nicht unbekannt. Dorimonds

»Festin de Pierre« (ursprünglich »Fils criminelf)

war ihm in der kurz vorher erschienenen Amster-

damer Raubausgabe der Werke Molieres (1675)
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bequem zugänglich, und Molieres aufsehenerregen-

des und viel angefeindetes Stück, das allerdings

erst 1683 gedruckt wurde und seit 1665 nicht

mehr gegeben werden konnte, war ihm durch Be-

richterstattung wohl näher vertraut, wenn wir

auch seine Anwesenheit bei einer der Aufführun-

gen des J. 1665 nicht ohne weiteres voraus-

setzen können. (In Th. Corneilles entstellender

Bearbeitung betrat es allerdings erst 167 7 die

Bühne.) Auch die Schnelligkeit, mit der Shad-

uell sein Stück abfassen mufste, hinderte ihn

doch nicht, einzelnes gedächtnisraäfsig oder nach

gedruckter Vorlage aus dem »Burlador« oder

aus Dorimonds Stück aufzunehmen. Es ist ein

Mangel in des Verf.s sonst gründlicher Abhand-
lung, nicht den »Libertine« mit dem letzteren

französischen Stücke eingehender verglichen zu

haben. Dann würden sich noch mancherlei andre,

nicht immer auch bei Rosimond wiederkehrende

Übereinstimmungen ergeben haben.

Von dem altherkömmlichen Vorwurfe der

Freibeuterei hat der Verf. den englischen Dichter

nicht befreien können, auch wenn wir mit ihm

nur Rosimond als Quelle annehmen wollten.

Denn er führt neben den »substantial congruities«

auch S. 33£f. »textual ones« in gröfserer Zahl

an und gibt zu, dafs die »material differences«

geringfügig seien, dafs ferner Shadwell nur der

»grossification« der französischen Vorlage seinen

Bühnenerfolg verdankte (S. 49— 50). Auch die

sehr dankenswerte, zeit- und kulturgeschichtliche

Würdigung des englischen Stückes im letzten

Abschnitt ändert an der Tatsache der Frei-

beuterei nicht viel. Gerade durch des Verf.s

Ausführungen bin ich in meiner früher (Molieres

Leben und Werke. S. 324) ausgesprochenen An-
nahme, dafs der »Libertine« eine »Kontami-
nation der bisherigen Don Juan -Bearbeitungen
mit Hinzufügung eigener Erfindungen von zweifel-

haftem Werte« sei, in der Hauptsache bestärkt

und nur in betreflf der Benutzung des Moliere-

schen Dramas unsicher geworden. Von einer

»wertlosen Kompilation«, wie der Verf. einem
italienischen Kritiker nachschreibt (S. 20) habe
ich nicht gesprochen. Auch mufs ich mir den
Vorwurf verbitten, dafs ich an eine eigene
Kenntnisnahme des englischen Stückes habe
glauben machen wollen, da ich mich a. a. O.
auf drei Gewährsmänner (nicht blofs auf Mes-
nard, wie der Verf. S. 20 auch wohl ohne
eigene Kenntnisnahme der Stelle angibt), berufe.

In dem vorausgeschickten »bibliographischen

Index« ist mir einiges auffällig gewesen. Wenn
z. B. der Verf. es für angezeigt hielt, zwei klei-

nere Aufsätze von mir aus dem (früher) Herrig-

schen Archiv, die mit dem Thema probandum
(Rosimond-Shadwell) nichts zu tun haben, zu er-

wähnen, warum überging er eine längere Ab-
handlung im Moliere- Museum, Heft 3, welche
auch Rosimonds Stück besprach? Neben Mo-

lands und Mesnards Don Juan-Ausgaben brauchte

doch die weder im Text, noch in der Einleitung

selbständige von Laun nicht angeführt werden.
Shadwells Werke werden nur in der Gesamt-
ausgabe von 1720 hier aufgeführt, und das liefse

auch eine Benutzung des »Libertine« nur in die-

ser Edition annehmen. Aus den in der Vorrede
erwähnten »rare and valuable copies of Shad-
well's dramas placed at my disposal« sollte man
aber auf ältere Drucke schliefsen. Der ein-

führende Abschnitt über die allgemeine und die

englische Don Juan -Literatur beruht wohl zu-

meist auf Studien aus zweiter Hand.

Der Verf. sollte einen Wiederabdruck des

seltenen englischen Stückes mit kurzer und
deutsch geschriebener Einleitung veranstalten.

Das wäre recht erwünscht.

Dresden. R. Mahrenholtz.

A. Wirth [Oberlehrer], Typische Züge in der
schottisch - englischen Volksballade. T. I.

[Wissenschaft!. Beilage zum Jahresbericht des herzogl.

Karls -Realgymn. in Bernburg. Ostern 1903.] Bern-
burg 1903. 21 S. 8°.

Der Verf. spricht zu Beginn seiner Abhandlung über
die Entstehung des Volksliedes und sucht die regelmäfsig

wiederkehrenden Epitheta, Zahlen, Anfangs- und Schlufs-

formeln, Lieblingsmotive usw. zu erklären. Er weist dann
nach, dafs eine Reihe solcher Wendungen ihren ursprüng-
lichen Sinn verloren haben; sie dienen einfach zur Aus-
schmückung der Handlung, sie sind typisch geworden
Der Aufsatz beschäftigt sich mit den Wendungen, die

den Affekt ausdrücken. Schwur und Beteurung, Segen und
Verwünschung aussprechen, mit denen, die > niemals

t

umschreiben, und schliefslich mit dem Steigerungsmotiv.
Den Wert der Arbeit erhöhen die Parallelen, die aus Liedern
anderer Völker beigefügt sind.

Notizen und Mitteilungen.

Per80nalohronik.

An der Univ. Marburg ist Herbert Smith aus Dundee
als Lektor f. Englisch angestellt worden.

Künftig erscheinende Werlie.

Cynewulfs Elene, hgb. von F. Holthausen.
Heidelberg, C. Winter, ca. M. 3.

W. Franz, Orthographie, Lautgebung und Wortbil-

dung in den Werken Shakespeares. Ebda. ca. M. 2,20.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Heinrich Swoboda [ord. Prof. f. alte Geschichte an

der deutschen Univ. in Prag], Griechische Ge-
schichte. 2., verb. .A.ufl. [Sammlung Göschen.
Nr. 49.] Leipzig, G. J. Göschen, 1900. 216 S. kL 8".

Geb. M. 0,80.

Die neue Auflage, die das Bändchen in kurzer

Zeit erlebt hat, zeugt überall von dem Bestreben

des Verf.s, den kurzen Abrifs in Übereinstimmung

mit dem Fortschritt der Wissenschaft zu halten.

Schade, dafs er die neuen Perspektiven, welche

die Ausgrabungen in Kreta eröffneten, nicht mehr

hat verwerten können! Dagegen ist es ein Vor-

zug der neuen Auflage, dafs der .Anhang durch
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die Weglassung der mittleren und neueren Ge-
schichte gekürzt und dadurch Raum für manche

Erweiterungen des Textes gewonnen wurde.

München. R. Pöhlmann.

Paul Allard, Histoire des persecutions pendant
la premiere moitie du 3« siecle (Septime
Severe, Maximin, Dece). 3^ edition revue et

augmentee. Paris, Lecoffre, 1905. XVI u. 562 S. 8".

Von AUards bekannter Geschichte der Christenver-

folgungen liegt nun zwanzig Jahre nach dem ersten

Erscheinen die dritte Auflage des 2. Bandes vor. Der
Verf. hat die Gelegenheit des Neudruckes dazu be-

nutzt, um im einzelnen kleinere Änderungen sowie auch

nötige Zusätze anzubringen. Ferner hat er die An-
merkungen in Einklang mit der neuesten Forschung ge-

bracht, und die neuesten wichtigeren Veröffentlichungen

zur Geschichte des Christentums, die in den letzten

Jahren erschienen sind, angeführt und verwertet. Nicht

genügend dürfte die Benutzung des neuen einschlägigen

Inschriftenmaterials zu nennen sein.

Giuseppe Paoluzzi [Prof.], La prima lotta di Fede-

rico II di Svevia col Papato. [S.-A. aus den

Atti della R. Accademia. 3 a S. Vol. VI!.] Palermo,

Druck von F. Barravecchia e Figlio, 1903. 49 S. 4°.

Die Abhandlung beschäftigt sich mit der Lage der

lombardischen Gemeinden, die mittelbar oder unmittel-

bar an dem Kampfe teilnahmen , und mit dem ersten

Kriegszuge des Kaisers in der Lombardei. Unter Be-

nutzung urkundlichen Materials werden die Vorfälle des

Kampfes von dem Einfalle in das päpstliche Gebiet bis

zum Frieden von San Germano erzählt. Das Schlufs-

urteil des Verf.s lautet, dafs der päpstliche Stuhl in vielen

Einzelheiten Erfolge erzielt hätte, der eigentliche Sieger

aber der Kaiser gewesen wäre.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Dem aord. Prof. f. mittl. u. neuere Gesch. an der Univ.

Jena Dr. Friedrich Keutgen, der zurzeit an der Johns

Hopkins-Univ. in Baltimore V^orlesungen und Übungen
hält, ist eine Professur f. Gesch. an dieser angetragen

worden.
Xen erschienene Werke.

A. Profumo, Le fonti ed i tempi dello incendio

Neroniano. Rom, Forzani e C. L. 20.

V. von Kraus, Deutsche Geschichte im Ausgange
des Mittelalters (1438—1519). I. Bd. [Bibliothek deut-

scher Geschichte hgb. von H. von Zwiedineck- Süden-

horst.] Stuttgart u. Berlin, Cotta Nachf. M. 8.

Lager, Johann II. von Baden, Erzbischof und Kur-

fürst von Trier. [Trierisches Archiv. Ergänzgsh. IV.]

Trier, Fr. Lintz.

Künftig erscheinende Werke.

G. Schön, Die Differenzen zwischen der kapito-

linischen Magistrats- und Triumphliste. Wien, C. Fromme,
ca. M. 2,50.

K. Hampe, Urban IV. und Manfred (1261—1264).
Heidelberg, C. Winter. Ca. M. 2,40.

A. L'Houet, Zur Psychologie des Bauerntums. Tü-

bingen, Mohr. Ca. M. 4.

Zeitschriften.

Archiv für Kulturgeschichte. III, 2. H. Freytag,
Preufsische Jerusalem pilger vom 14.— 16. Jahrhundert.

— L. Jordan, Materialien zur Geschichte der arabischen

Zahlzeichen in Frankreich. — A. Hagelstange, Nach-

richten über Baudenkmäler sowie Kunst- und Kuriositäten-

kammern in einer handschriftlichen Reisebeschreibung von
1706. — H. Funck, Cagliostro in Strafsburg nach der

Schilderung eines Augenzeugen.

Neues Archivfür sächsische Geschichte und Altertums-
kunde. 26, 1. 2. O. Giemen, Paul Bachmann, Abt
von Altzelle. — G. Bauch, Der sächsische Rat und
Humanist Heinrich von Bünau , Herr in Teuchern. —
O. F Ursen, Das kursächsische Salzwesen seit dem Tode
des Kurfürsten August und seine Bedeutung. — Zur
Geschichte Augusts des Starken. — E. Schlesier, Lite-

rarisches Leben in Pirna vor 100 Jahren. — L. Bönhoff,
Der Tod des Bischofs Arn von Würzburg.

The Numismatic Chronicle. IV, 17. H. B. Earle
Fox, Some Athenian problems. — G. Macdonald,
A recent find of Roman coins in Scotland; A hoard of

Edward pennies found at Lochmaben. — J. Evans,
Rare or unpublished coins of Carausius. — G. F. Hill,

Roman coins from Croydon. — L. A. Lawrence, The
coinage of Henry IV, — R. L. Kenyon, A find of

coins at Oswestry.

Trierisches Archiv. H. 8. W. Fabricius, Taxa
generalis subsidiorum cleri Trevirensis. — P. Richter,
Der kurtrierische Sekretär Peter Maier von Regensburg

(1481— 1542). Sein Leben und seine Schriften. — Lager,
Ein Verzeichnis milder Stiftungen und Schenkungen zu-

gunsten des Domkapitels zu Trier. — Kentenich, Die

Einkünfte des Klosters St. Maria ad martyres bei Trier

im Jahre 1392; Weistum von Ehrang vom Jahre 1572.

Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols

und Vorarlbergs. II, 2. R. Röhricht, Jerusalemfahrt

des Grafen Gaudenz von Kirchberg, Vogtes von Matsch

(1470). — A. Pernthaler, Passionsdarstellungen in

Klausen. — R. von Zingerle, Die Sage von Kaiser

Max auf der Martinswand.

Neuere Geschichte.

Referate.

Gustav Freytag und Herzog Ernst von
Coburg im Briefwechsel 1853—1893. Her-

ausgegeben von Eduard Tempeltey [WirkL

Geh. Rat, Dr.]. Leipzig, S. Hirzel, 1904. XVII u.

420 S. 8° mit 2 Abbild. M. 9.

Im April 1855 hat Gustav Freytag sein »Soll

und Haben« dem Herzog Ernst II. von Sachsen-

Koburg-Gotha zugeeignet und in der dem Buche

vorangestellten Widmung auf »goldene Worte«

seines »ritterlichen Herren« sich berufen »über

die Verwirrung der letzten Jahre, über die Mut-

losigkeit und müde Abspannung der Nation und

über den Beruf der Dichter, die gerade in solcher

Zeit dem Volke einen Spiegel seiner Tüchtig-

keit vorhalten sollen zur Freude und Erhebung«.

In den »Erinnerungen aus meinem Leben« knüpfte

p'reytag ein Menschenalter später an diese Zu-

schrift, die ihm inzwischen »eine gedruckte Ur-

kunde über sein gutes Verhältnis zu zwei unge-

wöhnlichen Menschen« geworden war, knappe

und vornehm zurückhaltende Mitteilungen von

seinen Beziehungen zu dem Herzoge und zu seiner

Gemahlin. Gleichzeitig brachte das Memoirenwerk

Herzog Ernsts »Aus meinem Leben und aus

meiner Zeit« (1887— 89) Zeugnisse zur Ge-

schichte dieses Freundschaftsbundes. Jetzt legt

Eduard Tempeltey, der von 1862—1893 im

Dienst und Vertrauen des Herzogs gestanden

hatte und bis zu Freytags Hinscheiden dem

Dichter ein treuer Freund war, in einem um-
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fänglichen, vom Verleger musterhaft ausgestatteten

Bande den Briefwechsel Freytags mit dem Herzog

und der Herzogin vor.

Überhaupt dient ja die Buchhandlung S. Hirzel

in Leipzig voll Pietät dem Andenken Freytags

und hat in jüngster Zeit eine Reihe wertvoller

Gaben vorgelegt, die den Schöpfer von »Soll

und Haben« als Menschen, Kritiker und Politiker

dem Geistesleben der Gegenwart immer wieder

nahebringen: 1900 konnte A. Dove bei Hirzel

Freytags und Treitschkes Briefwechsel erscheinen

lassen, 1901/3 E. Elster die hochwertvolle Zu-

sammenstellung von Freytags »Vermischten Auf-

sätzen aus den Jahren 1848— 1894«. Die Brief-

sammlung von 1900 und die jetzt ausgegebene

Korrespondenz interessieren aber nicht nur den

Verehrer Freytags. Noch mehr: wenn schon in

Doves Band die starke Individualität Treitschkes

den Leser zuletzt mächtiger fesselt als Freytag

selbst, so trägt diesmal die verhältnismäfsig nicht

sehr umfangreiche Zahl von Briefen des Herzogs

über die Fülle Freytagscher Schreiben unzweifel-

haft den Sieg davon.

Selten hat ein Monarch mit einem Vertreter

bürgerlicher Kreise in so echt freundschaftlichem

Verkehr gestanden! Freytag war nicht nur ein

Gewissensrat, dem Herzog Ernst seine innersten

Gedanken aufschlofs, dem er, um nicht von ihm

mifsverstanden zu werden, die letzten Gründe
seines Handelns und Denkens darlegte; mit unend-

lich feinfühliger Hand hat vielmehr der Fürst alle

Eigenheiten seines Freundes geschont, gelegent-

lich mit staunenswerter Geduld dem andern alle

Rechte einer ausgeprägten Individualität zuerkannt

und lieber seine eigenen Ansprüche preisgegeben,

um ja nicht den Eindruck eines Zwanges bei

Freytag aufkommen zu lassen. Belege für diese

Tatsachen sind in solcher Fülle in dem Brief-

wechsel anzutreffen, dafs sie hier füglich weg-

bleiben können; nur hinweisen möchte ich auf

die zarte Rücksicht, die Herzog Ernst Freytags

eigentümlichen Anschauungen von Titeln und

Orden angedeihen liefs: Im Jahre 1874 lehnte

Freytag das Korathurkreuz II. Klasse des Haus-

ordens von Gotha ab, nicht weil er ein Gegner
alles Ordenswesens war, sondern weil er — wie

Tempeltey (S. 264) richtig bemerkt — sich

gegen alles sträubte, was II. Klasse hiefs: »Eine

Ordensverleihung, welche Ew. Hoheit . . . mir

gönnen, erscheint, da sie doch nicht verheimlicht

werden kann, ganz wider meines lieben Herrn
Intention, als eine Anerkennung meiner poeti-

schen Leistungen, und deshalb in gewissem
Sinne als eine Abschätzung meiner Dichterbedeu-

tung. Dies ist der Grund, aus dem ich folgere,

dafs sie entweder gamicht, oder voll und reich

zugemessen werden sollte« — so heifst es in

einem Briefe vom 11. April 1874. Darum hatte

Freytag das Komthurkreuz vier Tage vorher
dem Herzog zurückgesandt mit der Bitte, es auf-

zuheben, »bis er an Alter, Verdienst und Ehren

so wachse, dafs dies Kreuz ohne Inkonvenienz

an das grofse Band gehängt werden kann«

(S. 261). Herzog Ernst hat fortan die Sensi-

bilität seines Freundes vorsichtig bedacht und

bei jedem neuen Beweise seiner Gunst — und

wieviele sind Freytag noch zuteil geworden! —
aufs sorgsamste jeden Grund der Verstimmung

zu beseitigen gesucht. Man lese nur die fast

schüchtern bittenden Worte nach, mit denen er

nicht Freytag selbst, der ein für allemal die

Nobilitierung für sich abgelehnt hatte, aber für

Freytags Sohn das Adelsdiplom anträgt, damit

ihm »die späteren Schritte ins Leben hinaus

durch so etwas, worauf die Menge . . . Wert
legt, vielleicht ein wenig geebnet würden«

(S. 303 f.). Dafs ein Fürst von dem Seelenadel

Ernsts in den höchsten Fragen des Lebens, der

Kunst, der Politik gern und dankbar P'reytags

freimütigste Worte hingenommen hat, ist nur

natürlich; dafs er in rein äufserlichen Formfragen

die ihm gewohnten, ja gebotenen Schritte dem
Freunde zu liebe meiden gelernt, dafs er die

ihm ganz selbstverständlichen Gebräuche höfi-

scher Etikette Freytag ohne jede Verstimmung

hat umstofsen lassen, bezeugt besser als alles,

wie sehr er bemüht war, dem Freunde nur

Freund, nicht fürstlicher Mäcen dem Dichter zu

sein.

Und trotzdem bleibt in Freytags Briefen ein

Rest, der, wenn nicht dem Menschen, so doch

dem Briefschreiber volle Freiheit der Bewegung
raubt. Herzog Ernst durfte dem > lieben

Freunde« wie einem Ebenbürtigen schreiben,

durfte »mit den freundlichsten Grüfsen von

meiner Frau« und als »Ihr alter Freund« seine

Briefe beschliefsen. Für Freytag blieb der

Adressat der »teure gnädige Herr«; und wenn

der Herzog frischweg im Briefe mit »Sie« den

Freund anspricht, so verharrt Freytag bis zuletzt

bei kurialen Umschreibungen. Nicht immer heifst

es »Ew. Hoheit«, häufig richtet er seine Worte
»an meinen geliebten Herrn« ; aber fast durch-

weg unterzeichnet er als s ehrfurchtsvoll ergeben-

ster«, als »treu gehorsamster«. Wenn jedoch

zwei geistvolle Menschen, der eine in freiester

Form, der andere trotz allem gebunden durch

Bande höfischer Etikette, intime Bekenntnisse

austauschen, so spielt der zweite dem ersten

gegenüber die Rolle des Benachteiligten. Wirk-

lich erscheint Herzog Ernst in diesem Brief-

wechsel weit lebendiger, frischer, geistreicher

als Freytag: ein bochbedeutender, weitblicken-

der, vielseitiger Mensch neben einem aufrichtigen,

des eigenen Wertes bewufsten, unbeirrt die

eigenen Wege schreitenden treuen Diener

seines Herrn. Man darf diese Voraussetzung

des ganzen Briefwechsels nicht aus dem Auge

verlieren; sonst käme Freytag diesmal im Urteil

des Lesers leicht zu kurz. Steht der Dichter
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dem Fürsten gegenüber doch auch noch aus

einem zweiten schwerwiegenden Grunde auf

diesen Blättern im Nachteil. Der Gegenstand
weitaus der meisten Briefe sind politische Fragen;
was über diese politischen Erörterungen zu sagen

ist, hat Tempeltey in der Vorrede (S. XII) bündig

gesagt, auch mit Recht hervorgehoben, dafs der

Briefwechsel nicht ein eigentlich politischer ist.

Der liberale Journalist kommt hier gegen den

F'ürsten, der aus nächster Nähe das Getriebe

der politischen Maschine kannte, nicht auf. In

den Hauptfragen war ja der Theoretiker mit dem
Praktiker einstimmig; wo indes Widerspruch
sich einstellte, hat die Geschichte dem Fürsten

recht gegeben. An dieser Stelle sei des radi-

kalen Hasses, den Freytag im Gegensatz zu

Herzog Ernst gegen Österreich hegte, nur beihin

gedacht. Wie doktrinär klingen 1860 Freytags

Urteile: »In der Politik sind in Deutschland nur

zwei Parteien, Protestanten und Altgläubige,

Lebendige und Tote, Preufsen und Österreicher,

hie ficht, wie Luther sagt, Gott und der Teufel,

ein drittes gibt's nicht« (S. 126); oder: »Der
Fall Österreichs, das heifst, der innere Zusammen-
sturz ist durch grofse Kraft und glückliche Kom-
binationen vielleicht auf Jahre aufzuschieben, nicht

mehr aufzuhalten. Die Krankheit, welche dort

herrscht, ist der marasmus senilis. Und wenn
es ein göttliches Strafgericht gibt, so vollzieht

es sich dort vor unsern Augen. Seit dreihundert-

vierzig Jahren hat dies vom Himmel gezeichnete

Geschlecht gegen die Nationalität und Selb-

ständigkeit der deutschen Nation gearbeitet, mit

Spaniern, Wallonen, Kroaten, Jesuiten haben sie

ihre eigenen Stammländer geistig verwüstet und

dumm gemacht. Jetzt kommt die Rache« (S. 131).

Und wie klug, wie einsichtig und mit wie real-

politischem Sinne wehrt Herzog Ernst diese Be-

hauptungen ab (S. 129. 133f. 149). Sein Wort:
»Mit rachsüchtiger Antipathie gegen das Haus
Habsburg wird Deutschland weder einiger, noch

stärker gemacht« — dieses Wort, das gleich-

falls 1860 niedergeschrieben worden ist, hat zu-

letzt doch durch Bismarck seine volle Bestäti-

gung erhalten.

Und Bismarck selbst! Gerade er bietet den

besten Mafsstab, Herzog Ernsts und Freytags poli-

tisches Denken zubewerten. »Seit der- Herzog, auch

auf den verschlungenen diplomatischen Wegen,
Bismarcks vaterländisches Empfinden erkannt hatte

und nun sein eigenes Hoffen und Sehnen durch

ihn erfüllt sah, hat er der Gröfse des Kanzlers

nie anders als in Verehrung und Bewunderung
gedacht; wogegen Freytags Innerstem der ge-

wallige Mann unvertraut, fast unheimlich blieb«,

sagt Tempeltey (S. XV); an Belegen fehlt es im

Buche nicht. Fast so schlimm, wie in den

Briefen an Treitschke, klingen hier Freytags

Expektorationen. Dort begegnen noch in der

zweiten Hälfte des Jahres 1866 Sätze wie:

»Jetzt bat das Bismärckchen Gelegenheit zu zei-

gen, wie seine diplomatische Arbeit in schwerer

Zeit ist« oder »Leider ist Bismarck in allem,

was die Behandlung der öffentlichen Meinung
betrifft, ein Kindskopf« (S. 106, 112). Jetzt

heifst es 1863 um eine Nuance günstiger:

»Dieses hartgesottenen biscocti oder Zwiebacks
letzte Taten sind seltsam. Dieser scheufsliche

Zwieback tritt aus dem Bannkreise der Zivili-

sation in den Urwald riesiger Missetaten. Es
ist aber ganz gut so« (S. 183). Oder 1867:
»Was die Berliner Wirren betrifft und die dräu-

ende Miene des ecorcheur Bismarck, so bitte

ich meinen Heben Herrn, sich nicht dadurch in-

quietieren zu lassen« (S. 217). Freytags episo-

disches Auftreten im Reichstag gibt ihm dann

1867 Gelegenheit, Bismarcks »schönes Talent

zur Debatte« kennen zu lernen (S. 221). Aber
im Juni 1869 weifs er, dafs »diese Wirtschaft

Bismarcks« »unerträglich« wird, »am meisten in

Preufsen« (S. 237). Und am 1. Juli 1870 findet

er in Bismarcks süddeutscher Politik seine » fehler-

hafteste Mafsregel«
; »es scheint mir, dafs Bismarck

das Bittere seines Fehlers in der Stille bedroh-

licher findet, als das patriotische Publikum. Folge

davon war das Spekulieren auf einen Gewalt-

coup , das Hervorsuchen der alten Kaiseridee

für die Hohenzollern. Dies ist ein Punkt, wo
der Spafs aufhört« (S. 244). Dafs Freytag sich

mit dieser Idee niemals ausgesöhnt hat, ist be-

kannt genug; um so bedeutsamer aber bleibt es,

dafs er trotz allem zuletzt doch das Heil des

neuen Reiches untrennbar an Bismarcks Persön-

lichkeit gekettet empfand (S. 267). Und Herzog

Ernst? Hier stehe nur ein Briefbekenntnis vom
30. Juni 1890: »In der Bismarck-Tragödie habe

ich, ehe der Vorhang gefallen, noch eine ge-

wisse Rolle gespielt; und habe alte Erfahrungen

und neuen Kummer auf mich einwirken lassen

müssen« (S. 334).

In den »Erinnerungen aus meinem Leben«

sagt Freytag von Herzog Ernst: »Nicht immer

vermochte ich den Flug dieses rastlosen Geistes

zu begleiten« (S. 268). Die Wahrheit des pane-

gyrisch klingenden Satzes tritt in dem Brief-

wechsel rein zutage; und nicht blofs, wo es sich

um politische Fragen handelt. Im Jahre 1856

hat Freytag zu des Herzogs Geburtstag ihm

einen mahnenden Brief geschrieben, »seinem Ehr-

geiz und seiner Tatkraft ein bestimmtes Ziel zu

setzen, und dieser herrschenden Idee zu liebe

auf manchen glänzenden Schmuck seiner Jugend

zu verzichten« (S. 58). Ergreifend ist der Frei-

mut, mit dem Freytag da nach drei Jahren intimeren

Verkehrs ratend und anspornend dem Fürsten

gegenübertritt, rührend die Aufrichtigkeit des

Herzens, mit der er dem Fürsten eine Einschrän-

kung seiner künstlerischen Interessen nahelegt,

eben der Interessen, die ihm Freytag nahe-

gebracht hatten. Wunderbar grofs offenbart
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sich der Mensch in Herzog Ernst, wenn er in

der Antwort seine Individualität rückhaltlos auf-

deckt, aber auch gegen Freytags Eingriffe offen-

herzig wahrt. Was aber die Kunst ihm bedeute,

bat er da ausgesprochen: »Lachen Sie mich nur

recht aus — ich brauche die Kunst als Nahrung

für mein eigenes Herz. In ihr liegt für mich

die Poesie des Lebens, sie ist meine Religion;

ohne sie kann ich nicht leben, sie erhält mich

jung, sie belebt die Phantasie« (S. 64). Das ist

im Zeitalter des Materialismus niedergeschrieben

worden! Und diese Beichte ist umso bemerkens-

werter, da in dem Briefwechel sonst die Kunst

eine sehr bescheidene Rolle spielt. Siebt man
von Freytags und des Herzogs eigenen Schöpfun-

gen ab, so bleibt nur wenig übrig; es sei hier

verzeichnet, da dem Buche leider ein Register

fehlt. Folgende Dichter sind genannt: Gerstäcker

S. 9, 55, 166; Bodenstedt S. 9; Moritz Hart-

mann S. 3 2 f. O. Prechtler S. 53 u. ö.; die

Birch-Pfeiffer S. 55, 244 (Wilhelmine von Hillern);

Otto Ludwig S. 7 6ff. ; Gruppe ('Demetrius')

S. 136, 139; Auerbach S. 155; Hebbel ('Ni-

belungen') S. 188; Rückert S. 208, 381; Laube
S. 237; A. Strodtmann S. 245; Luise von Plön-

nies S. 267; Richard Wagner S. 270; Gf. Wolf
Baudissin S. 282. Von literarhistorischem Inter-

esse sind auch Aufserungen über den Scbiller-

preis S. 147, 175. Viel mehr fällt für die

Geschichte der Literatur der Zeit nicht ab,

wenigstens nicht im Briefwechsel zwischen Her-

zog Ernst und Freytag, eher noch in Freytags

Briefen an die Herzogin, die als Anhang S. 353
— 420 abgedruckt sind. Freytag tritt da mehr-
fach als literarischer Berater auf, empfiehlt indes

meist wissenschaftliche Werke (Sybel S. 355;
Duncker, Häusser, Gervinus, Otto Jahn S. 357)
und nennt von deutschen Dichtern nur A. Meifs-

ner und Ottilie Wildermuth (S. 357), dann die

beiden »Naturdichter« Jacob Müller und Peter
Zirbes (S. 380 f.). Ober die er 1866 in den
»Grenzboten« geschrieben hat.

Von deutscher Kunst ist aber nicht nur we-
nig die Rede; mit Staunen sieht man vielmehr,

wie fern Naturen von der Bedeutung Herzog
Ernsts und Freytags den gröfsten Kräften und
den besten Hoffnungen der Zeit gestanden ha-

ben. Sehr schön ist es, wie Freytag des kran-

ken Otto Ludwig sich annimmt; aber mehr als

ein »namhafter deutscher Dichter« ist er ihm nicht.

Am 1 1. April 1874 heifst es in einem Briefe Frey-
tags: 9 Wie auch das Mafs meiner Kraft sein mag,
unter den lebenden Künstlern unseres Volkes er-

kenne ich keinen über mir, nicht viele als meines
Gleichen« (S. 263). Das stolze Wort kann heute
nur noch Befremden wachrufen. Aber erklärt es

sich nicht am besten aus der Annahme, dafs Frey-
tag, als er es hinschrieb, sich überhaupt nicht

bewufst war, der Zeitgenosse Böcklins, Richard
Wagners und Kellers zu sein?

Diese Erwägungen sollen keinem den Genuis
beeinträchtigen, den das Buch Tempclteys dem
Leser bringt. In einem Briefe vom 25. Juni

1880 blickt Freytag zurück auf fünfundzwanzig

Jahre freundschaftlicher Verbindung mit Herzog
Ernst und ruft: »Was haben wir in diesem

Jahrhundert erlebt! Fast zu viel für ein

Menschenherz« (S. 289). Von diesem reichen

Leben der Zeit ist so viel in den Briefwechsel

übergegangen, dafs er unvergefsliche Eindrücke

zurückläfst.

Noch sei ein Wort den sorgsamen Anmer-
kungen Tempelteys gewidmet. Er hat erklärt,

was zu erklären war, auch manches angefügt,

was über die Grenzen des Briefwechsels hinaus-

weist. Vielleicht wäre zu S. 273 der rasch

vergessenden Zeit eine Anmerkung erwünscht

gewesen. Da heifst es: »Die gepriesene Ver-

jüngung der Türkei besteht doch nur darin,

dafs man dort die anständigere seidene Schnur

mit Schneiderscheere und Revolver vertauscht

habe«. Freylag denkt an die Gerüchte, die

damals Sultan Abd ul Asis' Tod als Selbstmord

darstellten: mit einer Scheere soll er sich (am

4. Juni 1876) die Pulsadern aufgeschnitten haben.

Wenn ferner in einem Schreiben an die Herzo-

gin vom 5. Januar 1863 (S. 368) Freytag er-

zählt, er habe, um einen Unkundigen rasch

»höfisch zuzustutzen«, ihn u. a. vor »buntseide-

nen Taschentüchern c< gewarnt, denkt man un-

willkürlich an das 2. Buch von »Soll und Haben«:
Fink untersucht Antons Anzug, ehe beide zur

Tanzstunde bei Baiderecks gehen. »»Zeige

Dein Taschentuch«, sagt er. »Bunte Seide?

Schäm' Dich. Hier ist eines von meinen.««

Bern. Oskar F. Walzel.

C. Spielmann [Dr.], .Arier und Mongolen. Weck-
ruf an die europäischen Kontinentalen unter historischer

und politischer Beleuchtung der gelben Gefahr. Halle,

Hermann Gesenius, 1905. XII u. 254 S. 8". .M. 3,20.

jDas vorliegende Buch will dem Vaterlande und der

Rasse dienen. ^ So beginnt der Verf. sein Vorwort.

Und die nach der Schlacht bei Mukden niedergeschriebene

Nachschrift schliefst mit den Sätzen: -^Schweren, bösen

Zeiten gehen wir entgegen. Für uns können die Tage
von Mukden nur ein warnendes Feuersignal mehr sein:

Völker Europas wahret euch.« Den dritten Kampfesruf
gegen die gelbe Gefahr läfst Spielmann ergehen. Er
wirft der grofsen .Menge, auch der Gebildeten vor, nicht

zu wissen, dafs nur die Superiorität der .Arier in den
letzten Jahrhunderten den Waffenstillstand zwischen den

beiden, in ewigem Gegensatz stehenden Rassen aufrecht

erhielt, und nicht zu merken, dafs die Mongolen nun
daran gehen , die Superiorität — der blofsen Technik

und der grofsen .Masse zu erlangen. Die Japaner hätten

die arische Kultur abgeklatscht, um mit deren Hilfe ihre

Lehrmeister zu bekämpfen, ganz .Asien zum Kampfe
wider Europa fortzureifsen. Das will das Buch »dem

Nichtwissenden offenbaren helfen. Es soll »die Be-

ziehungen von Ariern und Mongolen zueinander in

lückenloser Folge, jederzeit übersichtlich und allgemein

verständlich vorführen, daraus die entsprechenden Schlüsse

ziehen und endlich .Ausblicke in die Zukunft gewähren«.

So führt der Verf. in 20 Kapiteln die arischen und
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mongolischen Wanderungen, die ältesten Angriffe der

Mongolen auf Europa, die Chinesen und Japaner bis

zum grofsen Mongolensturme, die Mongolenstürme des

Tschingiskhan und des Timur, den Niedergang der

Mongolenmacht, das chinesische und japanische Reich

bis ins 19. Jahrb., die Religionen der Mongolenvölker,

die chinesische und japanische Kultur, die Öffnung
Chinas und Japans durch die Abendländer, die Ent-

wicklung des russischen Reiches zur europäisch-asiatischen

Macht, die Wiedererstarkung der chinesischen Macht, die

Modernisierung Japans, die Aufnahme der Aufsenpolitik

durch die Japaner und den japanisch-chinesischen Krieg,

die Reformversuche und die Reaktion in China, die

grofse national-chinesische Empörung, den Beginn der

Modernisierung Chinas, die äufsere Ausbreitung der

Chinesen und den inneren Aufschwung Japans, den

japanischen Panmongolismus, denZusammenstofs arischer

und mongolischer Weltmacht vor und empfiehlt schliefs-

lich den notwendigen Zusammenschlufs der Arier gegen

die Asiatengefahr.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Staatsarchivar Archivrat Dr. Max Bär in Danzig

ist zum Archivdirektor ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

Hans Delbrück, Erinnerungen, Aufsätze und Reden.

3. Aufl. Berlin, Georg Stilke. M. 5.

D. Angyel, Geschichte der politischen Beziehnngen

Siebenbürgens zu England. [S.-A. aus der Österr.-ungar.

Revue. 32, 1— 6.] Budapest, Friedrich Kilians Nachf.

Alfred Stern, Geschichte Europas seit den Verträgen

von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871, IV:

Von 1830— 1848. I. Stuttgart u. Berlin, Cotta Nachf.

M. 12.

H. Gmelin, Studien zur spanischen Verfassungs-

geschichte des 19. Jahrh.s. Stuttgart, Ferdinand Enke.

M. 8.

A. E. McKinley, The Suffrage Franchise in the

thirteen English Colonies in America. [Publications of

the Univ. of Pennsylvania. Series in History. No. 2.]

Boston, Ginn & Co.

General Vanson, Crimee, Italic, Mexique. Lettres

de Campagnes, 1854— 1867. Paris u. Nancy, Berger-

Levrault et Cie. Fr. 5.

Künftig erscheinende Werke.

F. C. Wittichen, Preufsen und die Revolutionen in

Belgien und Lüttich 1789—90. Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht. Ca. M. 2,40.

W. Scheel, Johann Frhr. zu Schwarzenberg. Berlin,

J. Guttentag. Ca. M. 8.

Zeitschriften.

Würitembergische Vierteljahrshefie für Landes-

geschichte. N. F. 14, 2. Kraufs, Spiegelungen des

Karl Eugenschen Zeitalters in Schillers Jugenddramen.
— Mai er, Schillergenealogie; Herzog Ulrich auf dem
Lichtenstein. — Giefel, Warum ist Bibliothekar J. W.
Petersen 1794 aus den herzoglichen Diensten entlassen

worden ?

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Karl Baedeker, Konstantinopel und das

Westliche Kleinasien. Handbuch für Reisende.

Leipzig, Karl Baedeker, 1905. XXIV u. 275 S. 8»

mit 9 Karten , 29 Plänen und 5 Grundrissen.

Ende März des Jahres wurde die weltbe-

rühmte Sammlung um die längst ersehnte Num-
mer bereichert, welche die Hauptstadt des Os-

manischen Reiches mit den benachbarten Gebieten

Europas und Kleinasiens beschreibt nach persön-

licher Anschauung der Herren Dr. D. Bender, der

auch Griechenland^ bearbeitete, und Dr. C. Fred-
rich. Anlage und Ausführung sind von be-

währter Trefflichkeit. 22 Routen verteilen sich

so: 1. Reisewege nach Konstantinopel R. 1— 6,

2. Konstantinopel und Ausflüge von dort R. 7

— 12; 3. das Westliche Kleinasien R. 13— 22

(tatsächlich gehören dazu auch R. 10— 12 Brussa,

Brussa-Isnik-Mekedsche, Anatolische Bahn). In

die »Reisewege« sind aufgenommen Budapest,

Belgrad, Sofia, Philippopel, Adrianopel, Bukarest,

Odessa und Salonik in Anlehnung an die grofsen

Land- und Seewege, die zur Stadt des Sultans

führen. Besondere Sorgfalt ist dieser und ihrer

nächsten Umgebung gewidmet (S. 71— 139; die

Antikensammlung S. 104—118). In R. 12 Ana-

tolische Bahn ist bereits die jüngst eröffnete

Strecke Konia-Eregli einbezogen und die Weiter-

führung über Adana, Killis, Mosul und Bagdad

an die Bucht von Kuweit skizziert. Das »West-

liche Kleinasien« unterrichtet vortrefflich über

die schon beendeten und noch im Gange befind-

Hchen archäologischen Arbeiten in Troja, Ephesos,

Tralleis, Priene, Milet, Didyma, Pergamon. Von
den Inseln werden Mytilini (Lesbos), Chios, Samos,

Kos, Rhodos besprochen. Dafs bei der Fülle

des Gebotenen im einzelnen kleine Versehen und

Ungleichmäfsigkeiten vorkommen, war nicht zu

vermeiden (S. 43 wird von der »griechisch-katho-

lichen« Kirche Rumäniens gesprochen, S. 103

von den »orthodoxen« Untertanen des Sultans;

die übliche Bezeichnung im Lande selbst ist

»griechisch-orthodox« ; »griechisch-katholisch« ist

jedenfalls zu meiden, weil es in Österreich-Ungarn

und in der Türkei die amtliche Bezeichnung der

unierten griechischen Kirche ist).

Die Bedeutung des Werkes erkennt man am

besten bei Vergleichung mit Murray-Wilson 's

Handbook forAsia Minor, Transcaucasia, Persiaetc,

in welchem das Archäologische höchst oberfläch-

lich behandelt ist. Auch der Brite, der mehr will,

als West-Kleinasien »machen«, mufs den Baedeker

als Führer haben, und dieser wird selbst dem

Fachmann ein willkommenes Vademecum sein.

Die praktische Seite ist dabei nicht vernach-

lässigt. Dem Wirtschaftlichen ist die gebührende

Beachtung geschenkt. So wird das Werk ein

Mittel zur Eroberung Vorder-Asiens für die Kultur.

Je schneller diese vor sich geht, desto schneller

wird es in manchen Teilen veralten, wird seine

Erweiterung nötig werden. Schon jetzt sei darauf

hingewiesen, dafs auf die Dauer die Zusammen-

fassung der Balkan-Halbinsel mit Kleinasien sich

nicht wird durchführen lassen. Wie die sechste

Auflage von Baedekers Palästina und Syrien
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(1904) um den Abschnitt > Mesopotamien und

Babylonien« vermehrt ist, wird die Einbeziehung

des Östlichen Kleinasiens hier nötig werden.

Wird dann noch dem Syrien -Bande ein Ab-

schnitt »Arabien« hinzugefugt, so liegt Türkisch-

Asien geschlossen vor, von dem dann der Balkan-

Band zu trennen ist, während die Darstellung

des Gebietes im Osten sich in besonderen Bän-

den anzuschliefsen hätte (Persien mit den russi-

schen und chinesischen Besitzungen in Mittel-

asien, Ostasien). Bei dem Tempo, in welchem

die Entwicklung des grofsen Kontinents vor sich

geht, zu dem, den Dimensionen nach, Europa

nur ein Anhängsel bildet, ist keine Zeit zu ver-

lieren, wollen wir in der Vertrautheit mit den

Schauplätzen dieser gewaltigen Evolution voran

sein. C'est ä qui mieux mieux.

Hermsdorf (Mark). Martin Hartmann.

J. Jung [ord. Prof. f. alte Gesch. an der dtschen Univ.

Prag], Das Itinerar des Erzbischofs Sigeric
von Canterbury und die Strafse von Rom
überSiena nach Luca. [Mitteilungen des Instituts

für österreichische Geschichtsforschung. Bd. 25, Heft 1.]

Innsbruck, Wagner, 1904. S. 1—90. 8°.

Der erste Teil der .A.bhandlung beschäftigt sich mit

Lucca, der Hauptstadt Tusciens. Weiter handelt der

Verf. von den Reisen englischer Bischöfe und Könige
sowie anderer Pilger nach Rom. Sie beginnen schon
im 7. Jahrh. Vor allen wichtig ist die des Erzbischofs

Sigeric aus dem Jahre 990, weil wir von ihr ein Itinerar

haben. Dieses benutzt nun Jung, um die Reise und die

Aufenthaltsorte zu untersuchen , die Sigeric von Rom
bis Lucca genommen hat. Ihre geschichtliche Entwick-
lung legt er dar und geht zum Schlufs auf die Anfänge
und die Organisation der Route Lucca-Aquapendente ein.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Unter Leitung des Direktors des Observatoriums in

Pulkowa O. Backlund wird eine russischeExpedition
die südlich vom Chatanga in Nordsibirien belege-

nen Gebiete erforschen. Von Turuchansk am Jenissei be-

gibt sie sich zum See Jessei, dann zum Monjeroflufs und
dem See Wojewoli, über deren Lage, Ausdehnung usw.
die Kenntnisse recht mangelhaft sind. Backlunds Be-
gleiter sind der Geolog J. P. Tolmatschew, der Meteoro-
log Tolstow, der Topograph M. J. Korownikow und ein

Dolmetsch. Dazu kommt die Rentier- und Schlittenhunde-
ausrüstung nebst dazu gehöriger Mannschaft.

Dr. Theodor Koch, der sich auf einer Forschungs-
reise im Innern von Brasilien befindet, berichtet,

dafs er von seiner Reise in das Quellgebiet des Rio
Caiary - Uaupes am 1. Januar nach Sao Felipe am Rio
Negro zurückgekehrt sei. Am 4. August 1%4 war er
aufgebrochen und hatte den Rio Uaupes, der infolge
seiner zahlreichen schlimmen Stromschnellen einer Be-
fahrung die gröfsten Schwierigkeiten entgegensetzt, bis
zu seinem linken Nebenflufs Rio Cuduiary verfolgt, der
den Hauptsitz des grofsen, besonders durch seine
Maskentänze interessanten Stammes der Kobeua bildet.
Bis zum 9. Oktober hielt er sich dort auf und setzte
dann die Reise den Uaupes aufwärts fort. Oberhalb
des gewaltigen Sturzes der Yurupary-Cachoeira, der
letzten Stromschnelle des Uaupes, wo der Flufs mit
ganz anderem, weifsem Wasser dahinströmt, traf er
keine Indianer mehr. Die Lebensmittel wurden knapp,
mehrere seiner Leute wurden malariakrank, mit Auf-
bietung aller Kräfte erreichte er das Ziel, eine
Baracke kolombianischer Kautschuksucher, zehn Tage-

reisen oberhalb Yurupary-Cachoeira. .Auf der Rückreise

gelangte er am 11. November wieder am Cuduiary an,

verlebte bei den Kobeua mehrere interessante und für

die Studien wertvolle Wochen. Hierbei beobachtete er

ihre animistischen Anschauungen und ihren äufserst aus-

gebildeten Dämonenglauben und konnte eine genauere
Grammatik ihrer Sprache aufzeichnen. Am 25. November
fuhr er den Rio Cuduiary fünf Tage aufwärts bis über
den letzten bewohnten Punkt hinaus. Im Quellgebiet

fand er auf einem Hochplateau weite, sich nach Süd-
westen erstreckende Kamp-Flächen und unter ihrer Ober-

fläche riesige Labyrinthe von regelmälsigen Höhlungen.
Am 12. Dezember trat er die endgültige Rückreise an
und gelangte nach rasender Fahrt durch die wilden

Stromschnellen des Uaupes am I.Januar nach Sao Fe-

lipe. Der Rio Caiary- Uaupes ist aufserordentlich dicht

bewohnt von Stämmen verschiedener Sprachen und Dia-

lekte, die dank der gefährlichen und beschwerlichen

Wasserstrafse in voller Ausübung ihrer alten Sitten und
Gebräuche leben. K. konnte eine Sammlung anlegen,

besonders von Waffen, Tanz- und Hausgerät der Indi-

aner, etwa 100 Tanzmaskenanzügen der Kobeua und
einer gröfseren Anzahl Steinbeile der oberen Stämme.
Er wollte wieder Ende Januar aufbrechen, um über das

Quellgebiet des Rio Tiquio durch unbekannte Gebiete

den Rio Yapurä und durch diesen den Amazonenstrom
zu erreichen, und hoffte im Laufe des April in Mankos
einzutreffen.

Personalchroiük.

Der aord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Heidelberg

Dr. Alfred Hettner ist zum ord. Honorarprof. ernannt

worden.
Der Privatdoz. f. Geogr. an der Univ. Rostock Dr.

Rudolf Fitz n er ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

K. Baedeker, Palästina und Syrien. 6. Aufl. Leip-

zig, Karl Baedeker. Geb. M. 10.

E. D. Schoenfeld, Die mohammedanische Bewe-
wegung im ägyptischen Sudan. [Verhandlungen der

Abt. Berhn-Charlottenburg der Deutschen Kolon.-Gesellsch.

VllI, 3] Bedin, Dietrich Reimer. M. 0,60.

Künftig erseheinende Werke.

0. Hoffmann. Die Makedonen. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht. M. 4.

E. Strohmeyer, Schleswig-holsteinisches Wander-
und Reisebuch. Kiel, W. G. Mühlau. Ca. M. 2.

Zeitschriften.

Globus. 87, 15. W. Deecke, Läfst sich der

sBüfserschnee« als vereiste Schneewehen auffassen? —
S. Weifsenberg, Die Fest- und Fasttage der südrussi-

schen Juden in ethnographischer Beziehung. — W.
Krebs, Deutscher Anteil an der internationalen Erfor-

schung der nordeuropäischen Meere. — E. Förste-
mann. Die spätesten Inschriften der Mayas.

Geographische Zeitschrift. 11, 4. O. Schlüter,
Das Österreichisch-ungarische Okkupationsgebiet und sein

Küstenland. VI. Die Stellung des Gebietes in der ge-

schichtlichen Bewegung. — Fr. Frech, Die wichtigsten

Ergebnisse der Erdgeschichte. 111. Der Einflufs der geo-

logischen Vorgeschichte auf die spätere Entwicklung. —
E. Oberhummer, Die Karten Martin Waldseemüllers.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 9,1. E.

A. Stückelberg, Über Pergamentbilder. — .A. Rossat,
Les paniers (suite). — S. Meier, Volkstümliches aus

dem Frei- und Kelleramt. — A. Zindel-Kressig. Die

Knabenschaften von Sargans. — E. Hoffmann-K rayer.

Zum sog. Heckerlied. — Ein Auswandererlied. — J.

Jeanjaqaet, Formulettes enfantines de la Suisse ro-

mande, accompagnant recor9age du saule.— Anna Ithen

,

Über Tänze im Kanton Zug.
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Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Albert Klein [Lehramtsassessor in Gießen, Dr.], Die
zentrale Finanzverwaltung im Deutsch-
ordens Staate Preufsen am Anfang des
XV. Jahrhunderts. Nach dem Marienburger

Treßlerbuch. [Staats- und soziavvissenschaftl.
Forschungen, hgb. von Gustav Schmoller und
Max Sering. XXIII, 2.] Leipzig, Duncker & Hum-
blot, 1904. VIII u. 214 S. 8". M. 5,40.

Das Marienburger Trefslerbuch ist ein Foliant

des Königsberger Staatsarchivs, in welchem für

die Jahre 1399 bis 1409 Einnahme und Ausgabe
des Trefslers (thesaurarius) des deutschen Ordens

Tag für Tag verzeichnet sind. Der Band steht

unter den zahlreichen Resten der Ordensver-

waltung, die in Königsberg und Danzig aufbe-

wahrt werden, ganz allein da, ohne Vorgänger

und Nachfolger, wir wissen nicht, ob vorher oder

nachher ähnliche Register geführt wurden oder

ob nur ein Zufall gerade diesen einen Band er-

halten hat. Der Verein für die Herstellung und

Ausschmückung der Marienburg hat sich ein ganz

besonderes Verdienst um die Erforschung der

Geschichte des Ordenslandes Preufsen erworben,

als er 1896 diesen unschätzbaren Band durch

den Leiter des Königsberger Staatsarchivs, Ge-

heimen Archivrat Dr. Joachim, herausgeben liefs.

Da aber die Drucklegung des Textes und die

Herstellung der Register die Vereinsmittel sehr

stark in Anspruch genommen hatten, mufste der

Herausgeber von einer erschöpfenden Einleitung

absehen. Diese erhalten wir jetzt von einem

jungen hessischen Gelehrten, der in Höhlbaums

Schule mit dem ihm räumlich so fern liegenden

Stoff sich vertraut gemacht hat. In 24 Para-

graphen, die sich zu vier Abschnitten ordnen,

untersucht er zunächst die allgemeinen Grund-

lagen des Finanzwesens im Ordensstaate, die

Finanzhoheit und die Organisation der Finanz-

vervvaltung, behandelt im zweiten Abschnitt die

Einrichtung der Trefslerkasse, im dritten Kassen-

und Rechnungswesen des Trefslers und zuletzt

das Schuldenwesen der Trefslerkasse. Die auf

sehr gründlicher Durcharbeitung nicht nur des

Trefslerbuches sondern der ganzen einschlägigen

historischen Literatur beruhende Arbeit kommt
zu dem Ergebnis, dafs uns im Trefslerbuch nicht

das Rechnungsbuch der Generalstaatskasse,

sondern nur das der Kasse des Hochmeisters

vorliegt (S. 76— 79), und fafst die Resultate der

Untersuchung S. 135— 137 dahin zusammen, dafs

in den Jahren 1399 bis 1409 sich ein Übergang

von der Selbständigkeit der lokalen Finanzver-

waltung zu einer Zentralkasse nachweisen läfst,

der durch die der Tannenberger Katastrophe

folgende finanzielle Zerrüttung jäh unterbrochen

wurde. Vielleicht hängt es damit zusammen, dafs

wir eben nur ein sofches Rechnungsbuch besitzen.

Fast ein Drittel des Bandes (S. 138— 211)

nehmen Beilagen und Exkurse ein. Die Beilagen

bestehen in 9 »Ausrichtungen«, Voranschlägen

zu gemeinsamen Unternehmungen, kriegerischen

und friedlichen, für mehrere Ordensgebiete, deren

Abrechnungen wir wiederholt im Trefslerbuche

begegnen; in den Exkursen verbreitet sich der

Verf. ausführlich über einzelne im Text nur an-

gedeutete Punkte oder stellt Angaben des Trefs-

lerbuches nach systematischen Gesichtspunkten

zusammen. Im einzelnen ist hin und wieder

manches zu berichtigen: S. 23 Anm. 8 ist bei

Schieblade no. 127 die Zahl a. S. XIII ausge-

fallen, S. 28 Anm. 2 lantrecU, nicht lautrecht,

S. 38 (u. öfter) Engelsburg, nicht Engelsberg,

50 Z. 3. V. u. desselben, nicht derselben (Peter

Nagel hat nur das Kloster Patollen gestiftet,

nicht andere Klöster), 138 Z. 13 hoiipt stosen

2 Worte, 149, 27 nicht Karthus sondern Rogen-

husen, 155, 24 snieres, nicht sweres, 162 Z. 5

V. u. slonde (zu schlagen), nicht sloude, 183 Z. 26

Hochmeister, nicht Hofmeister, 198 Z. 14 v. u.

Soldau, nicht Schlochau. Zu diesen Druckfehlern

kommen noch einige sachliche Ergänzungen:

Zu der Literatur über die Kaiserurkunde von

1226 (S. 1 Anm. 1) ist die 2. Abhandlung Loh-

meyers in den Mitteilungen des Instituts für

österr. Gesch., Ergänzungsbd. II, Heft 2, 1888,

hinzuzufügen; der S. 3 behauptete Absolutismus

des Hochmeisters ist doch sehr cum grano salis

zu verstehen. Die Einfälle der Preufsen S. 22

erscheinen hier als Anachronismus. Zu den S. 30

Anm. 3 (und 161— 162) aufgezählten Übergabe-

protokollen der gewandelten Komture kommt
noch hinzu: Birgelau 1385, Altpreufs. Monats-

schrift X, 186—187. S. 7 2 werden die Kompane
und die Kämmerer aus der Masse der gewöhn-

lichen Dienerschaft herausgehoben: die Kompane
aber gehörten nicht zur Dienerschaft, sondern

waren Ordensbrüder: will man einen modernen

Ausdruck gebrauchen, so könnte man sie Adju-

tanten nennen. S. 120 schreibt Kl. aus Lotar

Weber nach, dafs »wie der Chronist sagt, drei

Königreiche den Schaden im Werder nicht be-

zahlen konnten« — der Chronist ist aber leider

Simon Grünau Bd. II, S. 71, eine schlechte Au-

torität für ein Ereignis von 1427. Bei der

Polemik gegen Vofsberg S. 163 ff. über die an-

gebliche Münze in Marienburg läfst Kl. aufser

acht, dafs unter Konrad von Jungingen Schillinge

mit M und T über dem Ordensschilde geprägt

wurden (Vofsberg S. 1 1 3), die mit Recht auf

Marienburg und Thorn bezogen werden. S. 168

zieht der Verf. das urkundliche Itinerar des Hoch-

meisters 1400— 1408 zur Erklärung einiger An-

gaben des Trefslerbuches heran, ohne anzugeben,

wo die Urkunden zu finden sind (Codex episto-

laris Vitoldi, Codex dipl. Prussicus VI, Schriften

zur Geschichte der Neumark III), dabei mufs es

statt Laurenburg Lutienburg (Leunenburg bei
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Rartenstein) heifsen, Cudyn ist nicht im Osten

u suchen, es ist Kadinen bei Elbing, die heute

illgemein bekannte Besitzung des Kaisers.

Ein Verzeichnis von 33 abgekürzt angeführten

»uellenwerken (S 213 u. 214) bildet den Be-

achlufs dieser für die Geschichte des Ordens-

staates sehr wichtigen Arbeit.

Berlin. M. Perlbach.

Gustav Vogt [Landesversicherungsanstalts-Beamter], Die
Vorteile der Invalidenversicherung. Berlin-

Grunewald, Verlag der Arbeiterversicherung (A. Tro-

schel), 1905. XV u. 452 S. 8°. M. 6.

Das Buch ist für ein Laienpublikum bestimmt. Nach-

dem es in einem geschichtlichen Überblick die Entwick-

lung der deutschen Arbeiterversicherung und ihre Ein-

flüsse auf die Volkswirtschaft dargestellt hat, belehrt es

im Hauptteil über die Rechte und die Pflichten, die sich

aus dem Invalidenversicherungsgesetz für die Arbeiter

ergeben. Das ausführliche Sachregister macht das Werk
auch zum Nachschlagebuch geeignet.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

K. Diehl, David Ricardos Grundgesetze der Volks-

wirtschaft und Besteuerung. II. u. III. Bd.: Sozial-

wissenschaftliche Erläuterungen. I. u. II. T. 2., neuver-

fafste Auü. Leipzig, Wilhelm Engelmann. M. 8.60 u. 11.

A. Salz, fieiträge zur Geschichte und Kritik der

Lohnfondstheorie. [Brentano -Lotz' Münchener volks-

wirtschaftl. Studien. 70.1 Stuttgart, Cotta Nachf. M. 4,50.

J. Russell Smith, The Organization of Ocean Com-
merce. [Publications of Univ. of Pennsylvania. Series

in Political Economy and Public Law. No. 17.] Boston,
Ginn & Co.

0. Hövermann, Zur Reform des Etats-, Kassen-
und Rechnungswesens einschliefslich der Verhältnisse
der Rechnungs- und Kassen -Beamten. Bonn, Friedrich
Cohen. M. 2,40.

O. Thiele, Salpeterwirtschaft und Salpeterpolitik.

[Zeitschr. f. d. gesamte Staatswiss. hgb. von K. Bücher.
Ergänzgsh. XV.] Tübingen, Laupp. M. 6.

Künftig erscheinende Werke.

Graf, Das Problem der Luxussteuer. Berlin, Carl
Heymann. Ca. M. 10.

Ch. Hall, Die Wirkungen der Zivilisation auf die

.Massen. Aus dem Englischen von B. Oldenberg. Leipzig,
C. L. Hirschfeld. Ca. M. 1,80.

Zeitschriften.

Journal des Economistes. 15 Avril. K. Kijima,
Les finances du Japon. — E. Letourneur, Le budget
de la ville de Paris. — M. Zahlet, Le mouvement
financier et commercial. — E. Macquart, Revue des
principales publications economiques de l'Etranger. —
Fr. Passy, Autour d'une vie (Memoires de Kropotkine).— Reveillere, Pour l'Annamite.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Heinrich Pohl [Dr.], Die Entstehung des
belgischen Staates und des Nord-
deutschen Bundes. Eine staatsrechtliche Studie.

[.\bhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs-
und Völkerrecht, hgb. von Philipp Zorn und
Fritz Stier-Somlo. 1,1.] Tübingen, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) 1905. X u. 54 S. 8». M. 1,60.

Der Verf. ist der Ansicht, dafs ein neuer
Staat nur durch einen juristisch nicht konstruier-

baren Schöpfungsakt entstehen kann, und will

in der gut geschriebenen Schrift die Richtigkeit

dieser Ansicht an der Entstehungsgeschichte

Belgiens und des Norddeutschen Bundes nach-

weisen. In Belgien sei nach Ausschlufs der

holländischen Staatsgewalt vom belgischen Buden
zunächst ein völlig recht- und staatloser Zustand

eingetreten. Der belgische Staat sei erst ent-

standen, als die Mitglieder der provisorischen

Regierung in dem bekannten Dekrete vom
4. Oktober 1830 das allmächtige »Es werde«

ausgesprochen haben. »Die Mitglieder der

provisorischen Regierung wurden Herrscher durch

Betätigung des Willens Herrscher zu sein, durch

Auferlegen ihres Willens als des für alle mafs-

geblichen, verbindlichen Willens.« (S. 37) Die

Annahme des Verf.s, dafs am 4. Oktober 1830
die holländische Staatsgewalt von dem belgischen

Boden ausgeschlossen gewesen sei, ist unrichtig.

Es ist eine sehr bekannte Tatsache, dafs damals

noch die zweite Stadt des Landes und die be-

deutendste Festung, Antwerpen, in der Hand der

Holländer war. Es ist aber auch unrichtig, dafs

in Belgien ein Zwischenzustand bestanden habe,

der völlig recht- und staatlos gewesen und dem
»der Name einer Rechtsordnung zu verweigern

sei«. Der Verf. hat sich die Folgerungen, die

sich daraus hätten ergeben müssen, nicht klar

gemacht. Richtig ist es — aber wohl auch

allerseits anerkannt — , dafs ein rechtlicher Zu-

sammenhang zwischen der alten und der neuen

Staatsgewalt nicht vorhanden war, sondern dafs

die neue Staatsgewalt nach einem Rechtsbruch

entstanden ist. Aber die Entstehung der neuen

Staatsgewalt ist dadurch nicht erklärt, dafs der

Verf. uns auf den »Willensakt der Mitglieder der

provisorischen Regierung« verweist, dem sich

der Wille des Volkes gebeugt habe. Die Er-

klärung, wie der neue Staat entstanden ist, hätte

der Verf. nur finden können in einer Unter-

suchung der Frage, worauf die verpflichtende

Kraft des Rechts beruht.

In Kürze behandelt der Verf. am Schlüsse

seiner Schrift die Entstehung des Norddeutschen

Bundes. Auch sie ist ihm ein juristisch nicht kon-

struierbarer Vorgang. Nach seiner Ansicht hat der

König von Preufsen durch einen rechtlich nicht

konstruierbaren Willensakt am 1. Juli 1867 den

Norddeutschen Bund geschaffen und sodann als

alleiniger, staatlicher Willensträger den Text der

Verfassung, welchen er vorfand, mit Gesetzes-

kraft bekleidet. Allerdings seien diese Willens-

akte nicht durch ausdrückliche Erklärungen kund-

gemacht, sondern durch konkludente Handlungen

erklärt worden. Der fertig vorgefundene Ver-

fassungstext sei von dem König durch still-

schweigende Sanktionserteilung mit dem Gesetzes-

befehl ausgestattet worden. Indes — von allem

andern abgesehen — auch eine stillschweigende

Willenserklärung setzt doch das Vorhandensein
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des Willensentschlusses voraus. Die Frage aber,

ob der König den WiHen gehabt habe, durch

einen schöpferischen Akt am 1. Juli 1867 den
Norddeutschen Bund zu schaffen und sodann als

alleiniger staatlicher Willensträger die Verfassung

zu sanktionieren, wirft der Verf. gar nicht auf.

Halle a. S; E. Loening.

R. Krug [Rechtsanwalt in Marburg, Dr.], Die Zu-
lässigkeit der reinen Wollens-Bedin-
gung. Zugleich ein Beitrag zu den Lehren von
Norm und Rechtsgeschäft, Tatbestand und Bedingung.

Marburg, N. G. Elwert, 1904. IX u. 204 S. 8». M. 3.

Die Abhandlung, welche i. J. 1903 der Mar-

burger Fakultät als Inauguraldissertation vorgelegen

hat, ist trotz ihrer Mängel als Erstlingsarbeit eine

beachtenswerte Monographie über die in der

gemeinrechtlichen Literatur häufig behandelte

Frage, ob die Hinzufügung der blofsen Bedingung,

dafs man will (so z. B. beim Kauf auf Probe),

zulässig sei.

Krug gelangt zu einer glatten Bejahung

dieser Frage. Und zwar im I. Teil unter Ent-

wicklung der einschlägigen Begriffe gemäfs fol-

gender Deduktion : Die Rechtsordnung beruht

letzten Grundes auf einer von dem einzelnen

Rechtsgenossen sich selbst gesetzten Beschrän-

kung, die ihn auch für die Zukunft von norm-

widriger Selbstbetätigung abhalten soll; diese

Beschränkung wird beim Gesetzesrecht »im Na-

men der Normenbeschränkten« (also der ver-

zichtenden Rechtsgenossen) verordnet; diese all-

gemeine Normsetzung betätigt sich für den

Einzelfall in der Vornahme eines Rechtsgeschäfts,

das selbst nichts weiter ist, als eine »private

Normsetzung« ; demnach ist es ohne weiteres

zulässig, dafs der einzelne Rechtsgenosse sich

selbst eine Norm mit einer reinen Wollensbe-

dingung setzt.

Methodologisch unrichtig ist es, diese Deduk-

tion einer speziellen Rechtsregel aus allgemeinen

Begriffen dem positivrechtlichen Teile voranzu-

stellen; denn den Rechtsbegriffen geht auch voraus

die tatsächliche Rechtsbildung, die oft genug den

Grundbegriffen keineswegs konform ist. Dann
ist in der Sache selbst einzuwenden: die Norm-

setzung ist tatsächlich nur denkbar als von einer

— mehr oder minder willkürlichen — Gewalt

ausgehend, die aber aus Selbsterhaltungstrieb

auf die Bedürfnisse der Untertanen Rücksicht

nimmt.

Erst im IL Teile beschreitet der Verf. rich-

tige Wege, indem er die positiven Rechtsbildun-

gen untersucht. Bei der Erörterung des sonst

eingehend dargestellten römischen Rechts wirkt

die Unterscheidung zwischen der unzulässigen

sog. velle- Bedingung (si voluero = blofser Ent-

wurf einer nur möglichen künftigen Geschäfts-

erklärung) und der zulässigen reinen Wollens-

bedingung nicht überzeugend. — Die gemein-

rechtliche Entwicklung, besonders die ältere, ist —
wie so oft in neueren Monographieen — nur

spärlich berücksichtigt. Klar und durchsichtig

ist die Behandlung des bürgerlichen Rechts. Kr.

plädiert hier — was in einzelnen Anwendungen
doch bedenklich — für eine allgemeine Zulässig-

keit der reinen Wollensbedingung durch analoge

Erweiterung über die Spezialbestimmungen des

bürgerlichen Gesetzbuchs hinaus, z. B. Miete,

Dienst- oder Werkvertrag auf Probe.

Breslau. F. Klingmüller.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronlk.

Dem Privatdoz. f. röm. u. deutsches bürgerl. Recht

an der Univ. München , Gerichtsassessor Dr. Arnold
Langen, ist der Titel Professor verliehen worden.

An der Univ. Wien haben sich als Privatdozz. habi-

litiert Gerichtsadjunkt Dr. Robert Bartsch f. deutsches

Recht und Gerichtsadjunkt Dr. Joseph Mauczka f.

österr. Privatrecht.

Nen erschienene Werke.

Br. Meifsner, Aus dem altbabylonischen Recht [Der

alte Orient. VII, 1]. Leipzig, Hinrichs. M. 0,60.

Fr. G i e s e , Die Grundrechte [Zorn-Stier-Somlos Abhdlgn.
aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht. I, 2],

Tübingen, Mohr. M. 3,60. "

Frz. Haymann, Die Schenkung unter einer Auflage
nach römischem und deutschem bürgerlichen Recht.

Berlin, Franz Vahlen. M. 4,20.

, Freilassungspflicht und Reurecht. Ein quellen

-

kritischer Beitrag zur Kondiktionenlehre. Ebda. M. 1,50.

Künftig ersclieinende Werke.

H. Delius, Handbuch des RechtshilfVerfahrens im

deutschen Reiche sowie im und gegenüber dem Auslande

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Konkurssachen

usw. Erlangen, Palm & Enke. ca. M. 8,60.

F. Tönnies, Strafrechtsreform. Berlin, Pan-Verlag,

ca. M. 1.

Zeitschriften.

Deutsche Juristenzeitung: 10, 9. Stampe, Rechts-

findung durch Konstruktion. — Kronecker, Die Be-

schlüsse der Kommission zur Reform des Strafprozesses.

— B. Matthiafs, Luftrechtliche Fragen. — Grüne-
wald. Das Verkehrssteuergesetz für Elsafs- Lothringen.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. April. W. Mittermaier, Zur Frage der

Schwurgerichte. — E. Kürz, Zur Prophylaxe der Roheits-

delikte. — R. Wollenberg, Die forensisch-psychiatrische

Bedeutung des Menstruationsvorganges.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Sammlung naturwissenschaftlich-pädagogi-

scher Abhandlungen herausgegeben von O.

Schmeil [Prof.Dr. in Marburg] und W. B. Schmidt
[Prof. Dr. in Leipzig]. I. Bd. Leipzig u. Berlin, B.

G. Teubner, 1904. 52; 15; 46; 34; 67; 76; 31;

41; 20 S. 8".

Heute, wo die Fragen nach richtiger Be-

wertung und nach einer entsprechenden Um-

gestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts

wieder einmal in ihrer Totalität aufgerollt sind,

erfüllt die Schmidt -Schmeilscbe Sammlung einen

aktuellen Zweck. Immer wieder wird an dem
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!
iturwissenschattlicben Unterricht der höheren

M hulen die Kritik geübt, dafs er seine Haupt-

ufgaben nicht erfülle; so letzthin wieder von

:,eiten der Hochschullehrer bei der Naturforscher-

Versammlung in Breslau. Wir möchten gewifs

licht alle Anklagen, die erhoben, und alle Vor-

-^hläge, die gemacht worden sind, unterschreiben,

eines aber leuchtet mit überzeugender Einmütigkeit

aus ihnen hervor: es ist die Vernachlässigung

der biologischen Naturwissenschaften in den

oberen Klassen, die das Manko der unterricht-

lichen Leistungen verschuldet. Der Physiker

lassen sprach es bei der Debatte geradezu

lus: die Beobachtungsfähigkeit werde besser als

'.n physikalischen Apparaten in der Natur selbst,

in den Vorgängen des lebenden Organismus ge-

A onnen. So ist man in den zuständigen Kreisen

. eit davon entfernt, von unberechtigten Expan-

iionsgelüsten der Biologen zu reden.

In diese Bewegung greifen nun die einzelnen

Abhandlungen der Sammlung ein: ein Teil zeigt,

A as der naturwissenschaftliche Unterricht schon

unter den heutigen Verhältnissen leistet oder

leisten kann; ein anderer gibt Beiträge histo-

rischer und philosophischer Natur für die Kritik

der Frage nach einer zeitgeraäfsen Umgestaltung

lieses Unterrichts; ein dritter sucht neue Wege.
Gewifs wird nicht alles, was in der Sammlung
gesagt wird, die Zustimmung aller finden, immer

aber wird man den Eindruck einer unwidersteh-

lichen Vorwärtsbewegung bekommen.
Beiträge der ersterwähnten Art sind Schlees

Schülerübungen in der elementaren Astronomie«

und Claufsens »Pflanzenphysiologische Versuche

und Demonstrationen für die Schule«. Ge-
meinsam ist ihnen das Bestreben, überall die

Mitteilung durch Beobachtung zu ersetzen und

somit dem eigenartigen Charakter des natur-

wissenschaftlichen Unterrichts gerecht zu werden.

Demonstrationen an Abbildungen, Tellurien,

Armillarsphären« sind Schlee nur Surrogate, er

-^ieht den besten Quell der Anschauung in den
himmlischen Dingen selber. Wie er nun auf der

Mittelstufe durch einfache Beobachtungen die

Grundlagen zu einer vertieften mathematischen
Behandlung auf der Oberstufe schafft, welch
letzterer dann auch Demonstrationsmittel zugrunde
gelegt werden sollen, das mag man in der an-

regenden, nur 15 Seiten umfassenden Schrift

selbst nachlesen. — Claufsens Arbeit reiht

sich einer nicht unbeträchtlichen Anzahl älterer

recht brauchbarer (Detmer, Öls, Schleichert u. a.)

an. Was seine Arbeit trotzdem wertvoll macht,
ist, dafs sie, wie aus praktischer Betätigung

hervorgegangen, so auch unmittelbar praktischen

Bedürfnissen dienstbar ist in der Beschränkung
auf das für die Schule dringend Notwendige
nach Zahl und Schwierigkeit der Versuche.

Auch Schönichen glaubt mit seinem Bei-
trag »Die Abstammungslehre im Unterrichte der

Schule« unmittelbar schon jetzt Verwertbares

zu bringen: »Im biologischen Unterricht schlum-

mert bereits eine Tendenz zur Einführung der

Deszendenztheorie« (S. 8). »Kein wissenschaft-

licher Grund läfst sich namhaft machen, aus dem
sich die Einführung der Deszendenztheorie in

den Schulunterricht verböte« (S. 13). »Die Mehr-

zahl der Einzelerscheinungen, die als Grundlage

und Beweismittel für die Abstammungslehre

dienen, scheint uns durchaus geeignet, bereits

von der untersten Klassenstufe an im Unter-

richt stückweise behandelt zu werden ....
Dann mag in der U.II ein kurzer zusammen-

fassender Überblick das zerstreute Material

sammeln und den naturkundlichen Unterricht mit

einer knappen, aber auch die wunden Punkte

enthüllenden Darstellung der Deszendenztheorie

einen geeigneten Abschlufs verleihen.« Der Ref.

kann nicht verhehlen, dafs er eine derartige Be-

handlung der Deszendenzlehre für einen pädagogi-

schen Fehler halten w'ürde. Es käme dadurch

zu frühzeitig ein hypothetisches Moment in den

Unterricht, manche andere für den Jugendunter-

richt wertvollere Abschnitte müfsten vernach-

lässigt werden, und die geringe Reife der Schüler

würde zu einer popularisierenden Behandlung

führen (man vgl. z. B. S. 17, aber auch a. a. St.!),

die der Sache nicht zuträglich sein kann. Nur

der biologische Primaunterricht würde uns die

Möglichkeit geben, einige deszendenztheoretische

Probleme zu behandeln.

Der Geschichte des naturwissenschaftlichen

Unterrichts dienen Norrenbergs und Binders
Arbeiten, von deren erstere (»Geschichte des

naturwissenschaftlichen Unterrichts an den höheren

Schulen Deutschlands«) schon in diesen Blättern

(1904, Nr. 20, Sp. 1261 ff.) eingehend — ihrer Be-

deutung gemäfs — besprochen worden ist. Binder
(»Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des chemi-

schen Unterrichts an deutschen Mittelschulen )

bringt die Fragen nach der Bedeutung der organi-

schen Chemie, wie überhaupt die Stoffauswahl der

praktischen Schülerübungen, Wert und Art der

Prüfungen, die Lehrbücher und deren Entwicke-

lung unter historisch-kritische Beleuchtung. Der

Rückgang des chemischen Unterrichts infqlge

behördlicher Anordnungen wird in seinen ver-

hängnisvollen Folgen gezeigt.

Zweck und Umfang eines erweiterten und

den modernen Ansprüchen angepafsten biologi-

schen Unterrichts fassen die Arbeiten von Mühl-

berg, Günthart und Remus ins Auge. Gibt

Mühlberg in »Zweck und Umfang des Unter-

richts in der Naturgeschichte an höheren Mittel-

schulen, mit besonderer Berücksichtigung der

Gymnasien« seinen Forderungen Begründung und

seinen Vorschlägen Geltung durch das Beispiel

des in der Schweiz besonders von ihm und

durch ihn wirklich Erreichten, so fafst Günthart

sein Thema (»Die Aufgaben des naturkundlichen
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Unterrichts vom Standpunkte Herbarts«) von
der theoretischen Seite. Nachdem anfangs
die Übertreibung gewisser Kreise Widerspruch
hervorgerufen hatte, der Verstiegenheit in

das starre Schema der Formalstufen eine

schroffe Zurückweisung aller Forderungen der

Herbart-Ziller-Stoyschen Schule entgegengesetzt

worden war, sind jetzt Urteil und Anwendung
nach beiden Seiten hin mafsvoller geworden.
(Man vgl. z. B. Kienitz-Gerloffs Methodik!) Von
dieser Läuterung der theoretischen Forderungen
durch die praktische Anwendung ist allerdings

in G.s Schrift nicht viel zu finden, woher sie

denn auch stellenweise Widerspruch wachruft.

Befördern denn wirklich (S. 9) schematische

Bilder unrichtige Vorstellungen und nicht viel-

mehr vereinfachte? Uns scheint gerade die

allmähliche Entwickelung des Schemabildes aufs

beste dem Vorgang der Begriffsbildung zu ent-

sprechen, nämlich der allmählichen Abstraktion

aus einer Reihe von Vorstellungen. Wir können
also auch nicht (S. 19) Begriffe als Vorstellungen

fassen, »die sehr weit von den primären ent-

fernt, also sehr schwach sind«. Was G. über

das Anstellen von Experimenten sagt, macht z. T.
(vgl. z. B. seine Einleitung des Torricellischen

Versuchs, S. 27!) recht sehr den Eindruck des

theoretisch Ausgeklügelten; Geschichte und prak-

tische Erfahrung haben einen anderen Weg ge-

führt. Das gilt ebenso von den Ausführungen

auf S. 36, die in dem Satze gipfeln: »Niemals

dürfen auch nur innerhalb der Botanik physio-

logische, biologische, pflanzengeographische mit

anatomischen, morphologischen, systematischen

Betrachtungen zu gemeinsamen Besinnungen

vereinigt werden, weil die einen durch empiri-

sches, die andern durch spekulatives Interesse

getragen werden.«

Viel mehr auf dem Boden der Praxis und der

Geschichte des praktischen Unterrichts steht

Rem US (»Das dynamologische Prinzip. Ein Wort
zur einheitlichen Gestaltung des naturkundlichen

Unterrichts«.) Er erkennt mit Recht als Haupt-

fehler der naturwissenschaftlichen Methodik den

Mangel an innerer Geschlossenheit und Anschau-

Hchkeit. R. sagt, und das ist ihm voll einzu-

räumen, der Prozefs stehe im Mittelpunkt des

unterrichtlichen Interesses, also seien die Lebens-

erscheinungen nicht mehr interessantes Beiwerk,

sondern Hauptsache des Unterrichts. Wenn er

aber das »Dynamologische« zum Hauptprinzip

des Unterrichts in der Weise machen will, dafs

der gesamte naturkundliche Lehrstoff dynamo-

logisch gruppiert und dargestellt werden soll,

wenn er sagt: »Biologie ist die Lehre von den

Funktionen der Organe unter Berücksichtigung

der Einflüsse, welche die umgebenden Medien

auf die Ausbildung dieses oder jenes Organs

ausgeübt haben; das ist keine Tier- und Pflanzen-

beschreibung mehr; die Biologie zeigt Prozesse

auf« , so ist das doch eine Forderung und eine

Erklärung, die weder den Interessen des Schul-

unterrichts noch auch der Vielgestaltigkeit der

biologischen Wissenschaft selbst gerecht wird.

Es fehlt aber der interessanten Arbeit nicht an

anregenden und fruchtbaren Gedanken, die noch

mehr zur Geltung kommeo. werden, wenn man

sie der ihnen anhaftenden Einseitigkeit entkleidet.

Die letzte Arbeit der Sammlung »Die Milben-

plage der Wohnungen, ihre Entstehung und Be-

kämpfung« von F. Ludwig steht insofern in

Beziehung mit dem Zwecke der ganzen Samm-
lung, als sie ein Thema behandelt, das unter

Umständen auch für den Lehrer wichtig werden

kann. In solchen Fällen bietet sie zuverlässige

Hilfe und Unterweisung, wie man es von dem
bekannten Verf. nicht anders erwarten konnte.

Alienstein. B. Landsberg.

Wilhelm Foerster [fr. ord. Prof. f. Astronomie an der

Univ. Berlin], Astrometrie oder die Lehre von der

Ortsbestimmung im Himmelsraume. Zugleich als

Grundlage aller Zeit- und Raummessung. I. Heft.

Berlin, Georg Reimer, 1905. 160 S. 8".

Das Werk, dessen kritische Würdigung wir nach dem
Erscheinen weiterer Hefte zu bringen gedenken, will »in

kritischem und theoretischem Sinne«; die Stellung der

fundamentalen astronomischen Arbeiten im Gebiete des

menschlichen Gesamtwissens zeigen. Das uns vorliegende

I. Heft handelt von der Sphärik und den Koordinaten-

systemen und verteidigt die grundlegende Hypothese der

alten Sphärik als erste Näherung. Diese durchsichtige

Anschauung habe der mathematische Purismus vorüber-

gehend verdrängt. Das Heft erörtert ferner die Augen-

parallaxe, das stereoskopische Sehen, Fernrohre, Libellen,

Genauigkeitsgrade der einzelnen Messungen, Fehler-

theorie usw.

A.Parnicke [Zivilingenieur], Die maschinellenHilfs-
mittel der chemischen Technik. 3. verm. u. verb.

Aufl. Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1905. VIII u.

505 S. 8° mit 426 Abbild. Geb. M. 14.

Das Buch soll dem Betriebschemiker die Kenntnis

der maschinellen Hilfsmittel chemischer Fabrikanlagen

vermitteln. Es gliedert sich in elf Abteilungen und fafst

in ihnen die gleichartigen Einrichtungen systematisch zu-

sammen. Die grofse Zahl von Abbildungen erläutern

den Text in erwünschter Weise. Zum Schlufs sind die

gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen mitgeteilt,

die sich auf die chemische Industrie beziehen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die physikalische Sammlung des Prof. G. Am-
berg ist vom preufsischen Staat angekauft worden.

Sie wird jetzt in der Urania zu Berlin aufgestellt und

soll dort zum Unterricht und zur Fortbildung der mit

Physik sich beschäftigenden Lehrer benutzt werden.

Für die Sonnenwarte auf dem Mont Wilson
in Kalifornien hat die Carnegie Institution zunächst

600000 Mark zur Einrichtung bewilligt, doch soll diese

noch doppelt soviel kosten. Prof. Haie, der erst jüngst

hervorragende Entdeckungen über die Bewegung und

Zusammensetzung der Gashülle der Sonne gemacht hat,

ist zum Leiter der neuen Anstalt ernannt worden. Prof.

Barnard wird zeitweise mit einem grofsen photographi-

schen Fernrohr dort tätig sein.

Bei einem Preisausschreiben der grofsherzogl.

Generaldirektion der badischen Staatseisenbahnen für

Bearbeitung von Entwürfen zu der Stirnseite
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eines Empfangsgebäudes nebst einem Verwal-
tungsgebäude im künftigen Fl a u p tb ah n ho f

Karlsruhe sind 19 Entwürfe eingereicht worden. Einen

Preis von 5000 Mark gewannen Prof. Hermann Billing

und Wilhelm Vittali in Karlsruhe, einen Preis von 3000

Mark die Architekten Reinhard und Süfsenguth, die Er-

bauer des Charlottenburger Rathauses. Preise von je

1500 Mark Prof. Stürzenacker (Karlsruhe) und Architekt

F. Berger (Steglitz).

Am Mineralogischen Institut der Techni-
schen Hochschule zu Berlin ist eine etatsmäfsige

Kustodenstelle geschaffen und dem bisherigen ständigen

.Assistenten Prof. Dr. Müller übertragen worden.

GesellschrnfteD and Tereine.

Die Versammlung der deutschen Naturforscher
und Ärzte findet in diesem Jahre in Meran statt.

Die wissenschaftlichen Sektionen haben sich schon kon-

stituiert, ihre Einführenden und Schriftführer gewählt,

die verschiedenen Ausschüsse haben ihre Tätigkeit be-

gonnen. Die Stelle des verstorbenen Geschäftsführers

Geheimrats Sadebeck hat der Prof. f. Botanik an der

Univ. Innsbruck Dr. Heinricher übernommen. Auch
diesmal wird die auf der Versammlung in Hamburg
durchgeführte V^ereinigung verwandter Fächer beibehalten,

nur ist für Agrikulturchemie und landwirtschaftliches Ver-

suchswesen eine eigene Sektion wieder hergestellt worden.

Für die naturwissenschaftlichen Hauptgruppen bestehen

14, für die medizinische Hauptgruppe 17 Sektionen. Die

allgemeinen Sitzungen werden am 25. und 29. Sept. ab-

gehalten werden. Für den 28. September ist die Ge-

samtsitzung der beiden wissenschaftlichen Hauptgruppen
angesetzt; Prof. Langley (Cambridge) wird über die

neueren Erfahrungen in der Nervenlehre, Prof. Correns
(Leipzig) und Prof. Heider (Innsbruck) über Vererbungs-

gesetze sprechen. Die übrigen Tage werden durch

Sektionssitzüngen ausgefüllt. Auch eine Ausstellung

für medizinische Apparate, Instrumente, Badeeinrichtun-

gen, Quelienprodukte usw. schliefst sich, dem bisherigen

Gebrauche gemäfs, der Versammlung an.

Personalehronik.

An der Univ. Wien hat sich Dr, Johann Hahn als

Privatdoz. f. Mathem. habilitiert.

Der Prof. f. Zool. an der Techn. Hochschule in Darm-
stadt Dr. Gottlieb v. Koch hat seine Professur nieder-

gelegt, behält aber das Inspektorat der Zoolog. Sammlung
des Museums zu Darmstadt,

An der Univ. Marburg hat sich Dr. Karl Fries als

Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

Der fr. Prof. f. Naturgesch. an der Techn. Hochschule
tn Wien Dr. Andreas Kornhuber ist am 21. April, im
84. J., gestorben.

Neu erschienene Werke.

Oeuvres deLaguerre, publiees sous les auspices
de l'Academie des sciences par Ch. Hermite, H. Poincare
et E. Rouche. T. II: Geometrie. Paris, Gauthier-Villars.
Fr. 22.

Zeitschriften.

Zsiischrift für Mathematik und Physik. 51, 4. L.

Ermenyi, Petzvals Theorie der Tonsysteme. — H.
Hahn, G. Herglotz und K. Schwarzschild, Über
das Strömen des Wassers in Röhren und Kanälen. —
V.Fischer, Eine Analogie zur Thermodynamik. — C.
Runge, Bemerkungen über Hennebergs Aufsatz »Zur
Torsionsfestigkeit«

.

Das Weltall. 15. April. W.Krebs, Ungewöhnlich
starke Szintillationen des Sonnenrandes. — H. Wirth-
wein, Zu Wilhelm Konrad Röntgens 60. Geburtstag (27.
März 1905). — W. Lehmann, Sonnenfinsternisse, Ko-
meten und andere Phänomene in mexikanischen Annalen.

Zeitschrift für analytische Chemie. 44, 5. E.
Murman, Zur quantitativen Analyse des Werkkupfers.
— J. Milbauer und R. Hac, Bestimmung von Jodcyan

neben Jod. — L. Rosenthaler, Ein Beitrag zur Vanillin-

Salzsäure Reaktion. — J. Paessler, Zur Gerbmaterial-

analyse.

Journal für praktische Chemie. N. F. 71, 7. 8.

E. Mohr, Spaltbarkeitsbeweis ohne direkte Spaltung

und ohne Zuhilfenahme optisch aktiver Substanzen. —
A. Gutbier und G. Hofmeyer, Über colloidale Metalle

der Platinreihe. I. — M. Busch und W. Wo 1 bring.
Über die Reaktion zwischen Diazoniumverbindungen und
Malonsäure. — E. Erlenmeyer jun.. Über die Bildung

von Lävulinsäure und vgn Alkohol aus Zacker.

Palaeontographica. 51, 5. 6. Fr. Noetling, Unter-

suchungen über den Bau der Lobenlinie von Pseudo-

sageceras multilobatum Noetling.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. 41, 3.

H. Fitting, Untersuchungen über den geotropischen

Reizvorgang. — II. Weitere Erfolge mit der intermittie-

renden Reizung. — Graf H. Lux bürg, Untersuchungen

über den Wachstumsverlauf bei der geotropistischen Be-

wegung. — C. Correns, Einige Bastardierungsversuche

mit anomalen Sippen und ihre allgemeinen Ergebnisse.

Annales des Sciences naturelles. Botanique. 9. S.

I, 1. K. Pourievitch, Influence de la temperature sur

la respiration des plantes. — Ph. van Tieghem, Sur

les diverses sortes de meristeles corticales de la tige.

— Mlle. A. Vickers, Listes des Algues marines de la

Barbade.

Medizin.

Referate.

Karl Gussenbauer [ord. Prof. f. Chirurg. Pathol. u.

Therapie an der Univ. Wien], Anschauungen
über Gehirnfunktionen. Rektoratsrede, ge-

halten an der Univ. VVien am 27. Oktober 1902.

Wien, Selbstverlag der K. K. Univ., 1902. S.

51—86. 8°.

Der grofse, inzwischen dahingegangene Wiener

Chirurg gibt in diesem Vortrag eine kurze histori-

sche Skizze unserer Anschauungen über die

Gehirnfunktionen. Besonders interessant ist die

kurze, an Hering anlehnende Auseinandersetzung

mit den apriorischen Anschauungsformen Kants.

Berlin. Th. Ziehen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Puschmann-Stiftung zur Förderung der
Geschichte der Heilkunde wird an der Univ. Leipzig

ihre Wirksamkeit in kurzem beginnen. Sie verfügt etwa

über eine halbe Million Mark. Ein Teil des Zinsertrages

ist zum Beitrag zu den Kosten eines Lehrstuhles für Ge-

schichte der Heilkunde, ein zweiter Teil zur Beschaffung

der wissenschaftlichen Hilfsmittel für den medizin- ge-

schichtlichen Unterricht an der Univ. Leipzig bestimmt.

Der Rest soll allgemein zur Anregung und Förderung

der Forschungen zur Geschichte der Heilkunde verwendet

werden.
Geseilsehaften und Vereine.

23. Kongrefs für innere Medizin.

Wiesbaden, 12. April

(Fortsetzung, statt Schlufs.)

Als zweiter Berichterstatter sprach Prof. F. Marti us

(Rostock) über die Bedeutung der Vererbung und

der Disposition in der Pathologie mit beson-

derer Berücksichtigung der Tuberkulose. Von

Wichtigkeit sei vor allem eine Verständigung über die

Begriffe Vererbung und Disposition. Unter >vererbt€

verstehe die Biologie nur solche Eigenschaften, die als

Anlagen im Keimplasma der elterlichen Geschlechts-
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Zellen enthalten waren. Die ganze Erbmasse des neu-
erstandenen Individuums stecke nach Form und Inhalt

in den beiden nach der Kopulation miteinander ver-

schmelzenden Geschlechtszellen, im Ei und in dem
Samenfaden. Das Anlagekapital an geistigen und körper-

lichen Eigenschaften und Eigentümlichkeiten, das ein

jeder mit auf die Welt gebracht, verdanke er beiden
Eltern zu gleichen Teilen, die Mutter könne wohl die

Entwicklung modifizieren, aber der fixierten Erbmasse
nichts neues, keine » Determinante« (Weismann) hinzu-
fügen. Biologisch könne man, wenn von der Mutter
her ein Bazillus auf die Frucht übergeht, von der Krank-
heit als einer angeborenen (kongenitalen), nicht aber
von Erblichkeit sprechen; die Habsburger Unterlippe,

die Orleansnase seien ererbt, der Klumpfufs angeboren.
In diesem streng-begrifflichen Sinne gebe es also keine

hereditären Krankheiten. Die Bluterkrankheit, die man
diesem Satz entgegenhalte, sei ein Vorgang, der erst am
ausgebildeten Gewebe besteht; der Bluter sei an sich

kein Kranker, sondern ein mit einer sehr gefährlichen,

ererbten Gewebsbeschaffenheit Versehener und an sich

Gesunder. Nicht Krankheiten, wohl aber Krankheits-

anlagen werden vererbt. Äufsere Ursachen (Bazillen,

Gifte) lösen Krankheiten nur aus, wenn sie auf

vererbte Anlagen stofsen. Die Disposition sei kein

mystisches Wesen , auch nichts Einheitliches , son-

dern etwas sehr Variables. Die Krankheitsanlagen
könnten natürlich im Einzelleben erworben werden.

M. leugnet die Vererbbarkeit erworbener krankhafter

Eigenschaft bei dem artfest gewordenen, d. h. historischen

Menschen. Die Tatsachenreihen, die dagegen angeführt

werden: 1. Vererbbarkeit von äufserlichen Verletzungen,

2. erbliche Übertragung experimentell beim Tier erzeugter

Nervenkrankheiten, 3. erbliche Übertragung individuell

erworbener Immunität werden von ihm analysiert und
zugunsten seiner Auffassung gedeutet. Alles, was die

Körperzellen (die überwiegende brutale Masse der Zellen)

schädigt, sei vererbbar. Wenn aber neben den Körper-

zellen auch noch die feineren »Keimzellen« geschädigt

werden, z. B. durch den Alkohol, dann wird die Nach-

kommenschaft geschädigt. Daher die Idioten, kurz die

Entartung bei den Kindern von Alkoholikern. Das
biologische »Verantwortlichkeitsgefühl vor der Heiligkeit

kommender Generationen« müfste noch zum lebendigen

Faktor unseres sittlichen Empfindens werden. M. be-

handelte nach der Voss. Z. noch weiter die Keimes-

variation. Dafs ganz neue Eigenschaften oder Krank-
heitsanlagen bei der heutigen Menschheit vor unseren

Augen entstehen, sei möglich, aber äufserst selten. Die

unsinnige Furcht vor Entartung der Rasse sei ebenso

unbegründet wie die vor den Bakterien. Die wichtigen

Determinanten säfsen im Keimplasma unserer Ahnen;
M. empfahl das Lorenzsche Handbuch der Genealogie

als grundlegend für alle diese Studien. Neben der

Kontinuität des Keimplasmas, das die Art verbürgt, stehe

die Variabilität des Keimes, die jedem sein Gepräge
gibt. In der 12. Generation habe jeder Mensch 4096
Ahnen ! Von ihnen habe er eine oder mehrere besondere

Determinanten geerbt, die sich kombinieren. Wenn
jemand farbenbhnd geboren, so brauchen es seine Eltern

nicht zu sein; dafs es die Urgrofseltern gewesen, was
so schwer nachzuweisen, genüge schon. Es gebe

nichts Dümmeres, als die Lehre von der angeborenen

Gleichheit menschlicher Anlagen. Wahrscheinlich-

keitsrechnungen, kurz Durchschnittszahlenwerte, das

sind die sogenannten Vererbungs - »Gesetze«. Die

Häufung von Vererbung schädlicher Eigenschaften

könne verhütet, nicht aber den Kindern gewisse Eigen-

schaften »angezüchteti werden. Möglichst gute Gesamt-

konstitutionen sollten für eine Ehe mafsgebend sein. M.

ging noch weiter auf die Edingersche Theorie des Nerven-

aufbrauchs ein sowie auf die Stoffwechselkrankheiten

und auf die allgemeine Bedeutung des Konstitutions-

problemes. Alles krankhafte Wesen lasse sich bekämpfen

;

der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten; gegen den

Alkoholismus gebe der Rassenhygiene ein erreichbares

Ziel und wirklichen Inhalt. Nicht willkürlich beherrsch-

bar seien hingegen die Kombinationen der Vererbungs-

elemente; je besser die Gesamtkonstitution der Eltern,

desto gröfser die Aussicht auf gute Nachkommenschaft.
Ein resignierter Pessimismus habe nur Sinn unter Über-

bewertung des individuellen Einzelschicksals. Für die

Menschheit erwachse als reifste Frucht biologischer For-

schung und Betätigung ein gesunder lebendiger und tat-

kräftiger Optimismus. — In der Nachmittagssitzung wur-
den die Vorträge der Vormittagssitzung von 17 Rednern
besprochen. Die meisten hoben hervor, dafs im Gegen-
satz zu der lange vorwiegenden strenggläubig bakterio-

logischen Ansicht, die nur die Bazillen als die Träger

und Erreger der Infektion berücksichtigte, wieder mehr
Gewicht gelegt werden müsse auf die individuelle Empfäng-
lichkeit, d. h. die Disposition zur Erkrankung.

(Schlufs folgt)

Fersonalchronik.

Den aord. Proff. f. Kinderheilkde an der deutschen

Univ. Prag Dr. Friedrich Ganghofner und Dr. Alois

Epstein ist der Titel und Charakter eines ord. Prof.

verliehen worden.
Der Assistenzarzt an der medizin. Poliklinik der Univ.

Königsberg Dr. E. Rautenberg hat sich als Privatdoz.

f. innere Medizin habilitiert.

An der Univ. Wien haben sich als Privatdoz. habi-

litiert Dr. Robert Breuer f. innere Medizin und Dr.

Emil Reimann f. Psychiatrie und Neurologie.

Dem Privatdoz. f. Hygiene an der Univ. Berlin Dr.

Oskar Spitta ist der Titel Professor verliehen worden.

Der Privatdoz. f. Pharmakol. und Toxikol. an der

Univ. Marburg Dr. Otto Loewi ist an die Univ. Wien
übergesiedelt.

Nea erschienene Werke.

Theod. Meyer, Das ärztliche VertragsVerhältnis.

Berlin, Carl Heymann. M. 1.

Zeitschriften.

Deutsches Archiv für klinische Medizin. 82, 5. 6.

0. Kurpjuweit, Über letale Anaemien im Greisen-

alter. — Waldvogel, Phosphorvergiftung und Autolyse.

— J. Strasburger, Über Blutdruck, Gefäfstonus und

Herzarbeit bei Wasserbädern verschiedener Temperatur

und bei kohlensäurehaltigen Soolbädern. — F. Lom-
mel, Über anfallsweise auftretende Verdoppelung der

Herzfrequenz. — Gerhardt, Beitrag zur Lehre von den

Extrasystolen. — A. Jodlbauer und H. v. Tappeiner,
Die Beteiligung des Sauerstoffs bei der Wirkung fluores-

zierender Stoffe. — 0. Müller, Über die Blutverteilung

im menschlichen Körper unter dem Einflufs thermischer

Reize. — R. Finkeinburg, Beitrag zur Frage des so-

genannten »Herzblocks« beim Menschen.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Robert Schumanns Briefe. Neue Folge. Her-

ausgegeben von F. Gustav Jansen [Professor

in Hannover]. 2. verm. und verbess. Aufl. Leipzig,

Breitkopf und Härtel, 1904. XVII u. 571 S. 8". M. 8.

Brächte diese neue Auflage der Schumann-

Briefe nichts, als eine Vermehrung der Doku-

mente — 590 gegen 312 der ersten Ausgabe

— so würde der Zuwachs um 278 Stücke

allein schon eine schätzbare Bereicherung unserer

Anschauungen von der Persönlichkeit des genia-

lischen Tondichters bedeuten. Aber Jansen, der

sich früher wegen seiner intimen Kenntnis der

Werke und Lebensumstände Schumanns und durch

seine ganz ruhige und sachliche Darstellung des
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Lieobachteten den Zorn des vielfach voreinge-

nommenen und oberflächlicheren Wasielewski zu-

gezogen hat, gibt in seinem Vorwort und in

52 Seiten Anmerkungen, die der ersten Auflage

fehlten, noch eine Fülle höchst wertvoller Bei-

träge zur Biographie Schumanns, zur Geschichte

seines Schaffens wie seines Lebens. Die Briefe

an den Advokaten Einert, der Schumanns Pro-

zefs gegen Wieck führte, ergänzen Litzmanns

Zählung von den Kämpfen um die eheliche

reinigung Roberts und Klaras in vielen Punkten.

ies wird hier und in den Begleitnoten zusammen-

getragen zum Beweis, wie leichtfertig die Lob-

redner des alten Wieck verfahren sind, und wie

traurig sich dieser in dem Ehestreit benommen
hat, wie herzlos, kleinlich und unwürdig. In

dem Detail jener Anmerkungen steckt eine

aufserordentliche Arbeit und Sorgfalt. Nimmt

man dazu, was J. in seinen > Davidsbündlern«,

in der Einleitung und dem Kommentar zu seiner

Neuausgabe von Schumanns Schriften an Einzel-

forschungen beigebracht hat, so mufs man immer

wieder bedauern, dafs er sich nicht entschliefsen

konnte, eine zusammenfassende Lebens- und

Künstlergeschichte Schumanns zu schreiben. Wie
kein anderer wäre er dazu berufen gewesen.

Und Wasielewskis Buch, das in manchen Zügen

so dilettantisch anmutet, und das Spitta wohl

liebenswürdig überschätzt, hätte dadurch ein

niederziehendes Gegengewicht bekommen.
Berlin, Carl Krebs.

Notizen und Mittellungen.

Personalrhronik.

Dem Privatdoz. f. Musikwiss. an der Techn.- Hoch-
schule zu Darmstadt Dr. Willibald Nagel ist der Titel

Professor verliehen worden.
Der Vorstand des grofsherzogl. Museums und der

grofsherzogl. Kunstsammlungen zu Schwerin, Dr. Ernst

Steinmann ist zum Professor ernannt worden.
Dem Ministerialrat Dr. Wilhelm Soldan in Darm-

stadt ist bei seinem Scheiden aus der Stellung eines

Denkmalpflegers für die Altertümer und bewegl. Gegen-
stände die Goldene Verdienstmedaille für Kunst und
Wissenschaft verliehen worden.

Der ord. Prof. f. antike Baukunst am Josefs-Polytech-

nikum in Budapest Viktor C zig 1er ist kürzlich, 55 J.

alt, gestorben.

Nea erschienene Iferke.

C. Chledowski, Siena. I. Bd. Berlin, Bruno
Cassirer.

R. Kautzsch, Die bildende Kunst und das Jenseits.

Jena, Eugen Diederichs. M. 1,50.

Zeltschrirten.

Museumskunde. I, 2. A. Pit, .Ausstattung von
Museumsräumen. — H. Dedekam, Reisestudien. — J.

Leisching, Museumskurse. — G. E. Pazaurek,
Feuersgefahr in Museen. — H. Lehmann, Zur Feuer-

versicherung der Kunstwerke und Altertümer in den

Museen. — H. Lenz, Drehbarer Schaukasten.

Inserate.
Bekaniitmaehuiig;.

Die Stelle des

ersten Bibliothekars
der hiesigen Volksbücherei mit der Eigenschaft eines

höheren Beamten soll alsbald durch eine wissenschaft-

lich und bibliothekstechnisch durchgebildete Kraft be-

setzt werden.

Besoldung 3500 Mark, steigend von 3 zu 3 Jahren
um je 300 Mark bis zum Höchstbetrage von 5000 Mark.

Die Anstellung erfolgt unter dem Vorbehalt drei-

monatiger Kündigung nach Maßgabe des Ortsstatuts vom
31.-März/12. Juni 1900, betreffend die Anstellung und
Versorgung der Beamten der Stadtgemeinde Schöneberg.

Bewerber wollen uns ihre Meldungen nebst Lebens-
lauf und Zeugnisabschriften bis zum 15. Mai 1905 ein-

reichen.

Schöneberg, den 17. April 1905.

Der Magristrat. Wilde.

fikxlag ttm 35. ^.Xcubtttx in ficinjig.

Prof. Dr. Zfitühäiti Bkgto:

5lllj^emetne ^^ribagogtf.
[VIII u. 136 @.] 8. 1901.

ge^. mi 1.—, gefc^macfDoU geb. m. 1,25.

„Sie SarjleHung 3.8 ifl in ber Zat im bellen ©inne
gefunb.bcrfiänbig. go üijtvoU »nie moBöott unb obne jebe

Soreingeiiommenbeit erörtert ber 35erf. feinen ©egenjtonb, im
befien €inne unterrit^tenb unb flövenb für ben jaien. Unb
Quc^ ben gac^mann mirb ba« Urteil bes loeitblicfenben unb
"'•''"'"!''5:cnen ^äbagogen intereffieren."

CBeutfc^e ?iteratutieitung 1902. ^. 10.)

Hus JSiatur und Geiftcswelt.

In der Samtnlung crfcbcint focben:

5d)illcr.
Von Prof. Ct^eobalb giegler.

^lit d. 8d)iUerbildn. Kugelgens in r>eUogravfire.

(VI n. \\8 5.) 8. (Scljeftct { Ulf., gebunden \,2ö lUf.

'Xtr 3?crfaffer gibt l^icr einen furjen, aber DöHig

crfc^öpfcnbcn Überblicf über t>a^, toa^ Schiller gc*

tDcfeu ift unb roaö luir ü^m ju banfen ^abcn. ^on

einer fcinfinuigeu 5tnaliife feiner 33er!e auegcbca?.

fü^rt UU5 ber 5?erfaffcr tu ba^ l'eben bt^ 2id^v:r'>

ein, unb inbcm er une setgt, ttjic biefer unb bic 2i>crto

oeranfert ftnb in ben ^tufd^auungen feiner 3^^^- S^^

roinneu wir ben Sinblid in beren fulturl^iftorifi^en

Ötntergrunb, ber audj jum öollen S?crftänbntä be§

®enic§ nic^t entbehrt werben fann. giuc befonbere

3ierbe beö 33uc^eö bilbet bie il)m feeigcgebcne trcff*

lic^e JRe^jrobuftion üon Sügclgen^ Sc^iffcrbilbni^ in

Öeliograöüre.

Terlag von B. 6. Ccubticr in Ceipzig.
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Verlag von B. O. Teubner in lieipzig.

All j^sierordentliche Preln^-XirmäsiSiig^uiig^
der

neuestenXur 28 Hark

anstatt

hß Mark

geheftet

fünften Auflage
von

Geheimrat Wällners

!9far 34 Mark

anstatt

64 Mark

gebunden

Lehrbuch der Experimentalphysik
in 4 Bändeu.

I. Band. Allgemeine Physik und Akustik. Mit 321 in den Text gedruckten

Holzschnitten. [X u. 1000 S.] 1895. A 12.—, in Halbfranzband . . M 14.—

IL Band, Die Lehre von der Wärme. Mit 131 in den Text gedruckten Ab-

bildungen und Figuren. [XI u. 936 S.] 1896. M 12.—, in Halbfranzband Ji 14.—

III. Band. Die Lehre vom Magnetismus und von der Elektrizität mit einer

Einleitung: Grundzüge der Lehre vom Potential. Mit 341 in den Text gedruckten

Abbildungen u. Figuren. [XV u. 1415 S.] 1897. Ji 18.—, in Halbfranzband Jt 20.—

IV. Band. Die Lehre von der Strahlung. Mit 299 in den Text gedruckten Ab-

bildungen und Figuren und 4 lithographischen Tafeln. [XII u. 1042 S.j 1899.

Ji 14.— , in Halbfranzband Ji 16.

—

II

Im Umtausch gegen frühere Auflagen liefere ich das

Werk bei direkter Einsendung für 20 Mark geheftet. II

Die wissenschaftlichen Vorzüge dieses reich ausgestatteten Lehrbuches sind von der

Kritik einstimmig anerkannt worden. Dasselbe hat sich die Aufgabe gestellt, einerseits die

physikalischen Lehren in weiteren Kreisen bekannt zu machen, andererseits denjenigen, welche

tiefer in das Gebiet des physikalischen Wissens eindringen wollen, als Vorschule zu dienen;

es hat aber, ohne den ersten Zweck außer acht zu lassen, die zweite, wissenschaftliche Auf-

gabe mehr ins Auge gefaßt, als dies von den verbreitetsten Lehrbüchern der Physik bis jetzt

geschehen ist.

Die vorliegende 5. Auflage der Experimentalphysik hat die gleiche Haltung wie die

früheren Auflagen; das Buch soll unter dem steten Hinweise auf die Originalarbeiten eine

Übersicht geben über den augenblicklichen Stand der experimentellen Physik und über die

theoretischen Auffassungen, zu denen die Physik zur Zeit gelangt ist.

Der Schwerpunkt des Werkes liegt hiernach in den Experimentaluntersuchungen , und

deshalb sind alle wichtigeren neueren Untersuchungen, die bis zur Bearbeitung des betreffenden

Bandes erschienen waren, aufgenommen; wo es wünschenswert erschien, wurde auch auf ältere

Arbeiten zurückgegriflfen. Die Erweiterung des experimentellen Materials verlangte auch ein

tieferes Eingehen in die Theorien; dieselben sind so weit dargelegt, wie es ohne zu ausge-

dehnte Rechnungen möglich war. Das neu zu behandelnde Material war ein recht ausgedehntes,

daher auch der ziemlich erheblich gewachsene Umfang des Buches.
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Verlas von B. G. Teiihiier in Leipzig.

HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE

DEUTSCHLANDS.
Herausgegeben im Auftrage des

Deutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswesen.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen. Mit 12 Karten. [VIII n. 831 S.] geh. n. Mk. 10.—

,

geh. n. Mk. 12.—.

Band 11: Die land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 5 Karten. [VI u. 253 S.]

geh. n. Mk. 6.—, geh. n. Mk. 8.— .

Band III: Die Hauptindustrieen Deutschlands. Mit 22 Karten. [XIV n. 1048 S.] geh. n.

Mk. 30.—, geb. n. Mk. 34.—.

Band IV: Deutschlands Handel und Verkehr und die diesen dienenden Einrichtungen.

Mit zahlr. Tab. u. 1 Karte. [VIH u. 748 S.] geh. n. Mk. 18.—, geb. n. Mk. 21.—.

Der Redaktion darf man die Anerkennung nicht versagen, dafs sie es verstanden hat, durchweg

recht tüchtige Bearbeiter für die bunte Menge von Betrieben deutscher Grofsindustrie zu werben und sie

zu wesentlich gleichartiger Erfüllung des eben skizzierten Grundplans zu vermögen. Sie alle verdienen

das Lob gründlicher Arbeit und klarer Berichterstattung

Deutsche Literaturzeitung Nr. 33. 1904.

Trotz all dieser Ausstellungen ist das »Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlandsc ein

Standard work, das mit bisher nicht erreichter Zuverlässigkeit und Vollständigkeit einen Überblick gibt über

die tatsächliche Gestaltung unseres Wirtschaftslebens und seiner einzelnen Zweige, über ihre geschichtliche

Entwickelung und relative Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft und für den Aufsenhandel

Und so schliefsen wir mit dem Wunsche, es mögen die ungeheuren Mühen und Kosten, vor denen Redaktion

und Verleger nicht zurückgeschreckt sind, durch grofse Verbreitung des gediegenen Werkes eine wohlver-

diente Belohnung finden. Mögen alle Interessenten dazu beitragen, dafs in einer recht bald notwendig wer-

denden zweiten Auflage die unvermeidlichen Mängel des ersten V'^qrsuches auf einer terra incognita beseitigt

werden können. Weser-Zeitung Nr. 20945. 1905.

Die wissenschaftliche Erforschung der gewerblichen Wandlungen und Zustände hat durch das vor-

liegende Werk eine beträchtliche Förderung erfahren. Es wurden durch die Gründlichkeit und den Eifer

der Mitarbeiter neue Quellen eröffnet, Stadt- und Privatarchive benützt, welche bisher für Aufsenstehende

nicht zugänglich waren. Wir haben es mit einer grofsen, bedeutsamen .Arbeit zu tun, die gewifs allgemeinem

Interesse begegnen wird. Denn nicht die Wissenschaft allein, sondern vornehmlich auch im praktischen

Leben stehende Gewerbetreibende, Techniker, Industrielle, Kaufleute, Staatsmänner und Politiker wenden

den in Rede stehenden Forschungen mehr und mehr ihre Aufmerksamkeit zu.

Volkswirtschaftliche Wochenschrift Nr. 1092. XLII. Band.

Es ist deshalb nicht genug zu begrüfsen, dafs in dem vorliegenden Werke die Erlangung dieser

Ziele angestrebt wird und dem Kaufmann damit ein Buch in die Hand gegeben werden soll, mit dessen

Hilfe er imstande ist, seine Kenntnisse in der Handelsgeographie, den heutigen Verhältnissen entsprechend

zu erweitern.

Literarische Umschau. Export, Organ des Zentralvereins für Handelsgeographie. 8. V. 02. Nr. 1 9.
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neue Erscheinungen aus dem

Uerlage von B, G. Ceubner m Ceipzig.

$pracbwi$$en$cl)aft. Deutsche Citeratur. Geographie.

Dittrich, Dr. Ottomar, Privatdozent an der

Universität Leipzig, die Grenzen der
Sprachwissenschaft. Ein programma-
tischer Versuch. (Sonderabdruck aus den
Neuen Jahrbüchern für das klassische

Altertum, Geschichte und Deutsche Lite-

ratur, XV. Bd.) gr. 8". Geh. Mk. —.80.

Laniprecht, Karl, Friedrieh BatzeL Ne
krolog, gesprochen in der Sitzung der

Philologisch-Historischen Klasse der Kgl.

Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften am
10. Dez. 1904. gr. 8». Geh. Mk. —.60.

Sßeifc, ^rofeiior Dr. D., Stpctif bcr bcutfi^en

S^jrat^e. 3^eite, öerbefferte Sluflacje. 8*^.

@eb. m. 2.80.

S)ir. Dr. .^. ©aubig unb Dr. &. ^rtcf.

Seiltet:, 3fncbn^ bon, bic ^RauBer, (Srfjouipiel

in fünf 5luf^ügen. 3^ür ben (S(i)ulgebraud)

u. ©elbftnnternc^t ^r§geg. üon Dr. @. ^rid.
8". @ef). mi —.60, geb. 9J?f. —.80.

PädagodiK. $cbulge$undbeit$pflege.

Gärtner, Dr. Theodor, Professor am Gym-
nasium zu Zittau, Quellenbuch zur Ge-
schichte des Gymnasiums zu Zittau.

1. Heft: Bis zum Tode des Rektors Chri-

stian Weise (1708). (Veröffentlichungen

zur Geschichte des gelehrten Schulwesens
im Albertinischen Sachsen. Herausgeg. im
Auftrage des Sachs. Gymnasiallehrer-Ver-

eins. II. Teil: Urkundenbücher der Sachs.

Gymnasien. I.) Lex.^^'. Geh. Mk. 3.—.

5lltmantt, (JltfaBctl), Xmnc unb ^anbarbeit§=

(efirerin an ber [täbt. ^ö^eren SOfäbc^enfc^ule

äu @oeft i. SS., gjlct^obif be8 ^anborbeitS-

unterrtJ^tS. {Wtti)ohit be§ 9Solf§= u. WitkU
jc^u(unterric^t§. Sn 35erbinbung mit nam-
^aften (Schulmännern unb unter 9}?ttn)ir!ung

be§ @el§. 5iegierung§rat§ (S. gi^iebricf) l§gb.

üon ^ermann ©e^rig.) gr. 8^. @el§.

mi —.80.

6^Ier8, ^., Seigrer in Hamburg, SJlct^obil bc8

^ctd[)cnuntcrrt(^t§. 9Jcit 9 SCaf. in <Bd)-mav^'

unb 9-)?ef)rfarbenbrucf. {Wtif)ohit be§ SSolf§=

unb 9}Zitteljc^uhmterrid)t§. Qu SSerbinbung

mit namhaften (Schulmännern unb unter WiU
wirfung b. ® e^. Df^egierungSratS @. ^^ J^ i e b r i c^

^erauSgeg. üon §ermann@e§rig.) gr. 8^.

@e^. mt 1.20.

ginnarj, stöbert, tgl. 9[)?ufifbireftor gu Sllfelb

a. S., 9Jlet^obt! be§ ©efanöuntcrri^tä. (9[J?e=

t^obif be§ ^oIf§= unb ^Dcilte(|d)u{unterric^t§.

3n SSerbinb. mit namhaften (Bd^utmännern

unb unter 93iitn)irfung be§ @e§. 9^egierung§=

rat§@. 3^riebri(^^ernu§geg. üon ^ermann
@e^rig.) gr. 8". @e^. Wd. 1.-.

ipartmann, Dr. ^Uiarttn, ^rofeffor am tönig

5nbert;@t)mn. in Setp^ig, bte p^ctc Sd^ule

unb bie ®cfunb^cU§|)fIcöe. S]ortrag, gehalten

am 6. Slprd 1904 auf ber 14. ,^auptüer=

fammlung be§ Säc^f. ©tjmnafiallelirerüeretnS

in (2d)neeberg. 8«. @e^. Wlt 1.—.

SunöUttö, Scr beutf(^c. Slätter ^ur Untere

Haltung unb S3ele^rung für hk evn)erb§tätige

Sngenb, ^erau§geg. üom S)eutf(^en herein

für ha?:> gortbdbung^fdjulroefen. V. $8aiib.

gr. 8". tart. Wt 1.40.

matbematit

Vahlen, Karl Theodor, abstrakte Geometrie. Untersuchungen über die Grundlagen

der Euklidischen und Nicht- Euklidischen Geometrie. Mit zahlreichen Figuren im

Text. gr. 8". Geb. Mk. 12.—.

Celpitig« B. 6. tcubncr.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu Ruppin.



DEUTSCHE LITERÄTÜRZEITÜNG
HERAUSGEGEBEN VON

Prof. Dr. P. HlNNEBERG in BERLIN
W t, Mauerstr. i* (Ecke der BehrenatraSe).

B.G
VERLEGT VON

NER IN Berlin und Leipzig
. 34 (Ecke der Behrensuaflc).

Poststraße 3.

Erscheint jeden Sonnabend im

Umfange von wenigstens 4 Bogen.

XXVL Jahrgali^
Nr. 20. 20. Mai. yi^S-

jnnementspreis

vi^rtelnhrlich 7,50 Mark.

Preis der einzelnen Nummer 75 Pt— Inserate die 2gespaltene Petitzeile 30 Pf.; BjkWiederhlWngen uwJJgÄßeren Anzeigen Rabatt.

Bestellungen nehmen entgegen:^ "^^ ^ H
Die Verlagsbuchhandlung, Berlin W 8, Mauerstr. 3*, und Leipzig, Poststraße 3, s^yie alle BanJ)andl)i^e lund KaiserL Postämter.

Systematisches Inhaltsverzeichi ^^^,

Ein alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Bücher mit Se i tl

zn Anfang des redaktionellen Teils.

fen findet sich

Allgemeinwissensohaftliches ; Gelehrten-,

Sohrifl-, Buoh- und Bibliothekswesen.

G. Fumagalli, Lexicon typographicum
Italiae.

.ivMgiherieMe der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

K. Beth, Das Wesen des Christen-

tums und die moderne historische

Denkweise. (E. Rolffs, Pastor Lic,

Osnabrück.)

B. Bartmann, Das Himmelreich und
sein König nach den Synoptikern

biblisch-dogmatisch dargestellt. {Jo-

seph Pohle, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Breslau.)

F. Niebergall, Die Kasualrede.

{Ernst Christian Achelis , ord.

Univ.-Prof. KonsistorialratDr.theol.,

Marburg.)

Philosophie und Unterrlohtswesen.

Fr. Reuther, Beiträge zur Gedächtnis-

forschung. {William Stern, Privat-

doz. Prof. Dr., Breslau.)

J. A. Froehlich, Der Wille zur höheren
Einheit

P. Simson, Geschichte der Schule zu St.
Petri und Pauli in Danzig. T. I.

Allgemeine und orientalische Philologie

und LIteraturgesohiohte.

L. Günther, Das Rotwelsch des
deutschen Gauners. {Hans Groß,
ord. Univ.-Prof. Dr., Prag.)

Eppenstein, Übersicht über die hebräisch-
arabische Sprachvergleichung bei den jü-
dischen Autoren des Mittelalters.

' Iniernationaler Orientalisten - Kongreß
(Schluis). ^' ^

Srieohisohe und lateinlsohe Philologie

und LIteraturgesohiohte.

R. S. Rad ford, Personification and
the use of abstract subjects in the
Attic orators and Thukydides. P. I.

{Georg Thiele, Privatdöz. Dr., Mar-
burg.)

F. Gustafsson, De dativo latino.

{Felix Solmsen, aord. Univ.-Prof.

Dr., Bonn.)

Deutsohe Philologie und LIteraturgesohiohte.

Schillers Gedichte. Hgb. von R.

Weifsenfeis;

D. Jacoby, Xenien zu Schillers

Todestag. {Richard Böhme, Dr.

phil., Berlin.)

K. Ludwig, Heimatsorte der deutschen
Literatur.

Gesellschaft für Theatergesehichte zu Berlin.

Romanische und englische Philologie

und Literaturgeschichte.

M, Souriau, Bernardin de Saint-

Pierre d'apres ses manuscrits. {Al-

bert Counson, Univ.- Lektor Dr.,

Halle.)

H. E n g e 1 , Byrons Stellung zu Shakspere.

41. Generalrersammlung der Deutsehen Shake-
speare-Gesellschaft.

Allgemeine und alte Geschichte.

Jeanne Berta Semmig, Die Stadt

der Erinnerung. Ein Grufs an

Orleans. {Robert Holtzmann, Pri-

vatdöz. Dr., Strafsburg.)

A. Cima, La tragedia romana „Octavia" e
gli „Annali" di Tacito.

ittelalterliche Geschichte.

H. Begiebing, Die Jagd im Leben
der salischen Kaiser. {AUvin Schultz.

ord. Univ.-Prof. emer. , Dr., Mün-
chen.)

L. S 1 u f f , Les possessions bourgnignonnes
dans la vallee du Rhin sous Charles le

Temeraire (1471).

Neuere Geschichte.

Politisches Archiv des Land-
grafen Philipp des Grofs-
mütigen von Hessen. Hgb.
von Fr. Küch. 1. Bd. {Gustav,

Wolf, Privatdöz. Dr., Freiburg
i. B.)

P. Holzhausen, Bonaparte, Byron
und die Briten. {Adalbert Wahl,
aord. Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. B.)

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Fritz Jaeger, Über Oberflächenge-

staltung im Odenwald. {Gustav
Klemm, Privatdöz. Prof. Dr., Darm-
stadt.)

E. Chantre,'T?echerches anthropologiques
dans l'Afrique Orientale: Egypte.

Staats- und Sozialwissensohaften.

B. Harms, Deutsche Arbeitskammem.
{Magnus Biermer, ord. Univ.-Prof.

Dr., Giefsen.)

J. Lehr's Politische Ökonomie in gedräng-
ter Fassung. 4. AuQ. bes. von C. Neuburg.

Rechtswissenschaft

Festgabe der juristischen Fa-
kultät der Universität Basel
zum siebzigsten Geburtstag
von Andreas Heusler 30. Sep-
tember 1904. {Wilhelm Mar-
cusen, ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)

B. Brugi, IstitTizionl di diritto civile ita-

liano.

athematik und Maturwissensohaften.

L. Schlesinger, Einführung in die

Theorie der Differentialgleichungen

mit einer unabhängigen Variabein.

2. Aufl. {Georg Landsberg, aord.

Univ.-Prof. Dr., Breslau.)

J. Traube, Grundrifs der physikalischen

Chemie.

M. Weber, Die Säugetiere.

edizln.

J. Befsmer S. J.. Störungen im

Seelenleben. {Wallher Spielmeyer.

Assistent an der Psychiatrischen

Klinik, Dr., Freiburg i. B.)

a3. Kongreß für innere iledizt» (Sclüufs).

Kunstwlssensohaften.

Kurt F. Müller, Der Leichenwagen

.Alexanders des Grofsen. (/. Six,

Univ.-Prof. Dr , Amsterdam.)

Archäologische GeseHsehaft xu Berlm.
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Schulwörterbücher
im Verlage von

£eipzig - 3- 6- Tcubncr « IzxWn

Benseler-Haegi: griechisches Schulwörterbuch

12. Auflage. [VIII u. 981 S.] Lex.-8. Dauerhaft in Halbfranz gebunden J6. 8.—

Die 12. Auflage berücksichtigt das Wiiamowitzsche Lesebuch vollständig. Hj
Das griechische Wörterbuch von Benseler-Kaegi darf in der 12. Auflage erneut den Anspruch

erheben, das reichhaltigste, den Bedürfnissen der Schulen am besten entsprechende Wörter-

buch zu sein. • Der Schriftstellerkreis ist viel größer, als der anderer Schulwörterbücher;

insbesondere sind in der neuesten Auflage das Wiiamowitzsche griechische Lesebuch voll-

ständig und die griechischen Lyriker in Auswahl berücksichtigt. • Ebenso zeichnet sich

das Buch durch übersichtliche Anordnung und praktische Gliederung in typographischer

Beziehung, durch die Benutzung der neuesten Ausgaben und Erklärungen, durch systematische

Bearbeitung der Eigennamen und durch selbständige Durcharbeitung des Formenmaterials

und der Orthographie aus. • in der Etymologie gibt Benseier nur wissenschaftlich Begrün-

detes, zugleich für den Schüler Verständliches und Nützliches und enthält sich alles

Unhaltbaren und alles überflüssigen gelehrten Beiwerkes, wie es andere Wörterbücher

bieten. • So darf das Benseler-Kaegische Wörterbuch in der neuen Auflage den Anspruch

erheben, das beste und modernste griechische Schulwörterbuch zu sein.

yelnlchen-Vag euer: latein. Schulwörterbuch

7. Auflage. [XXIX u. 926 S.] Lex.- 8. Dauerhaft in Halbfranz gebunden Ji. 7.50.

Die „Südwestdeutschen Schulblätter" 1898, 1 urteilen: „Wir werden die Frage „Welches
lateinische Schulwörterbuch sollen wir unseren Schülern empfehlen?" dahin beantworten:
„Empfehlung verdient nur ein Schulwörterbuch, welches mit allem überflüssigen Ballast

gründlich aufräumt, somit sich auf das Nötige beschränkt und dies in einer Anordnung und
einer Darstellung bietet, welche dem Schüler die gesuchte Hilfe auch wirklich an die Hand
gibt und ihn geistig fördert." .... Seitdem die von Wagener besorgte Neubearbeitung
des Heinichenschen Lexikons erschienen ist, trage ich kein Bedenken, dieses Buch zu

empfehlen. . . . Die Verlagsbuchhandlung hat das Buch auch äußerlich vortrefflich ausge-

stattet, so daß es eine Zierde der angehenden Bibliothek jedes Sekundaners bilden kann."

Probeexemplare
stellt den Herren Direktoren und Lehrern gegen Vorhereinsendung

von 4 Mark für das gebundene Exemplar zur Verfügung die

Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner, Leipzig, Poststraße 3.

Son9er-Vörterbücher
zu Cäsar, von Ebeling-Lange — Homer, von Auten-

rieth — Nepos, von Haacke — Ovids Metamor-

phosen, von Siebelis-Polle — Phädrus, von Schau-

bach — Xenophons Anabasis, von Vollbrecht — Xenophons Hellenika, von Thiemann — Siebeiis'

tirocinium poeticum, von Schaubach. • Sämtlich geschmackvoll und dauerhaft gebunden.
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chiv, Polit, d. Landgrafen Philipp von
iessen. (1247.)

r t m a n n , Das Himmelreich u. sein Kfinig.

:225.)

Begiebing, Die Jagd im Leben d. salischen

Kaiser. (1246.)

Befsm er, Störungen im Seelenleben. (1263.)

Beth, Wesen d. Christentums. (1224.)

Brugi, Istituzioni di djritto civile italiano.

-1259.)

antrc, Recherches anthropolog. en
Kgypte. (1253.)

-na, Tragedia romana „Octavia" e gli

.Annali- di Tacito. (1245.)

i. i, g e 1 , Byrons Stellg. zu Shakspere. (1 242.)

Eppenstein, Hebr.-arab. Sprachverglei-
chung. (1233.)

5tgäbe zum 70. Geburtstag von Andr.
leusler. (1257.)

Froehlich.WUle zur höh. Einheit. (1231.)
|
N ie bergall. Die Kasualrede. (1226.)

Fumagalli, Lexicon typographlc Italiae.

(1221.)

Günther, Hotwelsch d. dt^hen Gauners.
(1232.)

Gustafsson, De dativo latino. (1337.)

Harms, Deutsche Arbeitskammern. (1254.)

Holzhausen, Bonapane, Byron u. die

Briten. (1249.)

Jacoby, Xenien zu Schillers Todestag.
(1238.)

Jaeger, Oberflächengestaltung im Oden-
wald. (1253.)

Lehrs Polit Ökonomie. (1256.)

Ludwig, Heimatsorte d. dtscbea Literatur.

(1239.)

Müller, Der Leichenwagen Alexanders
d. Gr. (1366.)

Radford, Personification and tbe use of
abstract subjects in the Attic orators and
Thukydides. (1235)

R e u t h e r , Beiträge z. Gedächtnisforschung.
(1229.)

Schillers Gedichte. (1238.)

Schlesinger, Theorie d. Differentialglei-

chungen m. einer unabh. Variabein. (1260.)

Semmig, Die Stadt d. Erinnerung. (1244.)

Simson, Gesch. d. Schule zu St. Petri u.

Pauli in Danzig. (1231.)

S o u r ia u . Bernardin de Saint-Pierre. (1241.)

Stouff, Possessions bourguignonnes dans
la vallee du Rhin. (1246.)

Traube, Physika! Chemie. (1261.)

Weber, Säugetiere. (1261.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

G. Fumagalli [Oberbibliothekar der Biblioteca nazionale

zu Mailand], Lexicon typographicum Italiae.

Dictionnaire geographique d'Italie pour serv'ir ä l'hi-

stoire de rimprimerie dans ce pays. Florenz, Leo

S. Olschki, 1905. XLVH u. 587 S. 8» mit 7 Taf. u.

zahlr. Abbild, im Text.

Dem Lexikon selbst geht eine Einleitung in drei

Kapiteln voraus. Im I. skizziert der Verf. die Geschichte

der Buchdruckerkunst in den verschiedenen italienischen

Städten und der wandernden Drucker, die ihr Material

von Ort zu Ort brachten und nach Vollendung ihrer

Arbeit weiterwanderten. Auch die Entwicklung der gra-

phischen Künste in Italien wird behandelt, die des

Bucheinbandes wird gestreift. Das II. Kap. unterrichtet

über die .Anlage des Lexikons und über die Gründe
für die Aufnahme des Bildschmuckes. Kap. III teilt die

Quellen des Werkes mit, an dem der Verf. 16 Jahre
gearbeitet hat. Das Lexikon ist alphabetisch nach Städte-

namen angeordnet. Es enthält 1. die .-Angabe sämtlicher
Orte Italiens, in denen die Buchdruckerei bis auf die

Gegenwart eingeführt ist, auch die lateinischen, franzö-
sischen usw. Namen der Orte sind angeführt. Dann
folgen 2. bibliographische .Mitteilungen über die ersten

Ausgaben jeder Ortschaft und über die wichtigsten, auf
die Geschichte des Buchdrucks sich beziehenden Vor-
kommnisse in ihnen, 3. biographische Mitteilungen über
die berühmtesten italienischen Drucker, 4. geschichtliche
Bemerkungen über Steindruck, Stechkunst, Papierfabri-
kation usw.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Neubau der Universitäts-Bibliothek zu
Heidelberg wird voraussichtlich Anfang August be-
zogen werden. Die Einweihungsfeierlichkeiten werden
erst im November stattfinden.

Die Absicht, die Bibliothek Mommsens für die
Stadt Berlin anzukaufen , ist aufgegeben worden. Die
ganze Bibliothek wird nach der Volksz. nach Göttingen
kommen.

Gesellschaft«!! and Terelne.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

27. ApriL Sitzg. d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlen.

Hr. Burdach sprach über den Prosadialog "Der

Ackermann aus Böhmen' vom Jahre 1399. (.\bh.) Sti-

listisch-sprachliche Abhängigkeit von der königlichen

Kanzlei wird aus der symmetrischen Tautologie sowie

aus den rhythmischen Formen des Satzschiasses (cursus~)

und des Satzinnern nachgewiesen. Weiterhin werden

die humanistischen Elemente, die auf Petrarca weisen,

die Frage nach der Person des Verfassers (Johannes

Pflug von Rabenstein) und die Beziehungen zur Gestalt

des Piers plowman' von William Langland erörtert.

27. Apr. Sitz.d.phys.-math.KL Vors.Sekr.: Hr.Waldeyer.

1. Hr. Warbürg las: »Über die Reflexion der Katho-

denstrahlen an dünnen Metallblättchen t . Nach Versuchen

von S. Williams. Kathodenstrahlen werden von dünnen
Blättchen ebenso wie von dicken Platten desselben Metalls

reflektiert, solange die Geschwindigkeit oder das Poten-

tial der auffallenden Strahlen kleiner ist als ein gewisser

kritischer Wert, welcher bei Aluminium für Blättchen von

0.53, 1.9, 2.44 u. Dicke bez. 11000, 21800, 28000 Volt

beträgt und bei dem dichteren Kupfer für die Blättchen-

dicke 0.66 IL gröfser ist als 28000 Volt. Oberhalb des

kritischen Potentials reflektieren dünnere Blättchen

schwächer, die .Abnahme beginnt bei den Strahlen

gröfsten Geschwindigkeitsverlustes und schreitet mit

wachsendem Potential zu Strahlen kleineren Geschwin-

digkeitsverlustes fort.

2. Hr. Waldeyer besprach, unter Demonstration von

Originalpräparaten S. Ramön y Cajals in Madrid, den

gegenwärtigen Stand der Neuronen-Lehre und berichtete

dabei über die neueren Mitteilungen von G. Retzius und

Schiefferdecker.

3. Derselbe demonstrierte, unter Hinweis auf eine

im Jahre 1826 in der .Akademie erfolgte Mitteilung C.

A. Rudolphis, ein menschliches Gehirn mit vollkomme-

nem Defekt des Tractus olfactorius der linken Seite.

Hier fehlte auch vollständig der Sulcus olfactorius, so

dafs der Defekt als ein angeborener angesehen werden

mufs. Über den Befund an der Regio olfactoria konnte

keine Mitteilung gemacht werden, da dieselbe nicht zur

Verfügung gestanden harte.

4. Hr. Seh Ott ky legte eine .Mitteilung des Hrn. Dr.

H. Jung in Marburg vor: Über die allgemeinen Theta-

funktionen von vier Veränderlichen. (Ersch. später.)
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Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dafs eine besondere

Riemannsche Klasse Abelscher Funktionen von sieben

Variabein in Betracht gezogen wird, die sich rational

darstellen lassen durch Thetafunktionen von vier, und
solche von drei Variabein. Es werden algebraische Aus-

drücke aufgestellt für die Werte, in die die Thetaquo-

tienten übergehn, wenn man für jedes Argument je ein

Integral mit bestimmter oberer und bestimmter unterer

Grenze einsetzt.

Die Versammlung Deutscher Bibliothekare
findet in diesem Jahre in Posen am 14. und 15. Juni

statt. In Aussicht genommen sind folgende Ver-

handlungsgegenstände, Vorträge und Besichtigungen:

1. Die Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen Ref.: Bibl-

Dir. Focke (Posen) (mit Führung durch die Bibliothek).

— 2. Einheitliche Katalogisierung und Zetteldruck für

die deutschen Bibliotheken. Ref.: Oberbibl. Paalzow
(Berhn) und Bibl.-Dir. Geh.-Rat Erman (Breslau). —
3. Die Organisation des Bibliothekswesens in den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika. Ref.: Prof. Wolf-
stieg (Berlin). — 4. Über Jeremias David Reufs und
seine Bibliothek. Ref.: Oberbibl. Geiger (Tübingen).
— 5. Berichte der Kommissionen. — Am 15. Juni,

Vorm. 8V2 Uhr findet die ordentliche Mitgliederversamm-

lung des Vereins Deutscher Bibhothekare statt, auf deren

Tagesordnung der Geschäftsbericht und die Rechnungs-

ablage, sowie die Entlastung des Vereinsausschusses steht.

— Für die verhandlungsfreie Zeit wird der Besuch der

Raczynskischen Bibliothek und die Besichtigung der

Sehenswürdigkeiten von Posen, sowie am 16. Juni eine

Besichtigung der Ansiedelungen Ketsch und Golentschewo,

ein Ausflug nach dem Luftkurort Ludwigshöhe, am
17. Juni ein Ausflug nach Gnesen zur Besichtigung des

Domes beabsichtigt.

Nea erschienene Werke.

A. Hortzschansky, Bibliographie des Bibliotheks-

und Buchwesens. L Jahrg. 1904. [Beihefte zum Zen-

tralblatt für Bibliothekswesen. XXIX] Leipzig, Otto

Harrassowitz. M. 5.

H. Droysen, Beiträge zu einer Bibliographie der

prosaischen Schriften Friedrichs des Grofsen. [Wissen-

schaftl. Beilage zum Jahresbericht d. Königstädt. Gymn.
zu Berlin. Ostern 1904 u. 1905]. Berlin, Weidmann.
Je M. 1.

H. Lindau, Unkritische Gänge. [Kurd Lasswitz.

Wilhelm Bölsche. Der Genufs der Sprache. Lamprechts

Deutsche Geschichte. Friedrich Paulsen. Adolf Wil-

brandt. Jules Gase. Anatole France. Die Stimme Ni-

coles]. Berlin, Egon Fleischel & Co. M. 2.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr. 95.

Aussprüche Schillers. — C. Dukmeyer v. Kienitz,
Gottessucher im Islam. II. — 96. R. Thurow, Laien-

Rechtsprechung. — K. Röttger, In Schönheit sterben.

— 97. H. B., Der erste internationale Archäologen-

kongrefs zu Athen. — 97/98. Rubel, Das fränkische

Eroberungs- und Siedelungssystem im Ripuarier- und
Alamannenlande. — 98. Max Riefs, Fichte. — R.

Egenberger, Weitere Ziele der Heilspädagogik. — 99.

G. Escherich, Lagerleben. — J. J. R., Das Geheimnis

des Lebens.

Schweizerische Rundschau. 5, 3. A. Gisler, Er-

lösung. — J. B. Egger, Deszendenztheorie, Darwinis-

mus und Konstanztheorie. I. — J. Kirsch, Die Vati-

kanischen Grotten von St. Peter in Rom. — H. Baum,
Über die Sonnenflecken. — F. Schubiger-Hartmann,
Ein Hundertjähriger (Manuel Garcia). — G. Manser,
Ein Beitrag zu den modernen Aristoteles-Erklärungen.

— J. Staub, Kennst du die Liebe?

Hermathena. Nr. 30. R. Ellis, A new Edition of

Manilius, book I. — T. K. Abbott, Note^'on Coneys'

»Irish-English dictionary«. — J. B. Bury, The origin

of Pelagius. — L. C. Purser, M. Bellanger's Orientius.

— J. I. Beare, Miscellanea. — J. S. Reid, Notes on
Cicero Ad Atticum I. — G. A. Exham, Aristotle's

doctrine of the mean. — Ch. Exon, The form and
prosody of the Compounds of lacio in the present stem.

— F. ßlafs, A chapter on the rhytms of Bacchylides.

— H. J. Lawlor, The Book of Enoch in the Egyptian

Church. — H. S. Verschoyle, Dante's quest of liberty.

— A. R. Eagar, God and the spirit of man. — R. A.

P. Rogers, Berkeley and Kant. — W. Parker, Cicero,

»Rhetorica«.

The North America» Review. April. H. James,
New England: an automn Impression. I. — H. Taylor,
The American law of impeachment. — W. Croswell
Doane, Remarriage after divorce: Catholic theory and
practice. — K. Blind, The Coming crash in Russia. —
I. S. Dodd, A dream and a vision. — W. French,
The public school System in the Philippines. — A.

White, Germany's real aim in politics. — W. von
Schierbrand, The centenary of Schiller's death. —
F. G. Newlands, Common sense of the railroad

question. — E. S. Rapallo and D. B. Castillo, The
new Monroe Doctrine. — Anglo-Indian, The call of

Lord Kitchener.

Mercure de France. 15 Avril. H. Mazel, Hugues
Rebell. — H. de Regnier, Commentaires du lecteur:

Le serpent noir. — E. Magne, Scarron et la Fronde.

— Ch. Morice, Le XXI^ Salon des Independants. —
A. Erlande, Jolie personne. L

Nuova Antologia. 16 Aprile. M. Gorki, I villeggi-

anti. — P. Molmenti, La vita degli antichi artisti in

Venezia. — D. Zanichetti, Domenico Farini. — G.

Orsini, Nel Museo Vaticano. — E. Romagnoli, La

musica greca. — A. Cantoni, L'iüustrissimo. III. —
D. Mantovani, La nuova Biblioteca di San Marco. —
E. Corradini, Intorno alla »Fiaccola sotto il moggio«.
— F. De Novellis, Marocco e Tripolitania. — L. Lodi,

Un libro di battaglia (L'energia letteraria di Vincenzo

Morello). — L. Cadorna, II Generale Raffaele Cadorna

nelle memorie inedite del Generale Angioletti. — xxx,
Guglielmo II e 11 Marocco.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Karl Beth [Privatdoz. f. systemat. Theol. an der Univ.

Berlin], Das Wesen des Christentums und

die moderne historische Denkweise.
Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1904.

1 Bl. u. 135 S. 8». M. 2,50.

Das Buch ist eine Auseinandersetzung mit den

methodologischen Untersuchungen, die Troeltsch

der Frage nach der Wesensbestimmung des

Christentums gewidmet hat, besonders mit dessen

Aufsätzen in der Christlichen Welt Jahrg. 1903

Nr. 19, 21, 23, 25, 28, 29. Mit ihm darin

einverstanden, dafs das Wesen des Christentums

nicht auf dem Wege der Deduktion oder der

psychologischen Analyse, sondern durch histori-

sche Forschung zu ermitteln ist, weist Beth ihm

unwidersprechlich nach, dafs seine »historische

Arbeit an einem entscheidenden Punkte durch

die subjektive religiöse Überzeugung des For-

schers ergänzt wird, der nach seinem eignen

Christentum zwischen Wesentlichem und Unwesent-

lichem in dem durch die Geschichte dargebotenen

Bilde des Christentums scheidet« (S. 19). Den
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Einflufs der subjektiven religiösen Oberzeugung

auf die historische Arbeit erkennt er bei Troeltsch

an zwei Punkten: einmal in der Ausscheidung

des supranaturalen Faktors aus der Wesensbe-

atimmung des Christentums und sodann in der

Forderung, für sie die ganze geschichtliche

Entwicklung der christlichen Religion heranzu-

ziehen. Demgegenüber will B. den Anspruch

des Christentums auf einen supranaturalen Ur-

sprung bei der Bestimmung seines Wesens be-

rücksichtigt wissen, ohne sich darüber auszu-

sprechen, inwieweit er den gleichen Anspruch

anderer Religionen als berechtigt anzuerkennen

bereit ist. Anstatt aus der ganzen Breite der

geschichtlichen Entwicklung will er das Wesen
des Christentums aus seiner Erscheinung in der

urchristlichen Zeit erkennen, was zur Folge hat,

dafs er die kräftige eschatologische Stimmung

Jesu, sowie der Apostel, die er nicht mit zum
Wesen des Christentums rechnen kann, weil sie

h später verliert, aus dem Bilde des Urchristen-

luras fortzuretouchieren sich bemüht. Selbst wenn
man daher seinen kritischen Ausführungen bereit-

willig das Verdienst zuerkennt, die Schwächen
und Unklarheiten, mit denen die von Troeltsch

befürwortete Methode behaftet ist, scharf und

treffend beleuchtet zu haben, wird man seine

eigene Lösung des Problems doch beanstanden

müssen. Es handelt sich eben um ein Exerapel,

das niemals ohne Rest aufgehen kann. Wer das

Wesen des Christentums verstehen will, mufs

sich selbst zu ihm bekennen; wer aber selbst

den christlichen Glauben teilt, bringt immer schon

eine bestimmte Anschauung vom "Wesen des

Christentums mit und ist daher zu einer > voraus-

setzungslosen«, »vorurteilsfreien; Behandlung des

Gegenstandes unfähig. Diese Antinomie ist in

der Natur des Objekts begründet und ist nicht

prinzipiell, sondern nur praktisch in unendlicher

Annäherung an die als Ziel festzuhaltende völlige

Objektivität zu lösen.

Osnabrück. E. Rolffs.

Bernhard Bartmann [Prof. der Dogmatik in Pader-

born], Das Himmelreich und sein König
nach den Synoptikern biblisch -dogma-
tisch dargestellt. Paderborn, Ferdinand Schö-

ningh, 1904. MI u. 158 S. 8». M. 3.

In den neuesten Kontroversen steht die

Christologie im Vordergrunde des allgemeinen
Interesses und erheischt, seitdem der Abbe
-Alfred Loisy unhaltbare Ansichten über das
Wissen Jesu und das Wesen der Kirche in

Umlauf gesetzt hat, auch von katholischer Seite

unausgesetzte Überwachung und Aufklärungsar-
beit. Bei der Handhabung der zwei modernsten
Fragen nach dem Wesen des »Himmelreiches«,
das Jesus predigte, und nach dem Selbstbewufst-
sein, das er als »Sohn Gottes « von sich hatte,
mag es von taktischem Vorteil sein, die drei

Synoptiker allein sprechen zu lassen und das

vierte Evangelium vorerst gar nicht in die Wag-
schale zu werfen. Auf diesem Standpunkte hat

der Verf. in dankenswerter Weise die synop-

tische Lehre vom Himmelreich zergliedert und

auf exegetischem Wege mit grofser Klarheit

und Überzeugungskraft drei gänzlich verschie-

dene Bedeutungen ans Licht gestellt: 1. das

geistige Himmelreich ; 2. das Himmelreich

als Kirche auf Erden; 3. das eschatologische

Himmelreich (S. 1— 70). Durch diese wich-

tige Unterscheidung ist dem Versuche ein Rie-

gel vorgeschoben, das Himmelreich Jesu unter

gänzlicher Ausschaltung der irdischen Kirche

Christi entweder in der blofsen inneren Herzens-

bekehrung oder in einer ausschliefslichen Zu-

kunftshoffnung im Jenseits aufgehen zu lassen,

wenngleich beide Momente auch für die Kirche

teils als unerläfsliche Vorbedingung, teils als

unausbleibliche Frucht und Wirkung eine her-

vorragende Bedeutung gewinnen. Wie grofs

in der Welt das wissenschaftliche Interesse an

dieser biblischen Hauptfrage geworden ist, das

zeigt die verwandte Schrift des Engländers L.

A. Muirhead, The Eschatology of Jesus, or the

Kingdom come and coming (London 1904).

Von der Predigt Jesu läfst sich die Person

so wenig künstlich trennen wie der ethische vom
dogmatischen Christus, da der eine mit dem
andern steht und fällt. So wächst denn aus der

Predigt vom Himmelreich naturgemäfs die Lehre

vom König des Himmelreiches heraus, den uns

der Verf. unter Zugrundelegung der synoptischen

Berichterstattung in seiner dreifachen Eigenschaft

als Messias, Menschensohn und Gottessohn in

ebenso scharfsinniger wie erschöpfender Analyse

vorführt (S. 71— 148). Den Beschlufs der ver-

dienstvollen Schrift bildet eine Betrachtung über

»die Christologie nach den Evangelien und nach

der Kritik« (S. 149 — 158), deren versöhnlicher

Ton noch eigens hervorgehoben werden mag.

Möge der gelehrte Verf. sein Versprechen,

uns demnächst mit einer Gesamtdarstellung der

Predigt Jesu unter Mitberücksichtigung des jo-

hanneischen Evangeliums zu erfreuen, bald in Er-

füllung gehen lassen. Solche zeitgemäfse Arbeiten

füllen zur Zeit eine wirkliche Lücke in der ka-

tholischen Literatur aus.

Breslau,
J.

Pohle.

F. Niebergadl [Prlvatdoz. f. prakt. Theol. an der

Univ. Heidelberg], Die Kasualrede. [.Moderne

praktisch-theologische Handbibliothek. Eine

Sammlung von Leitfäden für die kirchliche Praxis im

Sinne der neueren Theologie hgb. von F. Nieber-

gall. I.] Leipzig, Richard Wöpke, 1905. VIII u.

184 S. 8". Geb. M. 3.

Nach dem Prospekt des Verlegers sind bis

auf w^eiteres 15 Bände der Handbibliothek vor-

gesehen. Eine Anzahl hervorragender Theo-
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logen hat ihre Mitarbeit zugesagt oder in Aus-
sicht gestellt. Man kann in Zweifel sein, ob
bei der Fülle von Darstellungen der praktischen

Theologie ein Bedürfnis nach dem neuen Unter-

nehmen vorliegt; doch darüber besteht wohl
kein Zweifel, dafs durch den vorliegenden ersten

Band die Reihe sehr glücklich eröffnet wird. Auf
eine kurze Einleitung folgt der allgemeine Teil,

der in sechs Paragraphen über den Namen, den

Umfang und Begriff, die Bedeutung der Kasual-

rede und dergl. sich verbreitet, während der

besondere Teil die einzelnen Kasualreden bei

der Taufe, der Konfirmation, dem hl. Abend-
mahl, der Trauung, dem Begräbnis, der Ein-

weihung und Einführung bespricht. Zu jeder

Art der Kasualrede breitet der Verf. einen Reich-

tum aus der Tiefe des Evangeliums und aus

helläugiger Praxis geschöpfter Gedanken und An-

regungen vor dem Leser aus; was beispielsweise

über die Behandlung der Traurede und der Grab-

rede gesagt wird, gehört zu dem besten, was
dem Ref. je vorgekommen ist. Jüngere Pfarrer

vornehmlich, aber auch gereifte und ergraute,

tun wohl daran, zur Vorbereitung auf eine

Kasualrede das »Gedankenmaterial« des betreffen-

den Abschnitts in unserem Buch sinnend sich

durch Kopf und Herz gehen zu lassen; sie und

ihre Gemeinde werden es dem Verf. danken.

Trotz wärmster Anerkennung des Guten sind

jedoch einige Einwendungen nicht zu beseitigen.

Mit Betonung wird die »moderne« Theologie

hervorgehoben, die in der Handbibliothek zu

Worte kommen soll. »Modern«? Etymologisch

freilich hängt das ursprünglich lateinische Wort
mit dem lateinischen Modus zusammen. Allein

nach Sprachgebrauch und Sprachgefühl ist es

das Eigenschaftswort von xMode« und deshalb

keine Empfehlung für eine Wissenschaft, vor

allem nicht für die Theologie.

Der schönen und sehr notwendigen Aufgabe,

der Gegenwart in ihrer Sprache und für ihr

Verständnis das ewige Evangelium nahe zu

bringen, kann man doch genügen, ohne sich dem
Verdachte auszusetzen, der Mode zu huldigen.

Dieser Verdacht ist gewifs ein Mifsverständnis;

aber weshalb ruft man es stets wieder hervor,

und mit dem Mifsverständnis die Anreizung, die

Merkmale der »Moderne« auch in der »mo-

dernen« Theologie auffinden zu wollen? Aus-

drücklich sei bemerkt, dafs derartiges Bemühen

in dogmatischer Hinsicht bei unserem Werke
nicht gelingen wird, ob auch einige unnötige

Schärfen in dem Abschnitte über die Taufe fehlen

könnten. In liturgischer Beziehung wird man so-

gar manche ganz »unmoderne« Ansichten ver-

treten finden, z. B. in der gesetzlichen Bindung

der Liturgie an den Wortlaut des Formulars.

Doch lassen wir »modern« und »unmodern« auf

sich beruhen; es handelt sich um objektive Be-

urteilung. Da ist es gewifs ein Vorzug des

Werkes, dafs in der Darstellung alles Pedantisch-

Schulmäfsige ausgeschieden und aller Ballast der

Gelehrsamheit beseitigt ist. Ob nicht aber zum
Ballast auch anderes gerechnet ist , was der

wissenschaftlichen Haltung und Begründung an-

gehört? Der Verf. schreibt ja für Theologen;

eine geschichtliche Orientierung, worin gezeigt

wird, wie für Form und Inhalt der Kasualreden

der Begriff der Kirche und das Verständnis

ihrer Aufgaben für die jedesmalige Gegenwart
stets mafsgebend ist, wird um so mehr vermifst,

als die ungenauen und dürftigen Notizen über

»Geschichtliches«, die jedem Abschnitt beigegeben

sind, mehr schaden als nützen. Als Vorzug ist

auch die Verweisung auf die »kirchliche Volks-

kunde« anzusehen; aber die individuellen Beob-

achtungen, die der Verf. über »die Leute« und

»die empirische Wirklichkeit« zu Kirn an der

Nahe gesammelt hat, dürfen doch nicht verallge-

meinert werden und sind für Schlesien und den

Niederrhein, für Hessen und Ostpreufsen nicht

zutreffend. Selbstverständlich ist es für jeden

Pfarrer unerläfslich , sich eine genaue Kenntnis

seiner Gemeinde zu verschaffen; der Weg dazu

ist jedoch die eigene Erfahrung, die durch gründ-

liche Selbsterkenntnis und durch ernstes Sich-

einleben in die Gemeinde gewonnen wird. Ein

fertiges Urteil über »seine Leute«, das ihm

schwarz auf weifs in die Hand gegeben wird,

erfüllt ihn mit Vorurteilen, raubt die so nötige

Unbefangenheit und hindert ihn an dem Eins-

werden mit seiner Gemeinde. Der Verf. hält

es überdies für seine Pflicht, durch pessimistische

Zeichnung optimistische Illusionen zu zerstören,

wie wenn man eine glückliche Ehe dadurch vor-

bereitete, dafs man dem Bräutigam seine Braut,

der Braut ihren Verlobten in »empirischer Wirk-

lichkeit« mit wahrheitliebendem Pessimismus

schilderte. Wir selbst würden doch auch nur

mangelhaft abschneiden, wenn über uns mit dem-

selben Mafsstabe gerichtet würde. Überdies

bedeutet es für jeden Christen, auch für den

Pfarrer, eine Ehre, deren er sich nie zu schämen

hat, dafs er Menschen, Gemeindeglieder, für

besser gehalten hat, als sie sind, und es ist doch

nur eine philisterhafte Klugheit, die Gemeinde-

glieder so lange für minderwertig zu halten, bis

sie den Beweis des Gegenteils gegeben haben.

»Vielleicht kommt die gläubige Gemeinde da-

durch zustande, dafs man sie voraussetzt«, sagt

Schleiermacher.

An Einzelheiten vermisse ich bei der Taufe

den Hinweis, dafs das Neue Testament nur

Proselytentaufen, nicht Kindertaufen kennt, bei

der Konfirmation die Erörterung der F'rage, ob

Glaubensbekenntnis, Gelübde und Abendmahls-

empfang moralisch und juridisch erzwungen

werden darf, zumal bei Vierzehnjährigen, selbst

wenn man die »empirische Wirklichkeit« der

Kinder günstiger als der Verf. beurteilt. Bei
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r .Abendmahlsrede hätte ich gern eine straffere

Konzentration der vielen schönen Gedanken auf

die ursprüngliche Bedeutung des Mahles gesehen,

und in dem Exkurs über Benediktionen (S. 175 f.)

liAtte wohl die teilweise wörtlich benutzte Quelle

reführt werden können. An Druckfehlern ist

namentlich die erste Hälfte des Bandes ziemlich

reich, doch auch in der zweiten Hälfte, z. B.

S. 127 Theodor Harnack statt Theodosius, fehlen

sie nicht.

Die Vorzüge des Werkes möchte ich durch

diese kritischen Bemerkungen nicht verdecken.

Sie sind so wertvoll, dafs ich nur wünschen

kann, sie in allen folgenden Bänden wieder-

zufinden.

Marburg. E. Chr. Achelis.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. alttestamentl. Theol. an der Univ.

Berlin Lic. Dr. Willy Staerk ist an die Univ. Jena

übergesiedelt.

Der ord. Honorarprof. f. Kirchengesch. u. neutesta-

mentl. Exegese an der Univ. Berlin, Wirkl. Ober-Konsi-

storialrat Dr. theol. Benno Bruno Brückner ist am
2. Mai, im 81. J

,
gestorben.

Neu erschienene Werke.

Fr. Maurer, Völkerkunde, Bibel und Christentum.

1: Völkerkundliches aus dem Alten Testament. Leipzig,

A. Deichert Nachf. (Georg Böhme). M. 5.

Zeitschriften.

Neue kirchliche Zeitschrift. 16, 5. R. Seeberg,
Evangelium quadraginta dierum. — Kinast, Schillers

Religiosität. — Hashagen, Der Kultus der Göttin Ver-

nunft in der ersten französischen Revolution. — W.
Gaspari, Die literargeschichtliche Stellung der ersten

christlichen Dichter. II. Gregor von Nazianz und Apolli-

narius.

Theologische Rundschau. Mai. E. Vi sc her, Jesus

und Paulus. II.

The Exposiior. May. J. M. Robertson, The
poverty of Christ. — .A.. Carr, The eclectic use of the

Cid Testament in the New Testament. — J. H. Ber-
nard, The transformation of the seed. — G. Jackson,
Intellectual virtues in the ethical teaching of St. Paul. —
G. A. Smith, Jerusalem from Rehoboam to Hezekiah.
— J. Moffatt, Literary illustrations of the Book of

Daniel.

Revue d'Histoire ecclesiastique. 15 Avril. J. Wari-
hez, Le Pasteur d'Hermas. Un nouveau manuscrit

l'ancienne version latine. — L. Saltet, Les sources
ae rKpaviafr;i; de Theodoret. I. — P. de Puniet, 0. S.

B., Les trois homelies catechetiques du sacramentaire
gelasien pour la tradition des evangiles, du Symbole et

de l'oraison dominicale (fin). — G. MoUat, Les dole-

ances du clerge de la province de Sens au concile de
Vienne (1311 — 1312). — G. Morin, 0. S. B., De la

besogne pour les jeunes. Sujets de travaux sur la litte-

rature latine du moyen age.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Fritz Reuther, Beiträge zur Gedächtnis-
forschung. Leipziger Inaug.- Dissert. [S.-A, aus
den Psychologischen Studien hgb. von Wilhelm Wundt.

Bd. I, H. 1.] Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1905.

100 S. 8" mit 2 Taf u. 6 Fig. im Text.

Die bekanntlich von Ebbinghaus vor zwei

Jahrzehnten inaugurierten und seitdem von zahl-

reichen Forschern fortgeführten experimentellen

Untersuchungen des Gedächtnisses haben eine

Reihe von Methoden ausgebildet, denen Reuther,

ein Schüler Wundts, nun eine neue und, wie es

scheint, recht brauchbare anfügt. Die meisten

bisherigen Verfahrungsweisen waren »Reproduk-

tions« -Methoden: es wurde festgestellt, in welchem

Mafse ein früher eingeprägter Stoff unter be-

stimmten Bedingungen noch reproduzierbar war.

Nur selten, und nur bei einfachen Sinnesein-

drücken (Tönen, Farben), war die »Verglei-

chungs«- Methode angewandt worden, bei der

die Versuchsperson angeben mufste, ob ein an

zweiter Stelle dargebotener Stoff mit einem vor-

her dargebotenen identisch oder von ihm ver-

schieden sei. R. überträgt nun dies Verfahren

auf komplexeres Gedächtnismaterial und hofft dabei

manche Fehler, die dem Reproduktionsverfahren

anhaften, zu vermeiden. Er bietet Reihen von

vierstelligen Zahlen zum Erlernen ein- oder mehr-

mals dar und prüft die Gedächtniswirkung da-

durch, dafs er an einer Vergleichungs-Reihe an-

geben läfst, ob die darin enthaltenen Zahlen-

gruppen alt (das heifst in der Erlernungsreihe

dagewesen) oder neu seien. ^\a Wirklichkeit ist

die Kontrollreihe identisch mit der ursprünglichen,

und die Menge der wiedererkannten Glieder

liefert somit ein Mafs der Gedächtnisleistung.

Mit dieser Methode prüft R. die Abhängigkeit

des Gedächtnisses von der Häufigkeit der Dar-

bietungen, von der Länge der Reihen, von der

Expositionsdauer, von dem Zeitintervall, das seit

dem Erlernen verflossen ist, von den Gedächtnis-

typen; die Ergebnisse, die hier nicht im einzel-

nen angeführt werden können, enthalten teils

Bestätigungen, teils Modifikationen der bisherigen

Befunde.

Dem experimentellen Teile vorangeschickt

und nachgesetzt sind theoretische Erörterungen

über den Begriff des Gedächtnisses, die Be-

ziehungen der Gedächtnisvorgänge zur Aufmerk-

samkeit, die psychophysische Deutung der Ge-

dächtniserscheinungen. Eine sehr dankenswerte

Bibliographie von etwa 170 Nummern schliefst

die Arbeit. Sie ist die umfangreichste, die wir

über das Thema besitzen, aber leider durchaus

nicht vollständig; so fehlt u. a. die ganze neue

Literatur über Erinnerungstreue.

R.s Abhandlung bildet den Eröffnungsaufsatz

der »Psychologischen Studien«, einer Zeitschrift,

in der Wundt seine vor kurzer Zeit abgebroche-

nen »Philosophischen Studien v. wieder aufleben

läfst. Die neue Zeitschrift soll lediglich Organ

des Leipziger Laboratoriums werden.

Breslau. W. Stern.
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Jos. Ans. Froehlich, Der Wille zur höheren Ein-
heit. Heidelberg, Carl Winter, 1905. VIII u. 168 S.
8°. M. 4,40.

Aus leiner langjährigen handschriftlich vorliegenden
Arbeiti , in der der Verf. »den verschiedenen Gebieten
von Natur und Leben und ihrem Zusammenhang unter
dem Gesichtspunkte des Willens zur höheren Ein-
heit näher getreten« ist, gibt er uns hier die Behand-
lung der Frage nach dem Begriff des Sittlichen und
seiner Bedeutung im Weltprozefs. Denn an ihr müsse
die oben genannte, mit dem Anspruch eines umfassen-
den Weltprinzips auftretende Formel in erster Linie

sich bewähren. Den breitesten Raum in der Unter-
suchung nimmt die Frage der Willensfreiheit ein, deren
Lösung bisher nicht gelungen sei. Der Verf. will eine

Skizze des Weltgeschehens geben, die überall die Be-

ziehung zur Frage nach der Gültigkeit der Formel
»Wille zur höheren Einheit« aufweist, und er will uns
sagen, was wirklich in ihm ist. Und diese Skizze, in

der Zitate recht reichlich gesät sind, gliedert sich in

neun Abschnitte, die die Titel führen: Sein und Ge-
schehen, Elemente der Entwickelung, Willensfreiheit;

Begriffsbestimmungen und Voraussetzungen, Der Weg
zur Freiheit, Erziehung; Zwang und Verantwortlichkeit;

Kausalität und Freiheit, Der empirische und der intelli-

gible Charakter, Der sittUche Imperativ; Gott und die

individuelle Freiheit, Wissen und Glauben; das Wesen
der Religion; Gemeinschaftsbildung, Das Schöne und die

Kunst; Zur Höhe! Die Formel des Willens zur höheren
Einheit führt den Verf. zu der Gewifsheit, dafs »Liebe

das Gesetz der Entwickelung« ist, und dafs »was immer
unserem beschränkten Erkennen sich erschhefst, was
unsere gläubige Ahnung schaut und die Sprache in

stammelndem Laut uns kündet, nur der Schleier vor
unendlich schöneren, uns jetzt noch unfafsbaren Wahr-
heiten« ist.

Paul Simsen [Oberlehrer Dr.], Geschichte der Schule
zu St. Petri und Pauli in Danzig. TL I: Die

Kirchen- und Lateinschule 1436— 1817. Danzig, Druck
von A. Schroth, 1904. 3 BL u. 119 S. 8°.

Der Verf., dem wir schon eine Reihe wertvoller

Arbeiten zur politischen , Kultur- und Schulgeschichte

Westpreufsens, besonders Danzigs verdanken, hat zu
den spärlichen gedruckten Quellen zur Geschichte der

Peter -Paul -Schule reichliches ungedrucktes Material auf
dem Danziger Stadtarchiv und dem Archiv der Petri-

kirche ausfindig gemacht. Dieses verwertet er zu der

interessanten Festschrift, die er der Schule zur Ein-

weihung ihres neuen Gebäudes dargebracht hat. Im
1. Abschnitt fafst er die Zeit bis zur Mitte des 16. Jahrh.s

zusammen, für die sich nur wenige Nachrichten finden.

Von da an fliefsen die Quellen reichhch und ermög-
lichten eine zusammenhängende Darstellung, die Simson
in drei Kapitel, die Zeit wirklich humanistischer Bildung,

die Zeit des Verfalles der Schule und die Zeit der

Reformversuche geteilt hat. Eine Beilage verzeichnet

die Lehrer der Petrischule.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In ihrer jüngst abgehaltenen Generalversammlung hat

die Kantgesellschaft beschlossen, den Preis für die

von ihr gestellte Preisaufgabe »Kants Begriff der
Erkenntnis verglichen mit deip des Aristoteles«
von 500 M. auf 600 M. zu erhöhen und einen zweiten

Preis von 400 M. auszusetzen. Die Bedingungen der

Preisbewerbung sind von Prof. Dr. Vaihinger in Halle a. S.

zu beziehen. In derselben Sitzung ist der Stadtrat a. D.

Prof. Dr. Walter Simon in Königsberg i. Pr. wegen seiner

hervorragenden Verdienste um die Förderung der Ziele

der Gesellschaft zum ersten und bisher einzigen Ehren-

mitglied derselben ernannt worden.

Personalchronlk.

" Der Wirkl. Geh. Oberregierungsrat u. vortr. Rat im
Preufs. Kultusministerium, Dezernent für Volksschul-,

Seminar- und Mädchenschulwesen Karl Schneider ist

am 2. Mai, im 79. J., gestorben.

Xeo erschienene Werke.

G. Dumas, Psychologie de deux messies positivistes:

Saint-Simon et Auguste Comte. [Bibliotheque de Philo-

sophie contemporaine.] Paris, Felix Alcan. Fr. 5.

Ossip-Lourie, La psychologie des romanciers

russes du XIX ^ siecle. [Dieselbe Sammlung.] Ebda.

Fr. 7,50.

C. Varrentrapp, Landgraf Philipp von Hessen und
die Universität Marburg. [Marburger akademische Reden.

1905. Nr. IL] Marburg, Elwert.

Verhandlungen des Ersten allgemeinen Tages für

deutsche Erziehung. Weimar, 23. bis 25. Mai 1904.

Friedrichshagen bei Berlin, Verlag der Blätter für deut-

sche Erziehung. M. 1,20.

Zeitscliriften.

Monatsschrift für höhere Schulen. Mai. A. Mat-
thias, Zum Schillertage. — 0. Kohl, Über Benutzung
und Einrichtung der Lehrerbibliotheken an höheren

Schulen. — M. Siebourg, Zur Frage der modernen
Schulausgaben der alten Klassiker. — Mücke, Noch
einmal die Abiturientenarbeiten vor hundert Jahren. —
K. Wislicenus, Ein nächtliches Biwak mit Schülern.

Zeitschrift für pädagogische Psychologie , Patho-

logie und Hygiene. 7, 1. L. Hir schlaff, Der Schim-

panse Konsul. — M. Lobsien, Experimentier -Päda-

gogik? — O. Wendtlandt, Das Kinderzimmer. — F.

Medicus, Zur Frage des Ziehkinderwesens.

Annales de Philosophie chretienne. Avril. G.

Lechalas, La philosophie des mathematiques de Kant.

— C. Quievreux, Au pays de la vie intense. — A.

Ledere, Le mysticisme catholique et l'äme de Dante.

— ***, La religion d'Israel. I. — Ch. Denis, Pour-

quoi, d'apres M. Picavet, le neothomisme n'a-t-il pas

triomphe?

Neue Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. XVI, 4.

E. Rosenberg, Aus Goethe für Horazens Lieder. —
K. Lehmann, Die Feldherrnkunst im Altertum. — E.

Schwabe, Studien zur Entstehungsgeschichte der kur-

sächsischen Kirchen- und Schulordnung von 1580. —
J. Knepper, Eine altelsässische Figurengrammatik.

Gesunde Jugend. IV, 5. 6. Voormann, Ortho-

pädische Turnkurse an den städtischen Volksschulen in

Hagen i. W. — Verhandlungen des Berliner Vereins für

Schulgesundheitspflege.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

L. Günther [ord. Honorar -Prof. f. Strafrecht an der

Univ. Giefsen], Das Rotwelsch des deut-

schen Gauners. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow,

1905. XXI u. 101 S. 8°. M. 3.

Es ist erfreulich, dafs sich ein Fachmann

von der Bedeutung des Verf.s damit beschäftigt

hat, das Gesamtmaterial der deutschen Gauner-

sprache einer übersichtlichen Behandlung zu

unterziehen. Ich bin mir nicht darüber klar,

als was das vorliegende Buch bezeichnet werden

soll: vielleicht als ein System der Gaunersprache

oder als Grundrifs einer Psychologie derselben
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'er als Entstehungslehre dieses psychopathischen

i;,rzeugnisses ; es ist aber gleichgültig, als was

wir die Arbeit ansehen, sie ist ausgezeichnet

und in hohem Grade wichtig. Der Verf. gibt

zuerst eine eingehende Zusammenstellung der

teratur, behandelt Ursprung und Zweck der

uaunersprache, die Genesis derselben vom sprach-

lichen StandfHinkte aus, den einheimischen Wort-

schatz in verschiedenen Gruppen, die künstlichen

Wortstellungen und den Wert der Kenntnis

der Gaunersprache — alles in erschöpfender,

höchst interessanter Weise; wenn ich auch mit

vielen Erklärungen des Verf s nicht einverstanden

bin, so sind dies schliefslich nur Ansichtssachen.

Sehr bedaure ich es, dafs der Verf., wie er

im Vorwort sagt, das ursprünglich viel gröfser

angelegte Werk bedeutend verkleinert hat; ich

bin überzeugt, dafs das besprochene Buch sehr

viel Interesse erregen mufs, und hoffe, dafs dies

den Verf. dazu anregen wird, eine zweite Auf-

lage in dem ursprünglich beabsichtigten Umfange
herauszugeben.

Prag. Hans Gross.

Eppenstein [Rabbiner in Briesen, Dr.], Übersicht über
die hebräisch-arabische Sprachvergleichung
bei den jüdischen Autoren des Mittelalters,
mit besonderer Beziehung auf die Geschichte der Exe-

gese. [Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft.

IL] Frankfurt a. .M., J. Kauffmann, 1904. S. 212—
240. 8".

In der Einleitung weist der Verf. auf die .Anregung
hin, die das Judentum durch die innige Berührung mit

den bildungsbeflissenen Arabern zur Ausbildung eines

philosophischen Systems empfing, welchen Einflufs diese

Berührung für die hebräische Metrik hatte und endlich
für eine eindringende grammatische Behandlung der
hebräischen Sprache. Besonders suchten die jüdischen
Lexikographen und Exegeten die arabische Sprache zur
Aufhellung dunkler hebräischer Wörter heranzuziehen
und dadurch im Verständnis der Bibel weiterzukommen.
Von den Leistungen der einzelnen für die hebräisch-
arabische Sprachvergleichung in Betracht kommenden
Gelehrten gibt uns die Abhandlung nun ein Bild, unter
besonderer Hervorhebung des für das Verständnis der
einzelnen Bibelverse Wichtigsten. Interessant ist vor
allem auch, was der Verf. über die Stellung der jüdi-

schen Kreise zu dieser phUologischen Exegese mitteilt.

Die Darstellung dieser exegetisch -sprachwissenschaft-
lichen Leistungen schliefst mit Abraham b. Bakrat
Halevis 1507 abgefafstem Kommentar.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaft«!! und Vereine.

14. internationaler Orientalisten-Kongre/s.

Algier, 19.—24. April.

(Schlufs.)

In der Abt. Indien sprach Prof. Windisch (Leipzig)
zu der Frage über das Pali, die Sprache Buddhas und
des ceylonesischen Kanons, das die Tradition ».Magadhit,
Sprache von Magadha nennt, das aber mit den uns
überlieferten Resten dieser Sprache kaum in Einklang
zu bringen ist. W. sieht in ihm eine Schriftsprache,
die aus den gesprochenen Dialekten des Landes von
Magadha hervorgegangen ist, aber siel; ähnlich davon
unterscheidet, wie etwa unser aus der sächsischen
Kanzleisprache hervorgegangenes Hochdeutsch vom säch-
sischen Dialekt. — In der Abt. Griechischer Orient

untersuchte Prof. Krumbacher (.München) die Frage
der orientalischen Elemente in der byzantinischen Kultur.

Von den Urzeiten des griechischen Volkes an hat der
Orient auf Hellas Einflufs ausgeübt, mit erneuter Kraft

aber nach dem Zuge Alexanders. Eine griechisch-orien-

talische Kultur entstand, die im byzantinischen Reiche

zur herrschenden wurde. Ihre Träger sind der Überzahl
nach Orientalen, keine Hellenen. Während Athen zur

bedeutungslosen byzantinischen Landstadt herabsank,

wurde Konstantinopel zu einem neuen Brennpunkt des

geistigen Lebens des Griechentums; von hier aus ver-

breitete sich das orientalische Element weit nach Europa
hinein. Der Mithras-Kult, die schwärmerische Philosophie

des Neuplatonismus, das Einsiedler- und Klosterleben,

aber auch die Kunstform des Romans kamen durch
diese Pforte nach Europa. Eine Rassenmischung zwischen
Indogermanen und Semiten fand statt, die bedeutungs-

volle Früchte zeitigte; namentlich die Syrer haben sich

mit aufserordentlicher Tatkraft die griechische Bildung

angeeignet und sie mit ihrem Geiste durchsetzt. Seit

den Arbeiten Strzygowskis weifs man, dafs auch die

christliche Kunst hier unter dem Einflufs des Orients

entstanden ist. Der Grund des Zurücktretens des euro-

päisch-hellenischen Elements hinter das orientalische

läge nicht in der geistigen Erschöpfung des Hellenen-

tums, sondern in der durch den Handelsverhehr ge-

weckten Energie der gräzisierten Orientalen. — In der

vereinigten Sitzung der Abt. für Indien, den fernen
Osten und den Griechischen Orient machte Dr.

F. W. K. Müller, Direktorial-.'\ssistent am Museum für

Völkerkunde in Berlin, Mitteilungen über Handschriften,

die durch eine russische wissenschaftliche Expedition in

Turfan (Chinesisch Turkestan) gefunden wurden. Sie

sind in einer Schrift geschrieben, die zwar mit der syri-

schen Estrangeloschrift Ähnlichkeit hat, aber doch bis-

her nicht zu entziffern war. Müller fand den Schlüssel

der Schrift und konnte feststellen, dafs die aufgefundenen
Fragmente drei Sprachen angehören, dem Pehlewi, dem
sogdischen Dialekt dieser Sprache und schliefslich dem
Alttürkischen. Der Inhalt dieser Fragmente ist von höch-

ster Bedeutung: es sind Textnoten der verlorengeglaubten

Bücher des Meni, Bruchstücke aus seinem Evangelium
und seinen Episteln, Hymnen, ferner Steüen, die sich

polemisch gegen Christus und Parsi richten. Die ältesten

Stücke reichen in die Zeit Manis zurück, die jüngsten

stammen etwa aus dem 13. Jahrh. — Geh.Rat Prof.

Pischel (Berlin) hob die Wichtigkeit dieser Hand-
schriftenfunde auch für die Sanskritforschung hervor.

Gewisse darunter befindliche Sanskritstücke erkannte er

als Fragmente des buddhistischen Kanons. Nun konnte
festgestellt werden, dafs diese Stellen sich in wörtlicher

Übersetzung im chinesischen Kanon vorfinden. Daher
wird in Zukunft der chinesisch-nordbuddhistische Kanon
autoritativ neben den ceylonesischen treten. Die er-

höhte Bedeutung, die die nordbuddhistische Tradition

gewinnt, wird unterstützt durch die nunmehr zur Voll-

endung gelangende Herausgabe der grofsen Lebens-

beschreibung Buddhas, des Laiita -Vistara. Prof. Lef-
mann (Heidelberg), dem diese Ausgabe zu verdanken
ist, sprach in der indischen .Abt. über die ihr zugrunde-

liegenden Handschriften und die sprachlichen Eigen-

heiten des Laiita -Vistara. In der Abt. für den
fernen Osten berichtete nach der Frkf. Z. Dr. Mura-
kawa (Tokio) über einen Versuch Kubilai-Khans, des Herr-

schers von China, Japan zu erobern. — In einer gemein-

samen Sitzung mehrerer Sektionen legte Prof. Conte F. L.

Pulle (Bologna) eine reiche Sammlung alter Karten von

Indo-China vor, die er in mehrjähriger Arbeit zusammen-

gebracht hat. — In der semitischen Abt. las Prof.

Kautzsch einen Brief von Dr. Litt mann vor, in dem

dieser mitteilt, dafs er in der Gegend von Bosra ungefähr

2000 safaitische, nabatäische, griechische und römische

Inschriften entdeckt habe, darunter solche von höchstem

Interesse für die politische und Religionsgeschichte. —
In der Abt. für m uhammedanische Sprachen regte
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Prof. Seybold (Tübingen) eine Herausgabe des Geo-

graphen Edrisi (um 1190 am Hofe des Normannenkönigs
Roger von Sizilien) an. Wahrscheinlicli durch Vermitt-

lung der Normannen war es ihm möghch, genaue Karten

von Nordeuropa anzulegen. Vor den Reisen Marco
Polos besafs er eine genaue Kenntnis vom östlichen

Asien, und für gewisse Gebiete des inneren Arabiens

und Marokkos, die noch kein Europäer betreten hat, ist

er bis heute unsere einzige Quelle. Sein Werk, das

ungefähr achtzig Karten umfafst, befindet sich in einer

vorzüglichen Handschrift, sicherlich einer direkten Kopie

des Originalmanuskripts, in Paris. Leider aber gehen

die Karten nunmehr einem langsamen, aber unaufhalt-

baren Untergang entgegen. S.s Aufruf will diesen

Schatz durch eine rechtzeitige Reproduktion erhalten.

Auf Anregung von Prof. Kuhn (München) hin hat der

Kongrefs den Beschlufs gefafst, die von Prof. Scher-

mann (München) herausgegebene Orientalische Biblio-

graphie zu unterstützen. — Der Ort des nächsten Kon-
gresses ist noch nicht fest bestimmt worden, doch

wurde Kopenhagen dafür in Aussicht genommen.

Neu erschienene Werke.

G. Per r and, Un texte arabico-malgache du XVI ^

siecle transcrit, traduit et annote d'apres les mss. 7 et 8

de la Bibliotheque nationale. [Tire des Notices et Ex-

traits des Manucrits de la Bibl. nat. et autres bibliothe-

ques t. 38.] Paris, C. Klincksieck. Fr. 5.

W. Geiger, DTpavamsa und Mahävainsa und die

geschichtliche Überlieferung in Ceylon. Leipzig, A.

Deichert Nachf. (Georg Böhme). M. 4,50.

Zeitschriften.

Indogermanische Forschungen. 17, 5. K. Brug-
mann. Verdunkelte Nominalkomposita des Griechischen

und des Lateinischen; Griech. ulu? uiö? utujvoi; und ai.

sünüs got. sünus; Lat. annus osk.-umbr. akno- got.

apna-. — E. Hermann, Beiträge zu den idg. Hoch-

zeitsgebräuchen. — H. Hirt, Zur idg. Laut- und Formen-

lehre. — K. Müllenbach, Das Suffix -uma- im Letti-

schen. — C. C. Uhlenbeck, Eine baskische Parallele.

— Fr. Stolz, Lateinische Miszelle. — M. Szilasi,

Veneres Cupidinesque. — G. Schütte, Die Schöpfungs-

sage in Deutschland und im Norden. — F. Holt-

hausen, Germ, ak ^sondern, aber«. — H. Schröder,
Zur Etymologie von ahd. scarf scarph, anord. snarpr.,

ahd. sarf sarph, (saro, sirawen). — N. van Wijk, Die

altitahschen Futura. — A. Leskien, Aksl. ojb.

Recueil d'archeologie Orientale. VI, 24, 25. Ch.

Clermont-Ganneau, Un texte arabe inedit pour ser-

vir ä l'histoire des chretiens d'Egypte (fin); Inscription

grecque du Haurän; La hauteur du mont Thabor; In-

scription phenicienne de Khän-el-Khalde; Cachet phe-

nicien au nom de Phar'och; Sur un passage de l'in-

scription phenicienne d'Echmuonazar; Inscription bihngue

neo-punique et latine; Proscynemes pheniciens et ara-

meens d'Abydos.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Robert Somerville Radford, Personification

and the use of abstract subjects in the

Attic orators and Thukydides. Part I.

Baltimorer Inaug.- Dissert. Baltimore, 1901. IV u.

52 S. 8".

Als Vorarbeit für eine noch in weiter Ferne

liegende Stilgeschichte der attischen Prosa ist

diese von einem Schüler Gildersleeves verfafste

fleifsige Zusammenstellung der »Konstruktionen

unpersönlicher Subjekte mit Aktions -Verben«

ohne Zweifel brauchbar, obschon die Kombination

von Thukydides allein mit den attischen Prozefs-

rednern auch auf diesem Gebiete manches mifs-

liche bat. Der Verf. gibt übrigens auf S. 5

eine beachtenswerte statistische Tabelle über

die Häufigkeit der »Personifikation« von So-

phokles bis Lysias. Dafs Thukydides' Reden
mehr »personifizieren« als Herodot, und Anti-

phons Tetralogien in dieser Hinsicht eine kräfti-

gere Färbung zeigen als die »echten« Reden,

diese und einige andere Tatsachen sind nicht

ohne Wert.

Leider wird die Verwertung und die Kon-

trolle des gesamten Materials sehr beeinträchtigt

durch die, allerdings traditionelle, nicht dem Verf.

zur Last zu legende, Unsicherheit in den stilisti-

schen Grundbegriffen und die Unklarheit der

Terminologie. Für die Mythologie kann man
heute leidlich richtig definieren, was eine »Per-

sonifikation« ist, aber ob von diesem veralteten

Wort für die Stilanalyse griechischer Autoren

überhaupt noch ausgegangen werden dürfte,

darüber hat sich auch Radford, der ja die ältere

Literatur über den Gegenstand umsichtig benutzt,

zu wenig Klarheit verschafft. Mit des Verf.s

Definition der Personifikation als »Konstruktion

nicht persönlicher Subjekte bei Tätigkeitsverben«

wird die Grenze zwischen beseelender Personi-

fizierung und Metapher (als Metapher falst Ari-

stoteles die Personifikation) verwischt. Wer
möchte in der Metapher des Aischines III, 173

vvv (xevToi TO ßaciXtxov x^ycrtov sntxsxlvxe

rrjv Sartdvr^v aviov (R. S. 13) noch eine Per-

sonifizierung sehen, oder gar in »Antiphons«

(Tetralog. I, y, 10) ta Ix'^rj zrjg vnoipCag elg

wvrov (fSQOVTu} Nicht minder bedenklich ist

es. Ausdrücke wie Demosth. XIX, 78
?J

zovTOV

ipsvSoXoyta avzovg dnojXsaev sianairoaöa vfxäg

als umschreibende Personifikation zu verstehen,

statt als Vertretung der Person durch eine sie

beherrschende Eigenschaft; ähnlich ist zu be-

urteilen yCyvsG^s 6e dvdQsg oibvffneQ vfiäg to

rjfihtQov deog ßovXsiac Thuk. III, 14, 2, eine

echt griechische für die moderne Prosa unnach-

ahmliche Wendung. Überhaupt sondert R. nirgends

die spezifisch griechischen Personifizierungen aus;

so wird denn auch der substantivierte Infinitiv

und sein Verhältnis zur »Personifikation« nur

ganz flüchtig erwähnt (S. 7).

In dem berechtigten Bestreben, Klarheit zu

schaffen, werden vier Arten von Personifikation

aufgestellt: Naturkräfte, volkstümlich -technolo-

gische, eigentlich rhetorische, umschreibende.

Diese Einteilung ist unhaltbar, denn die rhetori-

schen lassen sich ebenso wenig wie die poetischen

ganz von den volkstümlichen trennen. Thuky-

dides' bekannte Wendung näffa ^ 'EXPMg iciSrj-

QOipooet ist nicht rhetorisch (S. 29), sondern ein

echt volkstümliches Kollektiv-Abstraktum.
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/.weite noch ausstehende TeiP) der

\n)LU soll die Sammlung der bei der Personi-

ükation verwendeten Verben bringen.

Marburg. Georg Thiele.

F. Gustafsson [Prof. f. röm. Lit. an der Univ. Hel-

singfors], De dativo latino. Helsingfors, Weilin

& Göös, 1904. 75 S. 8".

Eine anregende Schrift, die sich in der Be-

urteilung der Entwicklungsgeschichte des Dativs

der indogermanischen Sprachen im Gegensatz

namentlich zu B. Delbrück entschieden auf den

lokalistischen Standpunkt stellt. Ihr Verf. geht

aus von den Verhältnissen im Finnischen: wie in

diesem zwei Reihen von Lokalkasus nebeneinander

liegen, sog. interne und externe, so habe auch in

der indogermanischen Ursprache neben dem gemein-

hin Lokativ genannten Fall, der das Beschlossen-

sein innerhalb eines bestimmt begrenzten Raumes
bezeichnet habe, ein weiterer bestanden, der

die Nachbarschaft oder das Befinden an einem
nicht fest umgrenzten Orte zum Ausdruck ge-

bracht habe, und wie die Lokalbezeichnungen
des Finnischen sich zu dativischem Sinne ent-

wickelt hätten, so gehe der historische Dativ

des Indogermanischen auf jenen externen oder
unbestimmten Lokativ zurück. Im Lateinischen

trete diese lokale Geltung noch deutlich zutage
in der Setzung des Dativs zu Adjektiven wie
propinquos, proximus und Verben wie haerere,

applicare, admovere, tendere (caelo) u. a. Aber
auch zahlreiche andere Gebrauchsweisen des
Kasus liefsen sich noch unschwer aus ursprüng-
lich örtlicher Bedeutung ableiten, so neben den
Verben des Gebens, Bringens, Sagens, Erschei-
nens, Dienens, der Dativ bei Substantiven, Ad-
jektiven, Partizipien, Gerundien, der energische,

ethische, finale Dativ.

Gegen das Beweisverfahren des Verf.s habe
ich Bedenken ähnlicher Art, wie ich sie in dieser

Wochenschrift 1904 Sp. 2413 anläfslich Browns
Studie zur griechischen Kasuslehre ausgesprochen
habe: es ist immer mifslich, den Grundbegriff
einer Formation, der sich doch schon in ursprach-
licher Zeit nach verschiedenen Richtungen hin

verzweigt und verändert hat, aus den Verwen-
dungstypen einer Einzelsprache herausschälen zu
wollen. Zumal wenn diese Einzelsprache sich
m ihrem gesamten Habitus, auch dem syntakti-
schen, soweit vom Ursprünglichen entfernt hat,

wie dies mit dem Lateinischen geschehen ist.

Gustafsson selbst verschliefst sich diesen Bedenken
nicht; laut S. 69 erwartet er eine endgültige Ent-
scheidung der Frage erst von einer Durchforschung
aller indogermanischen Sprachen und will seine
Arbeit nur als ein Spezimen betrachtet wissen,
wie diese Untersuchung vom Boden der über-

) Auch der 1. Teil ist erst jahrelang nach dem Er-
scheinen der Redaktion zugegangen.

lieferten Tatsachen aus zu führen sei. In die-

sem Sinne darf sein Eintreten für die lokalistische

Auffassung des Dativs umsomehr willkommen
geheifsen werden, als die nicht lokale Grund-
bedeutung des Kasus, zu der sich jetzt Delbrück
und nach ihm Brugmann bekennen, arg schemen-
haft und darum unbefriedigend ist. Wer sich

fortan mit dem Kasusproblem überhaupt und
mit dem Dativproblera insbesondere beschäftigt,

wird sich mit der scharfsinnigen These des nor-

dischen Gelehrten auseinanderzusetzen haben.

Bonn. Felix Solrasen.

Notizen und Mitteilungen.

Xea erschienene >Verke.

J. Horovitz, Spuren griechischer Mimen im Orient
Mit einem Anhang über das ägyptische Schattenspiel
von Fr. Kern. Berlin, Mayer & .Müller. M. 2,40.

Giov. Ferrara, Della voce >scutulat. Mailand,
Druck von Rebeschini di Turati e C.
— — , Calpurnio Siculo e il panegirico a Calpurnio

Pisone. Pavia, C. Rossotti.

Zeitsehriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 4.

K. Hartmann, Arrian und Epiktet. — J. Ilberg, Aus
Galens Praxis. Ein Kulturbild aus der römischen
Kaiserzeit.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Schillers Gedichte. Textrevision, Einleitung und

Erläuterungen von Richard Weifsenf eis [Prof.

Dr.]. [Pantheon-Ausgabe.] Berlin, S. Fischer, 1905.

XL u. 411 S. 8» mit 6 Bild. u. 1 Faksim. Geb. M. 3.

Daniel Jacoby [Oberlehrer am Königsstädt. Gymn.
zu Berlin, Prof. Dr.], Xenien zu Schillers
Todestag, 9. Mai 1905. Berlin, B. Behr, [1905].

32 S. kl. 8°.

Nun sind sie verrauscht, all die Feierklänge

des grofsen Gedenktages. Die Wünsche und

Hoffnungen, die sich in den Festreden aussprachen,

möchte ich, in Erinnerung an eine Rede Moritz

Hartmanns bei einer kleineren Feier, in die Worte
zusammenfassen: Der uns nicht tot ist, Friedrich

Schiller lebe! Dieser Ton klingt auch durch

Daniel Jacobys zierliche Spende, vor allem durch

die Verse:

Treu, wie dem Deutschen gebührt, bewahrt den

Ruhm des Geliebten,

Dem im Leben das Glück wenig, so wenig gegönnt!

und
Aber da meinen die Kleinen, sie können den

Schiller entbehren:

Goethe, seiner beraubt, fühlte sich elend und blofs.

J.s Xenien, denen allen wir beistimmen

dürfen, verherrlichen u. a. Schillers heldenhaften

Kampf gegen das widrige Geschick, seinen

Idealismus, seine »Ganzheit«, preisen seinen Bund

mit Goethe, führen uns nach Weimar zu den

Dioskuren und ihren Genossen, zu Kömer, er-

innern an sein Verhältnis zu Lessing, Schlegel,
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Stolberg, zu Kant, Garve, W. v. Humboldt,

zeigen, was er Grillparzer und Hebbel gewesen
ist, und zielen endlich auch auf die Cliquen, auf

die Moderne und den Mystizismus von heute.

Unter die vielen kraftvollen Sprüche haben sich

auch einige matte eingeschlichen, an einigen Stellen

ist der Rhythmus nicht gelungen.

In der Fülle der Literatur über Schiller,

die dies Jahr gebracht hat, ist vor allem die

Schillerliteratur von der Schillerfeierliteratur zu

scheiden. Diese ist wohl heute schon verweht,

von jener wird gewichtigeres noch an dieser

Stelle zu berücksichtigen sein. Erfreulich ist,

dafs auch Schiller selbst zu Worte gekommen
ist. Dankbar begrüfsen wir vor allem, dafs

die Cottasche Jubiläumsausgabe zu rechter Zeit

fertig geworden ist. Besonders erfreut sind wir

auch, dafs die trefflich geleitete Pantheon -Aus-

gabe, auf deren frühere Bände wir schon an

dieser Stelle hingewiesen haben, das Schillerjahr

benutzt hat, um Schiller zum ersten Mal in die

Reihe ihrer »Götter« aufzunehmen und uns eine

möglichst vollständige Ausgabe der Gedichte zu

schenken. Weifsenfeis' Einleitung zeigt klar

und knapp, wie sich in der Entwicklung von

Schillers Lyrik des Dichters eigene Entwickelung

widerspiegelt, welche Wandlungen seine Ideale

erfahren, wie seine Weltanschauung ihre end-

gültige Gestalt erhält, welcher dramatische Ge-

halt auch den lyrischen Schöpfungen innewohnt;

er geht an den Schwächen einer Anzahl von

Gedichten nicht vorüber, und er weist schliefslich

darauf hin, wie persönliche Erfahrungen die

Dichtung dieses 'subjektivsten aller Dichter'

beeinflussen und befruchten. — Zum Schlüsse

sei noch der wertvolle Bilderschmuck des Bandes

erwähnt.

Berlin. Richard Böhme.

Karl Ludwig, Heimatsorte der deutschen Lite-
ratur. Eine Wandkarte des Deutschen Reiches, mit

Angabe der literarisch bemerkenswerten Orte, der

Dichter und der Zeit, in welciier dieselben gewirkt

haben. Wien, G. Freytag u. Berndt, 1903. 6 Blätter

160 cm hoch, 2 m breit. M. 20, auf Leinwand mit

Stäben M. 25.

Diese geographische Literaturkarte enthält gegen 700
Namen. Die literaturgeschichtlich bemerkenswerten Orte

heben sich durch Schwarzdruck und schwarzen Namen
deutlich von dem Mattbraun der Ländernamen usw. ab;

die Namen der Dichter und Forscher auf dem Gebiete

der deutschen Dichtkunst sind rot gedruckt, mit Angabe
von Geburts- und Todesjahr. Durch Schriftgröfse hat

der Verf. die der Aufnahme gewürdigten in drei Grade
geteilt. Etwa 50 gehören zum ersten, etwa 40 zum
dritten Rang, die übrigen scheinen Vertreter der aurea

mediocritas sein zu sollen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Nach einer Mitteilung des Stadtbibliothekars Dr. Georg
Minde-Pouet befindet sich unter den Beständen der

Friedrich von Raumerschen Bibliothek,^ die durch

das Kultusministerium der Bromberger Stadtbiblio-

thek überwiesen worden ist, ein Exemplar von Jöchers

Allgemeinem Gelehrten -Lexikon, das auf dem ersten

Blatte des ersten Bandes von der Hand Friedrich v. Rau-
mers den Vermerk trägt: »Dieses Exemplar gehörte ur-

sprünglich G. E. Lessing und von ihm sind die Rand-
glossen. Ich kaufte es in der Auktion seines Bruders.«

Die vier Bände des Jöcher enthalten sehr zahlreiche, den
Text ergänzende Randnotizen von der Hand Lessings
und ferner drei auf besonderen Blättern eingefügte
ausführlichere Zusätze von ihm. Auch der 2. Band
der Fortsetzung dieses Lexikons durch Adelung, die nach
Lessings Tode erschien, enthält handschriftliche Einträge

und zwar von Lessings Bruder Karl Gotthelf. Um den
wichtigen Fund für die Forschung nutzbar zu machen,
wurden die Bände nach München an Prof. Dr. Franz
Muncker gesandt, der die Eintragungen in seine Lessing-

ausgabe, und zwar in den 1906 erscheinenden 22. Band
aufnehmen wird.

Gesellschaften and Terelne.

Gesellschaft für Theatergeschichte.

Berlin, 30. April.

Der stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Alexander
von Weilen (Wien) hielt den Vortrag des Tages über
Heinrich Laube und das Burgtheater. Zunächst
skizzierte er kurz die Wiener Theaterzustände vor 1850
und betonte, dafs nach der Revolution die verschieden-

sten grofsen Gedanken erwachten, und es nicht an
Wünschen nach geistigen Führern in der Kunst wie im
Staate fehlte. Man verlangte im Theaterwesen nach
dem neuen Mann, und derjenige, der da kam, hatte die

meisten Aussichten , es hätte nicht einmal Heinrich

Laube zu sein brauchen, um den Erfolg für sich zu
haben. Wenn Heinrich Laube auch kein Meister in

seinen Dramen war, so war er doch ein Schauspieler-

führer, jede Szene stand fest auf den Brettern, und
jeder Effekt war sicher. Laube hat in Wien mehr
unglückliche als glückliche Zeiten durchgemacht, aber

stets hielt er die Zügel fest, bis sie ihm gegen seinen

Willen aus der Hand gerissen wurden. Ein grofses

Verdienst war es, dafs er Grillparzer überhaupt erst

»entdeckte«. Als das Schillerjahr herangekommen, stand

Laube bei allen Veranstaltungen an der Spitze. Im
Jahre 1867 hatte er mit den beiden Stücken »Der Statt-

halter von Bengalen« und »Böse Zungen« zwei Haupt-

schlager ausgeführt, aber sie waren ihm in seiner

Stellung von Nachteil. Mit einer Ansprache des Vor-

sitzenden Prof. Dr. Ludwig Geiger wurde die Sitzung

geschlossen. Bei dem darauf folgenden Festmahl wurde
den Mitgliedern nach der Nat.-Z. eine kleine, nur für

sie gedruckte Publikation »Ungedruckte Briefe von
Konrad Eckhof« überreicht. Prof. Geiger hat diese

Briefe entdeckt und sie mit einem sachlichen Kommentar
versehen.

Personalchrontk.

Als Nachfolger von Prof. Harnack ist Prof. Dr. Arnold

E. Berg er an der Univ. Halle als ord. Prof. f. Gesch.

u- Litgesch. an die Techn. Hochschule zu Darmstadt

berufen worden.

Neu erschienene Werke.

Eugen Kühnemann, Schiller. München, Beck.

M. 6,50.

G. Könnecke, Schiller. Eine Biographie in Bildern.

Marburg, Elwert.

Alex. Wernicke, Schiller und der deutsche Idealis-

mus. [Abruck aus den Bayreuther Blättern. IV— VI.]

Bayreuth, Druck von Lorenz Ellwanger.

Zur ersten Hundertjahrfeier von Schillers Todestag

am 9. Mai. [Studien zur vergleichenden Literatur-

geschichte hgb. von Max Koch. 5. Bd. Ergänzungs-

heft.] Berlin, Alexander Duncker. M. 7,50.

Ernst Müller, Schiller-Büchlein für Schule und Haus.

2. Aufl. Leipzig, G. Freytag, und Wien, F. Tempsky.

Geb. M. 1.
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Schiller und der Herzog von Augustenburg in

Briefen. Mit Erläuterungen von Hans Schulz. Jena,

•!ugen Diederichs. M. 3.

Zeitsrhrift«!!.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum , Ge-

schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 4.

Th. A. Meyer, Schiller als tragischer Dichter.

Modern Language Notes. April. F. A. Wood,
Dürfen and its cognates.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Maurice Souriau [ord. Prof. f. französ. Literatur-

geschichte an der Univ. Caen], Bernardin de

Saint-Pierre d'apres ses manuscrits.
Paris, Societe francaise d'imprimerie et de librairie,

1905. 423 S. 8".
'

Fr. 3,50.

Der vielgenannte und noch teilweise vielge-

lesene Verfasser von Paul et Virginie und La
Chaumiere indienne ist als Mensch allgemein

nach der romanhaften und falschen Darstellung

bekannt, welche wir Aime Martin verdanken.

Maurice Souriau, der schon manche gründliche

Forschung auf dem Gebiete der neueren franzö-

sischen Literaturgeschichte zutage gefördert hat,

hat sich die Mühe genommen, sämtliche Hand-

schriften Saint- Pierres zu prüfen, und ist zu

dankenswerten Ergebnissen gekommen, die das

Leben und sogar die Zeit dieses Schriftstellers

in ein neues Licht rücken. Mit: xces gens-lä

valaient mieux que nous« (S. X) ist vielleicht

zu viel gesagt. Jedenfalls sind die Zeitgenossen

und Bekannten Bernardins besser als man ge-

dacht. Die Fürstin Radziwill zum Beispiel, deren

Beziehungen zu Bernardin eine schiefe Beleuch-

tung durch Aime Martin erfuhren, erscheint hier

als unschuldig und ehrlich: eine glückliche

Rettung (S. XVIII). Für Deutschland ist beson-

ders interessant der Aufenthalt Bernardins in

Deutschland und Rufsland in einer Zeit, welche
man zu oft nach Riccaut de la Marliniere be-

urteilt. Bernardin war besser als der Lessing-

sche Abenteurer; er verstand es nämlich, Preufsen

zu schätzen (S. 7 5): »un jour il causait avec J.-J.

Rousseau des peuples qu'ils preferaient: Jean-

Jacques mettait les Espagnols au-dessus de toutes

les autres nations: »pour moi, je lui dis que
c'etaient les Prussiens, ä cause de leurs mceurs
et de leurs vertus, et que c'etait un peuple ä

qui il ne manquait que des historiens.« Auch
in dieser Beziehung ist Bernardin also ein unbe-
wufster Vorläufer von Mme de Stael. Dafs die-

ser Franzose im Auslande immer zahlreiche

unerwartete Gönner und Gläubige gefunden hat,

erklärt S. durch die sehr annehmbare Ver-
mutung, Bernardin sei Freimaurer gewesen.
Ober die Freundschaft zwischen Bernardin und

J.-J. Rousseau, von dessen Einflufs sich der

erste ziemlich frei zu halten wufste, über die

Bewunderung beider für Shakespeare (S. 134

und 361), über das Strebertum und die philo-

sophischen Wandlungen Bernardins, über jede

Periode seines Lebens liefert S. genaue und

sehr oft neue .Auskunft. Der rein historisch

dargestellte Mensch wird etwas prosaischer und

bleibt im Grunde unsympathisch, wenn er auch,

wie der Verf. zum Schlüsse sagt, besser als sein

Ruf gewesen ist. Der Schriftsteller aber war
»un precurseur, et non un copiste«; die Ent-

wickelung seiner Werke ist nach dem fleifsigen

und gründlichen Buche S.s viel besser verständ-

lich; denn Aime Martin hat nicht blofs die Bio-

graphie, sondern auch den Nachlafs von Bernar-

din gefälscht. Mehrere auffallende Abweichungen

zwischen den Handschriften und den gedruckten

Werken führt der Verf. an: Martin hatte die Witwe
Saint- Pierres geheiratet; er wurde leider auch als

Schriftsteller der Nachfolger des Verstorbenen.

Nach der Studie S.s kann man mit dem scharf-

sinnigen Kritiker sagen: »l'indigeste in-quarto des

ceuvres posthumes qu'Aime Martin a attribuees

ä Bernardin de Saint-Pierre ne doit plus peser

sur sa memoire . . . l'artiste est encore superieur

ä l'opinion qu'on s'en faisait jusqu'ici.« S. wäre

nun am ehesten imstande, eine kritische Ausgabe

Bernardins zu liefern: er hat sich bereits als

Herausgeber sowie als Literarhistoriker bewährt,

und er würde sich ein neues Verdienst erwerben,

wenn wir den sentimentalen Schriftsteller in der

Ausgabe seines besten Biographen lesen könnten.

Halle a. S. A. Counson.

H. Engel [Oberlehrer], Byrons Stellung zu Shak-
spere. [Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht

des Friedrich - Werderschen Gymnasiums zu Berlin.

Ostern 1903.] Berlin, Weidmann, 1903. 24 S. 4". M. 1.

Nach einer Einleitung über die V^ernachlässigung

Shakespeares im 17. und 18. Jahrb., an dessen Ende
erst ein Umschlag eintrat, geht der Verf. auf die Lebens-

umstände ein, die Shakespeares und Byrons Anschau-

ungen beeinflufsten. Er kommt darauf zur Charakte-

ristik beider Dichter, die sich beide ergänzen; der eine

enthülle in seinen Dichtungen seine überragende Per-

sönlichkeit mit ihrer cholerischen Melancholie, der

andere stelle das rätselhafte Doppelantlitz des Lebens

dar und scheue dabei auch vor dem Grotesken und
Scheufslichen nicht zurück. Der erste sei über den

Standpunkt des Negierens nur wenig hinausgekommen,

der andere habe ihn nur vorübergehend eingenommen.

Ein Einflufs Shakespeares auf Byron sei nach der for-

malen Seite nicht erkennbar, doch habe sich Byron der

Wirkung von Shakespeares Ideenwelt, der Wucht seiner

Tragik, dem Glänze seiner Phantasie nicht entziehen

können.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften ud Terelae.

41. Generalversammlung der Deutschen Shakespeare-

Gesellschaft.

Weimar, 29. .\pril.

An der Versammlung nahmen etwa 300 Mitglieder

teü. In dem Jahresbericht hob der Vorsitzende Prof.

Dr. .\. Brandl hervor, dafs die Mitgliederzahl 560 be-
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trage. 70 neue Mitglieder sind hinzugetreten, 9 hat

die Gesellschaft im letzten Jahre durch den Tod ver-

loren, unter ihnen Erbgrofsherzogin Pauline, die Grofs-

herzogin Karohne von Sachsen und den König von
Sachsen. Der Kassenbestand ist nach einem Bericht

des Kommerzienrats Dr. Moritz sehr günstig. Die

Bibliothek hat sich im vergangenen Jahre um 130
Bände vermehrt. Von den drei eingegangenen Preis-

arbeiten hat die erste zwei Drittel, die zweite ein Drittel

des ausgesetzten Preises und die dritte eine Belobigung
erhalten. Der Verfasser der ersten ist noch unbekannt;
die zweite ist von Dr. phil. Bernhard Neuendorf (Berlin),

die letzte von Dr. phil. Paul Moenkmeyer (Hannover). —
Darauf hielt Dr. Hugo v. Hofmannsthal den Festvor-

trag über »Shakespeares Könige und grofse
Herren«. Über die Könige und grofsen Herren bei

Shakespeare vortragen wollen — führte er nach der

Frkf. Z. aus — , sei dasselbe , als wolle er von feier-

lichen und erhabenen Tönen in Beethovens Symphonien
sprechen oder vom Licht und den Farben bei Rubens.

Das Gedächtnis werde überflutet mit einem Gedränge

von Gestalten und Geberden und Gefühlen, mehr als

es fassen könne. Man fühle sich zugleich an Lear er-

innert, der jeder Zoll ein König ist, an Hamlet, so

durch und durch ein Prinz, an seinen älteren Bruder

Richard IL, der so viel von seinem königlichen Blut

spreche, um dessen Schultern der Königsmantel hänge

qualvoll wie jenes Kleid, getaucht in des Nessus Blut,

endlich herabgerissen und da erst recht den Tod bringend.

Und Heinrichs VL bleiches Gesicht, als wäre der Kopf
auf einer Zinne aufgepflanzt, und das Antlitz des

milden Duncan. Blitzschnell tauche eine gebietende,

mehr als königliche Geberde des Antonius auf. Ein

Hauch wehe herüber von Prosperos Geisterkönigtum

auf seiner Insel und dem Märchenfürstentum jener

idyllischen Könige im roten langen Mantel mit Herrscher-

stäben in den Händen. Immer höher steige die Flut,

und Schwindel erfasse uns beim Anblick eines Gewirres

adliger Geberden: des Gebietens und der Verachtung,

des hochfahrenden Trotzes und des Edelmutes, funkelnd

wie tausend sich kreuzende Blitze. Diese Worte »Könige

und Herren« beschwörten nicht nur drei Viertel aller Ge-

stalten herauf, die Shakespeare schuf, sondern auch das,

was zwischen diesen Gestalten vorgehe; diese hätten

nicht nur auf die Gestalten selbst Bezug, sondern auch

auf den leeren Raum, der um sie herum ist, und auf

das, was die Italiener »l'ambiente« nennen. Sie werden

gewahr, dafs es wirklich etwas gibt, das in dieser Welt

Shakespeares von einem Punkt zum andern hinüberleitet,

etwas Gemeinsames zwischen der Szene, da Kent, der

Unerkannte, dem Lear seine Dienste anbietet, »weil in

diesem Gesichte etwas sei, dem er dienen möchte«, und

jener Waldidylle von den Söhnen des Königs Cymbelin,

die fessellos wie junge, schöne Tiere in der Höhle auf-

wachsen und doch von königlichem Blute; zwischen

dem finsteren Gegeneinanderstehen der englischen Barone

in den Königsdramen und dem gütigen Gebieterton, in

dem der edle Brutus zu seinem Pagen Lucius redet;

zwischen dem Ton des adligen Feldhauptmanns Othello,

ja zwischen Kleopatra, die eine Königin, und Falstaff,

der — after all — ein Edelmann ist. Man fühlt da

das Unwägbare, Ungreifbare, ein Nichts, das doch alles

sei : die Atmosphäre von Shakespeares Werk. Die Atmo-

sphäre bei Shakespeare sei Adel. Dies alles im Sinne

des Cinquecento, d. h. unendhch freier, unendlich farbi-

ger, als irgend etwas, womit wir diese Begriffe zu ver-

binden pflegen. Und dann das Ganze aus Shakespeares

Seele heraus geboren, nicht nur die Gestalten und die

Gefühle, sondern eben ce grand air, der alles umfliefse.

Alle diese Gestalten lösten sich in dem Gefühl ihres Adels

auf, wie die Figuren auf den Bildern Tizians und Gior-

giones in dem goldigen, leuchtenden Element. In ihm

bewegen sich solche Gruppen wie Romeo, Mercutio,

Benvolio, Tybalt, wie Antonio und seine Fraunde, der

verbannte Herzog in den Ardennen mit den Seinen,

Brutus und sein Haus. Um all diese herum sei dieses

Licht und diese Luft so voll und so stark, dafs es nie-

mals möglich wäre, es zu übersehen. Ein adliges Sein

unter der Schwelle des Bewufstseins, damit verschwestert

ein bewundernswert zartes und starkes Fühlen des andern,

eine gegenseitige, fast unpersönHche, dem Menschlichen

geltende Neigung, Ehrfurcht, Zärtlichkeit. Etwas Über-

strömendes, Expansives, in die Luft Überflutendes, ein

Luxus des Lebens, eine Verherrlichung des Lebens an
sich. Die Gestalten Shakespeares seien nicht nach den
Sternen orientiert, sondern nach sich selber. In sich

selber trügen sie Hölle, Fegefeuer und Himmel, und an-

statt ihres Platzes im Dasein haben sie ihre Haltung.

Nicht unverstanden ständen sie nebeneinander, wie die

Figuren der Heiligen auf der Tafel eines Primitiven,

sondern sie träten aus einem gemeinsamen Elemente

heraus wie die Menschen, Engel und Tiere bei Rem-
brandt. — Bei der Vorstandswahl wurden die statuten-

mäfsig ausscheidenden Vorstandsmitglieder Hofrat von
Bojanowsky, Prof. Bulthaupt, Generalintendant von
Possart und Prof. Wülker wiedergewählt. Als nächster

Versammlungsort wurde wiederum Weimar bestimmt.

Abends fand im Hoftheater eine Festvorstellung des

»Wintermärchens« statt.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Rostock

Dr. Rudolf Zenker ist zum ord. Prof. ernannt worden.

Der Lektor f. engl. Sprache an der Univ. Kiel Dr.

Alfred Gough hat seine Stellung aufgegeben. Sein

Nachfolger ist der Privatlehrer A. M. D. Hughes aus

Oxford geworden.

Dr. Karl v. Ettmayer ist als Prof. f. roman. Sprache

u. Lit. an die Univ. Freiburg i. d. Schw. berufen worden.

Neu erschienene Werke.

P. Heinrich, Die Namen der Hamlettragödie. Leip-

zig-R., E. Haberland. M. 2,50.

A. Laborde-Milaä, Fontenelle. Paris, Hachette

& Cie. Fr. 2.

Zeltschriften.

Modern Lattguage Notes. April T. A. Jenkins,

On the pronominal object with parier. — L. Foulet,

English words in the lais of Marie de France. —
R. Holbrook, Exorcism with a stole. II. — M.

Buchanan, A neglected version of Quevedo's >Ro-

mance« on Orpheus. — E. P. Morton, The English

sonnet (1658—1750). — F. M. Josselyn jr., Voiceless

w. — L. Cooper, An aquatic in the rime of the Ancient

Mariner. — W. W. Com fort, The motif of Young

Waters. — A. S. Cook, A fourth Century poem entitled

The Pearl. II. Dante, Inf. 3, 40—41.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Jeanne Berta Semmig, Die Stadt der

Erinnerung. Ein Grufs an Orleans. Mün-

chen, C. H. Beck (Oskar Beck), 1905. 79 S. 8" mit

Buchschmuck von Käte Waentig. M. 1,80.

Das kleine hübsche Schriftchen, um dessen

Anzeige mich die Redaktion dieser Zeitschrift

gebeten hat, knüpft an die Geschichte der Stadt

Orleans an, will aber weniger historischen als

allgemein literarischen Interessen diesen, und eine

eigentlich historische Kritik würde ihm daher

auch nicht angemessen sein. Eine Frau, die

bekennt, dafs ihre Jugend und ihre Liebe dem

Vergangenen dort in der Loirestadt zu eigen
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ind, sucht nun, da sie in Deutschland eine neue

leimat gefunden hat, auch ihren neuen Lands-

titen etwas von dem inneren persönlichen V^er-

hältnis zu vermitteln, das sie mit der Stadt ihrer

fugend verbindet. Zu diesem Zweck greift

,e aus der reichen Vergangenheit von Orleans

inige Bilder heraus, wie sie sie mit dem poeti-

hem Blick ihres Geistes sieht. »So will ich

denn meine Träume in diese Blätter bannen, und

die Erinnerung mag mit grofsen Augen daraus

hervorschauen und von denen erzählen, die in

jenen Mauern gelacht und gelitten, gekämpft und

gebetet haben. Träume sind es: die Sage

nimmt der Geschichte, der ernsten Frau, lächelnd

den Griffel aus der Hand, . . Und du, meine

andere Heimat, Deutschland, mein Vaterland,

nimm mich, dein Kind, das dein eigen geworden

ist in langen Kämpfen, an dein Herz — und

verstehe das leise Lied der Treue, das aus

diesen Blättern tönt.s Und so gleiten in raschem

Zug an uns vorüber das gallische Genabum .4u-

reüanum, die Königin Brunhild, die Ketzerpredigt

der Pastoureaux, die Jungfrau von Orleans, die

»Deutsche Nation« an der Universität, die schöne

Hugenotlin Marie Touchet, die verblühende Pom-
padour, die Adler Napoleons, deutsche Flücht-

linge der Revolution und schliefslich das deut-

sche Heer des Jahres 1870, durch deren Siege

auch für die Verfasserin Deutschland geboren

ward. Diese kleinen, im Rahmen geschmack-

voller Buchzier gebotenen Bilder sind mit An-

mut und Liebe entworfen und verraten eine

sinnende, beiden grofsen Kulturnationen ange-

hörende und auch den Schmerz dieser Zweiheit

fühlende Seele.

Strafsburg i. E. Robert Holtzmann.

A. Cima [aord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ. Pa-
dua], La tragedia romana >Octaviac e gli
».A.nnalic di Tacito. Pisa, 1904. 36 S. 8".

Der Aufsatz bekennt sich im grofsen und ganzen zu
der Ansicht von Braun, der den Verfasser der »Octaviat
für jünger als Tacitus und dessen »Annalen« als die

hauptsächliche oder einzige Quelle der Tragödie ansah.
Darin freilich habe Braun übertrieben, dafs er an um-
fangreichen Stellen eine Nachahmung des Tacitus zu
finden glaubte. Aber einige sehr schlagende Reminis-
zenzen genügten, um zu zeigen, dafs der Dichter der
>Octavia< Tacitus gelesen hat; seine Zeit könne daher
nicht ins 1. Jahrh. gesetzt werden.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei einer Sandgrube in der Nähe des Gutes Teschow
bei Rostock ist eine Anzahl von Wohngruben aus
der la Tene-Periode aufgedeckt worden.

Xen erschienene Werke.

R. Eisler, Allgemeine Kulturgeschichte. 3. Aufl.
Leipzig, J. J. Weber. Geb. M. 3,50.

, Deutsche Kulturgeschichte. Ebda. Geb. M. 3.

Zeitschriften.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.
-3,4. K.Schumacher, Das römische Strafsennetz und

Besiedelungswesen in Rheinhessen. — A. v. Domas-
zewski. Aus Schannats Papieren. — M. Siebourg,
Odysseus am Niederrhein.

Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft

F. X. Funk, Die Echtheit der Kanones von Sardika (Schl.>.

— H. Schrörs, Die pseudo-isidorische Exceptio spolii bei

Papst Nikolaus 1. — St. Ehses, Hat Paolo Sarpi für seine

Geschichte des Konzils von Trient aus Quellen geschöpft,

die jetzt nicht mehr fliefsen? — K. Guggenberger,
Die Anerkennung Urbans VI. durch die in Avignon
weilenden Kardinäle. — G. Sommer feldt, Zwei poli-

tische Sermone des Heinrich von Oj'ta und des Nikolaus

von Dinkelsbühl (1388 und 1417). — B. Duhr, Zur
Biographie des P. Friedrich Spe. — P. A. Kirsch, Die

Anerkennung der Erbrechte Maria" Theresias durch den

Hl. Stuhl.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Heinrich Begiebing [Dr. phil.]. Die Jagd im

Leben der salischen Kaiser. Bonn, P. Han-

stein, 1905. VIII u. ms. 8». M. 2.

Aus den überaus dürftigen Überlieferungen,

die uns über die deutsche Jagd des 11. Jahrh.

s

erhalten sind, hat der Verf. ein sehr anziehendes

Bild zu gestalten verstanden. Mitteilungen aus

späterer Zeit mufste er für die Geschichte des

Jagdwesens, die jagdbaren Tiere usw. allerdings

vielfach benutzen (Kap. 2), aber trotzdem gab

es da nicht viel neues zu berichten. Wertvoller

sind die Schilderungen des Waldes selbst, seiner

Rodungen (Kap. 1), der Jagdgründe, die dem
deutschen Kaiser angehörten, dann die Auf»

Zählung der Pfalzen und Jagdschlösser, die sie

während der Jagdzeit bewohnten (Kap. 3). Aus
den Itinerarien wird dann festgestellt, wann und

wie lange die Kaiser in diesen Jagdgründen ver-

weilt haben (Kap. 4).

Die ganze Abhandlung beruht auf gründlichen

Studien und ist für die Sittengeschichte des

11. Jahrh. s sehr willkommen.

München. Alwin Schultz.

L. Stouff [Prof. f. Gesch. an der Univ. Dijon]', Les
possessions bourguignonnes dans la vallee
du Rhin sous Charles le Temeraire (1471).

[S.-A. aus den Annales de l'Est.] Paris, Larose, 1904.

Die Einleitung der Schrift schildert den politischen

und wirtschaftlichen Zustand des Ober-Elsafses in den J.

1469— 71. Darauf veröffentlicht Stouff die Berichte, die

Karl der Kühne über den Wert des Einkommens und
der Lasten seiner neuen Besitzungen vom Zusammen-
flufs der Aare mit dem Rhein bis zu den Grenzen des

Bistums Strafsburg durch Jean Poinsot und Jean Pillet

sich hat erstatten lassen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Gymn,- Oberlehrer a. D. Prof. Lic. Dr. Reinhold

Röhricht ist kürzhch, 62 J. alt, in Berlin gestorben.

Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

Xen erschienene Werke.

A. Werminghoff, Geschichte der Kirchenverfassung

Deutschlands im Mittelalter. I. Bd. Hannover, Hahn.

M. 7.
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Zeitschriften.

Zeitschrift für historische Wappenkunde. III, 10.

V. Preradovid, Das Ringelstechen von Sinj in Dal-
matien (Die Halka). — 0. Baron Potier, Die Parade-
Waffen der erzbischöflichen Trabanten am Hofe von
Salzburg. — P. Sixl, Entwicklung und Gebrauch der
Handfeuerwaffen. — R. Wegeli, Inschriften auf mittel-

alterlichen Schwertklingen.

Neuere Geschichte.

Referate.

Politisches Archiv des Landgrafen Philipp

des Grofsmütigen von Hessen. Inventar

der Bestände. Herausgegeben von Friedrich Küch
[Archivar am K. Staatsarchiv in Marburg]. 1 Bd.

[Publikationen aus den K. Preufsischen
Staatsarchiven. Veranlafst und unterstützt durch

die K. Archiv -Verwaltung. 78. Bd.] Leipzig, S. Hirzel,

1904. LVI u. 885 S. 8°. M. 28.

Das Erscheinen dieses Buches wird nach

verschiedener Richtung ein Markstein in der

historischen Literatur bleiben. Während in

Preufsen bisher nur allgemeine Übersichten über

Archivbestände, z. B. Düsseldorf und Hannover,

veröffentlicht worden sind, wird hier zum ersten-

mal ein vollständiges grofses Repertorium ge-

druckt. Zweitens ruht künftig die Forschung

über den Landgrafen von Hessen auf einer ganz

festen Grundlage, denn jeder kann künftig nach

dem vorliegenden Werke von vornherein sich

unterrichten, wo er mit der Archivbenutzung

einzusetzen hat, ja, es lassen sich wertvolle

Themata bereits aus der Musterung des Inhalts

des Politischen Archivs anregen. Endlich bietet

die sorgfältige Einleitung auch für denjenigen,

welcher sich nicht speziell mit hessischer Ge-
schichte befassen will, wertvolle Fingerzeige zu

einer genaueren Beobachtung wesentlicher, aber

bei dem Aktenstudium gewöhnlich übersehener

Einzelheiten, so z. B. durch eine über die üb-

liche Scheidung der Schriftstücke in Konzepte,

Originale und Kopien weit hinausgehende Klassi-

fikation.

Das Politische Archiv ist nach dem sogenannten

Provenienzprinzip geordnet, d. h. die Akten sind

derart zusammengestellt und verzeichnet, wie sie

sachlich zusammengehören und bei guter Kanzlei-

ordnung sich hätten befinden müssen. Die Durch-

führung dieses Grundsatzes hat freilich bewirkt,

dafs die alten Aktenbände und Faszikel, welche

vielfach durch die Willkür der Archivare und

Sekretäre gebildet worden waren, aber immerhin

nun einmal durch ihr langes Dasein eine gewisse ge-

schichtliche Existenzberechtigung hatten, aufgelöst

wurden und es jetzt nahezu unmöglich geworden

ist, den Umfang früherer Archivforschungen über

die Geschichte Philipps genau festzustellen.

Zur Neuordnung und Verzeichöung der Akten

war vor allem ein genaues Studium der Ver-

waltungsorganisation, insbesondere des Kanzlei-

wesens unter Landgraf Philipp erforderlich, und

in dieser Beziehung bietet das Buch einen sehr

wertvollen Fortschritt unseres gesandten histori-

schen Wissens. Wir sehen, wie an den ver-

schiedenen Stellen die Akten entstanden und

registriert wurden, wir gewinnen namentlich einen

Einblick in die Tätigkeit des Kammersekretärs
Simon Bing. Den von diesem befolgten Grund-

sätzen ist — natürlich nicht mechanisch — Küch
nachgefolgt, und es ist ihm bisweilen gelungen,

grofse Serien von Bing mit fortlaufenden Nummern
versehener Akten in ununterbrochener Folge

wieder zusammenzubringen.

Schon Bing hatte das sachliche mit dem
Korrespondentenprinzip vereinigt, und das Politi-

sche Archiv folgt dieser Spur. Im ersten vor-

liegenden Bande sind zunächst die landgräflichen

Personalakten und die sogenannte Allgemeine

Abteilung verzeichnet, den beiden folgenden

Bänden sind die Korrespondenzen mit den aus-

wärtigen Staaten und deren Fürsten und Unter-

tanen vorbehalten. Die Personalakten sind natür-

lich nach den einzelnen Verwandten des Land-
grafen geordnet, bei der allgemeinen Abteilung

wurde eine Verbindung der sachlichen und

chronologischen Anordnung gewählt. Man findet

also z. B. die Akten eines Reichstags bei-

sammen, einander meist folgend die Vorverhand-

lungen, die Instruktion, die »Akten des Land-

grafen« (Resolutionen im Konzept, Gesandten-

briefe im Original), die Gegenakten der Gesandten

(deren Briefentwürfe und die landgräflichen

Bescheide); hierbei hat K. abweichend vom
Schema die Gesandtenberichte und die Beilagen

in verschiedene Faszikel getrennt, sehr zweck-

mäfsig für auswärtige Archivbenutzer, denen

vielfach nur an der Einsicht der spezifischen

hessischen Korrespondenz liegt, und die für die

Zusendung der in allen Archiven ziemlich über-

einstimmenden Reichstagsschriften oft ein be-

schränktes Interesse haben. Dagegen sind der

Briefwechsel Philipps mit dem Statthalter und den

Räten in Kassel, die entsprechenden Gegenakten

dieser Behörde, die Kundschaften und Zeitungen,

also Korrespondenzen, welche sich während des

gröfsten Teiles von Philipps Regierung fort-

spinnen, chronologisch verzeichnet, die Beilagen

sind den einzelnen Originalschreiben wieder bei-

gefügt, und da die einzelnen Faszikel meist nur

einen kurzen Zeitraum umfassen, so war ihre

chronologische Zusammenordnung mit den Reichs-

tagsakten, Kreisakten usw. im allgemeinen nicht

schwierig. Die im zweiten und dritten Bande

geplante Staatenkorrespondenz soll alphabetisch

nach dem Namen der Länder verzeichnet werden.

Das Politische Archiv berücksichtigt keines-

wegs alle Akten des Marburger Archivs zur

Geschichte Philipps, andrerseits aber auch Be-

stände, die schon frühzeitig nach auswärts ge-

raten sind. Aufser Philipps Registratur ist nur
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die der Landgräfin Christine, der Tochter Elisa-

beth und die seines Sohnes Wilhelm für die

Dauer von Philipps Gefangenschaft aufgenommen

worden; es verdient jedoch bemerkt zu werden,

dafs auch nach dessen Freilassung die Söhne eine

Korrespondenz gepflogen haben, welche für die

Kenntnis der hessischen Geschichte lehrreich ist

und mit dem Inhalt der im Politischen Archiv

verzeichneten Akten in engem sachlichen Zu-

sammenhange steht. Ausgeschlossen sind ferner

die Justiz- und Finanzakten, ein von der Forschung

fast noch gar nicht bearbeitetes, gerade aber

für die Beurteilung Philipps sehr wesentliches

Gebiet. Dagegen sind die Akten, welche nach

der Hallenser Kapitulation dem Kaiser ausge-

liefert worden sind und heute in Wien liegen

und die zu einer juristischen Darlegung vom

hessischen Vizekanzler Kopp gesammelten Darm-

städter .Akten über den katzenellnbogischen

Streit herangezogen und durch die an den ge-

eigneten Stellen der Marburger Faszikel einge-

gelegten Verweiszettel ideell wieder mit dem

alten Material vereinigt worden.

Ich habe mit Hilfe des jetzt im Druck vor-

liegenden Politischen Archivs für den zweiten

Band meiner Deutschen Geschichte im Zeitalter

der Gegenreformation monatelang in Marburg

archivalische Studien gemacht und ausnahmslos

gefunden, dafs das Unternehmen eine ebenso

zuverlässige wie mühsame Arbeit ist, welche den

Marburger Archivbeamten durchweg Ehre macht.

Freiburg i. B. Gustav Wolf.

Paul Holzhausen [Gymnasialprofessor in Bonn, Dr.],

Bonaparte, Byron und die Briten.

Ein Kulturbild aus der Zeit des ersten Napoleon.

Frankfurt a. M. , Moritz Diesterweg, 1904. XI u.

341 S. 8" mit Abbild. M. 6.

Holzhausen ist »Stimmungshistoriker«. Er
sucht die Stimmungen, in denen die Zeitgenossen

die Ereignisse und Persönlichkeiten betrachteten,

vor dem Leser wieder zum Leben zu erwecken.

Zu diesem Zweck stellt er sehr fleifsige Studien

an, in Zeitungen, Zeitschriften, Flugblättern,

Tagebüchern, Reisebeschreibungen, Gedicht-

sammlungen u. a. m., und zwar zum grofsen

Teil in vergessenen Eintagserzeugnissen. Er
hat es hierin für die Zeiten Napoleons zu einer

sehr grofsen und anerkennenswerten Belesenheit

gebracht, die er mit unermüdlichem Fleifse aus-

nutzt. So ist auch das vorliegende Werk ent-

standen, welches die Stimmungen des britischen

•Volkes einerseits, Byrons andrerseits Napoleon
gegenüber schildert. Es ergibt sich das freilich

nicht sehr erstaunliche Resultat, dafs die Stim-

mung des ersteren — wie es ja nicht anders

möglich war — sehr leidenschaftlich gewesen
ist, wenn auch gerechtere Urteile nie ganz
fehlten, und dafs die des letzteren stark

schwankte. Es finden sich feine Bemerkungen

in dem Buche: so z. B. die (S. 205), dafs die

poetischen Aulserungen Byrons über Napoleon

manchmal etwas Ausgeklügeltes, theoretisch

Zurechtgemachtes an sich haben. Sehr an-

ziehend ist das Schlufskapitel.

Diesen Vorzügen stehen aber schwere Mängel

entgegen. Mit der Schreibweise des Verf.s

kann ich mich noch immer nicht befreunden.

Sein Stil ist zwar lebhaft und abwechselungs-

reich, aber dafür auch allzu oft abgeschmackt

und abstofsend. Hierher gehören z. B. die zwei-

mal wiederkehrenden Bilder aus der Geburtshilfe

(S. V. 47). Byron hat Southey, so hören wir

S. 9/10, »unauslöschlichem, durch die weiten

Räume der Jahrhunderte fortschallendera Ge-

lächter preisgegeben«. Welcher Bombast! Auch

finde ich die Bildung » Vaterland erei« (S. 199)

nicht glücklich und den Vergleich (S. 223), »die

aus nebelhafter Ferne fast wie der Mann im

Monde herüberwinkende Gestalt des Gefangenen

von St. Helena« in hohem Grade deplaziert.

Die hauptsächlichste These des Buches, dafs

Byron erblich belastet und Hysteriker gewesen,

hat H. u. E. nicht bewiesen (S. 107 £f.). Anders

als durch Hysterie kann er sich nämlich Byrons

Widersprüche nicht erklären. Ja! — der Leser

staune — »Übermensch Byron«, wie H. ihn so

gern nennt, ist Hysterikerl Besonders heftig ist

natürlich die Hysterie dann, wenn »Übermensch

Byron« über »Übermensch Napoleon« ungünstig

urteilt. Einmal (S. 149) heifst es bei einer

solchen Gelegenheit: »er scheint einen förmlichen

hysterisch -nervösen Anfall zu haben«! Aufser

»Über«- ist Byron auch noch »Impressions «t-

Mensch (S. 154), im ganzen also ein hysteri-

scher Über-Impressions-Mensch. Eine Kritik von

alledem erübrigt sich. Nur nebenher mag er-

wähnt werden, dafs auch Übermensch Napoleon

in dieser Hinsicht nicht ganz unverdächtig ist.

Auf S. 204 lesen wir: »das den Zeitgenossen,

auch Byron, in Napoleons Handeln Unerklärliche

lag natürlich wieder in den Geheimnissen des

Nervenlebens begründet.

«

Das Schlimmste an dem Buche aber ist seine

naive Unbilligkeit. Fortwährend erweckt H. den

Eindruck, als ob die Gegner der beiden Über-

menschen und vor allem die Napoleons, besonders

die britischen, fast ausnahmslos alberne Tröpfe ge-

wesen seien. Derartige Vorstellungen aber sind

ungesund und gefährlich, vor allem für die Jugend.

England gegenüber ist H. voll von den bekannten

Vorurteilen, die so viele deutsche Werke ver-

unzieren. Man sollte doch endlich einmal die

phrasenhaften Vorwürfe (»Krämervolk^, > Kauf-

mannspolitik« usw.) aufgeben oder den niederen

Regionen unseres Journalismus überlassen. Sie

pflegen ja im Namen des sog. Idealismus gemacht

zu werden. Aber wie frei von jedem wahren

Idealismus ist doch in Wirklichkeit derjenige, der

den öden Glauben hat, ein Weltreich, wie das
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englische, könne durch »Krämerpolitik« begründet
und aufrecht erhalten werden. Aber auch im
einzelnen kann sich H. nicht zu billiger Beur-
teilung aufschwingen. Napoleons grausame
Taten entschuldigt er damit, dafs »Kriege nicht

mit Rosenwasser geführt werden«, und entrüstet

sich wieder und wieder darüber, dafs die eng-

lische Presse in Worten sich Übertreibungen
und Geschmacklosigkeiten zu Schulden kommen
liefs, während dieser furchtbare Krieg tobte, den
das Land fast ein Viertel Jahrhundert lang um
seine Existenz und zugleich um die Herrschaft

der Meere führte. Was soll man dazu sagen?

Fast hat es den Anschein, als ob H. den Eng-
ländern (wie übrigens auch andern Völkern) zu-

mute, sie hätten für ihren übermenschlichen Tod-
feind in ästhetischer Bewunderung ersterben

sollen. Wenn die englische Publizistik sich ein

paarmal so weit hinreifsen liefs, ohne zur Er-

mordung Napoleons geradezu aufzufordern, doch

in Andeutungen den gewaltsamen Tod des Ty-
rannen als einen Segen für Europa zu bezeichnen,

so sollte man dabei nicht an afrikanische Wilde
erinnern, sondern — so viel näher liegend —
an die sehr viel deutlicheren Aufforderungen der

hoch gepriesenen französischen Revolutionäre

ihrem eigenen König, Ludwig XVI., gegenüber.

Derartige Unbilligkeit entstellt das ganze Buch.

S. 140 heifst es z. B.: »Wem fiele da nicht mal

wieder der selige Friedrich Nietzsche mit seiner

Theorie vom Herdenmenschen ein? jener ge-

meinen Massenseele, die, einzeln feig, aber in

Menge furchtbar mutig, wie ein Schwärm Geier

kreischend über das verendende Tier stürzt?«

Hier besteht die Unbilligkeit darin, dafs H. zu

erwähnen vergifst (was aus seinem eigenen Buch

so deutlich hervorgeht), dafs die gemeine, einzeln

feige, aber in Menge furchtbar mutige Massen-

seele sich doch auch schon auf das noch nicht

verendende Tier gestürzt hatte. Es zeugt von

gänzlichem Mangel an Verständnis des Wesens
auswärtiger Politik überhaupt, und der damaligen

auswärtigen Politik im besonderen, wenn die

Freude Pitts über die durch die Revolution zeit-

weilig herbeigeführte Schwächung Frankreichs

»echt englisch« genannt wird, wobei der

grandiose Staatsmann noch einen Seitenhieb be-

kommt, wie denn solche oft in sehr häfslicher

Weise bei passender und unpassender Gelegen-

heit an Schuldige und Unschuldige (z. B. die

harmlose Herzogin von Wellington) ausgeteilt

werden. Ungenauigkeiten sind nicht selten.

Ludwig XVIII. war keineswegs eine Memme
(S. 17 7). S. 166 wird ihm u.a. ein welkes (!) Emi-

grantengesicht und eine verschollene Uniform zu-

gesprochen. Wie sieht ein Emigrantengesicht aus?

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

Ad. Klassert, Mitteilungen aus der. Michelstädter

Kirchenbibliothek. I. Vom Zutrinken. Ein Beitrag zur
Mäfsigkeitsbewegung im 16. Jahrh. [Beilage zum Jahres-

bericht der Grofsherzogl. Realschule in Michelstadt.

Ostern 1905.]

J. Steenstrup, Kr. Erslev, A.Heise, V. Molle-
rup, J. A. Fridericia, E. Helm, A. D. Jorgensen,
Danmarks Riges Historie. 155.— 165. Heft. Kopen-
hagen, Gyldendal.

A. Fournier, Napoleon I. 2. Bd.: Napoleons Kampf
um die Weltherrschaft. 2. Aufl. Wien, Tempsky, und
Leipzig, Freytag. Geb. M. 6.

Zeltschriften.

La Revolution frangaise. 24, 10. C. Perroud,
La proscription de Louvet. — Oehlenschläger, Le
soir d'Jena. — E. Poupe, Une brochure de propa-

gande revolutionnaire en 1792. — A. Brette, A propos
des Archives de la Marine. — A. Aulard, A propos
de la Bibliotheque nationale.

Archivio storico per la Province Napoletane. 30, 1

.

G. Gentile, II figlio di G. B. Vico e gl' inizii dell'

insegnamento di letteratura italiana nella R. Universitä

di Napoli (cont.). — F. Nicolini, Lettere inedite di

Bernardo Tanucci a Ferdinando Galiani (cont).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Fritz Jaeger [Dr.phil.], Über Oberflächenge-
staltung im Odenwald. [Forschungen zur

deutschen Landes- und Volkskunde hgb. von

A. Kirchhoff. XV, 3.] Stuttgart, J. Engelhorn,

1904. 53 S. 8° mit 10 Figuren und 1 Karte.

Der Odenwald weist recht mannigfaltige

Oberflächenformen auf, besonders einen grofsen

Gegensatz zwischen denen des westlichen, aus

kristallinen Gesteinen, und denen des östlichen,

aus Buntsandstein bestehenden Teiles. Ersterer

ist die Rumpffläche eines paläozoischen, vor Ab-

lagerung des Rotliegenden abgetragenen Falten-

gebirges, das durch Erosion von den es früher

bedeckenden Sedimenten (Perm, Trias, Jura) be-

freit und selbst tief eingeschnitten wurde. Das

Buntsandsteingebiet bildet eine Hochfläche, die

nur durch die vorwiegend parallelen Täler ge-

gliedert wird. Der Verf. bespricht namentlich

die Terrainstufen des Buntsandsteins, in denen

er sich auf das kristalline Gebirge auflegt, und

die in ihm durch Verwerfungen erzeugten; ferner

die Beziehungen der Wasserscheiden zu diesen

Stufen, das Rückschreiten der letzteren, die

Entstehung der Stufenlandschaft, die er nicht auf

marine Abrasion, sondern auf subaerische Erosion

zurückführt, die Formen der Täler und Gehänge,

besonders gewisse, als Verwitterungsformen ge-

deutete Talterrassen. Der Verf. stützt sich hier-

bei hauptsächlich auf die Arbeiten der geologi-

schen Landesanstalten von Hessen und Baden,

teilt aber auch eine Reihe selbständiger Beob-

achtungen mit. .

Darmstadt. G. Klemm.
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Ernest Chantre [Charge de cours f. Ethnol. an der

Univ. Lyon], Recherches anthropologiques dans

l'Afrique Orientale: Egypte. Lyon, Rey, 1904.

XVIII u. 318 S. 4" mit Abbild.

Das Buch teilt die Ergebnisse der Schädeluntersuchun-

gen mit, die der Verf. von 1898—1904 in Ägypten vor-

genommen hat, und stellt sie zusammen mit den Resul-

taten anderer Anthropologen. In der ersten Hälfte des

Werkes behandelt der Verf. die Steinzeit und die Bronze-

zeit und geht zu den geschichtlichen Zeiten über, um nach

Mumien, Malereien und Statuen die physischen Eigen-

tümlichkeiten der Ägypter im Altertum und im Mittel-

alter darzustellen. Die zweite Hälfte beschäftigt sich

mit den jetzigen Einwohnern des Landes. In vier Ab-

schnitten spricht der Verf. von den Fellachen, den Be-

duinen, den Nubiern und den Einwohnern des südlichen

Sudans.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Vor kurzem ist eine neue Tiefsee- Expedition von

der britischen Marine zur hydrographischen und biologi-

schen Erforschung des zentralen und westlichen Teiles

des indischen Ozeans ausgesandt worden. Die >Sea-

lark«, die diese Untersuchungen ausführen soll, fährt

nach der »Nature« von Colombo nach Ceylon, dann

nach dem Chagos- Archipel und der Maladiven - Gruppe.

Das Forschungsfeld des »Challenger« lag weiter südlich

schon im antarktischen Gebiete, das der niederländischen

»Siboga« -Expedition mehr im Osten, das des ilnvesti-

gator* nördlich in der Gegend des persischen Golfes,

nur die deutsche »Valdiviat-Expedition hatte eine ähnliche

Route. Vor allem wird die »Sealark« Vermessungen im
Archipel der Maladiven vornehmen, da diese Korallen-

gruppe seit 1837 nicht mehr vermessen worden ist und
seitdem höchst wahrscheinlich gröfsere Veränderungen der

Küsten durch das Anwachsen der Korallenriffe erlitten

hat. Auch auf den Seychellen wird sich die Expedition

einige Monate aufhalten, um durch Ausloten der Riffe

und Bänke etwaige Veränderungen festzustellen. Auch
sollen die Strömungen in verschiedenen Wasser-
tiefen untersucht werden, sowie ihr Ein Aufs auf die Aus-

breitung der Korallen und auf die Veränderungen der

Küsten. Die biologische Erforschung wird sich auf die

pelagische Fauna und ihre vertikale und horizontale

Verteilung erstrecken.

Zeitschriften.

Globus. 87, 16. F. Rosen, Über Kindersparbüchsen
in Deutschland und Italien. — Dr. Theodor Kochs For-

schungsreise in Brasilien. — Die Wormser Steinzeit-

funde. — K. Rhamm, Ehe und Schwiegerschaft bei

den Indogermanen. — Die innere Kolonisation Japans.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905, 4. F. Erb, Beiträge zur Geologie und Morpho-
logie der südlichen Westküste von Sumatra. — A. Voeltz-
kow, Berichte über eine Reise nach Ostafrika zur Unter-
suchung der Bildung und des Aufbaues der Riffe und
Inseln des westlichen Indischen Ozeans (Schi.).

Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft in
Wien. V, 3. 4. f M. Voss, Der Suezkanal und seine
Stellung im Weltverkehr. — W. Schjerning, Über
mittabstandstreue Karten.

Rivista geografica italiana. Aprile. M. Baratta,
Lopera scientifica del P. Timoteo Bertelli (1826—1905).
— G. Boffito e E. Sanesi, La Geografia di Dante
secondo Edoardo Moore (fine). — G, P. Magrini, I

recenti studi suUe sesse e le sesse nei laghi italiani

(cont).

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Bernhard Harms [Privatdoz. f. Nationalökon. u.

Statist, an der Univ. Tübingen], Deutsche
Arbeitskammern. Untersuchungen zur Frage

einer gemeinsamen gesetzlichen Interessenvertretung

der Unternehmer und Arbeiter in Deutschland. Tübin-

gen, H. Laupp, 1904. XII u. 96 S. 8». M. 1,80.

Der Herr Verfasser, Privatdozent in Tübin-

gen, also Spezialkollege desjenigen deutschen

Nationalökonomen, der schon 1871 die Schaffung

von Arbeitsämtern in Vorschlag gebracht bat,

des jetzigen Kanzlers von Schönberg, steht in

der vordersten Reihe der Vorkämpfer für eine

im Wege eines Reichsgesetzes zu schaffende

offizielle Interessenvertretung der lohnarbeiten-

den Klasse. Harms ist ausgesprochener Spe-

zialist auf diesem Gebiete, wenigstens in theo-

retischer Beziehung; denn die praktischen Er-

fahrungen sind nur ausländische , erstrecken sich

über eine verhältnismäfsig kurze Zeit, lassen

sich nur sehr einschränkungsweise miteinander

vergleichen und werden zudem ganz wider-

sprechend beurteilt. Sein glühendes Interesse

an der Lösung des Arbeitskammerproblems hat

H. zu wiederholten Malen und bei verschiedenen

Gelegenheiten an den Tag gelegt. Aufser der

vorliegenden Schrift über den Gegenstand hat

er zwei andere Aufsätze über die holländischen

Arbeitskammern geschrieben. Dann hat er im

Sommer 1904 in der »Kölnischen Zeitung«? in

zwei Leitartikeln für seipe Vorschläge Stimmung

gemacht. Kurz darauf hielt in Mainz die »Ge-

sellschaft für soziale Reform« ihre zweite General-

versammlung ab, und dort war er der erste

Referent über die Arbeitskammerfrage. Und
endlich hat er im Januarheft des laufenden Jahr-

gangs von Conrads Jahrbüchern eine Literatur-

übersicht über diesen Gegenstand veröffentlicht.

Wie es scheint, ist es ihm gelungen, seiner an-

fänglich angefochtenen Terminologie, wonach

man unter Arbeitskammem öffentlich-rechtliche

Interessenvertretungen, die paritätisch, ebenso

wie die Gewerbegerichte, aus Unternehmern und

Arbeitern zusammengesetzt sind, zu verstehen

hat, während Arbeiterkammem unparitätische

Interessenvertretungen (Wirtschaftskammem) nur

der Arbeiter sind, Anerkennung zu verschaffen.

Es ist freilich damit nicht sehr viel gewonnen,

immerhin trägt es zur Klärung bei, wenn man

allseitig mit gleichen Begriflfsmerkmalen arbeitet.

Der tagtägliche Sprachgebrauch widerspricht aller-

dings immer noch diesen neuen Bezeichnungen.

Auch macht es eine gewisse Schwierigkeit, dafs

es Institutionen der Art in Italien, in Zürich und

Genf gibt, die an und für sich Arbeiterkammem

sind, aber, da sie ihre Entstehung einer privaten

Initiative verdanken, im Sinne der Darlegungen

von H. ausscheiden müssen. Reine Arbeits-
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kammern haben Belgien seit 1887, Holland seit

1897 und Frankreich seit 1900. In Österreich

plante man 1886 ebenfalls die Errichtung ge-

setzlicher Arbeiterinteressenvertretungen; später,

als das politische Wahlrecht der Arbeiter in der

Badenischen Wahlreform (1896) erweitert wurde,

liefs man den Plan wieder fallen. In Deutsch-

land gibt es zwei Richtungen unter denjenigen,

die eine Erweiterung der offiziellen Interessen-

vertretung fordern. Die eine verlangt paritätische

Körperschaften, die anderereine Arbeiterkammern.

Die politischen Parteien des Reichstags, sowohl
die Sozialdemokratie, als der sozialpolitische

F'lügel des Zentrums (Hitze), als der der national-

liberalen Partei (v. Heyl), sind jetzt ausnahmslos

für Arbeitskammern, die auch in dem Kaiserlichen

Erlafs vom 4. Februar 1890 und neuerdings von
der Reichsregierung in Aussicht gestellt werden.

Eigentümlicherweise ist die Stimmung in den

Einzellandtagen, so in Baden, Württemberg,
Hessen, Hamburg und Bremen eine andere, als

im Reichsparlament. Nur das Zentrum hält an

der Forderung der Arbeitskammern fest; die

Sozialdemokraten, und in Württemberg auch die

Nationalliberalen, sind als Landesparteien für

Arbeiterkammern eingetreten. Im Gegensatz zu

H. mufs man betonen, dafs, wenn man überhaupt

alle Interessentenklassen, also neben den Unter-

nehmern der verschiedenen gewerbHchen Berufe

(Handels-, Landwirtschafts-, Handwerkskammern)
auch die abhängige Klasse der Lohnarbeiter

staatlich organisieren und zu einer gewissen

Selbstverwaltungstätigkeit heranziehen will, nicht

recht einzusehen ist, warum diese letztere Klasse

keine reine und selbständige Vertretung haben

soll. Interessen haben eben die Eigentümlich-

keit, einseitig zu sein. Der Staat weifs und

will das. Den Ausgleich zwischen diesen ent-

gegenstehenden Interessen zu finden, ist Sache

der Regierung und der Volksvertretung. Kom-
promisse innerhalb der Wirtschaftskammern ver-

sprechen wenig Nutzen, wie frühere Versuche in

Preufsen klar bewiesen haben. H. wendet dagegen

ein, dafs man das Gleichberechtigungsargument

übertreibe, und dafs es neben den gegensätz-

lichen Interessen auch wichtige gemeinsame

gäbe. Ich bestreite das natürlich nicht, meine

aber, dafs die gemeinsamen Interessen hinter

den einseitigen so stark zurücktreten, dafs ein

befriedigendes Zusammenarbeiten der Unter-

nehmer und Arbeiter in ein und demselben

Kollegium, namentlich wenn beide bereits fest

organisiert und für den Kampf um die Arbeits-

bedingungen gerüstet sind, höchst unwahrschein-

lich erscheint. Nach meiner Ansicht sind auf

selten der Arbeiter die Gewerkvereine und Ge-

werkschaften die natürlichen Vertretungen der

Lohnarbeiter, und wenn man ihre Wünsche und

Beschwerden hört, was leider bei einer spiefs-

bürgerlichen Beurteilung der Arbeiterorganisati-

onen nicht der Fall ist, so müfste das genügen.

Auch die ausländischen Beispiele beweisen das,

was H. behauptet, nicht. Sie .werden viel

zu optimistisch beurteilt. Das gilt namentlich

von Holland. Die französischen »conseils du

travail« kommen überhaupt nicht in Frage, weil

man über ihre Wirksamkeit noch gar nichts

sicheres weifs.

Was die Organisationsfrage im einzelnen an-

betrifft, so schlägt H. folgendes vor: Einmal eine

Dreiteilung, Lokalarbeitskammern, Bezirksarbeits-

kammern und ein Reichsarbeitsamt. Die Kosten

für diese Einrichtungen soll das Reich tragen.

Was fernerhin die Verteilung der Aufgaben an-

betrifft, so will er den Lokalkammern die gut-

achtliche Tätigkeit und vielleicht auch die ge-

samte lokale Arbeitsvermittlung übertragen. Die

Schlichtung der Arbeitsstreitigkeiten soll den

Gewerbegerichten genommen und ebenfalls den

Lokalkammern anvertraut werden. Den Bezirks-

kammern fallen nach seinem Plane die Begut-

achtung von Gesetzentwürfen und Verordnungen

und die Verarbeitung des statistischen Materials

für gröfsere Bezirke zu. Die oberste Spitze

der ganzen Organisation wäre dann das Reichs-

arbeitsamt, eine selbständige, vom reichsstatisti-

schen Amt abgezweigte, zentrale Verwaltungs-

stelle. Auf weitere Einzelheiten kann ich hier

nicht eingehen. Ich kann mir nicht helfen, aber

ich finde das ganze Projekt aufserordentlich

utopisch. Jedenfalls ist es noch nicht spruchreif.

Ich gebe mich aber im Hinblick auf die jüngsten

Vorgänge im Ruhrgebiet und auf die Gesamt-

stimmung des deutschen Publikums, die diesmal

geschlossen auf selten der Streikenden stand,

keiner Illusion hin. Wir werden wahrscheinlich

in Bälde ein Gelegenheitsgesetz bekommen,

welches die Wünsche der Herren Harms, Hitze

und V. Heyl berücksichtigt. Meine Bedenken

gegen ein solches gesetzgeberisches Vorgehen

habe ich kürzlich in dem Heft 2 meiner »Samm-

lung nationalökonomischer Aufsätze und Vor-

träge« (Giefsen 1905) eingehender begründet.

Giefsen. Magnus Biermer.

J, Lehr's Politische Ökonomie in gedrängter
Fassung (Volkswirtschaftslehre und -politik, Finanz-

wissenschaft, Statistik usw.). 4. verm. Aufl. besorgt

von C. Neuburg [aord. Prof. f. Staatswiss. u. Statist,

an der Univ. Erlangen]. München, J. Lindauer, 1905.

176 S. 8". M. 3.

Der bekannte und beliebte Leitfaden für Anfänger

ist schon in seiner 3. Auflage von Neuburg herausge-

geben worden. Aufser einer Umarbeitung der Abschnitte

über die Produktion hatte er damals zwei Kapitel über

volkswirtschaftliche Theorien und Richtungen und über

Versicherungswesen hinzugefügt. Jetzt hat er den In-

halt des Buches nicht erweitert, sondern sich auf Ände-

rungen beschränkt, die durch den Fortgang der Gesetz-

gebung und Statistik geboten waren.
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Notizen und Mittellungen.

Nca erschienene Werke.

L. Pfeiffer, Die Impf klausein in den Weltpolicen

der Lebensversicherungs- Gesellschaften. [Veröffentl. d.

Deutschen Vereins f. Versicherungs-Wiss. V.] Berlin,

Mittler & Sohn.

ZelUchrirten.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

ril. Fr. Kleinwächter, Gebühren und Verkehrs-

sleuern. — B. Földes, Die Getreidepreise im 19. Jahrh.

— F. Eulenburg, Zur historischen Bevölkerungs-

statistik in Deutschland.
—

* W. Hörn, Die Reform-

bedürftigkeit des Wechselprotestverfahrens.

Giornale degli Econoinisti. Aprile. V. Pareto, II

costo di produzione dell' uomo e il valore economic©

degli emigranti. — L. Marchetti, II metodo nella sta-

tistica delle migrazioni periodiche interne. — \. Racca,
La casa del pane. — F. Coletti, Della convenienza di

una Serie di studi sulla vita economica e sociale della

Sardegna. — P. Cicero, II panificio municipale di

Catania.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Festgabe der juristischen Fakultät der Uni-
versität Basel zum siebzigsten Geburts-

tag von Andreas Heusler 30. September
1904. Basel, Helbing & Lichtenhahn (vorm. Reich-

Detloff), 1904. 2 Bl. u. 123 S. 8". M. 2,40.

Ein hübsches Geschenk, bestehend aus fünf

interessanten und inhaltsreichen Abhandlungen,

das die Basler Kollegen ihrem Nestor darbringen.

Den Reigen eröffnet K. Wieland mit einer rechts-

historischen Untersuchung über Cambiura und

Wechselbrief, in der er die Frage nach Namen
und Ursprung der Tratte oder des gezogenen

Wechsels erörtert. Cambium bedeutet im Mittel-

alter Münzaustausch. Cambium minutum ist der

von den Campsores betriebene Handwechsel,

Cambium de loco in locum der Münzaustausch
von einem Ort zum anderen. Aus den beiden

Geschäften, in denen dieser vorkommt, dem nota-

riellen Eigenwechsel in Versprechensform und

der letera di pagamento oder di cambio, wie
sie seit dem 14. Jahrh. heifst, in Anweisungs-
form ist die heutige Tratte herausgewachsen. Un-
richtig ist aber die mit Recht von Schaube
bekämpfte Annahme Goldschmidts, dafs sie in

denselben bereits enthalten sei. In den nota-

riellen Urkunden des 12. und 13. Jahrh. s han-

delt es sich in erster Linie um Münzaustausch.
Der Remittierungs- oder Geldübermittelungszweck,
der für den Begrifif des heutigen Wechsels un-

entbehrlich ist, kann vorliegen, ist aber nichts

jenen Urkunden wesendiches. Dafs diese zur

Umgehung des kanonischen Zinsverbotes gedient
haben, wie Endemann annimmt, ist durch nichts

erwiesen. Auch die in die Wende des 12. und
13. Jahrh. s zurückreichende letera di pagamento
kann zum Zweck der Remittierung begeben wer-
den und übernimmt dann nicht selten die Rolle
des heutigen Kreditbriefes. Wesentlich ist aber

auch bei ihr der Münzaustausch. Warenvalutierun-

gen kommen, was bisher nicht genügend be-

achtet worden ist, bis ins 16. Jahrh. nicht vor.

Der italienische Kaufmann zahlt seine Waren
eben nicht mit Wechseln, sondern mit barem

Gelde, zu dessen Beschaffung die letera di cam-

bio, also der Wechselbrief verwendet wird.

Wie dies geschieht, darüber erhalten wir inter-

essante Aufschlüsse durch die erst jüngst er-

schlossene italienische Handelskorrespondenz,

namentlich diejenige des Lucchesen Cenani mit

seinen Vertretern in den weitverzweigten, aus-

ländischen Niederlassungen seines Hauses. Von
den letzteren über die Wechselkurse an den

bedeutendsten Mefs- und Stapelplätzen stets gut

unterrichtet, spekuliert er mit diesen Kursen und

versteht es meist unter den günstigsten Kon-

junkturen und im richtigen Zeitpunkt seine

Wechsel auf seine auswärtigen Niederlagen mit

Vorteil auf den Markt zu bringen. So ist der

Wechsel dem italienischen Kaufmann des 13.

Jahrh. s tatsächlich bereits das, wofür er in der

Doktrin erst im 15. Jahrh. durch Thomas de

Vio erklärt wird, eine venditio pecuniae absentis

oder ein Praenumerationskauf der Wechselsumme.

Der durch die letera di cambio geschaffene An-

weisungsmechanismus dient aber demnach nicht

nur zur Regulierung des Geld-Zu- und Abflusses

zwischen der Hauptniederlassung und den ein-

zelnen Filialen, sowie zwischen den letzteren

untereinander, sondern er hilft auch dem italieni-

schen Kaufmann über den im Mittelalter so

drückenden Mangel an Vorrat und Stabilität des

Bargeldes hinweg und eröffnet ihm gleichzeitig

eine reiche Einnahmequelle.

Ungefähr in die gleiche Zeit, aber weiter

nach Osten in das lateinische Königreich der

Kreuzfahrer (1099— 1291) versetzt uns die

Arbeit von Teich mann über die Assisen von

Jerusalem und Antiochien. Die Barone oder

Vasallen des Königs von Jerusalem, die sog.

hommes du royaume, bildeten mit ihren Unter-

vasallen, den hommes liges, einen Feudalgerichts-

hof, die sog. haute cour. Die daneben be-

stehende baisse cour urteilte in Sachen der der

Chevalerie nicht angebörigen Freien. Das in

beiden Gerichtshöfen angewendete Recht, welches

zum kleinsten Teil auf Gesetzen, zum gröfsten

Teil aber auf heimatlichen, wenn auch teilweise

modifizierten Rechtsanschauungen beruhte, bildete

die sog. Assisen. Seitdem Kaussler im J.
1839

mit der Herausgabe der Münchener Handschrift

begonnen, ist diese interessante Rechtsquelle

Gegenstand mehrfacher wissenschaftlicher Be-

arbeitung geworden, namendich durch Warn-

könig, Völderndorff, Beugnot. Brunner und Dodu.

In sehr anerkennenswerter Weise gibt T. in

dieser Schrift eine gedrängte, aber lichtvolle

und interessante Skizze namendich des privat-

rechtlichen Inhalts der Assisen.
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Dem römischen Recht gehört die dritte Ab-
handlung von Chr. Burckhardt an über den in

den römischen Quellen enthaltenen Satz: muta-
tione rei interire usumfructum placet, wo-
nach anders wie beim Eigentum, den Grunddienst-
barkeiten und dem Pfandrecht der Niefsbrauch nicht

allein erst durch Untergang, sondern schon durch
blofse Veränderung der Niefsbrauchssache er-

löschen soll. Eine- Prüfung der Quellen ergibt,

dafs nur dauernde, nicht auch vorübergehende
Änderungen gemeint sind, und ferner solche,

durch welche die Sache in einer Art modifiziert

wird, dafs sie der ursprünglich von den Par-

teien gebrauchten Bezeichnung nicht mehr ent-

spricht, Veränderungen, die also dem interitus
gleichkommen. Über den Grund der Regel ist

man keineswegs einig. Kariowa leitet sie aus

der Legaldefinition des Niefsbrauchs her, welche
Erhaltung der Substanz fordert. Dernburg hält

sie für unvereinbar mit der späteren Entwick-
lung. Brinz erklärt sie entweder aus der Ab-
sicht bei der Konstituierung oder aus der be-

sonderen Natur der Personalservituten. Dieses

aut-aut ist nach B. durch ein et-et zu ersetzen.

Die Regel stammt höchst wahrscheinlich aus dem
5. oder 6. Jahrh., aus einer Zeit, die der wei-

teren Ausdehnung des damals entstandenen Niefs-

brauchs nicht günstig war, und in der auch über

die strikte Interpretation des von den BeteiHg-

ten gebrauchten Ausdrucks nicht hinausgegangen
wurde.

Stehlin versucht in seinem Beitrag: Zur
Geschichte der Basler Gerichtsordnungen den
Nachweis, dafs die gewöhnhch von 1539 datierte

richterweise in das Jahr 1518 oder 1519 zu

versetzen sei.

Den Schlufs des Buches endlich bildet eine

Arbeit von Kleiner über öffentlich-rechtliche

Vorteilsausgleichung. Der Verf. hat hierbei nicht

die aus der öffentlichen Verwaltung für jeder-

mann sich ergebenden Vorteile im Auge, als

deren Äquivalent die Steuern angesehen werden
können. Es handelt sich vielmehr um Sonder-

vorteile, die für einzelne Personen aus gewissen

Verwaltungsvorgängen, wie z. B. Strafsenanlagen,

hervorgehen, und für die billigerweise ein Ersatz

zu leisten ist. Eine solche Vergütung kann ent-

weder freiwillig übernommen werden von den
einzelnen Begünstigsten, oder diese sind zu bei-

tragspflichtigen Verbänden organisiert mit oder

ohne Zutrittszwang, wie die associations syndi-

cales des französischen Rechts. Aber auch eine

indirekte Ausgleichung, beispielsweise durch sog.

Zonenexpropriation ist möglich.

Bern. W. Marcusen.

B. Brugi [ord. Prof. f. röm. Recht an der Univ. Padua],

Istituzioni di diritto civile italiano. Mailand,

Societä editrice libraria, 1905. 835 S. 8". L. 9.

Nach einer Einleitung, die den Begriff und die Grenzen
eines Lehrbuches der Institutionen des bürgerhchen Rechts

erörtert und von den Quellen des italienischen bürger-
liehen Rechts, von der Auslegung der Rechtssätze, dem
örtlichen und zeitlichen Herrschaftsgebiet der Rechts-
vorschrift, den Rechtsverhältnissen der Ausländer und
dem S3^stem des italienischen bürgerlichen Gesetzbuchs
handelt, gliedert sich das Werk in fünf Abschnitte. Der
I. ist den Rechtsverhältnissen, der II., in 4 Kapitel ge-
teilte dem Sachenrecht, der III. dem Obligationenrecht,
der IV. dem Familienrecht, der V. dem Erbrecht ge-

widmet.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Dr. R. Zehntbauer ist als aord. Prof. f. deutsches
Privatrecht u. Gesch. des dtsch. Rechts an die Univ.
Freiburg i. d. Schw. berufen worden.

Nea erschienene Werke.

P. A. Östergren, Das gesetzliche Pfandrecht des

Vermieters und Verpächters nach römischem Recht.

Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme). M. 2,60.

W. Stintzing, Findet Vorteilsanrechnung beim
Schadenersatzanspruch statt? (Zur sog. compensatio
lucri cum damno). Ebda. M. 1,80.

G. Jellinek, Das Pluralwahlrecht und seine Wir-
kungen. [Neue Zeit- und Streitfragen, hgb. von der

Gehestiftung zu Dresden. II, 5.] Dresden, v. Zahn &
Jaensch. M. L

Zeitschriften.

Archiv für Bürgerliches Recht. Mai. Langen,
Handelsrechtliche Rundschau. — G. Maas, Bibhographie
des Bürgerlichen Rechts. 1904.

Nouvelle Revue historique de Droit frangais et

etranger. Janvier-Fevrier. 1855— 1905. — E. Jobbe

-

Duval, Explication du No. 173 du livre 1 du »De ora-

tore« de Ciceron (fin). — F. Senn, Le nexum contrat

de pret du tres ancien droit romain. — H. Hayem,
La renaissance des etudes juridiques en France sous le

consulat.

Archivio gittridico. Gennaio-Febbraico. M. Fanno,
II regime e la concessione delle terre nelle colonie mo-

derne (cont.). — U. G. Mondolfo, II regime giuridico

del feudo in Sardegna. — E. Serafini, Organizzazione

politica e Diritto pubblico romano. — G. A. Palazzo,
II contratto estimatorio.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Ludwig Schlesinger [ord. Prof. f. höhere Math, an

der Univ. Klausenburg], Einführung in die

Theorie der Differentialgleichungen mit

einer unabhängigen Variabein. 2. revid.

Aufl. [Sammlung Schubert. XIII]. Leipzig, G. J.

Göschen, 1904. 320 S. 8». M. 8.

Die blofse Tatsache, dafs ein derartiges

Lehrbuch schon nach drei Jahren in zweiter

Auflage erscheinen kann, zeugt zur Genüge von

seiner VortreffHchkeit. Es wäre sehr zu wün-

schen, dafs die deutsche mathematische Literatur

noch viele derartige Bücher besäfse, welche, aus

der Vorlesungspraxis eines das Gebiet mit völliger

Freiheit überschauenden Fachmannes hervorge-

gangen, auf knappstem Räume und in einfachster

Form die grundlegenden Ideen einer Sonder-

disziplin darzulegen wissen. Der Verf. hat mit

Rücksicht auf die kurze Zeit, die seit dem Er-

scheinen der ersten Auflage verstrichen war,
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von tiefer gehenden Umarbeitungen abgesehen

und sich auf die Richtigstellung kleinerer Ver-

sehen beschränkt.

Breslau. G. Landsberg.

J. Traube, Grundrils der physikalischen Chemie.
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1904. VIII u. 360 S. 8"

mit 24 Abbild. M. 9.

Der Verf., der in seinen Ansichten über verschiedene

Gebiete der physikalischen Theorie von den landläufigen

Anschauungen abweicht, legt in seinem Grundrifs zu-

erst die zum Verständnis seiner mathematischen Aus-

führungen nötigen Grundbegriffe der Differential- und
Integralrechnung dar. Darauf behandelt er die Gesetze

von der Unzerstörbarkeit der Materie und der Energie,

den 2. Hauptsatz der mechanischen Wärmethorie und
die .Atomtheorie. Der nächste Abschnitt geht auf die

Statik der drei Aggregatzustände und die verdünnten

Lösungen ein. Den weiteren Inhalt bilden die chemische

Energetik, die »Mechanochemie«, die Beziehungen
zwischen mechanischen und chemischen Energieänderun-

gen, das Gebiet des Guldberg -Waageschen Gesetzes, die

Thermochemie, Elektrochemie, Photochemie und Radio-

chemie.

Max Weber [Prof. f. Zool. u. vergl. Anat. an der Univ.

Amsterdam], Die Säugetiere. Einführung in die

Vnatomie und Systematik der rezenten und fossilen

Mammalia. Jena, Gustav Fischer, 1904. XII u.

866 S. 8» mit 567 Abbild. M. 20.

Das Buch, in dem der Verf. vor allem die Anatomie
und das jetzige wie das geologische Vorkommen der

Säugetiere behandelt, beginnt mit einer Übersicht der

in ihm angewandten systematischen Einteilung der Säuge-
tiere, dann folgt auf 300 Seiten der anatomische Teil,

und an ihn schliefst sich der systematische Teil, der
die einzelnen Ordnungen durchnimmt. Hier bespricht

der Verf. zuerst die anatomischen Merkmale unter An-
führung bionomischer Bemerkungen, darauf die Diagnose,
schliefslich die geographische Verbreitung der Ordnung.
In dem darauf folgenden taxonomischen Teil wird die

systematische Verteilung der Ordnung dargelegt. Den
Schlufs bildet die Vorgeschichte einer jeden Ordnung.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Auf dem Observatorium des Harvard College hat
dessen Direktor W. Pickering den 10. Satelliten des
Saturn entdeckt. Seine Umlaufszeit beläuft sich auf
21 Tage, seine Entfernung vom Hauptkörper also auf
etwa IV, Mülionen Kilometer.

Personalchronik

.

Der Privatdoz. f. Zool. an der Univ. Berlin und
Kustos am Institut für Meereskunde Prof. Dr. Ludwig
Plate ist als Prof. Nehrings Nachfolger zum etatmäfs.
Prof. f. Zool. an der Landwirtschaftl. Hochschule zu
Berlin ernannt worden.

An der Univ. Königsberg hat sich Dr. Alfred Ben-
rath als Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

Der Prof. f. Strafsen- und Eisenbahnbau an der
Techn. Hochschule zu Budapest Hofrat Alexander Lipthay
de Kisfaludi ist kürzlich, 58 J. alt, gestorben.

Xen erschienene Werke.

Verhandlungen des dritten internationalen Mathe-
matiker-Kongresses in Heidelberg vom 8. bis 13. August
1904. Hgb. von A. Krazer. Leipzig, Teubner.

C. Stermer, Verzeichnis über den wissenschaftlichen
Nachlass von Sophus Lie. I. [Videnskabs - Selskabets
Skrifter. I. math.-naturv. KL 1904. No. 7]. Christiania,
in Komm, bei J. Dybwad.

H. Thieme, Leitfaden der Mathematik für Gym-
nasien. I. 2. AuH. Leipzig, G. Freytag. Geb. M. 1,60.

J. Kubier, Die natürliche Entwicklung der Materie
im Weltraum und die daraus hervoigehenden Weltge-
setze. Leizig, Teubner.

K. Berteis, Die Denkmittel der Physik. Berlin,

.Mayer & Müller. .M. 1,60.

E. Teichmann, Der Befruchtungsvorgang [Aus
Natur und Geisteswelt. 70]. Leipzig, Teubner. Geb.
M. 1,25.

Zeitschriften.

Monatshefte für Mathematik und Physik. 16, 2.

J. A. Gm ein er. Über die disjunktiven Konvergenz- und
Divergenzkriterien zweiter Art für unendliche Reihen mit

positiven Gliedern. — M. Lerch, Einiges über den Inte-

grallogarithmus. — N.Nielsen, Über die Stirlingschen

Polynome und die Gammafunktion. — G. Huber, Aus-
wertung einiger bestimmter Integrale mit Anwendung
des freien Integrationsweges. — H. Hahn, Über den
Fundamentalsatz der Integralrechnung. — L. Schrutka
V. Rechtenstamm, Theorie der Polygonalreste.

Nouvelles Annales de Mathematiques. Mars. A.

Maluski, Sur la developpee et les quasi-developpees

d'une conique. — P. Niewenglowski, Note d'arith-

metique. — O. Marcus, Demonstration geometrique du
theoreme sur la constance du rapport enharmonique
des quatre tangentes, menees ä une cubique par un de
ses points. — G. Lery, Sur les trajectoires orthogonales

d'une file de cercles. — M. Frechet, Generalisation du
Probleme de PfafT. — G. Fontene, Polygones gauches
de Poncelet, extension du theoreme de Cayley ä l'espace.

Zeitschrift für Instrumentenkunde. .'Ipril. C.

Pulfrich, Über die stereoskopische Betrachtung eines

Gegenstandes und seines Spiegelbildes. — C. Leifs,
Vereinfachte Montierung gröfserer Rowlandscher Gitter

(Gitter- Spektrographen). — H. Krüfs, Zur Flimmer-
photometrie. — Die Tätigkeit der Physikalisch -Techni-

schen Reichsanstalt im Jahre 1904.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 51, 5. J.

W. Brühl und H. Schröder, Über Salzbildungen in Lö-

sungen, insbesondere bei tautomerisierbaren Körpern.
— K. Schaposchnikow, Eine empirische Beziehung
zwischen den Dichten je zweier Flüssigkeiten; Über das
V^erhalten der Gemische von Salpetersäure und Schwefel-

säure. II. — F. A. H. Schreinemakers, Mischkristalle

in Systemen dreier Stoffe. — H. F. Sill, Über das Gleich-

gewicht zwischen einer Stickstoff base und organischen

Säuren in verschiedenen Lösungsmitteln. — J. Plotni-
kow, Über eine Gesetzmäfsigkeit in der chemischen
Dynamik.

Journal de Physique thiorique et appliquee. Avril.

Ch. Fabry, Sur les spectres des fiuorures alcalino-ter-

reux dans l'arc electrique. — G. Meslin, Sur la con-

stante de la loi de Mariotte et Gay-Lussac. — .\. Tur-
pain, Appareil ä nettoiement automatique et continu

du mercure. — Ch. Nordmann, Appareü ä ecoulement
pour l'enregistrement continu de la deperdition electrique

de l'atmosphere.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen-

geschickte und Pßanzengeographie. 36, 2. Berichte

über die botanischen Ergebnisse der Nj'assa-See- und
Kinga-Gebirgs-Expedition. VII. O. Müller, Bacillariaceen

aus dem Nyassalande und einigen benachbarten Gebieten

(Schi.). — R. Marloth, Eine neue Kap - Cypresse. —
E. Gilg, M. Gurke, H. Harms und K. Schumann,
Plantae Merkerianae. — K. Schumann, Commelinaceae

Africanae. — O. Warburg, Generis Ficus species et

varietates novae africanae. — .\. Engler, Anacardiaceae

africanae; Rosaceae africanae III; Pedaliaceae africanae

III; Scrophulariaceae africanae III: .Araceae africanae III;

Rutaceae africanae III; Malpighiaceae africanae; Über

einen zweiten Fundort von Populus euphratica Oliv, im

tropischen Afrika. — M. Vahl, Über die Vegetation

Madeiras.
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Jahrbuch für Ornithologie. 53, 2. A.Szielasko,
Die Gestalt der Vogeleier. — P. Kollibay, Die palä-

arktischen Apodiden. — E. Rey, Beobachtungen über
den Kuckuck in den Jahren 1897 — 1904. — 0. Leege,
Aviphaenologischer Jahresbericht von der Nordseeinsel
Juist für 1903 (Schi.). — F. Braun, Bemerkungen über
den Vogelzug. — 0. Neumann, Vögel von Schoa und
Süd-Äthiopien (Forts.). — J. Thienemann, 4. Jahresbe-
richt (1904) der Vogelwarte Rossitten. — A. Nehrkorn,
Nest und Ei von Loxivides bailleui Oust.

The Journal of the Linnean Society. Zoology.
April. W. A. Herdman, Note on some points in the

structure of the gill of the Ceylon pearl-oyster. — A.

W. Waters, Bryozoa from near Cape Hörn. — W. G.

Ridewood, On the cranial osteology of the fishes of

the families Osteoglossidae, Pantodontidae and Phracto-

loemidae. — C. C. Hurst, Experimental studies on
heredity in rabbits. — T. R. R. Stebbing, Zoological

nomenclature: international rules and others.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. N. F.

32, 3. 4. Th. Boveri, Zellenstudien. V. Über die Ab-
hängigkeit der Kerngröfse und Zellennzahl der Seeigel-

Larven von der Chromosomenzahl der Ausgangszellen.
— R. J. Totzauer, Nieren und Gonadenverhältnisse
von Haliotis. — H. Schmidt, Zur Anatomie und Phy-
siologie der Geckopfote. — V. Hacker, Über die biolo-

gische Bedeutung der feineren Strukturen des Radiolarien-

skelettes. — U. Gerhardt, Studien über den Geschlechts-

apparat der weiblichen Säugetiere. I. — E. Haeckel,
Über die Biologie in Jena während des 19. Jahrhunderts.
— J. Walther, Aus der Geschichte der Naturwissen-

schaftlichen Gesellschaften zu Jena.

Medizin.

Referate.

Jul. Befsmer S. J..
Störungen im Seelen-

leben. [Stimmen aus Maria Laach. Er-

gänzungsheft 87.] Freiburg i. B., Herder, 1905. XI

u. 172 S. 8». M. 2,50.

Der philosophisch geschulte Verf., der ver-

sucht hat, sich einige psychiatrische Kenntnisse

durch die Lektüre anzueignen, will in gedrängter

Kürze einen Überblick über die »ausgesprochen

natürlichen« psychischen Störungen geben. Er
sucht im ersten Teile seines Buches die Ano-

malien der einzelnen psychischen Leistungen und

im zweiten Teile die Gruppenbilder geistiger

Störung — speziell die abgrenzbaren Einzel-

formen geistiger Erkrankung — zu schildern.

Es soll so die Basis geschaffen werden zu dem
Versuch, »die tieferen philosophischen Fragen
nach den Grundlagen der Seelenstörungen zu

beantworten«.

»Der Gesichtspunkt, unter welchem sie (die

Seelenstörungen) behandelt werden, ist der psy-

chologische« — und wie wir hinzufügen: der

theologische. Der andersartige Standpunkt des

naturwissenschaftlich gebildeten, klinischen Psy-

chiaters mag es erklären, dafs wir dem Verf.

nicht überall zu folgen vermögen.

Aber trotz der Divergenz so mancher An-

sichten wird man dem Verf., der die Seelen-

störungen doch gröfstenteils nur vom Schreib-

tische her zu kennen scheint, einräumen müssen,

dafs er seine Quellen gut benutzt hat; dabei

scheint ihm ein sehr gutes Gedächtnis zu Hilfe

zu kommen. Nur wundert es uns, dafs er

Kraepelins berühmtes Buch so wenig berück-

sichtigt. Ein genaueres Studium dieses Buches

würde ihn auch darüber belehrt haben, wie ge-

ring unsere Aussichten sind bei einer Bekämpfung
der Seelenstörungen, sofern sie nicht toxischen

(speziell luetischen und alkoholischen) Ursprunges

sind. Gewifs gibt es eine »Hygiene der Seele

wir können jedoch nicht einsehen, wie dii

direkte Sorge für die Seele, wie »die Kraft des

geoffenbarten, auf objektive Tatsachen gegrün-

deten Glaubens« uns schützen soll vor dem
Ausbruch etwa einer Paranoia, Manie usw. —
oder verstehe ich den Verf. falsch? — Das aber

soll uns die Kenntnis der Seelenstörungen in

erster Linie lehren — und darin pflichten wir

dem Verf. in vollstem Mafse bei — : »den Ärmsten

der Armen werktätiges Mitleid entgegenzu-

bringen«.

Freiburg i. B. Walther Spielmeyer.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

23. Kongrefs für innere Medizin.

Wiesbaden, 12.— 15. April.

(Schlufs.)

In der 3. Sitzung betrafen die Vorträge und die

sich anschliefsende Besprechung die Röntgen- und
Lichtstrahlenbehandlung gewisser Blutleiden.
Prof. A. Hoffmann (Düsseldorf) sprach über Be-

handlung der Leukämie, Paul Krause (Breslau) über

Behandlung der Leukämie und Pseudoleukämie mit

Röntgenstrahlen, Dr. G. Lefmann (Heidelberg) über

Experimente über Leukocytose und Röntgenstrahlen. Bei

Linser und Helbers Untersuchungen über die Wirkung
der Röntgenstrahlen auf das Blut am Tierexperiment

fand sich, dafs es mit Röntgenstrahlen gelingt, die Leu-

kocyten bei Tieren völlig oder bis auf geringe Reste

aus dem kreisenden Blute verschwinden zu lassen.

Diese Wirkung wird von L. und H. auf eine primäre

Zerstörung der weifsen Blutkörperchen im kreisenden

Blute zurückgeführt. — A. Braunstein (Berlin) sprach

über die Bedeutung der Radiumemanation und ihre An-

wendung, P. Bergeil (Berlin) und A. Bickel (Berlin)

über experimentelle Untersuchungen der physiologischen

Wirkung der Radioaktivität der Mineralwässer. Die in

vielen Mineralwässern enthaltene Radioaktivität übt be-

stimmte physiologische Wirkungen aus. Wenn das

Mineralwasser die Quelle verlassen hat, schwindet die

Radioaktivität in kurzer Zeit. Die Versuche geben die Mög-

lichkeit einer Erklärung auf experimenteller Grundlage,

warum das der Quelle frisch entnommene Mineralwasser

eine andere physiologische Wirkung hat, als das expor-

tierte Wasser. In der Erörterung warnten Lenhartz (Ham-

burg), Pentzoldt (Erlangen) u. a. vor übertriebenen Hoff-

nungen, die man auf die Röntgenbehandlung setze, und

wünschten genaue Technik in der Anwendung der Appa-

rate und in der .Auswahl der Fälle; His (Basel) machte auf

ältere Untersuchungen von Geitel über Radioaktivität auf-

merksam. — Am Nachmittag wurde gröfstenteils über

Herz- und Gefäfsphysiologie und -pathologie

verhandelt. Prof. v. Leube (Würzburg) sprach über das

Vorkommen von Venenpuls bei Blutarmen, Prof. Ger-

hardt (Jena) zur Lehre von der Mechanik der Klappenfehler
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des Herzens, die er experimentell erzeugen konnte, Prof.

Hering (Prag) über Beobachtungen am künstlich wieder-

belebten menschlichen Herzen. H. ist es zuerst gelun-

gen, das Herz eines verstorbenen 35 jährigen Mannes

noch 11 Stunden nach dem Tode zu Zusammenziehun-

gen zu bringen. Diese Zusammenziehungen währten

3'/, Stunden; im übrigen ergab sich dabei keine einzige

Beobachtung, die nicht bereits am Tierherzen gemacht

worden wäre. — Hr. Hofbauer (Wien) stellte durch

graphische Darstellung der Atembewegungen fest, dafs

die beschleunigte Atmung, in einer ganzen Reihe bisher

nicht genauer definierter Fälle mit organischen Erkran-

kungen erstens des Nervensystems und zweitens der

Geschlechtsorgane zusammenhänge. — Zum Schlufs

sprach Dr. Mohr (Berlin) über Untersuchungen über die

Blutzirkulation anämischer Individuen. Die Aufnahme

und Verwertung des Sauerstoffes im Blute mufs bei

Anämie intensiver sein. Dies wird erreicht durch eine

stärkere prozentuale Bindung des Sauerstoffs an den

roten Farbstoff des Blutes, ferner durch schnellere Blut-

strömung im Organismus des Anämischen und durch

gröfsere Abgabe von Sauerstoff im Kapillargebiet. — In

der nächsten Vormittagssitzung wurden fachwissenschaft-

liche Vorträge aus dem Gebiete der Herz- und Ge-
fäfsleiden behandelt und Demonstrationen veranstaltet.

— In der Nachmittagssitzung, die der Behandlung der

Pathologie der Verdauung und der Stoff-

wechselkrankheiten galt, sprach Hr. Richartz
(Würzburg) zur Kenntnis und Differenzierung der

chronischen Diarrhöen, Hr. Lüthje (Tübingen) über den

Einflufs der umgebenden Temperatur auf die Zucker-

ausscheidung. Sie ist nach L. bedingt durch die Wärme-
ökonomie des tierischen Körpers, der das Bestreben hat,

bei Erniedrigung der Temperatur seine Eigenwärme bei-

zubehalten. Gleiche Resultate ergaben Beobachtungen
an menschlichen Zuckerkranken; auch hier sank die

Zuckerausscheidung bei Erhöhung der Aufsentemperatur.

In der Diskussion bestätigten Embden (Frankfurt a. M.)

und Klemperer (Berlin) diesen Befund. Weiter sprach

Bickel (Berlin) über experimentelle Untersuchungen
über den Einflufs von Kochsalzthermen auf die Magen-
saftsekretion, Mayer (Halle) über die Frage, ob ein fett-

spaütendes Ferment im Magen vorhanden sei, Roos
(Freiburg) über das Cerolin, die Fettsubstanz der Hefe,

die der eigentliche Träger der Hefewirkung sein soll

und eine günstige Beeinflussung der Furunkulose und
femer der Acne durch Aufhörung der Knötchenbildung
und Besserung des Teints ergab. Loening (Halle) han-
delte über die Motilität bei Gastroptose, Sasaki (Japan)

berichtete über experimentelle Untersuchungen über die

Bedeutung der Extraktivstoffe des Fleisches für die Magen-
verdauang. — In der letzten Sitzung brachte Stäubli
(München) interessante Mitteilungen über klinische und
experimentelle Untersuchungen bei der Trichinenkrank-
heit, Albrecht (Frankfurt) wies in seinem Vortrag
»Neue Beiträge zur Kenntnis der roten Blutkörperchen«
auf eine verseif bare, fettartige Membran in der Rand-
schicht der roten Blutkörperchen hin. F. Pick
sprach über die Pathogenität des Influenzabazillus. Dem
Infiuenzabazillus kommt die Spezifizität nicht zu, wie sie

z. B. der Diphtheriebazillus hat, und der negative Befund
im Blute schliefst die Diagnose Influenza nicht aus. —
Kohnstamm (Königstein) betonte in seinem Vortrag
Die zentrifugale Strömung in sensiblen Nerven, dafs in

den sensiblen Fasern der Nerven auch zentrifugale
Elemente vorhanden sind. Durch diese Strömungen,
die auch auf die Ernährung der Haut Einflufs üben,
liefse sich auch das >Rätsel< der Stigmatisierung er-

klären. Lorand (^Karlsbad) berichtete, dafs die afri-

kanische Schlafkrankheit in ihrem Symptomenkomplex
grofse Ähnlichkeit mit dem Mixödem aufweise. Julius
Weifs (Wien) sprach zur Frage neuer Krankheitstj'pen
der Neuralgien, Neurosen und des Rheumatismus, Klemm
(Darmstadt) über die Bedeutung der Heftpflasterstützver-
bände für die Behandlung der Bauchorgane, Gürich

(Parchwitz) über die chronisch eitrige Mandelentzündung
als universelle Grundlage des Gelenkrheumatismus. —
Weill (Bad Schwalbach) betonte, dafs die Ernährung
bei der Erzeugung des Geschlechts eine grofse Rolle

spielt. Bei überwiegender Kohlehydrat- Ernährung gibt

es mehr Männchen, bei überwiegender Eiweifsmast mehr
Weibchen. Die Stärke einer Zelle hänge ab erstens von
der .Masse, zweitens von der Geschwindigkeit. Alles,

was imstande ist, einen dieser Faktoren zu schwächen
oder zu stärken, hat eine unmittelbare Wirkung auf die

Entwicklung des Geschlechts, und zwar reagiert die

weibliche Zelle mehr auf Beeinflussung der .Masse, die

männliche mehr auf die der Bewegungsenergie. Die

Experimente wurden angestellt an Bienen, Kaninchen,

Schweinen und am Rind. — v. Niefsen (Wiesbaden)
berichtete über die Ergebnisse seiner zwölfjährigen

experimentellen Studien über Syphilisätiologie.

Der Kongrefs des nächsten Jahres wird nach der

M. A. Z. in München stattfinden.

Personalchronik.

An der Univ. Strafsburg hat sich Dr. Hugo Fuchs
als Privatdoz. f. Anatomie habilitiert.

An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. med. et phil.

Rudolf Neu mann als Privatdoz. f. Hygiene habilitiert.

Der ord. Prof. f. Physiol. an der Univ. Giefsen Geh.

Medizinalrat Dr. Konrad Eckhard ist am 29. April,

83 J. alt, gestorben.

Der ord. Prof. f. Gynäkol. an der Univ. Löwen Dr.

Eugene Hubert ist kürzlich, 66 J. alt, gestorben.

Xcn erschienene Werke.

A. N. Kiaer, Statistische Beiträge zur Beleuchtung

der ehelichen Fruchtbarkeit. 3. Abschn. [Videnskabs-

Selskabets Skrifter. II. Historisk-filosofisk Kl. 1904.

No. 4]. Christiania, in Komm, bei J. Dybwad.

Zeitschriften.

Virchotvs Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 180, 2. A.

J oll es und M. Oppenheim, Beiträge zur Kenntnis

der Blutfermente. — B. Wolownik, Experimentelle

Untersuchungen über das Adrenalin. — R. Freund,
Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der

Elektrizität auf die sekretorische Tätigkeit des .Magens.

— L. DAmato und P. Macri, Die sympathischen

Ganglien des Magens bei einigen experimentellen und
spontanen Magenkrankheiten. — C. Hart, Ein seltner

Fall von spontaner Herzruptur. — M. Simmonds, Über
das Angioma racemosum und serpentinum des Gehirns. —
S. P. L. Hülst, Zur Kenntnis der Genese des .Adeno-

karzinons und Karzinoms des Pankreas. — Torkel,
Die sogenannte kongenitale Pylorushyperplasie, eine Ent-

wicklungsstörung. — R. Meyer, Über einige Abnormi-

täten am Schwanzende menschlicher Foeten. — Edens,
Über Amyloidfärbung und Amyloiddegeneration.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Kurt F. Müller, Der Leichenwagen Alexan-
ders des Grofsen, [Beiträge zur Kunst-

geschichte. XXXI]. 2 BL u. 75 S. 8" mit 1 Taf.

und 8 Abbild, im Text. M. 2,50.

Diese Leipziger Preisschrift ist Studniczka

gewidmet und trägt das Gepräge seiner Schule

in der fleifsigen Sammlung des einschlägigen

Materials sowohl aus Ägypten und dem Osten,

wie aus der griechisch-römischen Welt. Als

Vorarbeit zum Haupt-Thema wird bei allen diesen
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Völkern gesammelt, was von Totenwagen aus

der Überlieferung oder aus bildlichen Darstellungen

erhalten ist, und es ergibt sich, dafs die griechi-

sche Sitte die Mitte hält zwischen derjenigen der

Römer, die die Leichen ohne Ausnahme trugen,

sogar durch das halbe Reich, und der des

Orients, wo das Fahren die Regel zu sein scheint.

Zum Leichenwagen Alexanders übergehend

stellt der Verf. zuerst den überlieferten Text

fest. Dann bespricht er die älteren Rekonstruk-

tionen und untersucht darauf den Text kritisch.

Hierauf geht er zu seiner eigenen Rekonstruk-

tion über, die er mit Heranziehung alles mög-

lichen Materiales zu begründen sucht. Glücklich

hat er dabei, was seine Vorgänger brauchbares

geliefert haben, ausgenutzt und von philologischer,

archäologischer, architektonischer Seite Rat und

Hilfe herangezogen.

Nur einen Paten hat er versäumt einzuladen,

einen Wagenmacher, und das scheint mir zu

einem Vitium originis seiner Rekonstruktion ge-

führt zu haben. Diese hat zu sehr den Charakter

eines Bauwerkes aus Stein, zu wenig den eines

leichten, aber haltbaren Baues eines Wagenauf-

satzes. Fein und richtig wird auseinanderge-

setzt, wie Alexander in einem goldenen anthro-

poiden Sarkophage auf einem Ruhebett gelegen

hat, mit Ausnahme des Kopfes von einem Schar-

lachtuch bedeckt, von seinen Waffen umstellt,

sichtbar hinter einem goldenen Netze ^), worin,

wie im Cellafries, vier Tafelgemälde seine Reiter

und Fufsknechte, seine Kriegselephanten und

Schiffe darstellten.

Zu schwerfällig aber sind die dichtgestellten

ionischen Säulen. Statt vier in der Front, sechs

an den Längsseiten von sechs Metern, hätten

vier beiderseitig, bei offener Front, vollständig

genügt, und bei einer Metall- (und Holz-) Kon-

struktion wäre es gewifs möglich gewesen, den

Säulen selbst, statt zehn, zwölf untere Durch-

messer zu geben. Den QQiyxog, wie statt

Qqovoq vorgeschlagen wird, der darauf ruhte,

rekonstruiert der Verf. wie ein ionisches Gebälk,

obgleich der Text deutlich angibt, dafs ein Rah-

men von quadratischem Durchschnitt darauf lag,

an dem wirkliche Vorderteile von Tragelaphoi

(gehörnte Lövvengreifen nach dem Verf.), wie

wir sie an den persischen Säulen kennen, viel

geeigneter wären zum frei Aufhängen der Glocken,

als die vorgeschlagenen Köpfe am Geison.

Richtig weist der Verf. noch darauf hin, dafs

der Wagen und die Sänfte, die KafxaQa, die auf

diesem Rahmen ruhte, stets die Form eines

Tonnengewölbes hatte, selber aber weicht er

davon ab, indem er, um einen Mittelpunkt zu

erhalten, eine zu jener Zeit ganz unwahrschein-

*) Dieses Netz wird doch wohl bestimmt gewesen

sein als Abschlufs denjenigen gegenüber, denen es er-

laubt wurde, den Wagen zu betreten, una den Sarko-

phag in der Nähe zu sehen.

liehe Form wählt. Es kann aber doch die

hübsch ausgedachte Fahne mindestens ebenso

gut wie ein Mittel -Akroter auf dem offenen

vorderen Bogen stehen.

Ein Wagenmacher hätte auch wohl in dem
noXog unter dem Wagen das früheste Vorkom-
men der heutigen Drehvorrichtung, die kaum
einem vierrädrigen Wagen mehr fehlt, erkannt

und es dann auch gewagt, ein Gesamtbild dieses

Leichenwagens zu entwerfen.

Trotz dieser Bedenken aber scheint mir das

Büchlein einen grofsen Fortschritt zur Lösung

des Problems zu bedeuten, und ich möchte es

allen, die sich für dieses interessieren, aufs

wärmste zur Erwägung empfehlen.

Amsterdam. J.
Six.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen,

In einem alten Hause der Rue de la Monnaie in

Gent, gegenüber dem Grafenschlosse, ist nach der Voss.

Z. unter mehreren Kalkschichten eine aus dem 15. Jahrb.

stammende Darstellung des »Letzten Abendmahlst
mit fast lebensgrofsen Figuren entdeckt worden. Das

Kolorit des Bildes ist aufserordentlich saftig, der Reich-

tum in der Anzahl und Verschiedenheit der Figuren, der

Attribute auf der Tafel verblüffend. Besonders fallen

neben Kristallgefäfsen jeglicher Form flache, viereckige,

weifsmetallene Teller auf, die vor jedem der heiligen

Teilnehmer am Abendmahle stehen. Das Bild bildet

einen schätzenswerten Beitrag zur Erkenntnis der Genter

Malkunst im 15. Jahrh., denn es handelt sich hier nicht

um ein Freskowerk, sondern um eine Ölmalerei auf

eigens dafür vorbereiteter Wand.

In einem alten Hause in Amsterdam ist unter

altem Gerumpel ein sehr schmutziges und vernach-

lässigtes Gemälde gefunden worden, das von Dr. Bredius

als ein charakteristisches Werk aus der ersten Zeit

Rembrandts erkannt wurde. Dr. Bredius will zur

weiteren Feststeilung des Werkes Geh. Rat Dr. Bode zu

Rate ziehen. Das nicht grofse Gemälde stellt einen

Mann mit seinem Esel dar, also vermutlich Bileam.

Im Stadtmuseum zu Rosen heim ist im vorigen Jahr

auf dem Deckel einer Tegernseer Handschrift ein

Schrotblatt gefunden worden. Fachmännische Unter-

suchungen, vom Direktor des königl. Kupferstichkabinetts

München Dr. Pallmann geleitet, führten zu dem Ergebnis,

dafs man es hier mit einem dem 15. Jahrh. entstam-

menden Unikum zu tun habe. Vorläufig wird das

Blatt, da der Magistrat sich zum Verkauf ins Ausland nicht

entschiiefsen kann, im Stadtmuseum niedergelegt werden.

Gesellschaften and Vereine.

Archäologische Gesellschaft.

Berlin, Aprilsitzung.

Den Vortrag des Abends hielt Prof. C. F. Lehmann
unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder über kleinasia-

tische und griechische Felsenbauten. Er verglich

die ihm auf der deutschen Expedition nach Armenien 1898

und 1899 bekannt gewordenen Felsengräber, Burgen

und Felskanäle mit den neuerdings in Paphlagonien

von Dr. Leonhard (Breslau) aufgefundenen und mit ähn-

lichen Felsanlagen des ältesten Griechenlands. Der

Schriftführer der Gesellschaft, Oberlehrer Dr. Alfred

Brueckner, legte eine Arbeit des Prof. Meurer (Rom)

über die mammae der Artemis von Ephesos vor und

berichtete nach Fabricius' Buch »Die Besitznahme Badens

durch die Römer« über die Ergebnisse der Limesforschung

auf dem Gebiete Südwestdeutschlands.
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Maisitzung.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. U. v. WilamowitzMoellen-
rff berichtete über den Verlauf des Internationalen

Archäologischen Kongresses zu .Athen. — Graf von
Kefsler legte Photographien des l'arthenonfrieses vor,

die unter seiner Leitung vom Photographien Druet, Paris,

von den Originalen des Britischen Museums in der Ab-

sicht aufgenommen worden sind, die starken Licht-

kontraste der bisherigen Aufnahmen zu vermeiden und

so die Formenwirkung bis in ihre feineren Übergänge

hinein wiederzugeben. — Der Direktor der germanischen

Abteilung des Kaiserlichen .Archäologischen Instituts, Prof.

Dragendorff (Frankfurt a. .M.) hielt einen Vortrag über

die provinzialrömische Keramik. Die ursprünglich

in Pergamon fabrizierte > Terra sigillata« hat ihre höchste

Vollendung in den Fabriken von Arretium im 1. Jahrh.

V. Chr. erreicht und ist, über die Alpen verhandelt, die

Ware gewesen, welche der Legionär des .Augusts in den

germanischen Lagern ausschliefslich benutzt hat. .Aber

in der Folgezeit wird die italische Ware von der galli-

schen, die altgallische Formen mit der Imitation von
italischer Ware verbindet, verdrängt : zunächst von süd-

gallischen Fabriken, dann von mittelgallischen am Allier

gelegenen, bis dieser Import schliefslich durch die am
Rkeine selbst gegründeten Fabriken abgelöst wird. Dr.

gewann aus den Scherbenfunden der rheinischen An-
siedelungen eine von .Augustus bis auf Karl d. Gr. aus-

gedehnte Geschichte der keramischen Industrie und des

Handels. Zum Schlufs sprach nach der Xat.-Z. der

Direktorialassistent an den Königl. Museen Dr. Regling
über ein Tridrachmon von B3'zanz, durch das die Er-

i

kenntnis eines antispartanischen Seebundes während der

Zeit des korinthischen Krieges erweitert wird.

FersOBalcbrOBik.

1
Prof. Dr. Wolfgang von Oettingen hat seine

i
Stellung als erster ständiger Sekretär der Akademie der

' Künste zu Berlin aufgegeben.

I Der Kunstkritiker und Dichter Karl Spitteler in

Luzern ist an seinem 60. Geburtstag von der philos.

F'akult. der Univ. Zürich zum Ehrendoktor ernannt

i

worden.
I >'eo erseblenene Werke.

A. J. Evans, The Palace of Knossos. [S.-A. aus

dem Annual of the British School at Athens, No. X.
' 1903—1904.1

Zeitackriften.

L'Arle. 8, 2. E. Jacobs en, I seguaci del Francia

e del Costa in Bologna. — J. D '.Anco na, Gli affreschi

del Castello di Manta nel Saluzzese. — A. Venturi,
Frammenti del Presepe di Arnolfo nella Basilica romana
die Santa Maria Maggiore. — A. Bellucci, Un' antica

industria tessile perugina.

Inserate.

Schreib tnaschinenarheiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfäftigunf/en führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Hnbse, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

"gTerfag von "55. ^. "^euBnev in Seip^xQ.

Ccubncrs flcine E>pvad)b\xd)ex
M^ berufen auf bti fogenannten nenntttelnben 8.^et^obe, inbem

/^Nfit ten neueren gorbetungen entfprecfccnb ber ©tlet'

^

nung becSpiad)e }uin münblidien unb ]'c^ttftltcf)en

freien ffiebrauc^e bienen, o&ne boc^ bie (Srroerbung einer

fit^eten grammatifcfjen ®runblage ju oetnacbliifrigen-

Ceubncrs üeinc Spxad)bnd}cv
^^k eignen ficfe tieö^alb inSbcfcnbtre jur öinfü^rung in Scfeulen
^NunDÄutfen mit befcfctäntterem Sptacf)unterti(6t , wtü |ie fic^

auf bae roitflicf) 5lotroenbigc befc^tdnten, aÜeS überflüffige

Segelroerf aber oenneiben. ><^*^*^*^*^*^*^*^4

^enbnns flcinc Sprad^büd^cr
^^ ünb ferner inSbefonfcere aucfe für ben rafcfter fortfc^reiten.
/^s ben Unterrtcftt älterer Schüler unb ßrroacbfener geeignet, roeil

V^üe nur füt ben unmittelbaren praftifc^en ®ebtaud)
A^ geeignete Spracfciloffe für bie (hiemung ber gpratfte be-

V^ nu^en. •^•<w^*^*.**'»*^*^*.»*.»*.^*.^*.^*.w.<

Ceubncrs flcine Sprad^büd^cr
^% bienen infolgebefien ferner jugleitfe al6 juoerldffige praf-
^tjfc^e S?atgebet für ben fpdteren ®ebrau(fe ber
N^gpracfce, in bem ber ©enufeer Don porn^erein i)ti-

^mif(^ ijt. >•».«•*«.«..«..«..«..«.*«...»*«.«.

Ccubners Heine S)pvad\bnd}cx
^% eignen ficft besbalb ganj bcfonbetS jur gtlernung ber gpratften
^Nfüt Äaufleute, 3:ecftnifet, »eifenbe u. f. ro..«.^.*.

©rfitenrn fmb:

I. ^ranaöft)*. S3on Dr. Dtto «oerner. 3)Jt. 2.40.
II. ttnglif*. SSon IJrof. Dr. DSfor 3:f)iergen. 2. «ufl.

m. 2.40.

in. 3talienifc6. 2. «uflage. SSon 9. Scanferlato. SWf. 2.40.
|)ier}u IL 3:eil: (Stgän.äungen. mt.2.—

IV. gpanif(*. Son $rof. Dr. ^. Sunge. 8J}f. 2.40.
V. £ieutf(^ für Susiänber. Son «. g. Secfer. 5Kt. 2.—

3«ff8 «önbdjen bei befter «uSPattung mit Saiten, planen,
iJiünjtafeln unb in bouer^aftem, gef^madoottem (5tnbaubf.

Eeubners fleine Sprad^büd^er.

3n ber ©ommlung ip neu crfthicnen:

Deutfd^ für ^lusläiiber.

Das ZTotiüenbigfte aus öer beutfd?cn

5prad?Iebre mit praftif(i?en Betfpielen,

Cefc= unb (Befpräd^sübungcn. ^ ^
^on Reverend H. C ßcd?er.

mit JfnsicMen von Berlin, Dresden, Köln und numberd.
— Preis gebunden IHk. 2.-. -

—

—
SqS Sü(f)Iein bat einen rein proftifc^en 3"'ecf. (Sä um»

faßt „ta^ 9iotn)enbigPc aviä ber beutfc^en Sprachlehre, mit

prahifc^en Seifpielen, ?efe= unb ©efpröc^lübungen". $on ber

erflcn @tunbe an roirb ber Üernenbe burcb jroerfmöBige , ft(^

auf taä J?efefiü(f bejie^enbe (prägen gejrcungen, fi(^ ber beut»

fc^en Sprache ju bebienen. Sie (Jigentümlic^feiten beä 3lu§»

brucfe» raerben überoü befonberS berücfftt^tigt, unb bie fproc^»

liefen (Srflörungen fmb tnapp unb flar gefaßt. Slucb eine ein»

ge^enbe SBebanblung ber muftergültigcn bcutfdjcn S(u5fpra^e

ift gleid) im Sfnfange ju finben, unb tJOit ber amtlichen 9?e(^t'

ft^reibung ifi burc^roeg geroiifenbafter ©ebraucft gemotzt toor»

ben. ^üt^liift 23örterDer3eic^niffe, Jefeüürfe in ^rofa unb eine

fleine (Sammlung beliebter ©ebii^te unb jum Sdjlufte eine

beträchtliche StngabI geläufiger Sprichwörter folgen itn 9Ln-

^ange, ber auc^ noc^ ireitere nü^Iic^e Sprac^regelnjnit Sei»

tpielen jur SSertiefung in ber ©rammatif entbölt. ^^cntbcn,

bie boS Seutfc^e im 3tei(^c, in Cfterrctcft, ber Sc^roeij ober

onberärco proftifd) unb fc^neü erlernen rooCen, iji bieä in ob«

roec^felnb lateinifc^em unb bcutfd)em Srucfe erfc^einenbe 35?ert.

cf)en roarm gu empfehlen.
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Verlag von B. ©'Ccubncr in Cetpztg*

Deutfche Bd^ulausgaben.
herausgegeben von Direftor Dr. ^. (Sau big un6 Dr. ®. ^ricf.

„?lber biefc neue Schulausgabe gehört in ber $at ju ben irenigen glücflici)cn SluSna^tnen. 2)iefe SluSgaben fcfjcn ganj ab »on
mcitfd^ic^tigcn, litctat^iflonfcf)cn (Sinfü^rungcn, au^er äumcilcn in tabeüarif(^er gorm über beS ©id^terS Scbcn unb SBett unb ben ge-

fd)ici)tlic{)en §intergrunb. j)ic eigentlicf)cn 5T(äutcrungen geben in meift äufeerft tnappcn §u^noten baS Slücrnotrocnbigfte jum 93erftänbie

bc8 (Selefcnen, fo ba§ bie gcmeinfame SIrbeit im llntcrrid^t nidjt übetflüffig geniad}t roirb Sie gcfamte äußere SluSftattung ift einfach

muftcrgültig, 33er6. unb 3«'Ic"ää^Iung ijl überaü burc^gefü^rt, Scbrift, j)rucf, Rapier unb ©inbanb erfüücn aüe Stnforberungcn , bie man
in ^t)gienifcf)er unb äft^etifctjcr ©ejie^ung an ein 8c^ulbucf) ju ftcücn cerpflid&tet ift. 3)ct neuen @d)ulau6gabe ift bie lüeitefte 93erbreitung

ju münfcfcen, jumal au^ ber ^reiö ein äu&erft niebriger ift." (äRonatSf^rift füt ^ö^ere Sd^ulen.)

©ist) er fjinb

®oet^eS ©cbic^te in SluSma^I .

©oet^c, ®ö& ». Serlic^ingen .

®oetf)e, .^ermann unb ©orot^ca . tart.

Seffing, 5ffJinna oon Sarnf)elm . . tart.

SeffingS ^^ilotaS unb ÄriegSpoefie fart

©dritter, 3)ie JJJäuber fort,

fart. 50 $fg., geb. 75 «pfg.

fart. 50 $fg., geb. 75 $fg.
35 $fg., geb. 60 $fg.
35 qSfg., geb. 60 ^9-
40 ^fg-, geb. 65 ^fö-
60 ^fg., geb. 80 «Pfg.

erfc^ienen:

©tfliller, SKaOcnftein, 1.%.: ^aütn-
fteinS Sager unb bie ^iccolomini fart. 40 $fg., geb. 65 $fg.

@d)iner, SOBaUcnftcin, II. Steil:

aSSaüenfteinS Job fart. 40 $fg., geb. 65 ^fg.
©cf)iller, aSaüenftein, I. u. II. Seil fart. 80 Wg-, geb. 2Slt. 1.20

©dbiller, SBil^elm Seü . . . . fart. 40 ^fg., geb. 65 «Pfg.

Sßeitere ©änb(i)en bcfinben fic^ in SJcrbereitung.

für die ßand des Cehrers liegt 6er Stoff 5er in 6en Sdjulausgaben gebotenen, für öen

Sdjüler berechneten (Erläuterungen in ausfüljrlidjer, für öen Unterridjt bearbeiteter ^orm in bem
be!annten XDerfe ,3vts deutfdben Ccfcbüdberti" por, bas gleidj5eitig mit ben Sdjulausgaben
tDeiter ausgebaut toirb.

Hu8 deutfdben Cefebücbern.
Did)tungeti in poefie und profa erläutert für Sd>ule und Raus.

Unter IRitmirfung namtjafter Sdjulmänner

Ijerausgegeben üon H. unb VO, Dietlein, Dr. 0. ^ri(J, Dr. i}. ©aubig unb ^r. Polatf.

erster Band. 5. STufl. [558 ©.] gr. 8, ent^altenb bie ®rläute=

rungen oon 426 Sichtungen für bie Unterstufe. 1902. $rei8

geb. Wf. 4.60; in .^albfranabanb geb. SWf. 5.80.

Zweiter Band. 6. Slufl. [746 ©.] gr. 8, cntbaltenb bie (Srläutc=

rungen üon 437 ®icf)tungen für bie jviittelstufe. 1904. ^reiö

ge^. s^f. 5.50; in §albfranäbanb geb. aj?f. 7.—
Dritter Band. 6. Slufl. [IV u. 670 ©.] gr. 8, entijaltenb bie

(Erläuterungen »on 251 Sidjtungen für bie Oberstufe unb bie

Mittelklassen bäbercr Schulen. 5)}tt 2 Sln^ängcn: I. 2Ib=

rife ber bcutfcftcn poetik. II. Äurje Biographien ber !Dicf)ter.

1904. sßrciö geb. SWf. 5.60; in |)albfranäbanb geb. W. 7.—
Vierter Band. Bpifche und lyrifcbc Dichtungen erläutert für

bie Dbcrflaffen ber ^oberen @ci)ulcn unb für baS beutfcf)e §au8.
.^erauSgegeben oon Dr. D. gricf unb gr. ^olacf.

I. Slbteilung: Bpifcbe Dichtungen: 3)ü6 9}ibclungenlieb. —
®ubrun. — ^aräioal. — Ser arme ^einricf). — 3)a6 glücf=

^afte @cf)iff »on 3üri(i. — 5)er SRcftiaS. — 5)er |)clianb.

— ^ermann unb 5)orotI)ea. — 5)er fiebjigfte ©eburtstag.
— aicinecfe guciiS. 3. 2luf[. 1900. [VIII u. 494 ©.]
gr. 8. «Preis geb- Wt 4.—; in .gialbfransbanb geb. 3Jtf. 5.40.

II. Slbteilung: Cyrifche Dichtungen: Sßalt^er oon ber SSogel-

rocibe. — Sas SJolföIicb. — ^aS eoangelifcbe Äirdjenlieb. —
griebricb ®ottlieb Äbpfiocf (Dben.) — 3. SB. oon ©oet^e.

(ix)xit.) — gr. con &(j)iller. {®cbanfenlt)rtf; neue eingeben»

bcre unb bie ®cbidbte ju einem Silbe oon ©cfiiUerS Sßelt'

anfdbauung gruppierenbe Searbeitung.) — Sic 33atcrlanb§=

fänger ber grcif)eit§friege. 3. oermebrte Slufl. 1902. [576®.]

gr. 8. «Ißreie ge^. 9JJf. 5.— ; in |)albfranäbanb geb. SWf. 6.40

fünfter Band. OTegwcifer durch die hlassifchen Schuldramen.
(I. unb II. Abteilung bearbeitet »on Dr. D. gricf. III. unb

IV. Slbtcilung bearbeitet oon Dr. §. ®aubig.) gr. 8.

I. Slbteilung. Ccssings 5)ramen: ^bilotaS, ßmitia ®a=
(otti, Winna oon ©arnf^elm, 5]att)an ber SOBeifc. — ©oetbes
Sramen: ®d^ oon Serlicbingen, Sgmont, 3pf)igenie auf

Sauds, Torquato Saffo. 4. Slufl. 1904. [VIII u. 522 S.]

^reiS ge^. 3Rf. 5.—
; in |)albfranäbanb geb. W. 6.40.

II. Slbteilung. SchiUers 3)ramcn: 35ie 3Jäuber, gieSco,

Äabale unb Siebe, 3?on SarloS, SBaüenftein. 3. «ufl.

1901. [368®.] ^reiö geb. anf. 4.— ; in ^albfranjbanb

geb. 3Kt. 5.40.

III. Slbteilung. Schillers 3?ramen: Waüa Stuart, Sung»

frau oon Drieanß, ©raut oon SReffina, aBiIf)elm 3;eU,

©emetriuS. 3. oerm. STup. 1904. [VII u. 524 8.]

5Prci6 ge^. 2JJf. 5.50; in .f)albfranäbanb geb. mt 7.-

IV. Slbteilung. r>. von Kleift, Shakespeare, Cessings
,|)amburgif(^e Dramaturgie", 2. oerm. unb oerb. ?Iuf!age.

1905. [604 ®.] «Preis ÜJlf. 6.-; geb. Wt 7.50.

]Veu erfd^ienen: Das gried)ird)e Drama. (Sedjfter Banb. I. 2lbteilung.) 7Xx^d}ylos,

Soptjofles, (Euripibes. Bearbeitet oon Dr. 3oI}. ©effden. preis gel}. ITT!. \.60,

geb. irt!. 2,20.

Seber Sanb unb jebe Slbteilung beS aSerfeS ift einjeln fäuflic^.

„®in 9?eic^tum feinfinniger Semcrfungen unb eortrefflidb met^obifcbcr SBinfe ift barin enthalten, roelcfter baS

SBerf p einem ber anregenbften unb frucbtbarften auf biefem ®ebiete madbcn fann. lud) ben ^ö^eren ©(^ulen eS

rec{)t nacf)brücf lieb jur ©ead(itung au empfeblen — rvax ber eigentliclje ^mtd ber oorfte^cnben ^tiltn."

(3citfc^rift f. b. ©rimnafialrcefen.)

„— — ®omit lö^t fid) baS oorliegenbe Surf) (IV. S3anb) als eine pöbagogifcbe Sciftung erften 5fangeS be =

jeidbnen. unb eS bürfte unfcreS ©racbtenS in ber ©ibliot^ef feines 3)eutfc^le^rerS fehlen." (5)aS ©pmnafium.)

„3db fennc unter allen erflärungSfrf)riften beutfcfter 3?ramen feine, bie oon fo burjbgreifenber Sebeutung

für eine erfolgreid)e öebanblung unb SOBürbigi-ng unfercr flajfifcben 5)ramcn in ber ©cbute loöre, roie biefe

(V. S3ant)). ®S ift ein auf biefem ®ebiete cporf)cma(f)cnbeS 3Berf, unb icf) bin überjeugt, bafe eS in ben meiteflen

Greifen für bie ©cbule frucf)tbar unb fegenSreic^ roirfen loirb. (®i;mnafiaIbireftor Dr. ^tu^ntu)
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ZUR PHILOSOPHIE erschienen im
Verlage von B. G. TEUBNER

ETHIKALS KULTURPHILOSOPHIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 640 S.] gr. 8. 1904. geh. J( 12.—,

geb. M 14.—

Die „Ethik als Kulturphiloscphie" will den Beweis erbringen,

dafi die Aufgabe des Erziehers in der Tat keine andere sein kann

als die, den Zögling zum Kulturarbeiter heranzubilden. Der erste

Teil des Werkes gewährt demgemäfs, nachdem in der Einleitung

vom sittlichen Bewufstsein im allgemeinen, von den Aufgaben,

Quellen und Methoden der Ethik gehandelt worden ist, einen Über-

blick über die .Entwickelung des sittlichen Bewußt-
seins in Geschichte und Tat der Menschheit", die Ent-

wickelung der sittlichen Tatsachen und Anschauungen von der

grauen Vorzeit bis zur Gegenwart. Der zweite Teil enthält als-

dann eine Darlegung der „ethischen Prinzipienfragen«,

welche sich stützt auf Biologie, Anthropologie und Soziologie,

und zieht fernerhin die „praktischen Konsequenzen" aus

dem gesamten beigebrachten .Material, stellt die für unser Handeln

sich ergebenden Maximen, die sittlichen Normen oder Forderungen

fest, im allgemeinen wie im besonderen, im Hinblick auf das pri-

vate und das öffentliche Leben.

HAUPTPROBLEME DER ETHIK.

LEHRBUCH

DER PÄDAGOGISCHEN

PSYCHOLOGIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 483 S. gr. 8. 1901.

geb. M 11.—

geh. M 9.—,

Überall ist aber an die praktische Pädagogik angeknüpft

und am Schlüsse jedes Kapitels werden hieraus resultierende

pädagogische Mafsnahraen besprochen, woraus sich der Titel

„Pädagogische Psychologie" mit Recht ableiten läfst. Wir
empfehlen das Werk zum Studium und event. auch zur An-
schaffung für die Bezirksbibliotheken.

(Bayerische Lehrerzeitung Nr. 31. 36. Jahrg.)

Beide Werke wollen die Lehren der neueren Psychologie dar-

bieten. Dies gelingt in vollem Mafse jedoch nur Bergemann
Bergemanns Buch aber sei allen denen dringend empfohlen, die

tiefer als es Heilmanns Buch ermöglicht, in die Psychologie ein-

dringen wollen.
(Sächsische Schulzeitung Nr. 42. 1902.)

SOZIALE PÄDAGOGIK
.A.UF ERFAHRUNGSWISSENSCHAFTL. GRUNDLAGE

UND MIT HILFE DER INDUKTIVEN METHODE
ALS OITEBSALISTISCHE ODER KULTCB-PÄDA€iOGIK

DARGESTELLT VON PAUL BERGEMANN.
LXVI u. 616 S.] gr. 8. 1900. geb. JC 10.—,

in Halbfr. geb. M 11.60.

, Aus diesen Erfahrungen zieht Verfasser das Facit und
baut darauf seine sozial -pädagogischen Anschauungen auf, die

dem Geiste der Zeit durchaus gerecht werden, von einem tiefen

sozialen Verständnis und edler Humanität getragen, eine ganz be-

stimmte und eigenartige Richtung innerhalb der sozialen Päda-
gogik einschlagen. . . .

.

"

(Die Frauenbewegung. 1901. Nr. 9.)

20.

SIEBEN VORTRAGE
VON PAUL HENSEL.

[IV u. 106 S.] gr. 8. 1903. geh. Jt 1.60, geb. M 2.

Der Verfasser entwickelt im Gegensatz zu den gegenwärtig
herrschenden Richtungen des Utilitarismus und Evolutionismus
die Grundgedanken einer Gesinnungsethik. Nicht der Erfolg
kann für den Wert unserer Handlungen maSgebend sein, son-
dern die Gesinnung, durch die sie veranlaßt wird. Die Gesinnungs-
ethik allein bietet in dem pflichtmäSigen Handeln einen sicheren
Maßstab der Beurteilung Er betont dabei nachdrücklich, daß
die landläufige Unterscheidung zwischen Egoismus und Altruis-
mus von keiner Bedeutung für die sittliche Beurteilung ist, da
beides ebensogut pflichtgemäß wie nicht pflichtgemäß sein kann.
Das ethische Handeln wird also als die eigenste Angelegenheit
der Persönlichkeit dargestellt, aber der modernen Lehre vom un-
beschränkten Recht des Individuums gegenüber wird mit aller

Schärfe darauf hingewiesen, daß die Gesellschaft in Recht und
Sitte Zwangsnormen zur Verfügung hat, die sie den Verletzem
dieser Satzungen gegenüber aul recht zu erhalten berechtigt und
verpflichtet ist

ERKENNTNISTHEORETISCHE
GRUNDZÜGE DER

NATURWISSENSCHAFTEN
UND IHRE BEZIEHUNGEN

ZUMGEISTESLEBEN DERGEGENWÄRT.
ALLGEMELN WISSENSCHAFTLICHE VORTRÄGE

VON P. VOLKMANN,
Professor der theoretischen Physik an der Univ. Königsberg i. Pr.

[XII u. 181 S.] gr. 8. 1896. geh. n. M 6.—.

Die Vorträge sind aus akademischen Vorlesungen für Hörer
aller Fakultäten und aus einem vor einem weiteren Publikum
öffentlich gehaltenen Vortragszyklus hervorgegangen.

Ohne besondere Voraussetzungen zu machen, versucht der
Verfasser in möglichst aUgemein verständlicher Weise und an
der Hand zweckmäßig gewählter Beispiele vornehmlich aus dem
Gebiet der Physik zu erläutern, in welchen Formen sich natur-

wissenschaftliche Erkenntnis und naturwissenschaftliches Denken
bewegt, um schließlich einigen Beziehungen nachzugehen, welche
die gewonnenen erkenntnistheoretischen Grundzüge der Natur-
wissenschaften mit dem Geistesleben der Gegenwart aufweisen.
.A^ufsätze und Vorträge ähnlicher erkenntnistheoretischer Tendenz
von Helmholtz, Mach, Holtzmann, Hertz, Ostwald
haben dem Verfasser Anregung zur Publikation seiner V'orträge

gegeben.

D. BEGRIFF D. ABSOLUT WERTVOLLEN
ALS GRUNDBEGRIFF

DER MORALPHILOSOPHIE.
VON DR. FELIX KRUEGER.

gr. 8. geh- n. M 2.80.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, zur Lösung des ethi-

schen Grundproblems durch psychologische Analyse von Tat-

sachen des psychischen Lebens einen Beitrag zu liefern. Als

Fundamentalfrage der Moraltheorie ergab sich ihm ^im GegensaB
zu der Mehrzahl der modernen psychologisch verfahrenden Ethi-

ker) die Frage nach einem unbedingt gültigen Prinzip der

moralischen Beurteilung. Hierin — also in der Fragestellung

und in dem Streben nach Überwindung des unumschränkten

ethischen Relativismus — berührt sich der vorliegende Versuch

mit der Ethik Kants. ^ , r>n »,.

An SteUe des vieldeutigen Begriffs einer absoluten raicnt

oder eines unbedingten SoUens wird der Begriff des absolut
Wertvollen in den Mittelpunkt der Untersuchung gesteu.,-

denn in jedem Falle handelt es sich bei der moralischen Beur-

teUung um Werturteile, und zwar letztHch um em Werturteil

von unbedingter Gültigkeit. Nur in diesem Sinne also niäit in

einer transzendenten Bedeutung des Wortes .absolut«, wird em
absolut Wertvolles gefordert und gesucht.
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gerlag uon §. §, feubner tu ftxpfx%.

J\u natur und 6ei$te$welt.
^rets

brsgänbd)ens

nur 1 parh.

gammlung tntlTettft^aftltri^ »» gemeinuerllättMtc^er

garlleUungen aus allen febieten öes piffettB gebunben

nur 1.25 Mk.in §änbd)cn uon 130— 160 geitcn.

cbes §änb(l)cn ift in fid) nfagcfdjlolTcn unb einzeln känflid).

3n trrd)öpfcnbtr uub aUgemctnticrllttnbUdifr gffjonblung rotrben tn abgcfdilofftnen gönbdjfu auf n)tfffn|"tl)aftltd)tr ©runb

tage ruVnöc gorftfllungcn ujtttjttgfr gebiete in ^jlanooUcr gcfd^röukung aus allen Inieigcn bts piffcns geboten, btc'rotrk

Itdj)e gefriebtgung unb bouernben |lul}cn ju geroäljren uermögen unb fomtt auf allgemeines Intereffe redl)nen können.

|latunt)tlTenfdjaftL§ibaotljek. ^tuifdjt gtMbti)fk,

5Iuerbad^, jDte ©runbbegriffe ber

mobernen ^ioturle^re.

moä)mann, Suft, Saffer, !i?i(!^t

unb Sößörme.

93örnftein u. SD'iarcfiDalb, (Stc^t=

bare unb unfic^tbore «Strahlen.

@ d ft e i n , tanipf 3ID. äRenfc6 u. Sier.

©iefen^agen, Unferc tüicfttigften

^uttur^flan^en.

©roe^, !Da8 Sic^t u. btc färben.

^aadt, 33au unb Seben beö 3^iere8.

|)eiIborn, 2)er äRenfc^.

^ e f f c , 2lbftanimung«te^rc unb ©ars

tütni«mu8.

a«ic, a)?oIc!iire, ttome, aBeltät^er.

2 et (^ mann, ®er S3efruc^tung§=

öorgang.

2Bcber, SBinb unb äBctter.

SStgUcenu«, 3}er Menber.

gtebt^tnifdig gtbÜotl)eL

33 i er na dt, 2J?ob. .^eiÜDiffenfc^oft.

S3uc^ner, ©efunb'^eitSle^rc.

^ren^et, (grnä^rung unb ^oiU-

na^rungSmittel.

®ac^8, jDer menft^lid^c Körper,

©(^umburg, Xuberfulofe.

3 an ber, Leibesübungen.

3anber, !Da8 S^erüenf^ftem,

®fograp[)ifd)e gibUotl)ek.

i^red^, 5lu8 ber 53orjeit ber (Srbe,

©ruber, 3)eutfd^. aBirtfc^aftSfeben,

@ünt:^er, ©efc^i^te beS ^^i^'^'^tß'^^

ber (Sntbedungen.

puffert, 3)ic 'ipolarforfd^ung.

$)ettborn, ÜDie beutfti^en Kolonien.

3 a n f n , 3)?eeregforfd^ung u. =Ieben.

tirc^^off, gjJenfc^ unb Srbe.

9?at^gen, jDie Japaner,

©(feiner, 3)erS3au be« SBeltotl«.

3Beife, 3)ie beut[d)en iBoIföftämme

©ruinier, 2)o8 beutfi^e 33otf«Iteb.

©ruber, !Deutfc^. Sßirtfc^aftgleben.

^eil, jDeutfc^e ©täbtc unb 33ürgcr

im a^ittelalter.

^auljfc^, 3)ie beutf^e Slluftration.

Soening, ®ie btfc^. 9?ei(^Ööerfoff.

Dtto, jDeutf(^e8 ^^rauenteben.

Dtto, 2)0« beutfc^e ^anbmerf.

äßeife, 3)ie bentfifien 3JoIf§ftämme

unb Sanbfc^aften.

äßitfoJBSü, !Da8 beutfd^e ®rama
be8 19. 3a^r:^unbert«,

ßiegler, ©exilier,

SoifesmtrtfdiaftL gibltotlieL

58Ioc^, 3)ic ftänbifc^en u. fojialen

kämpfe in ber röm. Qffepublif.

©ruber, 2)eutf(^. Sirtf^aftSteben,

|)au8'^ofer, 33ettölferung8le^rc.

Soening, 9?ei(^8t)erfa[fung.

So^, SBerfe^rSentlüidl. in 3)eut[c^Ib.

SD'Jaier, ©ojiale 33eh)egungen unb

S;^eorien.

Otto, S)a3 beutfc^e ^anblüerf.

^o^te, ®ie (gntwidl. be« beutft^en

3Birtf(^aft«(eben8 im 19. 3a ^r^.

9iat^gen, ®ie Qa^janer unb i^re

lüirtfc^oftUi^e ©ntmidlung.

©c^irmac^er, SKoberne ^^rauen»

bewegung.

Unolb, Aufgaben unb ßiele be«

2Jfenfd^cnIeben8.

|^(l)mf(i)g gtbltotl)gL

^a^n, 3)ie @i[enba^nen,

Saun^arbt, 2lm faufenbcn SBebs

ftu^I ber 3eit.

9J? c r d c 1 , 3fngenieurted^n, b,9?eu3eit.

5[Rerdet,33ilbera.b.3;ngenieurtcc^n.

©c^effer, 9}?ifroffope.

©c^eib, !Die 2«etaIIe,

53ater, 2Bärmefraftmaf(i^inen,

SSater, ^Dompf u, ©ampfmafd^ine.

SBebbinq-, jDq« (Sifen^üttenlDefen,

ßäbQgüg.=^l)t(of, gtbltotl)ek.

Suffe, 3)ie äöeltanfc^auungen ber

großen '^^ifofop^en ber 9?eu5eit,

£reibig, "iDie fünf ©inne be8

.äRenfd^en,

Äülpe, T)te 'ip^ilofop^ic ber ®egen=

lüart.

ü)?artin, jDie l^ö^cre 9}?äbc^enfc^ulc

in üDeutfd^Ianb,

9^e^mfe, ©ie ©cele be8 3)?enfd^en.

Unolb, 9lufgaben unb 3^^^^ be«

SJienfc^enlebeng.

3a über, Seibeöübungen.

3iegler, Mgcmeine "ipäbagogif,

guIturI)t|!ortfil)g gtbUot()gk,

(9teligiong=, ?itcrotur», tunjl» u. tuttur»

gefcf)ic^te.)

S3ö^mer=9f omunbt,2)ie3efuiten,

SorinSfi, 3)a8 2;^eatcr,

33raafc^, Sie religiöfen ©trömun«

gen ber @egenh)art.

©cffden, %ü^ ber SBerbejeit be«

S^riftentumg,

@iefebre(^t, OSraeütifc^c ^teli-

gion8gef(^td^te.

^au<jf(^, ®ie beutf(^e ^üuftration,

aWatt^aei, ®ie beutf(^e 33au!unft,

Dtto, ®a« bcutfc^e ^anbioerf.

©d^loemer, 9?eftauration unb

^ficüolution.

©oben, ^atäftina.

©ot^en, S)a§ europöifd^e ^icgS»

iDefen im 19, Sa^r^,

SJolbe^r, Sau unb Seben ber

bilbenben ^unft.

äöeber, 1848.

SBcinel, 3)ie ©leic^niffe 3efu,

SBeife, ©(^rift= unb Sut^iüefen.

SBeife, !Die beutfc^en iBoIf«ftämme

unb Sanbf^aften,

2Bitfon)«fi, ®a8 beutf(^e 3)rama

be« 19, 3;a^rfi,

3iegler, ©exilier.unb Sanbfd^aften,

guf Punfrf) ausfüdtUdjfit iUuprbrhn gotalog - umfonji unb po^fte'u
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Hus jVatur und Geifteswclt

Xn der Sammlung crfcbcint foebcn:

Sd^illcr
Von Prof. Cbeobalb Jiegicr.

]VIit d. Sd)iUcrbUdn. Kügelgcns in r)eUogravüre.

VI u. [[» 5.) 8. (Seljeftct [ IXlf., qebnnbm i,25 IHf.

Xer ^crfoffer gibt ^icr einen furjcn, aber ööUig

cricf)öpfcnben Übcrblicf über ta^, xoa^ Schiller ge-

iDcfeii ift uiib m\5 »tr i^m 311 banfcn ^oben. SSon

einer feinfiunigen 2tnati)fc feiner SSerfe ausge^enb,

fi'ibrt UHÄ ber S^erfaffer in bas l'eben be^ Tic^tcrs

ein, iinb inbem er iinc- äeigt, roie biefer itnb bie 33erfe

Derantert finb in ben Stnfc^auungen feiner Qtit, ge*

roinnen wir ben Sinblid in beren hiltur^iftorifc^en

^intergrunb, ber ouc^ jum öollen 3?erftänbniä be§

öenieö nid^t entbebrt werben fann. (Sine befonbere

3ierbc bee ^Suc^es bitbet bie i§m betgegebene treffe

lic^e JReprobuftion Don Singelgen'o Sc^iüerbilbniö in

Öeliograbüre.

Tcrlag von ß. (d. Ccubncr in Ccipzig.

Bücberfreunaen
empfehlen wir unser über 300000 Bände um-
fassendes Hntiquariat. Guriosa, illustrierte

franzasische und deutsche merke des is. Jahr-
hunderts, Hlte Drucke, Seltenheiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

Bucbbandlung S. t ALTAR Y & (0..
Berlin NW. 7, Neue VVilhelmstr. 1.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Alt-celtischer Sprachschatz

Alfred Holder.

In drei Bänden.
I. Band A—H (2063 S.) gr. 8. 1896. geh. n. Mk. 64.—

II. „ J—T (2026 S.) „ „ 1904. „ „ „ 64.—
III. „ U-Z (Unter der Presse.)

Das Werk will eine vollständige und kritisch gesich-

tete Sammlung bieten der Quellen für die Kenntnis des

.Alt-Celtischen, für das Alt-Gallische, wie für die gemein-

same Grundlage der gaelischen und der brettonischen

Sprachen. .Als Quellen dienten einerseits die gleich-

zeitigen .Münzen und Inschriften, die zum geringsten

Teile in national-celtischer und griechischer, zumeist in

lateinischer Sprache abgefafst sind; anderseits die Über-

lieferung griechischer und lateinischer Schriftsteller, Iti-

nerarien und Glossarien ; alle mit einer reichen Fülle

von Orts-, Völker- und Personennamen, aber auch von
sonstigen Wörtern der alt-celtischen Sprache. Bis zu
dem als späteste Zeitgrenze aufgestellten .Ausgang der

Merowinge hofft der Verfasser Vollständigkeit erreicht

zu haben. Die Beleg -Stellen sind alle nach Zeit und
Fundort geordnet und bieten somit eine auf sicheren

Daten beruhende Geschichte jedes Wortes oder Namens,
wie sie anderseits, infolge der Sonderung nach lokalem

Gesichtspunkte, dazu beitragen, Geschichte und Lage des

jeweiligen Fundortes aufzuhellen. Hierdurch dürfte den

Real -.Altertümern, wie Ethnographie, Lokalgeschichte,

Topographie, Mythologie und Prosopographie, vielseitiger

Nutzen erwachsen. Für einen grofsen Teil Europas, wie

Nord -Italien, die Schweiz, Deutsch - Österreich , Bayern.

Württemberg, Baden, die Rheinlande von Basel abwärts,

für Belgien, Frankreich, die pyrenäische Halbinsel, Grofs-

britannien und Irland, bildet unser Thesaurus das sprach-
liche Urkundenbuch der celtischen (vor-römischen,

wie vor- germanischen) Zeit. Der Sprachforscher aber

erhält durch die .Anlage des »Sprachschatzes* die Mög-
lichkeit, jede Spracherscheinung wenigstens annähernd
zeitlich und räumlich zu bestimmen. Für die Gram-
matica Celtica liefert der > Sprachschatz», aufser den
Namen und Wörtern, in eigenen Abschnitten fertig be-

hauene Bausteine.

Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

Verhandlungen des

Internationalen Mathematiker- Kongresses
in Heidelberg,

vom 8. bis 13. August 1904.

Herausgegeben von dem Schriftführer des Kongresses

Professor Dr. A. KraZOP in Karlsruhe.

gr. 8. geb. n. Mk. 18.—

Die Verhandlungen des III. Internationalen Mathematikerkongresses umfassen 3 Teile: der 1. Teil

^Chronik des Kongresses» enthält die Vorgeschichte des Kongresses, das Programm desselben, das Ver-
zeichnis der Kongrel3mitgh"eder, eine Schilderung des Verlaufes des Kongresses, einen Bericht über die Tätig-
keit der Sektionen und das Protokoll der Geschäftssitzung. Der 2. Teil »Wissenschaftliche Vorträge«
enthält die Königsbergersche Gedächtnisrede auf Jacobi, leve, Greenhill, Segre und Wirtinger und
die Sektionsvorträge, etwa 70 an der Zahl Den 3. Teil bildet ein »Bericht über die Ausstellung«.
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Geographischen Abhandlungen
herausgegeLen von

Prof. Dr. Albrecht Penck in Wien.

[n zwanglosen, einzeln käuflichen Bänden bez. Heften. Mit vielen Abbildungen, Karten und Plänen, gr. 8. geh

Seoben erschien:

Band VIII. Heft 3. Hassinger. Geomorphologische Studien aus dem inneralpinen Wiener Becken

und seinem Randgebirge. Mit 11 Textabbildungen und 1 Tafel. 1905 Mk. 8.

—

Früher erschien:

Band I. Heft 1. Brückner. Die Vergletscherung des Salzachgebietes. Mit 11 Abbildungen,

3Taf. u. 3 Karten. 1886 „ 9.—
— I. — 2. Neumann. Orometrie des Schtvarzwaldes. Mit 9 Abbildungen, 1 Tafel und

1 Karte. 1886 „ 3.—
— I. — 3. Böhm. Einteilung der Ostalpen. Mit 1 Karte. 1887 „ 8.

—

— I. komplett. 1887 . „20.—
Band IL Heft 1. Geiger. Pamir- Gebiete. Mit 1 Karte. 1887 „ 8.—
— II. — 2. Hann. Verteilung des Luftdruckes. Mit 3 Tafeln u. zahlreichen Tab. 1887 „ 12.

—

— II. — 3. Soyka. Grundwasser- Schwankungen. Mit 18 Abbildungen. 1888 .... „ 3.—
— II. komplett. 1888 „ 23.—

Band III. Heft 1. Sievers. Cordillere von Merida. Mit 1 Karte und 15 Profilen. 1888 . . „12.—
— III. — 2. Günther. Johannes Keppler. Mit 19 Abbildungen. 1889 „ 3.

—

— III. — 3. Woeikof. Einfluss einer Schneedecke. 1889 „ 6.

—

— III. komplett. 1889 »21.—
Band IV. Heft ] . Kretsohmer. Die physische Erdkunde im Mittelalter. Mit 9 Abbild. 1889 „ 5 .

—
— IV. — 2. Brückner. Klima- Schwankungen. Mit 1 Tafel, 13 Figuren und zahlreichen

Tabellen. 1890 „15.—
— IV. komplett. 1890 „ 20.—

Band V. Heft 1. Arbeiten des geogr. Institutes der k. k. Universität Wien. 1901 „ ö.—

Sonderdrucke aus Band V, Heft 1:

Heiderich. Die mittleren ErhebungsverhäUnisse der Erdoberfläche. Mit

1 Tafel. 1891 „ 2.—
Kurowski. Die Höhe der Schneegrenze. Mit 4 Figuren. 1891 „ 1-80

Swarowski. Die Eisverhältnisse der Donau. 1891 „ 2.—
_ V. — 2. Partsch. Philipp Clüver. Mit 1 Karte. 1891 „ 2.—
— V. — 3. Cvijic. Das Karstphänomen. 1892 „ 4.—
— V. — 4. Forster. Die Temperatur fliessender Gewässer Mitteleuropas. Mit 1 Tafel

und 25 Tabellen. 1894 „ 4.—
— V. — 5. Ruvarac. Die Abfluss- und Niederschlagsverhältnisse von Böhmen, nebst

Penck. Untersuchungen über Verdunstung und Abfluss von grösseren Landflächen.

Mit 1 Karte, 2 Tafeln und zahlreichen Tabellen. 1896 » 5.—
— V. komplett. 1896 »20.—

Band VI. Atlas der österreichischen Alpenseen.
I. Lieferung: Müllner. Die Seen des Salzkammergutes. 1896 „ 8.50

IL — : Richter. Seen von Kärnten, Krain und Südtirol. 1897 ..... „ 8.50
— VI. Heft 1, Müllner. Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun. Mit

2 Tafeln, 7 Textfiguren und 47 Tabellen. 1896 „ 6 .
50

— VI. — 2. Richter. Seenstudien. Mit 3 Tafeln und 7 Figuren. 1897 »4.20
— VL — 3. Penck. Friedrich Simomj. Mit 22 Tafeln und 11 Figuren -„12.-
— VI. komplett (ohne Atlas). 1898 „22.70

Band VII. Heft 1. Müllner. Die Seen am Besehen- Scheideck. Mit 7 Abbild, u. 4 Tafeln. 1900 „ 3.—
— VII. — 2. Müllner. Die Vereisung der österreichischen Alpenseen in den Wintern 1894195

bis 190011. Mit 4 Textabbildungen und 2 Doppeltafeln. .1903 » 2.40

— VII. Heft 3. Grund. Die Karsthijdrographie. Studien aus Westbosnien. Mit 14 Abbildungen

im Text und auf 3 Tafeln. 1903 » ^-^^

Band VIII. Heft 1. Grund. Die Veränderungen der Topographie im Wiener Walde und Wiener

Becken. Mit 20 Abbildungen im Text. 1901 :
• » 10 •

—
— VIII. Heft 2. Krebs. Die nördlichen Alpen zwischen Enns, Traisen und Miirz. Mit 9

Textabbildungen. 1903 » 4.—

iflT Die Sammlung wird fortgesetzt. Jede Buchhandlung nimmt Bestellungen entgegen. "»•

Leipzig, Poststraße 3. - B. G. Teubnsr.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.



DEUTSCHE LITERÄTÜ,
'1

HERAUSGEGEBEN VON

Prof. Dr. P. HINNEBERG in BERLIN
W t, Mauerstr. 34 (Ecke der Behrenstrafie).

^LEGT VOI

B. G.TEUBNÖ^^RLIN UND LEIPZIG
Barlin W8, MauerM::|4^^e^^ .&^^aa^^

Leipzig, Poststra?e~

Erscheint jeden Sonnabend im

Umfange von wenigstens 4 Bogen.

XXVI. Jahrgang.
Nr. 21. 27. Mai. 1905.

Abonnementspreis
vierteljährlich 7,50 Mark.

Preis der einzelnen Nummer 75 PI — Inserate die 2 gespaltene Petitzeile 30 Pf.; bei Wiederholungen und größeren Anzeigen Rabatt
Bestellungen nehmen entgegen:

Die Verlagsbuchhandlung, £«rlin W 8, Mauerstr. 34, und Leipzig, Poststrase 3, sowie alle Buchhandlungen und KaiaerL Postämter.

Systematisches Inhaltsverzeichnis.

Ein alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Bfichei mit Seitenzahlen findet sich

zn Anfang des redaktionellen Teils.

Allgemeinwissenschafiliohes ; Gelehrten-,

Sohrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Een seer ghenoechlike ende
amoroeze historie vanden
eedele Lantsloet efi die scone
Sandrijn. {Ernst Martin, ord.

Univ. -Prof. Dr., Strafsburg.)

A.G r a e s e 1 , Führer für Bibliotheksbenutzer.

Theologie und Kirohenwesen.

Die Religion des Neuen Testa-
ments. 1 . Band. {Heinrich Julius
Holtzmann, ord. Univ-Prof. emer.,

Dr. theol., Strafsburg.)

Apollinaristische Schriften. Sy-

risch hgb. von Joh. Flemming und
H. Lietzmann. {Eberhard Nestle,

Prof. am Seminar, Dr. theol. et phil.,

Maulbronn.)

F. G. Peabo dy. Der Charakter Jesu Christi.

Philosophie.

H, Klein, Individual- und Sozialethik

in ihren gegenseitigen Beziehungen

;

D. Justi, Egoismus und .-Mtruismus.

Zur soziologischen Motivation des
praktischen Wollens. {Hermann
Schwarz, Privatdoz. Dr., Halle.)

5. Intei-nati(r>ittler Psijchologeitkatigreß.

Unterriohtswesen.

0. Jäger, Homer und Horaz im
Gymnasialunterricht. {AdolfStamm,
Gymn.-Direktor Dr., Anklam.)

A. Xetschajeff, Über Auffassung.

Jahresversammlung des Vereins der Freunde
Herbai-tischer Pädagogik.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgesohlohte.

A.Seidel, Grammatik der japanischen
Schriftsprache. {Rudolf Lange, Do-
zent am Seminar f. oriental. Spra-
chen, Prof. Dr., Berlin.)

C. F. Oldham, The sun and the serpent.

Grieohisohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohlohte.

G. G. Cillie, De Julii \alerii epitoma
Oxoniensi. {Gustav Landgraf,
Gymn.-Prof. Dr., München.)

F. Bersanetti, L'Anabasi di Arriano.

Deutsche Philologie und Literaturgesohlohte.

C. E n d e r s , Die Katastrophe in Goethes
Faust. {Roman Woerner, aord.

Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. B.)

O. V. Greyerz, Kleines berndeutsches
Wörterbuch.

Englische Philologie und Literaturgesohlohte.

L. Cazamian, Le roman social en
Angleterre (1830—1850);

— , — , Kingsley et Thomas Cooper.

{S. Saenger, Oberrealschul- Ober-
lehrer Dr., Berlin.)

Romanische Philologie u. Literaturgesohlohte.

Amis und Amiles. In deutsche

Verse übertragen von H. Grein.

Mit Vorwort von G. Körting. {Her-
mann Suchier, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Haue.)

M. Croiset, Notice sur la vie et les tra-

vaux de M. Gaston Paris.

Allgemeine und alte Geschichte.

F. Martroye, Une tentative de revolution
sociale en Afrique.

Mittelalterliche Geschichte.

U. Berliere, O. S. B., Inventaire ana-
Ij'tique des Libri obligationum et

solutionum des archives Vaticanes

au point de vue des anciens dio-

ceses de Cambrai, Liege, Therou-
anne et Tournai. {Emil Göller,

Dr. phil., Rom.)

H. Prentout, La prise de Caen par
Edouard in (1346).

Neuere Geschichte.

E. Wiese, Die Politik der Niederlän-

der während des Kalmarkrieges
(1611—1613), und ihr Bündnis mit

Schweden (1614) und den Hanse-
städten (1616). {H. Brugmans,
Prof. Dr., Amsterdam.)

O.Jäger, Geschichte des neunzehn-
ten Jahrhunderts. I: 1800—1852.
II: 1852-1900. {Hermann Oncken,
Privatdoz.. Prof. Dr., Berlin.)

Geographie, Linder- und VBIkerkunde.

Agnes Giberne, Das Meer. und was
wir darüber wissen. Deutsch von

E. Kirchner. {Otto Krümmet, ord.

Univ.-Prof. Dr., Kiel.)

Gesellschaft für Erdkunde r« Berlm.

Zur Zunftkontroverse. {Rudolf Eber-
stadt, Privatdoz. Dr., Berlin.)

Staats- und Sozialwissenschaften.

W. Thompson, Untersuchung über
die Grundsätze der Verteilung des
Reichtums zu besonderer Beförde-

rung menschlichen Glücks. Übers,
von O. Collmann. Bd. II. Nebst
einer Einleitung: Geschichte der
sozialistischen Ideen in England
von H. S. Foxwell. {August Oncken,
ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)

P. Homburg er. Die Entwicklung des Zins-
fufses in Deutschland von 1870 bis 1903.

Rechtswissenschaft

J.B. Sägmüller, Lehrbuch des katho-

lischen Kirchenrechts. II. T.: Die

Verfassung der Kirche. III. (Schi.-)

T. : Die Verwaltung der Kirche.

{Friedrich Thaner, ord. Univ.-Prof.

Dr., Graz.)

K.Oettinger, Begriff der Unwirksamkeit
im bürgerlichen Gesetzbuch.

athematik und Haturwissensohaflen.

A. S. Steen, The diurnal Variation

of terrestrial magnetism. {Adolf
Schmidt, Prof. Dr., Potsdam.)

P. H. S i e V e r s , Mechanismus u. Organismus.

V. Bremer, Leitfaden der Physik.

Medizin.

Fr. Harbitz, Untersuchungen über

die Häufigkeit, Lokalisation und
.-^usbreitungswege der Tuberkulose,

insbesondere mit Berücksichtigung

ihres Sitzes in den Lymphdrüsen
und ihres Vorkommens im Kindes-

alter. {Wilhelm Ebstein, ord.

Univ.-Prof., Geh. Medizinalrat Dr.,

Göttingen.)

34. Kmxgreß der Deutschen GeteüsOtaft für

Chirurgie.

Kunstwissensohaflen.

P. Schubring, Urbano da Cortona.

{Max Semrau, Privatdoz. Prof. Dr.,

Breslau.)
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Im Verlage von B. G. TEUBNER in LEIPZIG erscheint soeben:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON FRITZ BAÜMGARTEN, FRANZ POLAND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

ca. 30 Bogen, gr. 8. geh. Jt 10.— ,
geschmackvoll geb. jH 12.

—

Zu beziehen auch in fünf monatlichen Lieferungen zu M 2.

—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer

wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentUche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band, der zunächst allein erscheint, aber völlig in sich ab-

geschlossen ist, gliedert sich nach einer Einleitung über Land und Leute, Sprache

und Religion in drei große Perioden, das Altertum, das Mittelalter und die Blüte-

zeit. Die vielseitige Entwicklung der beiden letzten Perioden kommt in je drei

gesonderten Abschnitten zur Darstellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende

Kunst, C. Geistige Entwicklung und Schrifttum.

Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein reich-

haltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je leben-

diger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch seine

Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig
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Jäger, Homer und Horaz im Gymnasial-
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Martroye, Une tentative de revolution
sociale en Afrique. (1317.)
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O et tinger, Der BegrifiF Unwirksamkeit im
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magnetism. (1332.)

Thompson, Verteilung des Reichtums.
(1326.)

Wiese, Politik der Niederländer während
des Kalmarkrieges. (1319.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Een seer ghenoechlike ende amoroeze hi-

storie vanden eedele Lantsloet en die

scone Sandrijn. Gouda, G. van Ghemen, (c.

1486). Haag, Martinus Nijhoff, 1902. 37 (unnume-

rieile) S. 8° mit Holzschnitten. FL 2,50.

Die auf der Stadtbibliothek in Lübeck vor-

handene Inkunabel, gedruckt bei Govert van Ghe-

men in Gouda um 1486, liegt hier in einem Faksi-

mile vor, welches geeignet scheint, das Original zu

ersetzen. Es ist bei diesen Faksimiledrucken

wesentlich der Grundsatz befolgt worden, nach

welchem Scherer 1881 seine »Deutsche Drucke
älterer Zeit in photolithographischer Nachbildung«

hat erscheinen lassen. Nur dafs Scherer eine

eingehende Besprechung der verschiedenen Aus-

gaben der Murnerschen Schelmenzunft beigegeben
hat, während dem Lantsloet nur ein Blatt mit

Verweisung auf bibliographische Hilfsmittel folgt.

Erwünscht wäre doch die Berichtigung der

Druckfehler, an denen es nicht ganz fehlt. Das
kleine Drama, so einfach es ist, erweckt immer-
hin ein nicht unerhebliches literarisches Interesse.

Die bürgerliche Wendung, wonach die Untreue
des vornehmen Liebhabers in seiner fruchtlosen

Reue ihre Bestrafung findet, läfst auf eine

städtische Bühne, etwa auf eine Aufführung vor

Patrizierkreisen schliefsen.

Strafsburg. E. Martin.

Arnim Graesel [Oberbibliothekar an der Univ.-Bibl. zu
Göttingen], Führer für Bibliotheksbenutzer.
Leipzig, S. Hirzel, 1905. VIII u. 101 S. 8'. M. 2.

Seinem »Handbuch der Bibliothekslehre i stellt der
Verf. hier einen für praktische Zwecke berechneten, vor
allem für die Hand der Studenten bestimmten Leitfaden
an die Seite. Nach einer Einleitung, die auf die Auf-

gaben der BibUotheken, auf ihre Einteilung in wissen-

schaftliche und volkstümUche hinweist und von den
wichtigsten Bau- und Regalsj'stemen, vom Personal, von
der Erwerbung und Aufbewahrung der Bücher und ihrer

Verwertung im inneren Dienst spricht, erörtert das
I. Kap. den äufsem Dienst und die eigentliche Be-

nutzung der Bibliotheken und geht auf die Mafsregeln

der Bibliotheksverwaltung sowie auf die Rechte und
Pflichten der Benutzer im Leihverkehr genauer ein,

mit besonderer Hervorhebung der Einrichtungen der

preufsischen Universitätsbibliotheken und der Kgl.

Bibliothek zu Berlin. Aul diese Darstellung folgt ein

Verzeichnis von Nachschlagewerken, gewissermafsen
ein .'\uszug aus dem entsprechenden Teil in Graesels

Handbuch. Das IIL Kap. enthält Proben wissenschaft-

licher Schemata von Bibliothekskatalogen, das IV. ein

Verzeichnis der wichtigsten wissenschaftlichen Biblio-

theken. .Am Ende findet sich ein Verzeichnis lateinischer

Ortsnamen und der Namen der deutschen Universitäten.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die 9000 Bände umfassende, an seltenen Drucken
der alten wie der klassischen deutschen Literatur sehr

reiche Bibliothek von Michal Bernays ist in den
Besitz der deutschen Abteilung der Univ. Chicago
übergegangen.

Die vor 15 Jahren im Anschlufs an die Eröffnung

des vatikanischen Archivs und die Erleichterung des

Zutritts zur vatikanischen Bibliothek begründete um-
fassende Nachschlagebibliothek Bibliotheca Leonina
hat nach einem Verzeichnis, das der russische Jesuit

P. Pierling auf Veranlassung des Vorstandes der

vatikanischen Bibliothek, P. Ehrle, aufgesetzt hatte,

eine Reihe wissenschaftlicher Gesellschaften in Rufsland

um Überlassung ihrer Veröffentlichungen angegangen.

Dem Wunsche haben entsprochen in St. Petersburg die,

Kais. .Akademie der Wissenschaften, die Universität,

die archäologische Kommission, die archäologische

Gesellschaft für altslavische Literatur, die geographi-

sche Gesellschaft, der heilige Sj'nod, die geistliche Aka-

demie, das Ministerium des öffentlichen Unterrichts,

die kaiserliche Palästina -Gesellschaft, in .Moskau: die

mit der Universität verbundene Gesellschaft für Ge-

schichte und Altertumskunde, das Archiv des .Mi-

nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten, das In-

stitut Lazarew (Orientalia), die geistliche Akademie,

ferner die Universität Kiew, Odessa, die geistliche
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Akademie zu Kasan u. a. m. Im ganzen handelt es
sich nach der Voss. Z. um mehrere tausend Bände, die

zum Teil sehr selten sind und in ihrer Vollständigkeit
bisher an keinem Ort aufserhalb Rufslands angetroffen
werden konnten.

Per8onalcbronik.

Der Oberbibliothekar der Grofsherzogl. Badischen
Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe, Hofrat Dr.

Alfred Holder, ist vom französ. Mmister de l'Instruction

publique, des Beaux-Arts et des Cultes zum Officier de
l'Instruction publique mit Patent vom 20. Februar 1905
ernannt worden.

Der Hilfsbibliothekar an der Königl. Bibliothek zu
Berlin Dr. med. Johannes Lecke ist zum Bibliothekar

an der Königl. und Univ.-Bibliothek zu Königsberg i. Pr.

ernannt worden.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung.
Nr. 100. 0. B., Zur Pflege der Muttersprache (E. de
Amicis, L'idioma gentile). — W. E. Biermann, Gum-
plovicz' Geschichte der Staatstheorien. — 101. G.

Escherich, Lagerleben. IL — 101/102. J. v. Boloz
Antoniewicz, Ein übersehener Rubens in der Augs-
burger Gallerie. — 102/103. W. Lac mann, Deutsches

Leben in Südamerika. Xll (SchL). — 103. R. M. Wer-
ner, Adolf Pichlers Tagebücher. — 104. F. G. Schul t-

heifs. Eine Geschichte der deutschen Kultur (von Georg
Steinhausen). — J. Naue, Der Helm von Gammertingen
(J. W. Gröbbels, Der Reihengräberfund von Gammer-
tingen). — 105. L., Die konfessionellen Verhältnisse im
Deutschen Reiche. — W. Haus, Achim v. Arnim und
die Brüder Grimm.

Neue Heidelberger Jahrbücher. 13, 2. E. Göbel,
Beiträge zur Geschichte der Elisabeth Charlotte von der

Pfalz , der Mutter des grofsen Kurfürsten. — Anna
Wendland, Elisabeth Stuart, Königin von Böhmen. —
O. Oppermann, Burschenschafterbriefe aus der Zeit

der Juli-Revolution. — A. Cartellieri, Die staufischen

Kaiser und die Auffassnng ihrer allgemeinen Politik. —
M. Cantor, Hieronymus Cardanus. — B. Kahle, Lud-
wig Holberg. — R. Kern, Die Reformation des Klosters

Brombach durch Wertheim und die Gegenreformation
durch Würzburg.

The Nineteenth Century and afier. May. W. H.

White, Is our reserve of war-ships ample? — F. S.

Russell, Is not Invasion possible? — Earl ofMeath,
Universal military training for lads. — Earl of Er-
roll, The dearth of officers. — A. Pol lock, Common-
sense training for recruits. — R. Jones, The black

Problem in South Africa. — Ameer Ali, England and
Russia in Afghanistan. — 0. Eltzbacher, The balance

of power in Europe. — Comte de Castellane, The
Separation of Church and State in France. — Miss K.

Bathurst, The need for national nurseries. — H. H.

Statham, What is the raison d'etre of pictures? —
W. F. Lord, Some noticeable books (A. France, Sur
la pierre blanche. 0. Wilde, De Profundis. G. B.

Shaw, Man and Superman). — Lady Napier of Mag-
dala, Then and now. — D. Crilly, The after-dinner

oratory of America. — H. Paul, The political Situation.

The Asiatic Quarlerly Review. April. J.F.Fischer,
The social and industrial condition of India. — S. S.

Thorburn, The place of India under protection. —
>Shad-I-'Adälat«, A vindication of an Indian states-

man. — R. E. Forrest, Social aspects of native life

in Bengal. — G. Brown, A trip to the Antipodes

(cont.). — E. Montet, Quarterly report of semitic

studies and orientalism. — Charlotte M. Salwey, Japa-

nese monographs. — F. A. Edwards, The conquest

of Abyssinia. — G. E. Gerini, A trip to the ancient

ruins of Kamboja. II.

De Gids. April. H. L. Oort, P. A. de G^nestet

naar zijne verzen en brieven. — L. Carbin, Een een-

zame. — J. Vürtheim, Sagenverklaring (J. van Leeu-
wen jr., De boogschutter en de weefster. Opmerkingen
over de Odyssee). — H. Ten Kate, Jujutsu, de »zachte
kunstc. — Helene Lapidoth- Swarth, Roemeensche
balladen, naar de prozavertaling van Helene Vacaresco.
— B. J. H. Ovink, De eindexamens aan de Gymnasia.

La Revue de Paris. 1. Mai. Ch. Gounod, Richard

Wagner. — M. Hewlett, Messer Cino et le Charbon
ardent. — G. deLaSalle, De Moukden ä Paris. —
H. Julie mi er, Voltaire capitaliste. — Richard Wagner,
Lettres de Paris et de Vienne (1859— 1862). V. — E.

Ducote, Le servage. III. — A. Douarche, Proces en
recherche de paternite. — V. Berard, Le probleme
russe (fin).

La Civillä cattolica. Quad. 1316. AUocuzione di

S. S. Papa Pio X pronunciato nel Concistoro Segreto
del 27 marzo 1905. — I nostri quattro evangelii. II

vangelo quadriforme verso il 150. — Le cause della

secolarizzazione dei beni ecelesiastici della Germania. —
Le scienze naturali e le arti meccaniche alla mostra di

Saint Louis. — Clara Hood. — II »Magnificat« e il Loisy.
— L'idioma gentile di E. de Amicis.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Die Religion des Neuen Testaments, l. Band:

F. M. Schiele [Lic. in Marburg], Vorwort.
— P. Wernle [ord. Prof. f. neue Kirchengesch.

an der Univ. Basel], Die Quellen des Lebens
Jesu. — W. Bousset [aord. Prof. f. neutestam. Exe-

gese an der Univ. Göttingen], Jesus. — E. v, Dob-
schütz [ord. Prof. f. neutestam. TheoL an der Univ.

Strafsburg], Das apostolische Zeitalter. —
E. Vis eher [aord. Prof. f. Kirchengesch. an der

Univ. Basel], Die Paulusbriefe. — W. Wrede
[ord. Prof. f. neutestam. Exegese an der Univ. Breslau],

Paulus.
[Religionsgeschichtliche Volksbücher für

die deutsche Gegenwart hgb. von Friedrich

Michael Schiele. I.Reihe.]

Halle a. S., Gebauer -Schwetschke, 1905. 16;

89; IV u. 103; III u. 72; 81; IV u. 113S.

8». M. 0,40; 0,60; 0,40; 0,40; 0,70.

Ein höchst zeitgemäfses und, wie sich bereits

gezeigt hat, dem entsprechend auch erfolgreiches

Unternehmen! Mit heller Freude liest man gleich

des Herausgebers Vorwort. Kaum je sind die

Gesetze alles ehrlichen, der Wahrheit unbedingt

verpflichteten und dabei der Grenzen des Er-

reichbaren bewufsten Arbeitens auf diesem Ge-

biet in so prägnanter Kürze und unangreifbarer

Sicherheit aufgestellt worden. Die aufrichtige

und freudige Unterordnung unter diese Gesetze

bildet das alle Mitarbeiter zusammenhaltende

Band, und die dadurch bis zu einem gewissen

Grad verbürgte Harmonie überwiegt die immer-

hin nicht unerheblichen Unterschiede der Auf-

fassung und Beurteilung, welche den einzelnen

Problemen in den fünf Heften dieses Bandes zu-

teil wird. Zunächst also wird die Quellenfrage

mit der im Helldunkel ebenso vorsichtig tasten-

den, wie, wo tageshelle Evidenz vorliegt, ent-

schieden zugreifenden Virtuosität behandelt, die



1289 27. Mai. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905, Nr. 21. 1290

man an dem Verfasser der »synoptischen Frage«

und der »Anfänge unserer Religion« kennt und

schätzt. Was er diesmal gibt, das darf als eine

sorgsam erwogene, allseitig genügende Auskunft

über den gegenwärtigen Stand der Evangelien-

kritik bezeichnet werden. Wie eine P'ortsetzung

dazu liest sich die eng an diese Kritik an-

schliefsende Darstellung des Lebensbildes Jesu

von Bousset, von der Skizzierung des äufsern

Lebensganges zur Charakteristik der Verkündi-

gung fortschreitend und in der Deutung des Ge-

heimnisses der Person gipfelnd: ein wissenschaft-

lich wohl fundamentiertes, der von der Kritik

gesetzten Fragezeichen stets bewufst bleibendes

und doch von feinstem psychologischen Verständ-

nis und nicht minder von einer dem grofsen

Gegenstand gerecht werdenden religiösen In-

tuition getragenes Meisterwerk. Im dritten Heft

beschenkt uns E. von Dobschütz mit einer

ungemein lebendig und anziehend gehaltenen

Schilderung des apostolischen und teilweise auch

nachapostolischen Zeitalters: im wesentlichen die

Quintessenz von des Verf.s bekannten und an-

erkannten Werken über »die urchristlichen Ge-
meinden« und »Probleme des apostolischen Zeit-

alters«. Eberhard Vischers Beitrag gibt eine

gute Charakteristik der Briefe als Gelegenheits-

produkte von weit über das Zufällige ihrer

Entstehungsverhältnisse hinausreichendem Wert.
Diese Entstehungsverhältnisse selbst werden der

chronologischen Reihenfolge der Briefe ent-

sprechend in aller Kürze dargelegt, schlicht und

anspruchslos, ohne dafs auf die aufserordentlich

verwickelten Fragen, welche die historische und

literarische Kritik hier zu stellen hat, weiter

eingegangen wird. Die drei Pastoralbriefe gelten

als unecht, und vom zweiten Thessalonicherbrief,

sowie von den Briefen an die Epheser und

Kolosser wird wenigstens eingeräumt, dafs ihre

Echtheit nicht in gleichem Mafse feststeht wie
die der übrigen Briefe. Anders denkt darüber
der Verf. des letzten Heftes, der von den sechs

genannten Briefen nur den an die Kolosser ge-

richteten festhält. Entspricht eine solche Aus-
wahl dem Durchschnittsurteil der heutigen Kritik,

so nimmt dafür Wrede eine um so schärfer aus-

geprägte Sonderstellung in der grofsen Haupt-
frage nach dem Verhältnis des Paulus zu Jesus
ein, sofern jener keineswegs etwa als theologi-

scher Ausleger und Fortsetzer des andern (S. 90
in ausdrücklichem Gegensatz zu Wellhausen, Har-
nack u. a.), sondern geradezu als »der zweite

Stifter des Christentums« erscheint (S. 104). Es
ist hier nicht der Ort, in eine Diskussion dieser

mit unerbittlicher Logik und methodischer Strenge
durchgeführten Auffassung einzutreten. Die theo-

logische Schulwissenschaft wird sich dadurch an-

geregt und zur Stellungnahme herausgefordert
fühlen. Für den Zweck der Volksbücher mag
es immerhin dienlich erscheinen, wenn sich ihr

Publikum an einem so entscheidenden Punkt
direkt in den Kampf der Meinungen einge-

führt und vor ein Entweder— Oder gestellt

sieht, das für den gegenwärtigen Stand der

geschichtlichen Forschung von aktuellem Be-

lang ist. Als ein besonderer Vorzug dieses

Heftes mufs übrigens gerühmt werden, dafs

Wrede in sehr feinfühliger Weise durchweg auf

die Kluft aufmerksam macht, die nicht blofs unser

heutiges Weltbild überhaupt, sonder auch unsere

Weise, logisch zu denken, ethisch zu urteilen,

ästhetisch zu empfinden, von der antiken Bildungs-

sphäre auch in ihrer biblisch vertretenen Form
scheidet. Ohne ein solches Distanzbewufstsein

gibt es keine Befreiung.

So sei denn der ganze Band den religiös

interessierten Kreisen in unserer heutigen Bil-

dungswelt angelegentlichst empfohlen.

Strafsburg. H. Holtzmann.

Apollinaristische Schriften. Syrisch mit den

griechischen Texten und einem syrisch -griechischen

Wortregister herausgegeben von JohannesFIem-
ming [Oberbibliothekar an der Univ.- Bibliothek in

Bonn] und Hans Lietzmann [Privatdoz. f. Kirchen-

gesch. an der Univ. Bonn]. [Abhandlungen der

Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-

tingen. Phil.-hist. Kl. N. F. VII, 4.] Berlin, Weid-

mann, 1904. IX u. 76 S. 4". M. 8.

Es ist sehr erfreulich, wie das Andenken

Lagardes in Göttingen auflebt. Kaum hat A.

Rahlfs das erste Heft seiner Septuaginta-Studien

»dem Andenken Paul de Lagardes gewidmet«,

so erhalten wir hier in den Abhandlungen der

Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, zu

deren hervorragendsten nicht blofs, sondern,

was mehr ist, treusten Mitgliedern Lagarde ge-

hörte, eine Arbeit, die die Widmung trägt »Paul

de Lagarde zum Gedächtnis«. Diese Widmung
freut mich um so mehr, als es meines Wissens

gegen die Sitte ist, derartigen halbamtlichen Ver-

öffentlichungen Widmungen beizugeben; ich wäre

auch dafür, dafs diese Sitte nicht weiter um sich

griffe, z. B, bei den griechischen Kirchenvätern

der Berliner Akademie. Ob aber Lagarde an

der Arbeit eine Freude hätte? Ich glaube es

verneinen zu müssen und bedaure wieder einmal

zeigen zu müssen, dafs eine so veröffentlichte

Arbeit durch leicht vermeidbare Fehler ent-

stellt ist.

Am Schlüsse des Vorworts lesen wir S. IX:

»*vor einem worte deutet die möglichkeit an,

dafs der Syrer anders las«. Dementsprechend

zähle ich im ersten Stück gegen 30 solcher

Sterne. Am Schlufs des Ganzen aber steht

(S. 7 6):

»Nach anfertigung des registers hat es

sich herausgestellt, dafs eine anzahl Stern-

chen überflüssig sind; diese stellen einzeln

aufzuführen erschien unnütz, da ein blick in
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das Wortregister genügt, um die berechtigung

oder nichtberechtigung des Sternchens zu er-

sehen«.

Das heifst mit andern Worten: Die Herausgeber
haben, als sie ihre Texte drucken liefsen, diese

noch nicht gehörig studiert gehabt, Schwierig-
keiten gefunden, wo keine sind, und muten da-

mit jedem Benutzer ihrer Ausgabe eine Arbeit

zu, die unnötig, für die grofse Mehrzahl derer,

die nur griechisch verstehen, unlösbar ist. Von
Lagardes Schüler Sprenger erhielten wir 1889
eine »Darlegung der Grundsätze, nach denen die

syrische Übertragung der griechischen Geoponika
gearbeitet ist. Eine von der philosophischen

Fakultät der Universität am 4. Juni 1888 ge-

krönte Preisschrift«, Nach dieser Methode hätten

sich die Herausgeber zuerst vom Verhältnis

ihrer Texte Rechenschaft geben sollen; dann

hätten sie keine Arbeit geliefert, von der nach

ihrem eigenen Bekenntnis das Sprichwort gilt:

Meister, der Schuh ist fertig; soll ich ihn auch

gleich flicken?

Ich führe das erste Beispiel an, das auch
im Register nicht gebessert ist, aus dem
ersten Satz der xaia pbegog ncatcg des Gregorius

Thaumaturgus. Diese Schrift beginnt: Feinde

und Fremdlinge des apostolischen Bekenntnisses

sind ot rcv vlov i^ ovx ovtojv xal änoGteXXo-

fxsvtjg aQxriC slvac imxirjTov XeyovTsg ru; naTqC.

Zwischen elvttL und ETiLXTtjTOV schieben die Her-

ausgeber (^xal eira) ein, weil es im Syrischen

heifst s2s^ ^Dpnx ]3-inD ]on ^iin^« «n^2iin^^ Nm^i^mi.
Im Register liest man S. 60 »pTDp 1,3« und

eine Verweisung auf «ns und «in, keine auf azp,

sodann unter wp S. 72: »^^priNl STiLxzTjzog l, 3«.

Nun ist doch sonnenklar, und durch das Beispiel

unter «in S. 62: »«in pin2 pi^n 6 incycvo^svog
2, 8« aufser allen Zweifel gestellt, dafs p"T13 p
Übersetzung des enc von intxirjtog ist, die bei-

den Texte sich also vollständig entsprechen.

Man denke sich nun einen Theologen, der ohne
Syrisch zu kennen, diese griechischen Texte, sei's

für die Dogmengeschichte, sei's für die Exegese
des N. T.s durcharbeiten will, und alle Augen-
blicke auf Sterne stöfst, die andeuten, dafs der

Syrer anders gelesen haben könnte, der nun

aber nicht die geringste Möglichkeit hat, zu fin-

den, wie denn, »die Berechtigung oder Nicht-

berechtigung des Sternchens zu ersehen«. Ein

anderes Beispiel: In § 6 stellt der Verfasser

'EXkr^Viov daeßeiav und ^lovdaCwv antaxCav ein-

ander gegenüber; ^EXkr^vcov bekommt seinen

Stern, trotzdem oder weil es im Syrischen mit

genau dem Wort übersetzt ist, das schon im

N. T. die gewöhnliche Übersetzung won'^EXX'riveg

= Heiden ist! Und so geht es weiter. Allent-

halben werden vermeintliche Differenzen

zwischen dem Syrer und Griechen markiert,
wo in Wirklichkeit keine sind; und wo faktisch

solche vorliegen, werden sie übersehen.

Auch dafür zwei Beispiele, zuerst eines, das
allein schon genügen würde, das Urteil zu be-

gründen: dafs die Arbeit weder der Stelle, an
der sie erscheint, noch dem Manne, dessen Na-
men sie an der Spitze trägt, Ehre macht.

Gegen den Schlufs der genannten Schrift

drucken die Herausgeber nach einem Zitat aus

I Kor. 12, 3—13:

xal ndXiv Xiyeo ' »sc juev yccQ o ^Qxofxsvoc

äXXov 'Iriaovv xr^gmaei, ov ovx ixrjQi'^afxsv,

^ Tivevfjia dXXov Xafußdvsre o ovx iXdßeie,

7] BvayyBXiov §'z€qov, o ovx iSi^aad's, xaXwg
av «l'xfio"^«.«

Den Schlufsworten entspricht im Syrischen

|ira»S yCTiD. Dafs das ävsCxea^e oder vielmehr

dve%eade ist, und nicht dv Eixeade, wird nicht

erkannt trotz Thesaurus syriacus 3923. Aber
nun kommt erst das schönste. Als Fundstelle

des Zitats setzen sie dazu »Gal. 1, 8. 9«, ob-
gleich schon Lagarde 1859 das Zitat

»Corinth. ß 11, 4« in aller Breite zu S. 113,

12 seiner Ausgabe vermerkt hatte. Die

neuen Herausgeber haben Lagardes Ausgbea
benützt, vielleicht sogar ein Exemplar derselben

ihrem Setzer zum Abdrucken gegeben, und waren
zu bequem, sein Zitatenregister nachzuschlagen,

das man sehen mufs, wenn man die letzte Text-

seite aufschlägt, geschweige denn selbst ein sol-

ches Register beizugeben. Und ein Kapitel wie

II Cor. 1 1 sollte man auch ohne Lagarde kennen,

und wenn nicht, so hätte jede Konkordanz die

Stelle aufgewiesen

!

Ich habe bei meiner Übersetzung des syri-

schen Eusebius auch Fehler gemacht, hauptsäch-

lich weil ich von dem Prinzip ausging, ohne Ver-

gleichung des griechischen Textes zu übersetzen,

da diese von anderer Hand nachfolgen sollte;

aber meine Arbeit war eine Vorarbeit, von der

ich ausdrücklich wünschte, dafs sie nicht gedruckt

würde; hier aber haben wir eine Vergleichung
des syrischen und griechischen Textes, die un-

genau ist, auch wo es sich um gar keine gram-

matikalischen Schwierigkeiten handelt. Als zwei-

tes Beispiel diene das eben genannte Bibelzitat

I Cor. 12. Hier drucken die Herausgeber, ohne

jede Andeutung, dafs der Syrer auch anders ge-

lesen haben könnte, v. 4: ov8elg . . . Xiyso dvd-

Ssfxa 'Iriaovv xal ovöelg dvvarac einsZv xvqcov

'Irjöovv. Der Syrer bezeugt aber fraglos die

rivalisierende Lesart: ^gy«^ • dvd&efxa ^Irjffovg

. . . eircslv ' xvQtog Irjüovg. Wenn man im 20.

Jahrhundert diese Stücke für die neutestament-

liche Textkritik benützen will, sollte man sie

sich nicht erst zurecht machen müssen! Und sie

sind so lehrreich. Für Rom. 1 5, 30 z. B. hat

der Syrer Scct rov ovofiazog zov xvQtov (natür-

lich nicht Sia dvojuatog, wie die Herausgeber

drucken), eine Lesart, die bis jetzt nur sehr

wenig bezeugt ist.
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Ich schalte hier ein, dafs all die bisher be-

sprochenen Fehler von Hans Lietzmann wieder-

holt sind in: ApoUinaris von Laodicea und seine

Schule. Texte und Untersuchungen I (Tübingen,

Mohr 1904) S. 167. 175. 183, nur dafs hier

dem Zitat Gal. 1, 8— 9 ein »?« beigefügt ist.

Die zweite Schrift, die wir erhalten, ist de

anima, der sogenannte 5. Brief des Julius. Diese

wird in 2 syrischen Übersetzungen mitgeteilt;

warum der griechische Text nur mit der schon

von Lagarde gedruckten verglichen wird, nicht

mit der hier erstmals mitgeteilten, ist nicht er-

sichtlich. Auch im Wortregister werden für die

zweite die griechischen Äquivalente nicht ge-

geben. Wir lesen also beispielsweise S. 63 nur

"n'XTnt 17, 13'. Dafs dieses »vorsichtig« oder

»zuverlässig« Übersetzung von avi}Q(07TtV(og ist,

mufs man selber suchen. Ich mache um so

mehr darauf aufmerksam, weil dem niffibg von

I Tim. 3, 1 die Variante dvd^coTTivog, humanus

gegenübersteht, die mir auch nach dieser Parallele

noch rätselhaft ist.

Über die Einrichtung der Ausgabe heifst es

S. IX:

»unter dem text sind die abweichungen der

griechischen Überlieferung von der vermutungs-

weise erschlossenen im text wiedergegebenen

vorläge des Syrers notiert: wo auch nur ein

Grieche mit dem Syrer ging, ist nichts ange-

merkt. «

Ich finde aber nichts angemerkt auch 37, 12

bei X(X)Qlt,eTaL, 38, 1 bei z^r neQctirjv ^rjrrjacv,

12 bei rr^g aagxcg zov Xöyov, an welch letzterer

Stelle auch nach Lietzmann 261, 8 alle grie-

chischen Zeugen rov cXov dovXot) haben.

Es ist also auf den griechischen Text keinerlei

Verlafs. Das ist doch unentschuldbar. Gern
entschuldigt man ja, wenn ein falscher Text
erschlossen wurde, aber wenigstens die griechi-

sche Oberlieferung gebucht ist, wie 27, 17, wo
bei dem einfachen Satz 6 XQLCitavtauog eig ovShv

kayCCsicu das Verbum in ein völlig unkonstruier-

bares Xotnov verwandelt wurde, weil KZ~'.:' trotz

des parallelen kq\'P der andern Übersetzung für

ein Substantiv, statt für ein Partizipium gehalten

wurde, als welches es doch schon im Thes. syr.

c. 4331 ganz richtig gebucht ist. Was soll man
nun aber dazu sagen, dafs dieses falsch er-

schlossene (zo) Xoinov ganz ruhig im Wort-
register als griechisches Äquivalent von

iCr^J paradiert? oder S. 72 isQoxTovrj für xnvi^tt^'p,

weil Flemming- Lietzmann 35, 2 den Ausdruck

Tll^^'p "2, für den die gleichzeitige Tübin-
ger Ausgabe das Original ffvXXsuovQycZ,

samt dem lateinischen Äquivalent conpresbytero^

bietet, in das schauerliche vtm ceQcacvvrjg [Jiov

zurückübersetzten !

!

Also auch auf das Wortregister, so dankens-
wert es ist, ist kein Verlafs. Wer aus dem-
selben die griechischen Äquivalente in seinen

syrischen Thesaurus eintragen wollte, läuft Ge-
fahr, Bonner Griechisch zu buchen. Vgl.

noch S. 73 CtyxQaxog unter «22*0; vor allem

aber 43, 15 axdqiarog, das, wie Lc. 6, 35 usw.

(Thesaurus 17 99) ganz schön und richtig mit

XT2r übersetzt, von den Herausgebern frisch-

weg in dni<nog geändert wird, was dann im

Register erscheint!! Vgl. auch 41, 14 ninsca-

fiai (tzsqI) try nCffitv vfuav, und auf der näch-

sten Seite die falsche Interpunktion Z. 7. 8, wo
das Syrische und die freilich nicht angezogene
Bibelstelle II Tim. 1, 10 das Richtige zweifellos

machen. (Auch bei Lietzmann, ApoUinaris S. 293,

ist das nicht gebessert.)

Die Herausgeber hatten es so bequem: für

einen grofsen Teil ihrer Texte konnten sie La-

gardes Drucke, für einen andern Photographien

der Londoner Handschriften dem Setzer in die

Hand geben, der unmittelbar aus ihnen setzte;

weiter hatten sie für einen Teil Ryssels Vor-

arbeiten und für das Ganze den Vorzug am glei-

chen Ort miteinander arbeiten zu können. Um
so mehr hätten sie auf das richtige Verständnis

und die richtige Wiedergabe ihrer Texte alle

Kraft und Zeit verwenden sollen. Wenn Lagarde
mit solchen Mitteln hätte arbeiten können!

Was wir hier neu erhalten, ist — neben

Parallelversionen zu den schon bekannten Texten
— S. 24 der Eingang zu [Julius] de fide et in-

carnatione; S. 49— 54 ein dritter Brief des

»Julius« und eine unvollständige Abhandlung des-

selben de fide. Für das Genauere über diese

Schriften verweist das Vorwort auf die oben

genannte Arbeit von Lietzmann, auf die auch

hier verwiesen werden mufs. Statt eines voll-

ständigen Abdrucks der hier wiederholten Stücke

wäre neben ihr eine Untersuchung der schwieri-

gen Stellen erwünschter gewesen.

Es ist mir leid, dafs ich so scharf urteilen

mufs; aber wenn im Jahr 1904 in den Abhand-

lungen der Göttinger Gesellschaft viribus unitis

falsch geboten wird, was Lagarde als Berliner

Gymnasiallehrer 1859 schon richtig gegeben
hatte, dann ist es unumgänglich nötig, unsem
jungen Kräften vorzuhalten, dafs sie ihre Ziele

höher stecken müssen: festina lente.

Maulbronn. Eb. Nestle.

Francis G. Peabody [Prof. f. christl. Moral an der

Harvard-Üniv. in Cambridge], Der Charakter Jesu
Christi. .Autoris. Übersetzung von E. Müllenhoff.
Giefsen, J. Ricker (Alfred Töpelmann), 1905. 31 S.

kl. 8°.

Peabody sieht den hervorragendsten Zug des zeit-

genössischen christlichen Denkens in dem neu erwachten

Interesse des Volks an dem Charakter Jesu Christi; der

ethische Instinkt unserer Zeit wende sich unwiderruflich

von dem System zu der Person. Von den mannigfachen

Anschauungen über seinen Charakter seien aber zwei

von ausnahmsweiser Dauer gewesen, die ihn in Worten

der Askese und die ihn in Ausdrücken der Ästhetik

deutete. Aber möge das Asketentum Jesu noch so un-

hellenisch, seine Freude am Leben noch so unraessianisch
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sein.^beide seien augenscheinlich nicht Ziele seiner Lehre,

sondern Zwischenfälle auf seinem Wege. Jesus sei eine

Persönlichkeit, deren hervorragendster Zug Kraft ist.

»Von welcher Seite wir uns auch dem Charakter Jesu

nähern, überall tritt uns der Eindruck der Meisterschaft

entgegen.« P. geht dann auf die speziell ethische wie

auf die intellektuelle Seite jener Kraft ein; er sucht als

Ausflufs dieser Kraft »die verschwenderische Freigebig-

keit der Sympathie Jesu« und die »Einsamkeit seiner

Seelei zu erweisen. Zum Schlufs erklärt er den Cha-

raktertypus, der sich direkt von Jesus ableitet, den

christlichen Charakter, für »kein Überbleibsel mönchischer

oder sentimentaler Ideale, die für die Verhältnisse der

modernen Welt unbrauchbar sind«, sondern für »eine

Form der Kraft, die durch die Stärke der Seele wirksam
gemacht ist«.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Die kathol.-theolog. Fakult. der Univ. Bonn hat den

Weihbischof in Köln Josef Müller zum Ehrendoktor

ernannt.

Der Privatdoz. f. Apologetik am Lyceum Hosianum
in Braunsberg Dr. phil. et theol. Alois Borchert ist am
30. April, 37 J. alt, in Ravensburg i. Württ. gestorben.

Neu erschienene Werke.

'Dinm C'«'33 rnn. Blblla Hebraica. Adjuvantibus

proff. G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr,

W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel edidit Rud. Kittel.

Pars I. Leipzig, Hinrichs. M. 5.

C. H. Cornill, Einleitung in die kanonischen Bücher

des A. T.s. 5., völlig neugearb. Aufl. der Einleitung in

das A. T. [Grundrifs der theolog. Wissenschaften. I.

Abt.t Tübingen, Mohr. M. 5.

G. Hoberg, Moses und der Pentateuch. [Barden-

hewers Bibhsche Studien. X, 4.] Freiburg i. B., Herder.

M. 2,80.

W. 'Staerk, Sünde und Gnade nach der Vor-

stellung des älteren Judentums, besonders der Dichter

der sog. Bufspsalmen. Tübingen, Mohr. M. 1,50.

Ch. Taylor, The Oxyrhynchus Sayings of Jesus

found in 1903 with The Sayings called 'Logia' found in

1897. Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde).

Sh. 2.

H. Weinel, Die Gleichnisse Jesu. 2. verb. Aufl.

[Aus Natur u. Geisteswelt. 46.] Leipzig, Teubner. Geb.

M. 1,25.

R. Knopf, Das nachapostolische Zeitalter. Geschichte

der christlichen Gemeinden vom Beginn der Flavier-

dynastie bis zum Ende Hadrians. Tübingen, Mohr.

M. 9.

A. Harnack, Militia Christi. Die christliche Reli-

gion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhun-

derten. Ebda. M. 2.

K. Künstle, Das Comma loanneum. Auf seine Her-

kunft untersucht. Freiburg i. B., Herder. M. 2.

Manuale Ambrosianum ex codice saec. XI olim

in usum canonicae vallis Travaliae in duas partes

distinctum edidit M. Magistretti. [Monumenta veteris

liturgiae Ambrosianae. 11. III.] Mailand, Ulrico Hoepli.

L. 40.

Die Hexenbulle Papst Innocens' VIII Summis Deside-

rantes. Aus dem BuUarium Magnum übertr. u. hgb. von

P. Friedrich. Leipzig, Julius Zeitler.

Zeitschriften.

Protestantische Monatshefte. 9, 4. E. Sülze, Ur-

sachen und Wirkungen unserer Rückkehr zum katholi-

schen Kirchenbau. — F. J. Schmidt, Der Begriff der

Offenbarung. — Th. Woltersdorf, Zur Geschichte der

evangelisch-kirchlichen Selbständigkeitsbewegung (Schi.).

Revue chretienne. 1. Mai. Marie Dutoit, .Sur les

chemins de la croyance. Vers la foi et au delä de la

foi. — D. Bourchenin, Une lettre inedite d'Adolphe

Monod ä Louise Encontre. — E. Pradez, Revoltes. —
A. Maul Vau It, De la direction spirituelle des ämes. —
A. Leroux, Le manuel de M. Coste. IL — Ch. Combe,
Le collecteur. — P. Rand in, Les confessions de foi dans

l'Eglise de Vinet.

The Jewish Quarterly Review. April. J. Zang-
will, Mr. Lucien Wolf on »the Zionist peril«. — J.

Abrahams, An eighth-century Genizah document; The
High Priest's procession and the liturgy. — H. Hirsch-
feld, The Arabic portion of the Cairo Genizah at Cam-
bridge. — S. Daiches, Ezekiel and the Babylonian

account of the deluge. — H. Loewe, Some Talmudic

fragments from the Cairo Genizah, in the British Mu-
seum. — H. S. Lewis, Maimonides on superstition. —
G. H. Ski p with, The God of Sinai and Jerusalem. —
M. N. Adler, The itinerary of Benjamin of Tudela (cont.).

— M. L. Margolis, The Mendelssohnian programme.
— M. Steinschneider, Allgemeine Einleitung in die

jüdische Literatur des Mittelalters. — W. Bacher, The
Talmudical particle "JDt'in; Note to J. Q. R., XVII, 279.

— L. Belleli, The High Priest's procession.

Philosophie.

Referate.

Herrmann Klein [Dr. phil. aus N. Sallo (Ungarn)],

Individual- und Sozialethik in ihren

gegenseitigen Beziehungen. [Berner Stu-

dien zur Philosophie und ihrer Geschichte

hgb. von Ludwig Stein. 37. Bd.] Bern, Scheitlin,

Spring & Co., 1904. 1 Bl. u. 80 S. 8". M. 1,50.

Diese Arbeit ist in den kritischen Partien

wohlgelungen. Der Verf. weist in soziologi-

scher Hinsicht die organische und logische Defi-

nition der Gesellschaft treffend zurück und bekennt

sich, stets im Anschlufs an L. Stein, mit Recht

zur immanent-teleologischen. Dementsprechend

verwirft er in ethischer Hinsicht sowohl den

Individual- wie auch den Sozial -Eudämonismus

und -Evolutionismus und sucht nach einer ver-

mittelnden Richtung. Die Kritik ist hier wie

dort schärfer als der positive Aufbau. Recht

gut ist die Alternative, vor die er den Sozial-

Evolutionismus stellt: »dafs entweder der Zweck

(der Entwicklung) erreichbar sein raufs, dann ist

die ganze Entwicklung nur Mittel zur Erreichung

dieses Zwecks, oder ist der Zweck nicht erreich-

bar, dann wissen wir aber nicht, ob wir uns in

fortschreitenden oder rückschreitenden Rhythmen

bewegen« (S. 60 vgl. S. 38). Für den immanent-

teleologischen Begriff der Gesellschaft und für

die Bestimmung des Begriffs »Glück« hätte dem

Verf., wie ich ruhig versichern darf, ein Blick

in meine Ethik »Das sittliche Leben« (S. 234 ff.,

366f.) und mein Buch »Glück und Sittlichkeit«

nur nützen können. Es hätte ihm manche In-

konsequenzen und Unklarheiten erspart, von

denen das letzte, vermittelnde Kapitel seines

sonst so besonnen gehaltenen Büchleins nicht

frei zu sprechen ist.

Halle a. S. Hermann Schwarz.
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Demetrius Justi, Egoismus und Altruismus.

Zur soziologischen Motivation des prak-

tischen Wollens, Leipziger Inaug.-Dissert.

Leipzig, Rofsberg, 1903.' XI u. 65 S. 8".

Eine unoriginale Arbeit, die mit Wundtschen

Begriffen angefüllt ist, ohne die kritische Umsicht

des Meisters zu zeigen, und die für andere

Standpunkte nur in Anmerkungen so obenhin

ein paar Worte geringschätzigen Absprechens

übrig hat. So werden die feinen psychologischen

Analysen Lipps' mit der Bemerkung abgefertigt,

dafs »seine Untersuchung leider von zahlreichen

rein logischen Unterscheidungen und Gegensätzen

beherrscht sei, die der psychologischen Analyse

entbehren* (! S. 34). Meinen g und v. Ehren-
fels empfangen die Quittung, dafs sie die psy-

chologische .Analyse mit dem zu analysierenden

psychischen Tatbestand verwechselt haben (! S. 38)

u. dergl. mehr. Ein derartiges unreifes Anfänger-

Verfahren sollte in Doktorschriften nicht die

offizielle Legitimation erhalten.

Halle a. S. Hermann Schwarz.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Tereine.

5. Internationaler Psychologen-Kongre/s.

Rom, 26.— 30. April.

Der Kongrefs wurde am Vormittage des 26. auf dem
Kapitol im Saale degli Orazi e Curiazi durch den italie-

niscfien Unterrichtsminister Prof. Leonardo Biancfii
eröffnet. Vorher begrüfste Graf San Martin o die Ver-

sammlung im Namen der Stadtverwaltung. Bianchi hielt

eine Rede, in der er die Bedeutung der experimentellen

Methode und die Beziehungen der Psychologie zur

Philosophie einerseits, sowie zur Pathologie und den
biologischen Disziplinen andrerseits klarzulegen suchte.

Zum Präsidenten des Kongresses wurde Prof. Sergi ge-

wählt. Es folgten dann die Ansprachen der Vertreter

der verschiedenen Nationen. Um 2 Uhr begann die wissen-
schaftliche Arbeit. Der Kongrefs war in die vier Sektionen

:

experimentelle Psychologie, introspektive Psychologie,

pathologische Psychologie, kriminelle, pädagogische,
soziale Psychologie geteilt. Aufserdem wurden vom
27.—30. April an den Vormittagen von 9 Uhr ab in

allgemeinen Sitzungen regelmäfsig längere Vorträge ge-

halten. Mit dem Kongrefs war eine Ausstellung neuer
Apparate verbunden. — Von den Vorträgen in den all-

gemeinen Sitzungen seien die folgenden erwähnt. ProL
Th. Lipps (München) sprach über die Wege der Psycho-
logie und legte nach der Frkf. Z. in überaus scharfer
und klarer Weise seine Anschauungen dar, wobei er

ganz besonders die Wichtigkeit der experimentellen
Methode betonte. Prof. Flechsigs (Leipzig) Vortrag
behandelte Hirnphysiologie und Willenstheorien. Er bot
viel des Neuen. Neben der Tatsache, dafs es Fl. gelun-
gen ist, die von Ihm als s Assoziationszentren« bezeich-
neten Felder definitiv abzugrenzen, und der anderen,
dals bereits im jugendlichen Gehirne früh charakteri-
stische Unterschiede zwischen den Geschlechtern nach-
weisbar seien, waren es besonders die neuen Ergebnisse
der Untersuchung des Frontallappens, welche die An-
wesenden fesselte. Fl. gelangte hierbei zu der .Anschau-
ung, die bereits seit Jahrzehnten von Wundt vertreten
wird

, nach der das Stirnbein in naher Beziehung zur
aktiven Apperzeption steht. — Prof. R. Sommer
(Giefsen) sprach über die .Methoden der Untersuchung
von .Ausdrucksbewegungen. Nach S. steht die gesamte

Muskulatur des Körpers unter psychischen Einflüssen.

Es ist ihm gelungen, die so auftretenden Ausdrucks-
bewegungen objektiv darzustellen und zu messen, ja sie

mit Hilfe selbsterfundener Apparate in ihrem Ablauf
durch längere Zeit hindurch zu verfolgen und lückenlos

zu registrieren. — Prof. Jan et (Paris) hielt einen Vor-

trag: »Les oscillations du niveau mentaj»; Prof. James
(Cambridge, Mass.) sprach über den Begriff des Be-

wufstseins. An den Vortrag scblofs sich eine lebhafte

Diskussion. Prof. Henschen (Stockholm) sprach über

die reine Worttaubheit, Prof. Lombroso (Turin) be-

handelte die Genialität bei den Athenern. Prof. Götz
Martins (Kiel) sprach über die Möglichkeit kontinuier-

licher binokularer Eindrücke bei Intermittenz des Reizes

des einen Auges, FrL Dr. Rabinowitsch (New York)

über die Erzeugung von Schlaf bei Tieren und Menschen
durch geeignete Anwendung elektrischer Ströme, Dr.

Krüger (Leipzig) über die .Messung der Sprechmelodie

als .Ausdrucksmethode mit Hilfe eines eigens zu diesem

Zwecke von ihm konstruierten Registrierapparates. Dr.

Donaggio (Reggio-Emilia) hielt einen Vortrag über die

Struktur der Nervenzelle, Prof. Adamkiewicz (Wien)

sprach über die Frage: Mit welchen Teilen des Gehirns ver-

richtet der Mensch die Arbeit des Denkens? Es wurden
ferner Beiträge geliefert zur Psychologie der Blinden,

des Kindes und der Tiere, zur Frage nach den so-

genannten freisteigenden Vorstellungen, sowie zur Farben-

blindheit, zur Frage nach den Ursachen der optischen

Täuschungen. Weitere Vorträge wurden gehalten über

Raumwahrnehmungen, über das Gedächtnis, über das

Problem der Aufmerksamkeit u. v. a.

Der nächste Kongrefs wird in Genf stattfinden.

Zeitsehrinen.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. 38, 1. K. L. Schaefer und P. Mah-
ner, Vergleichende psycho - physiologische Versuche an
taubstummen, blinden und normalen Kindern. — G.

Alexander, Zur Frage der phylogenetischen, vikariieren-

den Ausbildung der Sinnesorgane. — R. Bärany, Expe-

rimenteller Beitrag zur Psychologie des Urteils.

The American Journal of Psychology. April. L.

M. Terman, A study in precocity and prematuration.
— E. Montgomery, .Anent psychophysical parallelism.

— E. Conrady, Song and call-notes of English spar-

rows when reared by canaries. — Bernice Barnes,
Eye-movements. — E. B. Titchener, The problems of

experimental psychology. — G.C.Ferrari, Experimen-

tal ps\chology in Italy. — C. Spearman, Proof and
disproof of correlation. — R. MacDougall, The signi-

ficance of the human band in the evolution of mind.

Unterrichtswesen.

Referate. ,

Oskar Jäger [fr. Gymnasialdirektor, ord. Honorar-

prof. f. Pädag. an der Univ. Bonn], Homer und

Horaz im Gymnasialunterricht. München,

C. H. Beck (Oskar Beck), 1905. 111 a. 211 S. 8".

Geb. M. 5.

In diesem köstlichen Buch gibt uns der be-

kannte Verf. die reife Frucht eines langen ge-

segneten Lehrer- und Gelehrtenlebens. Es ist,

wie ja auch der Titel schon andeutet, ein Buch

in erster Linie für Gymnasiallehrer. Wir Lehrer

glauben ja gewifs auch unsem Homer und Horaz

zu kennen, aber Oskar Jäger kennt sie, wie

wir aus diesem Buche sehen, halt doch besser;

und keiner wird das Buch aus der Hand legen
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ohne das Bewufstsein, nicht nur viel gelernt,

sondern eine innerliche Bereicherung erfahren zu

haben.

Nach einer kurzen Einleitung, in der der Verf.

die gemeinsame Behandlung des Homer und des

Horaz in einem Buche rechtfertigt, legt er in dem
ersten, umfangreichern Teile (149 S.) seine Ge-
danken über Homer nieder; zunächst über die

homerische Frage oder vielmehr, wie J. sehr

richtig sagt, über die homerischen Fragen. Da
ist es denn einfach herzerquickend, ihn als »Ein-

heitshirten« sonder Furcht und Zweifel zu sehen.

Er hält unerschüttert durch die »Gespenster«

der allzu kritischen Philologen an dem einen
grofsen Dichter Homer fest, der uns die herr-

lichen Epen geschenkt hat. Ihm (Homer) war

es »durch ein günstiges Geschick möglich, bei-

den Gedichten die volle Reife zu geben, und

ihre unerreichte Vortrefflichkeit schützte sie vor

gröberen Entstellungen und verbürgte ihre Er-

haltung. Seine Persönlichkeit aber verschwand

der Menge unter seiner Dichtung — im Grunde

das Höchste an. Popularität, das ein literarischer

Mann erreichen kann — ; nach seinen Lebens-

umständen zu fragen oder zu forschen, unter-

liefs man, als es noch Zeit war, und nur der

Name blieb — der Name und glücklicher,weise

die Werke« (S. 153). Mit Glück und nicht

ohne Humor weist J. auf die bekannte Tatsache

hin, dafs sich bei anderen grofsen Dichtern, die

uns zeitlich so viel näherstehen, z. B. Schiller,

Goethe und ganz besonders Shakespeare, viel

auffallendere und zahlreichere »Widersprüche«

finden, als sie die Kritiker bei Homer gefunden

haben. Und nachdem durch die neueren For-

schungen, besonders durch die Ausgrabungen

in Kleinasien und neuerdings auf Kreta sicher

erwiesen ist, dafs die Schrift lange vor Homer
in der nächsten Nachbarschaft der griechischen

Kolonien an der asiatischen Küste bekannt war,

sind die beiden stärksten Stützen des von F. A.

Wolf errichteten kritischen Gebäudes, an dem
dann so viele nachher weiter gebaut haben, zu-

sammengebrochen. »Derjenige, der aus älteren

und jüngeren Sagen, Erzählungen, Liedern und

allem andern, was an Kenntnissen, Anschauungen,

Ideen seine Zeit und sein Volk und seine Um-
gebung bot, mit seines Geistes Kraft im Laufe

eines Manneslebens ein Ganzes, zwei grofse Ganze,

Ilias und Odyssee, 'zum Abschlufs brachte', d. h.

schuf, der war und hiefs Homer« (S. 33).

Im einzelnen geht nun der Verf. sämtliche

Gesänge der Odyssee und Ilias durch, gibt einen

geistvollen Überblick über das Ganze und er-

wähnt nebenbei viele Einzelheiten, die dem Lehrer

überall fruchtbare Anregungen geben. Dabei ist

vieles gewifs nichts weniger als neu; aber die

geistreiche und feine Art, wie das alles heraus-

geholt und miteinander verknüpft wird, ist un-

gemein reizvoll. In einem längeren Abschnitt

»Der Dichter« (S. 100—153) stellt J. alles zu-

sammen, was man über Homers Persönlichkeit

aus seinen Gedichten ausfindig machen kann,

seine Person, gesellschaftliche Stellung, seine

Stellung zu den Frauen, seine Reisen, sein Wissen,

sein Verhältnis zur Tierwelt, die Gleichnisse, die

Charakterzeichnung — alles das wird höchst an-

ziehend erörtert und mit treffenden Beispielen

belegt. Immer wieder weist er auf die echte

Künstlernatur Homers hin, dem es fern lag, etwa

in seinen Gedichten eine »bewufstgewollte ethi-

sche Idee von bestraftem Übermut und belohnter

Treue oder dgl.« darzustellen. Gewifs »seine

ganze Auffassung des Menschenlebens ist eine

ethische d. h. ernste und gesunde, aber diese

Moral drängt sich nirgends in tendenziöser Pre-

digt hervor« (S. 145 f.).

Horaz wird auf 57 Seiten in ähnlicher Weise
abgehandelt, und hier wird mit Recht der Ge-
sichtspunkt des Biographischen in den Vorder-

grund gerückt. Der Verf. gibt aus seiner rei-

chen pädagogischen Erfahrung und mit wohl-

tuender jugendlicher Begeisterung eine höchst

wertvolle Anleitung, wie man Horaz mit seinen

Primanern lesen soll und kann. Gelegentlich

kommt der alte bewährte Kämpe für die klassi-

sche Bildung kräftig zum Vorschein. So be-

merkt er einmal (S. 180): Wenn dem Lehrer

des Horaz in der Prima einmal »ein Wort über

die Zähne springt über den Wert einer Bildungs-

weise und Bildungsanstalt, die es möglich macht,

ein bedeutendes Menschenleben in einer höchst

interessanten, unserer Gegenwart vielfach ähn-

lichen und darum verständlichen Zeit aus ersten

Quellen kennen zu lernen, mit einer so wichti-

gen Vergangenheit in unmittelbaren Verkehr zu

treten, so soll ihm das unverwehrt sein, selbst

wenn er ein Wort der Verachtung über die An-

griffe hinzufügt, die der Dilettantismus und Krämer-

geist gegen das Prinzip dieser Art wissenschaft-

licher Vorbildung richtet«.

Dem wird man gern zustimmen wie fast allen

Ausführungen des ebenso geistvollen Philologen

wie glänzenden Schriftstellers.

Anklam. Adolf Stamm,

A, Netschajeff [Direktor des pädag.-psychol. Laborat. in

St. Petersburg], Über Auffassung. Eine Skizze aus

dem Gebiete der experimentellen pädagogischen Psycho-

logie. [Sammlung von Abhandlungen aus dem Ge-

biete der pädagogischen Psychologie und Physiologie,

hgb. von Th. Ziegler und Th. Ziehen. VII, 6.] Berlin,

Reuther & Reichard, 1904. 26 S. 8°. M. 0,60.

Die Frage über die psychischen Bedingungen der Auf-

fassung einer Lektion, d. h. der Wahrnehmung des wirk-

lichen Belehrungsgegenstandes, ist identisch mit der, unter

welchen Bedingungen eine Anschaulichkeit in der Be-

lehrung sich erzielen läfst. Vom Standpunkte der An-

schaulichkeit nun sind die Belehrungsgegenstände in

Erscheinungen, die der direkten sinnlichen Wahrnehmung

der Schüler vorgelegt werden, in solche, deren Bekannt-

schaft vermittels wörtlicher Erklärung erreicht wird,

und in Begriffe zu scheiden. Netschajeffs Abhandlung
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sucht nun darzulegen, welche Schwierigkeiten sich der

Realisierung des .Anschaulichkeitsprinzips bei der Über-

tragung von Wissen jeder der erwähnten Arten entgegen-

stellen, und inwiefern das Verfahren der experimentellen

Psychologie das .\uffinden des richtigen Weges im

Unterricht erleichterte.

Notizen und Mitteilungen.

Geselischaften and Vereine.

Jahresversammlung des Vereins der Freunde
Herbartischer Pädagogik.

Erfurt, 24. und 25. April.

.Am ersten Tage wurde über gemeinsame Er-
ziehung und gemeinsamen Unterricht der Ge-
schlehter verhandelt. Institutsdirektor Trüper (Jena)

hatte folgende Leitsätze aufgestellt: 1. Die Vereinigung
der beiden Geschlechter in allen unseren Schulen ist

natürlich und praktisch, da sie dem Bau und Wesen
der Familie und der Gesellschaft folgt. 2. Sie ist un-

parteiisch, billig und gerecht, da sie dem einen Geschlecht

dieselbe Bildungsmöglichkeit gewährt, wie dem andern.

3. Sie ist sparsam und finanzwirtschaftlich am zweck-
mäfsigsten , weil die für unsere Schulen bestimmten
Gelder so am nutzbringendsten verwendet werden.
4. Sie wirkt vorteilhaft auf die Entwicklung von Geist,

.Moral und Gewohnheit der Zöglinge. 5. Sie erleichtert

sowohl den Eltern wie den Leitern und Lehrern der

Schulen die Erziehungsaufgaben und beeinflufst das
Familienleben wie das Schulleben und den Unterricht in

günstigem Sinne. — Am zweiten Tage wurde das Mann-
heimerSchulsystem besprochen. SchuldirektorScholz
(Pöfsneck) hatte einen ausführlichen Bericht in den » Mit-

teilungen i des Vereins gegeben. Dieses System mit sei-

nen Hauptklassen, Förderklassen und Hilfsklassen ist

eine Schöpfung des Stadtschulrats Prof. Dr. Sickinger in

Mannheim, der in dem Schularzt Dr. Moses einen ärzt-

lichen Begutachter und Mitarbeiter gefunden hat. Es soll

bewirken, dafs ein möglichst hoher Prozentsatz der

Schüler die Ziele der Mannheimer Volksschule, die in

verschiedenen Fächern (z. B. im Rechnen Kenntnis der

unrein - quadratischen Gleichungen) weit über die Ziele

der Volksschulen anderer deutscher Städte hinausgehen,
erreicht. Seh. hat die Mannheimer Volksschulen im
Oktober 1904 an drei Tagen besucht und eine ein-

gehende Kenntnis des S3'stems, das in der Öffentlichkeit be-

geisterten Beifall, aber auch eine entschiedene Ablehnung
gefunden hat, erlangt. Er verlangt nach der Voss. Z.

a) die Verschiebung des Schulbeginns mindestens bis

zum vollendeten 6. Lebensjahre, b) eine wesentliche
Herabsetzung der Höchstzahl der Klassenbestände, be-
sonders in den Elementarklassen, c) die Durchführung
der Klassen nach Altersstufen, d) eine genauere Rege-
lung des Wechsels zwischen Ermüdung und Erholung.
Die Lehrpläne der Volksschule seien einer gründlichen
Revision zu unterziehen.

Personalchronlb.

Oberlehrer Dr. Max Rosbund ist zum Direktor der
Realschule in Mewe ernannt worden.

»n erschienene IVerke.

0. Baumgarten, Über Kindererziehung. Erlebtes
und Gedachtes. Tübingen, Mohr. .M. 0,80.

Zeitschrirten.
^

Pädagogisches Archiv. Mai. C. L. Walter, Schiller

als Freiheitsdichter und Volkserzieher. — F. Sohns,
Der tote Schiller. — Boesser, Schiller und die Jugend.
— R. Herold, Neue Bahnen im Unterrricht. — E.
Stier, Der Gesangunterricht in höheren Knabenschulen.

Der SäematiH. Mai -Juni. O. Ernst, Schiller. —
G. Kerschensteiner, Der Ausbau der Volksschule im
modernen Staate. — H. Scharrelmann, Durch Kunst
zur Freiheit. — W. Bode, Schillers Lebensplan. — J.

Hagmann., Schiller und die Jugend. — F. Kuhlmann,
Auf den Wegspuren zu einem künstlerischen Zeichenunter-

richt. — L. Gurlitt, Schiller auf den höheren Schulen.

Revue pedagogique. 15 Avril. Ch.-V. Langlois,
Notes sur l'education aux Etats-Unis. — E. Coutant,
Rapport sur l'examen du certificat d'aptitude au pro-

fessorat des Ecoles normales. — P. Landormy,
L'enseignement du chant dans les ecoles et dans les

lycees. — M. P., Le »nouveau savoir« et la Chine. —
Greard, L'instruction publique au Mexique. L

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

A. Seidel, Grammatik der japanischen
Schriftsprache mit Lesestücken und einem

Wörterverzeichnis sowie einer Einführung in die

japanische Schrift. [Die Kunst der Polyglottie.

83. Teil.] Wien, A. Hartleben, [1904]. VIII u. 180

S. 8". Geb. M. 2.

Bis vor kurzem gab es nur zwei ausführ-

liche Werke in englischer Sprache, die sich

ausschliefslich mit der Grammatik der Schrift-

sprache des Japanischen beschäftigten. Das eine

ist von dem ehemaligen Dolmetscher und japani-

schen Sekretär der englischen Gesandtschaft in

Tükyö, W. G. Aston und führt den Titel:

Grammar of the Japanese Written Language

(London, Luzac, 1904. 3. Auflage). Dieses

Werk behandelt zum grofsen Teile die ältere

Sprache, nicht nur der Prosa, sondern auch der

Poesie, und ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für

das Studium der älteren japanischen Literatur.

Das zweite Werk, ein kurzer Abrifs der moder-

nen Schriftsprache, ist von dem bekannten

Japanologen B. H. Chamberlain verfafst und ist

betitelt: A Simplified Grammar of the Japanese

Language (Modem Written Style). Es ist be-

reits 1886 in der Trübnerschen Sammlung in

London erschienen und seitdem, soweit mir be-

kannt ist, nicht wieder neu aufgelegt worden.

In Deutschland war bisher kein Werk dieser

Art veröffentlicht worden, da die oben genannten

englischen Arbeiten dem Bedürfnis der wenigen

Gelehrten, die sich mit der japanischen Schritt-

sprache beschäftigten, völlig genügten.

Nun hat A. Seidel, der bereits verschiedene

Grammatiken aus den entlegensten Gebieten und

auch eine Grammatik der japanischen Umgangs-
sprache zusammengestellt hat, das obige Werk
herausgegeben, um diese Lücke auszufüllen. Es

enthält auf den ersten 70 Seiten eine kurze

Übersicht über die Grammatik, von S. 70— 86

ein kleines systematisches Wörterverzeichnis, das

ebenso gut fehlen könnte, auf S. 87— 105 sechs

ganz kurze, zuerst in Umschrift, dann in japa-

nischer Schrift gegebene Übungsstücke (über

die Seidenraupe, einige Tierfabeln und ein kurzer

Abschnitt aus der Übersetzung des neuen Testa-



1303 27. Mai. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 21, 1304

ments, Matthäus Kap. 2 Vers 1 — 12), zu denen
Erläuterungen hinzugefügt sind. Das Büchelchen

schliefst mit einer kurzen Übersicht über die japa-

nische Schrift, einer Aufzählung der 214 Klassen-

zeichen, sowie der »häufigsten« chinesischen

Schriftzeichen, nach den Radikalen geordnet (S.

106— 176). Die Zahl dieser Schriftzeichen be-

läuft sich aber auf kaum 400, und von dieser

verhältnismäfsig sehr geringen Anzahl können
noch einige, die nicht wichtig sind, z. B. das

Zeichen für Lamm, Rebhuhn u. a. gestrichen

werden.

Man kann dem Fleifse, mit dem S. das ver-

schiedenartige Material zusammengestellt und

gruppiert hat, seine Anerkennung nicht ver-

sagen, aber eine andere Frage ist es, ob
die Kenntnisse, die der Verf. von der japani-

schen Schriftsprache besitzt, für eine solche

durchaus nicht leichte Aufgabe ausreichen.

Wer sich die Mühe gibt, das Buch durchzu-

arbeiten, der mufs zu dem zwingenden Schlufs

kommen, dafs dies nicht der Fall ist. Irrtümer
kann ein jeder begehen, und kein Buch dieser

Art ist ohne Fehler, aber wenn man sieht, dafs

kaum eine der kleinen Seiten dieses Buches

ohne schiefe und geradezu falsche Behaup-

tungen ist, dafs Formen und Ausdrücke der

Umgangs- und der Schriftsprache oft verwechselt

werden (z. B. anata für nanji u. a., kara für

yori, on teganti wo komuru Ihren Brief habe ich

empfangen, empfange ich, was im Briefstil

ganz unmöglich ist, matanu er wartet nicht ^)

statt matazu u. v. a.), und dafs Formen und

Ausdrücke als der Schriftsprache angehörend

angeführt werden, die gar nicht gebraucht

werden (wie kikite oru statt kikioru u. ä.,

osshari-nasaresürö statt ösekudasaresörö u. v. a.),

dafs der Verf. manche Stellen der kleinen

leichten Geschichten, die er andern erklären

will, gänzlich mifsverstanden und die mit ja-

panischen und chinesischen Zeichen geschriebe-

nen Texte zum Teil falsch gelesen h'at (so

ittei für ippiki, ippa für ichi wa, otvase für

Öse, eigentl. ohose, hitoie für jinka usw.), so

mufs man selbst bei der wohlwollendsten Be-

urteilung zu dem Schlufs kommen, dafs dieses

Buch mehr Unheil als Segen zu stiften imstande

ist und besser ungeschrieben geblieben wäre.

Bei so geringen Kenntnissen kann es daher

nicht Wunder nehmen, dafs der Verf. seine

Quellen nicht mit der nötigen Kritik be-

nutzt hat.

Im Vorwort sagt er unter anderem: das
Werk beruht ganz auf eigenen Studien
und weiterhin: Auch die in den Text einge-

streuten Beispiele sind guten japanischen
Texten entlehnt, um volle Gewähr für idiomati-

') Die gleiche Form der Schriftsprache nennt der

Verf. attributives Partizip und würde also »nicht

wartend« übersetzen.

sches Japanisch usw. zu bieten. Der erste Satz

kann doch nur bedeuten sollen, der Verf. habe

kein anderes Buch benutzt und die Regeln allein

auf Grund japanischer Quellen zusammengestellt.

Da müfste man es für sonderbar halten, dafs er

sich nicht danach umgesehen haben sollte, was
bereits über die Schriftsprache geschrieben wor-

den ist. Hat der Verf. nun wirklich keins der

üben genannten Werke benutzt? Man vergleiche

S. 69 des S.sehen Buches mit S. 98 ff. des Cham-
berlainschen. Sämtliche Briefanfänge und Brief-

schlüsse usw., die der Verf. anführt, sind dem
englischen Werke entnommen, und aufserdem hat

S. das Unglück gehabt, einen F'ehler zu über-

nehmen, den Chamberlain heute nicht mehr
machen würde. Letzterer sagt S. 98 u.: The real

subject of the letter is then introduced by the

words chin wa or shikareba. S. sagt: »Der
eigentliche Gegenstand des Briefes wird nun mit

den Worten chin wa oder shikareba eingeführt.«

Leider hatte Chamberlain sich hier versehen und

die chinesischen Zeichen der so häufigen Formel

nobureba, die man durch »was ich sagen will«

übersetzen kann, fälschlich chin wa gelesen, was
zwar möglich, aber nicht üblich ist. Wie
abhängig S. bisweilen von seiner englischen

Quelle ist, ersieht man aus einer ganz undeut-

schen Übersetzung. S. 1 9 übersetzt er nämlich

die Form homezareba: da, als (wenn) man nicht

lobt. Im Englischen heifst es: as, since or when

(I etc.) do not praise.

Zugeben mufs man dem Verf., dafs er diese

seine Quelle, deren ausgiebige Benutzung im

grammatischen Teile man überall verfolgen kann,

einmal genannt hat, aber da, wo es gar nicht

angebracht ist. Statt nämlich dem Leser selbst

zu erklären, wie es kommt, dafs die Passivform

auch als Potentialform gebraucht wird, verweist

er ihn in einer Anmerkung S. 23 auf das Buch

von Chamberlain, das, nebenbei gesagt, jetzt im

Buchhandel sehr schwer zu erhalten ist. Ich bin

nicht der Ansicht, dafs man jede Kleinigkeit

zitieren mufs; wenn aber, wie es hier geschehen,

ein anderes Buch ausgiebig benutzt und nur der

Stoff bisweilen etwas anders gruppiert wird, so

hätte der Verf. dasselbe nach meinem Gefühl im

Vorwort ausdrücklich nennen müssen.

Bei der Aufzählung der 214 Klassenzeichen

hat sich S. an Grings Eclectic Chinese Japanese-

English Dictionary gehalten, das er auch S. 114

bei anderer Gelegenheit nennt. Dieses Werk
enthält leider viele Ungenauigkeiten und geradezu

Fehler und ist daher nur mit Vorsicht zu ge-

brauchen. Aber der Verf. hat es bei der Be-

nutzung dieses Werkes ebenfalls an der nötigen

Kritik fehlen lassen und manches Ungenaue und

Falsche entlehnt, andrerseits hat er neue Fehler

hineingebracht. So behauptet er bei Klassenz.

Nr. 25, dem Zeichen für »wahrsagen«, es sei

ein »graphisches Element«, während doch das
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Zeichen in der oben angegebenen Bedeutung

häufig vorkommt. Bei Klassenzeicben 106 gibt

er wie Gring hyaku als zweites On an, während

es byaku heifsen mufs u. v. a.

Wollte ich meine oben aufgestellte allgemeine

Behauptung über den Wert des vorliegenden

Werkes auch nur einigermafsen ausführlich be-

gründen und die vielen schiefen Behauptungen

und Fehler, die sich der Verf. hat zu schulden

kommen lassen, auch nur annähernd aufzählen,

so müfste ich ein Buch schreiben, das mindestens

denselben Umfang wie das Werk selbst hätte.

Ich mufs mich daher auf einige Bemerkungen
beschränken, die aber zur Begründung meines

Urteils genügen dürften. So kann man oft die

Beobachtung machen, dafs der Verf. nicht weifs,

was echt Japanisch und Chinesisch ist. Auf
S. 57 macht er vier Fehler dieser Art. Er
hält die japanischen Wörter e Bild, mugi Gerste

und Weizen, ba in yokuba Badeort für chine-
sisch und behauptet, das chinesische hö be-

deutet Wange, Gesetz, Seite. S. 175 führt er

aber andrerseits hö Wange richtig als japa-
nisch auf. Ein schlimmer Fehler derselben

Art findet sich gleich auf Seite 58. Der
Verf. hält das chinesische Wort hon »jetzt«

in konnichi »heute« für die Verkürzung des

japanischen Wortes kono dieser. Diese Be-

hauptung hat er einer anderen Grammatik ent-

nommen, ohne zu bemerken, dafs ihr Verfasser

dies am Schlüsse seines Buches bereits richtig

gestellt hatte. In dem V^erzeichnis der »häufig-

sten« chinesischen Schriftzeichen am Schlüsse

des Buches wird oft als japanische Bedeutung
angegeben, was gleichfalls chinesisch ist, so

kyaku Gast, tei Kaiser, dokti Gift, dbtokti Moral,

teki Feind, senzo Vorfahren, zö Elefant, ban zehn-

tausend, hyaku hundert u. a. m.

Die japanischen Verba führt S. in ganz ver-

schiedenen Formen auf, so S. 1 umaruru »ge-
boren werden« in der Attributivform, die er

»attributives Partizip« nennt, S. 5 aber bei hetchaku
SU »bestimmen« su in der Schlufsform, die er
Indikativ nennt. Dann gibt er wieder die

Stammform oder Fortsetzungsform, von ihm In-

finitiv benannt (z. B. S. 14) und schliefslich gegen
Ende des Buches viele Verba in der Form
des Indikativs der Umgangssprache, wie
S. 163 nagareru, S. 160 oshieru, semer u,
kakeru, S. 156- sadameru, S. 159 wasureru.
S. 167 findet sich dagegen wieder imashimu
in der Schlufsform der Schriftsprache. Wie
soll sich da ein Anfänger, zumal wenn er
nichts von der Umgangssprache weifs, zurecht-
finden?

Mit wie geringer Sorgfalt das Ganze über-
haupt geschrieben ist, geht auch aus den japani-
schen Texten hervor. S. 146 steht z. B. viermal
fälschlich das Hiraganazeichen für mu statt des
Zeichens für mo.

Die Behauptung S. 38 u., nin als Hilfszahl-

wort oder Zählwort für Menschen sei gewöhn-
licher als tnei »Name«, trifft nur für die Um-
gangssprache zu, in der Schriftsprache
(und um diese handelt es sich hier) ist gerade

mei das häufigere.

Wenn der Verf. auf derselben Seite be-

hauptet, ka werde 1. für Lasten, 2. für Zeit-

abschnitte, 3. für Länder, Orte gebraucht, so

ist diese Regel, wenigstens was die Schrift-

sprache betrifft, viel zu eng und der Ausdruck
für Länder, Orte (der Verf. meint das Wort
»Land« , »Ort«) aufserdem noch unverständlich.

Schlimmer aber ist, dafs der Verf. nicht weifs,

dafs das ka im 2. und 3. Falle ein ganz anderes

Wort ist, mit einem ganz anderen chinesischen

Zeichen geschrieben wird und »Stück« bedeutet.

Denselben Fehler begeht er auf S. 39 noch
zweimal, indem er sagt, son sei Zählwort 1. für

Fässer, 2. für Dörfer, ebenso wa 1. für Vögel,

2. für Bündel. In beiden Fällen sind es ver-

schiedene Worte, und selbstverständlich ver-

schiedene Schriftzeichen.

Zum Schlüsse noch eine Probe der Über-

setzungs- und Erläuterungskunst des Verf.s.

In der Geschichte von der Klugheit des

Hundes, der sich seiner vielen Flöhe selbst zu

entledigen weifs, heifst es vom Herrn des Hundes:
sono novit o torite yaran to omoishikado, d. h.

»obgleich er (der Herr) ihm (dem Hunde) die

Flöhe fangen wollte«. Die ganz übliche

Verbindung torite yaru (Umgangssprache totte

yaru) fangend geben, d. h. ihm fangen, hat

der Verf. ganz mifsverstanden und übersetzt:

»er glaubte aber nicht, dafs es ihm gelingen

würde, die Flöhe zu fangen c und macht dazu

S. 102 folgende Bemerkung: yaran mit dem
attr. Part, (hier wird sich S. ungetreu, denn

er nennt die Verbalform aaf te sonst adver-
biales Partizip), bezeichnet einen starken

Zweifel = obwohl er nicht glaubte, dafs er wirk-

lich usw. Wir haben daher oben die Über-

setzung mit: gelingen gewählt.« Nicht genug
mit diesen Phantastereien füg^ er zu der Form
yaran (dem Futurum von yaru) in einer An-

merkung hinzu: »Entstanden (?) aus i-aran, dem
Fut. von i-ari z=z i (§ 84). Oft wird es zu yara

verkürzt.«

Ich mufs gestehen, diese Obersetzung
und Erläuterung nebst der Anmerkung hat

mir eine heitere Stunde verschaflft. Mehr
Irrtümer kann man kaum auf einen so kleinen

Raum zusammenhäufen.

Berlin. R. Lange.

C. F. Oldham, The sun and the serpent A con-

tribution to the history of serpent -worship. London,

Constable, 1905. 207 S. 8* mit 33 Abbüd. Sh. 10. 6d.

Der Verf. ist ursprünglich ausgegangen von der

indischen SchlangenVerehrung, hat aber im Verlauf



1307 27. Mai. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 21. 1308

seiner Untersuchung gefunden, dafs diese nur ein Zweig
der vereinigten Verehrung von Sonne und Schlange ist,

die sich auch in anderen Ländern findet, und hat des-

halb seine Forschungen auch auf diese erstreckt. Doch
beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem Kult in Indien

und sucht besonders drei Thesen zu erweisen. Nach
der ersten haben die im Rig-Veda erwähnten Schlangen

keinen Bezug zu Luft- oder Sturmgottheiten, sondern

zu den Führern und Häuptlingen der Stämme, mit

denen die Arier in Berührung kamen, und durch die

ihr Fortschritt gehemmt wurde. Nach der zweiten

haben die Völker der in den Veden erwähnten Länder

von jener Zeit bis auf die Gegenwart, nicht nur viele

ihrer alten Eigentümlichkeiten bewahrt, sondern auch

durch Ehen und Kolonisierungen während des ganzen

Verlaufes der Geschichte andere Teile Indiens stark be-

einflufst. Nach der dritten These sind die jetzigen Be-

wohner Süd -Indiens, die sog. Dravidier, direkte Ab-

kömmlinge der alten schlangenverehrenden Stämme der

Nordwestgrenze.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Das kürzlich erschienene 26. Heft der »Mitteilungen«

der Deutschen Orient - Gesellschaft, die jetzt

1250 Mitglieder zählt, bringt die Berichte der Aus-

grabungsleiter in Assur und Babylon vom September

1904 bis März 1905 unter Beigabe einer ansehnlichen

Zahl von Abbildungen, durch die das Leben und Treiben

am Ort der Ausgrabungen, die freigelegten Ruinen und
einzelne besonders interessante Funde veranschaulicht

werden. In dem von Ende Juni bis Ende Dezember

des vorigen Jahres freigelegten Abschnitt auf dem Kasr

waren auf einer Fläche von rund 6400 qm bis zu 4 m
und darüber Schutt abzutragen. Von der Bautätigkeit

Nebukadnezars erfahren wir, dafs er, nur um einen

Palast seines Vaters Nabopolassar mit dem seinigen auf

das gleiche Niveau zu bringen, eine massive Pflaster-

aufhöhung um 1,20 m vorgenommen hat, die auf einer

Fläche von 3 200 qm konstatiert werden konnte , ver-

mutlich aber*" eine bedeutend gröfsere Ausdehnung ge-

habt hat. — Bei der in der Berichtszeit von neuem in

Angriff genommenen Untersuchung der Stadtmauern
von Babylon sind Bauurkunden zutage gekommen,
die geeignet erscheinen, manche strittige Frage ihrer

Lösung näher zu bringen. — Die Ruinenstätte von
Assur erweist sich andauernd als aufserordentlich er-

gebnisreich. Die ihrer ältesten Anlage nach aus dem
14. Jahrh. v. Chr. stammende Quaimauer an dem die

Stadt östlich begrenzenden Tigris ist auf eine Strecke

von fast V2 km vollständig freigelegt worden; die Ge-

pflogenheit der assyrischen Könige, Ziegel und Stein-

quadern mit ihren inschriftlichen Berichten in die Bau-

werke einzufügen, gibt die Möglichkeit, die Erneuerungs-

bauten, die an dieser dem Anprall der Wogen immerfort

ausgesetzten Stelle bis in die letzten Zeiten des assyri-

schen Reiches jeweilig nötig wurden, chronologisch

genau zu bestimmen. Am nördlichen Steilabfall des

Stadthügels, an dem übrigens nach dem Grabungs-

befunde höchstwahrscheinlich in alten Zeiten ebenfalls

ein Wasserarm entlang flofs, konnte die genaue Erfor-

schung zweier gewaltiger massiver Befestigungswerke

beendet werden, deren imponierende Erhebung über die

Ebene und deren durch verschiedene Umbauten im Laufe der

Jahrhunderte äufserst kompliziert gewordene Schichtung

die dem Heft beigefügten Illustrationen vor Augen führen.

Auch die an diese Bauwerke anstofsenden Ruinen, das

grofse Nationalheiligtum des Gottes Asur, welches sich

einst auf der Nordostspitze des Hügels in wunderbar

beherrschender Lage erhob, sowie ein benachbarter alt-

assyrischer Palast wurden weiter bearbeitet. — Eine

reiche Fülle von Einzelfunden vervollständigt das Aus-

grabungsbild : beschriebene Tontafeln wurden in gröfserer

Menge gefunden, viele darunter ganz erhalten; eine

ornamentale Wanddekoration aus Ziegelglasur von unge-

wöhnlicher Form konnte aus Bruchstücken rekonstruiert

werden; zahllose Topfscherben, bemalt und emailliert,

mit einer Fülle ornamentaler Motive, welche zur Ent-

wicklungsgeschichte des orientalischen Ornaments sehr

brauchbare Beiträge liefern werden : aus Fragmenten

von Basaltlavaskulptur werden sich möglicherweise Tier-

gestalten zusammenfügen lassen, durch welche unsere

Kenntnis von altassyrischer Plastik bis um das Jahr 1100
V. Chr. hinaufgerückt werden würde. — Angesichts der

durch die neuen Inschriften wiederum vermehrten Zahl

bisher unbekannter Königsnamen wird eine von Prof.

Delitzsch zusammengestellte und von Prof. Sarre bis in

mittelalterliche Zeiten fortgeführte Liste sämtlicher

Herrscher, die im Zweistromlande regiert haben, sicher-

lich ein sehr willkommenes Orientierungsmittel sein.

Diese chronologische Tafel ist zusammen mit einer nicht

weniger brauchbaren Übersichtskarte der alten Kultur-

länder Vorderasiens, die alle wichtigsten Namen von
historischem oder archäologischem Interesse enthalten

dürfte, den Mitgliedern der Gesellschaft vor kurzem zu-

gestellt worden.
Personalchronik.

Der aord. Prof. f. indogerm. Sprachwiss. u. Sanskrit

an der Univ. Rostock Dr. Heinrich Lüders ist zum
ord. Prof. ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Ägyptol. u. alte Gesch. d. Orients

an der Univ. Wien, Dr. Jakob Krall, ist am 27. April,

48 J. alt, gestorben.

Neu erscliienene Werke.

W. Jahn, Über die kosmogonischen Grundanschau-

ungen im Mänava-Dharma-Sästram. Würzburger Inaug.-

Dissert. Leipzig, Druck von W. Drugulin.

W. Schmidt, Grundzüge einer Lautlehre der Khasi-

Sprache in ihren Beziehungen zu derjenigen der Mon-
Khmer-Sprachen. [Aus den Abhandlungen der K. Bayer.

Akad. d. Wiss. I. Kl. XXII. Bd., III. Abt.] München,
in Komm, bei G. Franz. M. 4.

Zeitscliriften.

Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertums-

kunde. 41, 2. Fr. W. von Bissing, Ausradierungen

im Tempel Amenophis' IIL zu El Kab; Zu ÄZ. 41, 85 ff.;

Zu den Kahunpapyri. — A. H. Gardiner, A use of

the later absolute pronoun. — J. Leipoldt und Violet,

Ein saidisches Bruchstück des vierten Esrabuches. — H.

Madsen, Aus dem Hohenpriestergrabe zu Memphis;
Zwei Inschriften in Kopenhagen. — E. Meyer, Die Ent-

wicklung der Kulte von Abydos und die sogenannten

Schakalsgötter. — F. von Oe feie, Astrologisches in der

altägyptischen Medizin. — H. Schäfer, Ägyptische

Worte bei Diodor; Das Osirisgrab von Abydos und der

Baum pkr; Der Name Takompso, — K. Sethe, Kop-

tische Etymologien. II. — C. Jequier, Supports des

statues royales. — J. Leipoldt, Zu ÄZ. 40, 135. — W.
Wreszinski, Sesonchis IL

Journal asiatique. Janvier-Fevrier. Ed. Chavan-
nes, Les livres chinois avant Linvention du papier. —
P. Regnaud, Recherches sur le point de depart des

noms des risis vediques. — C. Fossey, Etudes sume-

riennes.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Gabriel Gedeon Cillie, De Julii Valerii

epitoma Oxoniensi. Strafsburger Inaug.-Dissert.

Strafsburg, Druck von M. Dumont- Schauberg, 1905.

XXXIII u. 53 S, 8°.
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Die älteste Übersetzung des griechischen

Alexanderromans des Pseudo-Callisthenes ins

Lateinische geht bekanntlich auf Jul. Valerius

(4. Jahrh. n. Chr.) zurück. Von dieser voll-

ständigen Form wurde jedoch schon bald ein

Auszug gemacht, der im Mittelalter weit gröfsere

Verbreitung fand. Eine kritische Ausgabe die-

ser Epitome besitzen wir von dem Germanisten

Jul. Zacher (Halle 1867). Nun war es schon

diesem um die Erforschung der Geschichte des

Alexanderromans hochverdienten Gelehrten be-

kannt, dafs sich in Oxford eine Handschrift

(Coli. Corp. Christi no, 82, saec. XII) befinde,

welche »einige ebenso auffällige als wichtige

Eigentümlichkeiten« aufweise (S. XI). Im J.

1882 hat dann D. Volkmann 'Adnotationes cri-

ticae in Jul. Valerium' erscheinen lassen, in der

er Beispiele von vollständigeren Stellen der Ox-
forder Fassung gegenüber der Zacherschen gibt.

Aus dieser gröfseren Vollständigkeit der Oxfor-

der Epitome zog K. Boysen in der Wochenschr.

f. klass. Philol. 1884 Sp. 334 den Schlufs, dafs

»der Text, den der Cod. Ox. repräsentiert, eine

Mittelstufe zur Epitome war«. Derselben An-

sicht ist P. Meyer in seinem umfassenden Werk
Alexandre le Grand dans la litterature francaise

du Moyen äge (1886), II S. 21— 26.

Solange man nun den Oxforder Text nicht

kannte, war es unmöglich, zu dieser interessanten

Frage Stellung zu nehmen. Es ist daher ein

Verdienst Cillies, in der vorliegenden Disserta-

tion diese Fassung zum erstenmal veröffentlicht

zu haben. Ob freilich die Form, in der er dies

tut, die richtige ist, darüber läfst sich streiten.

C. hat nämlich auf Grund sorgfältiger Prüfung

des Zacherschen und Oxforder Textes die Über-

zeugung gewonnen, dafs O nicht eine ^Mittelstufe

zwischen dem vollständigen Jul. Valerius und Z
(= epit. Zacheriana) darstelle, sondern dafs die

Teile, welche in O und Z identisch seien, auf

dieselbe Quelle zurückgingen (ex eodent archetypo

ßuxisse S. IX), dagegen die in O befindlichen

Zusätze und Erweiterungen direkt aus dem voll-

ständigen Jul. Valerius entlehnt und mit mehr
oder minder Geschick suo loco eingeschaltet

worden seien. Die Richtigkeit seiner Ansicht

begründet C. hauptsächlich aus der verschiede-

nen Sprache dieser beiden Bestandteile. Wäh-
rend nämlich Z mit dem Text des Jul. Valerius

willkürlich verfährt — man kann sogar ein ge-

wisses einheitliches Stilgepräge der Epit. Zach,

beobachten (vgl. Berl. Philol. Wochenschr. 1901.
Sp. 412) — schliefst sich der Schreiber von O
in den von ihm aus Valerius hinzugefügten

Teilen, deren Umfang von Buch zu Buch wächst,

fast durchgängig aufs engste an seine Vorlage
an. Diese von C. angenommene mechanische
Zusammensetzung der beiden Bestandteile wird
ja durch die von ihm gewählte Art des Ab-
drucks — unter dem Texte der Vulgata der

Epit. Zach, stehen die Ergänzungen des Cod. O
— sehr anschaulich gemacht und diejenigen,

welche wie der Ref. von der Richtigkeit der

C.sehen Aufstellungen im grofsen Ganzen über-

zeugt sind, werden ihm daraus keinen Vorwurf
machen. Aber nachdem wir bereits durch Z.

einen guten Text der Epitome besitzen, hätte

C. bei der Wichtigkeit der Lesarten von O
auch für die Textkritik des Valerius vielleicht

besser daran getan, einen fortlaufenden Ab-
druck dieser einen, eine Sonderstellung ein-

nehmenden Textquelle ohne Zerlegung zu geben.

Es würde dadurch die Möglichkeit geboten, mit

gröfserer Unbefangenheit an die Entscheidung

der Frage heranzutreten, ob Z nur eine Ver-

kürzung (nach Meyer) oder vielmehr der Grund-

stock (nach C.) von O ist, dem erst von seinem

Schreiber ansehnliche Zusätze aus dem vollstän-

digen Val. aufgepfropft wurden.

Wir sehen der vom Verf. angekündigten

Fortsetzung seiner Abhandlung 'De duabus Julii

Valerii epitomis' mit grofsem Interesse entgegen.

München. Gustav Landgraf.

F. Bersanetti, L'Anabasi di Arriano. Studio critico-

filologico. Turin, V. Bona, 1904. VIII u. 95 S. 8".

Der Verf. will durch seine Untersuchung feststellen,

ob das Urteil des Photius, Arrian habe sich Xenophon
als Vorbild für seine Sprache und seinen Stil genommen,
zu Recht bestehe. Er kommt zu dem Ergebnis, dafs

Xenophon sicher einen bedeutenden Einflufs auf Arrian

ausgeübt habe, aber dafs Herodot und Thukydides ihn

gewifs nicht minder beeinflufst haben.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

C. Th. Sondag, De nominibus apud AIciphronem
proprüs. Bonner Inaug.-Dissert. Bonn, Druck von Carl

Georgi.
Zeitschriften.

Rheinisches Museum für Philologie. N. F. 60, 2.

M. P. Nilson, Kat^nXo'. — E. Bickel, Zu Senecas
Schrift über die Freundschaft; De Merobaude imitatore

Senecae. — M. Manitius, Lesarten und Scholien zu

Juvenal aus dem Dresdensis De 153. — K. Dieterich,
Bedeutungsgeschichte griechischer Worte. — L. Rader-
macher, Interpretationes latinae. — C. Thulin, Minerva
auf dem Capitol und Fortuna in Praeneste; Lucian,

Philopseudes Cap. 11 und 24. — F. Skutsch, Firmicus

de errore profanarum religionum. — K. Ziegler, Neue
Firmicus-Lesungen. — K. Tittel, Der Pinienzapfen als

Röhrenschmuck. — W. Kroll, Randbemerkungen. —
F. Bücheier, iugmentum. offimentum. detramen. — G.

Knaack, Nochmals zu Strabon III 139. — F. Jacoby,
Zur Entstehung der römischen Elegie.

The Classical Review. April. J. C. Wilson, On
Odyssey XXIV. 336 sqq. — R. C. Seaton, On Iliad

I. 418. — W. Headlam, lUustrations of Pindar II. —
J. E. Harry, A misinterpreted Greek Optative. — R.

G. Kent, The date of Aristophanes' birth. — A. Platt,

Notes on Julian. — W. Peterson, Two notes on The

Verrines.
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Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Carl Enders, Die Katastrophe in Goethes
Faust. Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus, 1905. 91 S.

8». M. 1,20.

Über zweierlei darf man sich von vorne

herein billig wundern: 1. über den irreführenden

Titel — denn es handelt sich um die Katastrophe

im Urfaust; 2. darüber, dafs die kleine Schrift

»nicht in erster Linie für die Faustphilologie,

sondern für ein weiteres Publikum bestimmt«

sein soll — denn sie erscheint nach Anlage, Be-

weisführung und Stil durchaus an Fachgenossen

gerichtet und setzt sich mit ihnen bis ins kleinste

auseinander über ihre Deutungen, Hypothesen,

Datierungen usw.

Der L Abschnitt gibt eine »Interpretation«

der 3 Szenen: Faust, Mephistopheles (Trüber

Tag, Feld) — Nacht, offen Feld — Kerker-

szene; der IL betrachtet »die drei Szenen für

sich« und der IIL »die Szenengrupce im Ge-

füge des Dramas«; der IV. vergleicht »die end-

gültige Fassung der Katastrophe« mit der ur-

sprünglichen. Alle vier aber bereiten nur den

umfangreichsten, letzten Abschnitt vor: »Die

Datierung.« Für die 2. und 3. Szene wird als

Entstehungszeit Herbst 17 73 bis Frühjahr 17 74

»festgestellt« und von der 1. »mit Sicherheit«

behauptet, dafs sie bis in die Zeit der ersten

Goetzbearbeitung, Ende 1771, zurückreiche

(S. 7 9). Der Verf. bedient sich wohl der

Parallelen und Briefstellen »mit datierender Kraft«

etwas vorsichtiger und zuweilen feinsinniger

(S. 76), als stets noch üblich ist, aber im ganzen

hält er fest an dem Glauben, dafs man solcher

Art zwingende Beweise führen, »positive Ergeb-

nisse« gewinnen könne. Immerhin überschätzt

er diese Ergebnisse nicht, sondern spricht am
Schlüsse den Wunsch aus, wir möchten »noch

etwas ungleich Schöneres von dieser Betrachtung

mitnehmen: Frohes Staunen, restlose Bewunderung

für die spielende Gestaltungskraft Goethes . . . «

Freiburg i. B. R. Woerner.

O. V. Greyerz [Lehrer am Gymn. in Bern, Dr.],

Kleines berndeutsches Wörterbuch. Bern,

A. Francke, 1904. 24 S. 8°. M. 0,70.

Der Verf. , dessen Deutsche Sprachschule für Berner

an dieser Stelle das verdiente Lob erfahren hat (s. 1904,

Nr. 27), gibt in diesem erweiterten Sonderabdruck eine

Sammlung nach seiner Ansicht interessanter mundart-

licher Wörter, die in der Schriftsprache in ähnlicher Form
und in dem im Wörterbuch angeführten Sinne fehlen;

er hat dabei den Berner Dialekt zugrunde gelegt.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Bei der Schillerfeier hat die philos. Fakult. der Univ.

Jena den Herzog Georg von Sachsen-Meiningen
zum Ehrendoktor ernannt.

Neu erschienene Werke.

A. Heusler, Lied und Epos in germanischer Sagen-

dichtung. Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus. M. 1.

Goethe, Annette. Neu herausgegeben nebst einem
Anhang: Aus dem 'Leipziger Liederbuch' von Hans
Landsberg. [Das Museum hgb. von H. Landsberg. IIL]

Berlin, Pan-Verlag.

A. Pö 11 mann, Was ist uns Schiller? Kempten,
Jos. Kösel. M. 0,70.

A. Pick, Schillers Reise nach Berlin im Jahre 1804.

Mit Vorwort von G. Vofs. [Festschrift zum 100. Todes-
tage Schillers, hgb. vom Verein für die Geschichte

BerHns]. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.
Laura Frost, Johanna Schopenhauer. Ein Frauen-

leben aus der klassischen Zeit. Berlin, C A. Schwetschke
& Sohn. M. 2,80.

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsche Wortforschung. Mai. A.

Gombert, Bemerkungen über einige Schlagworte; Die

grüne Internationale. — G. Lüdtke und A. Götze,
Altfränkisch. — A. Götze, Teufels Grofsmutter. — G.

Walther, Gegner. — F. Kluge, Hundenamen; Lob-
hudeln; Teerjacke. — 0. Ladendorf, Kleine Beiträge.

— W. Feldmann, Zwitterworte. - J. Stosch,
Umwelt =^ milieu.

Englische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Louis Cazamian [Docteur-es-lettres], Le roman
social en An gleterre (1830— 1850). Dickens

— Disraeli — Mrs. Gaskell — Kingsley. [Biblio.

theque de la fondation Thiers. Fase. IIL] Paris,

Georges Bellais, 1904. 575 S. 8°. Fr. 7,50.

— — , Kingsley et Thomas Cooper. Etüde

sur une source d'Alton Locke. Doktor -These der

Univ. Paris. Ebda, 190.3. 67 S. 8». Fr. 3.

Das erste Buch liest sich zunächst wie eine kriti-

sche Darstellung der sozialen Ideen, die während

des 19. Jahrh.s in England wirksam gewesen sind

und im Roman ihren Widerhall gefunden haben.

Nach der Auffassung des Verf.s liegt der Kern

des geschichtlichen Lebens in der Ideenbewegung

(mouvement d'opinion); und wenn es gelingt,

ihren Niederschlag in einflufsreichen Literatur-

werken nachzuweisen, so ist die Erkenntnis

wesentlich bereichert, da diese Werke nicht

allein die Wirkung, sondern zugleich auch die

Ursache der bewegenden Ideen sind. La
correspondance entre l'evolution de la litterature

et Celle de la societe est le fait initial qui la

(=z= cette etude) justifie, et qu'ä son tour eile

peut eclairer. Die Einleitung gibt von der

Methodik der Arbeit klare und philosophisch

gefärbte Rechenschaft; ich unterlasse es, dazu

Anmerkungen zu machen, um nicht an falschem

Ort ins Fahrwasser geschichtsphilosophischer

Fragen zu gleiten. Wichtiger erscheint, dafs

der Verf. bei der Bearbeitung seiner fruchtbaren

und dankbaren Aufgabe aus zuverlässiger Sach-

kenntnis schöpfen konnte, und ein psychologischer

Blick für geschichtliche Realitäten sein Urteil

lenkt. Das Bild, das er, um Vergleichsmöglich-

keiten zu schaffen, im 1. Kapitel vom Indivi-
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dualismus in politischer, ökonomischer und sozi-

aler Hinsicht gibt (ravenement de Tindividualisme,

S. 2$— 62), ist lebhaft und eindringlich, nach den

allerbesten Quellen entworfen und nicht nur be-

quem an dem Lebenswerk der bekannten grofsen

Anreger (Bentham, James Mill, Ricardo, die um die

Westminster Review gescharten Utilitarier, Ökono-

misten, demokratischen Verfassungsreformer) orien-

tiert. Das dazu parallele 3. Kapitel — la reaction

idealiste et interventioniste — ist geradezu ausge-

zeichnet. Wie sich gegen den ökonomischen Indivi-

dualismus und doktrinären- Liberalismus erst der

Selbsterhaltungstrieb der zu kurz gekommenen Ge-

sellschaftsklassen: der materiell erschütterten und

politisch bedrohten aristokratischen Grofsgrund-

besitzer, der Kleinbürger und Industrieproletarier,

regt; wie alle diese Widerstände sich in den Char-

tistenunruhen zusammenballen, dann, unter dem
Anstofs so machtvoller Befruchter und Gewissens-

prediger wieCarlyle und Ruskin, moralische Regun-

gen ganz neuer, vom 18. Jahrh. weit abführender

Art erwachen und so, auf der breiten Basis einer

religiösen, ästhetischen und literarischen Erneue-

rung, das Junge England entsteht, ist meisterlich

klar entwickelt. Nun ist der Mutterboden freigelegt,

auf dem der utilitaristische Roman vor und um 1830

(2. Kapitel; besonders Bulwer und Mifs Martineau),

dann, nach 1830, der soziale Roman von Dickens,

Disraeli, Mrs. Gaskell und Kingsley erwachsen

ist (4. bis 8. Kap.). Durch die Absicht, die

kausale Interdependenz, das Wechselverhältnis

von Ursache und Wirkung in der Beziehung

zwischen Literatur und Leben zu erweisen, wird

so auch die weit ausholende Entfaltung der öko-

nomischen und sozialen Tatsachen literaturhisto-

risch gerechtfertigt; denn Treue und Innigkeit

dieser Bezieh\|ng läfst auf Art und Umfang des

Romaneinflusses einen Rückschlufs wohl zu. Keine
mir bekannte Darstellung gibt über den doku-
mentarischen Wert (valeur de fait) der Romane
der vier Autoren so zuverlässige Auskunft; die

Ausführung hält reichlich, was die Einleitung

versprochen hatte: Etudiant l'action et la reac-

tion reciproques du roman et de la vie, nous avions

ä nous poser deux questions: quelles sont les

conditions interieures au roman qui ont produit

son influence; quelles sont les conditions exte-

rieures, qui Tont permises? II nous faut con-
naitre ä la fois les livres, qui ont agi sur le

milieu, et le milieu, qui a subi leur action

parce qu'elle lui etait adaptee, et etait donc en
partie son eflfet. Darüber hinaus aber hat der
Roman auch symptomatischen Wert (valeur de
signe): er repräsentiert, neben der Persönlich-

keit des Verfassers, das Publikum, das ihn auf-

nimmt und seinen Einflufs erleidet; er spiegelt

somit im Publikum vorhandene Stimmungen und
Wollungen. Die nach diesen Gesichtspunkten
unternommene Analyse der berücksichtigten

Schriftstellerpersönlichkeiten ist jedoch durchaus

nicht trocken und kahl ausgefallen, sondern

lebensvoll und anschaulich. Besonders gelungen

erscheint der Dickens gewidmete Abschnitt, der

über Ursprung und Tendenz des Ideengehaltes

in seinen Werken keinen Zweifel läfst und den

Umfang seines sozialpolitischen Horizontes genau

bestimmt. Sehr treffend wird hervorgehoben

(S. 533), dafs Dickens kaum je aus dem länd-

lichen Proletariat oder der Grofsindustrie seine

Themen und Typen gewählt hat: dazu scheinen

ihm die technischen Kenntnisse und das psycho-

logische Interesse zu fehlen. Die ästhetische

Reizbarkeit hält mit der sozialen Entwicklung

nicht gleichen Schritt. Auch ist, was über den

Künstler Dickens gesagt wird, über die Art,

wie durch das anschaulich Dargestellte und die

brühwarme Lebendigkeit der Gestalten die Ten-

denz verschluckt ist, selbständig empfunden.

Nächst Dickens rundet sich das Kapitel über

Kingsley am meisten zu einem sympathischen lite-

rarischen Portrait, wiewohl die Absicht des Buches

nicht direkt diesem als Endzweck zusteuert.

In einer in gleichem Verlage erschienenen

Studie wird der Einflufs von Thomas Cooper,
einem der führenden Arbeiter während der

Chartistenzeit, auf die Gestaltung von Alton
Locke nachgewiesen.

Sehr eingehend motiviert der Verf., warum
die Betrachtung sich auf die genannten .Tutoren

und die Zeit von 1830— 1850 beschränkt. »La
naissance, entre 1830 et 1850, d'un intervention-

nisme sentimental et conservateur, oü l'emotion

humaine ou religieuse. alliee ä l'interet, suggere

la notion d'une solidarite sociale, tel est le pheno-

mene sur lequel nous donnent prise les documents

litteraires que nous avons choisis. L'epuration

philanthropique de la vie anglaise; l'apaisement

des plus ardentes revoltes causees par les pires

miseres, et la preservation de l'ordre public

menace; l'ebranlement, aussi, des theories oü se

justifiait la passivete sociale, teile est l'ceuvre

du mouvement d'opinion auquel ont collabore

Dickens et Kingsley. Quelle que soit leur part

en lui, leurs ecrits lui dolvent un interet superi-

eur. « Alle Schriftsteller, die nicht mit der

gleichen klaren Bewufstheit wie Dickens, Kings-

ley, Disraeli und Frau Gaskell der idealistischen

Wiedergeburt dienten, nicht mit gleicher Ent-

schiedenheit für die sozialpolitische Erweiterung

der staatlichen Machtbefugnisse eintraten, also

der sog. organischen Staatsauffassung anhingen,

werden übergangen oder nur flüchtig erwähnt,

wenn der Zusammenhang dies erfordert. Die

Wahl dieses Standpunktes macht begreiflich,

dafs u. a. George Eliot und Thackeray so gut

wie unberücksichtigt bleiben. G. Eliot bekannte

sich zum Utilltarismus und Positivismus Millscher

Färbung, war zudem dem Thesenroman nicht

geneigt: My function (sagt sie) is that of the

aesthetic, not the doctrinal teacher. Viel ent-
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schiedener lehnt Thackeray didaktische Tendenzen
ab: Unless he writes with a purpose, you know,
a novelist in our days is good for oothing. Der
Frage, ob der Thesenroman eine mögliche Kunst-

form ist, geht der Verf. grundsätzlich aus dem
Wege. Er führt aber treffend aus, dafs die

didaktische Tendenz von allem Anfang dem
englischen Roman anhaftet, überhaupt das prak-

tisch -morahstische Temperament der Engländer
ihr Kunstschaffen wesentlich bestimmt (S. 66 f.).

In diesem Zusammenhang hätte passend auf die

Präraffaeliten, auf die lehrhafte Symbolik Watts',

auf den moralistischen Beigeschmack der Ruskin-

schen Ästhetik verwiesen werden können.

Berlin. S. Saenger.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

J. E. Routh jr. , Two studies on the Bailad Theory
of the Beowulf together with an Introductory Sketch of

Opinion. Inaug.-Dissert. der Johns Hopkins-Univ. Balti-

more, J. H. Fürst Company.

Anna James on, Shakespeare's Heroines. Characte-

ristics of women moral, poetical and historical. [The

York Library.] London, George Bell and Sons. Geb.

Sh. 2.

Zeitscliriften.

Die neueren Sprachen. Mai. K. Meier, Über
Shakespeares Macbeth. I. — R. J. Lloyd, Glides

between consonants in English. IV.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Amis und Amiles. Ein altfranzösisches Helden-

gedicht. In deutsche Verse übertragen von Hein-
rich Grein. Mit einem Vorwort von Gustav
Körting [ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ.

Kiel]. Kiel, Robert Cordes, [1903]. IV u. 92 S. 8".

M. 2.

Beim Lesen dieser wohlgelungenen Über-

setzung wird jeder bestätigen, dafs die altfranzö-

sische Chanson von Amicus und Amelius, die

den seelischen Konflikt der Pflichten Ehrlichkeit

und Freundestreue so rührend schildert, die

darauf verwendete Arbeit verdient hat. Der

Übersetzer steht dem Original mit gutem Ver-

ständnis, dem poetischen deutschen Ausdruck

mit gutem Geschmack gegenüber. Wie Wilhelm

Hertz, dessen Rolandübersetzung er zum Muster

genommen zu haben scheint (was sehr zu loben

ist), hat er auf den Reim verzichtet; leider hat

er auch die Cäsur fallen lassen, obwohl sich das

Schwanken des Verses in der Cäsur auch deutsch

sehr wohl hätte wiedergeben lassen und zur Cha-

rakteristik des epischen Verses der Franzosen

gehört. Erlebt das Werk eine neue Auflage,

die es jedenfalls verdient, würden sich auch

Härten wie legte er (dreisilbig), Gnad' bezeugen,

die nicht allzu häufig sind, leicht vermeiden

lassen.

Die angehängten Anmerkungen sind dankens-

wert, doch nicht ohne Ausnahme. Die geo-

graphischen Deutungen verfehlen mehrfach das

Richtige. Dafs die alten Epen unter Lauten-

begleitung vorgetragen wurden, entspricht nicht

den Tatsachen. Dafs mit Espolice das Reich

Spoletium gemeint ist, unterliegt ebensowenig

einem Zweifel wie Verciaus als altfranzösische

Form von Vercelli. Mit dem Flufs Dünne kann

nicht die Douve (bei Coutances) gemeint sein,

da dieser Flufs früher Ouve hiefs und Dünne in

der Assonanz zu ü steht. Motitramble ist das

an der alten nach Rom führenden Pilgerstrafse,

der strada romea, gelegene Pontremoli. Mon-
hardon ist nicht Monbard in Burgund, sondern

der von L. Schütte in einer Monographie

(Berlin 1901) behandelte Apenninenpafs von

Montebardone. Montcler endlich ist nicht Cler-

mont, sondern einer der an Frankreichs Grenze

gelegenen Orte Montclar.

Halle. Hermann Suchier.

Maurice Croiset [Mitgl. der Acad. des Inscript. et

et Belies - Lettres] , Notice sur la vie et les

travaux de M. Gaston Paris. Lue dans les

seances du 15 et 22 janvier et du 5 fevrier 1904

de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris,

Firmin-Didot et Cie, 1904. 58 S. 8".

Croisets Gedenkrede auf Gaston Paris beginnt mit

einem biographischen Abschnitte, der bis zum J. 1862

geht. Der zweite gibt eine Charakteristik der Haupt-

werke. Der dritte schildert Paris als Lehrer von seinen

Anfängen bis zu den Conferences du Dimanche. Der

vierte geht auf Paris' Beziehungen zu der Academie des

Inscriptions et Belles-Lettres ein. Der fünfte Abschnitt

ist den populären Schriften gewidmet, vor allem den

Legendes du moyen age und den Penseurs et Poetes.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die französisch-itahenische Liga haf der Stadt Rom
eine Victor Hugo-Statue verehrt. Diese aus karra-

rischem Marmor, mit dem Postament über 5'/2 m hoch,

ein Werk des Bildhauers Pallez ist kürzlich unter grofsen

Feierlichkeiten enthüllt worden.

Nea ersclkienene Werke.

C. M. Robert, Phraseologie fran9aise. Repertoire

systematique de proverbes, dictons et locutions idiomati-

ques commentes et expliques. Groningen, J. B. Wolters.

H. Taine. Sa vie et sa correspondance. T. III.

L'Historien (1870—1875). Paris, Hachette et Cie.

Fr. 3,50.

0. Heck er, Neues deutsch-italienisches Wörterbuch.

T. II : Deutsch-Italienisch. Braunschweig, George Wester-

mann. Geb. M. 4.

Zeitschriften.

Revue des Langues romanes. Mars-Avril. G. Cla-

velier, Etüde sur la langue de Foures. — J. Coulet,

Sur le debat proven9al du corps et de l'äme. — L.-G.

Pelissier, Documents sur les relations de l'empereur

Maximilien et de Ludovic Sforza en l'anne'e 1499 (suite).

— H. Guy, La chronique fran9aise de maitre Guillaume

Cretin (suite).
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Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

F. Martroye, Une tentative de revolution sociale

en.'\frique. [Revue des questions historiques. Octobre

1904. Janvier 1905.] Paris, Bureau.x de la Revue,

1904/5.

Die Abhandlung sucht ein Bild vom Wesen und der

Behandlung der Donatisten und Circoncellionen zu geben.

Die Circoncellionen waren Banden donatistischer Bauern,

die das Land durchstreiften und das Suchen des Marty-

riums mit dem Räuberhandwerk verbanden. Unter Julian

beschützt, nach seiner Regierung verfolgt, sind die Dona-

tisten bis zum Ende des 4. Jahrh.s sehr mächtig. Augusti-

nus versucht eine Versöhnung, doch machten die Gewalt-

taten der Circoncellionen sie schwierig. Das Reich hätte

die Donatisten im Zaum halten und zurückführen kön-

nen, indem es die Heiden schonte. Es wollte Heiden

und Ketzer ausrotten, und alle vereinigten sich, um die

Vandalen herbeizurufen.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Auf dem sog. Pudelberge, einer Anhöhe an der

Teterow-Selkendorfer Chaussee in Mecklenburg, ist ein

germanisches Fürstengrab aus dem 2. oder 3.

Jahrh. n. Chr. unter Aufsicht des Prof. Dr. Beltz (Schwerin)

freigelegt worden. In einer Tiefe von etwa 2 m stiefs

man auf eine aus Steinen gebildete Grabanlage, die 2 m
lang, l'/o ni breit und 1 m hoch und in der Mitte durch

eine Scheidewand in zwei Teile geteilt war. In jeder

der beiden Grabkammern fand man die Reste einer

Leiche. Neben der einen lag ein grofses, eisernes, breites

Schwert mit bronzenem Band, in einer Scheide aus Holz,

ein zierlicher schwarzer Trinkbecher aus Ton, Scherben
von zwei römischen Schalen aus smaragdgrünem und
tiefblauem geblasenen Glas und ein Gefäfs mit bronze-

nem Fufsring, Halsbeschlag aus demselben Material und
hölzernen Wandungen. Bei der anderen Leiche wurden
u. a. ein römischer Würfel mit eingravierten Augen, ein

römischer Spielstein in Kegelform, mehrere sog. i Krähen-
steine«, die abergläubischen Zwecken gedient hatten, und
ein mit Henkel versehener Bronzekessel , dessen Boden
mit einer schwarzbraunen Masse bedeckt ist, gefunden.
Die Leichen selbst waren nach der Nat.-Z. schon völlig

vergangen, an ihrer Stelle war eine fettige, schwarz-
braune, lockere Erdschicht, mit Knochenteilen durchsetzt,

zurückgebheben. Die bei den Leichenresten in den Grab-
kammern gefundenen Gegenstände entstammen zweifel-

los der Zeit , als römische Lu.xus- und Gebrauchswaren
auf dem Handelswege nach Deutschland gelangten oder
von germanischen Fürsten und Kriegern erbeutet wurden.

Gesellschaften and Tereine.

Die Hauptversammlung der deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine wird in diesem
Jahre vom 26. bis 28. September in Bamberg statt-

finden. Vorträge sind angemeldet u. a. von Prof.

Dr. Fester (Erlangen) über Franken als territoriale

Einheit, von Dr. Wolfram (Bamberg) über den
fränkischen Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal,

und vom Archivsekretär Dr. Alt mann über das Bistum
Bamberg als Staat. In Aussicht genommen sind Aus-
flüge nach der Altenburg und nach der Zisterzienser-

Abtei Ebrach. Der Hauptversammlung in Bamberg
wird der Archivtag (25. Sept.) und der Tag für Denk-
malspflege (22. und 23. Sept.) vorangehen.

Nea erschienene Werke.

H. Winckler, Altorientalische Forschungen. III. R.

Bd. II, H. 2: Zur Geschichte und Geographie Israels;

Astronomisch-Mythologisches 5—18; Die medisch-baby-
lonische Grenzbestimmung. Leipzig, Eduard Pfeiffer.

M. 4.

M. Rostowzew, Römische Bleitesserae. Ein Bei-

trag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen
Kaiserzeit. [C. F. Lehmann und E. Kornemanns Beiträge

zur alten Geschichte. 3. Beiheft] Leipzig, Dieterich.

M. 7.

Zeitschriften.

Historische Vierteljahrschrift. N. F. 8, 2. O.

Dittrich, Die Grenzen der Geschichte. — J. von
Pflugk - Harttung, Aus den Tagen des 17. und
18. Juni 1815. — A. Goetze. Neues von Christoph

Schappeler. — L. Jordan, Zu »Niccolo Machiavelli

und Katharina von Medicit.

Beiträge zur alten Geschichte. 5, 1. L. Weniger,
Das Hochfest des Zeus in Olympia. II. Olymp. Zeiten-

ordnung. — E. Breccia, Mitridate I 11 Grande, di

Partia. — F. Stähelin, Die griechischen Historiker-

fragmente bei Didymos. I. — E. Kornemann, Polis

und Urbs. — Th. Büttner-Wobst, Studien zu Polybios.

Attalos II. und Nikomedes Monodus. — P. Groebe,
Triumph über die Taurisker. — L. Holzapfel,
Der Endtermin der gallischen Statthalterschaft Cäsars.

— W. Soltau, Inwieweit kann die Apostelgeschichte

als historische Quelle gelten? — K. Regling, Aus-

gleichung von Münzfüfsen. — C. F. Lehmann, Zur

Arsakiden Ära.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

U. Berliere, O. S. B., Inventaire analytique

des Libri obligationum et solutionum
des archives Vaticanes au point de

vue des anciens dioceses de Cambrai,
Liege, Therouanne et Tournai. Rom,

Brügge, Paris, 1904. XXVII u. 315 S. 8".

Mit dem vorliegenden Bande eröffnet das

neu gegründete Belgische historische Institut die

Reihe der von ihm geplanten und im Vorwort

gekennzeichneten Publikationen. Es war ein glück-

licher Gedanke, dafs P. Berliere bei Heraus-

gabe der Obligationes et Solutiones der belgi-

schen Bischofssitze und Klöster einen gröfseren

Zeitraum (1296— 1548) ausgewählt hat. Dadurch

ist es möglich geworden, das Provisionswesen

in den hier behandelten Gebieten in seiner Ent-

wicklung übersichtlich zu verfolgen. Die ganze

Veröffentlichung hat so nicht blofs Bedeutung

für die Beziehungen Belgiens zum päpstlichen

Stuhl, sie beleuchtet auch, allerdings im Rahmen
eines engeren Gebietes, eine längere Periode

einer der interessantesten Seiten der kurialen

Verfassungsgeschichte.

Das Taxwesen der päpstlichen Kammer ist

schon in mancher Hinsicht behandelt worden.

Wir sind aber bis jetzt im Grunde noch nicht

über die ersten Anfänge hinausgekommen. Und

selbst wenn einmal, was das für die Bearbeitung

zunächstliegende ist, das Taxbuch der Kammer,

in dem die Servitiensätze verzeichnet stehen,

mit seinen zahlreichen Zusätzen publiziert sein

wird, werden wir für den einzelnen Fall doch

immer wieder auf die Obligationsregister ange-

wiesen sein.

• Da in der vorliegenden Publikation die

Solutiones ebenfalls mit einbezogen sind, läfst
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sich das Verhältnis von Verpflichtung und Zah-

lung jeweils leicht feststellen.

Der Herausgeber hat für die kurzen Regesten

die französische Sprache gewählt, bei Namen
jedoch, was durchaus zu befürworten ist, in

Zweifelfällen die lateinische Form beibehalten.

Dem Ganzen sind eine kurz orientierende

Einleitung und ein Anhang von 30 Aktenstücken

beigegeben. Das Orts- und Personenregister

ist ebenso gewissenhaft und exakt wie die

ganze Arbeit angelegt. Bei Angabe der Quellen

(S. 1) hätten noch die Handschriften Arm. 29

Nr. 2 und Arm. 34 Nr, 4 für die Zeit Gre-

gors XII., Alexanders V. und Johanns XXIII. an-

geführt werden können.

Rom. Emil Göller.

H. Prentout [Prof. f. Gesch. an der Univ. Caen], La
prise de Caen par Edouard III (1346). Caen,
H. Delesques, 1904. 73 S. 8".

Prentouts Aufsatz ist zuerst in den Memoires der

Academie deä sciences, arts et belles-lettres de Caen er-

schienen, deren Sekretär der Verf. ist. Er macht uns
mit dem gesamten Quellenmaterial bekannt, das für

den behandelten Gegenstand vorhanden ist, und teilt

darauf die Urkunden mit, die ihm am meisten Vertrauen

zu verdienen scheinen. Wir haben über die Eroberung
von Caen drei zeitgenössische englische Berichte. Die

Angaben Froissarts läfst Pr. ganz bei Seite.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Heidelberg hat sich der Oberleutnant
a. D. Dr. Karl Stähl in als Privatdoz. f. mittl. u. neuere
Gesch. habilitiert.

Der aord. Prof. f. Gesch. an der Univ. Freiburg

i. d. Schw. Dr. Karl Holder ist kürzlich, 39 J. alt, in

Bischweiler gestorben.

Neu erschienene Werke.

H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des

deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 2. Aufl. Han-
nover, Hahn. Geb. M. 3,50.

Zeitschriften.

Archivio storico lontbardo. 4, 5. M. Roberti e

L. Tovini, La parte inedita del piü antico codice statu-

tario bresciano. — G. Biscaro, Note e documenti
santambrosiani. II. — E. Greppi, Un' opera inedita di

Alessandro Verri sulla storia d'Italia. — F. M. Valeri,
Per la storia artistica della chiesa di S. Satiro in Milano.
— L. Delaruelle, Le sejour ä Milan d'Aulo Giano
Parasio. — G. Petraglione, Un' edizione ufficiale di

storici milanesi.

Neuere Geschichte.

Referate.

Ernst Wiese, Die Politik der Niederlän-
der während des Kalmarkrieges (1611
— 1613), und ihr Bündnis mit Schweden
(1614) und den Hansestädten (1616).
[Heidelberger Abhandlungen zur mittleren

und neueren Geschichte hgb. von ErichMarcks
und Dietrich Schäfer. Heft 3.] Heidelberg, Carl

Winter, 1903. VllI u. 147 S. 8" mit einer'Karte.

M. 4,60.

Dem Titel und auch dem Stoffe selbst nach

behandelt Wiese im oben erwähnten Buche zwei

Gegenstände, welche wohl scharf zu unterschei-

den sind, aber dennoch sehr eng zusammen-

hängen: die Beziehungen der Republik der Ver-

einigten Niederlande zu Schweden und die zu

Lübeck und den andern Hansestädten. Beide

stehen unabhängig nebeneinander, finden aber

ihren Anknüpfungspunkt in der Ostsee -Politik

Oldenbarnevelts; der gemeinschaftliche Gegensatz

gegen Dänemark, das neidisch und eifersüchtig

den Eingang des Sundes überwachte, war die

Ursache des Bündnisses der Republik mit Schwe-
den und auch mit der Hanse. In diesen Allianzen

fanden sich also die beiden Bundesgenossen der

Republik; hier liegt somit die Einheit des histo-

rischen Stoffes.

Die weitschweifigen diplomatischen Unter-

handlungen, mit denen man hier zu tun hat,

waren nicht unbekannt. Van Meteren, Aitzeraa,

Wagenaar, Vreede, Arend, van der Burgh u. a,

hatten darüber ziemlich viel mitgeteilt. Aber
mehr als in den holländischen Quellen zu finden

war, haben sie, ich hätte fast geschrieben, natür-

lich, nicht gesehen. W. hat die Sache auch von

der andern Seite gesehen: er hat auch aus

schwedischen, dänischen und lübischen Quellen

geschöpft. Eine allzu schöne Vorstellung braucht

man sich aber davon nicht zu machen; mit Quellen

sind hier nur gedruckte Archivalien und Ge-

schichtswerke gemeint: Archivforschungen im

eigentlichen Sinne hat der Verf. nur im Haag
und in Utrecht gemacht. Ob die persönliche

. Forschung in den schwedischen und dänischen

Reichsarchiven und im Stadtarchiv zu Lübeck,

vielleicht auch in den Archiven von Hamburg
und Braunschweig noch nicht manches für

diese Materie würde eingetragen haben, kann

ich schwierig entscheiden, ohne selbst die

Dokumente einzusehen. Aber meiner Meinung

nach hätte eine solche Untersuchung gemacht

werden sollen. Jedenfalls hätte der Verf. den

Grund angeben sollen, warum er sie nicht für

nötig hielt. Sehen wir aber einen Augenblick

davon ab, so wollen wir gern zugeben, dafs W.
die Quellen seiner Darstellung taktvoll gesammelt

und genau bearbeitet hat; so hat er einen wich-

tigen Beitrag zur Kenntnis der Ostsee-Politik der

Republik gegeben.

Nachdem wir ihm dieses Lob gespendet

haben, glauben wir dem Verf. kein Unrecht zu

tun, wenn wir erklären, dafs auch er dem

Schicksal vieler Schreiber historischer Mono-

graphien nicht entgangen ist; auch er ist be-

schwert geblieben durch die Bürde der offiziellen

Dokumente. Mühsam schleppt sich die diploma-

tische Unterhandlung fort; ebenso langsam und

schwerfällig ist auch der Gang der Darstellung

bei dem Verf. Es gelingt ihm nicht, sich von

dem Stoffe loszumachen; er übersieht das Ganze
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nicht; es gibt kein Relief, keine Tiefe in seiner

Darstellung; alles ist gleich flach.

Dennoch wäre Gelegenheit genug gewesen,

hie und da sich zu erholen von der Lektüre

der schwerfälligen Dokumente, das Feld zu über-

sehen und das gewonnene Resultat kurz zu

formulieren. Die Ereignisse sind sehr wichtig,

müssen aber ins rechte Licht gestellt werden.

Dieses kann man sich entzünden bei Oldenbarne-

velt. Obgleich sein Name in diesen Unterhand-

lungen wenig genannt wird, verspürt man über-

all die gewandte Hand und den kräftigen Griff

des erprobten Staatsmannes, der fest die aus-

ländischen Beziehungen der Republik verwaltete,

obgleich die inländischen Schwierigkeiten einen

immer schärferen Charakter annahmen und ihn

in der Freiheit seiner Handlungen nicht wenig

hemmten. Ebenso wie bei der Gründung der

ostindischen Kompagnie wufste der Advokat,

was die ökonomischen Interessen der Republik

— diesmal im Norden — forderten. Darum
wehrte er sich gegen Dänemark, das den Sund-

zoll immer erhöhte, wenigstens damit drohte und

auch in anderer Weise den höchst wichtigen

Ostsee -Handel der Republik bedrohte. Daher

kam es, dafs er 1614 nach weitläufigen Unter-

handlungen den Bund mit Schweden schlofs,

welcher der Republik dasjenige gab, was sie

wünschen konnte und durfte. Ein Meisterstück

diplomatischer Anführung war aufserdem der

Bund der Republik erstens 16 13 mit Lübeck
allein, und dann 1616 mit den Hansestädten ge-

meinschaftlich. Auch die Abschliefsung dieses

Bündnisses kostete viel Mühe; doch wie viel

war nicht gewonnen, als die Hanse die Stütze

ihrer gehafsten Feinde, der Holländer, suchte;

das bedeutete die völlige Niederlage des deut-

schen Kaufmannes.

Aber diese Bündnisse hatten neben einem

ökonomischen auch noch einen politischen Zweck.
Neben den Handelsangelegenheiten der Republik

durchschaute Oldenbarnevelt die politische Posi-

tion der Niederlande in dem in zwei Lager ge-

teilten Europa. Die Bündnisse im Norden kräf-

tigten die protestantische oder besser die anti-

habsburgische KoaHtion. Schweden war schon
in den Kampf gezogen durch seinen Streit mit

dem katholischen Polen; dynastische Händel
spitzten diesen Konflikt zu einer persönlichen

Fehde zwischen beiden Fürsten zu. So wurde
auch in der Ostsee der Kampf gegen Spanien
geführt. Von nicht weniger politischer Bedeutung
war das Bündnis der Republik mit den Hanse-
städten. Dadurch bekam sie ein Stützpunkt oder
besser eine Anzahl von Stützpunkten in Deutsch-
land, wo der lange erwartete, lange aufgescho-

bene, dennoch nicht mehr zu vermeidende Kampf
zwischen Katholiken und Protestanten in kurzer
Frist ausbrechen mufste. Noch immer bedeutende
Handelsstädte wie Hamburg, Bremen, Lübeck

usw. kamen dadurch in das politische System

der Republik. Der Zutritt von Magdeburg zur

Allianz wurde nur gehindert durch den Wider-

willen der anderen Städte, sich zu verbinden mit

einer Stadt, welche mit der Reichsacht belegt

war. Wenn man sich nun erinnert, von welcher

Wichtigkeit eben Magdeburg im dreifsigjährigen

Kriege gewesen ist, versteht man die Bedeutung

von Unterhandlungen, welche gerade diese Stadt

mit der Republik verbinden sollten.

Ganz anderer Art waren die Bemühungen
der Republik mit Braunschweig. Da griff Olden-

barnevelt ein in den Kampf zwischen dem Herzog

und seiner Hauptstadt zur Gunst dieser letzteren.

Das allgemeine politische Interesse ausgenommen,

bezweckte Oldenbarnevelt damit noch etwas

anderes, besonders für die Republik. Zum
Schutz der östlichen Grenze, zur Ausdehnung

der politischen Macht der Republik, vielleicht

schliefslich zur Ausdehnung ihres Gebietes be-

setzte man einen Kreis von Städten in West-

Deutschland. Emden und Lehrort, Lingen und

Bentheim, Wesel und Rees usw. waren ebenso

viele Vorposten der Republik in Deutschland.

Mit einem fast gleichen Zweck unterstützte man
später die Stadt Münster gegen ihren Bischof

und in der Zeit, wovon jetzt die Rede ist, die

Stadt Braunschweig gegen ihren Herzog. Wirk-

lich hat die Republik auch, indem sie eine Armee
unter Friedrich Heinrich nach Deutschland schickte,

zu hindern gewufst, dafs Braunschweig vom
Herzog erobert wurde; auch durch ihre Ver-

mittlung wurde ein Versöhnungsvertrag ge-

schlossen; dadurch trat Braunschweig auch der

Allianz der Hansestädte mit der Repuplik bei.

Wie dies alles in Einzelheiten vor sich ging,

kann man im Buche W.s lesen. Wir sagten

schon, dafs dieser Verfasser gerade in der akku-

raten Beschreibung der Einzelereignisse seine

Kraft sucht. Damit haben wir aber auch gerade

auf den schwachen Punkt in seinem Buche hin-

gewiesen.

Amsterdam. H. Brugmans.

Oskar Jäger [ord. Honor.-Prof. f. Pädagogik an der

Univ. Bonn], Geschichte des neunzehnten
Jahrhunderts. I: 1800—1852. II: 1852—1900.

[Sammlung Göschen. 216.] Leipzig, G. J.

Göschen, 1904. 157; 160 S. 8». Geb. je M. 0,80.

Der hochverdiente Schulmann, der in seinen

populären Geschichtsbüchern wiederholt auch die

Geschichte des 19. Jahrh.s behandelt hat, bietet

in den beiden Bändchen der »Sammlung Göschen«

einen knappen Auszug des hauptsächlichsten

Stoffes. Die Vorzüge praktischer und übersicht-

licher Anordnung machen die Büchlein zu Repe-

titionszwecken im Bedarfsfalle oder zu einer

ersten raschen Orientierung wohlgeeignet. Ihre

Mängel aber dürfen nicht verschwiegen werden.

Es war jedenfalls kein glücklicher Gedanke, die
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Geschichte des 19. Jahrh.s, statt mit der fran-

zösischen Revolution mit dem Jahre 1800 zu

beginnen und somit ohne Vorbereitung mitten in

eine der gröfsten Entwicklungen der Welt-

geschichte hineinzuspringen; schon dadurch wird

von vornherein einer Auffassung und Gruppierung

des Stoffes nach höheren als den landläufigen

Gesichtspunkten der Weg versperrt. In der Aus-

wahl des Stoffes stehen die Dinge der auswär-

tigen Politik bei weitem im Vordergrunde; ein

grofser Teil dessen, was den Inhalt des 19. Jahrh.s

auf dem Gebiete der politischen und wirtschaft-

lichen Wandlungen oder der entscheidenden

Ideenbewegungen bildet, kommt zu kurz oder

erscheint nur in der Färbung der sehr bestimmten

persönlichen Überzeugungen des Verf.s. Man

verspürt wenig Nachwirkung der in den letz-

ten Jahrzehnten viel verhandelten Kontroversen

über gewisse Kernprobleme der deutschen Ge-

schichte des vergangenen Jahrhunderts. Be-

sonders die Darstellung der drei Jahrzehnte seit

1871 erscheint viel lückenhafter, als es nach

unserer heutigen Kenntnis nötig wäre. Man

mag einwenden, dafs diese Bemerkungen einen

zu hohen Mafsstab an den Charakter der Arbeit

anlegen, aber man bedenke, in wieviel Hände diese

praktischen und handlichen Bändchen kommen,

wieviel geschichtliche Vorstellungen von ihnen

den Lernbegierigen vermittelt werden: dann

wird man bedauern, dais sie sich so sehr im

alten Geleise halten, statt durch höhere Ansprüche

sich ein Verdienst zu erwerben, das man mit

dem Namen ihres Verf.s zu verbinden geneigt ist.

Berlin. Hermann Oncken.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

A. Overmann, Die Abtretung des Elsafs an Frank-

reich im Westfälischen Frieden. [S.-A. aus der Zeitschr.

f. d. Gesch. d. Oberrheins.] Karlsruhe, G. Braun.

M. 2,40.

Memoires du Cte Valentin Esterhazy. Avec une

introduction et des notes par E. Daudet. Paris, Plon-

Nourrit & Cie. Fr. 7,50.

P. Fahlbeck, La Constitution suedoise et le parle-

mentarisme moderne. Paris, Alphonse Picard & fils.

Fr. 3,50.

Zeltschriften.

Bulletin de la Societe de l'Histoire du Protestan-

iisme frangais. Mars-Avril. L. Bastide, A propros

des papiers et correspondance de J.-E.-L. de la Douespe.

— E. Henry et H. Dannreuther, Le budget de l'In-

struction publique et des cultes de la principaute de

Sedan en 1640—1641. — D. Benoit, Mesures de

Louis XIV relatives au bapteme des enfants protestants

de Montauban deux ans avant la Revocation. — H.

Dannreuther, L'Eglise catholique et les confiscations.

— R. L. , Un enterrement protestant ä Toulouse en

1781. — A. Mailhet, Un discours patriotique de Daniel

Armand, predicant du De'sert (14 juillet 1791).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Agnes Giberne, Das Meer und was wir

darüber wissen. Autorisierte Ausgabe des Eng-

lischen. Deutsch von E. Kirchner. Berlin, Sieg-

fried Cronbach, 1903. VIII u. 228 S. 8« mit 9 Bil-

dern. M: 4,50.

Die in flottem Feuilletonstil geschriebenen

Werke der englischen Verfasserin sind bei unsern

britischen Vettern sehr beliebt, und so hat ihr

kleines Buch the Mighty Deep and what we

know of it schon im ersten Jahr (1902) sieben

Auflagen erlebt. Dieser glänzende Erfolg ist

der Verf. wohl zu gönnen, denn es dürfte nicht

unbekannt sein, wie wenig die Herren und Damen

der englischen Gesellschaft vom Meere, als dessen

geborene Herrscher sie sich betrachten, zu wissen

pflegen. Das Buch hat also nützlich gewirkt

und ist in der Tat zur Lektüre im Strandkorb,

für den es auch geschrieben ist, wohl zu empfehlen.

Tieferes Wissen wird ja niemand bei der Verf.

suchen; die sachlichen Fehler, an denen es wahr-

lich nicht mangelt, kann man im ganzen als un-

schädlich betrachten. Die deutsche Übersetzung

freilich befriedigt weniger. Eine sachkundige

Hand hätte Gelegenheit genug gehabt, allerhand

sehr böse Fehlgriffe zu bessern. Was soll man

von solchem Unsinn sagen, wie er sich schon

in der Vorrede findet: »Ergebnisse der Reise

I. M. Schiff, Challenger-Tiefsee« !

Kiel. O- Krümmel.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Eine wissenschaftliche Expedition, hauptsächlich

mit geographischen und ethnographischen Aufgaben, soll

in kurzem nach Mesopotamien und Südpersien

gesandt werden. Die Teilnehmer werden Dr. Hugo

Grothe, Oberleutnant Frhr. v. Rotberg vom 3. bad.

Dragoner-Regiment Prinz Karl und ein Geologe sein.

Gesellschaften und Vereine.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Maisitzung.

Hr. L. Mylius- Erichsen (Kopenhagen) sprach

über die dänische literarische Grönland - Expe-

dition, die er in Gemeinschaft mit Rafsmussen und

Graf Moltke vom Juli 1902 an bis Ende des vorigen

Jahres ausgeführt hat. Der Zweck dieser Reise bestand

nicht sowohl in spezifisch geographischen, als vielmehr

in ethnographischen, kulturellen und soziologischen

Studien, insbesondere für das nördliche Westgrönland.

Der Maler Graf Moltke hat eine grofse Zahl Kohle-

zeichnungen von grönländischen Volkstypen hergestellt,

deren Photogramme nach der Voss. Z. neben vielen

ethnographischen Gegenständen im Saale aufgestellt

waren. Um den Reisezweck völlig zu erfüllen, war es

für die Forscher notwendig, die Lebensweise der Grön-

länder mitzumachen. Sie mufsten sich dazu abhärten,

um den Aufenthalt in den Schneehütten ertragen zu

lernen, mufsten verstehen, die Jagd nach Art der No-

maden — der mehr im Norden wohnenden heidnischen

Eskimos — auszuführen und dabei wie diese ihre Nah-

rung zu suchen. Sie sind denn auch mit der grönländi-
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sehen Lebensweise völlig vertraut geworden , haben in

Hohlen gewohnt, alle dort üblichen Fangmethoden ge-

handhabt usw. Dabei lernten sie die religiösen und
sozialen Verhältnisse des Landes gründlich kennen. Die

W'ohnplätze der Eskimos an der Westküste wurden
sämtlich besucht. Im Febr. 1903 erreichte man 73 Gr.

n. Br. und betrat die dortigen Gletscher, sodann wurde
ein Vorstofs 112 Seemeilen weiter nördlich gemacht;

am 17. April war man am Kap York. Auf sechs

Schlitten, die zusammen 600—800 Pfund trugen und
von Polarhunden gezogen wurden , ging es nordwärts

über die Melville- Bucht. Die Küste bis Kap Melville

wurde geographisch genau bestimmt, die Gletscher und
Inseln bis zum Rande des Binneneises konnten bestiegen

werden. Man fand u. a. die Melville- Bucht weniger tief,

als die neuesten englischen Karten angeben. Von der

Holmesinsel, die in Wirklichkeit einen Grad westlicher

liegt als auf den englischen Karten, bis nach Kap York
hat Graf Moltke alles Land gezeichnet und gemessen.
— Diese Gegend birgt eine reiche Flora aus Flechten

und Gräsern unter der Schneedecke, der Eisbär lebt dort

hauptsächlich von Pflanzenkost, die er unter dem Schnee
hervorscharrt. Dabei gibt es Robben genug. M.-E.
schilderte das Leben und die Tätigkeit unter den Eski-

mos. Unter den verschiedenen Arten von Schlitten,

die ebenso wie die Kojaks vorgeführt wurden, hat sich

der von Peary benutzte, schmalspurige und schmalkufige

am besten bewährt, namentlich auf dem Schraubeise.

Bei dem Vordringen über das Eis geriet man leider, wie
so oft die Polarfahrer, auch in die Zwangslage, Hunde
schlachten zu müssen, um die übrigen vorm Verhungern
zu schützen. Das Getränk des Eskimo ist Eiswasser,

das er meist aus einer schmutzigen Blechdose geniefst.

Er ist ein gewaltiger Esser, aber auch ein gewaltiger

Schwätzer, und namentlich die Bären- und Walrofsjäger
erzählen unaufhörlich von ihren Jagdabenteuern. Den
Frauen obliegt das Hüten des Feuers in den Hütten,

ferner die Anfertigung der Kleider aus Bärenfellen. Bei

den heidnischen Eskimos im Norden Westgrönlands
herrscht Blutrache, Totschlag, Kindesmord, aber nicht

Greisenmord. Die Kinder sind den Eltern in jeder
Weise behilflich, obwohl sie sonst völlig ungebunden
sind und alles ganz nach Belieben treiben können. Mit
14 Jahren sind die Knaben schon gewandte Fänger.
Hier gibt's keine Faulenzer wie bei den christlichen Eski-
mos; hier kommt der Tüchtigste am weitesten. Die
Mädchen sind mit 12— 13 Jahren heiratsfähig, doch erst

zwei Jahre später völlig entwickelt. Frühgeburten sind
häufig und werden gar nicht ungern gesehen, weil sie

die Mutter auf ein Jahr von aller Arbeit befreien. Oft
haben junge Männer schon die dritte Frau. Unter
Freunden ist Frauentausch gebräuchlich. Während bei
den getauften Eskimos die Frau das meiste zu sagen
hat, ist hier der Mann Herr im Hause. Eine soziale
Verfassung besteht kaum, Häoptlingswesen ist unbekannt;
jeder ist selbständig und frei. Die Lebensweise ist noma-
disch; fast das ganze Jahr zieht der Eskimo im Schlitten
umher. Erkrankt jemand, so glaubt man an die Rache
der Geister, deren Gebote irgendwie verletzt seien, und
man wendet sich an den Angekul, das ist der Priester
oder Arzt (Medizinmann), der für die Beobachtung der
Sitten zu sorgen hat. Das Leben des heidnischen
Eskimo ist im übrigen ein fortwährender Kampf um die
Nahrung; trotzdem sind die Leute heiteren Gemütes; sie
beobachten scharf und haben klaren Verstand. Im
ganzen ohne besondere Phantasie, haben sie doch sagen-
hafte Vorstellungen von einer Weltschöpfung, von der
Ähnlichkeit der Himmelskörper mit Tieren. Schönheit
ist Nützlichkeit. Den Mondschein finden sie schön, weil
er ihnen bei der Bärenjagd leuchtet. Die Leute wufsten
den Reisenden von Peary zu erzählen, der an dem nörd-
lichsten von ihm erreichten Punkte, dem Gletscher hinter
dem Kap Alexander, eine Eskimomutter mit drei Kindern
als letzte Überlebende eines verunglückten Nomaden-
zuges antraf. Die Eskimo lieben ihr Land trotz seiner

Unwirtlichkeit und wollen es nicht verlassen. Doch
empfehle es sich, sie durch Lehre und praktische Geräte
zu unterstützen. Als man den Leuten sagte, die weifsen
Männer würden, wenn sie zu ihnen kämen, ihnen ge-

wisse Glaubenslehren mitteilen, antworteten sie, diese

Lehren würden ihnen willkommen sein, wenn sie da-

durch ein zufriedenes Leben sowie die Versöhnung mit

den Geistern im Leben und nach dem Tode erlangen
könnten. Es gebe unter ihnen übrigens sowohl solche,

die sich um die Geister kümmern, als auch solche,

denen sie gleichgültig seien.

Personalchronik.

Die Geographische Gesellschaft zu Paris hat den
früheren Generalgouverneur von Französisch- Indochina
Paul Doumer für seine Verdienste um die wissenschaft-

liche Erforschung des französischen Kolonialgebietes in

Hinterindien ihre goldene Medaille verliehen.

Xen erschienene Werke.

J. Sottas, Histoire de la Compagnie Royale des
Indes orientales 1664— 1779. Paris, Plon-Nourrit et Cie.

Fr. 10.

Zeitschriften.

Globus. 87, 17. A. Krämer, Das neue Kolonial-

alphabet in seiner Anwendung auf die Südsee. — S.

Passarge, Die Mambukuschu (Schi.)- — Hutter,
Völkerbilder aus Kamerun. — Fr. Bauer, Das Kame-
runer Verwaltungssystem. — Die Tätigkeit des französi-

schen Marokkokomitees.

The Geographica! journal. May. F. Younghus-
band, The geographical results of the Tibet mission.
— H. Hoek, Exploration in Bolivia. — J. Hedley, A
trip into the Chili Province, North China. — J. W.
Brooke, A journey west and north of Lake Rudolf.
— Ch. Rabot, Glacial reservoirs and their outbursts.
— The Indian earth-quake.

Revue de Geographie. I.Mai. P. Dorn in, Moeurs
soudanaises: le sang. — A. B., Les Si-ling (tombeaux
de rOuest). — A. Pawlowski, Le marais vendeen:
l'ancien golfe du Poitou. — .M. Reclus, La geographie
et son enseignement. — P. Chemin Dupontes, A
travers l'Afrique romaine.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

William Thompson, Untersuchung über die

Grundsätze der Verteilung des Reich-
tums zu besonderer Beförderung
menschlichen Glücks, .Auf das neuerdings

vorgeschlagene System freiwilliger Gleichheit des Be-

sitzes angewendet. Übersetzt nach der englischen

Originalausgabe (1824) von Oswald Collmann.
Bd. II. Nebst einer Einleitung: Geschichte der
sozialistischen Ideen in England von H. S.

Fox well [Prof. f. Bank- und Münzwesen an der

Univ. Cambridge]. [Bibliothek der Volkswirt-
schaftslehre und Gesellschaftswissenschaft.
Begr. von F. Stöpel. Fortgef. von Robert Prager.

XVIII.] Berlin, R. L. Prager, 1904. VU u. 555 S. 8».

M. 7,50.

Man kann es nicht wohl als ein löbliches

Verfahren bezeichnen, wenn die Verlagsbuch-

handlung R. L. Prager bei ihren sonst nicht un-

verdienstlichen Übersetzungen nationalökonomi-

scher Hauptwerke des Auslandes die betreffen-

den Bücher regelmäfsig nicht im ganzen, sondern

blofs stückweise in die Öffentlichkeit gibt. Offen-



1327 27. Mai. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 21. 1328

bar liegt dabei der rein buchhändlerische Ge-
sichtspunkt zugrunde, wiederholte Referate hervor-

zurufen, und dadurch für den geschäftlichen Ver-

trieb eine gesteigerte Propaganda zuwege zu

bringen. Eine wissenschaftliche Würdigung kann
sich natürlich nur auf das Werk im Gesamtumfange
beziehen, und der betreffende Referent wird also

entweder die Vollzähligkeit der Lieferungen ab-

warten oder aber die sachliche Einführung auf

Grund seiner Kenntnis des Originalwerkes ab-

fassen müssen. Der letztere Weg wurde beim

Erscheinen der ersten Hälfte obengenannter Über-

setzung seinerzeit eingeschlagen (s. Jahrg. 1903,

Nr. 41), und es läge somit kein Grund vor, auf

den Inhalt der nunmehr nachgefolgten zweiten

Hälfte einzugehen. Höchstens die statistische Notiz,

dafs die Verdeutschung sich jetzt vollendet im

Buchhandel befindet, wäre etwa geboten. Allein

ein besonderer Anlafs liegt vor, auf jene sach-

liche Besprechung zurückzukommen. Es war
dort ausführlich der Behauptung Anton Mengers
in seinem Buche »Das Recht auf den vollen Ar-

beitsertrag« widersprochen worden, dafs schon

Thompson als der eigentliche Vater des sog.

»wissenschaftlichen Sozialismus« zu bezeichnen

sei, und dafs Marx und Rodbertus, namentlich

der erstere an Thompson Plagiat verübt hätten.

Es wurde gezeigt, dafs zwar der Ausdruck

»Mehrwert« (surplus value) bei Marx und

Thompson gemeinsam vorkomme, dafs aber da-

hinter zwei ganz verschiedene soziale Systeme

stecken, bei Marx ein sozialrevolutionäres, bei

Thompson ein sozialreformerisches. Nun hat

in der Zwischenzeit Menger eine dritte, angeb-

lich verbesserte Auflage seines Buches (Ende

1904) veranstaltet, worin er an den alten Vor-

würfen mit der gleichen Schärfe und mit den

gleichen Worten festhält (vgl. Vorr. IV, S. 51,

5 5, 82, 100). Das mag Menger auf seine wissen-

schaftliche Verantwortung nehmen. Das Publikum

aber dürfte es interessieren, aus dem Schlufsresume

des Werkes einige Sätze vorgeführt zu erhalten,

die ihm ein eigenes Urteil über den vermeintlich

klassenkämpferischen Standpunkt Thompsons er-

möglichen. S. 536 heifst es: »Hinsichtlich der

Verteilung des Reichtums sollte es das Haupt-

ziel aller Weisheit und alles Wohlwollens sein,

aus jedem Mitglied der Gesellschaft einen Kapi-

talisten und Teilnehmer an dem gemeinsamen

Vorrat von Glück zu machen und daraufhin Ein-

richtungen zu ersinnen, durch die dieser groise

Zweck mit möglichst wenigen Unzuträglichkeiten

nicht nur für die Besitzer des bereits ange-

häuften Kapitals, sondern auch selbst für jene

Müfsiggänger erreicht werden kann, die jetzt

für die produktive Arbeit eine blolse Last und

sich selbst von geringem Nutzen sind«. Und
präziser noch S. 530: »Die Nützlichkeit ver-

langt, dafs alle produktiven Arbeiter Kapitalisten

werden, dafs Arbeit und Kapital in denselben

Händen seien«. Welcher Art sind nun die

von Thompson vorgeschlagenen Einrichtungen,

die dazu dienen sollen, die Arbeiter zu Arbeiter-

kapitalisten (capitalist labourers) zu machen, und

damit die bestehende »disunion of labour and

capital« zu harmonisieren? Antwort: es seien

im Sinne Robert Owens Kooperativgenossen-

schaften, gleichsam grofse Familien (large families),

die nach dem Muster der Produktiv- und Kon-
sumtivvereine organisiert sind, zu begründen.

Das erforderliche Kapital solle denselben im

Wege des freiwilligen Kredits, nicht mittels

Gewalt (borrowed instead of being taken by
force) zugeführt und schliefslich auch wieder

zurückgezahlt werden. In diesem Sinne sagt

Thompson S. 545: »Auch wenn neun Zehntel

einer Gesellschaft überzeugt wären, dafs es

nach Einführung des Systems der kooperativen

oder einer andern unter den Schutz der gleichen

Sicherheit gestellten Form der Arbeit zum Glück

Aller gereichen würde, dals alle vorhandenen An-

häufungen realen Reichtums gleichmäfsig verteilt

und so Alle zu Arbeiterkapitalisten gemacht wür-

den, so läge es doch nicht im allgemeinen Inter-

esse, gegen die Minderheit, gegen jenes eine

Zehntel der Besitzer des realen Reichtums, Ge-

walt anzuwenden, um diese Verteilung zu er-

zwingen; denn 1. wenn bei der Bildung der

neuen Einrichtungen der Gesellschaft statt der

Überredung Gewalt angewendet würde — welche

Gewähr hätte man alsdann, dafs nicht auch jede

folgende Mehrheit diese Gewalt anwenden und

so Gev/erbfleifs und Produktion zur Vernichtung

führen würde? 2. Die nicht überzeugten Be-

sitzer des realen Reichtums würden mehr leiden

als die Mehrheit gewönne, da das Gefühl des

verübten Unrechts die Freuden der Mehrheit be-

einträchtigen und für die Unterdrückten den

Schmerz über ihre Entbehrungen erhöhen würde.

3. Der überschüfsige Ertrag der produktiven

Kräfte der Mehrheit würde in wenigen Jahren

ausreichen, dieses Kapital zurückzuzahlen,

wenn man es, anstatt es gewaltsam zu nehmen,

nur leihen würde« usw. So sieht die Theorie

aus, aus welcher Marx sich verschwiegenerweise

seinen revolutionären Sozialismus geholt haben

soll. Man mufs in der Tat in den Geist der

Marxschen Schriften wenig eingedrungen sein,

wenn einem dieser Gedanke auch nur von ferne

kommen kann.

Was im besondern den Begriffsinhalt des

Ausdrucks »Mehrwert« (surplus value) bei dem

einen und bei dem anderen Autor anlangt, so

verweise ich hierüber auf meine früheren Aus-

führungen a. a. O.

Bern. August Oncken.

Paul Homburger [Dr.], Die Entwicklung des Zins-

fufses in Deutschland von 1870 bis 1903.

Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer, 1905. 100 S. 8".

M. 2,40.
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Der Verf. schildert die tatsächliche Entwicklung des

Zinsfufses seit 1870, und zwar vor allem die des Diskonts

und des Wcrtpapierzinsfufses, während er den Hypo-
thckenzinsfufs weniger berücksichtigt. Mit dieser Mit-

teilung der Tatsachen verknüpft er eine Erörterung der

Gründe, aus denen die Erhöhung oder Erniedrigung des

Zinsfufses eingetreten ist.

Notizen und Mitteilungen.

Personalrhronik.

Der Privatdoz. f. Staatswiss. an der Univ. Berlin Dr.

Carl Ball od ist zum .Mitgl. des Kgl. Statist. Bureaus
ernannt worden.

Durch Absturz in den Alpen ist der Privatdoz. f.

Xationalökon. an der Univ. Graz Dr. Leo Petritsch,
im 32. J., gestorben.

Neu erschienene Werke.

Charles Hall, Die Wirkungen der Zivilisation auf
die Massen. Aus dem Englischen übs. von B. Olden-
berg. Mit einer Einleitung von G. Adler. [Hauptwerke
des Sozialismus und der Sozialpolitik. 4. Heft.] Leipzig,

C. L. Hirschfeld. .M. 1,80.

R. Schul 1er, Schutzzoll und Freihandel. Die Voraus-
setzungen und Grenzen ihrer Berechtigung. Wien,
Tempsky, und Leipzig, Freytag.

Österreichisches Staatswörterbuch hgb. von
E. .Mischler und J. Ulbrich. 2. wesentl. umgearb. Aufl.

D. Lief. : Eisenbahnen — Finanzbehörden und Ämter.
Wien, Alfred Holder.

Zeitschriften.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-

wirtschaft im Deutschen Reich. 29, 2. M. Sering
and G. Schmoller, Zum 70. Geburtstag von Adolph
Wagner. — A. A. Tschuprow, Die Aufgaben der Theorie
der Statistik. — R. Steinbach, Die Verwaltungsunkosten
der Berliner Grofsbanken. — E. Münsterberg, Bericht

über die 24. Jahresversammlung des Deutschen Vereins
für Armenpflege und Wohltätigkeit. — E. Heitz, Glossen
zu den bisherigen Volkszählungen im Deutschen Reich.

11. — E. Moll, Die preufsische Alaunhüttenindustrie
und das .^launsyndikat von 1836—1844. IL — Th.
M. Cords, Der Elbe -Trave- Kanal und seine wirtschaft-

liche Bedeutung. — 0. Most, Die berufliche und soziale
Gliederung der Bevölkerung Österreichs nach den Er-
gebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1900.
— E. Fränkel, Schnellverkehr und Tarifreform. — C.
Ballod, Erwiderung darauf.

Zur Zunftkontroverse.

Nachdem die Deutsche Literaturzeitung in dankens-
werter Weise den nötigen Raum zur Klarstellung einer

wissenschaftlichen Streitfrage zur Verfügung gestellt hatte
und die Streitpunkte genau abgegrenzt waren, bricht Prof.
Rietschel die von ihm mit soviel Nachdruck begonnene
Erörterung im entscheidenden Augenblick kurz ab. Prof.
R. lehnt es ab, »sich auf weitere Auseinandersetzungen
einzulassen! und die von ihm selber aufgestellten Be-
hauptungen (s. Sp. 1008/1009) zu rechtfertigen. Jeder
Leser, der der Erörterung mit sachlichem Interesse ge-
folgt ist, wird diese Wendung bedauern.

-Auf die persönlichen .\ngrifTe Prof. R.s habe ich nie-
mals mit einer Silbe erwidert; ich darf deshalb den Vor-
wurf der Beleidigung als vollständig unbegründet zurück-
weisen.

BerUn. Rud. Eberstadt.

Rechtswissenschaft.

Referate.

J. B. Sägmüller [ord. Prof. f. Kirchenrecht u. Päda-
gogik an der Univ. Tübingen], Lehrbuch des
katholischen Kirchenrechts. IL T.: Die

Verfassung der Kirche. III. (Schlufs-) T.: Die
Verwaltung der Kirche. Freiburg i. B., Herder,

1902/1904. V u. S. 145-400; VI u. S. 401 - 834.

S\ M. 3,50; 6.

Der zweite und dritte Teil dieses Lehr-
buches sind dem ersten, der bereits früher von
mir in dieser Zeitschrift (1902, Nr. 4) be-

sprochen wurde, in Anlage und Tendenz gleich

geblieben. Natürlich tritt hier der juristisch-

dogmatische Standpunkt mehr hervor als in dem
ersten, der sich hauptsächlich mit den Quellen

befafst. Ein Beispiel wird genügen, um die

Auffassung des Verf.s oder vielmehr seinen An-
schlufs an die scholastische ÜberHeferung er-

kennen zu lassen.

Im § 54 heifst es S. 185: »Die durch die

Weihe erhaltene innere Befähigung kann weder
genommen noch aufgegeben werden: character

indelebilis. Daher kann der Ordinierte nicht

mehr in den Laienstand zurückversetzt werden
oder dahin zurückkehren.« Nun bleibt aber der

Ordinierte doch alles, was er vor der Ordination

war; Geschlecht, Sprache, körperliche und gei-

stige Anlagen bleiben die gleichen, die Ordina-

tion macht nicht älter und nicht jünger; kurz,

dem Ordinierten bleibt sein natürlicher Charakter

ganz wie früher und daher kann er nicht in den

Laienstand zurückversetzt werden; er bleibt

im Laienstande. Insofern er nach römisch-

katholischer Lehre noch einen übernatürlichen

character indelebilis erhält, hat er eben einen

doppelten Charakter, oder wie man sich auch

ausdrückt, er ist eine Art Doppelwesen (s.

Deutsch-Österr. Literaturgesch. von
J. W. Nag!

u.
J. Zeidler. Wien 1899. Bd. I. S. 760).

Der zweite Charakter ist selbstverständlich ein

Produkt des Glaubens, nicht Gegenstand all-

gemein menschlicher Vernunfterkenntnis. Der
Priester wird dadurch zum Doppelwesen, dafs

es Menschen gibt, die ihn nicht blofs mit den
Augen der Erkenntnis, sondern auch mit der

Sehkraft des Glaubens, nicht blofs im natür-

lichen, sondern auch in einem übernatürhchen

Lichte betrachten. Im Grunde sind also die

gläubigen Laien die ursprüngUchen Doppelwesen,
die aus sich das Priestertum hervorbringen. So
lange und insofern Glaubens- und Rechtsgemein-

schaft in eins zusammenfallen, können die Priester

ihrem zweiten Charakter zu Liebe in einen

höheren Stand gehoben werden, sie erhalten

durch das Recht weitgehende Standesprivilegien,

die dem einzelnen durch das Recht, zur Strafe

wieder entzogen werden können, so dafs er

rechthch allerdings wieder in den Laienstand

zurück versetzt wird, eine Laisierung, die auch

das kanonische Recht kennt. Sobald aber für

die Rechtsgemeinschaft nur mehr die natürliche,

rationalistische Betrachtungsweise mafsgebend ge-

worden ist, sich der Staat ideell von der Kirche

getrennt hat, fällt die Grundlage für einen eigenen
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geistlichen Stand fort, der einen Gegensatz zum
Laientum bilden würde ; die Geistlichen stehen

den Laien in rechtlicher Hinsicht gleich. Die

Theologie hält zwar an der Unauslöschlichkeit

des Ordinations- Charakters fest, aber er ist ein

Begriff, dessen rechtsbildende Kraft erloschen

ist. So führen die Standesprivilegien der Geist-

lichkeit jetzt nur mehr ein theoretisches Dasein,

sie liefern Sägmüller den § 54. Ähnlich wie mit

ihnen verhält es sich mit manchen andern Teilen

des Kirchenrechts, z. B. mit dem votum pauper-

tatis der Ordenspersonen, § 186 S. 740 vb. mit

S. 744 Abs. 2; für das Recht bildet hier aller-

dings der Gehorsam, das Vermögen nach dem
Willen des Oberen zu verwenden, ein Surrogat.

Wie heutzutage das scholastische Kirchen-

recht des Mittelalters vielfach veraltet, von zen-

tralistischem Absolutismus überwuchert, durch

das weltHche Recht durchkreuzt ist, wäre eine

Darstellung der tatsächlich bestehenden modernen

Kirchenpraxis (vigens ecclesiae disciplina) er-

wünscht; sie müfste sich freilich auf einzelne

Länder oder Kirchenprovinzen einschränken.

Graz. Friedrich Thaner.

K. Oettinger [Dr.], Der Begriff Unwirksamkeit
im bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin, Struppe

& Winckler, 1905. 76 S. 8". M. 1,50.

Zu unterscheiden sind nach dem Verf. die allgemeine

und die eigentliche Unwirksamkeit. Unter jene fallen

die Fälle dieser sowie die der Nichtigkeit. Ein eigentlich

unwirksames Rechtsgeschäft ist unwirksam , ohne dafs

es nichtig und trotzdem es nicht nichtig ist. Die Fälle

der eigentlichen Unwirksamkeit werden in solche zer-

legt, bei denen Eingriffe der Rechtsordnung, bei denen

Eingriffe der Parteien, bei denen Eingriffe dritter und
bei denen »Zustände« das Wirksamkeitshindernis

bilden. P'älle der Anfechtbarkeit sieht der Verf. nicht

für Unwirksamkeitsfälle an.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Kaplan am Juliusspital in Würzburg, Dr. E.

Eich mann, ist als Prof. f. Kirchenrecht an die

deutsche Univ. in Prag berufen worden.

Der Privatdoz. f. röm. Recht an der Univ. Marburg,

Justizrat Dr. Victor Schmidt, ist kürzlich, 79 J. alt,

gestorben.

Durch Absturz in den Alpen ist der aord. Prof. f.

Kirchenrecht an der Univ. Graz, Dr. Viktor Wolf Edler

von Glanvell, im 34. J. gestorben. Sein letztes

Werk »Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit«,

I. Bd., Die Kanonessammlung selbst, ist vor kurzem im

Druck vollendet worden und wird nächstens im Verlage

von Ferdinand Schöningh in Paderborn erscheinen.

Nen erschienene Werke.

E. Wolff, Die Kaufmannsgerichte und das Verfahren

vor denselben [Dr. iur. Ludwig Hubertis Moderne

Kaufmann. Bibliothek]. Leipzig, Dr. iur. Ludwig Huberti.

Geb. M. 2,75.
Zeitschriften.

Deutsche Juristenzeitung. X, 10. H. Dernburg,
Ausbeutung der Rechtskraft gegen die guten Sitten. —
F. Lusensky, Empfiehlt sich die Errichtung eines

Zollgerichtshofs für das Deutsche Reich? — Nagel,

Bedingte Begnadigung und bedingte Verurteilung. —
P. Schellhas, Die Rechtsentwickelung im Jahre 1904.

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsia'.'keit und

Notariat. V, 21. Schnitze- Görlitz, Das Recht der

Beschwerde gegen Verfügungen des Landgerichts, die

den Charakter erstinstanzlicher haben, und das zur

Entscheidung über sie zuständige Obergericht. Unzu-
lässigkeit der weiteren Beschwerde; Über die Gründe
des Rechts zur Ablehnung eines Sachverständigen. —
Frese, Die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften

der Zivilprozefsordnung in Angelegenheiten der frei-

willigen Gerichtsbarkeit. Kritische Bemerkungen zu

einer Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom
15. Juni 1903.

The Law Quarterly Review. April. Th. Barclay,
The Hague Court and vital interests. — A. M. Kales,
Contingent future interests after a particular estate of

freehold. — E. T. Candy, The Separation of the

judicial from the executive Service in British India. —
H. J. Randall, A scheme of copyhold enfranchisement.
— H. B. Sharpe, Contribution to general average. —
Fr. Pollock, Notes on Maine's »Ancient law«. —
P. Vinogradoff, The customs of Ragusa.

Archives d'Anthropologie criminelle. 15 Avril —
15 Mai. Ch. Binet-Sangle, Le prophete Elisee. —
A. Raffalovich, A propos du syndicat des uranistes.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Aksel S. Steen [Subdirektor des Norwegischen

meteorol. Instituts], The diurnal Variation of

terrestrial magnetism. [Videnskabs-Selskabets

Skrifter. I. Math.-nat. Kl. 1904, 2.] Christiania, in

Komm, bei Jacob Dybwad, 1904. 33 S. 8°.

Die Arbeit hat das grofse Verdienst, zum

ersten Male eine Untersuchung der täglichen

Variation des Erdmagnetismus nicht an der Hand

von Mittelwerten, sondern an einem Einzelfall

auf Grund synoptischer Beobachtungen durch-

zuführen. Der Verf. verwendet die Aufzeich-

nungen an 18 Stationen (darunter 12 Polar-

stationen) während zweier ruhigen Tage (1883,

März 19, 20), von dem richtigen Gedanken aus-

gehend, dafs man zuerst möglichst einfache Vor-

gänge untersuchen solle, und dafs als solche in

erster Linie diejenigen zur Zeit der Äquinoktien

gelten dürfen. Die Diskussion des tabellarisch

und graphisch dargestellten täglichen Ganges der

horizontalen Komponenten führt im wesentlichen

zu einer Bestätigung des Bildes, das man sich

nach Schusters Rechnungen und v. Bezolds Dar-

stellung bisher schon von der Erscheinung und

von der Anordnung elektrischer Ströme in der

Atmosphäre, die sie vermutlich hervorrufen, ge-

macht hat. Sie leitet den Verf. auch weiter zu

dem Schlüsse, dafs an polaren Stationen die

Variation nicht nur von der Stellung der Sonne

gegen den Horizont des Beobachtungspunktes,

sondern auch von der Lage dieses Punktes

gegen den magnetischen Pol der Erde abhängt.

Aus dem Gang der vertikalen Komponente, der

nur an einigen Stationen zuverlässig bekannt ist,

sucht er einen Schlufs auf die Höhe zu ziehen,

in der die Ströme verlaufen; dem gefundenen

Resultat kann indessen keine reale Bedeutung zu-

kommen, weil nicht nur die Induktion im Erd-
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körper unberücksichtigt geblieben ist, sondern

\ or allem ein linearer Strom vorausgesetzt ist.

IVeilich ist ohne eiae solche offenbar unzulässige

Voraussetzung die Ableitung der Höhe prinzipiell

kaum möglich.

Nicht ohne Interesse ist es, dals der Verf.

11 seiner Arbeit, der er weitere Untersuchungen

lolgen lassen will, durch den Gedanken angeregt

worden ist, dafs eine tiefere Erkenntnis der

L'rsachen der erdmagnetischen Variationen Licht

auf die meteorologischen Vorgänge werfen und

zu einer wesentlichen Förderung der Wetter-

prognose führen dürfte.

Potsdam. Ad. Schmidt.

P. H. Sievers [Regierungsbaumeister], Mechanismus
und Organismus. Ein Versuch zur Erklärung der

Lebenstätigkeit. Essen. G. D. Baedeker, 1904. 40 S. 8"*.

M. 1,20.

Das anspruchslose Büchlein, von dessen .Ansichten

einige, wie der Verf. im Vorwort sagt, nicht neu, andere

nur hypothetisch sind, und für die, besonders soweit sie

die Erklärung der Lebensvorgänge im einzelnen betreffen,

nur schematische Geltung in Anspruch genommen wird,

will die mechanischen und die Lebensvorgänge auf die-

selben Grundgesetze zurückzuführen und zugleich die

Möglichkeit einer vom Mechanismus unabhängigen Selbst-

tätigkeit, einer Freiheit neben dem mechanischen Ge-
schehen nachweisen. Denn der Mechanismus erweise

sich als unzulänglich und fordere dadurch eine neue
Kausalität heraus, die Kausalität des Organismus, des
»Ich«, die schon im Mechanismus wirksam war, aber
in verdeckter Weise, da sie eben in voller Übereinstim-
mung mit der mechanischen Kausalität war und mit ihr

zusammenfiel. Die Gesamtheit des Wirklichen sei keiner

fremden Bedingung unterworfen, sie sei unbedingt, in

sich frei.

F. Bremer [Oberlehrer an der Friedrichs -Werderschen
Oberrealschule zu Berlin, Dr.], Leitfaden der Physik
für die oberen Klassen der Realanstalten mit besonde-
rer Berücksichtigung von Aufgaben und Laborato-
riumsübungen. Leipzig und Berhn, B. G. Teubner,
1904. Vlll u. 294 S. 8^.

Der Verf. gibt uns in dem Buch ein deutliches BUd
d.es Physikunterrichts, wie er ihn mit seinen Schülern
betreibt. Er erwähnt im Vorwort, dafs und warum er

dabei von dem lückenlosen und logischen .Aufbau, wie
ihn der Lehrgang der Mathematik erfordert, abweicht
und zuweilen Instrumente benutzt, bevor ihre Wirkungs-
weise den Schülern genau verständlich gemacht werden
kann. Wir sehen, wie das neue Gesetz ausführiich be-
sprochen und dann experimentell begründet wird und
wie schliefslich die gewonnenen Resultate in möglichst
kurzer Form festgestellt werden. Der Verf. verficht
femer das Prinzip, dafs die Schüler im Physikunter-
richt zur Selbsttätigkeit zu erziehen seien; er hat des-
halb die Gebiete ausgeschlossen, die weder anregende
Aufgaben bieten noch durch Laboratoriumsübungen den
Schülern näher gebracht werden können. Daher sind
in fünf grofsen, immer in eine gröfsere Kapitelzahl ein-

geteilten Abschnitten .Mechanik, Wärme, Elektrizität,

Akustik und Optik behandelt, während Meteorologie
und Elektrostatik ausgeschlossen sind. Die im Buche
vorgetragenen Laboratoriumsübungen sind sämtlich von
den Schülern des Verfs unter seiner Aufsicht aufgeführt
worden. Die grofse .Anzahl von Figuren dienen in er-

wünschter Weise zur Erläuterung des Textes.

Notizen und Mitteilungen.

GeselUchkften nnd Vereine.

Der Verein zur Förderung des Unterrichts
in der Mathematik und den Naturwissen-
schaften hält seine diesjährige Hauptversammlung zu
Pfingsten in Jena ab. Der Verein zählt etwa 1200
Mitglieder und umfafst fast sämtliche Lehrer der Mathe-

matik und der Naturwissenschaften an höheren Schulen.

Prof. B. Schmid (Zwickau) wird über Naturwissen-

schaften und philosophische Propädeutik, Prof. A.

Hof 1er (Wien) über philosophische Elemente innerhalb

aller Lehrfächer und philosophische Propädeutik als

eigenes Fach sprechen. (Korreferat zu Schmids Vortrag,

Erörterung über beide Vorträge ist in Aussicht genom-
men.) K. Smalian (Hannover) wird Grundbegriffe der

vergleichenden Anatomie, Entwicklungslehre und Paläon-

tologie zur Vertiefung des biologischen Unterrichts be-

handeln und Prof. Pietzker (Nordhausen) einen Bericht

über den Stand der Arbeiten der von der Breslauer

Naturforscherversammlung gewählten Schulkommission
geben. Aufserdem sind u. a. noch Vorträge von Prof.

Knopf (Jena) (Astronomie), Dr. Pulfrich Jena) (Stereo-

skopie) und K. Dunker (Hadersleben) (Organisations-

fragen) angemeldet.

Personalchronik.

Zum Direktor der Polytechn. Schule in Zürich ist

als Prof Guehms Nachfolger der Prof. f. Mathem. Dr.

J. Franel gewählt worden.
Der ord. Prof. f Physik an der Univ. Greifswald

Dr. Walter König ist an die Univ. Giefsen berufen

worden.
Der aord. Prof f. Elektrotechnik an der Techn. Hoch-

schule in Darmstadt, Clarence Feld mann, ist an die

Techn. Hochschule in Delft berufen worden.
An der Polytechn. Schule zu Zürich ist Dr. A. Tob 1 er

zum ord. Prof. f. angewandte Elektrizität, besonders für

das Gebiet der Schwachstromtechnik ernannt worden.
Die Privatdozz. an der Techn. Hochschule in Mün-

chen Dr. Ignaz Bischoff f. Geodäsie u. Ingenieurwiss.

und Dr. Joseph Spoettle f. landwirtschaftl. Meliorations-

wesen sind zu Honorarproff. ernannt worden.
Der Prof f. Physik an der Ecole des mines und

Mitglied der .Academie des sciences Alfred Potier ist,

65 J. alt, in Paris gestorben.

Zeitschriften.

Bulletin de la Societe mathematique de Frana:.

33, 1. E.. Mail! et, Sur les mouvements d'une nappe
souterraine, particulierement dans les terrains permeables,

spongieux et fissures. — Ch. Birche, Remarques sur

un cas de symetrie dans l'espace; Sour les courbes

gauches de 4^ ordre et de 4^ classe. — J. Ciairin,
Sur l'integration des equations aux derivees partielles ä

deux variables independantes. — De .Montcheuil,
Determination des surfaces de revolution donnee pour
une surface moyenne. — R. de Montessus, La reso-

lution numerique des equations. — S. Bernstein, Sur
l'interpolation. — H. Andoyer, Sur la sommation des

series. — E. Cotton, Generalisation de la theorie du
triedre mobile. — Comte de Sparre, Note au sujet

des mouvements ä la surface de la terre. — Hada-
mard, Sur quelques questions de calcul des variations.

Himmel und Erde. April. E. Ule, Die Blumen-

gärten der Ameisen am Amazonenstrom. — A. Rum-
pelt, In der Ölmühle. — 0. Falb, Weltenstäubchen.

Zeilschrift für anorganische Chemie. 45, 1. P.

.A. Meerburg, Einige Bestimmungen im Systeme:

Kupferchlorid, Salmiak und Wasser. — R. Vogel, Über

Gold -Bleilegierungen. VIL — G. Tammann, Über die

.Anwendung der thermischen .Analyse in abnormen

Fällen. - .M. Levin, Über Gold -Thalliumlegierungen.

Vm. — R. F. Weinland und H. Lewkowitz, Über

Fluorhydrate einiger Anüide und substituierten Aniline.
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— E. Heyn und O. Bauer, Kupfer. Zinn und Sauer-

stoff. — R. H. Ashley, Die Oxydation von Sulfiten

durch Jod in alkalischer Lösung. — C. Tubandt, Zur
Kenntnis der Nickelinsalze. — A. Gutbier und G. Hof-
meyer, Zur Kenntnis des kolloidalen Silbers. — J.

Billitzer, Zum Valenzbegriff. — J. M. van Bemme-
len, Die Metazinnsäure und Metazirkonsäure. — Ch.

Baskerville, Über die Reindarstellung des Praseodyms.
— A. ßatSk, Über die Trennung des Thoriums und
der Ceriterden durch neutrales Natriumsulfit.

Hedwigia. 44, 4. G. Hieronymus, Aspleniorum
species novae et non satis notae. — M. Britz elmayr,
Lichenologisches. — V. Schiffner, Beobachtungen über

Nematoden - Gallen bei Laubmoosen. — F. Stephani,
Hepaticae amazonicae ab Ernesto Ule collectae. — J.

Suhr, Die Algen des östlichen Weserberglandes.

The Botanical Gazette. April. R. Thaxter, A
new American species of Wynnea. — D. N. Schoe-
maker, On the development of Hamamelis Virginiana.

— A. H. Christman, Sexual reproduction of the rusts.

— H. N. Whitford, The forests of the Flathead valley,

Montana. — ß. E. Livingston, Notes on the physio-

logy of Stigeoclonium. — A. H. Trow, Fertilization in

the Saprolegniales.

Annales des Sciences naturelles. Zoologie, 20, 5.

6. Comtesse M. von Linden, Recherches morphologi-

ques, physiologiques et chimiques sur la matiere colo-

rante des Vanesses. — A. Dollfus et A. Vire, Sur

quelques formes d'Isopodes appartenant ä la faune sou-

terraine d'Europe.

Berlchtlgang.

In der Besprechung der »Sammlung naturwissen-
schaftlich-pädagogischer Abhandlungen« in Nr.

19 ist auf Sp. 1202, Z. 19/18 v. u, zu lesen: wie über-

haupt die Stoffauswahl, die praktischen Schülerübungen. . .

Medizin.

Referate.

Francis Harbitz [Prof. f. pathol. Anatomie und

allg. Pathologie an der Univ. Kristiania], Unter-

suchungen über die Häufigkeit, Lokali-

sation und Ausbreitungswege der Tuber-
kulose, insbesondere mit Berücksichti-

gung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen
und ihres Vorkommens im Kindesalter.
Aus dem pathol. -anatom. Institut in Kristiania.

[Videnskabs-Selskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Kl.

1904, 8.] Kristiania, in Komm, bei Jacob Dybwad,

1905. 1 BL u. 164 S. 8".

Nachdem in Nr. 10 dieses Jahrgangs eine

Inhaltsangabe des 10 Kapitel umfassenden vor-

Uegenden Buches gegeben worden ist, fällt heut

dem Referenten die in der erwähnten kurzen

Anzeige in Aussicht gestellte kritische Würdigung

des Harbitzschen Werkes zu. Zweck und Ziele

desselben sind in dem Titel angegeben. Es

handelt sich dabei um die Lösung von Fragen

in der weitschichtigen Lehre von der Tuberku-

lose, welche heutzutage mit Vorliebe behandelt

und besonders auch von namhaften Vertretern

der pathologischen Anatomie in Deutschland —
es sei hier z. B. an die Arbeiten von Orth und

Ribbert erinnert, die der Verf. gebührend ge-

würdigt hat — in Angriff genommen worden

sind. Solche fundamentalen Fragen bedürfen

aber einer häufigen Prüfung an verschiedenem

Material und in verschiedenen Ländern. Natura

est multiplex, und je nach Verschiedenheit der

individuellen Verhältnisse usw. kann ein und der-

selbe Krankheitsprozefs in verschiedenen Ländern
gewisse Varianten zeigen. Der Verf., welcher

als Professor der pathologischen Anatomie und

allgemeinen Pathologie an der Universität zu

Kristiania wirkt, hat sich aber nicht nur auf die

Untersuchungen der einschlägigen Verhältnisse in

seinem Vaterlande in dem pathol.-anatomischen

Institut des Reichshospitals in Kristiania be-

schränkt, sondern er hat auch in Leipzig eine

gröfsere Zahl von Obduktionen für seine Unter-

suchungen verwertet und zwar in einer gründ-

Hchen Weise und eingehendster kritischer Sich-

tung. Der eng zugemessene Raum gestattet es

dem Referenten nicht, dies an einer gröfseren

Reihe von Beispielen zu exemplifizieren. Auch
von den Ergebnissen, zu denen der Verf. ge-

langt ist, kann aus diesem Grunde nur andeu-

tungsweise geredet werden. Wer sich für die

Tuberkulose interessiert, wird wohl tun, die

Arbeit von H. zu studieren. Sie liefert einen

wichtigen Beitrag zu der Lehre von der Tuberku-

lose. Der Verf. fand bei seinen Untersuchungen,

dafs bei Kindern die Lungeninfektion regelmäfsig

sekundär erfolgt und zwar am häufigsten von

den bronchialen Lymphdrüsen aus, indem sie

durch die Wand eines grofsen Bronchus durch-

brechen; daneben kann man verhältnismäfsig sehr

selten auch eine primäre Infektion des Lungen-

gewebes selbst beobachten. Auch bei Erwachse-

nen hält der Verf. eine sekundäre Lungentuber-

kulose für nicht ganz selten, welche am häufig-

sten von den Lymphdrüsen ausgeht. Was die

intrauterine Infektion betrifft, so glaubt der Verf.,

dafs darauf etwas mehr Gewicht zu legen sei,

als gewöhnlich geschieht, indes sei die Infektion

nach der Geburt die häufigste, welche den Tod
des Kindes im Alter von 8 Wochen und mög-

licherweise von 5— 6 Wochen herbeiführen kann.

Jedenfalls ergibt sich aus den Untersuchungen

des Verf.s, dafs die Verhältnisse bei den hier in

Rede stehenden Fragen weit komplizierter sind,

als vielfach angenommen wird, und daraus dürften

sich auch die noch in vielen Beziehungen aus-

einandergehenden Ansichten der einzelnen Beob-

achter erklären.

Göttingen. Wilhelm Ebstein.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Tereine.

34:. Kongrefs der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.

Berlin, 26.-29. April.

Der Vorsitzende Prof. Krön lein (Zürich) wies in

seiner Eröffnungsrede vor allem auf das mächtige Auf-

streben der jetzt gröfsten nationalen Fachvereinigung

hin. Freilich habe eine weitere Folge dieser regen

Arbeit, die bedrohliche Überfülle der Einzelvorträge, die

Notwendigkeit einer strafferen Geschäftsordnung herbei-
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geführt, die nicht so sehr das Vorbringen neuer ver-

wirrender Einzelheiten begünstigen, als vielmehr der

Klärung und Beleuchtung der vorgetragenen Meinungen
!nd Tatsachen durch Freigabe ausgiebigerer Besprechung

.iienen soll. Dr. Hirschberg (Frankfurt a. M.) über-

;ab das Bild des um die deutsche Chirurgie und die

iesellschaft verdienten Chirurgen Gustav Simon (gest.

1876 in Heidelberg). — Dann trat der Kongrefs in die

Tagesordnung ein. Zuerst sprach Prof. Bier (Bonn)

über ein neues von ihm erdachtes Verfahren, dem
Weiterschreiten einer frischen eitrigen Entzündung auf

schonendste Art und unter möglichster Erhaltung der

angegriffenen Organe Einhalt zu gebieten. Er hat mit

diesem Verfahren einige Patienten hier in Berlin in Be-

handlung genommen. B. sieht, entgegen der bisherigen

am meisten verbreiteten Anschauung, in der Entzündung
:en natürlichen Heilungsvorgang gegenüber den einge-

drungenen Giftkörpern, und sein Bestreben geht dahin,

diesen Vorgang zu unterstützen, nicht zurückzudrängen.

Unter Ausschlufs gröfserer Schmerzen erspart er häufig

bedeutendere, auch verstümmelnde Eingriffe und kürzt die

Heilungsdauer ab. Doch betont er, dafs das Verfahren

nur für eigenartige, allerdings häufig vorkommende, aber

nach der Natur der Entzündung ausgesuchte Fälle pafst,

und dafs es deswegen , bis persönliche und allgemeine

gröfsere Erfahrungen gesammelt sind, lediglich in der

Hand sehr geübter Ärzte bleiben und ausschliefslich der

klinischen Behandlung vorbehalten bleiben mufs, weil es

der sorgsamsten Überwachung durch ein kundiges Pfleger-

personal bedarf. Das Wesentliche des Verfahrens liegt

in der Herstellung einer Blutüberfülle durch Stauung in

den Blutadern, Venen und im Gewebe, die an den Glie-

dern und am Kopf mit einer einfachen Gummibinde, am
Rumpf mit Saugapparaten in Schröpfkopfform vorge-

nommen wird. Das Verfahren eignet sich für alle frischen

Entzündungen und Eiterungen, insbesondere für frische

Knochen- und Sehnenscheideneiterungen, eitrige Mittel-

ohrentzündung mit Beteiligung des Warzenfortsatzes,

Blutgesch'vüre, Karbunkel, eitrige Brustdrüsenentzündung
u. dgl. — Über Verwüstungen, die eingedrungenes Eiter-

gift häufig aus ganz geringfügigen Anlässen, Blutgeschwü-
ren, eiternden Schnittwunden u. dergl. , in den inneren

Organen des Körpers anrichten kann, sprach Prof. M.
Jordan (Heidelberg). J. hat solche Folgeeiterungen in

der Niere und ihrer Umgebung beobachtet. Prof. Israel

(Beriin), Prof. Riedel (Jena), Prof. Schnitzler (Wien) be-

stätigen in der Diskussion diese Erfahrung. Diese

inneren Eiterungen stehen im grofsen Mifsverhältnis

zu ihrer anscheinend so leichten Entstehungsweise
und können das Leben unter Umständen auf das
schwerste gefährden, wenn sie nicht zur richtigen Zeit

und entsprechend behandelt werden. — Über eine andere
lebensgefährliche Wundkomplikation, den Wundtetanus,
-prach nach der Voss. Z. Prof. Küster (Marburg). Die
lussichten für Rettung eines Patienten mit Wundtetanus
smd in der Regel sehr gering, indessen ist es K. gelungen,
durch Einspritzung des dem Gifte besonders entsprechenden
Gegengiftes in die freigelegten Nervenstränge des Gliedes
und Halses eine sehr bezeichnende Heilung in einem
frischen Falle herbeizuführen. Die Möglichkeit eines
Einwirkens auf das Gift durch einen derartigen Eingriff

bestätigten auch Prof. Hertle (Graz), Prof. Kocher (Bern),
Prof. König (Jena), indessen verweisen die beiden letzteren

auf die Notwendigkeit, bei der Verschiedenheit der ein-

zelnen Fälle keine bestimmten Schlüsse zu ziehen. —
Dr. Heile (Breslau) hat versucht, die natürlichen Heil-

kräfte des Körpers durch Vermehrung der weifsen Blut-
körperchen zu stärken. Zur Ansammlung der weifsen
Blutkörperchen an bestimmten Stellen, durch deren Zerfall
eine heilende Wirkung zu stände kommt, hat er u. a. Rönt-
genstrahlen benutzt Dr. H e i n e k e (Leipzig) bemerkte dazu,
dafs die durch Röntgenstrahlen bewirkte Blutverände-
rung schnell wieder ausheilt. Auch die im Knochenmark
nach einmaliger Bestrahlung eintretenden Veränderungen
gleichen sich in 2—3 Wochen völlig wieder aus, womit in

Übereinstimmung stehe, dafs bei der Krankheit der
Weifsblütigkeit eine Bestrahlung wohl eine vorüber-
gehende Besserung bringen kann, aber die verderbliche

Blutbeschaffenbeit doch meistens wiederkehrt. (Forts, folgt.)

Persoialchronlk.

Der aord. Prof. f. innere Medizin an der Univ. Tü-
bingen Dr. Hugo Lüthje ist als aord. Prof. f. klin.

Propädeutik u. Gesch. d. Medizin an die Univ. Erlangen
berufen worden.

An der Univ. Marburg hat sich Dr. Martin Bartels
als Privatdoz. f. Augenheilkunde habilitiert.

An der Univ. Lausanne hat sich Dr. A. Weith als

Privatdoz. f. Gynäkol. habilitiert.

»a erschlesene Werke.

A. Rieländer, Das Paroophoron. Vergleichend

anatomische und pathologisch-anatomische Studie. Mar-

burg, Elwert.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Paul Schubring [Dozent an der Hochschule der

.Akad. der Künste, Dr.], Urbano da Cortona.
Ein Beitrag zur Kenntnis der Schule Donatellos und
der Sieneser Plastik im Quattrocento. Nebst einem

Anhang: .\ndrea Guardi. [Zur Kunstgeschichte
des .Auslandes. XV.] Strafsburg, J. H. Ed. Heitz

(Heitz & Mündel), 1903. 92 S. 4" mit 30 Abbild. .M. 6.

Der ausführliche Titel dieser Monographie

klingt fast wie eine Rechtfertigung. Der Verf.

ist sich denn auch ganz klar darüber, dafs der

unbedeutende und plumpe Urbano eine selbstän-

dige Arbeit kaum lohnt. .Aber das Schicksal

hatte ihn in eine grofse Zeit hineingestellt: er

arbeitete unter Donatello in Padua, begegnete

sich mit ihm wieder in Siena und hat bei aller

Unzulänglichkeit seines Könnens unter den Bild-

hauern dieser Stadt eine angesehene Stellung

eingenommen. Daher bringt die sorgfältige Zu-

sammenstellung seiner Daten und Werke, wie

wir sie hier empfangen, immerhin manche inter-

essante Notiz für Kunst und Künstler dieser

Epoche. Der Hauptwert der Arbeit scheint mir

in solchen Nebenresultaten zu liegen. So gelingt

Schubring z. B. die Anordnung der musizierenden

Engel am Hochaltar des Santo zu Padua auf

Grund der im Schlufspsalm (150, 3— 5) genannten

Instrumente, wie sie ja auch in Luca della

Robbias Cantoria des Florentiner Doms illustriert

erscheinen.

Der Anhang weist einen bis jetzt gänzlich

unbekannten Andrea Guardi als Meister der von

Bode unter dem Namen des Buggiano publizierten

Tugendreliefs in S. Maria della Spina sowie

anderer Arbeiten in Pisa nach.

Breslau. Max Semrau.

Notizen und Mitteilungen.

Personairhronik.

Zum ord. Prof. f. Architektur an der Techn. Hochschule

in Aachen ist als Prof. Damerts Nachfolger der Landbau-

inspektor Fritz Klingholz in .Mainz ernannt worden.

Die philos. Fakult. der Univ. Jena hat bei der Schillerfeier

den Bildhauer Auguste Rodin zum Ehrendoktor ernannt.
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. Ji^ 3.60,

geb. M 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an
das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten,

sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen
Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie
für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen
Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVIDSEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. Jl 5.—, geb. JC 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteile der Presse:
„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die. sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch
wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.)

„Der kopenhagener Universitätsprofessor 0. Jespersen zählt zu den allerhervorragendsten Vertretern der

phonetischen Wissenschaft und seine werke sind für den neusprachlehrer aus dem gründe von beson-
derer Wichtigkeit, weil er, selbst früherer lehrer, sich ununterbrochen in fühlung mit den bedürf-
nissen des neusprachlichen Unterrichts gehalten hat, was wir sonst nur noch von Victor und Paul

Passy kennen. Soweit ich sehe, sind alle seine schritten von direktem und zumeist sehr hohem werte für

den neusprachlehrer." (Prof. Dr. H. Klinghardt in Neuere Sprachen.)

Georg Reimer Berlin W. 35.

In meinem Kommissionsverlage erschien:

Abhandlungen der Kgl. Preuß. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1904.
Mit 26 Tafeln, 4" kartoniert. Preis M. 60.—.

Hieraus einzeln

:

Mathematische Abhandlungen. M. 2.50

Physikalische Abhandlungen. Mit 16 Tafeln. M. 24.50

Philosophische und historische Abhandlungen. Mit 10

Tafeln. M. 30.—

Als Separat -Ausgaben erschienen:

Hirschberg, J., Die arabischen Lehrbücher der Augen-

heilkunde. Em Kap. zur arab. Literaturgeschichte. M.4.50

Mitteis, L., Über drei neue Handschriften des syrisch-

römischen Rechtsbuchs. M. 2.50

Schäfer, D., Z. Beurteilg. d.Wormser.Konkordats. M. 2,50

Siegel, J., Untersuchungen über die Ätiologie der Pocken
und der IMaul- und Klauenseuche. Mit 2 Taf. M. 2.50

— Untersuchungen über die Ätiologie der Syphilis. Mit

2 Tafeln.
..

M. 2.-
— Untersuchungen über die Ätiologie des Scharlachs.

Mit 1 Tafel. M. 1.—

StruTe, H., Beobachtungen von Flecken auf d. Planeten

Jupiter am Refraktor d. Königsberger Sternwarte. M.2.—

Sitzungsberichte der Königlich Preußischen

Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Jahrgang 1905. Preis M. 12.—.

Sonder- Abdrücke der Mitteilungen daraus sind zum Preise von
M. 0.50 bis M. 2.— einzeln käuflich.

1

Schreibmaschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-

gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Knlise, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. l (Ecke Elbingerstr. 20).

Hus JSatur und Gcifteswelt

In der Sammlung erfAcint focbcn:

Sd^iller
Don prof. Cl^eobalb giegler.

]VIit d. S*iUcrbildn. Kügclgens in Heliogravüre.

(VI u. U8 'p.) 8. (Seljcftct \ inf., gcbunbett i,25 IHf.

Scr SSerfaffer gibt ^icr einen furjen, aber ööllig

erftf)öpfcnben Üherblid üher ha^, wag Sd)tIIer ge^

»efen ift unb it)a§ wir i^tn gu ban!en ^ben. SSon

einer fcinfinntgen Slnalijfe feiner SBerfe ou§ge^enb,

fü^rt unö ber ^ßcrfaffer in ha^, iJcben bcö 2t(f)ter5

ein, unb inbent er uns jeigt, inte biefer unb bte SScrfe

üeranlert finb in ben Slnf^ouungen fetner ^tii. ge^

»innen hJtr ben ©inbltcf in bereu Mturtjiftortfd^en

§tntergrunb, ber a\x6) äum öoüen SSerftänbnt§ be§

®enie§ nid^t entbefjrt merben fann. ©ine befonbere

Sterbe be« Sudieg bttbet bte if)m betgegebene treff=

ttrf)e JReprobuftion Don ^ügelgen§ ®d)tnerbtlbntg in

§eItograbüre.

Tcrlag von ß. 6. Ccubncr in Ceipzig.
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Wertvollste wissenschaftliche Festgabe zum 9. Mai 1905.

Ergänzungsheft der „Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte".

I. AbhaiKlIiiug^eii. INHALT. n. Briefe.

Schillers Beziehungen zur vergleichenden Literaturgeschichte.

Von Max Koch -Breslau.

Schillers Altertumsstudien in seinen Briefen an Wilhelm von
Humboldt. Von Karl Menne- Borbeck.

Schiller und Horaz. Von Eduard Stemplinger- München.
Vergleiche zu Schiller. Von Richard Maria Werner-Lemberg

:

1. Schiller und Gr>'phius.

II. Maria Stuarts Abschied von Leicester.

III. .Die Jungfrau von Orieans' und Voltaires »Pucelle*.

IV. Eine Nachwirkung Schillers.

Schillers Dramentechnik in seinen Jugendwerken im Ver-
gleich mit der Dramentechnik Shakespeares. Von Walter
Bormann - München.

Schillers .Räuber" in England. Von Thomas Rea-Bangor
in Wales.

Die französische Übersetzung des ,Don Karlos" durch Lezay-
Mamesia. Von Fernand Baldensperger-Lyon.

.anklänge an Racines ,Britannicus" in Schillers .Wallenstein'
und .Maria Stuart'. Von Otto Warnatsch-Glogau.

Schillers „Maria Stuart" im Ausland. Ein Versuch in Literatur-

vergleichung und Bibliographie. Von Karl Kipka-Breslau.
Schillers .Braut von Messina'. Aus dem Nachlasse von
Paulus Cassel (t), herausgegeben von HermannKrüger-
Westend-Altona.

Schillers .Wilhelm Teil" in den Wiener Bearbeitimgen von
Grüner und Schrej-vogel. Von Eugen Kilian- Karlsruhe.

Bfbhographisches zu Schillers .De-
metrius". Von Ed. Bullough-
Cambridge.

Schiller in Platens Jugendlyrik.

Von Erich Petzet -München.
Beobachtungen zu Schillers Stil und

Metrik. Von Albert Fries-Berlin.

Umfang: über 23 Bogen.
Schiller

Ein Brief Schillers an Griesbach. Mitgeteilt von Otto
Günther- Leipzig.

Ein Billet Schillers an Wilhelmine Andrä. Erläutert von
Ernst Müller -Stuttgart.

Die Autographen der Münchener Hof- und Staatsbibliothek.

Von Erich Petzet -München.
Briefe von Schillers Eltern an Friedrich und Charlotte

Schiller. Mitgeteilt von Ernst Müller und Erich Petzet.
Briefe an Schiller. Mitgeteilt und erläutert von Ernst
Müller -Stuttgart.

in. Kleinere Beiträg^e.

1. Eine russische Übersetzung von Schillers .Fiesko". Von
Robert F. Arnold -Wien.

2. Zu Schiller in England. Von Robert F. Arnold -Wien.
3. Alxinger über die .Xenien" und .römischen Elegien*.

Von Theodor Distel -Blasewitz.

4. Zur ersten Aufführung der .Braut von Messina" in Lauch-
städt. Von Theodor Distel.

5. Wieland üb. Fried. Schlegels .Alarkos". V. Th. Distel.

6. Die Anrede mit .Er' in Schillers Gohliser Freundeskreis.

Von Theodor Distel.

7. Die einzige Trägerin des Dichtemamens .Schiller*. Von
Theodor Distel.

8. Schiller im Urteile zweier seiner Zeitgenossen. Von
Aloys Dreyer- München.

9. Schiller und .das gerettete Ve-
nedig". Von Emil Sulger-
Gebing- München.

lY. Neueste Schillerliteratnr.

Kritische Obersicht von Max Koch
und Walter Bormann.

Preis: W. 7.50.

Schillers Abhandlung

„Über naive und senti-

mentalische Dichtung".
Studien zur Entstehungsgeschichte. Von Dr. U. Gaede.

Geh. M. 2.—.

„ . . . schön geschriebene und ebenso ausgestattete G.
Abhandlang, welche, neben dem gerade bezeichneten nächsten
Zwecke, den allgemeinen Vorteil der Einfahrung in die
Schillersche Begriffswelt gewährt." Deutsche LiUraturstg.

Schiller -Wagner.
Ein Jahrhundert der Entwickelungs-

geschichte des deutschen Dramas.

Von Dr. M. BerendL

Gth. M. 3.50; gbd. M. 5.—.

„ . . . nnd doch habe ich mich seines freien und selb-

ständigen Urteils gefreut und seine Ausfühningen um all

des Feinen, Schönen und "Wannherzigen willen, was der
Verfasser zu sagen weiß, mit Vergnügen gelesen.

Heinr. Bulthaupt in der .Weserseitiing^.

Wie entstand

Schillers Geisterseher?
Von Dr. Adalbert von Hanstein.

Geh. M. 2.—.

„Die sehr beachtenswerte Arbeit zerfällt in einen polemi-
schen und einen aufbauenden Teil . . . Jedenfalls ist diese
kritische Prüfung ein erwünschter Kommentar zu dem von
der Sehillerforachung meist zur Seite gelassenen Werke."

Liter. Zentralblatt.

Der einteilige

Theater-Wallenstein.
Ein Beitrag zur Bühnengeschichte von

Schillers Werken. Von Dr. Eugen Kilian.

Geh. M. 2.70.

4n übersichtlich klarer Darstellung schildert der Ver-

fasser alle Versuche ... wo ich Sorgfalt nnd Klarheit der ver-

dienstlichen Schrift unumwunden anerkenne." Liter. Echo.

ALEXANDER DUNCKER, Kgl. Hofbuchhandlung, BERLIN W. 35.
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Allgemeinwissenschaftliohes ; Gelehrten-,

Sohrlft-, Buoh- und Bibliothekswesen.

Fr. X. Heiner, Theologische Fakul-

täten und Tridentinische Semina-
rien. (Herman Schell, ord. Univ.-

Prof. Dr., Würzburg.)

A. Hortzschansky, Bibliographie des
Bibliotheks- und Buchwesens. L Jahrg.

:

1904.

SiUungsberiehte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Kirohenwesen.

W. Steinführer, Der ganze Prolog

des Johannesevangeliums in Satz-

folge und -gliederung wörtliches

Zitat aus Jesaia. {Wilhelm Soltau,

Gymnasialprof. Dr., Zabern.)

Joh. Ev. Niederhuber, Die Lehre
des hl. Ambrosius vom Reiche Gottes
auf Erden. {Georg Pfeilschißer,
ord. Univ.-ProL Dr., Freiburg i. B.)

H. Bassermann, Über Reform des
Abendmahls. {E. R.F.ichler, Pfarrer,

Strafsburg.)

Philosophie und Unterriohtswesen.

E. Witte, Das Problem des Tragi-
schen bei Nietzsche. {Henri Lich-
tenberger, ord. Univ.- Prof. Dr.,

Nancy.)

Ch. Bourdel, La science et la philosophie.

J. Bau mann, Wille und Charakter. 2. Aufl.

Allgemeine und orientallsohe Philologie

und Llteraturgesohlohte.

Frdr. Delitzsch, Babel und Bibel.

3. Vortrag. {Bruno Meißner, aord.
Univ.-Prof. Dr., Breslau.)

A.Christensen, Recherches sur les Ruba-
•iyat de 'Omar Hayyam.

Qrieohisohe und lateinische Philologie

und Llteraturgesohlohte.

H. Jordan, Rhythmische Prosa in
der altchristlichen lateinischen Lite-
ratur;

Rhythmische Prosatexte aus der
ältesten Christenheit. Hgb.
von H. Jordan. {Carl Weytnan,
ord. Univ.-Prof. Dr., München.)

L. Wh i b 1 e y , A companion to Greek studies.

Deutsohe Philologie und Llteraturgesohlohte.

J. Rouge, Frederic Schlegel et la ge-

nese du romanticisme allemand
(1791—1797);

Derselbe, Erläuterungen zu Fr.

Schlegels Lucinde. {Richard M.
Meyer, aord. Univ.-Prof. Dr., Berlin.)

fP. V. Winterfeld, Hrotsvits literarische
Stellung. I.

Romanisohe und englische Philologie

und Llteraturgesohlohte.

Masuccio von Salerno, Novellen.
Übertr. von P. Sakolowski. I. {Karl
Voßler, aord. Univ.-Prof. Dr., Heidel-

berg.)

J. A. Bruins, An English Reading-Book.

Allgemeine und alte Gesohlohte.

Ch. Hu eisen, Das Forum Romanum.
{Otto Richter, Gymn.-Direktor Prof.

Dr., Berlin.)

A. Schulten, L'Africa romana. Trad. di

L. Cesano, con pref. del D. Vaglieri.

ittelalterliohe Gesohlohte.

A. Bugge, Vikingerne. {Karl Leh-
mann, ord. Univ.-Prof. Dr., Rostock.)

G.Rummel, Bertold VlI. der Weise Graf
von Henneberg 1284 — 1340.

Bericht über die wissenschaftlichen Untenieh-
mungen der Gesellschaft für rheinische Ge-
schichtskunde.

Neuere Gesohlohte.

E. Dard, Le General Choderlos de
Laclos, auteur des Liaisons dange-
reuses( 174 1 — 1783). {AdolfHasen-
clever, Dr. phil., Bonn.)

St. Ehses, Hat Paolo Sarpi für seine Ge-
schichte des Konzils von Trient aus

Quellen geschöpft, die jetzt nicht mehr
fliefsen ?

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

A. Metin, La transformation de l'E-

gypte. {Oskar Lenz, ord. Univ.-
Prof. Dr., Prag.)

A.Grassl, Herodot als Ethnologe.

Staats- und Reohtswissensohaft

W. Claafsen, Die soziale Berufs-

gliederung des deutschen Volkes
nach Nahrungsquellen und Familien.

{Franz Eulenburg, aord. Univ.-
Prof. Dr., Leipzig.)

T. Perrin, De la remise conditionnelle des
peines.

athematik und Naturwissensohaften.

P. Stephan, Die technische Mechanik.
{Fritz Kotier, Prof. an der Techn.
Hochschule, Dr., BerUn.)

Fr. Rüdorff, Anleitung zur chemischen
Analyse. 11. AufL

E. Wi 1 1 a c z i 1 , Naturgeschichte d. Pflanzen-
reiches in Lebensbildern.

Medizin.

P. Dubois, Die Psychoneurosen und
ihre Behandlung. {Theodor Ziehen,
ord. Univ.-Prof. Dr.. Berlin.)

34. Kotigreß der Deutsehen Gesellschaft für
Chirurgie (Schi.).

Kunstwissensohaften.

Joh. Damrich, Ein Künstlerdreiblatt

des XIH. Jahrhunderts aus Kloster

Scheyern. {Georg SivarztHski, Pri-

vatdoz. Dr., Berlin.)

oderne Olobtung.

G. Carducci, Ausgewählte Gedichte.

Übertr. von O. Haendier;

O. Haendler, Herbst. {Alfred Biese,

Gymnasialdirektor Prof. Dr., Neu-

wied.)
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ARCHIV
FÜR RELIGIONSWISSENSCHAFT.

UNTER MITREDAKTION VON

H. USENER, H. OLDENBERG, C. BEZOLD, K. TH. PREÜSS

HERAUSGEGEBEN VON

ALBRECHT DIETERICH.

Vni. Band. 1905. Jährlich 4 Hefte zu je etwa 7 Druckbogen.

Preis für den Jahrgang c/^ 16.—

;

mit der „Zeitschriftenschau" der Hessischen Blätter für Volkskunde Mi 20.—

.

Das , Archiv für Religionswissenschaft" will in seiner Neugestaltung zur Lösung der nächsten und wichtigsten

auf diesem Gebiete bestehenden Aufgaben, der Erforschung des allgemein ethnischen Untergrundes aller

Religionen, wie der Genesis unserer Religion, des Untergangs der antiken und des Werdens des

Christentums, insbesondere die verschiedenen Philologien, Völkerkunde und Volkskunde und die

wissenschaftliche Theologie vereinigen. Der .\ufgabe der Vermittlung zwischen den verschiedenartigen Forschungs-

gebieten soll die Einrichtung der Zeitschrift besonders entsprechen. Neben der I. Abteilung', die wissenschaftliche

Abhandln ngren enthält, sollen als II. Abteilnng Berichte stehen, in denen von Vertretern der einzelnen Gebiete

kurz, ohne irgendwie Vollständigkeit anzustreben, die hauptsächlichsten Forschungen und Fortschritte religions-

geschichtlicher Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche hervorgehoben und beurteilt werden. Regelmäßig sollen

alljährlich wiederkehren Berichte aus dem Gebiete der semitischen (C. Bezold mit Th. Nöldeke, Fr.

Schwally und C. H. Becker), ägyptischen (A. Wiedemann), indischen (H. Oldenberg), klassischen

(H. Usener, A. Dieterich, A. Furtwängler), germanischen Philologie (F. Kauffmann) und der

Ethnologie (K. Th. Preuß). Gelegentlich sollen in zwangloser Auswahl und Aufeinanderfolge Berichte über

andere Gebiete ihre Stelle finden, so über christl. Legendenliteratur und -forschung (H. Usener), über neugriechische

Volksreligion (N. G. Politis u. Bernh. Schmidt), über keltisch-germanische Religion (M. Siebourg), über slawische

Volksreligion (Javorsky), über russische Volksreligion (L. Deubner). Die III. Abteilnng' soll Mitteilung'en

und Hinweise bringen, durch die wichtige Entdeckungen, verborgenere Erscheinungen, auch abgelegenere und

vergessene Publikationen früherer Jahre in kurzen Notizen zur Kenntnis gebracht werden sollen , ohne daß auch

hier irgendwie Vollständigkeit angestrebt würde.

Auf Wunsch wird den Abonnenten des Archivs die Zeitschriftenschan der Hessischen Blätter für Volks-

kunde zum Preise von 4 Mark jährlich geliefert. Dort werden regelmäßig alle Beiträge zur Volkskunde aus Zeit-

schriften möglichst vollständig mit kurzer Inhaltsangabe aufgeführt und am Schluß des Jahrgangs ein sachliches

Generalregister beigefügt.

Die nächsten Hefte werden außer den angekündigten Berichten folgende zum Teil bereits eingesandte, zum

Teil sicher zugesagte Abhandlungen enthalten: Wolters „Faden und Knoten als Amulette", von Bissing, „Ägyp-

tische Knotenamulette", Stengel „'Aio-r]i; x/.ox6ncuXo(;", Kroll „Alte Taufgebräuche", R. Herzog „Epiphanien und

Feste, Bericht über religionsgeschichtliche Ergebnisse von Kos", Sudhaus „Über lautes und leises Beten", Siebourg

„Zwei griechische Goldtänien aus der Sammlung C. A. Niefsen-Köln", Kornemann „Die Heiligtümer im antiken

Herrscherkult, ein Beitrag zur Geschichte des sakralen Rundbaues", Ludwig Weniger „Feralis exercitus, I. Das

schwarze Heer der Harier", Rad er m acher „Den Erinyen fluchen", Dieterich „Sommertag", Karo „ABCDenkmäler",

Deubner „Die Devotion der Decier", Schwally „Die Schöpfungsgeschichte", Völlers „Die solare Seite des alt-

testamentlichen Gottesbegriffs", Gothein „Legende und Kult des heiligen Jacobus", B. Kahle „Der Ragnarökmythus",

Richard M. Meyer „Kriterien der Aneignung", Cumont (Brüssel) „L'apotheose des empereurs Romains", P. Perdrizet

(Nancy) „Cybele ou Dionysos", Zielinski (St. Petersburg) „Hermes und die Hermetik", F. C. Conybeare (Oxford)

„Die jungfräuliche Kirche und die jungfräuliche Mutter, eine Studie über den Ursprung des Mariendienstes" (deutsche

Übersetzung von Ottilia C. Deubner), Estlin Carpenter (Oxford) „The third vagga of the Digha Nikäya", Edv.

Lehmann (Kopenhagen) „Teufels Grofsmutter", Thomsen (Kopenhagen) „Orthia", W. Brandt (Amsterdam) „Über

den mandäischen Diwan", Bagrat Chalatipnz „Aberglaube der Armenier".



DEUTSCHE LITERATURZEITUNG.
Nr. 22. XXVI. Jahrgang. 3. Juni 1905.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

Die mit Namen unterzeichneten Besprechangen , in grossem Dmek, sind kritische Referate: die nicht onter-
zeichneten, in kleinem Druck, I n h a 1 1 s referate ohne kritisches Raisonnement. Neuerscheinungen von
Belang werden alle in Form eines kritischen Referates besprochen, auch wenn ein Inhalta-

referat über sie bereits vorhergegangen ist.

Bassermann, Reform des Abendmahls.
(1357.)

Baumann, Wille u. Charakter. (1360.)
Bourdel, La science et la philos. (1360.)
Bruins, English Reading-Book. (1371.)
Bugge, Vikingerne. (1374.)

Carducci, Ausgew. Gedichte. (1399.)
Christensen, 'Omar Hayyam. (1363.)
Claafsen, Soziale Berufsgliederung des

deutschen Volkes. (1385.)

Dam rieh, Ein Künstlerdreiblatt d. 13. Jahr-
hunderts aus Kloster Scheyem. (1397.)

Dard, General Choderlos de Laclos. (1379.)
Delitzsch, Babel u. Bibel. (1362.)

Dubois, Die Psychoneurosen. (1393.)

Ehses, Sarpis Geschichte d. Konzils von
Trient. (1381.)

Grassl, Herodot als Ethnologe. (1384.)

Haendler, Herbst (1399.)

Heiner, Theol. Fakultäten u. Tridentin,
Seminarien. (1349.)

Hortzschansky, Bibliographie d. BibL- u.

Buchwesens. (1352.)

Huelsen, Das Forum Roraanum. (1372.)

Jordan, Rhythm. Prosa in d. altchristL

latein. Literatur. (1364.)

Masuccio v. Salerno, Novellen. (1371.)

Metin, Transformation de l'Egypte. (1383.)

Niederhuber, Lehre d. hl. Ambrosius v.

Reiche Gottes auf Erden. (1355.)

Perrin, De la remise conditionnelle des
peines. (1388.)

Prosatexte, Rhythm., aus der ältesten
Christenheit. (1364.)

R u g e , Fr. Schlegel et la genese du romaa-
ticisme allemand. (1368.)

— , Fr. Schlegels Lucinde. (1368.)

Rüdorff, Anleitg. z. ehem. Analyse. (1391.)

Rummel, Bertold VII. der Weise Graf
von Henneberg. (1375.)

Schulten, L'Africana romana. (1373.)

Steinftlhrer, Prolog d. JohannesevangeL
(1355 )

Stephan, Techn. Mechanik. (1389.)

Whibley, Greek studies. (1367.)

V. Winterfeld, Hrotsvits liter. Stellung.

(1370.)

Witlaczil, Naturgesch. d. Pflanzenreichs.

(1391.)

Wi 1 1 e , Problem d. Tragischen bei Nietzsche.

(1359.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Franz Xaver Heiner [ord. Prof. f. Kirchenrecht

an der theol. Fakultät der Univ. Freiburg i. B.],

Theologische Fakultäten und Triden-
tinische Seminarien. Ein Wort zur Aufklärung

und Verständigung. Paderborn, Ferdinand Schöningh,

1900. 83 S. 8". M, 1,40.

Übermäfsige Berufsgeschäfte haben mich bis i

heute gehindert, die der Redaktion versprochene
|

Anzeige dieser Schrift zu liefern. Wenn ich jetzt,

nach fünf Jahren, dieses Versäumnis nachhole, ge-

schieht es, weil die darin behandelte Kontro-

verse, die eine Lebensfrage der theologischen

Bildung und der katholischen Teilnahme am
wissenschaftlichen Geistesleben der Gegenwart
bedeutet, z. Z. wieder besondere Aktualität er-

langt hat. Heiner verteidigt mit zwingender
Beweiskraft die theologischen Fakultäten und die

Universitätsbildung der katholischen Geistlichen,

wie sie in Deutschland zum Teile neben der

Seminarbildung besteht. Mit Gründlichkeit und
Ironie widerlegt er die ultrakirchliche Behaup-
tung des Mainzer Seminarregens Holzammer und
des Jesuitenpaters von Hammerstein, wonach
nur die Seminarien die von der Kirche und dem
Trienter Konzil gewollten Pflegestätten der theo-

logischen Wissenschaft seien. H.s Nachweis,
dafs gerade die Universitätsfakultäten in erster

und höchster Hinsicht die vom Tridentinum an-

erkannten und begünstigten Bildungsanstalten des
Klerus, insbesondere des hohen Klerus seien,

hat seit dem Erscheinen seiner Schrift eine

bedeutsame Anerkennung dadurch erfahren, dafs
an der Universität Strafsburg unter Mitwirkung
des Papstes eine katholisch-theologische Fakultät

errichtet worden ist, und zwar zum Ersatz der

seitherigen Seminarlehranstalt. Und was H. in

seiner Schrift als Vertreter des Kirchenrechts

dargetan hat, das findet jetzt auch seine kirchen-

geschichtliche Bestätigung durch die Unter-

suchung, welche der rühmlich bekannte Triden-

tinumsforscher Seb. Merkle soeben dieser Streit-

frage in seiner Rektoratsrede gewidmet hat.

Nicht minder bedeutsam aber ist des ferneren

die Tatsache, dafs vor kurzem aus den Prälaten-

kreisen des Vatikans eine Reformschrift ver-

öffentUcht worden ist, die sogar auch für

das fast ganz katholische Italien die Wieder-

herstellung der theologischen Fakultäten an den

Universitäten an Stelle der unzähligen bischöf-

lichen Seminailehranstalten fordert. Man sieht

also in Rom selbst ein, dafs die Flucht in die

Seminarien und die Politik der geistigen Ab-

sonderung dem Katholizismus zum gröfsten Nach-

teil gereicht hat und vor allem die Schuld trägt,

wenn die romanischen Völker in ihrem öffent-

lichen Leben nicht nur der Kirche, sondern auch

der Religion in so hohem Grade entfremdet

sind.

Die Verteidiger der Seminarbildung erlauben

sich zumeist eine wesentliche Verschiebung der

Streitsache, indem sie die vom Trienter Konzil

geforderte Errichtung von kirchlichen Knaben-

und Klerikalseminarien so auffassen, als ob das

Konzil den Seminarzwang für alle, welche

Priester werden wollen, hinsichtlich ihrer theo-

logischen Bildungsschule ausgesprochen hätte.

Heiner und Merkle führen den zwingenden Be-

weis, dafs das Trienter Dekret die Errichtung

der bischöflichen Seminarien nur für die Unbe-

mittelten forderte, die nicht imstande waren,

das theologische Studium an den Universitäten

in Aussicht zu nehmen. Die Kirche wollte und

will nicht, dafs die Armut zum Hindernis werde.
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begabte und ideal angelegte Jünglinge dem
Priesterstande zuzuführen. Aber ebenso wenig
will die Kirche, dafs die geistigen Bildungskräfte
und Wissensschätze, die tatsächlich in den Uni-

versitäten vereinigt sind, dem Christentum, ihrem
Priestertum und ihrer theologischen Wissenschafts-
pflege verloren gehen.

Dabei ist auch ein Prinzip von hoher Be-
deutung zu beachten, das bei H. nicht zur ge-

bührenden Geltung kommt, in dem aber doch der
höchste Wert der Universitätsbildung für Denken
und Charakter gelegen ist. Ich meine die

Selbsterziehung, die Selbsterziehung zur Reife

des selbständigen Urteils und des Pflichtbewufst-

seins ohne die Bevormundung, die für die Mittel-

schulbildung ganz naturgemäfs und unentbehr-

lich ist. Soll die katholische Kirche und ihr

Klerus ganz und gar auf den Vorteil dieses

Bildungsprinzips verzichten ? Soll die geistliche

Berufsbildung die einzige sein, die von der

akademischen Freiheit blofs Nachteile und Ge-
fahren, nicht auch die höchsten Vorteile des

Geistes und Charakters erzielt? H. hat auf ein

Wort Bismarcks hingewiesen (S. 30), wonach
das Prinzip der akademischen Selbsterziehung
auch an dem katholischen Klerus in schwerer

Kampfzeit die geistige Überlegenheit über die

Seminarbildung erprobt hat. Das Wort des

grofsen Reichskanzlers lautet: »Ein semina-

ristisch gebildeter Klerus ist mir lieber als ein

solcher, der an Universitäten studiert; gerade
letzterer hat der Regierung im Kultur-
kämpfe die meisten Schwierigkeiten be-
reitet.« Das ist der Vorzug der Selbst-

erziehung in akademischer Freiheit.^)

Würzburg. Herraan Schell.

Adalbert Hortzschansky [Bibhothekar an der Kgl. Bibl-

zu Berlin, Dr.], Bibliographie des Bibliotheks-
und Buchwesens. I. Jahrgang: 1904. [Beihefte zum
Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXIX.] Leipzig, Otto

Harrassowitz, 1905. VIII u. 133 S. 8". M. 5.

Indem wir uns die kritische Würdigung des neuen
Unternehmens vorbehalten, wollen wir für jetzt nur
darauf hinweisen, dafs wir hier eine handliche Jahres-

ausgabe der seit dem vorigen Jahre eingeführten monat-
hchen Bibliographien des Zentralblattes für Bibliotheks-

wesen erhalten. Sie unterscheidet sich von jenen durch
eine schärfere Gliederung, die die 13 Abteilungen: all-

gemeine Schriften, Bibliothekswesen im allgemeinen,

einzelne Bibliotheken, Schriftwesen und Handschriften-

kunde, Buchgewerbe, Buchhandel, Zeitungen und Zeit-

schriftenwesen, allgemeine und National-, Fach-, lokale

und personale Bibliographie, Bibliophilie und Ex libris

umfafst. Vollständigkeit auf allen den Gebieten ist nicht

angestrebt worden ; wissenschaftliche Anstalten sind mehr
als volkstümliche, deutsche mehr als ausländische be-

rücksichtigt worden. Titel auf dem Gebiet der Buch-
druckertechnik und des modernen Buchhandels sind

aufgenommen oder verworfen worden , je nachdem sie

vom bibliothekarischen Standpunkt gröfseres oder ge-

') Vgl. zum Obigen: Pius X., seine Handlungen und
seine Absichten. Regensburg, Manz, 1905, S. 13 und
Kardinal Capecelatro, Le vie nuove del Clero. Mai-

land, Cogliati, 1905.

ringeres Interesse erweckten. Im Vorworte beklagt der
Bearbeiter, dafs die im Zentralblatt ausgesprochene Bitte um
Ergänzungen für die Bibliographie gar kein Entgegen-
kommen gefunden hätte. — Das alphabetische Register
zum Schluls (S. 117—133) wird die Benutzung der
Bibliographie wesentlich erleichtern.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

4. Mai. Gesammtsitzung. Vors. Sekr.: Hr. Auwers.
1. Hr. Warburg las über die Ozonisierung des

Sauerstoffs durch Spitzenentladung. Bei der Ozonisierung
des Sauerstoffs durch die Spitzenentladung steht die

Ausbeute (Gramm Ozon pro Coulomb) in engem Zusammen-
hang mit der Beschaffenheit des Spitzenlichts; Verände-
rungen desselben, nur mikroskopisch sichtbar, steigerten

die Ausbeute bei negativer Spitze auf das 2V2 fache.

Die Ausbeute wird durch Drucksteigerung erhöht, durch
Temperatursteigerung bis 80° nur wenig verändert,

wenn die Dichte durch gleichzeitige Drucksteigerung
konstant erhalten wird. Bei der Ozonisierung der atmo-
sphärischen Luft durch Entladung aus metallischen

Spitzen wurde die gröfste technische Ausbeute (Gramm
Ozon pro Pferdestunde) durch Gleichstrom, bei positiver

Spitze mit positivem Büschel erhalten im Betrage von
20 g Ozon pro Pferdestunde.

2. Die folgenden Druckschriften wurden überreicht:

Die griechischen christhchen Schriftsteller der ersten drei

Jahrhunderte. Koptisch -gnostische Schriften. Erster

Band. Hgb. von Dr. C. Schmidt, Leipzig 1905 (Ver-

öffentlichung der Hermann und Elise Heckmann geb.

Wentzel-Stiftung) ; und F. Kohlrausch^ Lehrbuch der

praktischen Physik. Zehnte Auflage, Leipzig und
Berlin 1905.

3. Hr. Waldeyer hat in der Sitzung der physika-

lisch-mathematischen Klasse am 6. April eine mit aka-

demischer Unterstützung bearbeitete Abhandlung des

Hrn. Dr. med. 0. Kalischer hierselbst vorgelegt: Das
Grofshirn der Papageien in anatomischer und physiolo-

gischer Beziehung. Die Akademie genehmigte die von
der Klasse beantragte Aufnahme in den Anhang zu den

Abhandlungen des Jahres 1905. Der Verf. gibt zunächst

eine eingehende Darstellung der Anatomie des Papa-

geiengehirns, einschliefslich des Faserverlaufs und der

ieineren Strukturverhältnisse; hervorzuheben ist insbe-

sondere die Richtigstellung dessen, was als Grofshirn-

hemisphäre bezeichnet werden mufs. Hieran schliefsen

sich eine Reihe physiologischer Untersuchungen, welche

die Darlegung des Einflusses des Grofshirns auf das

Sehen, das Sprechen, auf Bewegung und Empfindung,

auf die Nahrungsaufnahme und Orientierung, sowie die

Feststellung der LokaUsation dieser Funktionen und der

in Betracht kommenden Bahnen zum Ziele haben.

4. Hr. Dr. H. A. Loren tz, Professor der Physik an

der Universität Leiden, wurde zum korrespondierenden

Mitglied in der physikalisch - mathematischen Klasse

gewählt.

Hr. Friedrich Kohlrausch, bisher ordentliches

Mitglied der physikalisch -mathematischen Klasse, hat

am 1. April seinen Wohnsitz von hier fort nach Mar-

burg verlegt und ist damit statutengemäfs in die Reihe

der Ehrenmitglieder der Akademie übergetreten.

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied

der physikaUsch - mathematischen Klasse Hrn. Otto
Struve in Karlsruhe (Baden) am 14. April durch den

Tod verloren.

11. Mai. Sitz. d. philos.-histor. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Diels.

1. Hr. Pischel las über den Ursprung des christ-

lichen Fischsymbols. Es wird versucht zu zeigen, dafs

der Fiscti als Symbol Christi, des Erretters, seinen Ur-

sprung in Indien hat. Der Fisch, der Manu, den
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Stammvater der Menschen, rettet, wird als der Gott

Brahman , oder meist Vi.siju aufgefafst. Von den Vis-

puiten übernahmen das Symbol die Buddhisten, bei

denen die Christen es in Turkestän kennen lernten. Be-

reits vom 5. Jahrhundert v. Chr. an ist der Fisch in

Indien als Glückszeichen (mangala) nachweisbar.

2. Hr. Kekule von Stradonitz legte den von
Hrn. Direktor Theodor Wiegand eingesandten vierten

vorläufigen Bericht über die Ausgrabungen der König-
lichen Museen zu Milet vor.

3. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: ^'.ovu-

oiou Yj -VoYf'vou -eo; oioDz tertium edidit I. Vahlen.
Lipsiae 1905; Hanserezesse von 1477 — 1530 bearbeitet

von D. Schäfer. Bd. 7. Leipzig 1905; Das Bauern-
haus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten.

Herausgegeben vom Verbände Deutscher Architekten-

und Ingenieur -Vereine. Historisch -geographische Ein-

leitung von D. Schäfer. Dresden.

11. Mai. Sitz. d. physik.-math. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Auwers.

1. Hr. van't Hoff machte eine weitere Mitteilung

aus seinen Untersuchungen über die Bildungsverhält-
nisse der ozeanischen Salzablagerungen. XLII. Die
Bildung von Glauberit. Glauberit Na., Ca (SOJ, entsteht

aus Glaubersalz und Gips bei 29°; bei der natürlichen

Bildung wird diese Temperatur durch die begleitenden
Salzmineralien herabgedrückt bis auf ein Minimum
von 10°.

2. Hr. Engelmann legte eine Mitteilung der HH.
Prof. H. Kronecker in Bern und Prof. F. Spalitta in

Palermo vor: Reflexwirkung der Vagusganglien bei

Seeschildkröten. (Ersch. später.) Die meisten der vom
Vagusganglion zum Herzen gehenden Nervenfasern
können nicht nur zentrifugal, sondern auch zentripetal

hemmend auf das Herz wirken , und zwar auch nach-
dem die Stämme des Vagus und Sympathicus oberhalb
ihrer Ganglien durchschnitten sind.

Personalchronik.

Der Assistent an der Königl. Bibliothek zu Berlin Dr.
Emil Ettlinger ist an die Univ.-Bibliothek in Königs-
berg versetzt worden.

Nen erschienene Werke.

R. Prager, Die Organisation des deutschen Buch-
handels. Die Verleger- Erklärung und die Rechtsprechung.
Wissenschaft und Buchhandel. [S.-A. aus dem Börsen-
blatt für den Deutschen Buchhandel.] Berlin, R. L. Prager
M. 2.

Th. Solberg, Copyright in Congress 1789—1904.
A Bibliography and Chronological Record of all Proceedings
in Congress in relation to Copyright from April, 15,
1789, .to April, 28, 1904. Washington, Government
Printing Office.

J. Winsor, The Kohl Collection (now in the Library
of Congress) of .Maps relating to America. Ebda.

Zeitschriften.

Göttingische gelehrte Anzeigen. April. F. Rach-
fahl: P. Hassel, J. M. von Radowitz. L — A. Hasen-
clever: E. Armstrong, The Emperor Charles V. —
A. Brakmann: Acta Pontificum Danica. L — E. Müller:
G. Scheffers, Anwendung der Differentialrechnung und
Integralrechnung auf Geometrie. — K. Lamprecht: G.
Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur. — J.

Wellhausen: R. Laqueur, Kritische Untersuchungen
zum zweiten Makkabäerbuch.

Deutsche Rundschau. .April. H. Ermisch, Ein
ungedruckter Entwurf Richard Wagners zu einer Opern-
dichtung, nebst Briefen. — Marie von Ebner-Eschen-
bach, .Meine Kinderjahre. L — A. Furtwängler,
Über griechische Kunst. — A. Gercke, Die Entstehung
des 3Don Karlos«. I. — .Margarete Siebert, Das .Mär-
chen von der Prinzessin und dem Gänsehirten. Novelle.

— Hans Schmidt, Die Schriften des Neuen Testaments
und die Gebildeten der Gegenwart. — A. Brandl, Eine
neue Art, Shakespeare zu spielen. — H. Paalzow, Die
akademische Freiheit der Studenten. — A. von Jan-
son, Die weitere Entwicklung des Schutzgebiets Kiaut-
schou. — Politische Rundschau. — H. Oldenberg,
Der Grundrifs der iranischen Philologie. — .Mai. E.
von Wilden bruch, Heros, bleib' bei uns! Zum Hundert-
jahrstag von Schillers Heimgang. — Erich Schmidt,
Aus Schillers Werkstatt. — .A. Gercke, Die Entstehung
des »Don Karlos« (Schi.). — Marie von Ebner-
Eschenbach, Meine Kinderjahre. 11. — L. Robe, Aus
Friederike Bruns Tagebuch. — H. Frhr. von Egloff-
stein, Caroline Grofsherzogin von Sachsen. — M.
Friedlaender, Kompositionen zu Schillers Werken. —
J. Rodenberg, Schiller und Berlin. — K. Frenzel,
Die Berliner Theater. — Politische Rundschau. — R. M.
Meyer, Eine Geschichte der deutschen Kultur (von
Steinhausen).

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

106. 0. Pfleiderer, Die Entstehung des Christentums.
— Bigge, Die .Mobilmachung von 1870— 1871. —
L. G., Ein Neudruck von Devrients »Geschichte der

deutschen Schauspielkunst». — 107. M. Haushofer,
Zu Schillers hundertjährigem Todestag. — 0. B., Schillers

Menschentum. — C. Dukmeyer v. Kienitz, Gottes-

sucher im Islam. — 108. —mm— , Psychologischer
Brief. — 108/109. R. Weltrich, Schiller. Sein Ver-

mächtnis an das deutsche Volk. — 109/110. S. Buff,
Die voraussichtliche Wirkung der vorgeschlagenen Ge-
treidezölle in Grolsbritannien. — 110. R. v. Waha,
Ein modernes Gelehrtenheim für Nationalökonomen (Die

Solvay-Institute in Brüssel). — 111. E. Wrobel, Tech-
nische Briefe. XVII. — fj-a:. Alt- und Neu-Indisches. —
S. Schott, Neues über Gottfried Keller.

The Fortnightly Review. May. R. Blennerhassett,
German foreign policy. — T. E. Holland, Neutral

duties in a maritime war, as illustrated by recent events.
— L. Malet, The threatened re-subjection of woman.
— H. B. Irving, The calling of the actor. — E. A.

Wodehouse, A valuation of .Mr. Stephen Phillips. —
J. E. Gorst, Govemments and social reform. — Ouida,
Watchman, what of the night? — Ethel M. M. McKenna,
The real chrysantemum. — R. L., The erosion of auto-

cracy: A letter from Russia. — J. M. Price, The
Russian lines of communlcation. — F. G. Aflalo, The
sportswoman. — E. Dicey, Joumalism new and old.

— St. Gwynn, The Irish university question. — S.

Bancroft, B. Baden-Powell, Air-ships and M. Santos-

Dumont. — F. Charmes, Germanj' and the question

of Morocco. — L. W., A causerie on current continental

literature. — Grazia Deledda, Nostalgia. I.

The Contemporary Review. May. C. Lloyd Mor-
gan, The Interpretation of Nature. — Th. H. Reid,
The menace of the East. — G. Brandes, Hans Christian

Andersen. — T. K. Cheyne, Has the clock stopped in

Bible criticism? — A. Vambery, The Roumanians in

Hungary. — J. Rae, English shipping under Protection.

— F. von Wrangeil, Four nations: .A sketch- — S.

C. de Soissons, The new trend of Russian thought.

— S. Olivier, An empire builder. — J. H. Longford,
The commercial moralitj- of the Japanese. — Laicus,
Church reform in Russia: Witte versus Pobedonostseff.

— E. Arm i tage, The scientists and common sense.

Revue des Deux Mondes. 15 -Mai. R. Bazin,
L'isolee. III. — Ch. Benoist, Le travail dans la grande

industrie. Le coton. — P. Thureau-Dangin, Le

mouvemement ritualiste dans I'Eglise anglicane. IIL

Suite de la persecution. — G. Boissier, La conjuration

de Catilina. IV. Les nones de Decembre. — Lortet,

Les momies animales de l'ancienne Egypte. — S. Roche-
blave, George Sand et sa fille, d'apres leur correspon-

dance inedite. IIL — Calmon-.Maison, L'Eglise et
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l'Etat en Belgique. — R. Doumic, Autour de M^^e Re-

camier. — T. deWyzewa, A propos du centenaire de
la mort de Schiller.

La Notwelle Revue. 1. Mai. P. Argenvillier, Les
emigres fran9ais en Angleterre. — Raqueni, L'institut

agricole international. — J.-M. Mestrallet, Parure. —
M. Suni, Philosophie de rautomobilisme. — J. Ribet,
Le vol de l'aigle. IV. — L.-R. Gros, Le miserere de Judas.
— S. Zemlak, Tymko le batelier. — A. Savine, Les
boxers de demain. — A. Darty, La cathedrale et la

ballerine. 111. — R. Miliane, Une chasse au büffle au
Cap Lopez. — G. Kahn, La grande aventure.

La Espana moderna. 1. Mayo. J. Cejador, Edi-

ciones del Quijote. — A. M. Olmedilla, Referencias

legales y jun'dicas del Quijote. — J. P. de Guzman,
El Dos de Mayo de 1808. — J. F. Ibarra, Poetas ameri-

canos. Primovere. — E. S. Pastor, La cuestiön agraria

en el Mediodia de Espana. — M. Hume, Influencia

espanola sobre la Literatura inglesa. III. — W. Siero-
szewski, Yang-Hun-Tsy.

Archiv für Stenographie. Chr. Johnen, Zwei Tiro-

nische Handschriften der Pariser Nationalbibliothek. 1.

Der Notenkommentar im Codex lat. 1597 A (Schi.). —
P. Sonden, Stockholmer stenographische Ratsprotokolle

aus dem 17. Jahrhundert. — W. Resl, Geschichte der

polnischen Stenographie (Schi.).

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

W. Steinführer [Pastor an St. Marien in Neubran-

denburg], Der ganze Prolog des Johannes-
evangeliums in Satzfolge und -gliede-

rung wörtliches Zitat aus Jesaia. Eine

Studie des Christusbildes nach der Aneinanderhaltung

beider Testamente. Leipzig, Dörffling & Franke, 1904.

II u. 128 S. 8». M. 2.

Eine Schrift, welche jedes historische Erfassen

des Inhalts von Jesaias 7— 8 als überflüssig er-

achtet, kann natürlich obiger Aufgabe nicht ge-

recht werden. Sie kann höchstens pathologi-

sches Interesse erregen.

Bei solcher Methode ist alles möglich. Sogar

Joh. 1, 1 soll denselben Sinn haben wie Marc. 1, 1,

wobei dann für svayYshov »der Bringer der

frohen Botschaft« eingesetzt wird (S. 125). Wer
aber auch daran noch nicht genug hat, der er-

fahre zum Schlufs S. 127, dafs üQX^f Arche Noah

und Kirche (d. i. nämlich »noch in dem keltischen

= galatischen Kerke erhalten, wenn dieses näm-

lich aQXin mit dem äolischen Digamma ist«) die-

selbe Herkunft haben. Die heilige Schrift ist

dem Verf. (vgl. S. 5) offenbar die »Decke Mosis,

vor das Angesicht Christi gehalten«, »die durch

und durch imprägniert ist mit einer Weisheit

von unten her«, »Hier bleibt alles dunkel«

(S. 5)!!

Zabern. W. Soltau.

Joh. Ev. Niederhuber [Subregens am B. Klerikal-

seminare zu Passau, Dr.], Die Lehre des hl.

Ambrosius vom Reiche Gottes auf Erden.

Eine patristische Studie. [Forschungen zur christ-

lichen Literatur- und Dogmengeschiente hgb.

von A. Ehrhard und J. B. Kirsch. IV, 3. 4] Mainz,

Kirchheim & Co., 1904. XII u. 282 S. 8». M. 8.

Die vorliegende Arbeit ist ein wertvoller

Beitrag zur Kenntnis der Theologie des grofsen

Mailänder Bischofs, die monographisch noch wenig

bearbeitet ist. Eine Darstellung seiner Lehran-

schauungen vom Reiche Gottes auf Erden ist

um so mehr zu begrüfsen, als sie gerade jene

Seite seiner Theologie betrifft, für welche der

praktisch veranlagte und praktisch arbeitende

Bischof ein besonderes Verständnis hatte.

Die Untersuchung ist etwas breit angelegt.

Weit ausholend beginnt der Verf. mit der Darstel-

lung der natürlichen Voraussetzungen des Reiches

Gottes im Menschen, indem er die ambrosianische

Anthropologie skizziert. Dann folgt, weil die

Urstandsgnade den wesentlichen Grundstock der

im Reiche Gottes verwirklichten Erlösungsfrüchte

bildet, eine Erörterung über die Grundlegung

des Reiches Gottes im Paradies. Und hieran

schliefst sich, da Aufbau und Ausbau dessen,

was die Gnade Gottes im Urstande grundgelegt

hat, durch den Sündenfall der ersten Menschen

gehemmt worden ist, ein Abschnitt über die

Aufrichtung des Reiches dieser Welt durch Sünde

und Satan.

Erst im vierten, umfangreichsten Abschnitte

»Der Wiederaufbau und Ausbau des Reiches

Gottes durch Christus« kommt der Verf. zum

eigentlichen Thema. In neun Kapiteln wird

gehandelt von der Gnade Christi in ihrem Ver-

hältnis zur Urstandsgnade, von der Gnade Christi

als konstituierendem Prinzip des Reiches Gottes,

von dem allgemeinen Heilscharakter des Reiches

Gottes, von den Gnadengütern des Reiches Gottes

im einzelnen, von dem Verdienst-, bezw. Lohn-

charakter des Reiches Gottes, von dem sub-

jektiven Besitz des Reiches Gottes als »vita

aeterna«, von der intellektuellen Vollendung des

Menschen im Reiche Gottes, von der moralischen

Vollendung der Glieder des Reiches Gottes und

von dem subjektiven Besitz des Reiches Gottes als

»vita beata«. Der fünfte Abschnitt führt unter dem

Titel: »Die Lebensgemeinschaft der Glieder des

gesamten Gottesreiches« die Untersuchung in

drei Gliedern zum Abschlufs. Erstens wird

die reHgiöse Lebensgemeinschaft der Glieder

des diesseitigen Gottesreiches unter sich be-

sprochen nach ihrem Grund und ihrer Betätigung.

Sodann kommt die religiöse Lebensgemeinschaft

der Lebenden mit den Vollendeten im Jenseits

zur Darstellung, wie sie sich in der Interzession

der vollendeten Heiligen und der Engel (Lehre

vom Schutzengel) sowie in der Verehrung der

Engel und Heiligen (Marienverehrung) äufsert.

Und endlich drittens wendet sich der Verf. zur

religiösen Lebensgemeinschaft der Lebenden mit

den noch nicht Vollendeten im Jenseits, indem

er die verschiedenen Arten der Suffragien für

die Verstorbenen und ihren Zweck und Nutzen
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beschreibt. Sehr treffend macht der Verf. darauf

aufmerksam, da(s in der tiefgründenden Anschau-

ung, die Ambrosius vorträgt, deutlich und

scharf bereits die Grundlinien jener grofsartigen

Lehrentwicklung von der »civitas dei« hervor-

treten, die durch seinen grofsen Schüler Au-

gustin ihren krönenden Abschlufs gefunden hat.

Anfangs etwas schwerfällig, wird die Dar-

stellung um so lebendiger, ja wärmer, je mehr

sie sich den Höhepunkten der Untersuchung im

vierten Abschnitte nähert. Sie ruht durchweg
auf guter Beherrschung und besonnener Ver-

wertung des Quellenmaterials und der Literatur.

Leider fehlt ein Index, den die kurze Inhalts-

übersicht keineswegs ersetzen kann.

Freiburg i. Br. Georg Pfeilschifter.

H. Bassermann [ord. Prof. f. prakt. Theologie an

der Univ. Heidelberg], ÜberReform desAbend-
mahls. Briefe an einen »Laien«. Tübingen, J. C.

B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. VI u. 81 S. 8°.

M. 1,40.

Hätte der Verf. schon an sich kaum eine

bessere Form wählen können für den praktischen

Zweck, den er verfolgt, so erhält seine Dar-

stellung noch einen besonderen Reiz dadurch,

dafs es sich um eine wirkliche Korrespondenz

zwischen ihm und einem befreundeten Laien han-

delt. In überaus ansprechender und wohltuender

Weise geht er auf die Bedenken und Zweifel

ein, die dieser Freund und mit ihm viele mo»
derne und doch religiös gerichtete Menschen
gegen das Abendmahl hegen. Wenn das Abend-
mahl, einst die erhabenste Feier der Christen-

heit, heute bei vielen so in Mifskredit gekommen,
ja ein Stein des Anstofses geworden ist und
tatsächlich oft keine, vielleicht gar eine negative

Wirkung hat, so ist das nicht ohne weiteres ein

Zeichen von Irreligiosität, vielmehr erblickt der

Verf. mit Recht den Hauptgrund darin, dafs so-

wohl die Lehre, wie die Art der Feier noch
vielfach von antiker, katholischer Tradition be-

herrscht ist. Am eingehendsten beschäftigt er

sich mit der Reformbedürftigkeit der Lehre. Elf

Briefe von im ganzen sechzehn sind ihr gewid-
met. Auf Grund älterer und neuerer wissen-

schaftlicher Forschungen wird im Gegensatz zu

der herrschenden unklaren, katholisierenden Auf-
fassung eine ebenso schlichte als tiefe, historisch

und psychologisch begründete evangelische An-
schauung herausgestellt.

Weniger gelungen ist der praktische Teil.

Die Vorschläge über die Reform der Feier sind

doch etwas dürftig. Ein Hinweis auf die Feier
des Abendmahls in der Brüdergemeinde hätte
nicht fehlen dürfen. Von dieser gilt es hier

vor allen zu lernen. Der Verf. tritt auch für

den Gebrauch des Einzelkelchs ein. Wenn er
aber, veranlafst durch die hierbei sich ergeben-
den Schwierigkeiten, den Vorschlag einer Abend-

mahlsfeier ganz ohne Kelch mit Brot allein macht,

so braucht das gewifs keine unerhörte katholi-

sierende Ketzerei zu sein, wie es manche empfin-

den werden, aber es ist doch wohl ein zu

rasches und zu leichtes sich Hinwegsetzen über

geschichtlich Gewordenes und zum Teil durch

schwere Kämpfe Errungenes.

Ist auch die Reform der Abendmahlsfeier

in den letzten Jahrgängen der vom Verf. mehr-
fach angeführten »Monatschrift für Gottesdienst

und Kunst« und in der kürzlich erschienenen

Liturgik von Prof. J. Smend (Der evangelische

Gottesdienst. Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, 1904) ausführlicher und gründlicher be-

handelt worden, so hat das Büchlein, das ja nur

eine kurze und bündige Aufklärung für Laien

bieten will, doch einen besonderen Wert. Nicht

nur Laien, auch viele Theologen und Kirchen-

männer dürften es mit Gewinn lesen.

Strafsburg. E. R. Eichler.

Notizen und Mlttellungen.

Personalehronik,

Der ord. Prof. f. Moraltheol. an der Univ. München
Dr. Job. B. Wirthm Uli er ist kürzlich, im 71 J., ge-

storben.
Neu erschienene Werke.

H. Höpfl, Die höhere Bibelkritik. 2. Aufl. Pader-

born, Ferdinand Schöningh.

L. Kefsler, Vergleichende Religionswissenschaft und
Inspiration der heiligen Schrift. Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht. M. 2,20.

J.-L. de Lanessan, La morale des religions. Paris,

Felix Alcan. Fr. 10.

M. Rade, Unbewufstes Christentum. [Hefte zur
Christlichen Welt. 53.] Tübingen, Mohr. M. 0.30.

Koptisch-gnostische Schriften. I. Bd.: Die

Pistis Sophia — Die beiden Bücher des Jeu — Unbe-
kanntes altgnostisches Werk hgb. von Carl Schmidt.

[Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten

3 Jahrhunderte hgb. von der Kirchenväter -Kommission
der Kgl. Preufs. Akad. d. Wiss.] Leipzig, Hinrichs.

M. 13,50.

fFischer-Tümpel, Das deutsche evangelische

Kirchenlied des 17. Jahrh.s. 11./12. Heft Gütersloh,

C. Bertelsmann. M. 4.

Aktenstücke zur Angelegenheit des Pfarrers D. M.
Fischer der Markusgemeinde in Berlin hgb. vom Vor-

stande des Deutschen Protestanten -Vereins. Berhn,

C. A. Schwetschke & Sohn. M. 1.

Fr. Rittelmeyer, Tolstois religiöse Botschaft.

Ulm, Heinrich Kerler. M. 2.

Zeltschriften.

Das evangelische Deutschland. Mai. G. Mayer,
Einheit und Einigung; Über die Einigungsbestrebungen

im deutschen Protestantismus. II. — Lechlert» Reli-

giöse, nationale und zeitgeschichtliche Motive für den

Zusammenschlufs der Landeskirchen. — G. Planitz,

Einigungsbestrebungen der deutschen Protestanten des

16. Jahrhunderts.

Zeitschrift fü r Kirchengeschichte. 26.1. C. E r b e s

,

Das syrische Martyrologium und der Weihnachtsfestkreis

(Schi). — J. Dietterle, Die Summae confessorum. —
0. Giemen, Die Elbogener Kirchenordnung von 1522;

Beiträge zur deutschen Reformationsgeschichte. — Eb.

Nestle, Die Anfänge des Christentums im Osten nach

dem Patriarchen Timotheus. — S. Hellmann, Der

Codex Cusanus C 14 nunc 27. — Fiebig, Luthers
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Disputatio contra scholasticam theologiam. — Berbig,
Reformationsurkunden des Franziskanerklosters zu Ko-
burg. — Schornbaum, Zur Geschichte des Reichstages

von Augsburg im Jahre 1530. ^— K. Graebert, Kon-
silium für den 1531 zu Speier angesetzten Reichstag. —
R. Doebner, Ein ungedruckter Brief Dr. Martin Luthers.
— Gastro w, Ein neuer Herderbrief aus Bückeburg.

Ber Katholik. 85, 3. A. Spaldäk, Zur geplanten

Emendation des römischen Breviers. — A. Beilesheim,
Urkunden zur Definition der Unbefleckten Empfängnis
der heiligsten Gottesmutter. — F. Stoll, Die Lehre des

heil. Irenäus von der Erlösung und Heiligung. — P. J.

Hemmerle, Der Gottesbegriff bei Nikolaus von Cues.
— »Flammen-Sang«. Ein neuer Literaturzweig (Schi.).

Etudes Franciscaines. Avril. V. Charaux, Ba-

taille de diplomates. Les traites de 1815. — P.-J.

d'Oigny, La France d'aujourd'hui et la France de de-

main (suite). — A. Germain, Le Bouddhisme dans
l'ancien Mexique. — G. Guillot, Le P. Marc d'Aviano

ä Vienne en 1683, d'apres des documents inedits du
ministere des Affaires Etrangeres. — H. Matrod, Fr.

Berthold de Ratisbonne (fin). — Ctesse m. de Viller-

mont, Luitgarde de Wittichen (suite). — D. d'Allanche,
La correspondance du Pere Louis de Poix avec l'abbe

Proyart.

Philosophie und Uhterrichtswesen.

Referate.

Erich Witte [Dr. phil.]. Das Problem des
Tragischen bei Nietzsche. Halle, C. A.

Kaemmerer & Co., 1904. 126 S. 8". M. 2.

Dans cette dissertation bien composee et

consciencieuse M. Witte s'est efforce d'exposer

la conception du tragique chez Nietzsche. II

analyse cette conception successivement dans

les trois grandes periodes qu'a traversees

Nietzsche: dans sa periode schopenhauerienne oü

il construit une esthetique metaphysique et spe-

culative; dans sa periode positiviste oü son

esthetique se fait psychologique et oü sa theorie

du tragique est independante de sa conception

generale de la vie; dans sa derniere periode

enfin oü l'art en general et l'art tragique en

particulier sont pour lui essentiellement un moyen

pour produire le Surhomme. Et tout en expo-

sant les idees de Nietzsche, il les eclaire par

de nombreux rapprochements avec celles des

autres maitres de l'esthetique, depuis Aristote

ou Hegel jusqu'ä Schopenhauer ou Volkelt. On
lira avec interet ce travail qui complete utilement,

ä bien des egards, l'ouvrage de Zeitler sur

l'esthetique de Nietzsche. Ce n'est point

d'ailleurs que je souscrive sans reserves ä toutes

les idees de l'auteur. Je me demande notamment

si M. W. a choisi un bon point de depart pour

son expose des idees de Nietzsche pendant sa

derniere periode en se basant sur la theorie

du Surhomme. II eüt ete preferable, ä mon

sens, de montrer que Nietzsche considere ä ce

moment l'Art (comme d'ailleurs aussi la Con-

naissance et la Morale) du point de vue biolo-

gique, comme une manifestation de la Volonte

de puisssance, et qu'il voit dans le pbenomene

de l'ivresse sous toutes ses formes — ivresse

amoureuse, belliqueuse, religieuse ou meme de-

structive — la condition essentielle et le prin-

cipe premier de tout art. II aurait, en partant

de cette idee, mieux pu montrer les rapports

qui existent entre la premiere et la troisieme

periode; il aurait notamment evite Texageration

oü il s'est laisse entrainer lorsqu'il essaie de

demontrer »dafs das Dionysische der ersten und

das der dritten Periode einen fast konträren

Gegensatz bilden«. Mais si le livre de M. W.
presente cä et lä quelques longueurs et s'il

decele peut-etre encore un peu d'inexperience,

cet ouvrage de debut, solide et ecrit avec un

louable souci d'objectivite, n'en presente pas

moins un reel interet et constitue une tres

appreciable contribution ä l'etude scientifique

de la pensee de Nietzsche.

Nancy. Henri Lichtenberger.

Charles Bourdel, La science et la philosophie.
Paris, Armand Colin, 1904. 198 S. kl. 8".

Der Verf. will zeigen, dafs die exakte Wissenschaft

allein den menschlichen Geist weder in theoretischer,

noch in praktischer Hinsicht völlig befriedigen könne,

dafs sie nicht die Philosophie ersetzen könne, wie sie

sich die verschiedenen positivistischen Systeme dächten.

Das I. Kap. setzt, nach Comte, die drei hauptsächlichen

.^rten der Erklärung der Dinge auseinander, die theolo-

gische, die metaphysische und die positivistische. Das

II. beschäftigt sich mit der Klassifizierung der Wissen-

schaften, das III. mit der Philosophie der Wissenschaften

und den grofsen wissenschaftlichen Hypothesen. Im IV.

und V. Kap. sucht der Verf. zu zeigen, dafs die Natur-

wissenschaft nichts über die wahren Grundlagen der

Natur sagen könne, und dafs sie unfähig sei, eine

Moral zu begründen, weil sie bei dem Streben, das

Seiende zu erforschen, ihrer Natur nach dem Seinsollenden

fremd gegenüberstehe.

Julius Baumann [ord. Prof. f. Philos. an der Univ.

Göttingen], WilleundCharakter. Eine Erziehungs-

lehre auf moderner Grundlage. 2. durchges. u. verm.

Aufl. Berlin, Reuther & Reichard, 1905. 2 Bl. u. 98

S. 8°. M. 1,50.

Die Schrift ist zuerst in der Schiller-Ziehenschen

Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiet der

pädagogischen Psychologie und Physiologie unter etwas

anderem Titel erschienen und damals hier (1899, Nr. 38)

anerkennend besprochen worden. In der neuen Auflage

hat der Verf. sorgfältig die inzwischen erschienene Literatur

über den Gegenstand berücksichtigt, sich mit Gegnern

auseinandergesetzt und auch Ergänzungen zu seinen

früheren Darlegungen gefügt. Er betont, dafs der Ab-

schnitt „Zum Moralisch- und überhaupt Geistig-patholo-

gischen" die meisten Zusätze erhalten hat, was er für

symptomatisch ansieht. Seine Forderung ist zum Schlufs,

dafs man den Geist durch Wissenschaft stark machen,

ihm nicht eine Kraft aus sich zuschreiben solle, die er

weder im Erkennen noch im Handeln hat.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Ferienkurse an der Univ. Greifswald

finden in diesem Jahre vom 10. bis 29. Juli statt. Vor-

lesungen werden gehalten in Sprachphysiologie, Phonetik

(Prof. Heuckenkamp) , Deutscher Sprache und Literatur

(Prof. Dr. Heller), Französisch (M. Pitrou), Englisch

(Mr. Campbell), Religion (Konsistorialrat Prof. Haufs-
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leiter), Philosophie (Prof. Rehmke), Geschichte (ProfT.

Seeck und Bernheim), Volkskunde, Folklore (Prof. Rader-

macher), Kunst und Volkskultur (Carl Götze, Hamburg),
Kunstgeschichte (Prof. Seeck). Geologie (Prof. Deecke),

Chemie (Privatdoz. Dr. Strecker), Physik (Prof. Mie),

Zoologie (Privatdoz. Dr. Stempell), Botanik (Prof. Schutt),

Hygiene (Geh. Rat Prof. Löffler). Den Vorlesungen zur

Seite gehen zoologische, botanische, physikalische Übun-
gen, das psj'chologische Seminar, französische, englische,

deutsche Sprachübungen. Gleichzeitig findet ein unent-

geltlicher Spiel kursus zur Ausbildung von Lehrern zu

Leitern im Volks- und Jugendspiel statt. Ausführliche

Programme sind kostenfrei unter der Adresse »Ferien-

kurse Greifs waldi zu erhalten.

Personalchronik.

Der Direktor des bisher. Progymn. in Köln-Ehrenfeld

Prof. Dr. Hermann Wiedel ist zum Direktor der jetzt

vollständ. Anstalt (Gymn.) ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

H. Gomperz, Weltanschauungslehre. I. Bd.: Metho-
dologie. Jena, Eugen Diederichs. M. 13.

W. Haacke, Vom Strome des Seins. Blicke auf

unser künftiges Weltbild. Leipzig, Theod. Thomas.
M. 1,50.

R. Wallaschek, Psychologie und PatKologie der

Vorstellung. Beiträge zur Grundlegung der Ästhetik.

Leipzig, J. A. Barth. M. 8.

E. Schrader, Elemente der Psychologie des Urteils.

I.: .Xnalj'se des Urteils. Ebda. M. 7.

R. Baervvald, Psychologische Faktoren des moder-
nen Zeitgeistes. — P. Möller, Die Bedeutung des Urteils

für die Auffassung. [Schriften der Gesellsch. f. psycho-
log. Forschg. H. 15.] Ebda. M. 3,60.

Maria von Manaceine, Die geistige Überbürdung
in der modernen Kultur. Übersetzung, Bearbeitung und
Anhang: Die Überbürdung in der Schule von L.Wagner.
[Natur- und kulturphilosophische Bibliothek. IL] Ebda.
M. 4.

H. Driesch, Der Vitalismus als Geschichte und als

Lehre. [Dieselbe Sammlung. III.] Ebda. M. 5.

Schiller als Philosoph und seine Beziehungen
zu Kant. Festgabe der »Kantstudien«. Mit Beiträgen
von R. Eucken, 0. Liebmann, W. Windelband, J. Cohn,
F. A. Schmid, T. Klein, B. Bauch und H. Vaihinger, hgb.
von H. Vaihinger und B. Bauch. Berlin, Reuther &
Reichard.

Fr. Medicus, J. G. Fichte. Ebda. M. 3.

G. Seailles, La philosophie de Charles Renouvier.
•Paris, Felix Alcan. Fr. 7,50.

L.W. Stern, Helen Keller. Die Entwicklung und
Erziehung einer Taubstummblinden als psychologisches,
pädagogisches und sprachtheoretisches Problem. [Ziegler-

Ziehens Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete
der pädagog. Psychol. u. Physiol. VIII, 2.] Berlin, Reuther
& Reichard. M. 1,80.

Zeltschrirten.

Beiträge zur Psychologie der Aussage. 2. F. 2. H.
T. Bogdanoff, Experimentelle Untersuchungen der
Merkfähigkeit bei Gesunden und Geisteskranken. — M.
Lobsien, Über das Gedächtnis für bildlich dargestellte
Dinge in seiner Abhängigkeit von der Zwischenzeit. —
Clara und W. Stern, Erinnerung und Aussage in der
ersten Kindheit. — O. Lipmann, Ein zweites psycho-
logisches Experiment im kriminalistischen Seminar der
Universität Berlin. — W. Stern, Leitsätze über die Be-
deutung der .Aussagepsychologie für das gerichtliche
Verfahren.

L'Annee philosophique. XV (1904). G. Rödler,
La coherence de la morale stoicienne. — O. Hamelin,
L'union de l'ame et du corps d'apres Descartes. — F.
Pillon, La critique de Bayle. Critique des attributs de
Dieu: aseite ou existence necessaire; Bibliographie philo-

sophique fran9aise de l'annee 1904. — L. Dauriac,
La logique du sentiment.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
56, 4. F. Herold, Zur hundertsten Wiederkehr von
Schillers Todestag. — Anna .Michaelis, Demetrios. —
R. F.Arnold und J. Prijatelj, Schiller-Übersetzungen

in Österreich-Ungarn. — K. Linsbauer, Büderschmuck
in der Schule. — H. Weifs, Mathematische Anlage und
mathematischer Unterricht.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 8.

Vorläufige Einladung zur 9. Hauptversammlung des Ver-

eins zur Förderung des lateinlosen höheren Schulwesens.
— SchmitzMancy, Zu Schillers Gedächtnis. — J.

Ruska, Was mufs der Gebildete vom Griechischen

wissen ?

Educational Review. May. St. D. Brooks, The
extension of high-school influence. — Ch. H. Morss,
The practicability of the extension of high-school in-

fluence. — W. Schuyler, The St. Louis philosophi-

cal movement. — Van Evrie Kilpatrick, Departmental
teaching in the elementary schools. — W. T. Harris,
The political economy of school finances.

Zeitschrift für mathematischen ut.d naturwissen-
schaftlichen Unterricht. 36, 2. W. Killing, Eine
elementare Behandlung der Polareiitheorie für den Kreis.

— E. Eckhardt, Über die Dreiecke, in denen a^ =
b* -{- c*. — K. Hagge, Über Umkreise und Trans-
versalen des vollständigen >M<seits. — E. Sös, Die

diophantische Gleichung — = 1 1- . . .-\ . — F.
X Xf X^ Xn

Meisel, Über die übliche Erklärung der Brennweite
einer Linse. — F. Ludwig, Weitere Abschnitte aas der

Biometrie.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Friedrich Delitzsch [ord. Prof. f. Assyriol. an der

Univ. Berlin], Babel und BibeL Dritter (Schlufs-)

Vortrag. Stuttgart, Deutsche Verlags - Anstalt , 1905.

64 S. 8° mit 21 Abbild. M. 2.

Delitzsch hält in seinem dritten Vortrage

über Babel und Bibel, der übrigens nicht in

Berlin, sondern in Barmen zuerst gehalten wurde,

nicht das, was er im zweiten Vortrage ver-

sprochen hat: er wollte die Religion w^eiter-

entwickeln und ein neuer Reformator werden.

Diesen Gedanken hat er verständigerweise fallen

gelassen und ist zu dem altbewährten Rezept

zurückgekehrt, »zu zeigen, wie das wieder-

erstehende babylonisch-assyrische Altertum unsem
geistigen Blick weitet, im Verein mit den Er-

rungenschaften der alttestamentlichen Forschung

unser Urteil über Wesen und Wert des alt-

hebräischen Schrifttums tiefgehend ändert und

über die bedeutsamsten religiösen Fragen Licht

zu verbreiten bestimmt scheint«.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen aus

dem Gebiete der Geschichte (Nebukadnezar,

Tiglatpileser III.) vergleicht er israelitische und

babylonische Psalmen und zeichnet dann die

sittlich religiösen Anschauungen der Babylonier.

In der Tat zeigen gerade auf dem Gebiete der

Psalmpoesie beide Religionen vielerlei Berührungs-
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punkte, und eine systematische Vergleichung des

Psalters mit dem offiziellen Gebetbuch Asurbani-

pals, der Serie von der »Erhebung der Hand«,

wäre gewifs eine dankbare Aufgabe. Im letzten

Abschnitte gibt D. eine Übersicht über die beider-

seitigen Anschauungen vom Wesen der Gottheit,

um zu schliefsen mit einem Ausblick auf »Jesus

von Nazareth in Galiläa, der Gesetz und Propheten

'erfüllte', indem er beide in durchaus neuem

Geiste auslegte, weiterbildete und vollführte«.

Im einzelnen reizen manche der temperament-

vollen Äufserungen D.s zum Widerspruch. S. 5.

Die Funde aus Lagasch, die Vasen, Stierköpfe

und Statuen, ohne nähere Begründung sumeri-

schen Künstlern zuzuschreiben, geht doch wohl

nicht an. Die Invasion der Semiten hatte jeden-

falls schon lange vorher stattgefunden. — S. 11.

Die Galiläer und Samaritaner ohne weiteres als

Babylonier zu reklamieren, ist gewifs übereilt.

Weder der Name Kuthäer, noch die Verschlei-

fung der Kehllaute, die sich auch sonst nach-

weisen läfst, reicht aus, diese Hypothese wahr-

scheinlich zu machen. — S. 24. Nach baby-

lonischer Anschauung ist Sünde und Strafe sogar

identisch. Dasselbe Wort wird für beide Be-

griffe verwendet. — S. 28. D.s Schlufs, die

Kleinheit des Adytons erweise die Götterbilder

als unwesentlich für den Kult, ist gewifs unrichtig.

Die Fabrikation von Götterbildern wird übrigens

ähnlich wie bei Jesaja 44, 9 ff. usw. des öfteren

auch in der Keilschriftliteratur beschrieben; z. B.

Zimmern, Bab. Rel. no. 45, II, 1 5 ; no. 46— 47

St. 1, I, 12; CT. XVI, 38 Col. III, 1 1 ff.
—

S. 29. Die babylonische Anschauung, dafs der

zürnende Gott in ein fremdes Land weggeht,

wenn sein Bild von Eroberern weggeführt wird,

findet sich auch bei Ezech. 8, 12. — S. 36.

Die Annahme, dafs der Ziegenfisch, das Symbol

des Gottes Ea, »eine VersinnbildHchung des

lustig springenden, munter sprudelnden Wasser-

quells«, sei, scheint mir gar zu poetisch. Wir

kennen dazu die Bedeutung und Entstehung der

übrigen Götterembleme doch zu wenig, um diese

Anschauung als sicher passieren zu lassen. —
S. 42. Woher weifs D., dafs bei den Assyrern

der Kreis das Symbol der Ewigkeit ist? —
S. 58. Urkitu ist kein Beiname Nebos, sondern

bezeichnet die Istar aus Erech. Der Name ist

nicht gar selten; vgl. Johns Deeds III, 451;

Mitteilgn. d. Vorderasiat. Ges. 1903, S. 104. Meine

Auffassung wird geteilt von Zimmern, Keilschr.

u. A. T.^ S. 422; Ranke, Early Babylonian Per-

sonal Names, S. 208.

Breslau. Bruno Meifsner.

Arthur Christensen [Dr. phil.], Recherches sur les

Rubä'iyät de 'Omar Hayyäm. [Materialien zu

einer Geschichte der Sprachen und Literaturen des

vorderen Orients hgb. von Martin Hartmann. 3. Heft.]

Heidelberg, Carl Winter, 1905. III u. 174 S. 8". M. 9.

Die Arbeit ist zuerst im Jahre 1903 in dänischer

Sprache erschienen. In der Frage nach der Echtheit der

Stanzen des 'Omar Hayyam ist Christensen zu dem Er-

gebnis gekommen , dafs nur diejenigen ihm mit einiger

Sicherheit zugeschrieben werden könnten, in denen sein

Name vorkomme. Der erste Teil der Abhandlung ist der

Geschichte und Kritik, der zweite dem Nationalcharakter

und dem literarischen Leben, der dritte dem Werke 'Omar
Hayyams gewidmet. Dieser Teil enthält zuerst eine Er-

örterung der Form der Rubä'is, dann einen Versuch, die

Stanzen inhaltlich zu ordnen , wobei Chr. Vergleiche

aus der arabischen und persischen Literatur herbeizieht

und einige erklärende Anmerkungen beifügt. Ein Anhang
gibt eine Konkordanz der ersten Ausgaben und einiger

Handschriften.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Dublin ist Oberst Ranking, Exami-

nator f. orientalische Sprachen bei der indischen Re-

gierung, zum Prof. f. oriental. Sprachen ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

J. Wackernagel, Altindische Grammatik. 11, 1:

Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition. Göttin-

gen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 8.

Krischnas Weltengang. Ein indischer Mythos
übs. von A. Paul. München, R. Piper & Co.

A. H. Gardiner, The Inscription of Mes. A con-

tribution to the study of Egyptian judicial procedure.

[Sethe's Untersuchungen zur Geschichte und Altertums-

kunde Ägyptens. IV, 3.] Leipzig, Hinrichs. M. 9,60.

David Heinr. Müller, Die Mehri- und Soqotri-

Sprache. IL [Südarabische Expedition der Kaiserl. Akad.

d. Wiss. Bd. VI.] Wien, Alfred Holder.

Zeitschriften.

The Indian Antiquary- March. 0. Franke and

R. Pischel, Kashgar and the Kharoshthi. — R. Sha-
masastry, Chanakya's land and revenue policy. —
C. F. Tielef, The religion of the Iranian peoples. —
Ch. Partridge, A complete verbal cross-index to Yule's

HobsonJobson or glossary of Anglo-Indian words.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

1 . Hermann Jordan [Privatdoz. f. Kirchengesch. an

der Univ. Greifswald], Rhythmische Prosa in

der altcbristlichen lateinischen Lite-

ratur. Ein Beitrag zur altchristlichen Literatur-

geschichte. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher),

1905. 78 S. 8" mit 1 Tabelle. M. 2.

2. Rhythmische Prosatexte aus der ältesten

Christenheit (das apostolische Symbol, Novatian

de Trinitate I und Novatianpredigt I) für Seminar-

übungen. Mit Angabe der Rhythmen herausgegeben

von Hermann Jordan [Privatdoz. f. Kirchen-

gesch. an der Univ. Greifswald]. Ebda, 1905.

22 S. 8». M. 0,60.

1. Der Verfasser, dessen Buch über die Theo-

logie der sogen, tractatus Origenis in der DLZ.

1903 Nr. 15 Sp. 890 ff. besprochen wurde, sucht

in dieser neuen Schrift nach einer kurzen orien-

tierenden Einleitung zunächst »die Grundzüge

der lateinischen rhythmischen Prosa« festzustellen

d. h. die Frage zu beantworten: Wie oft stellen

sich die als rhythmisch geltenden Klauseln (1.
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Kretikus -j-Trochaeus; 2. Kretikus -f- Kretikus; 3.

Kretikus -{- Ditrochaeus; 4. Ditrochaeus) in der

lateinischen Sprache von selber ein? Er unter-

sucht zu diesem Zwecke zwei Schriften, bei de-

ren Verfassern von Kenntnis und bewufster An-

wendung des rhythmischen Satzschlusses nicht

die Rede sein kann, die als Falsifikat des Eras-

mus entlarvte pseudocyprianische Schrift »de

duplici martyrio« (Hartel III, S. 220 ff.) und die

beiden ersten Kapitel von Harteis praefatio zu

Cyprian. Da sich dabei herausstellt, »dafs sich

durchschnittlich in V4 aller F'älle in den Satz-

schlüssen unsere rhythmischen Klauseln oder

ihre Ableitungen von selber einstellen«, dafs durch-

schnittlich ^/s aller Schlüsse die erste, ^/g die

zweite, V9 die dritte, V3 die vierte Form auf-

weisen und in durchschnittlich V3 der Schlüsse

die einfache Form (ohne aufgelöste Längen und

ohne irrationale Längen für Kürzen) erscheint,

so formuliert der Verf. den Satz, dafs diejeni-

gen Autoren den rhythmischen Satzschlufs be-

obachten, bei denen 1. »die Zahl der unrhythmi-

schen Formen beträchtlich unter V4 aller Satz-

resp. Satz- und Nebensatzklauseln sinkt oder

dieselben ganz verschwinden«, 2. »die Zahl der

[dem Ohre besonders angenehmen und deshalb

bevorzugten] kretischen Schlüsse und ihrer Ab-

leitungen auf Kosten der unrhythmischen Formen
und der Form ^ — ^ und ihrer Ableitungen

wesentlich über V5 bezw. ^/g aller Schlüsse

wächst«, 3. »die Zahl der einfachen Klauseln die

der Ableitungen wesentlich übertrifft«. In einem

»Zur Literatur« betitelten Exkurse S. 28 ff. wer-

den die bekannten Arbeiten von W. Meyer, E.

Müller, Norden, Wolff und Zielinski gewürdigt.

Die von letzterem als Grundformel aller Schlufs-

forraen betrachtete sogen. Integrationsklausel (kre-

tische Basis und trochäische Kadenz) ist nach Jor-

dans Überzeugung den christlichen Autoren der

ersten Jahrhunderte gänzlich unbekannt. S. 33 ff.

wendet sich der Verf. dem apostolischen Symbol
und den Novatian zugeschriebenen Schriften zu.

Der lateinische Text des Symbols (v. 3 wird dem
Rhythmus zu Liebe (?) die Umstellung virgine

Maria für Maria virgine vorgenommen, für die

mehrere alte Zeugen angerufen werden können)
macht dem Verf. den Eindruck eines »sehr fein

zusammengesetzten rhythmischen Ganzen«, wie
es bei einer Übersetzung aus dem Griechischen
nicht leicht hätte zustande kommen können, um
so weniger, als »der griechische Text des Sym-
bols ein nach den Gesetzen der griechischen

rhythmischen Prosa der nachklassischen Zeit gänz-

lich unrhythmisches Gebilde ist«. Er glaubt da-

her den wichtigen Schlufs ziehen zu dürfen, dafs

der lateinische Text des römischen Symbols
(dessen Entstehung G. Krüger kürzlich mit dem
Kampfe gegen den Gnostiker Marcion in Zu-
sammenhang gebracht hat: Zeitschr. i. d. neu-
testamentl. Wiss. VI [1905] S. 72 ff.) der origi-

nale sei. Novatians Rhythmenpraxis ist nach J.

keine einheitliche und gleichmäfsige. Wo seine

Darstellung »ein stärkeres rhetorisches Gepräge
annimmt, wo Stoff und Darstellung zu höherem
Schwünge kommen [z. B. in De trinit. cap. 1.

das S. 44 ff. vollständig rhythmisch analysiert

wird, cap. 29 und de spect. 9], da stellt sich

auch sofort der Rhythmus in höherer Reinheit

und genauerer Durchführung ein«. Mit Vorliebe

werden die 3 ersten der oben genannten Schlufs-

formen nebst einigen ihrer Ableitungen verwen-

det, ohne dafs dem von selbst sich so leicht ein-

stellenden Ditrochäus aus dem Wege gegangen

wird. In der Wortabteilung, die aber für No-

vatian »ebensowenig wie für Cicero und andere

das wesentliche, konstituierende Moment der

clausula rhetorica« gebildet hat, tritt ein starkes

Präponderieren der Schemata — —
j

{esse

dicuntur) und • — — (di/versa stipendia)

zutage. Zwei der dem Novatian von einigen

Gelehrten aus anderen Gründen zugeteilten Schrif-

ten, nämlich »adversus Judaeos« (vgl. Harnack,

Gesch. d. altchristl. Lit. II 2 S. 402 ff.) und die

tractatus Origenis, deren erster S. 55 ff. in einer

neuen, den von Batiffol unterschätzten codex F
gebührend verwertenden Textrezension und mit

genauer Bezeichnung der Rhythmen zum Abdruck

gebracht wird, stimmen auch in rhythmischer

Hinsicht mit den sicher echten Schriften (de trini-

tate, de cibis Judaicis, epist. 30 und 36 inter

Cypr., de spectaculis, de bono pudicitiae) überein

und zwar »nicht nur im grofsen und ganzen, son-

dern so, dafs wir auch im einzelnen die gleichen

Züge erkennen können«. Dagegen entspricht

in »Quod idola dii non sint« (Harnack a. a. O.

S. 407) und »de laude martyrii« (Harnack S. 404ff.)

die »pedantisch genaue Anwendung der Rhythmus-

regeln von der ersten Zeile bis zur letzten« nicht

der Gepflogenheit Novatians. Vgl. für das ein-

zelne die beigegebene Tabelle. — Zu S. 12 sei

bemerkt, dafs die kommentierte Ausgabe des

Minucius Felix von Norden nach der Mitteilung

dieses Gelehrten in den Gott. gel. Anz. 1904

S. 294 leider nicht erscheinen wird, dafs wir

aber über die »clausules metriques« im Octavius

eine Arbeit von H. Bornecque, Le Musee Beige

VII (1903) S. 247 ff. erbalten haben. Über

Tertullian ist H. Hoppe , Syntax und Stil des

Tertullian, Leipzig 1903 S. 154ff. zu vergleichen.

— An den beiden S. 36 Anm. 1 angeführten

Stellen des Faustus von Reji steht Carmen in

der ursprünglichen weiten Bedeutung des Wortes:

vgl. Norden, Kunstprosa S. 161. — S. 44 be-

merkt
J.

zur Motivierung des rhythmischen Baues

von Novat. de trin. 1 : »Hier lag es dem Autor

daran, zum Eingange seiner grofsen Schrift das

Lob des Schöpfers Himmels und der Erde, in

dessen Lob seine Schrift auch am Ende aus-

klingt, in erhabener Sprache zu feiern«. Ganz

richtig; die Sprache ist aber deshalb so erhaben.
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weil sie sich, wie der Ref. an anderer Stelle

zeigen wird, an die Liturgie anlehnt.

2. Um den Studierenden der Theologie die

in der vorstehenden Schrift behandelten Probleme

näher zu bringen, hat der Verf. einen billigen

Sonderabdruck der drei daselbst rhythmisch ana-

lysierten Texte mit kurzer Vorbemerkung ver-

anstalten lassen.

München. Carl Weyman.

L. Whibley [Lecturer f. griech. Gesch. an der Univ.

Cambridge], A companion to Greek Studie s.

Cambridge, University Press (London, C. J. Clay &
Sons), 1905. XXX u. 672 S. 8" mit 5 Karten und
141 Abbild. Sh. 18.

Das Sammelwerk, zu dessen Mitarbeitern die be-

deutendsten Vertreter der klassischen Altertumswissen-

schaft in England gehören, will den Studenten zur Ein-

führung in alle Gebiete des griechischen Lebens dienen.

Es umfafst die folgenden Abschnitte: Geographie von

H. F. Tozer, Fauna und Flora von H. B. Tristram,
Chronologie von R. D. Hicks, Literaturgeschichte von

R. Jebb, Geschichte der Philosophie von H. Jackson
und R. D. Hicks, Architektur von Penrose und Gard-
ner, Prähistorische Kunst und Skulptur von Waldstein,
Malerei von Earp, Vasenmalerei von A. H. Smith, ge-

schnittene Steine von Ridgeway, Musik von Archer-
Hind, Mythologie und Religion von E. A. Gardner,
griechische Verfassungen von L. Whibley, Recht von

W. Wyse, Bevölkerung und Sklaverei von R. J. Mayor,
Kolonisation, Handel und Gewerbe von H. J. Edwards,
Gewichte, Mafse und Münzen von W. Ridgeway, Krieg

von C. W. Oman, Schiffahrt von A. B. Cook, Kalender

von J. Gow, Geburts-, Hochzeits- und Leichenfeierhch-

keiten von Frl. Harrison, Erziehung von Wilkins,
Buch und Schrift von James, Stellung der Frau von

W. Cornish, Kleidung von Lady Evans, Privatleben,

Gastmähler, Spiele, Reisen usw. von E. A. Gardner,
Heilkunde von C. Allbutt, Dialekte von Neil und Giles,

Epigraphik von Roberts, Paläographie von R. Harris,

Wortkritik von R. Jebb, Metrik von Verrall und Ge-

schichte der Philologie von J. H. Sandys.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. mittel- u. neugriech. Philol. an der

Univ München Dr. Karl Krumbacher ist von der bel-

gischen Akad. d. Wiss. zum korresp. Mitgl. ernannt

worden.
Neu erschienene Werke.

Diodori Bibliotheca Historica. Rec. C. Th.

Fischer. Vol. IV. Leipzig, Teubner.

Zeltschriften.

Hermes. 40, 2. U. von Wilamowitz-Möllen-
dorff, Lesefrüchte. — M. Ihm, Beiträge zur Text-

geschichte des Sueton. IV. Die mafsgebenden Hand-

schriften. — H. Magnus, Ovids Metamorphosen in

doppelter Fassung? — W. M. Lindsay, Festi codicis

Neapolitani novae lectiones. — H. Kühlewein, Die

Schrift Tispl äjpiuv üSättuv loittov in der lateinischen Über-

setzung des Cod. Paris. 7027. — M. Pohlenz, Plutarchs

Schrift nspi s59-u}j.{ai;. — H. Di eis, Aristotelica. — G.

Knaack, Peristera. — G. Landgraf, Horatiana.

American Journal of Philology. 26,1. E. G. Sihler,

The Collegium Poetarum at Rome. — E. 0. Winstedt,
A Bale Ms of Consentius. — J. A. Scott, Additional

noles on the vocative. — F. J. Merchant, Seneca the

philosopher and his theory of style. — J. J. Schlicher,

The moods of indirect quotation.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

J. Rouge, Frederic Schlegel et la genese
du romanticisme allemand (1791— 1797).

Paris, Albert Fontemoing, 1904. XIV u. 316 S. 8".

Fr. 7,50.

Derselbe, Erläuterungen zu Fr. Schlegels
Luc in de. Halle, Max Niemeyer, 1905. XIV u.

315 S. 8°. M. 4.

P'ür ein ruhiges sachliches Einzelverständnis

der Romantiker ist in den letzten Jahren mehr

geschehen als vorher in Jahrzehnten. Was nach

Hayms epochemachender Pionierarbeit durch die

bedeutenden Studien Diltheys, Scherers, Minors

und anderer geleistet wurde, förderte mehr unsere

Gesamtanschauung als unsere Einzelerkenntnis.

Diese Epoche wurde dann wohl durch Riccarda

Huchs schönes Werk vorläufig abgeschlossen, und

es begann, vorzugsweise durch Erich Schmidts

und Walzeis Anregungen geleitet, eine Zeit der

fördernden Monographien zur Romantik.

Rouge tritt in diese Reihe wohlvorbereitet ein.

Wie er die Literatur mit gründlicher Kenntnis

beherrscht, zeigt er sich in dem Buch zur Lucinde

auch in freier Verfügung über unsere Sprache,

ein erfreuliches Symptom, das wir an französi-

schen Arbeiten zur deutschen Literaturgeschichte

schon wiederholt beobachten durften. Auch in

bezug auf die Auffassung erscheint er uns nicht

— wie etwa H. Schoen in seinem bedauerlichen

Buche über die »Wahlverwandtschaften« — als

P'remder. Mit den neueren .arbeiten aus der

Schule Erich Schmidts und Walzels teilt die seine

eine apologetische Tendenz, die zwar, wie in

Marie Joachimis interessantem Buch, zunächst

dem enfant terrible der Gruppe, Fr. Schlegel,

zu gute kommt, mit den Schlufsworten aber doch

aus dieser einen »Rettung« weitere Folgerungen

gezogen sehen möchte.

Bezeichnend ist nun aber, dafs diese Tendenz

nicht, wie sonst, vom romantischen Standpunkt

aus durchgeführt wird, sondern gerade vom
rationalistischen. Frühere Verteidiger suchten

gerade das Romantische als Argument heraus:

das Genial -Sprunghafte, Intuitive; M. Joachimi

und R. wollen dagegen das Systematische,

eigentlich Philosophische herausarbeiten, wobei

die Schuld an der herkömmHchen Anschauung

gern auf Tieck, freilich einen schlimmen Dichter-

Denker, abgewälzt wird. Es kann keine Frage

sein, dafs diese neue Auffassung in vielen Punkten

einen Fortschritt bedeutet, und dafs R. wie

M. Joachimi hierin öfters auch gegen Haym recht

behalten werden, der als Historiker immer gern

Erzieher zur Ordnung blieb. Dagegen hege ich

Zweifel, ob Im ganzen nicht doch die ältere Mei-

nung siegen wird. Der von Grund aus frag-

mentarische Fr. Schlegel dürfte am Ende über
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den umfassenden Philosophen triumphieren wie

der Trinkkumpan Devrients über Grisebachs ge-

setzten Bürger E. Th. A. Hoffmann oder wie

der boshafte Gutzkow Freytags, Kellers, Auer-

bachs über H. H. Houbens sentimentalen Ly-
riker.

Doch für den Augenblick ist die Reaktion

unzweifelhaft segensreich. In fast zu eingehen-

der Gründlichkeit verfolgt K. den Entwickelungs-

gang des jungen Schlegel. Sein Auge ist dabei

auf die Ausbildung der Persönlichkeit gerichtet,

vor allem aber auf die Geschichte seiner Philo-

sophie (S. 60. 288. bes. 297), dies Wort im

romanischen Sinn genommen: als räsonnierende

Weltanschauung. In dem Bestreben, eine Syn-

these von Antik und Modem (S. 83 Anm.) zu er-

möglichen, wird der Kern der Entwickelung gefun-

den und die Linie von dem Klassizisten (S. 306)
zu dem eigentlichen »Romantiker« nachgezeichnet.

Der Kultus der Kunst als solcher und die Ver-

ehrung der Frau werden (S. 143. 177) feinsinnig

als wirksame Faktoren aufgezeigt und die Ent-

fernung des Gott ignorierenden Jünglings (S. 167)

von dem zukünftigen Ultrakatholiken nicht ver-

deckt, sonst aber manch früher Ansatz z. B. zu

der spezifisch romantischen Auffassung der Ironie

(S. 114) bemerkt. Oft findet R. auch mit Recht
bei Schlegel erst eine Tendenz, noch keine Theo-
rie (S. 1 54), so auf die Vornehmheit (S. 171), aber

noch nicht einmal eine solche auf die jungdeutsche

»Emanzipation des Fleisches« (S. 162). Fort-

während wird dabei der Standpunkt des jungen

»Terroristen« (S. 310) mit dem seiner Lehrer,

Schiller (S. 202; über die Wirkung des Bruchs

gut S. 226), Fichte (S. 228 f. 290), Lessing

(S. 271. 283), Novalis (S. 241) verglichen. .\uch

Einzelheiten, wie Korrekturen in den Schriften

(S. 277 Anm.) werden zur Aufhellung des Pfades

benutzt.

Das Hauptergebnis der Untersuchung auf

spezifisch phüosophiegeschichtlichem Boden, der

Nachweis, dafs Schlegel doch nicht das empi-

rische Ich an die Stelle von Fichtes abstraktem
gesetzt habe (S. 239), spielt eine grofse Rolle

auch in dem Erläuterungsbuch zur »Lucinde«
(S. 116). In praktischer Einrichtung (S. 13)
wird hier der Inhalt durchgesprochen, worauf
Anmerkungen zu einzelnen Stellen folgen. R.

ist wieder bemüht, eine wirkliche Entwickelung,
diesmal im Charakter des Julius, aufzudecken,
die in der Richtung auf Selbstüberwindung
(S. 25. 100) gesucht wird. Natürlich berührt
sich das Werk vielfach mit dem andern: auch
hier wird gegen Haym (S. 57. 121. 127) und,

nicht immer glücklich, gegen andere Tadler
Schlegels, wie Brandes und Gutzkow (S. 42
vgl. 85), polemisiert: Schlegels Verherrlichung
des Müfsigganges oder seine pedantische Oppo-
sition gegen die konventionelle Pädagogik sind

doch ernster, als R. meint. Aber mit Recht

sucht er nach dem positiven Ideal (S. 28), sieht

eine Läuterung des Charakters (S. 44) erstrebt

und beseitigt mit seiner Interpretation von Kunst-

ausdrücken, wie »ungeschickt« (S. 31. 64. 108

»Frechheit« (S. 47 f.), »Willkür« (S. 56) manche^
Mifsverständnis. Doch tritt im ganzen die apo-

logetische Tendenz hier störender als in dem
andern Werk hervor (S. 90. 117). Sehr inter-

essant ist dann die Untersuchung, wieviel Wahr-
heit, wieviel Dichtung in dem Unglücksbuche steckt

(S. 91 f. vgl. 108), wozu denn Schlegels Leben
und sein Charakter (»trockene aber aufrichtige

Überschwänglichkeit« [S. 98], Zudringlichkeit

[ebda]), von neuem geprüft werden müssen.

Schlegels Verhältnis zu andern Persönlichkeiten,

wie Novalis (S. 51), Schleiermacher (S. 89. 1 13 f.),

Caroline (S. 100; ihr Einflufs wird wohl über-

schätzt), Dorothea (S. 104), d'Alton (S. 115)

kommt auch hier zur Sprache. Allgemeinere Mo-
tive, wie das der Kameliendame (S. 97) oder das

künstlich von Schlegel herbeigeholte des Meeres

(S. 101) rufen zur Beachtung auf. Eine inter-

essante Streichung in Waitz' Briefpublikationen

wird (S. 105) nachgewiesen. Dankenswert sind

aber besonders auch die stilistischen Beobachtun-

gen, die namentlich auch die Übergänge von einem

Romanstück zum andern betreffen (»poetische

Kadenz« S. 107). Man sieht — wenn R.s Schlufs-

urteil auf »dilettantischen Individualismus < (S. 129)

lautet, wird dies Epitheton dem Biographen

des jungen Schlegel und seiner Lucinde niemand

zuerteilen dürfen

!

Berlin. Richard M. Meyer.

t Paul V. Winterfeld [aord. Prof. f. mittelalterl. Latein

an der Univ. Berlin], Hrotsvits literarische
Stellung. I. [."Archiv für das Studium der neueren

Sprachen und Literaturen. CXIV, 1. 2.] Braun-

schweig, George Westermann, 1905. S. 25— 75. 8'.

Paul von Winterfelds letzte Arbeit behandelt in ihrem
ersten Abschnitt die Frauendichtung im Mittelalter. Die

fünf Unterabteilungen tragen die Überschriften: Des
Mädchens Klage, Niedersächsische Heimatkunst im
Mittelalter, Eine Sequenz Hrotsvits? (Gaude caelestis

sponsa). Die Legende der hl. Agnes, Das .Mittelalter und
die moderne Liebe. — Der IL Abschnitt hat den .Mimus

im .Mittelalter zum Gegenstande und sucht zu erweisen,

dafs >auch die lateinische Kunstdichtung des Mittel-

alters, dafs gerade Genies wie Notker und Hrotsvit ihr

Bestes dem Mimus verdanken«. Er stellt zusammen den

Mimus mit der Siegesballade, dem Spottlied, der geist-

lichen Ballade und der Karolingischen Ekloge, geht ein

auf Notkers Stellung zum Mimus, sucht den Mimus im

Ruodlieb herauszustellen und behandelt schliefslich Hrots-

vits Legenden und Dramen.

Notizen und Mittellungen.

Nen erscUeaeae IVerke.

E, Martin und H. Lienhart, Wörterbuch der

elsässischen Mundarten. II, 4. Strafsburg, Karl J.

Trübner. M. 4.

Altdeutsches Lesebuch hgb. von H. Stöckel.

Bamberg, C. C. Buchner. .M. 2,80.

Gedichte aus alter und neuer Zeit. Für Handels-,

Real- und .Mittelschulen zusammengestellt von P. RacheL

Leipzig, Dieterich. Geb. M. 1,40.
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Deutsche Liebesbriefe aus neun Jahrhunderten.
Gesamm., eingel. u. mit einem erklär. Anhang hgb. von
Dr. Julius Zeitler. Leipzig, Julius Zeitler.

E.A. Gutjahr, Zur neuhochdeutschen Schriftsprache
Eykes von Repgowe, des Schöffen beim obersten sech-

sischen Gerichtshofe und Patriziers in der Bergstadt zu
Halle a. d. Saale. [Zugleich als Beigabe zum 4. Jahresber.

der Stadt. 4. Realschule zu Leipzig-Lindenau.] Leipzig,

Dieterich. M. 3,60.

O. F. Walzel, Friedrich Schiller. Rede zum Schiller-

tage. Bern, A. Francke. M. 0,60.

A. Fries, Beobachtungen zu Schillers Stil und Metrik.

fS.-A. aus Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte.

5. Bd. Ergänzungsheft.] Berlin, Alexander Duncker.
L. Benoist-Hanappier, Le drame naturaliste en

Allemagne. Paris, Felix Alcan. Fr. 7,50.

Zeitschriften.

Euphorion. 12, L A. Leitzmann, Schillers Ge-

dichtentwurf »Deutsche Gröfsei. — H. Michel, Schillers

Ansichten über die Sprache. — J. Petersen, Schiller

als Redaktor eigener Werke. — R. Fester, Vorstudien

zur Säkularausgabe der historischen Schriften Schillers

(Werke XIII—XV). — J. E. Wackern eil, Schillerreli-

quien aus Tirol. — L. Bobe, Schiller und Dänemark.
— R. Woerner, Schiller in Norwegen. — R. Ischer,
Ein Urteil über Schiller aus der Schweiz (1795). — G.

Witkowski, Zu Schillers Gedicht »An die Sonne«; Zu
Schillers Brief Nr. 1073 (Jonas). — R. M. Meyer,
Zwei Fridericianische Anekdoten bei Schiller.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Masuccio von Salerno, Novellen. Zum ersten-

mal übertragen von Paul Sakolowski [Dr. phil.].

1. Band. Altenburg S.-A., Theodor Unger, 1905.

2 Bl. u. 173 S. 8». M. 2,50.

Der Übersetzer wollte den alten Masuccio

wieder lebendig machen und hat sich dazu ein

sehr geschicktes Verfahren gewählt: er über-

springt die umständlichen Dedikationen am An-

fang und die tendenziösen Moralisationen am
Schlufs der Erzählungen. Diese selbst aber sucht

er in einem altertümelnden und mundartlich ge-

färbten Deutsch wiederzugeben. Gewifs, ein

treffliches Programm! Aber, um es durchzuführen,

mufs man erstens italienisch verstehen und zwei-

tens deutsch können. Sakolowski kann weder
das eine noch das andere. Es ist schade, dafs

er sich nicht die Mühe genommen hat, das schöne

Formtalent, das er zweifellos besitzt, gewissen-

hafter zu pflegen. Ich darf mir wohl die Mühe
sparen, die vielen Nachlässigkeiten und die kräf-

tigen Schnitzer, die ich mir angestrichen habe,

mitzuteilen. Möge der zweite Band sich besser

präsentieren.

Heidelberg. Karl Vofsler.

J. A. Bruins, An English Reading-Book for advan-

ced pupils. Groningen, P. Noordhoff, 1904. VIII u.

191 S. 8°. Fl. 1,25.

Den Hauptteil des Buches machen 20 Prosastücke

aus; darunter ist Bulwer mit Abschnitten aus Night and

Morning und The last Days of Pompeii, Dickens mit

Stücken aus Nicholas Nickleby, David Copperfield und
Oliver Twist vertreten; ferner finden wir Goldsmiths
Vicar, Gullivers Reisen von Swift, Marryats Children of

the new Forest usw. Unter dem Text gibt der Heraus-

geber in englischer Sprache sachliche Erklärungen und
Hinweisungen auf die Grammatik; ferner Übersetzungen

in holländischer Sprache. — Den weiteren Inhalt bilden

17 Gedichte.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchrunik.

Zum aord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Frei-

burg i. d. Schw. ist J. Bertoni aus Modena berufen

worden.
Der Privatdoz. f. französ. Sprache u. Lit. an der

Univ. Rostock Dr. Julius Robert ist am 14. Mai, im
86. J., gestorben.

Der Lehrer f. Englisch am Seminar f. oriental. Sprachen
zu Berlin Prof. Dr. Karl Lentzner ist kürzlich, im 63.

J., gestorben.
Neu erschienene Werke.

G. C. Williamson, Milton. [Bell's Miniature Series

of Great Writers.] London, George Bell & Sons. Geb.

Sh. 1.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Ch. Huelsen [2. Sekretär des Kais. Deutsch. Archäol.

Instituts in Rom, Prof. Dr.], Das Forum Roma-
num. Seine Geschichte und seine Denkmäler. Rom,

Loescher & Co. (Bretschneider und Regenberg), 1904.

VII u. 219 S. 8» mit 3 Plänen und 109 Textabbild.

M. 4.

Das Buch ist für Leser bestimmt, die nach

des Verf.s Worten über das Forum eingehen-

dere Belehrung suchen, als sie die knappen An-

gaben der Reisehandbücher zu bieten vermögen,

und entspricht diesem Zwecke vollkommener als

ähnliche frühere Versuche, wie z. B. das Schrift-

chen von, Borsari. Es zerfällt in zwei Teile,

eine Geschichte des Forums, die in knappen

Zügen das Wesentliche über die Entwicklung

des Platzes im Altertum, den Untergang im

Mittelalter und die allmähliche Aufdeckung bis

zu den Ausgrabungen unserer Tage bringt.

Darauf folgt eine Periegese, die die einzelnen

Monumente behandelt und dabei dem Rom-
besucher nützliche Winke über die Reihenfolge

gibt, in der die Monumente zu besichtigen

sind. Was Huelsen an Erklärungen gibt, ist

durchweg gut, dem Stande der neuesten For-

schungen entsprechend und dem Leserkreise, für

den das Buch geschrieben ist, angemessen. Als

bemerkenswerten Irrtum möchte ich erwähnen,

dafs er über die von Cäsar gebauten und von

Antonius dedizierten Rostra auf S. 16 sagt, sie

seien wahrscheinlich von Augustus vollendet; auf

S. 61 wird sogar ohne weiteres gelehrt, dafs erst

Augustus das Vorhaben, die Rednerbühne zu ver-

legen, ausführte. Die Kritik tritt fast überall

in wohltuender Weise zurück, nur an wenigen

Stellen, wie z. B. bei der Behandlung des Comi-

tiums, wo die gegensätzlichen Meinungen nicht

genügend ausgeglichen sind, werden die Kontro-
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versen kurz berührt. Freilich finden sich dafür

unter den gesicherten Tatsachen hie und da

welche, die, wie der »Hof der Minerva«, doch

nur eine Geltung als Hypothesen beanspruchen

dürfen. Es würde dem Buche auch nicht ge-

schadet haben, wenn H. auf die Erwähnung der

bei Gelegenheit der neuesten Ausgrabungen so

üppig aufgesprofsten willkürlichen Benennungen,

an die er doch selbst nicht glaubt, ganz ver-

zichtet hätte. »Man hat den Anbau Rostra Van
dalica genannt« heifst es S. 69, »man hat die

Räume für einen Carcer erklärt« auf S. 186. —
Diese und ähnliche Sätze dienen, auch wenn sie

bekämpft werden, schliefslich dazu, falschen Be-

nennungen zu einer Art Berechtigung zu ver-

helfen.

Der reichliche Schmuck des Buches an Plänen

und Abbildungen jeder Art unterstützt die Bestre-

bungen des Verf.s, dem Leser ein klares Bild

des Forums zu geben, auf das wirksamste, na-

mentlich sind die Pläne zuverlässig und vollstän-

dig. Auch dafs die Stellen aus antiken Autoren

in geschmackvollen Übersetzungen gebracht wer-

den, wird manchem lieb sein. Hinter dem Text
folgen für solche Leser, die eine eingehendere

Orientierung wünschen, ein nach den Monumen-
ten geordnetes Verzeichnis der wichtigsten Beleg-

stellen aus der alten Literatur und Hinweise auf

die neuesten Arbeiten über römische Topographie.
Zwei Register, der Abbildungen und der Namen,
schliefsen das Buch, dem es bei seiner Brauch-

barkeit sicher nicht an weiteren Auflagen fehlen

wird.

Berlin. Otto Richter.

Adolfo Schulten [Privatdoz. f. alte Gesch. an der Univ.
Göttingen, Prof.], L'Africa romana. Traduzione di

L. Cesano, con prefazione del prof. Dante Vaglieri.
.Ma'iland, Albrighi Segati e C, 1904. 122 S. 8°.

Schaltens Schrift über das römische .Afrika ist im
J. 1899 erschienen und an dieser Stelle (1900, Sp. 3126)
gewürdigt worden. Der jetzt vorliegenden italieni-

schen Übersetzung hat der bekannte Epigraphiker Vaglieri
ein kurzes Vorwort voraufgeschickt, in dem er die Ziele
des Buches, das er »indovinato e fortunato- nennt,
auseinandersetzt.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Ed. Spranger, Die Grundlagen der Geschichts-
wissenschaft. Berlin, Reuther & Reichard. .M. 3.

0. Dittrich, Die Grenzen der Geschichte. [S.-A.
aus der Histor. Vierteljahrschr. VIII. Jahrg.] Leipzig,
Teubner.

Zeitschriften.

The American Historical Review. April. G.Smith,
The treatment of history. — G. B. Adams, Methods of
work in historical seminaries. — W. G. Brown, The
early life of Oliver Ellsworth. — H. B. Learned, Origin
of the title Superintendent of Finance. — Documents on
the Blount Conspiracy, 1795— 1797.

Revue historique. .Mai-Juin. R. Guyot et F. The-
nard, Le conventionnel Goujon. I. — E. Driault, Na-
poleon ler et 1' Italic. I. Bonaparte et la Republique cisal-
pine. — E. Babut, Le date du concile de Turin et le

developpement de l'autorite pontificale au V* siecle. —
E. Bourgeois, Une nouvelle edition des Memoires de
Choiseul. — L. Maury, Les comtesses de la Marck et

de Bouffiers et Gustave III (fin).

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

A. Bugge [Prof. f. Gesch. an der Univ. Christiania],

Vikin gerne. Billeder fra vore forficdres Uv. Kopen-

hagen, Christiania, Gyldendal, 1904. 319 S. 8'.

A. Bugge, ein Sohn des bekannten Sprach-

forschers und Mythologen Sophus Bugge, machte

sich zunächst durch Monographien über mittel-

alterliche Wirtschafts- und Stadtgeschichte des

Nordens vorteilhaft bekannt, um sich später dem
Studium des Irischen und insbesondere des

Wechseleinflusses von Iren und Skandinaviern

hinzugeben. Bei uns war in dieser Hinsicht

durch Zimmer vorgearbeitet worden, Steen-
strup hatte in seiner umfassenden Darstellung

der Vikingerzeit auch die Niederlassungen der

Dänen und Norweger in Irland berücksichtigt,

und Sophus Bugge konnte in seinen berühm-

ten Studien über die Entstehung der nordischen

Götter- und Heldensagen an den irischen Ein-

flüssen nicht vorübergehen. Er hat, wie es

scheint, seinen Sohn auf dieses Arbeitsfeld ver-

wiesen, dem sich A. Bugge in jüngster Zeit mit

Energie zugewendet hat. Mit grofser Spannung

wird jeder, der sich für die Kultur- und Rechts-

geschichte des skandinavischen Nordens inter-

essiert, den Resultaten, die die Forschung dieses

bisher wenig gekannten Quellenkreises zeitigen

wird, entgegensehen. Möglich, dafs auf manche
Dinge ein völlig neues Licht fällt, und dafs, was
als nordische Eigentümlichkeit erschien, von Ir-

land entlehnt ist. Für die Form der isländischen

saga und die der Skaldengedichte ist irischer

Einflufs nicht unwahrscheinlich, und überhaupt

dürfte Island in höherem Grade, als bisher an-

genommen wurde, eine Mischung keltischer und

skandinavischer Kulturelemente aufweisen. Für

die Rechtsgeschichte ist die Ausbeute noch

nicht grofs. Vielleicht führt die Sitte, dafs die

Häuptlinge ihre Kinder geringeren Leuten zur

Auferziehung gaben, auf Irland zurück (Vikingerne

S. 106); das Krossa von Gula|)ingslög 7 2 findet

sich, wie bereits Hertzberg, Grundtraekkene

S. 64 bemerkt, im keltischen Recht von Wales.

Aber im ganzen entnimmt der Leser doch nicht

den Eindruck, dafs keltisches Recht im grofsen

rezipiert ist, umgekehrt findet er manches in Ir-

land wieder, was zweifellos von den Skandina-

viern nach Irland gebracht wurde. Spuren der

Blutsbrüderschaft scheinen nachweisbar, der

Tempelring, auf den geschworen wurde, wird

erwähnt, das Brautkaufgeld (mundr) scheint noch in

älterer Gestalt nachweisbar zu sein u. a. m. Doch

mufs das abschliefsende Urteil vertagt werden.
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Das vorliegende Buch ist populär gehalten.

In glänzender, dichterisch bilderreicher Sprache
führt es uns Gestalten und Verhältnisse der

Vikingerzeit vor: die Frauen, Kinder und Alten,

das Leben in den irischen Ansiedelungen der

Dänen und Norweger, die Denkmäler auf Man
und Gotland. Dann wird die Kultur der Vikinger-

zeit und ihr Übergang zu dem späteren Mittel-

alter in grofsen Zügen gezeichnet. Die Phantasie

arbeitet an vielen Stellen mehr, als der nüchterne

Forscher einräumen möchte, so zumal bei der

Deutung der Steindenkmäler, der Vergleichung

von Man und Gotland, die der Verf. ge-

wissermalsen als die beiden End- und Ausgangs-

punkte von Kulturströmungen hinstellt. Es wird

nicht selten eine Möglichkeit als erwiesene Tat-

sache hingestellt, so dafs die Rigs|)ula im kelti-

schen Westen, speziell auf Man entstanden sei

(S. 282), was schwer glaublich ist. Aber un-

zweifelhaft ist die frische Anschaulichkeit der Dar-

stellung von gröfstem Reize, und so wird das

Buch mit Vergnügen lesen, auch wer Bedenken

trägt, dem Inhalt stets beizupflichten.

Rostock. Karl Lehmann.

Georg Rummel [Assistent an der kgl. Kreisrealschule

Würzburg], Bertold VII. der Weise Graf von
Henneberg 1284— 1340. Ein Beitrag zur Rechts-

und Territorialgeschichte im 14. Jahrb. Würzburger
Inaug.-Dissert. Würzburg, Druck von J. C. Becker,

1904. IX u. 71 S. 8°.

Unter sorgfältiger Benutzung des Urkundenmaterials

und der Chroniken gibt der Verf. ein Bild von dem be-

deutendsten Mitgliede des hennebergischen Grafenge-

schlechtes; Bertold VII. hat nicht nur sein Geschlecht

durch Neuerwerbungen und die Erlangung fürstlicher

Rechte gestärkt, er ist auch eine bemerkenswerte Gestalt

in der Reichsgeschichte, da er bei Albrecht I. und Hein-

rich VII. bedeutenden Einflufs hatte und einer der her-

vorragendsten Helfer Ludwigs des Bayern war. Be-

merkenswert ist vor allem, dafs er in der Mark Branden-

burg während der Regierung des minderjährigen Ludwig
geradezu die Leitung in Händen hatte.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Bericht über die wissenschaftlichen Unternehmungen
der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde,

erstattet vom Vorsitzenden Archivdirektor Prof. Dr.

J. Hansen.

Seit der vorjährigen Hauptversammlung wurden ver-

öffentlicht: 1. Übersicht über den Inhalt der kleineren

Archive der Rheinprovinz, Bd. II, bearb. von Arm. Tille

und Joh. Krudewig. Bonn 1904. (Publ. XIX.) — 2. Die

romanischen Wandmalereien der Rheinlande, von Paul

Giemen. Tafelbd. Düsseldorf 1905. (Publ. XXV.) —
Nach dem Bericht des Geh. Rats Prof. Loersch in Bonn
sind die Vorarbeiten für den II. Band der rheinischen
Weistümer (Weistümer der Oberämter Mayen und
Münstermaifeld) so weit gefördert worden, dafs er im

Laufe des Jahres zum Abschlufs kommen wird. Es

sind Vereinbarungen getroffen, die fortan eine regelmäfsige

Weiterführung dieser grofsen Edition gewährleisten. —
Für die von Geh. Rat Prof. Lamprecht in Leipzig geleitete

Veröffentlichung rheinischer Urbare konnte Biblio-

thekskustos Dr. Hilliger in Leipzig wie im Vorjahre

auch jetzt die Ausgabe der Urbare von S. Severin
infolge längerer Krankheit und anderer dringender

wissenschaftlicher Arbeit nicht wesentlich fördern, wird
aber nunmehr die unterbrochene Arbeit wieder auf-

nehmen und nachhaltig fortführen. — Der Bearbeiter

der Werden er Urbare, Prof. Dr. Kötzschi<e in Leip-

zig, hat die Texte des I. Bandes nebst den Anhängen
im Druck fertig gestellt. Von der Einleitung ist ein er-

heblicher Teil der Druckerei übergeben worden. Sie wird,

abgesehen von einem Überblick über die Geschichte des

Klosters und die Quellen, hauptsächlich der Einführung

in das wirtschafts-, verfassungs- und rechtsgeschichtliche

Verständnis der Urbare dienen. Zu diesem Behufe be-

handelt sie zunächst die Einrichtungen der Zentral-

verwaltung, den Grofsgrundbesitz und seine Nutzung
für den Grundherrn, die Arten der Abgaben und Dienste

und endlich die Gerichtsverfassung. Die Orientierung

über Mafs und Gewicht bleibt dem II. Bande vorbehalten,

der auch zum gröfsten Teil schon gedruckt ist. Eine

Übersichtskarte und die Register werden ihm beigegeben

werden. — Der Druck des II. Bandes der älteren Reihe

der Landtagsakten von Jülich-Berg ist von Prof.

V. Below in Tübingen bis zum J. 1583 fortgeführt worden.
Der Band wird im Laufe des Jahres erscheinen. — Das
Manuskript zum I. Bande der jüngeren Reihe der Jülich-
Bergischen Landtagsakten (1610ff.) konnte Archivar

Dr. Küch in Marburg infolge der ihm übertragenen Heraus-

gabe des Archivs des Landgrafen Philipp (s. DLZ. 1905,

Nr. 20) noch nicht abschliefsen , hofft aber im Mai das

Manuskript einreichen zu können. — Für die Erläuterungen

zum II. Bande der Matrikel der Univ. Köln hat

Stadtarchivar Dr. Keufsen in Köln die artistischen

Dekanatsbücher bis zum J. 1502 durchgearbeitet. Für
die letzten Bände der Matrikel sind die Register aus-

gearbeitet und eine Lücke in der Überlieferung der

Matrikel (1709— 53) durch die Angaben der artistischen

Dekanatsbücher zu einem wesentlichen Teile ausgefüllt

worden. — Die Herausgabe der ältesten rheinischen
Urkunden (bis zum J. 1100) wird Dr. Oppermann, jetzt

Prof. f. mittelalterl. Gesch. an der Univ. Utrecht und
daher nicht mehr ständiger Mitarbeiter der Gesellschaft,

doch zu Ende führen. Im Berichtsjahre hat er die

Bonner und Prümer Traditionen bearbeitet, die Archive

in Utrecht und Zütphen besucht und mehrere diplomatische

Einzeluntersuchungen fortgeführt. — Auch für den

I. Band der Regesten der Kölner Erzbischöfe
(— 1 100) hat Prof. Oppermann die Untersuchungen zur

ältesten Kirchengeschichte der Rheinlande seither noch
weitergeführt. Wenigstens für einen Teil dieses Bandes

wird aber ein neuer Mitarbeiter gewonnen werden

müssen. Die Arbeiten am IIL Bande (1205— 1304)

sind bis zum J. 1275 so weit vorgeschritten, dafs

der Bearbeiter, Archivar Dr. Knipping in Düsseldorf, den

Druck im Sommer beginnen zu können hofft. Die Druck-

legung des ganzen Bandes wird alsdann voraussichtlich

ohne Unterbrechung durchgeführt werden. — Dr. Heinr.

von Loesch in Ober- Stephansdorf hat im Berichtsjahre

andauernd an der Einleitung zu den Kölner Zunft-
urkunden gearbeitet und mehrere Abschnitte vollendet.

Das Orts- und Personenregister, das Glossar und das

Sachregister sind von Dr. Hashagen in Köln übernom-

men worden und zum gröfsten Teile druckfertig. Da
die Texte dieses 2 Bände umfassenden Werkes schon

seit einiger Zeit im Druck fertiggestellt sind, so dürfte

die Herausgabe in nicht ferner Zukunft erfolgen. —
Der unter der Leitung von Geh. Rat Prof. Nissen in Bonn
tätige ständige Mitarbeiter am Geschichtlichen Atlas

der Rheinprovinz, Dr. Fabricius in Darmstadt, hat

eine Untersuchung über das Hochgericht auf der Heide

zu Sien, dessen topographische Verhältnisse besonders

verwickelt sind, eingereicht und die Bearbeitung der

Grafschaft Veldenz abgeschlossen. Um die in Weis-

tümern und Grenzbeschreibungen vorkommenden Namen
sicher bestimmen zu können, benützt er Hüfskarten, in

die ein in Koblenz tätiger Zeichner nach den Kataster-

karten die Flurnamen der Grenzbezirke einträgt. Als

Vorarbeit für die mittelalterliche Kirchenkarte hat er im
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»Trierischen Archiv* eine neu aufgefundene, sehr wich-

tige kircliliche Steuerhste der Trierer Diözese veröffent-

licht und aufserdem das reiche Material für die vor-

reformatorische Geschichte der Grafschaft Wied und Um-
gebung in der fürstlichen Rentkammer zu Neuwied durch-

gearbeitet. Für die Fortführung des Atlas werden an

den Staatsarchiven zu Düsseldorf und Koblenz nach ein-

heitlichem Plane Regesten aller zweckdienlichen Urkun-

den ausgearbeitet. Von Vorarbeiten für die Weiter-

führung des Atlas hat Archivar Dr. Meyer in Koblenz

das Manderscheid - Blankenheimische Urkundenarchiv

nahezu erledigt und wird noch die Spezialakten über

die einzelnen Orte durchnehmen; Archiv -Assistent Dr.

Martiny in Koblenz hofft seine Arbeit über das Trierische

Amt St. Maximin bis zum Spätherbst fertigzustellen;

Archivar Dr. Redlich in Düsseldorf setzte die Durch-

arbeitung des gedruckten und ungedruckten Materials

zur Feststellung der Veränderungen im territorialen Be-

sitzstande von Jülich -Berg und zur Ermittlung der Ge-

richtshoheit, Grundherrschaft und Lehnshoheit in einzel-

nen Teilen dieses Gebietes fort, unter gleichzeitiger Vor-

bereitung einer kartographischen Darstellung der Graf-

schaft Berg im J. 1350; Archivar Dr. Knipping in Düssel-

dorf hat das Quellenmaterial für das Erzstift Köln soweit

gesammelt, dafs mit seiner kartographischen Bearbeitung

begonnen werden kann. Die Hauptkarte wird den Zu-

stand des Territoriums um das J. 1250 wiedergeben,

Nebenkarten die seine Bildung abschliefsenden Gebiets-

veränderungen der beiden folgenden Jahrhunderte. Eine

Karte des ausgedehnten Kölnischen Lehnsbesitzes ist

für später beabsichtigt. Die Materialsammlung für den
erläuternden Teil der Arbeit, der die Entstehung des

Territoriums und die Geschichte seiner einzelnen Ämter
eingehend verfolgen soll, bedarf noch der Vervollstän-

digung. — Über seine unter der Leitung von Geh. Rat

Prof. Ritter ausgeführten Arbeiten für die Heraus-
gabe der Akten der Jülich-Klevischen Politik
Kurbrandenburgs 1610— 1614 berichtet Oberlehrer

Dr. Löwe, dafs es ihm infolge dringender ander-

weiter Arbeiten noch nicht möglich gewesen ist, das
Manuskript des I. Bandes abzuschliefsen. — Die Ur-
kunden undRegesten zur Geschichte derRhein-
lande aus dem Vatikanischen Archiv hat Dr. H.

V. Sauerland in Rom ununterbrochen gefördert. Die

Drucklegung des IIL Bandes (1342— 52) steht unmittel-

bar vor dem Abschlüsse. Der Druck des IV. Bandes
(1353— 70), dessen Manuskript in 1485 Nummern druck-

fertig vorliegt, wird sich sofort anschliefsen. — Dem
soeben erschienenen Tafelband des von Prof. Giemen in

Bonn bearbeiteten Werkes über die Romanischen
Wa ndmalereien der Rheinlande wird der Textband
bis zum Schlüsse des Jahres folgen. — Von den durch
Prof. Simons in Berlin bearbeiteten Konsistorial-
protokollen der reformierten Gemeinde in Köln
während des 16. Jahrh.s ist nur noch ein kleiner Teil

des Textes, die Beigaben und Register, sowie das Vor-
wort zu drucken, sodafs das Erscheinen des Werkes
nahe bevorsteht. — Die Arbeiten an dem ujjter Leitung
von Archivdirektor Dr. Ilgen in Düsseldorf stehenden
Tafelwerk über die rheinischen Siegel hat Dr. Ewald
in Köln Mitte Oktober wieder aufgenommen. Im Staats-

archiv zu Düsseldorf wurden die Urkundenbestände der
Abteien Burtscheid und Cornelimünster, der Stifter S.

Adalbert und S. Maria in Aachen und S. Gangolf in

Heinsberg durchforscht und mit der Durchsicht des
Archivs von Jülich-Berg begonnen. Da sämtliche Siegel
der Kölner Erzbischöfe vom 11.— 14. Jahrh. jetzt in

Photographien voriiegen, so wird die 1. Lieferung bald
erscheinen können. — Über seine Arbeiten an den
Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte
der niederrheinischen Städte, die auch von Archiv-
direktor Dr. Ilgen geleitet werden, berichtet .Vrchivassi-
stent Dr. Lau in Düsseldorf, dafs für das 1. Heft der
Publikation (Siegburg) die älteren Bestände des tSieg-
burger Pfarrarchivs (die ersten Gerichtsbücher des

Schöffengerichts 1452 flf. und die Stadtrechnungen des
15. Jahrh.s) erledigt sind. Für den .Abschlufs der Publi-

kation ist die Hinzuziehung jüngeren .Materials aus dem
Pfarrarchiv noch nötig. Um die Publikation zu ent-

lasten, wird L. eine Geschichte der Siegburger Vogtei

an anderer Stelle veröffentlichen. — Der Vorstand hat

im Dezember beschlossen, die Publikation der Quellen
zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der
kleineren rheinischen Städte planmäfsig auch auf
die Städte im südlichen Teile der Provinz, die dem
Koblenzer Archivsprengel angehören, auszudehnen. Staats-

archivar Geh. -Rat Reimer in Koblenz hat dafür einen ein,

gehenden Arbeitsplan aufgestellt. In den beiden Werken
von Max Bär über den Koblenzer Mauerbau und die Kob-
lenzer Verfassungsgeschichte sind für diese Stadt die

entsprechenden Quellen zum gröfsten Teil schon früher

durch die Gesellschaft veröffentlicht worden (Publ. V
und XVII, 1888 und 1897). Archivar Dr. Richter in

Koblenz hat jetzt zunächst die Städte Boppard und
Oberwesel in Angriff genommen, welche als ehemalige
Reichsstädte, die erst im 14. Jahrh. in den Besitz der

Erzbischöfe von Trier kamen , eine eigenartige Stellung

einnehmen. — Für das im vorigen Jahr unter die Ge-

sellschaftspublikationen aufgenommene Werk über die

Münzgeschichte von Erzstift und Stadt Trier
hat Prof. Menadier in Berlin die mittelalterlichen Münzen
des Kgl. Münzkabinetts zu Berlin, des Provinzialmuseums
zu Trier, der Sammlung des verstorbenen Numismatikers
Dr. Otto in Koblenz und der Sammlung des Herrn
.•\lfred Noss in Elberfeld verzeichnet und beschrieben.

Auch wurden zur Ergänzung die öffentlichen Samm-
lungen in Gotha, Dresden, München, Luxemburg, Brüssel,

Haag, sowie einige kleinere Privatsammmlungen durch-

mustert. Es steht noch aus die Durchsicht der nor-

dischen Sammlungen, vornehmlich des Kaiserlichen

Münzkabinetts in St. Petersburg. — Die neuzeitlichen

Münzen des Berliner Münzkabinetts und der Samm-
lung Otto hat Dr. Frhr. v. Schrötter bearbeitet, die

des Trierer Museums wird er im Sommer aufnehmen.
— Eine auf 2 Bände berechnete Veröffentlichung über
die Jülich-Bergische Kirchenpolitik im 15. und
16. Jahrh., die Archivar Dr. Redlich in Düsseldorf seit

längerer Zeit vorbereitet hat, ist im Juni 1904 vom
Vorstande unter die Publikationen der Gesellschaft neu
aufgenommen worden. Der I. schon im Drucke be-

findliche Band bringt in chronologischer Folge (1400

—

1553) Urkunden und .Aktenstücke, die den Kampf der

Jülich-Bergischen Landesherren gegen die geistliche Ge-

richtsbarkeit, ihre Konflikte mit der kirchlichen Obrigkeit

und alle diejenigen Maisnahmen und Bestrebungen ver-

anschauhchen, die das landesherrliche Kirchenregiment

zum Ausdruck bringen. Der im Manuskript ebenfalls

schon vorliegende II. Band enthält die eingehenden
Protokolle der von den Jülich-Bergischen Herzögen
veranstalteten „Erkundigungen" über Klerus und kirch-

liches Leben, über Patronatsrechte und Vermögens-
verhältnisse der Kirchen, Kapellen und Vikarien aus

der Zeit von 1533— 1589, die als der hervorragendste

Ausdruck des landesherrlichen Kirchenregiments gelten

dürfen. — Die Inventarisation der kleineren
Archive der Rheinprovinz erstreckte sich im ver-

flossenen Jahre auf den Kreis Schieiden, dessen Archive

durch den geschichtlichen Hilfsarbeiter der Denkmäler-

statistik, Herrn Dr. Joh. Krudewig in Köln, aufgenommen
wurden. Die von ihm bearbeitete Übersicht ist dem
Jahresbericht für 1904 beigegeben.

Nen erschienene Werke.

A. Ortmanns, Der fränkische Königshof Büllingen.

Aachen, Gustav Schmidt. M. 3.

C. Wolfschläger, Erzbischof Adolf I. von Köln

als Fürst und Politiker (1 193—1205). [Meisters Münster-

sche Beiträge zur Geschichtsforschung. N. F. VI.] Münster

i. W., Coppenrath. M. 2.
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Zeitschriften.

Bolleltino della Regia Deputazione di Storia patria
per VUmbria. 10, 2. G. Pardi, Gli Statuti della col-

letta del Comune d'Orvieto, lo Statute del 1334. — V.

Ansidei e L. Giannantoni, I Codici delle Som-
missioni al Comune di Perugia. — G. Coggiola, As-
canio della Cornia e la sua condotta negli avvenimenti
del 1555—1556. — G. Mazzatinti e L. Fumi, Ana-
lecta Umbra.

Neuere Geschichte.

Referate.

Emil Dard, Le General Choderlos de
Laclos, auteur des Liaisons dangereuses
(1741— 1783), d'apres des documents inedits. Paris,

1905. Xu. 516 S. 8° mit 1 Porträt des Generals

von Carmoutelle.

Der Verf. gibt uns in seinem Albert Sorel

gewidmeten, interessant und geistvoll geschriebe-

nen Buche die Geschichte eines wenig anziehen-

den ehrgeizigen Strebers; nebenher, gleichsam

als Hintergrund zu der gesamten Darstellung,

tut sich uns ein tiefer Einblick in die Geschichte

der Partei Orleans vor und während der Revo-
lutionszeit auf, in ihren welthistorischen, stets laten-

ten Gegensatz zu der in Frankreich damals herr-

schenden Linie des Hauses Bourbon; eben darin

möchte ich den historischen Hauptreiz des Wer-
kes sehen.

Zwei Wendepunkte gibt es im Leben dieses

Ehrgeizigen: die Strafversetzung des Offiziers

nach Metz wegen der Veröffentlichung eines Auf-

satzes, in dem er den damals noch vielgefeierten

Festungserbauer Vauban wegen seines im Ver-

hältnis zu den grofsen, das Staatsbudget uner-

hört belastenden Kosten nutzlosen Systems an-

griff — eben damals bei den traurigen Finanz-

verhältnissen für einen Beamten ein sehr heikles

Thema — sowie die 1 5 Monate währende Ein-

kerkerung des politischen Intriganten mit all

ihren Schrecken und Entbehrungen. Das Werk,
das vor allem Laclos' literarischen Ruhm begrün-

det hat, die »liaisons dangereuses«, hat für den

Biographen m. E. nur sekundäre Bedeutung: wie

es einem mehr äufseren Motiv, der Sucht des

noch gänzlich unbekannten und in seinem Ehr-

geiz unbefriedigten Offiziers, berühmt zu werden
und sich einen Namen zu machen, entsprungen

war, so hat es das Innenleben seines Verfassers

auch später nur wenig berührt.

Es lag nahe, dafs ein mit den damaligen Zu-

ständen in p'rankreich unzufriedener Geist sich

dem Herzog von Orleans zuwandte: das Palais

Royal war der Sammelpunkt all der Elemente,

welche dem Hof, insbesondere der viel verhafsten

Königin Marie-Antoinette und ihrem Anhang feind-

selig gesinnt waren. Erst kurz vor Ausbruch

der französischen Revolution trat Laclos in die

Dienste des »reichsten Mannes« von Frankreich.

Ganz aufgeklärt ist seine Tätigkeit noch immer

nicht, wie das bei der ganzen Art seiner Be-

schäftigungen wohl niemals möglich sein wird

:

er war einer der rührigsten unterirdischen Draht-

zieher mehr der orleanistischen Partei, als speziell

des Herzogs, der in seiner schlaffen, charakter-

losen Art wenig geeignet war, eine grofse Aktion

von weiten Gesichtspunkten energisch durchzu-

führen. Wohin die Bestrebungen dieser Partei

gingen, inwieweit das Ausland, insbesondere der

englische Nachbar, engagiert war, steht noch

nicht im einzelnen fest; viele haben sich ihr ge-

wifs nur angeschlossen ohne tiefe politische Hinter-

gedanken, lediglich zur Befriedigung ihrer mate-

riellen Bedürfnisse. Als, bereits im Sommer 17 90,

die anfangs ungeheuren Mittel ihres nominellen

Hauptes zu versiegen begannen, zerbröckelte die

Gefolgschaft schnell von selber: eine grofse eini-

gende Idee war eben nicht vorhanden, die all

diese disparaten Elemente hätte zusammenhalten

können.

In die Verbannung nach London, wohin La-

fayette den Herzog nach den Oktoberereignissen

des Jahres 1789 unter dem Schein einer diplo-

matischen Mission schickte, begleitete Laclos sei-

nen Herrn: wie die offiziellen Berichte Philipps

von Orleans an seine Auftraggeber in Paris

Laclos zum eigentlichen Verfasser haben — der

Herzog, durch seine sinnlichen Vergnügungen

von ernster Tätigkeit ferngehalten, kopierte ledig-

lich die Konzepte seines Untergebenen — , so

nimmt von jetzt ab Laclos' verhängnisvoller Ein-

flufs immer mehr zu. Eben in jener Zeit versuchte

er sich zum ersten Male selbständig in der grofsen

Politik zu betätigen, nicht unmittelbar original,

aber immerhin sehr richtig empfindend: der Idee

eines Bündnisses mit England, wie sie weite

Kreise im damaligen Frankreich beherrschte,

suchte er den Weg zu bahnen; ohne direkten

Erfolg, wie es denn überhaupt sein Schicksal

gewesen ist, Gedanken hinzuwerfen, zu deren

Durchführung andere berufen wurden. Später

ist er von diesen englischen Plänen gänzlich zu-

rückgekommen: das Niederringen der übermächtig

drohenden Seeherrschaft Englands auf allen Mee-

ren, die Vernichtung seines sich eben bildenden

indischen Reiches durch einen Angriff auf Indien

selbst — eine Zeit lang war Laclos zum Gouver-

neur von Pondicherry ersehen — bezeichnete

er i.
J.

1795 als den Angelpunkt einer gesunden

französischen Politik. Die Übereinstimmung mit

den Zielen Napoleons tritt unverkennbar zutage,

wie denn überhaupt manches in dem Leben die-

ses stets unbefriedigten Artillerieoffiziers an sei-

nen grofsen speziellen Waffengenossen erinnert:

ihr Ehrgeiz und ihre Skrupellosigkeit, um ihn

durchzusetzen, waren gleich grofs; aber ganz im

Gegensatz zu Bonaparte suchte Laclos auf

Schleichwegen, seiner Intrigantennatur folgend,

durch recht kleinliche Mittel vorwärts zu kommen:

»Cet ambitieux«, sagt Dard, »etait un modeste;
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il aimait la lutte, mais non pas le bruit«, kein

Kämpfer lediglich um des Kampfes willen, son-

dern ein alle Chancen ausklügelnder Streber aus

Berechnung.

Es war fast unvermeidlich, dafs Laclos' rege

Tätigkeit im Jakobinerklub, der eben damals

seine dichten Netze über ganz Frankreich aus-

spannte, nach der Rückkehr aus England im Som-
mer 17 90 auf die Dauer die Katastrophe über

ihn herbeiführen mufste: wer konnte in jenen

Zeiten politischen Haders und Hasses, falls er

irgendwie hervortrat, der Mifsgunst der eben

herrschenden Partei entgehen? und wenn einer,

dann war Laclos durch seine unterirdische Wühl-

arbeit nach Fug und Recht in allen Gesellschafts-

kreisen tief verhafst, ja direkt verabscheut. Fünf-

zehn Monate lang hat er im Kerker geschmachtet;

einmal war er bereits zum Tode verurteilt. Was
ihn damals gerettet hat, ist nicht ganz klar,

Robespierres Einflufs war es bestimmt, doch über

dessen Motive sind wir garnicht unterrichtet. Als

Laclos das Gefängnis verliefs, war er ein ge-

brochener Mann, er war mürbe geworden durch

die harten Entbehrungen der langen Gefangen-

schaft. Der Ehrgeiz war allerdings noch vor-

handen, aber zu seiner rücksichtslosen Durch-

setzung gebrach es ihm an der nötigen Willens-

kraft; politisch klammert er sich fortan, ohne

für sich selbst etwas Besonderes zu beanspruchen,

in fast glühender Bewunderung an den aufstei-

genden Stern Napoleons an, auch eine tiefgehende

Wandlung dieses früher so herzlosen kalten und

kühlen Beobachters und Rechners.

Die schöneren Seiten in Laclos' Charakter

treten jetzt mehr in den Vordergrund, vom Verf.

m. E. allerdings etwas zu stark ideaHsiert: sein

Familiensinn, die Liebe zu Frau und Kindern,

der Hang zu ruhiger Häuslichkeit. Mehr als 60

Jahre alt, sollte Laclos endlich noch den Krieg

selbst kennen lernen, als .Artilleriegeneral unter

dem jugendlichen Marmont in Oberitalien, freilich

ohne selbst entscheidend in die Kämpfe einzu-

greifen.

Fern von den Seinen, nach denen er sich

in Sehnsucht fast verzehrte , beendigte Laclos
nach längerer Krankheit während eines militäri-

schen Kommandos in Tarent seine Tage, am
5. September 1803, ein im ganzen, bei seinen

grofsen Geistesgaben gewifs nicht ohne eigene
Schuld durchaus verfehltes Leben.

Bonn. Adolf Hasenclever.

Stephan Ehses [Päpstl. Hausprälat, Dr. phil.]. Hat
PaoIoSarpi für seine Geschichte des Konzils
von Trient aus Quellen geschöpft, die jetzt
nicht mehr fliefsen? [Historisches Jahrbuch der
Görres-Gesellschaft. XXVI, 2.] München, in Komm,
bei Herder & Co., 1905. S. 299—313. 8".

Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Kongregation
am 20. Februar 1546 und berichtet zuerst, was wir durch
den Konzilssekretär Massarelli darüber wissen. Dann
geht er auf Sarpis Bericht über diese Sitzung ein und

auf die Urteile, die dieser erfahren hat. um am Ende zu
dem Ergebnis zu kommen, dafs, was darin an wirkliche

Vorgänge anknüpft, in anderen Quellen viel richtiger

und vollständiger stehe, was aber m den bekannten
Quellen nicht stehe, von Sarpi bis zum letzten Buch-
staben erfunden und gefälscht sei.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Nach dem kürzlich erschienenen Jahresbericht für

1904 hat das Preufsische Historische Institut in

Rom jetzt das folgende Personal: den Direktor und
1 . Sekretär Geh. ,Reg.-Rat Prof. Dr. Kehr, den 2. Sekretär

Prof. Dr. Schellhafs, die beiden Assistenten Dr. Göller

und Dr. Schneider, die beiden Hilfsarbeiter Dr. Meyer
und Dr. Niese, den Volontär Dr. Cardauns, den Stipen-

diaten Dr. Hiltebrandt, die Oberlehrer Dr. Otto und Prof.

Dr. Kalkoff und den Bibliothekar Dr. Friesack. Die

Bibliothek ist im J. 1904 um 124 Nummern in 2297 Bän-

den vermehrt worden. Die Zahl der Benutzer hat sich

gegen das Vorjahr verdoppelt, die Hälfte von ihnen

sind nichtdeutsche, französische und italienische Ge-

lehrte. Nach Zumietung zweier Säle stehen jetzt fünf

gröfsere Zimmer mit 24 Arbeitsplätzen als .Arbeits- und
Bibliotheksräume zur Verfügung. Das Arbeitsprogramm
umfafst die Nuntiaturberichte, das Repertorium Germani-
cum und die Durchforschung der italienischen Archive.

Von den Nuntiaturberichten werden die Lücken, Band V
und VII (1540— 1544) von Dr. Cardauns ausgefüllt.

Band X und XI der ersten Serie werden demnächst von
dem früheren Vorsteher des Instituts, Archivdirektor

Prof. W. Friedensburg (Stettin) veröffentlicht. Band III

(Nuntiatur des Bartolomeo Portia) ist im Manuskript
von Prof. Schellhafs schon fertiggestellt. Das Reper-

torium soll fortan nur als doppeltes Register (Personen-

und Ortsregister) ausgearbeitet werden. Für die Durch-

forschung der italienischen .Archive hat sich das Institut

mit dem Istituto storico Italiano in Florenz in Verbin-

dung gesetzt. Für dieses arbeiteten Prof. L. Schiapa-

relli und Dr. F. Baldesseroni in Florenz, für das
preufsische Institut Dr. Niese und Dr. Schneider in Pisa,

Volterra und Siena. .Auch die Arbeiten im vatikanischen

.Archiv werden energisch fortgesetzt. Dr. Göller wird
bald seine Untersuchungen über die päpstliche Poeniten-

tiarie veröffentlichen, Dr. Hiltebrandt untersucht das Ver-

hältnis Friedrichs d. Gr. zur Kurie, Dr. Meyer die Be-

ziehungen der Päpste zu den Stuartkönigen, Dr. Kalkoff

vervollständigte seine Forschungen über Luthers römischen
Prozefs in Rom usw. Da die geschichtlichen Forschun-
gen durch kunstgeschichtliche und baugeschichtliche zu
ergänzen waren, wurde Dr. A. HaselofT vom Kultusmini-

sterium nach Apulien geschickt, um die Überlieferung

betreffs der Kaiserinnengräber im Dom zu Andria zu
untersuchen. — Zu dem eigenen Dienst des Instituts

kommt die sich mehrende Arbeit für Forschungen fremder

Gelehrten hinzu.

Nea erschienene Werke.

Georg Webers Lehr- und Handbuch der Welt-

geschichte. 21. Aufl. Unter Mitwirkung von R. Frie-

drich , E. Lehmann , Frz. Moldenhauer und E. Schwabe
vollst, neu bearb. von A. Baldamus. IV: Neueste Zeit.

Leipzig, Wilhelm Engelmann. M. 6.

Geschichte der K. und K. Wehrmacht. Die Regi-

menter, Korps, Branchen und Anstalten von 1618 bis

Ende des 19. Jahrh.s. Hgb. von der Direktion des k.

u. k. Kriegs - Archivs. Bearb. von .A. Semek. IV, 1.

Wien, L. W. Seidel & Sohn. M. 15.

O. Criste, Feldmarschall Johannes Fürst von Liechten-

stein. Wien, in Komm, bei L. W. Seidel & Sohn.

Fr. C. Wittichen. Preufsen und die Revolutionen

in Belgien und Lüttich 1789—90. Göttingen, Vanden-

hoeck & Ruprecht. .M. 2,80.

Kunz, Die kriegerischen Ereignisse in den Kolo-

nien im Jahre 1904. [S.A. aus v. Löbells Jahres-
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berichten über die Verändergn u. Fortschritte im Militär-

wesen. XXXI.] Berlin, E. S. Mittler & Sohn. M. 1,

Zeitschrift«!!.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins.

N. F. 20, 2. P. -Albert, Die habsburgische Chronik
des Konstanzer Bischofs Heinrich von Klingenberg. —
A. Hasenclever, Neue .Aktenstücke zur Friedens-

vermittlang der Schmalkaldener zwischen Frankreich

und England im Jahre 1545. — L. Pfleger, Michael

Hilsbach, ein oberrheinischer Schulmann des 16. Jahrh.s.

— F. Frankhauser, Gedichte von Quirin Moscherosch
zur Willstätter Kirchweihe von 1657. — Th. Specht,
Die Beziehungen des Klosters Salem zur Universität

Dillingen. — M. Wingenroth, Die in den letzten

zwanzig Jahren aufgedeckten Wandgemälde im Grofs-

herzogtum Baden. — W. Wiegan d, Joseph Geny t.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Albert Metin [Prof. an der Ecole coloniale zu Paris],

La transformation de TEgypte. Les indi-

genes. Fran9ais et Anglais. La latte d'influences. Le

developpement economique. [Bibliotheque d'hi-

stoire contemporaine.] Paris, Fehx Alcan,

1903. 316 S. 8". Fr. 3,50.

Der Verf. hat zum Zweck kolonialpolitischer

vergleichender Studien die englischen überseei-

schen Besitzungen besucht; nach Ägypten kam
er gerade zur Zeit der Faschoda- Krise 1898,

als durch den Kommandanten Marchand und

eine chauvinistische Presse in Frankreich eine

grofse Entrüstungshetze gegen England ins Werk
gesetzt wurde. Diese Angelegenheit haben die

Franzosen jetzt so ziemlich verschmerzt, und die

Vorherrschaft englischen Einflusses in Ägypten

wird stillschweigend anerkannt; der Verf. gibt

zu, dafs zur Zeit die Präponderanz Frankreichs

im Verwaltungssystem Ägyptens, in der Leitung

des öffentlichen Schulwesens, in dem Vorherrschen

der französischen Sprache usw. verloren gegan-

gen ist. Er gibt eine Vergleichung der »deux

politiques et des deux temperaments, anglais et

francais«, wodurch Ägypten aus einem orientali-

schen Staat in einen okzidentalen umgewandelt

werden soll.

Nach solchen allgemeinen politischen Betrach-

tungen schildert nun der Verf. auf Grund offi-

zieller Quellen den Umschwung der wirtschaft-

lichen Verhältnisse, der sich in Ägypten unter

dem Einflufs der britischen Oberhoheit vollzogen

hat: die geordneten finanziellen Verhältnisse, den

Aufschwung der Industrie und der Landwirtschaft,

besonders auch die grofsartigen künstlichen Be-

wässerungsanlagen usw., wobei er den günstigen

Einflufs des britischen Regime unmöglich aulser

acht lassen kann, sondern ihn anerkennen mufs.

Andrerseits beklagt der Verf. doch, dafs nur

eine der europäischen Grofsmächte einen so

überwiegenden Einfluis in Ägypten sich zu ver-

schaffen gewufst hat, und kommt zu folgenden

Schlufssätzen : das Ideal für die orientalischen

Länder wäre, sich zu europäisieren ohne ihr*

Selbständigkeit zu verlieren, und ihre Originalitäi

so viel als möglich beizubehalten, wie es z. B.

in Japan der Fall ist. Das würde auch in

Ägypten der Fall gewesen sein, wenn Muhamed-
Ali und Said fähige Nachfolger gehabt hätten,

um ihr Werk zu vollenden, und wenn das Land
eine Regierung hätte, auf die alle zivilisierten

Nationen einen gewissen Einflufs ausüben könnten

— ohne dafs sie von einer einzigen Nation, der

britischen, vollkommen beherrscht würde. De
jure sei allerdings ein internationaler Einflufs

festgesetzt, de facto beherrschen die Engländer

Ägypten! Das Buch tönt also doch aus in der

Klage über den Verlust des französischen Ein-

flusses in Ägypten.

Prag. Oskar Lenz.

Anton Grassl, Herodot als Ethnologe. Ein Beitrag

zur Geschichte der Völkerkunde. Inaug.-Dissert. Sulz-

bach, Seidel, 1904. 78 S. 8".

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die vielfachen

völkerkundlichen und anthropologischen Daten, die sich

in dem ganzen Herodotischen Werke verstreut finden,

möglichst vollständig vorzulegen, um eine Würdigung
ihrer Bedeutung für die Ethnologie zu ermöglichen. Zu j

diesem Zwecke hat er sie in ein übersichtliches Schema 1

eingeordnet, in dem vor allem die physischen und die

psychischen Probleme der Ethnologie voneinander ge-

schieden sind.

Notizen und Mitteilungen.

Xeu erschienene Werke.

J. Fromer (Elias Jakob), Das Wesen des Juden-

tums. [Kulturprobleme der Gegenwart hgb. von Leo

Berg. 2. Serie, Bd. I.] Berlin, Hüpeden & Merzyn.

M. 2,50.

E. Piriou, L'Inde contemporaine et le Mouvement

national. Paris, Felix Alcan. Fr. 3,50.

Zeit8clirift«]i.

Globus. 87,18. E.Schmidt, Prähistorische Pygmäen.
— R. Karutz, Von den Bazaren Turkestans. I. — W.
Krebs, Das meteorologische Jahr 1903/1904 und die

Hochwasserfrage. — Das indische Erdbeben vom 4. April

1905.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

27, 8. F. Seiner, Die Omaheke der Herero. — Paula

Lenz, Die Insel Brioni bei Pola als Beispiel moderner

Kulturarbeit. — O. Kuntze, Der Achatwald von Ada-

mana. — Fr. Meinhard, Eisenbahnkunstbauten (SchL).

The Scottish Geographica! Magazine. .May. F.

Younghusband, The geographica! results of the Tibet

Mission. — R. Richardson, The expedition to Lhasa.

— A. W. Hill, Notes on a joumey in Bolivia and Peru

around Lake Titicaca. — S. H. F. Capenny, The pro-

posed .A.nglo-.A.byssinian boundary in East Africa. —
W. C. Macke nzie, Pigmies in the Hebrides: A curious

legend.

Bollettino della Societä geografica italiana. Maggie.

P.Pasi, Impression! d'Islanda. — A.Lorenzi,! »Gorghi»

del Polesine (esistenza di criptodepressioni dovute a cause

androfisiche nella pianura del Polesine). — C W. Gua-

stalla, La navigazione interna nella valle padana. —
Pietro Tacchini.
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Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Walter Claafsen [Dr. phil.], Die soziale Be-
rufsgliederung des deutschen Volkes
nach Nahrungsqnellen und Familien.
Kritische Bearbeitung der deutschen Berufszählungen

von 1882 und 1895. [Staats- und sozialwissen-
schaftliche Forschungen, hgb. von Gustav
Schmoller und Max Sering. 23, 1.] Leipzig,

Duncker & Humblot, 1904. XV u. 164 S. 8°. M. 4,40.

Die Zahl der Arbeiten, die sich in kritischer

Weise mit den statistischen Veröffentlichungen

auseinandersetzen und .diese selbständig in

wissenschaftlicher Weise fortzubilden suchen, ist

aufserordentlich gering. Man begnügt sich zu-

meist mit Umschreibung und Verarbeitung des

amtlichen Materials. Die deutsche Berufs- und

Gewerbestatistik hat aufser in der vorliegenden

Untersuchung nur noch durch die Abhandlung

von SchöbeP), die an verstecktem Orte ver-

öffentHcht ist, eine solche kritische Verarbeitung

gefunden. Das grofse Buch von Rauchberg
^)

gibt nur eine systematische Darstellung des über-

lieferten Stoffes ohne prinzipiell neue Erörte-

rungen; V. Mayr untersuchte mehr die formelle

und methodische Seite an einigen Einzelheiten^).

Man wird aber jeden solchen kritischen Versuch

mit Freude begrüfsen dürfen, weil nur so eine

fruchtbare Ausgestaltung der statistischen Praxis

zu erwarten ist, wenn neue Gesichtspunkte und

neue wissenschaftliche Fragestellungen in die

Diskussion geworfen werden. Dafs manche
Forderungen sich nicht sofort in die Praxis um-
setzen lassen, ist noch kein Einwand gegen die

Notwendigkeit kritischer Bearbeitungen selbst.

Das geringschätzige Urteil^) von Regierungsrat

Zahn, dem Leiter der letzten deutschen Berufs-

zählung, gegenüber der Claafsenschen Arbeit ist

darum durchaus nicht am Platze. Für die Be-
amten ist naturgemäfs jede solche Kritik unan-

genehm und störend, da event. damit Neuerungen
verknüpft sind. Aber die Wissenschaft hat durch-

aus ein Interesse daran, dafs aus dem alten Ge-
leise herausgegangen und neue Wege einge-

schlagen werden. Nur so ist der Stagnation,

der ein sehr grofser Teil der offiziellen Statistik

verfallen ist, auf die Dauer zu steuern. Dafs
sich bei gutem Willen aber auch neue praktische

Versuche durchführen lassen, zeigt das gegen-

') Herrn. Seh öbel, Dresdener Berufs- und Gewerbe-
statistik und die Aufgaben der Berufs- und Gewerbe-
zählungen. (Mitteilungen des Statistischen Amtes der
Stadt Dresden. 10. Heft 1901.) Dazu Seutenam in

Schmollers Jahrbuch 1902, S. 1469 f.

'-) Heinr. Rauchberg, Die Berufs- und Gewerbe-
zählung im Deutschen Reiche vom 14. Juni 1895. Berhn
1901.

^ Allgemeine statistisches Archiv. II. Jahrg. 1900.
S. 275—96, 634-726. VI. Jahrg. (1904), S. 284—364.

*) Zeitschr. f. d. gesamte Versicherungswiss. V (1905),
S. 150 f.

wärtige Unternehmen, für die sächsische Ein-

kommensteuerstatistik neue Methoden der Bear-

beitung zu versuchen. Auch würde es ja völlig

genügen, wenn mit der Fortbildung der Statistik sich

kleinere Verwaltungskörper, zunächst einzelne

Städte und kleinere Bundesstaaten abgäben, um
die Tragweite der Ergebnisse ermessen zu

können, falls für das Reich und Preufsen die

Aufgabe zu grofs und schwierig wäre. Auch
nach dieser Richtqng scheint mir also das Urteil

von Regierungsrat Zahn über die »Undurchführ-

barkeit« vieler Forderungen durchaus verfehlt

zu sein. Es ist wohl charakteristisch, dafs jetzt

mehrfach derselbe Maugel der amtlichen Statistik

vorgehalten wird — die Vernachlässigung
des Begriffes der F'amilie. Nicht nur in der

Bevölkerungslehre mufs dieser Fehler zu unge-

nügenden Resultaten führen ^). Auch an der

sächsischen Einkommenstatistik, die bisher immer
als Paradigma für die Beurteilung der Wohl-
standsverhältnisse galt, hat Regierungsrat Dr.

Würzburger neuerdings dieselbe einschneidende

Kritik geübt ^). Und nach derselben Richtung

bewegt sich auch die Arbeit von Dr. Claafsen.

Die Aufgabe, die sich der Verf. stellt, ist,

auf zwei Grundfehler des letzten Zählwerkes für

die Erkenntnis der wirklichen Verhältnisse hin-

zuweisen. Er findet einmal, dafs bisher die

Familienangehörigen der Selbständigen nicht ent-

sprechend zur Erscheinung gebracht seien, da

die vorübergehend in BerufsVorbereitung sich

befindenden Personen stets besonders gezählt

und dadurch das natürliche Band, das sie mit

der Familie verknüpft, zerrissen sei. Aus der

bisherigen Statistik ergebe sich die wirkliche

soziale Gliederung des Volkes nicht. Die Zahl

der Lohnarbeiter erscheine viel zu grofs, da
unter ihnen eben eine ganze Menge von vor-

übergehenden Lohnempfängern sich befände,

die keineswegs zu den Proletariern zählten: das

seien alle Söhne von Bauern und Handwerks-
meistern, die amtlich in der Klasse der »Arbei-

ter« erscheinen und damit in einen Klassen-

gegensatz zu den Vätern träten, der in Wirk-

lichkeit gar nicht vorhanden sei. »Die Zusammen-
rechnung der vorübergehend mit den dauernd

für Lohn Arbeitenden bedeutet, dafs fast sämt-

liche Erwerbstätige jugendlichen Alters, also fast

alle Männer im Alter von 14— 25 Jahren in der

sozialen Klasse der Selbständigen fehlen, in die

sie doch eines Tages treten werden.« Andrer-
seits sind aber auch eine grofse Reihe Erwerbs-

tätiger überhaupt nicht gezählt worden — näm-

lich die Familienangehörigen der Selbständigen,

*) Fahlbeck, Der Adel Schwedens. Jena 1903.

S. 39.

^ Dr. Würzburger, Die sächsische Einkommen-

steuerstatistik als Mafsstab für die Beurteilung der Ein-

kommensverhältnisse (Ztschr. des Königl. Sachs. Sta-

tistischen Bureaus. 50. Jahrg. 1904).
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soweit sie im Berufe ihres Familienhauptes mit-

tätig sind und daher meist keinen »festen Lohn«
erhalten. Dadurch erscheint vor allem die Zahl

der erwerbstätigen verheirateten Frauen in

der Landwirtschaft, aber auch im Handel viel

zu klein. Das ergibt sich besonders, wenn man
sie mit den erwerbstätigen Frauen Österreichs ^)

vergleicht. Die Schlüsse, die man bisher aus der

Erwerbstätigkeit der verheirateten Frauen ge-

macht hat^), sind darum zum guten Teile nicht

haltbar. Cl. meint, dafs die Frauen der Arbeiter

in weit geringerem Umfange am Erwerbe be-

teiligt seien als die der Selbständigen! Noch
erheblicher wäre ein anderes Ergebnis, wenn es

sich bestätigen sollte: danach wäre die Arbeiter-

zahl in der Zeit von 1882— 95 numerisch auf-

fallend stabil geblieben und sie befänden sich

auch jetzt noch in der Minderheit, während nach

dem offiziellen Ergebnis das »Proletariat« die

Mehrheit ausmachte.

Es ist nicht möglich, hier in eine Nachprüfung

der z. T. recht komplizierten Methode, mit der

der Verf. vorgehen mufs, einzutreten. Auch liest

sich die Arbeit wegen der vielen Siglen und

Abkürzungen ziemlich schwer, wodurch ihre Ver-

breitung und Diskutierkeit verhindert wird. Aber
die Resultate scheinen mir doch wichtig genug,

um sie zu erörtern, da ja dadurch die Grund-

lagen unserer Auffassung von der gegenwärtigen

deutschen Berufsgliederung eine Änderung erführen.

An dieser Stelle kann natürlich nicht darauf ein-

gegangen werden, sondern mufs der allgemeine

Hinweis genügen. Bedenklich erscheint mir u. a.

die Annahme einer durchschnittlich gleichen

Familienbesetzung für jeden Beruf (S. 54 f.), wo-

nach das frühere Heiraten der Landbevölkerung

die Tatsache der gröfseren Fruchtbarkeit der Ar-

beiter annähernd kompensieren soll. Auch urteilt

Cl. über den Kleinmeister und dessen Selbstän-

digkeit entschieden zu günstig, wenn er meint,

dafs der Handwerksmeister auch jetzt noch seinen

wirtschaftlichen Halt in einem festen Kundenkreis

habe und seine Selbständigkeit keine blofse

Illusion sei, was schon aus der Tatsache hervor-

ginge, dafs (S. 82) fast die Hälfte der Bevölke-

rung in eigenen Häusern wohne ^). Es handelt

sich dabei doch um die innere und indirekte

Abhängigkeit vom Kapital, selbst wenn eine

formelle »Selbständigkeit« äufserlich im Betriebe

erhalten bleibt. Auch noch über manche andere

Auffassung ist mit dem Verf. zu rechten. Das

Verdienst des Verf.s wird aber dadurch nicht

1388

') Pierstorff im »Handwörterbuch der Staatswissen-

schaften« m-, S. 1204 ff.

"O Z. B. Pöble, Frauen -Fabrikarbeit u. Frauen frage.

') Wie Würzburger, a. a. O. S. 24 gezeigt, stellt

unter den »Selbständigen« gerade das Handwerk den

gröfsten Anteil zu den untersten Einkommensklassen:

knapp 8 Proz. erreichen noch ein Einkommen über

2800 Mark, während fast vier Fünftel es nicht bis

1600 Mark brachten.

geschmälert, dafs sein Ausgangspunkt wohl ein

politischer ist und er der atomisierenden Auf-

fassung der Gesellschaft sowie der Meinung von

der zunehmenden Industrialisierung und damit

»Proletarisierung« des deutschen Volkes entgegen-

treten will. Die Beweisführung im einzelnen

scheint mir mit wissenschaftlicher Strenge geführt

zu sein und die weittragenden Ergebnisse ver-

dienen immer gehört und ernstlich geprüft zu

werden, selbst wenn man zu anderen P'olgerun-

gen kommen sollte. Der Verf. hat eine tief-

eindringende Analyse und manche bisher nicht

beachtete Gesichtspunkte für die Kritik unserer

Auffassung gegeben und damit im ganzen die

Diskussion über die soziale Berufsgliederung

bereichert.

Leipzig. F. Eulenburg.

Teil Perrin [Docteur en droit], De la remise con-
ditionnelle des peines. Etüde de droit compare, hi-

storique et critique. Genf, Georg & Cie., 1904. 256 S. 8°.

Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte. Im I.

legt der Verf. die Schäden der kurzzeitigen Freiheits-

strafen dar und beschäftigt sich mit einer Prüfung der

Ersatzmittel. Der 11. bietet eine Darstellung der Ent-

wicklung des Instituts des bedingten Straferlasses in den
verschiedenen Staaten sowie des gegenwärtigen Standes,

wie er in der Gesetzgebung und int Gesetzentwürfen
zum Ausdruck kommt. Im III. werden die einzelnen

Formen dieser Einrichtung behandelt, wobei der Verf.

sie zu charakterisieren versucht. Er ist Anhänger des

belgisch - französischen Systems der Suspension der

Strafvollstreckung und bekämpft das englisch-amerikani-

sche System der bedingten Aussetzung der Urteils-

schöpfung; das deutsche System erscheint ihm zu kom-
pliziert. Der letzte Abschnitt prüft die Art und Weise,

in der in den verschiedenen Gesetzen und Gesetzent-

würfen gewisse Fragen gelöst werden , die für die Ge-

staltung des bedingten Straferlasses von Wert sind.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Nach einer Verfügung des preufsischen Justizministers

sollen Rechtskandidaten preufsischer Staats-
angehörigkeit, die während des letzten und minde-

stens eines früheren Semesters ihrer Studienzeit an der

Univ. Jena dem Rechtsstudium obgelegen und darauf

vor dem Prüfungsausschusse bei dem gemeinschaftlichen

thüringischen Oberlandesgerichte in Jena die erste juri-

stische Prüfung bestanden haben, in gleicher Weise zum
Vorbereitungsdienst für den höheren Justiz-
dienst in Preufsen zugelassen werden, wie solche,

die die erste jurististische Prüfung bei einem preufsischen

Oberlandesgericht abgelegt haben.

Nea erscliienene Werke.

Fr. Berolzheimer, System der Rechts- und Wirt-

schaftsphilosophie. II. München, Beck. M. 13.

K. Zorn, Über die Tilgung von Staatsschulden.

[Ph. Zorn-Stier-Somlos Abhandlgn aus dem Staats-, Ver-

waltgs- u. Völkerrecht. I, 3.] Tübingen, Mohr. M. 3,20.

A. Merignhac, Traite de droit public international.

P. I. Paris, Librairie generale de droit et de juris-

prudence. Fr. 10.

M. Saxl, Zur Duplik des Herrn Professor Schücking.

Berlin, R. "L. Prager. M. 1,50.

F. A. K. Kraufs, Der Kampf gegen die Verbrechens-

ursachen. Paderborn, Ferdinand Schöningh.

E. Spira, Die Zuchthaus- und Gefängnisstrafe, ihre

Differenzierung und Stellung im Strafgesetze. München,

Beck. M. 4,50.
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ZeitarhrifUn.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 8, 4. Fr. Ber-

theau, Randbemerkungen eines Industriellen zu den

Theorien des Karl Marx. 11. — L. Fuld, Die hundert-

jährige Geltung des Code civil. — Ph. Falken bürg,
Die Heiratshäufigkeit der niederländischen Frauen in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrh.s. — W. Ed. Biermann,
Ist Robert Owen ein Individualist oder ein Sozialist?

— A. Oppel, Gegenwart und Zukunft der Baum-
wolle. 111.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 5. Fr. J. v.

Neu mann. Die Aktien- und ähnlichen Gesellschaften

als Rechts- und als Steuersubjekte. I. — W. Rosen

-

berg, Staat, Souveränität und Bundesstaat (Schi.). —
A. Arndt, Die drei preufsischen Berggesetznovellen, —
A. Knab, Zeitweise Unzulässigkeit des Rechtswegs bei

V'erfolgung von .Ansprüchen gegen den Fiskus nach
Art. 2 Bayer. AG. zur CPO. und KO.

Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der
Gegenwart. 32,2. S. Schlofsmann, Die Gestellungs-

bürgschaft im römischen Formularprozefs. — B. Mayer.
Das sogenannte Publizitätsprinzip im österreichischen

Handelsrechte — K. von Ohmej'er, Die juristische

Natur des Be.'"riedigungsrechtes.

Archiv für katholisches Kirchenrecht. 85, 2. P.

Wirtz, Das französische Konkordat vom Jahre 1801
(Schi.). — E. Huszär, Religiöse Erziehung der Kinder
und Rechtszustand der illegitimen Kinder in dem Ent-

würfe des Ungar, allgem. bürgerlichen Gesetzbuches. —
P. Klein, Welche Bedeutung kommt den nach katho-
lischem Kirchenrecht bestehenden Beschränkungen der
Veräufserung von res ecclesiasticae nach deutschem
bürgerlichen Rechte zu? — X. Hilling, Die Bedeutung
der iusta causa für die Gültigkeit der Exkommunikations-
sentenz. — U. Lampert, .Aufhebung des Simultaneums
auf einseitigen .Antrag nach schweizerischem Staats-

kirchenrecht. — F. Heiner, Das Zölibat des kath.

Alerus nach Hoensbroechs »ultramontaner Moralc —
S est er, Der Schutz der öffentlichen Sittlichkeit durch
das deutsche Reichsstrafgesetzbuch.

Nouvelle Revue hislorique de Droit francais et

etranger. .Mars-.Avril. R. Dareste, Loi des Homerites.
— P. C ollin et, Contributions ä l'histoire du droit ro-

main. — J. Celakovsky, Les origines de la Consti-
tution municipale de Prague. — H. Hayem, La renais-

sance des etudes juridiques en France sous le Con-
sulat. IL

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

P. Stephan [Reg.- Baumeister, Lehrer an der Höh.
.Maschinenbauschule in Posen], Die technische
Mechanik. Elementares Lehrbuch für mittlere

maschinentechnische Fachschulen und Hilfsbuch für

Studierende höherer technischer Lehranstalten. I. Teil

:

.Mechanik starrer Körper. Leipzig, B. G. Teubner,
1904. VIII u. 344 S. 8" mit 255 Figuren im Text.

Das vorliegende, wie aus dem Titel hervor-
geht, zunächst für Schüler niederer technischer
Lehranstalten bestimmte Buch besitzt die Vor-
züge, welche derartige aus technischen Kreisen
stammende Werke allerdings nicht selten zeigen.
Das Werk trägt einen durchaus auf die konkrete
Anwendung der vorgetragenen Lehren gerichteten
Charakter. Und wenn die gewählten Aufgaben
auch meistens nicht neu sind, so werden doch

gerade diese Beispiele, weil ihre Behandlung von
erfreulicher Frische und stets angemessen ist,

nicht wenig dazu beitragen, die aligemeinen

Sätze der Mechanik dem Verständnis der Leser
näher zu führen. Bezüglich der Darstellung

dieser allgemeinen Gesetze kann ich mich dem
Verf. nicht so unbedingt anschliefsen. Der vom
Verf. gewählte Stand- und Ausgangspunkt,

welcher den Kraftbegriff einfach als Ursache
der Bewegung definiert und ihn dann ohne
weiteres als Druck- und Zugspannung versinn-

licht, hält, wie dem Ref. scheint, vor strenger

wissenschaftlicher Kritik nicht stand und dürfte

deshalb vor einem Publikum, das eine höhere

wissenschaftliche Bildung anstrebt, nicht gewählt

werden. Bei dem mehr naiven Standpunkt, auf

dem sich der vom Verf. in erster Linie ins

Auge gefafste Leserkreis befindet, läfst es sich

aber vielleicht mit pädagogischen Gründen recht-

fertigen, dafs dieser zwar dogmatische, aber

andrerseits scheinbar recht anschauliche Weg
eingeschlagen wird. Dogmatisch ist auch das

Verfahren, durch das die Grundsätze der

Mechanik mit dem gewählten Ausgangspunkt
verknüpft werden. Dafs der Verf. sich mehr
als einmal auf die Erfahrung als Beweisgrund
seiner Sätze beruft, ist dem Berichterstatter

durchaus sympathisch. Bemängeln aber möchte
ich, dafs fast ausnahmslos die Beschreibung einer

einwandfreien Versuchsanordnung, vermittels

deren man die in Frage stehende Erfahrung

machen könnte, unterlassen wird. Bei der Statik

der starren Körper wird, wie es allerdings häufig

geschieht, der Satz von der Verschiebbarkeit des

.'^.ngriffspunktes auf der Wirkungslinie der Kraft

als Annahme oder .Axiom an die Spitze gestellt.

Dieser Weg hat den Ref., obgleich er häufig

genug eingeschlagen wird, nie recht befriedigt.

Schon als Schüler konnte ich mich im Hinblick

auf den Umstand, dafs es für die Deformation

des Körpers doch nicht gleich sei, ob ich ihn auf

der einen Seite ziehe oder auf der anderen Seite

stofse, des Gefühls nicht erwehren, dafs jener

Satz für mich nicht eine Überzeugung, sondern

eine konventionell vereinbarte Regel war, mit

der ich operierte, wie man mit einer Spiel-

regel operiert, die ebenso gut anders sein könnte.

Und doch liefse sich diese Schwierigkeit beseiti-

gen, wenn man die Reihenfolge der Sätze etwas

ändert. Stellt man an die Spitze das als Er-

fahrungssatz verhältnismäfsig leicht zu demon-

strierende Hebelgesetz, so kommt man alsbald

zu der Erkenntnis, dafs es nur auf das Moment
der Kraft bezüglich aller Punkte der Ebene an-

kommt. Da die Momente unabhängig von der Lage

des Angriffspunktes auf der Wirkungslinie sind,

so ist zunächst für die Ebene das .Axiom aus

einer Erfahrungstatsache abgeleitet. Die all-

gemeinere Begründung des Satzes für räumliche

Kraftsysteme müfste von der Tatsache aus-
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gehen, dafs es nur auf die Arbeit anliommt,

welche eine Kraft bei einer möglichen Bewegung
des Körpers leistet. Die Auseinandersetzungen des

Verf.s sind nicht immer völlig präzis. Das tritt z. B.

bei der Zusammenfassung der Systeme paralleler

Kräfte hervor. Der Satz »Man bezeichnet das

Produkt aus einer Kraft und dem Abstand ihres An-

griffspunktes von einer Ebene als Moment einer

Kraft in bezug auf die Ebene« hat gegen sich,

dafs das definierte Moment gegenüber einer Ver-

schiebung der Kraft in ihrer Wirkungshnie nicht

ungeändert bleibt, es sei denn, dafs die Kraft

parallel der Ebene ist. Es handelt sich zwar

bei der fraglichen Auseinandersetzung nur um
diesen Fall, aber bei der Definition dürfen doch

Zusätze, durch die der definierte Begriff erst ein-

deutig wird, nicht fortgelassen werden. Ungenau

und darum unzutreffend ist der Satz »Parallele

Kräfte befinden sich im Gleichgewicht, wenn
ihre algebraische Summe und ferner die algebra-

ische Summe ihrer Momente in bezug auf zwei

beliebige, zu ihrer Richtung parallele Ebenen

den Wert Null gibt«. Es fehlt hier offenbar

der Zusatz, dafs die beiden Ebenen nicht unter-

einander parallel sein dürfen. Denn in diesem

Falle kann nur behauptet werden, dafs die

Kräfte sich zu einem den Ebenen parallelen

Kräftepaar zusammenfassen lassen.

Ein Vorzug des Werkes ist, dafs der Verf.

die auf Einheitlichkeit der Bezeichnung gerich-

teten Bestrebungen berücksichtigt, indem er

sich der Bezeichnung der »Hütte« anschliefst.

Die Ausstattung des Werkes ist, wie bei der

bewährten Verlagsfirma nicht anders zu erwarten

ist, gut,

Berlin. F. Kötter.

Fr. Rüdorff [weiland ord. Prof. f. Chemie an der Techn.

Hochschule zu Berlin-Charlottenburg], Anleitung zur
chemischen Analyse. Nebst einem Anhang: Quan-

titative Übungen. 11., neubearb. Aufl. Berlin, W.
H.Müller, 1905. 34 S. 8". M. 0,60.

Die Neubearbeitung der bewährten Rüdorffschen An-

leitung hat Prof. Dr. Arthur Krause übernommen. Den
ersten Teü, die Übungsbeispiele zur chemischen Analyse,

hat er fast in seiner alten Gestalt gelassen, nur einige

Übungen hinzugefügt, den zweiten, die Anleitung zur

quantitativen Untersuchung, hat er gekürzt und dafür

in einem Anhange quantitative Übungen mitgeteilt.

Emanuel Witlaczil [Seminar - Prof. Dr.], Natur-
geschichte des Pflanzenreiches in Lebens-
bildern. Wien, A. Holder, 1904. III u. 176 S. 8°

mit 193 gröfstenteils nach Originalzeichnungen an-

gefertigten Holzschnitten. Geb. Kr. 3.

Das kleine, zunächst für Mädchen-Lyzeen bestimmte

Buch bringt dem gegenwärtigen biologischen Gepräge

der Botanik entsprechende Schilderungen der wichtigsten

Vertreter der bekanntesten Pflanzenfamilien nebst Anleitun-

gen zur Beobachtung der Pflanzen und zur Blumenzucht.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Die technische Leitung der geophysikalischen
Warte in Apia ist dem Assistenten an der Gottinger

geophysikalischen Anstalt, Dr. J. Linke übertragen

worden. Ein engerer Ausschufs, bestehend aus den
Göttinger Professoren Geh. Rat Wagner, Geh. Rat Riecke

und Wiechert leitet die Geschäfte der Warte. Die Staats-

und die Reichsregierung haben für ihre Erhaltung auf

fünf Jahre je 25000 M. bewilligt.

Personalchronik.

An der Univ. Heidelberg hat sich der Assistent in

der anorgan. Abt. des ehem. Laborat. Dr. Erich Ehler
als Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

An der Univ. Halle hat sich Dr. Georg Berndt als

Privatdoz. f. Chemie habilitiert.

An der Univ. Kiel hat sich der 1. Assistent an der

physikal. Anstalt Dr. August Becker als Privatdoz. f.

Physik habilitiert.

An der Univ. Strafsburg hat sich Dr. A. de Quer-
vain als Privatdoz. f. Meteorol. habilitiert.

Nen erschienene Werke.

E. Haeckel, Über die Biologie in Jena während
des 19. Jahrh.s. Vortrag. [S.-A. aus der Jenaischen

Zeitschrift f. Naturwiss. Bd. XXXIX.] Jena, Gustav

Fischer. M. 0,50.
Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 60, 3. E. Study, Kürzeste

Wege im komplexen Gebiet. — G. Faber, Über ana-

lytische Funktionen mit vorgeschriebenen Singularitäten.

— J. Lüroth, Eine historische Bemerkung zur Funk-

tionentheorie. — A. Kneser, Beiträge zur Theorie der

Sturm-Liouvilleschen Darstellung willkürlicher Funktionen.
— 0. Kellogg, UnStetigkeiten bei den linearen

Integralgleichungen mit Anwendung auf ein Problem

von Riemann. — S. Bernstein, Sur la deformation

des surfaces. — H. E. Hawkes, On Quaternion

Number-Systems. — 0. Perron, Über eine Anwendung
der Idealtheorie auf die Frage nach der Irreduzibilität

algebraischer Gleichungen. — G. Hamel, Eine Basis

aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktional-

gleichung: f(x-\-y)^^f(x)-\-fCy). — F. Bernstein,
Zum Kontinuumproblem.

BiUiotheca Mathematica. 3. F. 6,1. G. Eneström,
Üben die Bedeutung historischer Hypothesen für die

mathematische Geschichtsschreibung; Der Briefwechsel

zwischen Leonhard Euler und Johann I BernouUi. III;

Über den Nutzen der Begründung eines Mathematiker-

archivs. — P. Duhem, Sur 1'Algorithmus demonstratus.

— L. Schlesinger, Über den Begriff der analytischen

Funktion bei Jacobi und seine Bedeutung für die Ent-

wicklung der Funktionentheorie.

Meteorologische Zeitschrift. April. O.V.Johans-
son, Über den Zusammenhang der meteorologischen

Erscheinungen mit Sonnenfleckenperioden. — F. v.

Kern er. Über die Abnahme der Quellentemperatur mit

der Höhe.
Hoppe- Seyler's Zeitschrift für physiologische

Chemie. 44, 3. 4. E. Rhode, Die Farbenreaktionen

der Eiweifskörper mit p-Dimethylaminobenzaldehyd und

anderen aromatischen Aldehyden. — S. Zucchi, Über

Eisengehalt in Zuckerharnen und seine Beziehung zur

Zuckermenge. — Fr. Pregl, Einige Versuche über

Kohlenoxydhämochromogen. — W. Huiskamp, Zur

Fibringlobulinfrage. — E. Abderhalden und Peter

Rona, Über die Verwertung der Abbauprodukte des

Caseins im tierischen Organismus. — E. Buch n er und

W. Anton i. Weitere Versuche über die zellfreie Gärung.

— J. Seemann, Über die Oxydation von Leim und

Hühnereiweifs mit Calciumpermanganat. — E. Abder-
halden und 0. Rostoski, Die Monoaminosäuren des

»Edestins« aus Baumwollsamen und dessen Verhalten

gegen Magensaft. — E. Abderhalden und F. Samu-
ely. Die Zusammensetzung des »GHadins« des Weizen-

mehls. — E. Abderhalden und B. R«inbold, Die

Monoaminosäuren des zEdestins« aus Sonnenblumen-

samen und dessen Verhalten gegen Pankreassaft. —
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W. Czernecki, Zur Kenntnis des Kreatins und Krea-

tinins im Organismus. — Fr. Kutscher und M. Sehen ck,

Die Oxydation der Thymusnucleinsäure mit Calcium-

permanganat. — P. Grosser, Über das Verhalten von
zugeführtem Indol und Skatol im Organismus. — A. J.

Wakeman. Über die chemische Veränderung der Leber

bei der Phosphorvergiflung; Über die Verteilung des

Stickstoffs in der Leber des Störs. — A. Kos sei, Einige

Bemerkungen über die Bildung der Protamine im Tier-

körper. — Derselbe und H. D. Dakin, Weitere Bei-

träge zum System der einfachsten Eiweifskörper. —
Engel, Über das Fett in der Frauenmilch. — H. Thier-
felder, Über das Cerebron. II. — J. Meinertz, Zur
Chemie der Phosphorleber. — Fr. Kutscher und Loh-
map n. Die Endprodukte der Pankreasselbstverdauung.
IV. — B. Tollens, Zur Bestimmung der Glukuron-
säure. — W. Küster, Beiträge zur Kenntnis des Häma-
tins. — L. Marchlewski, Notizen zur Chlorophyll-

cbemie. — M. Schenck, Über das Guanidinpikrolonat.
— J. Wohlgemuth, Zur Kenntnis des Phosphorharns.

Annales de Chitnie et de Physique. Mai. P.

Lemoult, Relations generales entre la chaleur de com-
bustion des composes organiques et leur formule de
Constitution. IL — P. Langevin, Magnetisme et theorie

des electrons. — C. Matignon, Transformation des
Oxydes et des sels metalliques oxygenes en chlorures

anhydres. — J. Javal, Etüde de la transparence du
cuivre pour les rayons visibles et infra-rouges.

Annais of Botany. April. S. H. Vines, The
proteases of plants. III. — C. E. Allen, Nuclear
division in the pollen mother-cells of Lilium canadense.
— D. T. Gwynne-Vaughan, On the anatomy of

.\rch2Lngiopteris Henryi and other Marattiaceae. —
Miss E. M. Berridge, On tvvo new specimens of
Spencerites insignis. — F. F. Blackman, Optima and
limiting factors. — H. M. Leake, The localization of
the indigo-producing substance in indigo-yielding plants.
— F. C. Newcombe, Geotropic response at various
angles of inclination.

Malpighia. 19, 1— 3. G. Trinchieri, Osservazi-
oni SU la Flora spontanea e avventizia dell' Orto Bo-
tanico di Torino. — E. Pantanelli, Studii su l'albi-

nismo nel regno vegetale. V. — L. Nicotra, Nova-
mente sulia genesi dei fiori. — A. Naggi, Les Thalic-
trnm de Genes; La Centaurea integrans. — C. Mani-
cardi, Sulla distribuzione nelle varie parti e nei diversi

periodi di sviluppo e sulla genesi del nucleone nel Pisum
sativum. — L. Buscalioni, Una nuova campana di

vetro per le ricerche suU' influenza esercitata dalla luce
e dai gas sopra le piante. — E. .Morteo, Diatomee del

Torrente Orba. — M. Calegari, L'Asplenium Seelosii
Leybold al Monte >Campo dei Fiori» a nord di Varese.

Zoologische Jahrbücher. Abt. f. Anatomie und
Ontogenie der Tiere. 21, 3. E. R. Downing, The
spermatogenesis of Hydra. — H. Pohl, Über den
feineren Bau des Genitalsystems von Polycera quadri-
lineata. — P. Lang, Über den Bau der Hydrachniden-
augen. — E. Snethlage, Über die Frage vom Muskel-
ansatz und der Herkunft der Muskulatur bei den Arthro-
poden. — H. Bösenberg, Beiträge zur Kenntnis der
Spermatogenese bei den Arachnoiden.

Medizin.

Referate.

Paul Dubois [aord. Prof. f. Neuropathologie an der
Univ. Bern], Die Psychoneurosen und ihre
Behandlung. Vorlesungen gehalten an der Univ.
Bern. Übersetzt von Ringier [Dr. med. in Kirchdorf
bei Bern]. Vorwort von D. Dejerine [Prof. f. Gesch.
d. Medizin an der Univ. Paris]. Bern, A. Francke,

vorm. Schmid & Francke, 1905. VIII u. 459 S.

8«. M. 8.

Der Terminus sPsychoneurosei: ist in den
verschiedensten Bedeutungen verwendet worden.
Dubois bezeichnet als Psychoneurosen solche

funktionelle Neurosen, welche psychischen Ur-

sprungs sind und deren Störungen durch psychi-

sche Vorgänge unterhalten werden. Er rechnet

hierher die Neurasthenie, die Hysterie, die

Hysteroneurasthenie, die leichteren Formen der

Hypochondrie und Melancholie und endlich »ge-

wisse schwierige Fälle von Störung des geistigen

Gleichgewichts, welche nahe an Wahnsinn gren-

zen«. Er fafst alle diese Formen auch als »Ner-

vosität« zusammen. Der ganze Vorlesungszyklus

wird daher von dem Prinzip beherrscht: »die

Nervosität ist in erster Linie ein psychisches

Leiden und bedarf als solches einer psychischen

Behandlung«. Die Durchführung dieses Prinzips

für die einzelnen Formen und Symptome der

»Nervosität« ist dem Verf. recht gut gelungen,

so gut, dafs man einzelne Irrtümer und Über-

treibungen übersehen kann. Insbesondere bietet

das Werk auf psychotherapeutischem Gebiet zahl-

reiche wertvolle Anregungen. Der streng und

speziell fachwissenschaftliche Charakter tritt im

ganzen etwas mehr zurück, ohne dafs die Wissen-

schaftlichkeit des Buches im allgemeinen leidet.

Die einschlägige Literatur wird nicht ausreichend

berücksichtigt. Dejerine wendet in seiner Vor-

rede zur französischen Ausgabe (1904) mit

vollem Recht auf das Buch das Wort Montaignes

an: »Ceci est un livre de bonne foy . — Die

.
Übersetzung ist durchweg korrekt.

Berlin. Th. Ziehen.

Notizen und Mitteilungen.

(Gesellschaften nnd Vereine.

34. KoHgrefs der Deutschen Gesellschaftfür Chirurgie.

Berlin, 26.-29. April.

(Schlufe.)

Weiter wurde die Behandlung der Wurmfort-
satzentzündungen, vor allem die Frage nach dem
günstigsten "Zeitpunkt des operativen Einschreitens er-

örtert. .\n erster Stelle berichtete Prof. Körte (Berlin)

über seine jetzigen Anschauungen. Im Lauf der Er-

krankung unterscheide man im allgemeinen drei Zeiten,

das 5> Frühstadium« des .Anfalls bis zum zweiten, höchstens
dritten Tage, das »intermediäre Stadium;« bis zum .Ab-

lauf des frischen Entzündungsvorganges und bis zum
Eintreten der allgemeinen Erholung und endlich das
dritte Stadium der vollkommenen Ruhe nach dem An-
fall, beziehentlich zwischen den einzelnen Anfällen. K.

befürwortet die .Ausführung der Operation in möglichst

frühem Stadium, also innerhalb der beiden ersten Tage;

allerdings sei für eine so grundsätzliche Forderung der

Nachweis notwendig, dafs eine solche Operation in

dieser Zeit so gut wie nie schadet, und dies kann K.

nach seinen zahlenmäfsigen Feststellungen bejahen.

Von den folgenden Rednern wird dieser Standpunkt in

überwältigender Übereinstimmung geteilt, obwohl auch

von diesen einzelne sich auch nur zögernd und

allmählich zu seiner Annahme durch ihre Erfah-

rung haben bestimmen lassen. Prof. Roux (Lausanne)

ist freilich zu der Überzeugung gelangt, dafs die
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wichtigste Frage nicht die sein dürfe, wie und wann
man operieren, sondern wie man die Gefahr der Er-

krankung verhüten soll, und nach seinen Erfahrungen
gelingt dies fast stets durch passendes diätetisches und
gesundheitgemäfses Verhalten des Kranken. Die Er-

krankung hat in den letzten Jahren an Schwere
entschieden zugenommen. — In der Vormittagssitzung
des 2. Tages wurde zuerst über Operations -Ergebnisse
bei der Nierentuberkulose verhandelt. Aus den
Berichten von Prof. Rovsing (Kopenhagen) und Prof.

Israel (Berlin) ist sicher zu folgern, dafs nach all-

gemeinen und persönlichen Feststellungen und Zahlen-

ausweisen die Aussichten unserer Operationen sich

gegen früher ganz erheblich gebessert haben. Die

Sterblichkeitsziffer in den Zeiten vor und nach dem
Jahre 1901 sind im ganzen genommen wesentlich ver-

schieden. Diese tatsächlichen, jetzt verhältnismäfsig

ausgezeichneten Besserungen unserer Operationserfolge

beruhen im wesentlichen auf unserer besseren Kenntnis

des Krankheitsbildes, und der dadurch ermöglichten

besseren Auswahl der Heilung versprechenden Fälle.

Wir wissen, dafs die Tuberkulose der Harnorgane in

der übergrofsen Mehrzahl der Fälle von der Niere ihren

Ausgang nimmt und sich weiter verbreitet. Unsere
besseren Kenntnisse der Anfangserscheinungen des

Leidens erlauben uns, bereits in seinen ersten Stadien

einzugreifen und damit das gesamte Leiden aus-

zurotten. Wir operieren jetzt nicht mehr erst dann,

wenn sich unerträgliche Schmerzen eingestellt haben

und das Leben des Patienten verloren ist. Andrerseits

erweiterte Prof. R. den Kreis seiner Operationen, nach-

dem er gelernt hat, die bisher für unangreifbar ge-

haltene Blasentuberkulose zu heilen, auch auf diejenigen

Fälle, bei denen Tuberkulose sich auf die Blase usw.

bis zu einem gewissen Grade weiter verbreitet hat. An
die Vorträge schlofs sich eine lebhafte Diskussion. —
Darauf wurde die Behandlung von gewissen Gehirn-
krankheiten besprochen. — In der Nachmittags-

sitzung sprachen die Augenärzte Dr. Axenfeld (Frei-

burg) und Helbron (Berlin), sowie Francke (Braun-

schweig) über ein von Prof. Krönlein ehemals an-

gegebenes Operationsverfahren, um hinter dem Aug-

apfel in der .'\ugenhohle sich abspielende krankhafte

Vorgänge mit Schonung mindestens des Augapfels, in

manchen Fällen sogar mit Hebung der Sehkraft, durch

zeitweilige Herausnahme der äufseren Augenhöhlen-

knochenwand zu behandeln. — Darauf stellte Prof.

Gluck (Berlin) mehrere Patienten vor, bei welchen er

nach Herausnahme von Halsorganen, Kehlkopf, Schlund-

kopf, Speiseröhre, es erreicht hat, dafs sie die sonst

unvermeidliche Luftröhrenkanüle entbehren und sich

mit Flüsterstimme vernehmlich machen können. —
Zur Untersuchung der gröfseren Luftröhrengänge hat

Prof. Killian (Freiburg) ein eigenes Verfahren der

unmittelbaren Besichtigung mittels eines durch den

Mund und die Atmungswege eingeführten Rohres an-

gegeben , dessen Anwendungsweise er bespricht. Dr.

Kuhn (Kassel) empfiehlt zur glatten Durchführung einer

Chloroform-Betäubung die Einführung eines festen Rohres

durch den Kehlkopf, welches das Betäubungsmittel den

Lungen unmittelbar zuführt. — Zum Schlufs zeigt

Prof. Blauel (Tübingen) an Röntgenlichtbildern die

hochgradigen V^erengerungen und Verlagerungen der

Luftröhre beim Kropf. Prof. Kocher (Bern) empfiehlt

gleichzeitig die Untersuchung mittels des Klopfschalles

nicht zu vernachlässigen, um eine Verschiebung der

Luftröhre festzustellen.

In der 3. Vormittag-Sitzung wurde über die B e z i e h u n -

gen der Bauchoperationen zur Lungenentzün-
dung verhandelt. Aufser dem Referenten Dr. Kellin

g

(Dresden) beteiligten sich 23 Redner an der Erörterung.

Erfahrungen der meisten deutschen Kliniken auf chirur-

gischem Gebiet kamen zum Ausdruck, sie gingen in

ihren Meinungen auseinander und zeigten die Schwierig-

keit einer bestimmten Lösung. Festzustehen 'scheint,

dafs besonders die Operationen in den oberen Teilen des

Bauches mehr in der Nähe des Zwerchfells eine gröfsere

Gefahr bieten; bekannt ist auch, dafs gewisse Allgemein-

verhältnisse, das Alter, die Schwächung des Allgemein-

zustandes, namentUch durch Krebs u. dergl. das Zustande-

kommen der Entzündung erleichtern. Ein wichtiges Moment
ist jedenfalls die Art, wie man gegen den Schmerz der

Operation vorgeht. Aufserdem sind, abgesehen von ge-

wissen mehr operationstechnischen Mafsnahmen und
allgemein hygienischen Vorsichtsmafsregeln, für den Pa-

tienten eine gewisse Atemübung, soweit und so früh

nach der Operation eine solche möglich ist, die ent-

sprechende Lagerung bezw. ein häufigerer Lagewechsel,

der eine bessere Lüftung der gefährdeten Lunge erlaubt,

Vermeidung der Erkältung bei der Operation, Verhütung

einer Aufsaugung erbrochener Massen in die Luftwege

u. dergl. von gröfster Bedeutung. — Weiter wurde das

Verhalten von Knochenbrüchen und Wunden bei

geistig Schwachen und die Chirurgie im Gebiete des

Brustkorbs behandelt. — Am Nachmittage wurden
einige Stücke der Bauchchirurgie erörtert. — Die

Verhandlungen am 4. Tage beginnen mit einem Stück

aus der Unfalllehre. — Sodann wurde über die von
Prof. Bier (Bonn) erdachte neue Methode der Her-
stellung von Gefühllosigkeit des Körpers vom
Rumpf abwärts durch Einspritzung gefühls-
nervenlähmender Mittel in den Rückenmarks-
kanal bei Operationen verhandelt. Bier hat an der

Verbesserung seines Verfahrens fortgesetzt weiter-

gearbeitet und nach den methodischen Untersuchungen

seiner Klinik ist das Verfahren von einem grofsen Teil

seiner Schattenseiten hauptsächlich nach zwei Richtun-

gen hin befreit, sodafs er es jetzt leichter der Allgemein-

heit empfehlen kann. Anstatt des giftigen Kokains be-

nutzt er jetzt das unschädUchere Stovain, und durch

den Zusatz von Nebennierenpräparaten verhindert er,

dafs der lähmende Stoff sich zu weit nach oben im

Rückenmarkskanal in die Nähe des Gehirnbezirkes ver-

breitet. Das Verfahren ist jetzt mit verschwindend sel-

tenen Ausnahmen stets wirksam und hat seine Vorzüge

besonders bei geschwächten alten Leuten. — Zum Schlufs

wurden noch einige Stücke der Blasen Chirurgie be-

sprochen. — In der Nachmittags-Sitzung berichtete Prof.

Bier (Bonn) über die von ihm zu Beginn des Kongresses

in Behandlung genommenen, an frischen Eiter- Entzün-

dungen an Kopf und Armen leidenden Patienten. Die

Entzündung hat sich bei diesen Patienten durchaus

günstig unter der Behandlung zurückgebildet und hat

in einigen Fällen zu rascher Heilung, in keinem Fall

zu einer Verschlimmerung geführt. In seinem Schlufs-

wort führte er den Gedanken aus, dafs die Überfüllung

der Gewebe mit Blut, deren Heilkraft sich so überaus

erfolgreich gezeigt hat, nur eine Anwendungsform des

Allgemeinbestrebens vorstellt, die natürhchen Hilfskräfte

des Organismus zur Bekämpfung innerer und äufserer

Störung heranzuziehen. — Weiter wurden die Verhand-

lungen zur Blasenchirurgie fortgeführt. — Über die

Aussichten, die gewisse Leberleiden der chirurgischen

Behandlung bieten, hat Thöle (Danzig) aus den vor-

liegenden Berichten der Operateure Aufschlufs zu ge-

winnen gesucht. — Zum Vorsitzenden des nächsten

Kongresses ist nach der M. A. Z. Geh.-Rat Körte (Berlin)

gewählt worden.
Personaictaronik.

An der Univ. Breslau hat sich der Arzt Dr. Ludwig

Fränkel als Privatdoz. f. Gynäkol. habilitiert.

Der ord. Prof. f. Pathol. u. Therapie an der Univ.

Marburg Geh. Medizinalrat Dr. Emil Mann köpf ist auf

sein Ersuchen zum 1. Oktober von der Leitung der

medizin. Klinik und den damit verbundenen Lehrver-

pflichtungen 2ntbunden worden.

Nen erschienene Werke.

J. Ilberg, Aus Galens Praxis. Ein Kulturbild aus

der römischen Kaiserzeit. [S.-A. aus den Neuen Jahr-
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büchern f. d. klass. Altert. , Gesch. u. deutsche Lit.

Bd. XV.] Leipzig, Teubner.

Zeittcbrift«B.

Die Therapie der Gegetttvart. Mai. H. Lüthje,
('ber den EinÄufs der Aufsentemperatur auf die Gröfse

ier Zuckerausscheidung. — A. Laqueur, Zur Verwen-

dung von Wechselstrombädern in der Therapie der Herz-

krankheiten. — A. Braunstein, Über die Bedeutung

der Radiumemanation und ihre Anwendung. — L. Golu-
binin, Ein Fall von therapeutischer Anwendung der

Röntgenstrahlen bei Morbus Addisonii. — A. Albu, Die

Behandlung der spastischen Obstipation. — P. Für-
bringer, Über Cyklotherapie der sexuellen Neurasthenie.

— K. Preisich, Der Einflufs des Urotropins auf die

Entstehung der skarlatinösen Nierenentzündung. — O.

Veraguth, Über Arbeitstherapie.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Johannes Damrich [Dr. phih]. Ein Künstler-
dreiblatt des XIII. Jahrhunderts aus

Kloster Scheyern. [Studien zur deutschen
Kunstgeschichte. 52. Heft.] Strafsburg, J. H.

Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1904. 1 Bl. u. 89 S.

8" mit 22 Abbild, in Lichtdruck. M. 6.

Die aus Kloster Scheyern stammenden Foli-

anten der Münchener Hof- und Staatsbibliothek

gehören zu den bekanntesten Denkmälern süd-

deutscher Kunst aus der 1. Hälfte des 13. Jahrh.s

und haben als solche die Aufmerksamkeit der

kunstgeschichtlichen Forschung schon oft auf sich

gezogen. Zwar kann nur ein kleiner Teil der

in diesen Handschriften erhaltenen Miniaturmale-

reien zu den hervorragendsten Leistungen jener

Zeit gerechnet werden, aber auch die künstlerisch

minderwertigen Teile sind durch die Eigenart

der Darstellungsgegenstände von charakteristi-

scher Bedeutung für die geistigen Interessen der

Zeit, von gröfstem Wert für die Kulturgeschichte

und die ikonographische Forschung. Einen be-

sonderen Reiz aber bieten gerade die Scheyerer

Codices noch dadurch, dafs sie die Tätigkeit

einer greifbaren künstlerischen Persönlichkeit

wittern lassen, wofür ja die mittelalterUchen

Denkmäler sonst nur allzu selten eine Handhabe
bieten. Denn in jedem dieser Codices findet

man in den Beischriften, Subskriptionen und son-

stigen Berichten immer und wieder einen Namen
genannt, und stets den gleichen Namen Cuon-
radus. Nichts lag näher als die Annahme, dals

es sich hier stets um ein und dieselbe Persön-
lichkeit handelt, und bald sprach man von
»Konrad von Scheyern« nicht nur als Maler
und Schreiber, sondern man machte ihn auch
verantwortlich für den bunten literarischen Inhalt

jener Codices und sah in ihm zugleich einen
Dichter, Philosophen, Theologen, — ein Uni-

versalgenie klösterlicher Kultur. Tatsächüch
zeigt aber bereits ein flüchtiger BHck auf die

erhaltenen Codices, dafs diese weder der Schrift,

noch der künstlerischen .Ausstattung nach von

einer und derselben Hand herrühren können, und

prüft man vorurteilsfrei die literarischen Angaben,

so findet man nichts anderes, als dafs bei der

Herstellung eines jeden dieser Bücher ein »Konrad«

beschäftigt war; aber es ist weder gesagt, dafs

dieser Konrad stets die gleiche Persönlichkeit

ist, noch ist der Umfang und die Art und Weise
der jeweiligen Arbeitsleistung des betreffenden

Mönches genau angegeben.

Der Wert der vorliegenden kleinen Schrift

beruht darin, dafs der Tatbestand, so wie er ist,

gewissenhaft klargelegt ist, so dafs die Legende
vom Künstlermönche »Konrad von Scheyern s als

beseitigt gelten darf. Weniger glücklich ist der

Verf. in den Schlüssen, die er seinerseits aus dem
vorliegenden Befunde zieht, indem er die Her-

stellung der Codices auf drei Meisterhände auf-

teilt: einen Chuonradus custos, C. pictor und

C. abbas. Seine Argumentationen kranken be-

sonders an der Identifikation von Schreiber und

Maler, und Zuschreibungen, wie die an C. abbas

sind völlig willkürlich. Man vermifst vor allem

eine präzise historische Einordnung der ver-

schiedenen Künstlerhände in die stiHstische Ent-

wicklung der bayrischen Malerei, eine Unter-

suchung über die Stellung der verschiedenen

Scheyerer Miniaturen zu den führenden Zen-

tren Salzburg, Regensburg, Augsburg und 2ur

fränkischen Malerei.

Berlin. G. Swarzenski.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Sammlungen des Kaiser Friedrich-Museums
in Berlin sind vor kurzem durch zwei bedeutende Kunst-

werke vermehrt worden. In dem Kabinett der Altnieder-

länder sind die Altarflügel mit Szenen aus der Legende
des heiligen Bertin von Simon Marmion aufgestellt

worden. Sie sind aus dem Besitze der Fürstin zu Wied
erworben worden. Die Thieme- Sammlung ist um eine

Madonna in ganzer Figur von Hans Memling be-

reichert worden.

Unter den Funden bei den neuen Ausgrabungen
von Prof. Rudolf Herzog (Tübingen) im Asklepieion
von Kos ist vor allem ein überlebensgrofser
Marmorkopf, ein behelmter Jünglingskopf, zu er-

wähnen. Nach H.s Mitteilungen im Jahrbuch des Kais.

Deutschen Archäologischen Instituts ist die Erhaltung

des von einer Statue w^eggebrochenen Kopfes vor-

züglich, das Gesicht ganz unverletzt. Nur der obere

Teil des Helmes über der Stirn, der besonders ange-

setzt war, fehlt. In der glatten Ansatzfläche steckte

noch der Bronzedübel. Die Züge erscheinen auf den

ersten Anblick ideal, zeigen aber doch viel Individuelles

und passen mit der Kopfhaltung am ehesten zu den

Porträtzügen Alexanders des Grofsen. Der auf die

üppigen Locken gesetzte leichte Helm einerseits, die

halb melancholisch leidenden, weichen, halb trotzig

energischen Linien des Gesichts anderseits machen die

Deutung auf einen Gott oder einen zu Kos in Beziehung

stehenden Heros schwer. Der Kopf steht der praxi-

telischen Schule am nächsten und dürfte kaum älter als

das 4. Jahrh. v. Chr. sein. Ferner wurde ein über-

lebensgrofser Asklepiostorso , die Replik einer im Vor-

jahre gefundenen Asklepiosstatuette, sowie eine Hygieia-

statuette aus guter Zeit, beide kopflos, gefunden. Sie
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geben eine gute Vorstellung von den Kultbildern. Ein
schöner archaischer halblebensgrofser Athenakopf liefs

sich auf einen 1902 gefundenen Hals aufpassen. Dazu
kommen hübsche kleinere Köpfe und Statuetten und
eine grofse Menge von Statuenfragmenten.

Personalchronik.

Der Schöpfer des Teildenkmals in Altorf, Bildhauer
Richard Ki sslin g, ist von der . philos. Fakult. der

Univ. Zürich zum Ehrendoktor ernannt worden.

Neo erschienene Werke.

G. Perrot, Praxitele. — M. Collignon, Lysippe. —
E. Pottier, Douris et les peintres de Vases grecs.

[Les grands artistes. 1— 3.] Paris, H. Laurens. Je

Fr. 2,50.

Herders Bilderatlas zur Kunstgeschichte. I. T.

:

Altertum und Mittelalter. Freiburg i. B., Herder.

Th. Alt, Die Entstehungsgeschichte des Ottheinrichs-

baues zu Heidelberg. Heidelberg, Carl Winter. M, 4,80.

P. Schultze - Naumburg, Die Entstellung unseres
Landes. [Flugschriften des Bundes Heimatschutz.] Halle

a. S., Gebauer-Schwetschke. M. 0,80.

A. Bartels, Das Weimarische Hoftheater als National-

bühne für die deutsche Jugend. Weimar, Hermann Böh-
laus Nachfolger. M. 0,50.

Zeitschriften.

Revue de l'Art chretien. Mars. J. Chappee, Le
carrelage de l'abbaye de Saint- Maur de Glanfeuil. —
Fr. Schneider, Mathias Grünewald et la mystique du
moyen äge. — Gerspach, Les effigies des Domini-
cains. — L. Clouquet, L'ichnographie des villes.

Moderne Dichtung.

Referate.

1. Giosue Carducci, Ausgewählte Gedichte.
Übertragen von Otto Haendler. Dresden, Carl

Reifsner, 1905. 141 S. 8».

2. Otto Haendler, Herbst. Gedichte. Ebda,

1905. 182 S. 8°.

1. Carducci gehört zu den gröfsten italieni-

schen Lyrikern, aber auch zu denen, die selbst

den eigenen Landsleuten nicht geringe Mühe
hinsichtlich eines tieferen Verständnisses bereiten.

Wie viel mehr noch dem ferner Stehenden! Die

gröfsten Meister der Übersetzungskunst haben

den spröden Stoff zu bewältigen unternommen;

vor allem Paul Heyse. Jedoch hat man bei

diesem nur zu oft den Eindruck, dafs er »um-

dichte« in eine glatte, wohllautende, aber doch

vieles von der Eigenart verwischende Form.

Haendler, dessen Verlaine - Übersetzung wir hier

schon vor einiger Zeit rühmen konnten, ist ein

Virtuos im Nachempfinden und Nachgestalten.

Auch hier überwindet er schier spielend die

Schwierigkeiten. Der tiefe Gehalt bleibt ge-

wahrt, aber auch der oft spröde Rhythmus, wie

in den Odi barbare. Die knappe Einleitung

führt trefflich in Leben und Dichten Carduccis

ein. Das berühmteste Gedicht, der Hymnus »an

Satanas« ist von grofsartigem Schwung der Ge-

danken und so meisterlich hier wiederj^tgeben.

dafs es sich wie ein Original liest. Nicht minder

die herrlichen Naturbilder. Es sei eins als Probe

gegeben:
Nachts.

In deines Sternenmantels dunklen Falten

Erstickst, o Nacht, du all mein kleines Leid.

Und wenn mich deine weichen Arme halten,

An deiner Brust, wird mir das Herz so weit.

Wie stillst du mir mit holden Traumgestalten

Der müden Lebensgeister Widerstreit!

Und läfst die traurigen Gedanken schalten

Im freien Spiel mit Zeit und Ewigkeit.

Göttin Nacht, nicht weifs ich, wie's gekommen.
Dies Schweben in des Schauens reiner Lust,

Da Zorn und Schmerz der Seele sind genommen:

Doch Ruh find ich bei dir, wie unbewufst
Ein Kindlein schluchzend einschläft an der frommen

Braunen Grofsmutter treuer alter Brust.

2. Als der ungemein versgewandte Poet tritt

Haendler auch in der Sammlung eigener Gedichte

»Herbst« hervor. Ja, man hat wohl bisweilen

den Eindruck, als ob das Gestalten ihm gar zu

leicht falle, gar zu flüssig die Form dem Busen

entströme, wenn man sich an einem zu alltäg-

lichen Ausdruck oder Reim stöfst. Ein kluger,

witziger Kopf, aber auch ein warmes Herz

spricht hier zu uns; manch fein geschliffener

Edelstein von Gedanken, manche scharfe Satire,

manche humorvolle Legende oder Erzählung,

doch auch manch sangbares Lied voll Natur-

stimmung oder kräftiger Bildlichkeit bietet sich

uns dar. Und wer möchte nicht von tiefem

Mitgefühl ergriffen werden, wenn er sich in den

Cyklus 'Aquis submersus' vertieft, der dem Schmerz

um den im Rhein ertrunkenen Liebling persön-

lichsten, aber auch ins Allgemein -Menschliche

emporgehobenen Ausdruck leiht?

Neuwied. Alfred Biese.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

W. Kinkel, Lieder Hans Ohnesterns des Gottsuchers.

Leipzig, C. F. Amelang. M. 1,50.

Markgraf Albrecht AIcibiades von Branden-

burg-Kulmbach. Ein deutsches Trauerspiel. Strafsburg,

Heitz.

B. Shaw, Helden. Komödie. Deutsch von S. Tre-

bitsch. 2. Aufl. Stuttgart u. Berlin, Cotta Nachf. M. 2.

A. Pserhofer, Die Diplomatin. Lustspiel. [Theater-

Bibliothek Harmonie. II.] Berlin, Harmonie.

Jos. Schmid-Braunfels, Der Freihof. Schauspiel.

Wien, Verlag der »Neuen Bahnen«.

F. V. Feld egg, Benedek, ein österreichisches Sol-

datendrama. Wien, Carl Konegen.

Paul Heyse, Dramatische Dichtungen. 35: Die

törichten Jungfrauen. Lustspiel. — 36: Ein Canadier.

Drama. Stuttgart u. Berlin, J. G. Cotta Nachf.

C. Viebig, Naturgewalten. Neue Geschichten aus

der Eifel. Berlin, Egon Fleischel & Co. M. 3,50.

K. Goldmann, Das Rätsel des Angelus und andere

Novellen. Ebda. M. 3.

Wilh. Schmidt -Bonn, Raben. Neue Geschichten

vom untern Rhein. Ebda. M. 3.

Hans Müller, Buch der Abenteuer. Novellen. Ebda.

M. 3.

H. Stegemann, Daniel Junt. Roman. Ebda. M. 3.
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Jn unserem Verlage erschien

:

2)as aCeben

SeorffJoachim Göschens
von seinem ßnkel Viscount Goschen.

l ijtsc/ie, vom Verfasser bearbeitete Jiuflage, übersetst von

€f>. jf. fischer.

2 Bände, Lexikon- Oktav. Mit 45 Beilagen in

Photogravüre, Lichtdruck und Autotypie. —
Broschiert Mark 12.—, gebunden Mark 15.—.

Ein wichtiges ])okumertt zur Geschichte der großen klassischen

Periode unserer Xiteratur um die "Wende des IS. Jahrhunderts!

jfarr.entUch enthält das ^uch viel wertvolles ßicterial über

Soethe, Schiller, Xlopstock, Wieland, Seume, J/fland usw.

Q.J.Qöschen'scheVerlagshandlunginXeipzig

fc

Aufruf zur

Mitarbeit am Mätznerschen Wörterbuch.

Nach dem im vorigen Jahr erfolgten Tode Hugo
Bielings, des langjährigen Mitarbeiters Eduard Mätz-
ners und Fortsetzers seines letzten grofsen Lebens-

werkes, ist die Beendigung des im Verlage der Weid-
mannschen Buchhandlung in Berlin erscheinenden mittel-

enghschen Wörterbuchs „Altengl. Sprachproben nebst
einem Wörterbuch" vom Unterzeichneten übernommen
worden.

Die erste Lieferung erschien im Jahre 1873, die letzte,

bis „misbileven" reichend, 1900, der Druck steht bei

„moine"^ und Material ist noch für den Rest von M
vorhanden, der 1906 als Abschlufs des dritten Bandes
erscheinen wird. Es gilt jetzt, das Wörterbuch mit Hilfe

einer gröfseren Organisation und Arbeitsteilung zu einem
raschen Ende zu führen. Zu diesem Zweck soll nicht

mehr, wie bisher geschehen, die me. Literatur zur Zeit

nur auf einen Buchstaben hin durchgesehen und aus-

gezogen, es soll vielmehr das Material für N—Z auf
einmal planmäfsig gesammelt werden.

Es ergeht nun an die deutschen .Anglisten, insbeson-
dere an alle diejenigen, die ein Werk der me. Literatur

herausgegeben oder bearbeitet haben, der Ruf, sich durch
Übernahme eines oder mehrerer Denkmäler an der Samm-
lung der Belege nach gewissen jetzt im Druck vorlie-

genden Grundsätzen zu beteiligen oder einzelne das
Wörterbuch fördernde Beiträge zu liefern und mit dieser

praktischen Betätigung wissenschaftlichen Interesses eine

Ehrenpllicht der anglistischen, ja der deutschen Wissen-
schaft überhaupt, erfüllen zu helfen.

Freundliche Zusagen werden erbeten an den Heraus-
geber Privatdozent Dr. Heinrich Spies Berlin W. 57,
Kurfürstenstrafse 4.

Soeben erschien und versende auf Wunsch gratis:

Katalog No. 61

Kultupg-eschichte
Interessante Sammlung

von wertvollen und seltenen Schriften. 2423 Nos.

Ferdinand Sehöningh. Antiquariat Osnabrück.

Zu kaufen gesucht

Deutsche literatur-Zeitung
Jahrgang 1905 Nr. 1—13. IBS Gefällige An-

erbieten unter S. H. an die Verlagsbuchhandlung

B. G. Teubner, Leipzig.

Schreibmaschinenarheiten
-^ftÄc/irz/fe?», literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Veri-ielfäf(if/uu(/en führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Knlise, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Bücberfreundctt

empfehlen wir unser über 30oeoo Bände nm-
fassendes Hntiauariat. Cnriosa, Hlnstrierte

franzSsiscbe und deutsche lOerlie des i«. Jahr-

hunderts, Hlte Drucke, Seltenheiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

BuAbandlung S. ( ALTAR Y & CO..
Berlin XW. 7, Neue Wilhelmstr. 1.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

OSCAR THIERGEN:
METHODIK DES

NEÜPHILOLOGISCHEN UNTERRICHTS.
MIT 5 ABBILDUNGEN IM TEXTE.

[VIII u. 183 S.] gr. 8. 1902. geheftet Mk. 3.60,

gebunden Mk. 4.20.

,Das Buch behandelt zunächst die Vorbereitung des Lehrers
der fremden Sprachen auf seinen Beruf. Besonders berücksichtigt

ist dabei der Aufenthalt im Auslande. Man erkennt sofort, daß
alle Ausführungen zu diesem Punkte auf reichen Erfahrungen
und feinen Beobachtungen beruhen. Man merkt es dem Buche
sofort an, daß es eine Zusammenfassung alles dessen ist, was ein

tüchtiger Schulmann in langen Jahren treuer Lehrerarbeit an Er-
fahrungen gesammelt hat. — Angenehm berührt der vermittelnde

Standpunkt, den der Verfasser einnimmt Über den Vorzügen
der Reformmethode vergißt er keineswegs die der grammatischen
und weist energisch darauf hin, daß nur in einer Verbindung der

ersteren und letzteren Methode zu einer vermittelnden das wahre
Heil des fremdsprachlichen Unterrichts liegt."

Allgem. Deutsche Lehrerzeitung. Nr. 4/5. 1903.

SKIZZEN LEBENDER SPRÄCHEN
HERAUSGEGEBEX VON W. VIETOK.

I. NORDENGLISCH: NORTHERN ENGLISH
BY R. J. LLOYD : PHONETICS. GRAMMAR. TEXTS.

[VI u. 127 S.] 8. IS99. geb. Mk. 3.—

II. PORTUGIESISCH: PORTUGAIS
VON A. R. G. VIANNA: PHONETIQUE ET PHONO-

LOGIE. MORPHOLOGIE. TEXTES.
[VI u. 148 S.] 8. 1903. geb. .MU. 4.—

in. HOLLÄNDISCH
VONR.DIJKSTRA: PHONETIK. GRAMMATIK. TEXTE.

[VI u. 105 S.] 8. 1903. geb. Mk. 3.60.

Die „Skizzen lebender Sprachen", denen Sweets klassisches

„Elementarbuch des gesprochenen Englisch", d. h. Londonisch, im

großen und ganzen als Mtister dient, sollen knappe, übersichtliche

Darstellungen der Lautlehre und Grammatik, die durch möglichst

mannigfaltig gewählte Texte erläutert und belebt werden, bringen.
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

BIBLIOTHECA
SCRIPTORUM GRAECORUM
82® ET ROMANORUM ®S8 TEUBNERIANA

Die „Bibliotheca Teubneriana" stellt sich die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse
der griechischen und römischen Literaturen in wohlfeilen Ausgaben zu veröffentlichen, soweit dies für die
Wissenschaft oder die Schule wünschenswert ist. Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten
Ergebnissen der kritischen Forschung, über welche die beigefügte adnotatio critica, die sich zumeist unter dem
Text befindet, Auskunft gibt. Neue Bände werden fortgesetzt weiter vorbereitet und ausgegeben, veraltete Aus-
gaben werden durch neue verbesserte ersetzt. So bietet die Bibliotheca die umfangreichste auf der Höhe wissen-
schaftlicher Kritik stehende, dabei wohlfeilste Sammlung klassischer Autoren dar.

Im nachstehenden sei auf die neuen Erscheinungen der letzten Jahre hingewiesen.

Die Sammlung umfasst zur Zeit gegen 400 Bände zum Preise von ca. 1400 Mark,
die bei einmaligem Bezüge zum Vorzugspreise von ca. 1050 Mark abgegeben werden.

commentariorumAntonini, Marci, imperatoris
^quos sibi ipsi scripsit libri XII. Iterum rec. I.

Stich. [XXII u. 218 S.] geh. M. 2.40, geb. M. 2.80.

Äristotelis noXtzsCa ^Aihjvatmv. Quartum ed. Fr.

'^Blass. [XXX u. 162 S.] geh. J(. 1.80, geb. Ji. 2.20.

ethica Nicomachea. Rec. Fr. Susemiehl. Ed.

alteram cur. O. Apelt. [XXX u. 280 S.] geh. ^. 2.40,

geb. JC. 2.80.

Älciphronus Rhetoris epistularum libri IV. Ed. M.
*»A. Schepers. Accedunt duae tabulae phototypicae.

[XXVI u. 225 S.] geh. Ji. 3.20, geb. ^. 3.60.

Ä pulei Opera quae supersunt. Vol. II. Fase. I. Apulei

**Platonici Madaurensis pro se de magia liber (Apologia).

Recensuit Rudolfus Helm. [II u. 120 S.] geh. JC. 2AO,
geb. M. 2.80.

A ugustini, Sancti Aurelii, Episcopi, de civitate Dei libri

'^XXII. Tertium recognovit B. Dombart. Vol. I: Libr.

I— XIII. [X u. 599 S.] geh. J(. 3.—, geb. <-«. 3.60. Vol. II:

Libr. XIV—XXII. [XVI u. 635 S.] geh. JL 3.—, geb. Ji. 3.60.

f\onati, Aeli, quod fertur commentum Terenti.

"Accedunt Eugraphi commentum et Scholia Bembina.
Recensuit Paulus Wessner. Vol. II. [VIII u. 550 S.]

geh. M. 12.—, geb. c-^. 12.80.

Gellii Noctium Atticarum libri XX. Post M. Hertz
ed. C. Hosius. Vol. I/II. [LXIV u. 750 S.] geh.

^a. 6.80, geb. J/^. 8.—.

Georgii Acropolitae opera rec. A. Heisenberg. Vol.

I. [XXIV u. 367 S.] geh. ^(6. 8.—
, geb. J(. 9.—.

Vol. II. [XXVI u. 120 S.] geh. J(. 3.60, geb. M. 4.20.

Grani Liciniani quae supersunt. Recognovit et

apparatu critico instruxit M. Flemisch. [XVIII u.

58 S.] geh. JC. 1.—, geb. M. 1.30.

Herondae mimiambi. Novis fragmentis auetos quar-

tum edidit Otto Crusius. Accedunt Phoenicis coro-

nistae, Mattii mimiamborum fragmenta, Mimorum frag-

menta et Specimina varia nuper reperta. Editio minor.

[VI u. 132 S.] geh. JL 2.40, geb. JL 2.80.

addidit

Vol. I.

Minucii Felicis Octavius. Recensuit et praefatus est

Herm. Böen ig. [XXXI u. 116 S.] geh. c^fC. 1.60,

geb. JC. 2.—.
Vlonii Marcelli de conpendiosa doctrina libros
1*XX Onionsianis copiis usus ed. Wallace M. Lindsay.
Vol. I— III: libri I—XX et indices. [XLIV u. 997 S.]

geh. JC. 17.20, geb. JC. 19.-.

UavöavCov 'KXXaSo? jtept-fjYvjatc. Pausaniae
Graeciae descriptio. Rec. Fr. Spiro. Vol. I— III libri

I— X et index. [XXI u. 1166 S.] geh. JC.1.60, geb.

JC. 9,20.

polybii historiae Editonem a Ludovico Dindorfio
curatam retractavit et instrumentum criticum

Theodorus Buettner -Wobst. Editio altera.

[L u. 361 S.] geh. c'fC. 4.40, geb. JC. 5.—.
Vol. II. [CXXII u. 380 S] geh. ^.4.40, geb. M. 5.—.
Vol. III. [XXIVU.431S.] geh.JC.4A0, geh. JC. 5.—.
Vol. IV. [XVI u. 552 S.] geh. Jt.b.—, geb.

M. 5.60.

Vol. V (Appendix). [251 S.] geh. JC. 2.40

geb. JC. 3.—

.

procopii Caesariensis opera omnia. Recognovit
* Jacobus Haury. Vol. I: De bellis libri I

— IV. Opus
ab Academia Regia Bavarica praemio Zographico orna-

tum. [LXIV u. 552 S.] geh. Ji. 12.—, geb. Jl. 12.60.

Vol. II. De bellis libri V—VIII. [II u. 678 S.] geh.

JC. 12.—, geb. Ji. 12.60.—.

Ptolemaei, Claudii, opera quae exstant omnia.
Vol. I ed. J. L. Heiberg. Pars II, libros VII-XIII

continens. [IV u. 608 S.] geh. M. 12.-
, geb. JC. 13.-.

Senecae, L. Annaei, tragoediae recc. Rudolfus

Peiper et Gustavus Richter. Peiperi subsidiis instr.

denuo edendas curavit Gustavus Richter. [XLIV u.

500 S.] geh. JC. 5.60, geb. JC. 6.20.

opera quae supersunt. Vol. I. Fase. I. Dialo-

gorum libros XII edidit Emil Hermes. [XX u. 383 S.]

geh. JC. 3.20, geb. Jl. 3.80.

SAMMLUNG WISSENSCHAFTLICHER KOMMENTARE ZU
GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN SCHRIFTSTELLERN

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.
SOPHOKLES ELEKTRA. Von G. KAIBEL. geh. n. M. 6,—, in Leinw. geb. n. M. 7.—
LUCREZ BUCH III. Von R. HEINZE. geh. n. M. 4.—, in Leinw. geb. n. M. 5.—
AETNA. Von S. SUDHAUS, geh. n. M. 6.—, in Leinw. geb. n. M. 7.—
VERGIL Aeneis Buch VI. Von E. NORDEN, geh. n. JC. 12.—, in Leinw. geb. .ü 13.—

Demnächst sind in Aussicht genommen:

CLEMENS A. PAIDAGOGOS. Von E. SCHWARTZ.
\

OVID HEROIDEN. Von R. EHWALD.
LUKIANS PHILOPSEUDES. Von R. WÜNSCH. I PLAUTUS RUDENS. Von F. MARX.
MINUCIUS FELIX OCTAVIUS. Von E. NORDEN.

|
TACITUS GERMANIA. Von G. WISSOWA.

Mit dem Plan, eine Sammlung wissenschaftlicher Kommentare zu griecliischen und römischen Literaturwerken erscheinen zu

lassen, hofft die Verlagsbuchhandlung einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. Liegen auch einzelne Schriftwerke in Bearbeitungen vor.

die wissenschaftlichen Ansprüchen in hervorragendem Maße gerecht werden, so ließen gerade diese Vorbilder den Wunsch nach einer

regeren Betätigung auf gleichem Gebiete entstehen, wie dessen Verwirklichung in diesem Unternehmen als möglich erscheinen. Auf (1.

anderen Seite aber darf sich wohl von ihm, das zu einer umfassenderen und verständnisvolleren Beschäftigung mit den Hauptwerken (l

antiken Literatur als den vornehmsten Äußerungen des klassischen Altertums auffordern und anleiten soll, einiger Nutzen für die Pfle;."

der philologischen Wissenschaft überhaupt wie für den^inzelnen Philologen versprechen lassen.

Die Bände sind geheftet und gleichmäßig gebunden durch jede Buchhandlung — auch zur Ansicht —
erhältlich. Ausführliche Prospekte unentgeltlich und postfrei.
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Q Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. n

AUSFÜHRLICHES LEXIKON

DER GRIECHISCHEN und RÖMISCHEN
MYTHOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON

W. H. RÖSCHER.

I, Band in 2 Abteilungen. (A—H.) [VIH u. .3144 Sp.] Lex.- 8. 1884—1890. geh. M 34.—. (Auch in

17 Lieferungen zu je ^^ 2.—
.)

II. — in 2 Abteilungen. (I—M.) [VTH u. 3227 Sp.] Lex.-8. 1890— 1897. geh. M -iS.—. Auch in

19 Lieferungen zn je J( 2 — .)

III. — 37—51. Lieferung. (Nabaiothes—Phoinissa.) [Sp. 1— 2400.] Lex.-8. 1898—1904. Jede Lieferung

geh. J( 2.— . [Fortsetzung unter der Presse.]

Als Supplemente erschienen:

Epitheta deorum quae apud poetas graecos leguntur coUegit disposuit edidit C. F. H. Bruch
mann. [VIII u. 225 S.] Lex.-8. 1893. geh. M 10.—.

Epitheta deorum quae apud poetas latinos leguntur collegit disposuit edidit lesse Benedictus
Carter. [VIH u. 154 S.] Lex.-8. 1902. geh. Jt 7.—.

Mythische Kosmographie. Von E.Hugo Berger. [IV u. 41 S.] Lex.-8. 1904. Geh. Ji 1.80.

Das Lexikon ist mit immer steigendem Erfolge nunmehr bis zum dritten Bande vor-

geschritten, bestrebt eine mögliehst objektive, knappe und doch vollständige, stets auf die

Quellen gegründete Darstellung der literarisch überlieferten Mythen unter gehöriger Berück-

sichtigung der Kulte und der Monumente der bildenden Kunst zu geben. Es erweist sich so

als ein wertvolles Repertorium eines bedeutsamen Teiles der gesamten antiken Kultur und hat

als solches sich eines immer größeren Freundes- und Abnehmerkreises zu erfreuen.

Einen besonderen Wert verleihen dem Werke die zahlreichen Abbildungen — allein in

den ersten beiden Bänden nahezu 1000 an Zahl — , die einen großen Teil der antiken Kunst-

werke, die sonst, meist in schwer zugänglichen, teuren Werken enthalten, nur mit Schwierig-

keiten benutzbar sind, in einer für den Handgebrauch durchaus ausreichenden Form wiedergeben.

Ijtrlag oon g. §. |eulinn in S^i^J^tg. 1 gwlag non g. ©, %tvihntt in Jtipjig.

Dr. E. iBlm: Dr. n. B^lm:

ÜöungöBu^ (tttcinifrfie^ ÜBung^bud^ Sur erftcn ^infitörunö

Sur erften ginfü^rung grtoarfifenet ttt§
|

««^»«^f^«^«*'
'1|Jrt?a1furfl"'

*"^^'*^*""*'

©riediifdie, befonberö für UnitJerfität^furfe,
j

3ru ei„« «onell^'Jf DU.^iei.
nebft *^ra<)ttrtttiottcn ju i'cno^^onö %mbafi^ I 3. aufläge.

Unb ^Omcr Cbtlffe IX.
|

[41 S. u. 3 Jabeaen.] gr. S. 1905. ge^. anf. -.so.
I

[IV u. 80 S. u. 5 JabcQtn.] gr. 8. 1902. Steif ge^. SRI. 2.40. 3" t"«« UbungSbuc^ ift bet SSerfud) gcmacfet, bie notroenbigfien

Äenntniffe jur (Sdernung beä SateinS in mcgliAfi anfc^uüc^er unb
5)a8 UbungSbud) enthält 32 ?cfefiücfc, Den benen je jroci ben-

;
möglicfifl anjie^enbet gönn barjubieten. (Sä entt)äit jebn Stürfe.

ftlben gramtnatifcften Stoff be^anbeln, baS eine für bie S3efptecf)ung oon benen je jroei benfelben grammatifdjen Stoff bcbanDcIn; fic unt'

burd) tcn Dojenten beftimmt, baS jipeite jur ^robe beS aSerflänbniffcS • faffen bie gefamte regelmiüge gormenlcbre unb bie Anfinge ber

für ben gerncn&en unb jur fclbftänbigcn 33orbcrettung. 5)ie erften Spntar. b. ^. bie SnftnitiD-, ^articipial- unc ©erunbipfonflruftionen.

jroölf Stücfe finb mit lateinifcfter Umf^rift oerfeben, um ba« (St- J)er 3nf)alt ifi aus ber Sage ober .(Sefc^idjre genommen .
tamit

lernen ber griedjifcben Sucfeftabcn o^nc befonbereu 3<'tf"'"f* ä" """n «ri'ten Stücf an bie fcnfl ben Ubung^fä^en leirfit on^aftenbe

ermöglichen. 91ad)bem bie iCeflination unb baS Verbum purum
. ftofflitfte ?eere oermieben mirb. Tabellen für &ie iDeftination unb

erlepigt tft b. i). nac^ bcm jroölften Sefeflücf, beginnt fcie SEenop^on-
|

Äonjugation, bie möglic^fi grope llberiicfttlicfcfeit etftreben, fmb md)
Uftütc. günf 2;abeaen ä«ig«n bie Seflination unb Äonjugation in ! bem ju ben Stücfen gefjörenten 3BöriOT;r<etct)ni« angefügt; Heinere

uber|id)tlid)er SBeife. gntlit^ i|l eine ^räparation ju |)omer '[ JabeUen für bie ©ilDung ber «boerbia, rüt bie 3ai!lroörtec Übet-

Ob. IX beigefügt, um baburcfe auc^ eine (Sinfü^rung in bie ^omn- ! Hebten über bie erroüf^nten Äonftruftionen fmb jroifcben bie Übung««
lefturt JU gebeiu > ftMi eingefc^oben.
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48. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner

in Hamburg

Dienstag, den 3. Oktober bis Freitag, den 6. Oktober 1905.

Präsidium:

Dr. Brütt, Professor, Schulrat in Hamburg,

Dr. Wendland, Professor an der Universität Kiel.

Vorträge stehen bis jetzt fest:

A. für die allgemeinen Sitzungen

der Herren Bethe-Gießen, Burd ach -Berlin, Conze-Berlin, Diels-Berlin, Greffcken-Hamburg,
Freiherr Hiller von Gärtringen-Berlin, Kehrbach-Berlin, L e n z - Berlin , Lichtwark-Hamburg,
Metz -Hamburg, Oldenbsrg-Kiel, Fr. Paulsen-Berlin, Reinke-Kiel. Außerdem werden die

beiden Vorsitzenden in einer allgemeinen Sitzung sprechen.

B. für die Sektions- Sitzungen

1. Philologische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Schulteß -Hamburg, Prof. Dr. Sudhaus-
Kiel, Prof. Dr. Geffcken- Hamburg): der Herren Brinkmann-Bonn, Corßen-Berlin, Dieterich-
Heidelberg, Skutsch -Breslau, T hum b- Marburg.

2. Pädagogische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Weg eh au pt- Hamburg, Direktor Dr. Schlee-
Altona): der Herren Aly-Marburg, Baumgarten-Kiel, Gurlitt-Steglitz b. Berlin, Münch-
Berlin, Weißenfels-Berlin, Wotke-Wien.

3. Archäologische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. K 1ußm an n- Hamburg, Prof. Dr. Noack-Kiel):
der Herren Duhn- Heidelberg, Gräfe-Jena, Petersen-Berlin, Pick-Gotha, Puchstein-
Freiburg, Robert-Halle, Schrader-Athen.

4. (Germanistische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Dis sei- Hamburg, Prof Dr. Gering-Kiel, Ober-
lehrer Dr. Rosenhagen -Eilbeck -Hamburg): der Herren Heuß 1er- Berlin, Krumm -Kiel,

Meißner-Göttingen, Mensing-Kiel, Mogk-Leipzig, Saran-Halle, Strauch-Halle.

5. Historisch - epigraphische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Ohly- Hamburg- Bergedorf,

Oberlehrer Dr. Ziebarth-Hamburg): der Herren Daenell-Kiel, Hitzigrath-Hamburg, Leh-
mann-Berlin, Ed. Meyer-Berlin, Soltau-Zabern i. E., Ziebarth-Hamburg.

6. Romanistische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Tendering-Hamburg, Geheimrat Prof.

Dr. Körting- Kiel): des Herrn Zschech- Hamburg.

7. Englische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Wen dt- Hamburg, Prof. Dr. Hol th aus en- Kiel): der

Herren Bülbring-Bonn, Holthausen-Kiel, Jespersen-Kopenhagen.

8. Indogermanische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Fritsch-Hamburg, Prof. Dr. Wackernagel-
Göttingen): der Herren Kretschmer-Wien, Solmsen-Bonn, Streitberg-Münster.

9. Mathematisch -naturwissenschaftliche Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Thaer- Hamburg,
Prof. Dr. Fr. Ahlborn-Hamburg): der Herren Bohnert-Hamburg, E. Grimse hl- Hamburg,
Schubert-Hamburg.

10. Orientalische Sektion, verbunden mit der Sitzung der Deutsch-Morgenländischen (Jesellscliaft

(Obmänner: Senior D. Behrmann-Hamburg, Prof. Dr. Hultzsch-Halle): Drei bis vier Vorträge

sind gesichert.

Außerdem ist die Bildung einer Sektion für Paläographie und Handschriftenkunde in

Aussicht genommen (Obmann Prof. Dr. Münzel -Hamburg).

Anmeldungen zu Vorträgen für die Sektionen 6, 7, 9 wolle man bis zum 1. Juni an

die betreffenden hamburgischen Obmänner einsenden.

Die Namen der Redner mit dem Tliema ihres Vortrages und das Programm der

festlichen A^eranstaltungen werden Ende Juni d. J. bekannt gegeben werden.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Beriin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Allgemeinwissensohaftliohes ; Gelehrten-,

Sohrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

H. Lindau, Unkritische Gänge.

Theologie und Kirohenwesen.

C. E. van Koetsveld, Das aposto-

lische Evangelium. Aus dem Hol-

ländischen übersetzt von O. Kohi-

schmidt. {Heinrich Julius Holtz-

mann, ord. Univ.-Prof. emer., Dr.

theo!., Strafsburg.)

Thomae Bemerken a Kempis
Opera omnia ed. M. L Pohl. Vol.

III. VI. {Rudolf Windel , Gymn.-
Prof. Dr., Halle.)

M. Rade, Unbewufstes Christentum.

Philosophie und Unterriohtswesen.

R. Hönigswald, Über die Lehre
Humes von der Realität der Aufsen-
dinge. {Ernst Mally, Dr. phil.,

Graz.)

W. A. Th om a s , Sein oder Nichtsein ?

Beiträge zur Geschichte der Erziehung
und des Unterrichts in Bayern.

Allgemeine und orientallsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

M. Bloomfield, Cerberus, the dog
of Hades. {Moritz Winternitz,
aord. Univ.-Prof. Dr., Prag.)

A. Kelemen, Handwörterbuch der
ungarischen und deutschen Sprache
(Magyar es Nemet kezi sztitär). I.

Deutsch-ungarischer Teil. II. Unga-
risch-deutscher Teil. {Ludwig Rdcz,
Gymnasialdirektor Dr., Särospatak )

(iesellscLaft für bihlliche Archäologie :u
London.

Grleohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

Fr. G. Stegemänn, De scuti Her-
calis Hesiodei poeta Homeri car-
minum imitatore. (C. Künneth,
Gymn.-Prof. Dr., Erlangen.)

Ed. Schwyzer, Bericht über die Forschun-
gen auf dem Gebiete der griechischen
Sprachwissenschaft. 1890 — 1903.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

A. Fries, Platen-Forschungen. I. IL

{Friedrich Reuter, Gymn.-Prof. a. D.

Dr., Erlangen.)

Gedichte aus alter und neuer Zeit, zu-
sammengestellt von P. Rachel.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Skeridans Lästerschule. Deutsch
von G. Humbert. {Rudolf Imel-
tnann, Dr. phil., London.)

Anna Jameson, Shakespeare's Heroines.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

A. Thomas, Nouveaux essais de
Philologie fran9aise. {E. Herzog,
Privatdoz. Dr., Wien.)

Geschichte.

M. Kovalevsky, Russian Political

Institutions. {Theodor Schiemann,
ord. Honorar-Prof. Dr., Berlin.)

Memoires du Duc de Choiseul
1719— 1785. {Robert Holtzmann,
Privatdoz. Dr., Strafsburg.)

J. Bach, Immerwährender Kalender der
christlichen Zeitrechnung in kürzester
Gestalt.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

K. Baranowsky, El Kahira. {Pattl

Schivarz, aord. Prof. am Seminar
für orientaL Sprachen, Dr., Berlin.)

Jahrbuch für die Gewässerkunde Nord-
deutschlands. Abflufsjahr 1901.

Staats- und Sozialwissenschaften.

L. Po hie. Die Entwicklung des deut-
schen Wirtschaftslebens im 19. Jahr-

hundert. {Heinrich Sieveking, aord.

Univ.-Prof. Dr., Marburg.)

M. Büchler, Marxismus und Arbeiter-

schutzgesetzgebung. {Magnus Bier-
nter, ord. Univ.-Prof. Dr., Giefsen.)

Rechtswissenschaft

Frdr. Tezner, Die Sukzessions- und
Verwandtenrechte des Prinzen Ale-

xander von Oldenburg genannt Graf
von Welsburg;

H. Rehm, Oldenburger Thronan-
wärter;

W. Schücking, Die Nichtigkeit der

Thronansprüche des Grafen Alexan-
der von Welsburg in Oldenburg;

M. Saxl, Zur Duplik des Herrn Pro-

fessor Schücking. {Wilhelm Dreyer,
Dr. jur., Wiesbaden.)

Juristische Gesellschaft m Berlin.

athematik und Naturwissenschaften.

M. d'Ocagne, Le calcul simplifie

par les procedes mecaniques et gra-

phiques. {Max Petzold, Prof. an
der Techn. Hochschule, Dr., Han-
nover.)

H. Claafsen und W. Bartz, Die

Zuckerindustrie. I. Die Zucker-

fabrikation. {Bruno Brukner, Fa-

brikdirektor Dr., Stralsund.)

E. Ram an n, Bodenkunde. 2. Aufl.

Fr. L u k a s , Psychologie der niedersten Tiere.

edizln.

Mönkemöller, Zur Geschichte der Psy-
chiatrie in Hannover.

Kunstwissenschafton.

K. Hadaczek, Der Ohrschmuck der

Griechen und Etrusker. {Georg
Karo, Privatdoz. Dr., Bonn.)

Kunstgeschichiliehe Gesellschaft zu Beili,:

oderne Diohtang.

Satiren des Horaz. Im Versmafs

des Dichters übersetzt von Edm.

Vogt und Frdr. van Hoffs. 2. Aufl.

{Johannes Geffcken, Gymn.-Prof. Dr.,

Hamburg.)
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Im Verlage von B. G. TEUBNER in LEIPZIG erscheint soeben:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT YON FRITZ BÄÜMGÄRTEN, FRANZ POLÄND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

ca. 30 Bogen, gr, 8. geh. Ji 10.— ,
geschmackvoll geb. Ji 12.

—

Zu beziehen auch in fünf monatlichen Lieferungen zu „^ 2.

—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer

wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen .Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentHche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band, der zunächst allein erscheint, aber völlig in sich ab-

geschlossen ist, gliedert sich nach einer Einleitung über Land und Leute, Sprache

und Religion in drei große Perioden, das Altertum, das Mittelalter und die Blüte-

zeit. Die vielseitige Entwicklung der beiden letzten Perioden kommt in je drei

gesonderten Abschnitten zur Darstellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende

Kunst, C. Geistige Entwicklung und Schrifttum.

Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein reich-

haltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je leben-

diger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch seine

Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig 1
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Referate.

Hans Lindau [Dr. pbiL], Unkritische Gänge. Berlin,

Egon Fleischel & Co., 1904. 2 Bl. u. 192 S. 8°.

M. 2.

Der Verf. vereinigt in dem Büchlein neun Aufsätze,

in denen er nach dem charakteristischen und ansprechen-

den Titel »mehr auf Erweckung von Lust und Liebe an
den besprochenen Dingen als auf scharfe verstandes-

mäfsige Sonderung und Erhellung ihrer schwachen
Seiten« abzielt. So gibt er in seinen Bemerkungen zu
Mauthners »Kritik der Sprache«, die die Überschrift

»Der Genufs der Sprache* führen (S. 42— 67), sein Urteil

dahin ab, dafs .Mauthner, der kein systematisches Kunst-
werk geboten habe, Gigantisches gewollt habe, »und
darin liegt seine Bedeutung. Es ruht ein hoher Ernst

in seiner Absicht. Mit rührender Hingabe hat er seine

Zeit stillem, selbstlosem Eifer gewidmet und einem fer-

nen Sterne zugestrebt«. — Nur mit »Bangigkeit macht
sich« der Verf. an eine Charakteristik Paulsens, »der
tief und stark den gesunden Lebenssinn des Altertums
empfindet, und dessen Herz doch zugleich, wie aus jeder
Zeile (seiner Ethik) hervorgeht, nicht lassen kann von
der seltsam hohen Geistesentwicklungslinie, die über
Plato und den Nazarener zu Spinoza führt«. — Mit be-

sonderer Liebe spricht Lindau von Kurd Lafswitz, bei

dessen Märchen wir »uns in das Kindesalter, das glück-
lich harmloseste zurückträumen können«. Auf Lafswitz
läfst er Bölsche folgen , beide nennt er ein par nobile
fratrum und charakterisiert Bölsche als »unermüdlichen
Erzieher zum seligen Naturgen iefsen«. — In dem .Aufsatz

über Lamprechts Deutsche Geschichte urteilt er, dafs
dessen Wesen »darum so erfrischend wirkt, so gesund
and siegreich, weil es ihm stets nach neuen Eroberungs-
zügen gelüstet, weil er niemals mit trägem Behagen auf
dem Gewonnenen ausruht, sondern täglich den Kampf
ums Dasein weiterführt, im Sinne Faustischer Sittlich-

keitslehre«. — Die Würdigung Adolf Wilbrandts klingt in

den Satz aus, dafs er »mit seiner edlen, an keinen Zeit-

stil gefesselten Geschmacksneigung das eigene Wesen
voller .Männhchkeit und Würde durchsetzt, und dafs
dabei doch kein Hauch von der schmeichlerisch süfsen
Harmonie verloren geht, die seine Art in allen ihren

Äufserungen lenzhaft durchleuchtet«. — Die letzten drei

Aufsätze fülyen uns in die französische Literatur, zu
Anatole France, Julius Gase und Pierre Nicole.

Notizen und Mitteilungen.

Personmlehroidk.

Dem Oberbibliothekar an der Königl. Bibl. in Berlin

Dr. Hans Paalzow ist der Titel Professor verliehen

worden.

Dem Stadtbibliothekar Dr. Karl Kunze in Stettin

ist der Titel Professor verliehen worden.

ZeitBckrifteB.

Deutsche Revue. Mai. Die Marokkanische Frage

und Herr Delcasse. Von einem Diplomaten. — L. Feuth,
Die Schätze Marokkos. — Baron Suyematsu über die

»gelbe Gefahri. — R. v. Gottschall, Schiller im Urteil

seiner Gegner. — Frhr. v. Loe. Erinnerungen aus
meinem Berufsleben. X. — G. Claretie, Die Comedie
Fran9aise. — H. Oncken, Aus den Briefen Rudolf v.

Bennigsens. X. — Th. Ziegler, Z«r Biographie von
David Friedrich Straufs. — H.Vam bery. Die Rückwirkung
der russischen Niederlage auf die Islam weit in .\sien. —
Frhr. v. Schleinitz, S. M. S. j.Arkona« im deutsch-

französischen Kriege. — E. C. Pen rose Fitzgerald,
.Admiral Thomsen über die Rede Lees. — .M. v. Brandt,
Eine deutsche .Antwort auf einen englischen Brief. —
K. Herold, Die Wohltätigkeitsvorstellung.

Deutsche Arbeil. IV, 7. O. Stoessl, Franz .Metz-

ner. .Mit 52 Tafeln. — 8. A. Sauer, Rede auf Schiller.

— AI. John, Wallen Steinstätten. — A. G. Przedak,
Johann Ferdinand Opiz und seine Familie. Lebens-

bilder aus dem alten Prag. — J. A. Lux, Emil Oriik

— E. Rychnovsky, Ein unbekanntes Prager 'J^r.e.l

über Beethoven. — Ferd. Bernt, Szenen aus i - "
gödie »Zwischen zwei Sprachen«. Mit einer F-

von A. Hauffen. — J. Stibitz, Meine k!ein:

— J. J. Horschik, Die matte Malmaison. — Ferd.

Grüner, Was das Leben bringt

Süddeutsche Monatshefte. JunL H. Hesse. In c:.-

alten Sonne (Schi). — A. Mickiewicz, Der Wüste.-.-

reiter. — Adalbert Stifter, Drei Briefe an seinen Freund,
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meiner Erinnerungsmappe. — S. von Hausegger,
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Hugo Wolf in seinem Verhältnis zu Richard Wagner.
— H. Driesch, Das System der ßiolcgie. — Selbst-
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betrachtungen von einem Apotheker. — Fr. Naumann,
Was ist Kapitalismus?

Historisch-politische Blätter für das katholische

Deutschland. 135. 10. Die Romantik des Lyrikers

Guido Görres. — Über die Restauration des gregoriani-

schen Chorals im 19. Jahrhundert (Forts.). — J. Ranftl,
Giovanni Segantini der Maler der Alpenwelt. — Rhe-
tt an us, Katholizismus — Ultramontanismus. — Der
englische Ackerbau und das Landmonopol. — Die

russischen Reformen in Bezug auf die katholische Kirche.

The Westtninster Review. May. P. E. Roberts,
Free Trade , not Preference , the true basis of Empire.
— Observer, Mr. Balfour's device. — F.W. Raffety,
British statesmanship in 1905. — H. Reade, An
agricultural College in Japan. — Micah, On the cha-

racter of the influence exercised on Russian life by the

»Holy Orthodox Church». — Ignota, The present

legal Position of women in the United Kingdom. — G.

J. Ball, A famous Irish trial. — Ph. Sidney, The
last of the Tichborne case. — D. Wilson, The con-

verted Dacoit. — W. Emm, Turgot. II. — G. H. P.,

Working of an East End library.

The North American Review. May. H. James,
New England: an autumn impression. IL — 0. Lodge,
What is life? — H. Ellis, The tercentenary of »Don
Quixote«. — A. Kinnosuke, Japan's probable terms

of peace. — W. H. Carter, Economic questions affec-

ting the Visayan Islands. — L. Elkin, Losses on the

battlefield. — G. B. Brown, Enghsh Gothic architecture.

— G. Tosti, Italy's attitude toward her emigrants. — L.

Robinson, An ancient reading of länger prints. —
Count Apponyi, The relation between Austria and
Hungary. — H. A. Beers, The English drama of to-

day. — J. F. Barnett, Grades of diplomatic represen-

tation. — P. J. Hayes, Impediments to marriage in

the Catholic Church.

De Gids. Mei. J. Everts jr., Wijmpje. — Uit de

brieven van Mevrouw Bosboom -Toussaint aan Busken

Huet. IL — F. de Haan, Cervantes. 1605 — 1905. —
J. P. van Rossum, De zeemacht en de bezittingen in

Azie. — F. A. van Engen, Samensmelting van offi-

cierskaders. — W. G. C. Byvanck, Marcel Sehwob.

1867—1905. — L. F. de Beaufort, Inlandsche vogels.

La Revue de Paris. 15 Mai. F. de Lamennais,
Lettres ä Madame Yemeniz. I. — W. Meyer-
Förster, Jeunesse de prince. I. — J. Bryce, Le Türe
et l'Europe. — C. Bougle, Gabriel Tarde. — L. Hour-
ticq, Les debuts de la critique d'art. — E. Ducote,
Le servage (fin). — XXX, Canon et cuirasse. II. —
R. Rolland, Hugo Wolf. — V. Berard, La France et

Guillaume IL

Revue de Belgique. Mai. E. Gerard, Un fils de

Bussy-Rabutin. — L. van Keymeulen, Morts paralleles.

— L. Vaillat, Trissotin. — E. Greyson, Le problfeme

de l'education publique. — S.-J. Visser, L'influence

sociale du culte.

Rivista d'Italia. Maggio. L. Gamberale, Dalla

scuola alla vita. — M. A. Regis, La canonizzazione di

Giovanna d'Arco. — M. Cermenati, La geologia e le

arti del disegno. — A. Marenduzzo, Jacopo Ruffini.

— F. Pasini, Intorno ad una canzonetta del Metastasio.

— A. de Fabrizio, Leggende orientali suUa infanzia

di Gesü. — G. Burgada, Nuovi studi sul Sainte-Beuve.

Tijdschrift voor Boek- en BiUiotheekiveezen. Maart-

April. C. P. Burg er jr., De briefwisseling van Betje

Wolff en Aagje Deken met Jan Everhard Grave (Slot).

— S. G. de Vries, De handschriften van Just. Lipsius.

— W. Meyer, De voorgewende en de wäre uitgever

van het Tractatus Theologico-Politicus. — P. C. Mol-
huysen. De Cyrillushandschriften van Bonaventura

Vulcanius, — R. Fruin, De Haarlemsche uitvinder der

boekdrukkunst. — E. de Bom, Verhoeveniana. — B.

Houthakker, Over de bindwerktentoonsteiling te

Middelburg.

Antiquarische Kataloge.

Georg Lissa, Berlin. Kat. 40: Auswahl von selte-

nen und interessanten Büchern (XV'I. bis XX. Jahrhun-

dert). 659 Nrn.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

C. E. van Koetsveld [Pfarrer im Haag], Das apo-
stolische Evangelium. Aus dem Holländi-

schen übersetzt von O. Koblschmidt [Pfarrer in

Mönchenholzhausen, Dr.]. Leipzig, Friedrich Jansa,

1904. 1 Bl. u. 166 S. 8". M. 4.

Der durch zahlreiche Predigten, Erbauungs-

schriften und religiöse Erzählungen, besonders

durch sein »Hausbuch« von den evangeHschen

Gleichnissen allerseits wohl bekannte und ge-

schätzte reformierte Theologe, schon seit bald

einem halben Jahrhundert Pfarrer im Haag, legt

uns hier als eine Art von Glaubensbekenntnis

zwei Dutzende von Reden und Ansprachen vor,

die ganz geeignet sind, sowohl seine Ablehnung

der orthodoxen Richtung nach rechts und der

»modernen« nach links begreiflich zu machen,

als auch ein Urteil über den eignen Standpunkt,

den er gern den »evangelischen« oder »aposto-

lischen« nennt, zu ermöglichen. Er hat in sei-

ner Gemeinde den Kampf zwischen altem und

neuem Glauben erlebt und will ihn schlichten.

Was ihn von der Rechtgläubigkeit scheidet, ist

eine des Inspirationsglaubens entledigte, freilich

dabei immer noch recht andachtsvolle Anschau-

ung von der Bibel. Die »Modernen« können

sich jedenfalls noch viel weniger einverstanden

erklären mit dem äufserst bescheidenen Mafs

von historisch-kritischer Behandlung, das hier den

evangelischen Berichten und der gesamten Lite-

ratur des Urchristentums zuteil wird. Es ist

etwa der Standpunkt Neanders, der sich hier

auf einem Gebiete konserviert hat, darauf er

als »Pektoraltheologie« am berechtigtsten und

wirkungskräftigsten erscheint, nämlich auf dem

der sogenannten praktischen, Erbauungszwecken

dienenden, Exegese. Was beispielsweise II, S.

23—34 über »Jesu Lehre« zu lesen ist, dient

ganz rhetorisch-homiletischen Zwecken, während

es für die wissenschaftliche Beschäftigung mit

dem Gegenstande nichts austrägt. Aber irre

geleitet wird der Homilet, der sich in dem gut

übersetzten Buche umsieht, kaum je werden,

falls er nur einen hinlänglichen Schatz von selb-

ständigem, ehrlich erworbenem Wissen mit heran-

bringt, das ihn, wo der Verf. unhaltbare histo-

risch-kritische Urteile fällt, befähigt, die nötigen

Abstriche zu veranstalten.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.
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Thomae Hemerken a Kempis, Canonici regu-

laris ordinis S. Augustini, Opera omnia. Volu-

minibus Septem edidit additoque volumine de vita et

scriptis eius disputavit Michael losepbus Pohl
[fr. Direktor des G3'mn. zu Kempen]. Vol. 111, trac-

tatuum asceticorum partem tertiam complectens: Medi-

tatio de incarnatione Christi, sermones de vita et

passione domini cum tribus miscellaneis. Vol. V'^I, trac-

tatuum asceticorum partem sextam, historicorum prio-

rem complectens. Sermones ad novicios, vita Lidewigis

virginis. Freiburg i. B., Herder, 1904/05. Vlll u.

439; 1 Bl. u. 510 S. 8" mit 5 u. 10 Faksim.-Taf.

-M. 3,60 u. 4,40.

Die Ausgabe der Werke des Thomas a Kempis
durch Pohl nimmt ohne unliebsame längere Unter-

brechung einen erfreulichen Fortgang. Der vor-

liegende dritte Band bietet zunächst die meditatio

de incarnatione Christi. Diese Betrachtung enthält

eine Erörterung über die Zeugnisse für die Mensch-
werdung des Messias, welche sowohl vor seinem
Erscheinen auf Erden als während desselben
und nach demselben ausgesprochen worden sind.

Wertvoller sind die dann folgenden Sermones de
vita et passione domini, eine zusammenhängende
Reihe von Predigten und Betrachtungen, welche
die erste Hälfte des Kirchenjahres von Advent
bis Pfingsten umfafst. Ein eigentümlicher Zauber
liegt über den W^eihnachtsbetrachtungen, wie
schon Hirsche. »Prolegomena zu einer neuen
Ausgabe der Imitatio Christi < II. S. 109 her-

vorgehoben hat. Bei manchen Stellen wie S. 104
und S. 280, jener hochpoetischen Ausführung in

der Meditatio de gaudio dominicae resurrectionis

kommt einem der Gedanke, ob Hirsches Theorie
vom Reim und Rhythmus in den Werken des
Thomas nicht doch wohl begründet ist. Über
die vielen Anklänge nach Form und Inhalt in

diesen Sermones an die orationes et meditaliones
de vita Christi (in Pohls .Ausgabe Vol. 5) han-
delt Pohl in den Epilegomena S. 416£f. Es
tolgt dann das parvum alphabetum monachi in

schola dei; es ist dies eine Unterweisung über
die Pflichten des Mönches, die der discipulus
vom magister in 23 Lektionen erhält. Die dar-
auf folgende Abteilung enthält in mittelnieder-

ländischer Sprache den Traktat: Van goeden
woerden to hören ende die to spreken. Die
beigegebene lateinische Übersetzung ist von
Pohl. Während der Text dieser Werke nach
dem Brüsseler Thomas-Autographen vom Jahre
1456 abgedruckt ist, werden die nun folgen-
den Orationes in der Form geboten, wie
sie sich in der Sommalschen Ausgabe finden.

Sechs dieser Reden beziehen sich auf das Leiden
Christi. Von den folgenden zehn sind vier ge-
richtet an die Jungfrau Maria, eine an den
Täufer Johannes, eine an den Evangelisten
Johannes, zwei an den Apostel Thomas, die
neunte Oratio bezieht sich auf Maria Magdalena,
die zehnte auf die heilige Agnes.

Der sechste Band enthält nach dem Löwener
Thomas -Autographen die Sermones ad novicios

und die vita Lidewigis. In beiden Bänden
werden in den Epilegomenis u. a. die handschrift-

lichen Fragen erörtert. Auch sind wieder
Tafeln photolithographischer Nachbildungen hand-

schriftlicher Stellen beigegeben. In den Epi-

legomenis des sechsten Bandes wird S. 489 £f,

die Quellenfrage der vita
^ Lidewigis erörtert.

Pohl ist gegen Hirsche (Prolegomena zu einer

neuen Ausgabe der Imitatio Christi II. S. 323ff.)

der Ansicht, dafs der Verfasser sowohl der

»Prior Vita« wie der »Vita Posterior«, die die

Grundlage bilden der von Thomas bearbeiteten

Vita, Johannes Brugmann ist, jener ausgezeich-

nete niederländische Volksprediger, dessen An-
denken wieder aufgefrischt zu haben das grofse

Verdienst W. Molls ist.

HaUe a. S. R. Windel.

Martin Rade [aord. Prof. f. systemat. Theol. an der Univ.
Marburg], Unbewufstes Christentum. [Hefte zur
Christlichen Welt, hgb. von .Martin Rade. H. 53.]

Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. 23 S.

8°. M. 0,30.

Rade definiert zunächst das unbewufste Christentum,
indem er es vom undogmatischen wie von der fides

implicita trennt, und unterrichtet darauf über Richard
Rothes Aufstellung des Begriffs, der in einem bestimmten
empirisch-zeitgeschichtlichen und in einem spekulativ-dog-

matischen Zusammenhang seine Stelle hat. Nach Rothes
Anschauung ist unbewufstes Christentum die Herzens-
verfassung derer, die Wirkungen von Christus her er-

fahren haben , sie auch ihrerseits wieder weitergeben,
aber ohne zu wissen, dafs sie in einer solchen empfan-
genden und dienenden Stellung zu Christus stehen. Zur
Gegenwart übergehend, spricht R. die .Ansicht aus, dafs
sich das unbewufste Christentum kirchenpolitisch auf der
ganzen Linie durchgesetzt, ideell und prinzipiell aber im
allgemeinen Urteil an Kredit stark verloren habe. Er sucht
darauf unsere bescheidenere wie auch bestimmtere Fassung
des Christentums klarzulegen, den Wert des Unbewufsten
herauszustellen und zuletzt die Frage zu beantworten, wie
man aus einem unbewufsten ein bewufster Christ wird..

Die Antwort lautet: durch 1. mehr Inhalt, mehr Tra-
dition, mehr Bekenntnis, 2. schrankenlose Freiheit für

das Individuum in der Annahme des Dargebotenen.
Selbst die .Ablehnung der einzelnen Kirchenlehre, der

einzelnen biblischen Vorstellung, auch wenn sie schein-

bar Zentrales im christUchen Evangelium betreffe, könne
unter Umständen für das Individuum der gerade Weg
sein, um in ein persönliches Verhältnis zur Wahrheit
zu kommen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. systemat. Theol. an der Univ. Leip-

zig Dr. theol. et phil. Otto Kirn ist zum Geh. Kirchen-

rat ernannt worden.
Die theolog. Fakult. der Univ. Marburg hat den

Medizinalrat Prof. Dr. Schmidt- Met zier in Frank-

furt a. M. wegen seiner V^erdienste um die Hebung des

evangelischen Gemeindelebens zum Ehrendoktor ernannt

Scholprogramme.

K. J. Müller, Über den Gedankengang des

Paulus in seinem Briefe an die Kolosser.

St. Matthias-Gymn. 43 S.

G. Rauschen, Die wichtigsten neuen Funde auf dem
Gebiete der ältesten Kirchengeschichte. Bonn, Gymn. 21 S.
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Neu erschienene Werke.

V. Zap letal, Das Buch Kohelet. [Collectanea Fri-

burgensia. N. F. VII.] Freiburg i. Schw. , in Komm,
bei 0. Gschwend. M. 8.

Zeitschriften.

Der Beweis des Glaubens. Mai. R. Reimann,
Religion und Philosophie. — Steude, Die buddhistische

Weltanschauung. — 0. Zöckler, Englands Apologetik

seit Ende des 18. Jahrhunderts. III. Thomas Chalmers.

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. Mai. F.

Niebergall, Die Beeinflussung der Seele in Religion

und Unterricht. — Maurer, Die ländliche Fortbildungs-

schule. -— J. Gottschick, Die Textgemäfsheit und ver-

wandte homiletische Fragen. II.

Theologisch Tijdschrift. 1. Mei. H. Y. Groene-
wegen, De Theologie aan de Universiteit. — A. van
Doorninck, Het Paradijs. — G. A. van den Bergh
van Eysinga, De breking des broods.

Revue semitique. Avril. J. Halevy, Le Livre de

Nahum; Encore l'inventeur d'un criterium sumerien;

Luc. XIV, 1 — 24; Quelques noms propres inexpliques:

I. Yaubi' di. II. Le nom du dieu Nin-ib.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Richard Hönigswald [Dr. phil.]. Über die

Lehre Humes von der Realität der
Aufsendinge. Eine erkenntnistheoretische Un-

tersuchung. Berhn, C. A. Schwetschke und Sohn,

1904. VIII u. 88 S. 8". M. 2,40.

Der Verf. bezeichnet es als »die Tendenz
der vorliegenden Arbeit, der Realitätslehre

Humes den ihr gebührenden Platz im erkenntnis-

theoretischen System des Philosophen, weiterhin

aber auch im Ganzen der kritischen Erkenntnis-

lehre anzuweisen«. An die Darstellung und

Würdigung der Humeschen Lehre werden kriti-

sche Erörterungen neuerer Theorien angeknüpft

(»immanente Philosophie« , »Empiriokritizismus«).

Der Verf. vertritt dabei sowie auch in dem,

was er zur Sache selbst beibringt, durchweg den

Standpunkt des Kritizismus.

Graz. Ernst Mally.

Wolfgang A. Thomas [Dr.], Sein oder Nichtsein?
Strafsburg, J. H. Ed. Heitz ^Heitz & Mündel), 1905.

59 S. 8». M. 1,50.

Der Titel dieses Aphorismenbüchleins, das das Motto
führt »Die Wahrheit läfst sich nur erleben c, stimmt

eigentlich nicht recht zum Inhalt. Denn die ersten Sätze

lauten; »Das einzige Unumstöfsliche ist Das Sein.
Das Sein ist die General-Voraussetzung für Alles:
Gott, Welt, Mensch .... Das Sein hat nur einen

Gegensatz: »Nichtsein«, oder das Nichts. Und dies

Nichts läfst sich nicht einmal denken.« Cartesius' Wort
müsse man umprägen: sum, ergo cogito, denn das Sein,

die grofse Unbekannte = X ^^ Gott müsse geglaubt

werden, in ihm sei das Bewufstsein. Und den ersten

Abschnitt schliefst der Verf. mit dem Satze: »Und die

gröfsere Gewifsheit ward dir: Du kannst, was du
willst — dein ist die Freiheit. — Das ist gewifs« ! . . .

Der^^zweite Hauptabschnitt des Buches (S. 21— 59)

nennt sich »Vom Baume des Lebens. Aphorismen von
gestern" für^^heute und morgen«. Sehr anspruchsvoll

klingt das nicht gerade. Beherzigenswert ist dfir Spruch,

mit dem der Verf. die letzte Abteüung einleitet: »Wer

weifs, dafs er am Redeschwall leidet, rede stets erst

nach einer Tat.«

Beiträge zur Geschichte der Erziehung . und des
Unterrichts in Bayern. Herausgegeben von der

Gruppe Bayern der Gesellschaft für deutsche Er-

ziehungs- und Schulgeschichte. [Beihefte zu den Mit-

teilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs-

und Schulgeschichte. 6.] Berlin, A. Hofmann & Komp.,
1905. VIII u. 165 S. 8».

Den gröfsten Teil des Heftes (S. 1— 141) nimmt
eine Darstellung der bayrischen Mittelschule seit der

Übernahme durch die Klöster bis zur Säkularisation von
dem Münchener Gymnasiallehrer Dr. Georg Lurz ein.

Er will damit dem Schicksal abhelfen, das Bayerns

Mittelschulwesen, besonders in den letzten zwei Jahr-

zehnten des 18. Jahrh.s in manchen Darstellungen der

Unterrichtsgeschichte betroffen hat, ;> entweder kaum
flüchtig erwähnt oder mit einem Urteil bedacht zu

werden, dessen Inhalt etwa in den Begriff »Rückständig-

keit« sich zusammenfassen läfst«. Die eingehende Dar-

stellung gliedert sich in 1 1 Abschnitte, die nach einer

Einleitung und einem Rückblick den Schulstatus Alt-

bayerns zur Zeit der Übernahme der Mittelschulen durch

den Prälatenstand, die Realschulen und lateinischen

Vorbereitungsschulen, die Gründung der bayrischen

Malteserordenszunge und die Übernahme der Mittel-

schulen durch den Prälatenstand, Schule und Malteser-

orden, die neuen Professoren, Gymnasium und Lyzeum,
die Lehrfächer, Unterricht und Ferien, Prüfungen, In-

struktoren, Frequenz und Disziplin sowie den Streit

zwischen dem Prälatenstande und der Regierung und
die Änderungen seit 1799 behandeln. — Auf den

letzten anderthalb Bogen gibt Lehrer Th. Meister in

Bayreuth interessante Auszüge aus dem Konferenzbuche

des Bayreuther Waisenhauses.

Notizen und Mitteilungen.

Fersonalchronik.

Der Leiter der in der Entwicklung befindlichen

städt. Realschule in Bromberg Dr. Oskar Li man ist

zum Direktor des kgl. Gymn. in Rawitsch ernannt worden.

ünlTer§ltät88chriften.

Dissertationen.

A. H. Abbott, Psychologische und erkenntnistheo-

retische Probleme bei Hobbes. Würzburg 138 S.

F. Gerber, Über das Verhältnis von Wahrnehmung
und V^orstellung unter sich und zur subjektiven Wirklich-

keit mit besonderer Berücksichtigung von Hume und
Berkeley. Erlangen. 96 S.

H. Klaeber, Die Lehre A. Schopenhauers und E.

Dührings vom Werte des menschlichen Lebens. Jena.

68 S.
Scbalprogranime.

E. Stange, Die Encyklopädie des Arnoldus Saxo, zum
ersten Male nach einem Erfurter Codex hgb. I. De coelo

et mundo. Erfurt, Gymn. 45 S. 8".

J. Seifert, Zur Psychologie der Schreibfehler. Eine

sprachspychologische Untersuchung. Karolinenthal, Gymn.
52 S. 8".

P. Entner, Hegels Ansichten über Erziehung, im

Zusammenhang mit seiner Philosophie dargestellt. Dres-

den, 1. Realschule. 78 S.

W. Kratzenstein, Das Alte Testament in der

Untersekunda. Magdeburg, Pädagog. z. Kloster »Unserer

lieben Frauen«. 36 S.

G. Heine, Das deutsche Lesebuch für Prima und

seine Stellung im Unterricht. Bernburg, Karls-Gymn. 19 S.

Nea erschienene Werke.

J. Petersen, Willensfreiheit, Moral und Strafrecht.

München, J. F. Lehmann. M. 5.
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G. Glaser. Zeit- und Lebensfragen. 1. Lief. Bern,

A. Francke. Vollst, (in 4 Lief.), M. 4,50.

0. Kästner, Zur Aufsatzreform. Leipzig, Jäh &
Schunke. M. 1,80.

Zeitschriften.

Archiv für systematische Philosophie. N. F. 11, 2.

B. Weifs, Vorbemerkungen zu einer »Allgemeinen Ent-

wicklungsgeschichte». — K. Worm, Künstlerische

Regelmäfsigkeit. — F. Lifschitz, Zur Methodologie

der Wirtschaftswissenschaft. — C. Bos, La philosophie

en France. — G. Della Valle, La dualitä oggettiva

universale come riflesso della forma dualistica dell'

appercezione mediata.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane: 38, 2. 3. A. v. Szilly, Bewegungs-
nachbild und Bewegungskontrast. — H. Piper, Beob-

achtungen an einem Fall von totaler Farbenblindheit

des Netzhautzentrums im einen und von Violettblind-

heit des anderen Auges. — H. Zwaardemaker,
Riechend schmecken. — W. Nagel, Bemerkungen zu

der vorstehenden Arbeit.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger.

Mai. Fr. Paulhan, La moralite indirecte de l'art. —
J. Maldidier, Les >reducteurs antagonistes« de Taine.
— J. Martin, L'institution sociale (fio).

Neue Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. XVL 5.

E. R. Meyer, Die Bibliotheken höherer Schulen. — E.

Sihler, Athletentum in amerikanischen Ck)lleges. —
0. Frick, Eine Audienz bei Kaiser Wilhelm I. — A.

Bömer, Ein vergessener Vorläufer der Dunkelmänner-
briefe.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 6.

G. Klee, Zu Adolf Sterns siebzigstem Geburtstag. —
L. Langer, Kinder und Getier bei Detlev von Lilien-

cron. — G.Schanze, Die pädagogische Bedeutung der
Schularzteinrichtung.

Natur und Schule. 4, 6. W. Wagner, Parallelis-

mus der biologischen und morphologischen Gruppen
unter den Hymenopteren. — C. Detto, Mimikry bei

Pflanzen. (Schi.). — A. Lilius, Beiträge zur Geschichte
des naturwissenschaftlichen Unterrichts. — J. Fitschen,
Einige Bemerkungen zu dem Artikel von Prof. Dr.

Hansen : »Der pädagogische Wert des Linneschen
Systems für die Schulet im vorigen Hefte dieser Zeit-

schrift. — K. T. Fischer, Mitteilungen über den natur-

kundlichen Unterricht in Amerika; Neuere Fortschritte

in der Physik (Forts.). — O. Baumann, Eigentümliche
Verbildung einer Blüte des Wiesenschaumkrautes.

Allgemeine und orentalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Maurice Bloomfield [Prof. f. Sanskrit u. vergl.

Sprachwissenschaft an der Johns Hopkins Univ.],

Cerberus, the dog of Hades. The history

of an idea. London, Kegan Paul, Trench, Trübner
& Co., 1905. 1 Bl. u. 41 S. 8" mit 1 Titelbild.

Heutzutage, wo es nachgerade Mode ge-
worden ist, auf die »vergleichende Mythologie«
sehr von oben herabzusehen und sie als eine

abgetane Sache zu erklären, mit der sich kein
vernünftiger Mensch mehr abgebe, gehört schon
ein gewisser Mut dazu, sich auf das Glatteis

der indogermanischen Mythenvergleichung und
Mythendeutung zu wagen. Einer der wenigen,
die diesen Mut besitzen und, durch Schlagworte

unbeirrt, das Werk von Adalbert Kuhn und Max
Müller fortsetzen, ohne in deren Fehler zu ver-

fallen, aber auch ohne das Kind mit dem Bade
auszugiefsen, ist der verdiente amerikanische

Vedaforscher M. Bloomfield. So wendet er sich

mit dieser kleinen Schrift, die die bezeichnende

Widmung »To the Memory of F. Max Müller

c

trägt, an ein gröfseres Publikum, um ihm zu

zeigen, dafs es noch immer möglich sei, mit

Hilfe des Veda manches Rätsel der Mythologien

indogermanischer Völker zu lösen. Die Toten-
lieder des Veda wissen nichts von einer" Hölle,

sondern sprechen nur von einem Himmel der

Seligen, wo König Yama über die Seelen der

dahingegangenen Frommen herrscht. Zwei
Hunde aber hat König Yama, die er täglich

aussendet, damit sie ihm unter den Menschen
diejenigen suchen, welche zu den Vätern ver-

sammelt werden sollen. Diese zwei Hunde,

welche ursprünglich bei Yama im Himmel wohnen
und erst späterhin zu Höllenhunden geworden

sind, heifsen Sabala, »der Scheckige«, und

Syäma, »der Schwarze«. In vedischen Texten
schon werden diese beiden Hunde bald mit Tag
und Nacht, bald mit Sonne und Mond gleich-

gesetzt, und Bl. macht es wahrscheinlich, dals

dies die ursprüngliche Bedeutung der beiden

Hunde des Yama gewesen sei. Nach altindischem

Sprachgebrauch werden diese beiden Hunde auch

sabaläu (statt syäma^abaläu) genannt, und Bl.

hält die alte etymologische Gleichung iahala =
KigßsQOg aufrecht, ebenso wie er Saramä, die

Mutter der beiden Hunde des Yama, noch

immer mit dem Götterboten Hermes (Hermeias)

identifiziert. Der vieräugige Hund, der nach

dem Avesta die Cinvatbrücke bewacht, und der

zweiköpfige Cerberus griechischer Vasenbilder

— er ist später dreiköpfig und vielköpfig ge-

worden — erklären sich aus den zwei Hunden
des Yama. Wie ein Rechenexerapel wird eine

mythylogische Erklärung nie aufgehen, aber jene

Wahrscheinlichkeit, welche in solchen F"ragen

der Geschichte primitiven menschlichen Denkens
allein zu erreichen ist, hat Bl.s Deutung des

Kerberos und der Hunde des Yama ganz gewifs

für sich. Mit Recht läfst sich Bl. in seiner

Deutung des Mythos dadurch nicht irre machen,

dafs wir auch bei den Indianern gelegentlich

einen Hund finden , an dem die Seele in der

Unterwelt vorbeikommen mufs. Doch verdient

dieser Punkt, insbesondere die höchst auffällige

Übereinstimmung der Vorstellung der Huronen

und Irokesen mit der iranischen Idee von der

Cinvatbrücke. noch eine genauere Untersuchung.

So sicher es aber ist, dafs die indogermanische

Mythenvergleichung auf breiter ethnologischer

Grundlage ruhen mufs, so wenig besteht irgend

ein Gegensatz zwischen allgemeiner Völker-

kunde und indogermanischer Volkskunde.
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Möge das Schriftchen von Bl. dazu beitragen,

das Mifstrauen gegen die letztere, von welcher
ja die »vergleichende Mythologie« nur einen

Abschnitt bildet, zu beseitigen!

Prag. M. Winternitz,

Adalbert Kelemen [Realschulprofessor zu Szekes-

fehervar], Handw orte rbuch der ungarischen
und deutschen Sprache mit besonderer Rück-

sicht auf die Phraseologie (Magyar es Nemet
keziszotar). I. Deutsch-ungarischer Teil. II. Un-
garisch-deutscher Teil. Budapest, Aktien-Gesellschaft

Athenaeum, 1901; 1904. VIII u. 512; 528 S. 8". Je

Kr. 7,50.

Kein Wörterbuch hat in Ungarn einen so

grofsen Erfolg noch erreicht, wie das kleine

Taschenwörterbuch von A. Kelemen, das inner-

halb zehn Jahren sechs Auflagen erlebt hat und

zurzeit als das beste und verbreitetste Schul-

wörterbuch in Ungarn gilt. K.s Wörterbuch
bedeutet einen wesentlichen Fortschritt gegen-

über den deutsch - ungarischen Wörterbüchern

M. Ballagis, die fast ein halbes Jahrhundert hin-

durch in Ungarn beinahe uneingeschränkt ge-

herrscht haben. K. legt ein grofses Gewicht
auf die Phraseologie, führt bei jedem Worte
seine gebräuchlichsten Verbindungen an, nimmt

die eingebürgerten Ausdrücke des modernen
Lebens auf und gibt aufserdem bei jedem Zeit-

worte alle wichtigen Veränderungen an, die es

erleidet (Brechung oder Umlaut im Sing. Präsens,

Ablaut, Hilfszeitwort im Perf. , Trennung oder

Nichttrennung der Vorsilbe), bezeichnet bei den

Hauptwörtern das Gen. Sing, und Nom. Plur,,

bei den Beiwörtern die Steigerung, ebenso bei

den Zeitwörtern und Beiwörtern die Rektion.

Alle diese guten Eigenschaften finden sich

auch in seinem Handwörterbuche vereinigt, das

einem wirklichen Bedürfnis entgegenkommt, da

Ballagis grofses Wörterbuch schon ziemlich ver-

altet ist; es wurde zuletzt im
J.

1882 bezw.

1890 aufgelegt. Seitdem hat sich aber die

ungarische Sprache rege entwickelt, eine grofse

Anzahl neuer Ausdrücke sind teils entstanden,

teils aus anderen Sprachen eingeführt worden,

die alle Berücksichtigung verlangten. K.s Hand-
wörterbuch leistet allen gerechten Forderungen

genüge; es berücksichtigt die technische, miH-

tärische, medizinische, Handels-, Rechts-, Eisen-

bahn-, Handwerks- und Börsen-Sprache, so dafs

K. sein Werk mit Recht als das vollständigste

ungarische Wörterbuch bezeichnen kann. Sein

Hauptaugenmerk ist auch bei diesem Hand-

wörterbuch einesteils auf die grammatischen

Schwierigkeiten, andernteils auf die allgemein

gebräuchlichen Redensarten der beiden Sprachen

gerichtet; in den ersteren will er Wegweiser
sein, die letzteren in gröfster Vollständigkeit

dem Leser vor Augen führen. Er gehört keiner

der beiden Parteien der ungarischen 'Sprach-

forschung an, weder den Orthologen noch den

Neologen, sondern verfährt objektiv und nimmt

alles auf, was sich als lebensfähig erwiesen hat.

In der Übersetzung der Redensarten zeigt er

einen feinen Sinn, der die Eigenheiten beider

Sprachen berücksichtigt und keiner von ihnen

Gewalt antun will.

Wichtigere Flüchtigkeits- oder Druckfehler

sihd mir im Werke nicht aufgefallen. Ein paar

kleinere will ich hier aufzeichnen. Band I S. 1

findet sich: Augsburgischer Confession,
Bd. II S. 1 : Augsburger Konfession (der

Unterschied in der Orthographie rührt daher,

dafs der I. Band noch der österreichischen, der

II. Band schon der einheitlichen Rechtschreibung

folgt); Bd. II S. 206 steht für hangzö Selbst-

lauter anstatt Selbstlaut (S. 312, 315 steht das

richtige); bei Tragpfeiler (Bd. I S. 407) steht

gyämpiller, aber eben letzteres Wort fehlt im

IL Bande und ist durch gyämoszlop verdrängt

(S. 194), obgleich piller (Pfeiler) und oszlop

(Säule) verschiedene Dinge bedeuten, wie auch

der Verf. weifs, da er Pfeiler (I, S. 321)

nur mit piller, Säule (I, S. 357) hur mit oszlop

übersetzt und umgekehrt (II, S. 387). Biblio-

theks-Wesen und -Wissenschaft, Flüchtig-

keit, Reifezeugnis im deutschen, tekinietes tir

im ungarischen Teile findet sich nicht im Wörter-

buche. Neben Sektion, Sekretion, Sektor,

Sekurität hätte auch Säkularisation Aufnahme

finden sollen. Wenn Städte, wie Brasso (Kron-

stadt), Kolozsvar (Klausenburg), die sowohl einen

ungarischen als auch einen deutschen Namen
haben, erwähnt werden, so ist das richtig, aber

Szegedin (Szeged), Debrezin (Debreczen) als

deutsche Namen gelten lassen, die nichts anderes

sind, als entstellte Formen des ungarischen

Namens, ist vielleicht überflüssig. Im I. Bande

bezeichnet K. den Konjunktiv mit köiöniöd, im

IL mit felteteles möd, — warum diese Ver-

schiedenheit?

K.s Wörterbuch ist zwar in erster Linie für

Ungarn und für der ungarischen Sprache mehr

oder minder mächtige Deutsche verfafst — das

beweisen die in beiden Teilen nur ungarisch

gegebenen Erklärungen — , aber das Werk ist

ja nicht für Anfänger bestimmt, und solche, die

mit dem Ungarischen auch nur ein wenig ver-

traut sind, können es, da im Verzeichnis der Ab-

kürzungen die deutsche Bedeutung dieser erklä-

renden Ausdrücke leicht aufzufinden ist, auch

aufserhalb Ungarns mit dem besten Erfolge ge-

brauchen, um so mehr, als es ein auf Grund der

besten Quellen, mit grofsem Sachverständnis und

guter Methode ausgearbeitetes Werk ist, das in

jeder Hinsicht auf der Höhe der Wörterbuch-

Literatur steht.

Die Abweichungen, die hinsichthch der Ortho-

graphie zwischen den beiden Teilen bestehen,

dürften bei einer voraussichtlich recht bald nötig
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werdenden zweiten Auflage des I. Bandes zu-

gunsten der einheitlichen deutschen Rechtschrei-

bung beseitigt werden. Druck und Ausstattung

des Werkes sind vorzüglich.

Sarospatak (Ungarn). Ludwig Racz.

Notizen und Mitteilungen,

tieseilscbaften und Vereine.

Gesellschaft für biblische Archäologie zu Loudon.

Maisitzung.

Herr R. Hall berichtete über die Ausgrabung
eines Tempels der elften Dynastie in Der el

Bahari, die er und Prof. Naville im Auftrage des

Egj-pt Exploration Fund während der Winter 1903/04
und 1904/05 vorgenommen haben. Ihr Arbeitsfeld war
der Platz, den Naville bei der Ausgrabung des bekann-
ten Tempels der Königin Hatshepsut unberührt gelassen

hatte. Das Ergebnis ihrer Arbeiten ist die Entdeckung
des Leichentempels des Königs Mentuhetep 111. (Nebhateb-
Ra) von der 11. Dynastie, der die Gräber der Prieste-

rinnen der Göttin Hathor enthält, die in Der el Bahari
besonders verehrt wurde. Man hatte lange vermutet,

dafs sich hier Bauten der 11. Dynastie vorfinden würden,
aber sie bis jetzt nicht entdeckt. Den Tempel selbst fand
man im Verlauf der Arbeiten des ersten Winters; in

diesem wurde der grofse Hof und der nördliche Säulen-

gang freigelegt und einige schöne Reliefs entdeckt. Im
zweiten Winter näherte man sich dem Tempel von Sü-

den her, und die mittlere Pyramide sowie die Altäre

der Hathorpriesterinnen wurden freigelegt. Während
des Grabens fand man einige schöne Porträtstatuen des
Königs Usertsen III. von der 12. Dynastie, aufserdem
viele kleine Gegenstände, z. B. Werkzeuge, die bei der
Ausbesserung des Tempels liegen geblieben waren. Der
Tempel scheint während der Regierung Siptahs ausge-
bessert worden zu sein; ein Rehef des Königs fand man
an der Vorderseite der Pyramide. Der Tempel ist des-

halb von Bedeutung, weil er der bestbekannte Tempel-
bau dieser frühen Periode und das älteste Gebäude The-
bens ist. Architektonisch ist er interessant, weil er auf
einer künstlich vierkantig behauenen Felsplatte steht, zu
der eine schräge Rampe mit Säulengängen an beiden
Seiten zu einem Granittorweg führt. Jenseits dieses
Torwegs befand sich eine Art Arkaden aus protodori-
schen Säulen, die einen viereckigen Mittelbau, anschei-
nend die Basis einer Pyramide, umgeben. An der Rück-
seite liegen schön geschmückte Altäre der Priesterinnen
ier Hathor. Was dahinter liegt, mufs erst erforscht
werden. Etwa zwei Drittel der Arbeit sind vollendet.

Personalehronik.

Dem ord. Prof. f. Sanskrit an der Univ. Leipzig Dr.
Ernst Windisch ist der Titel Geh. Hofrat verliehen
worden.

Die American Oriental Society hat in der letzten
tTentlichen Sitzung den Awesta-Forscher, aord. Professor

an der Univ. Berlin Dr. Karl F. Geld n er an Stelle des
verstorbenen, um die Pahlawi- Literatur hochverdienten
Gelehrten E. W. West zum Ehren mitgliede erwählt.

An der Univ. Genf hat sich Frl. Julie Cartier als
Privatdozentin f. Literaturgesch. habilitiert.

üniTersitätssehriften.

Dissertationen.

P. Gärtchen, Die primären Präsentia mit o-Voka-
lismus in den indogermanischen Sprachen. Breslau.
61 S.

H. Paulus, Hadschi Vesvese. Ein Vortrag des tür-
kischen Meddah's Na^if Efendi, nach dem Original in
armenischen Lettern lateinisch umschrieben, zum ersten
Mal ins Deutsche übertr. und mit Anmerkungen hgb.
Erlangen. 67 S.

NcD erschienene Werke.

G. U. Pope, A handbook of the ordinary dialect of
the Tamil Language. III. 7'h ed. Oxford, Clarendon
Press (London, Henry Frowde). Geb. Sh. 5.

R. C. Thompson, The devils and evii spirits of

Babylonia. Vol. II. [Luzac's Semitic Text and Trans-
lation Series. XV.] London, Luzac & Co. Geb. Sh. 12. 6d.

The Historical Remains ofHilal al-Säbi, first

part of his Kitab Al-Wuzara (Gotha .Ms. 1756) and
Fragment of his History 389—393 a. h. (B. M. Ms., add.

19360). Edited with Notes and Glossary by H. F. Amedroz.
Leyden, E. J. Brill, 1904. M. 12.

Zeiticlirirten.

Orientalistische Litteraiiir-Zeitung. 8,5. M.Stein-
schneider, Arabische Mathematiker usw. (Forts.). —
G. Hüsing, Beiträge zur Kyrossage. VII. — F. Perles,
Babylonisch-biblische Glossen. — F. Bock, Kaukasisches.
— C. Niebuh r: E. Cosquin, Fantaisies biblico-mytho-

logiques d'un chef d'ecole. — F. Perles: Ehrlich,
Psalmen. — O. Procksch: Lagrange, La methode
historique surtout ä propos de l'ancien testament. —
M. Hartmann: K. Baedeker, Konstantinopel und das
westhche Kleinasien. — V. Scheil, Miscelles. V.

Antiquarische Kataloge.

0. Harrassowitz, Leipzig. Kat. 288: Ostasien

(China, Mongolen, Türkvölker, Hyperboreer, Indochina,

Japan, Tibet, Malayischer Archipel, Polynesien, Austra-

lien) [enthaltend u. a. die Bibliothek des f k. Dolmetschers
K. Himly in Shanghai]. 1699 Nrn.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Fridericus Guilelmus Stegemann, De scuti

Herculis Hesiodei poeta Hom eri carmi-
num imitatore. Rostocker Inaug.-Dissert. Ro-

stock, H. Warkentien, 1904. 106 S. 8". M. 2.

Zweck dieser Dissertation ist der Nachweis,

dafs der Dichter der liarrlg 'HQttxX^ovg in der

Nachahmung der homerischen Dichtungen cerla

aliqua rattone verfahren ist. indem er nämlich

nur selten homerische Verse unverändert über-

nommen, sondern seine homerischen Vorlagen

auf irgend eine Weise abzuändern sich bestrebt

hat (S. 13 und 101). Der Verf. stellt daher zu-

nächst mit ziemlicher Vollständigkeit alle Stellen

aus den homerischen Gedichten zusammen, die

irgendwie als Vorbilder für unsern Dichter in

Betracht kommen können. Doch geht er m. E.

darin zu weit, dafs er vielfach bewufste Nach-

ahmung annimmt, wo kaum ein schwacher .An-

klang an Homer vorliegt, oder ganze Verse

aus Homer ausschreibt, deren Ähnlichkeit mit

der betreffenden Stelle der ^Aantg sich auf ein

einzelnes Wort beschränkt. Die Bemerkung S. 73

neque opus est putare Homeri aliquem Jocum Scuti

auctorem in animo habuisse läfst sich eben

auch auf viele andere der behandelten Stellen

anwenden.

Wenn aber Stegemann sodann daraus, dafs

jene ratio des Dichters in der Beschreibung des

Schildes sich in gleicher Weise zeige wie in der
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Schilderung des Kampfes, den Schlufs zieht, dafs

das ganze Gedicht (aufser dem einleitenden

Eöenstück) einheitlich sei und keinerlei späteren

Zusätze, Interpolationen und dergl. enthalte

(S. 103 f.), so kann man nicht ohne weiteres

beistimmen. Denn die für den Dichter der Aöntg
festgestellte Art der Nachahmung Homers gilt

eben überhaupt für alle, die sich in den Bahnen

homerischer Poesie bewegen (sie liefse sich z. B.

ebenso für das Eöenstück nachweisen), besonders

also auch für die Interpolatoren, die mit den ho-

merischen Dichtungen wohl nicht minder vertraut

waren als unser Dichter. Auf Grund der ho-

merischen Nachahmung allein läfst sich also kaum
entscheiden, ob eine Stelle als interpoliert zu

gelten hat oder nicht. Ist denn aber auch tat-

sächlich das Verfahren in allen Teilen und an

allen Stellen des Gedichtes das gleiche? Keines-

wegs, wie sich aus der Dissertation selbst er-

gibt. Aber auf diese Verschiedenheit in der

Nachahmung Homers hat St. offenbar ebenso-

wenig Gewicht gelegt wie auf die mancherlei

Auffälligkeiten, Ungleichmäfsigkeiten, Wider-

sprüche, die sich an vielen Stellen des Gedichtes

nachweisen lassen. Er behält demgemäfs auch

sämtliche Bilder auf dem Schild des Helden un-

verändert als echt bei (S. 61 und 104). — Auf

Einzelheiten einzugehen verbietet der zur Ver-

fügung stehende Raum.
lYotz der offensichtlichen Nachbildung des

homerischen Achillesschildes bildete nach St. nicht

die mehr als ein Drittel des ganzen Gedichtes

umfassende Schildbeschreibung für unsern Dichter

die Hauptsache, sondern der Kampf des Hera-

kles mit Kyknos und Ares, und das eigentliche

Vorbild in toto epyllio componendo war Jtofirjdovg

dQC<fcsca(S. 13). Warum dann "AaTilg 'HgaxXsovg}

Erlangen. C. Künneth.

Eduard Schwyzer [Privatdoz. f. vergl. Sprachwiss. an

der Univ. Zürich], Bericht über die Forschungen
auf dem Gebiete der griechischen Sprach-
wissenschaft mit Ausschlufs der Koine und
der Dialekte in den Jahren 1890-1903. [Jahres-

bericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXX (1904.1.).]

München, 1904. 152 S. 8".

Der Bericht füllt endlich eine schmerzlich empfundene
Lücke des Jahresberichts aus. Seit dem Ende der 70er

Jahre ist keiner der Gelehrten, die die Aufgabe übernommen
hatten, dazu gekommen, den Bericht über die Tätigkeit

auf dem Gebiete der griechischen Grammatik auszu-

arbeiten. Schwyzer hat nun, da die Masse des angewach-

senen Stoffes zu grofs war, das Jahr 1890 als Ausgangs-

punkt genommen. Der Bericht handelt 1. von Gesamt-

darstellungen der Grammatik der ganzen Gräzität sowie

einzelner Perioden, 2. von der Aussprache, 3. der Laut-

lehre, 4. der Stammbildungs- und Flexionslehre, 5. der

Syntax, 6. dem Wortschatze. Ein Autorenregister bildet

den Schlufs und erleichtert die Benutzbarkeit. Die Aus-

wahl der vollständig gegebenen eigenen Besprechungen

des Berichterstatters, der sorgfältig die wichtigeren Be-

sprechungen anderer Referenten bucht, rührt von der

Redaktion des Jahresberichts her.

Notizen und Mitteilungen,

llnirersitätsschriften.

Dissertationen.

Ch. G. Pantazides, Ta Kepl Y"vatxö? Ka(>« flXatcuvi

<ptXooo'foo|AEva. Freiburg i. B. 55 S.

F. Boehm, De symbolis Pythagoreis. Berlin. 60 S.

J. H. Leopold, Quid Postgatius de origine latini

infinitivi et participii futuri activi senserit. Groningen.
78 S.

Sciiulprograninie.

J. Schmidt, Euripides' Verhältnis zu Komik und
Komödie. Grimma, Gymn. 36 S.

W. Bauer, Die Verfasser- und Zeitfrage des dialogus

de oratoribus. Hattingen, Ruhr, Gymn. 90 S. 8".

Neu erschienene Werke.

r. A. IlicyTtxos, 260 87)fi(u87] 'EX"/.7)vixa «afiara

äiti TOÜ otofiatoi; toö 'EXXvjvixoü Xaoü oukXt-^kvxa xal

::apaaY]fiavi)-£VTa. A'. [BtßXi(3d-f|X7] MapaoXvj.] Athen,

Druck von P. D. Sakellarios. Dr. 8.

R. Thiele, Schülerkommentar zur Auswahl aus

Ciceros rhetorischen Schriften. Leipzig, Freytag, und
Wien, Tempsky. Geb. M. 1,60.

Zeitschriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum , Ge-

schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 5.

A. Gercke, Telegonie und Odyssee.

The Classical Review. May. R. M. Henry, The
place of the Doloneia in epic poetry. — J. W. Mackail,
Note on Aeschylus Agam. 1060—1. — T. W. Allen,
Adversaria Graeca. — H. Richards, Notes on Demo-
sthenes. III. — A.W. Verrall, On literary association,

and the disregard of it in »Longinus«. — P. Shorey,
On Simplicius De Caelo, 476, 1 1 sqq. — Ch. N. Cole,
On Lucretius V. 43 sq. — T. Haverfield, Caesar De
hello gallico V. 12. 7- A. P. Savündranäyagam
and J. P. Postgate, Repraesentatio temporum in the

oratio obliqua of Caesar. I. — J. P. Postgate, Tibulli-

ana; On Horace Epode XV and Seneca Herc. Oet.

335sqq. — E. H. Alton, The Zeugma in Horace

Epode XV. — S. G. Owen, On the Montpellier manu-
scripts of Persius and Juvenal. — L. Raquettius, De
auctore carminis Pervigilium Veneris inscripti.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Albert Fries [Dr. phil.], Platen-Forschungen.
I. Zu dem dramatischen Nachlafs. II. Zu den Werken

und Tagebüchern. [Berliner Beiträge zur ger-

manischen und romanischen Philologie ver-

öffentl. von Emil Ehering. XXVI. Germ. Abt.

Nr. 13.-] Berlin, E. Ehering, 1903. 126 S. 8°.

Der Verf. will in die Werkstatt der Arbeiten

Platens einführen, und zwar nicht nur derjenigen,

die der Dichter der Veröffentlichung wert ge-

halten hat, sondern auch der Entwürfe des

Knaben und beliebiger anderer Reliquien. Wir

erhalten eine Menge von Notizen von Platen-

schen Ausdrücken, die sich an Reminiszenzen

früherer Lektüre des Autors anlehnen, was für

diesen Dichter bei seinem enormen Gedächtnis in

bedenklichem Umfang der Fall gewesen sein mag.

Unser Kommentator begleitet zunächst (S. 2

bis 44) mit Nachweisen derart die dramatischen

Entwürfe, die bereits von Petzet, wie manchem

dünken mag, hinreichend, geliefert worden sind.
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Wir erhalten aber die Materialien ohne über-

sichtliche Ordnung, die bei so kleinem und klein-

lichem Detail billig erwartet werden dürfte.

Die Seiten 45— 126 enthalten Forschungen,

die (Kap. I und II) der Entstehung der in Italien

entstandenen lyrischen Gedichte nachspüren.

Platens Tagebücher führen vielfach zu den

Garben, aus welchen die Körner seiner Dichtung

herausgeschlagen worden sind: ich zweifle, ob es

den Genufs der Dichtung erhöht, wenn die übrig

gelassene Spreu aufs neue gesiebt wird. Wenn
dem Detailforscher die mühsame Beschäftigung

mit den Urstoffen ein und das andere erfreuliche

Ergebnis bringt, sind wir für seine Mühe dank-

bar; aber man verschone uns damit, den ganzen

Prozefs der Ha'ndarbeit mit zu erleben und all

den Staub zu schlucken.

Auch in diesem II. Teil fehlt Ordnung und

Obersicht, und wer in Kap. IV unter dem Titel:

Zu Platens Stil und Eigenart (Wiederholungen,

Lieblingsworte und -Wendungen, Zur Sprache
und Metrik, Ästhetisches) generelle Belehrung

sucht, findet sich aller Orten enttäuscht.

Übrigens ist viel Sammeleifer aufgewendet,

der denn im einzelnen Frucht getragen hat,

insbesondere durch die Nachweisung dessen, was
Platen aus G. Michiel und F". Mutinelli geschöpft

hat. Die emsige Arbeit bietet die Aussicht, die

Kenntnis Platens zu fördern, wenn die Grenze
eingehalten wird, dem einzelnen Gedicht nicht

mehr hinzuzusetzen, als es an Erklärung bedarf,

um für sich zu gelten; und wenn die allgemeinen

Gesichtspunkte geboten werden, die auf die Be-

dingungen der Zeit, des Ortes und der jeweiligen

Stimmung des Dichters so viel Licht werfen,

als das individuelle Gebilde ertragen kann, um
selbst zu leuchten.

Erlangen. Fr. Reuter.

Gedichte aus alter und neuer Zeit. Für Handels-,

Real- und Mittelschulen zusammengestellt von Paul
- Rachel [Direktor der öffentlichen Handelslehranstalt

der Dresdner Kaufmannschaft, Prof. Dr.]. Leipzig,

Dieterich (Theodor Weicher), 1905. VIII u. 166 S. 8".

Geb. M. 1,40.

Im Vorwort spricht der Herausgeber von Gedichten
aus vier Jahrhunderten. Doch ist das 16. Jahrhundert
nur durch zwei Stücke von Hans Sachs vertreten , das
17. fehlt ganz, aus der vorklassischen Zeit finden wir
dann nur Geliert; so ist es eigentlich eine Sammlung
aus dem 18. und 19. Jahrh. Aber wenn der Hgb. natür-

lich bei dem geringen Umfange des Buches sich hat
sehr einschränken müssen, so ist doch anzuerkennen,
dafs seine Sammlung mit Geschmack zusammengetragen
ist, dafs sie nur sehr wenig Unbedeutendes enthält, und
so manche Perle deutscher Lyrik aufgenommen hat, die

man in andern Schulbüchern vergebens sucht. Zu loben
ist auch, dafs er von der lächerlichen Prüderie frei ist,

die so oft in SchuUesebüchern ihr Wesen treibt. Im ein-

zelnen wollen wir nicht rechten, jeder Sammler hat
seine besonderen Lieblinge.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Am Pfingstmontag wird ein Denkmal für Niko-
laus Lenau, ein Werk des ungarischen Bildhauers

Bela Radnai, in seinem Geburtsort Czatad in Ungarn
enthüllt werden.

L'nlTeraltitssrhriften.

Dissertattonen.

M. Hasenclever, Der Dialekt der Gemeinde Wer-
melskirchen. Marburg. 98 S.

H. Pfennig, Das Deminutivum bei Schiller und sei-

nen Zeitgenossen. Marburg. 39 S.

H. Zuchold, Des Nikolaus von Landau Sermone
als Quelle für die Predigt Meister Eckharts und seines

Kreises. Halle. 48 S.

Schalprognunme.

W. Bortfeldt, Die mittelhochdeutsche Lyrik. Zu-
sammenfassender Überblick über ihre Entwicklung und
ihre Haupterscheinungen. Harburg a. E., Realgymn. u.

Realschule. 19 S.

Fr i e d 1 a n d , Über das Verhältnis von Herders » Erstem
Kritischen Wäldchen« zu Lessings »Laokoon«. Brom-
berg, Realschule. 22 S.

W. B ander, Friedrich Hebbel, ein Vorkämpfer für

das neuere deutsche Drama. Homburg v. d. H., Kaiserin

Friedrichs-Gymn. 10 S.

Xen erschienene Werke.

Th. Ziegler, Rede bei der Schillerfeier der Kaiser Wil-

helms-Universität Strafsburg. Strafsburg, Heitz. .M. 0,80.

Anton E. Schönbach, Rede auf Schiller. Graz,

Leuschner & Lubensky. M. 0,80.

B. Litzmann, Schiller und das deutsche Drama der

Vergangenheit und Zukunft. Bonn, Röhrscheid & Ebbecke.

M. 0,80.

G. O. Curme, A Grammar of the German Language.
New York, The Macmillan Company.

Zeitsehriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Gr-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, ö. E.

Stemplinger, Martin Opitz und der Philosoph Seneca.
— K. Reuschel, Goethe und die deutsche Volkskunde.
— H. Schwarz, Ein Führer durch Kant.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. N. F. 14, 1. 2. Fr. von der Leyen,
Zur Entstehung des Märchens. IL — P. v. Winterfeld,
Hrotsvits literarische Stellung.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

Sheridans Lästerschule. Eine Übertragung ins

Deutsche von Gustav Humbert. Berlin, F. Fon-

tane & Co., 1904. 104 S. 8°. M. 2.

Vor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit,

Sheridans ewig-junges, witzsprühendes Lustspiel

in vorzüglicher Darstellung durch das Benson-

Ensemble zu sehen. Kurz darauf vermittelte

mir ein freundlicher Zufall die Bekanntschaft mit

einer neuen Übersetzung des klassischen Werkes,

die ich als besonders gelungen bezeichnen möchte.

Nicht nur läfst sie die älteren oder veralteten

Versuche von Leonhardi 1782, der Stuttgarter

Klassischen Theaterbibliothek 1 868 und gar den

bei Reclam weit hinter sich — obwohl Leonhardi

öfters recht glücklich ist — , sondern auch an

sich selbst gemessen erscheint sie gewandt, le-

bendig und geistreich. Auf einige Mängel darf

hingewiesen werden im Interesse der Arbeit

selbst, die uns vielleicht einmal dazu verhilft, eine
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Aufführung des Stückes — im Neuen Theater —
zu geniefsen. Unnötig ausführlich ist leave her

carriage (II, Z. 217 in der Temple-Ausg.) durch

den Wagen warten lassen und heraufkommen wie-

dergegeben (S. 11), I 1, Z. 466 The young ladij's

penchant is obviotis: es lag kein Grund vor, das

letzte Wort durch höchst fatal zu übersetzen (S.

17). 12, Z. 79 ff, / am sorry to find you so

violent against the young man, because this niay

he the most critical period of his fortune scheint

der Übersetzer mifsverstanden zu haben; jeden-

falls ist nur weil dies vielleicht die kritische Pe-

riode seines Lebens ist (S, 20) undeutlich. Ebenda
war age durch Zeit, nicht durch Alter wieder-

zugeben (a model for the young men of his age,

Z. 71). A sort of duodecinio phaeton ist durch

eine Art Landauer nicht übersetzt (II 2, 9f, S. 26);

Phaeton in Duodez war doch das Einfachste,

Wenn S. 29 die Welsche zur Walliserin, der

Bristoler zum Baseler wird, überhaupt das Milieu

ganz deutsch gestaltet, so wird niemand solche

topographischen Lizenzen beanstanden. Freut

man sich doch, neben Petrarcas Laura von

Goethes Friederike zu lesen, und diese Substi-

tution für Wallers Sacharissa ist dem heutigen

Übersetzer gewifs ebenso natürlich in die Feder

gekommen, wie Leonhardi von Klopstocks Meta

spricht. Diese Entnationalisierung war auch ge-

boten in Anbetracht der redenden Personen-

namen, die weder beibehalten noch ganz auf-

gegeben werden konnten. Sir Peter Teazle

wird durch Graf Peter zu Hänseln, Surface durch

Von Aufsen, Backbite durch Bissig usw, aufs

glücklichste verdeutscht, wie denn die Sprache,

abgesehen von einigen für den heutigen Ge-
schmack wohl zu derben und burschikosen Ele-

menten, durchweg natürlich und vor allem idio-

matisch ist. Der Übersetzer ist deutscher Kon-

sul in London. Es ist dankenswert, dafs er auch

aufseramtlich als Vermittler zwischen den beiden

Ländern wirkt.

London, Rudolf Imelmann,

Anna Jameson, Shakespeare's Heroines. Cha-

racteristics of women moral, poetical, and historical

[The York Library], London, George Bell and Sons,

1905. VIII u. 341 S, 8". Geb. Sh. 2.

Diese Shakespearischen Frauengestalten erschienen

zuerst im J. 1832 und fanden eine so freundliche Auf-

nahme, dafs die Verf. schon im nächsten Jahre eine

verbesserte Auflage herausgeben konnte. Darnach
wurde eine Ausgabe in Bohns Standard Library ver-

öffentlicht, und von ihr erhalten wir hier einen Neudruck,

in dem die Zitate einer sorgfältigen Durchsicht und, wo
nötig, einer Berichtigung unterzogen worden sind.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Aufruf zur Mitarbeit am Mätznerschen
Wörterbuch.

Nach dem im vorigen Jahr erfolgten Tode Hugo
Bielings, des langjährigen Mitarbeiters Eduard Mätz-
ners und Fortsetzers seines letzten grofsen Lebens-

werkes,' ist die Beendigung des im Verlage der Weid-

mannschen Buchhandlung in Berlin erscheinenden mittel-

englischen Wörterbuchs »Altengl. Sprachproben nebst

einem Wörterbuch« vom Unterzeichneten übernommen
worden.

Die erste Lieferung erschien im Jahre 1872, die letzte,

bis »misbileven« reichend, 1900, der Druck steht bei

umoine« und Material ist noch für den Rest von M
vorhanden, der 1906 als Abschlufs des dritten Bandes
erscheinen wird. Es gilt jetzt, das Wörterbuch mit Hilfe

einer gröfseren Organisation und Arbeitsteilung zu einem
raschen Ende zu führen. Zu diesem Zweck soll nicht

mehr, wie bisher geschehen, die me. Literatur zur Zeit

nur auf einen Buchstaben hin durchgesehen und aus-

gezogen, es soll vielmehr das Material für N—Z auf

einmal planmäfsig gesammelt werden.

Es ergeht nun an die deutschen Anglisten, insbeson-

dere an alle diejenigen, die ein Werk der me. Literatur

herausgegeben oder bearbeitet haben, der Ruf, sich durch

Übernahme eines oder mehrerer Denkmäler an der Samm-
lung der Belege nach gewissen jetzt im Druck vorlie-

genden Grundsätzen zu beteiligten oder einzelne das

Wörterbuch fördernde Beiträge zu liefern und mit dieser

praktischen Betätigung wissenschaftlichen Interesses eine

Ehrenpflicht der anglistischen, ja der deutschen Wissen-

schaft überhaupt, erfüllen zu helfen.

Freundliche Zusagen werden erbeten an den Heraus-

geber Privatdozent Dr. Heinrich Spies, Berlin W. 57,

Kurfürstenstrafse 4.

Unirersitätsschriften

.

Dissertationen.

F. Sellert, Das Bild in Piers the Plowman.
Rostock. 152 S.

H. Sinning, Cupid's Revenge von Beaumont, und
Fletcher und Sidneys Arcadia. Halle. 68 S.

Neu erschienene Werlce.

Minor Poets of the Caroline Period ed. by G.

Saintsbury. Vol, I. Oxford, Clarendon Press. (London,

Henry Frowde). Sh. 10. 6 d.

Zeitschriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. N. F. 14, 1. 2 K. Luick, Der sekundäre

Nasal in nightingale, messenger und ähnlichen Fällen.

— J. Bolte, Noch einmal Bigorne und Clicheface. —
F. Bergmeier, Ein Beitrag zur Quelienuntersuchung

von Daniel Defoes »Journal of the plague year«.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Antoine Thomas [Prof. f. mittelalterl. franz. Lit.

an der Univ. Paris], Nouveaux essais de

philologie fran9aise, Paris, Emile Bouülon,

1905. XII u. 416 S. 8°. Fr. 8.

Im Gegensatz zu den Melanges (s, DLZ,

1903, Sp. 217) bringen diese Nouveaux Essais,

deren Hauptinhalt eine neue Serie von 101 Ety-

mologien ist, doch auch einiges, was für ein

weiteres Publikum berechnet ist und von ihm

gelesen zu werden verdient.

Da wird zunächst in einer Art Einleitung ein

Rückblick auf die historische Entwicklung der

etymologischen Forschung geworfen und ihre

heutige Methode geschildert. Drei Forderungen

sind an den Wortforscher zu stellen: er mufs

die geschichtlichen Daten beachten, mit den Laut-

gesetzen vertraut sein, die Bedeutung des Wortes
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im Auge behalten, bezw. wo sie sich geändert

hat, den Bedeutungswandel wahrscheinlich machen

können. .'\n einzelnen Beispielen wird gezeigt,

wie berechtigt diese Forderungen sind, und wie

ihre Nichtbeachtung allerhand Verirrungen zur

Folge haben kann. Zwei dieser Beispiele

scheinen mir allerdings nicht glücklich gewählt;

in Imperator ) afrz. emperere (S. 16) erklärt sich

die Bewahrung des e leicht daraus, dafs das

Wort als Kompositum gefühlt werden konnte,

ist also nicht ein Beweis, dafs das Wort aus der

Volkssprache geschwunden sei, als das Kaiser-

tum zu existieren aufhörte; und was acheter

(S. 24 f.) betrifft, hat sich Thomas leider durch dies

Einwendungen Meyer -Lübkes nicht überzeugen

lassen, obwohl er darauf nichts erwidert. —
Trotzdem wird sich ein jeder moderne Sprach-

forscher mit den hier entwickelten Grundsätzen

einverstanden erklären und sich des frischen,

launigen Tones freuen, in dem sie vorgebracht

werden.

Der nächste Abschnitt enthält eine Reihe

von Untersuchungen über französische und pro-

venzalische Ortnamen. Ich hebe hier als be-

sonders wichtig die über Amboise hervor, für

das Th. als älteste Form ein Ambatia nach-

weist. Damit ist ein neues Beispiel für die an-

gefochtene Entwicklung nachtonig -tj- ) -is- ge-

wonnen.

Dann folgen drei Aufsätze zur französisch-

provenzalischen Wortbildungslehre , die die Suffixe

-ariciu, -eriu und -ariu behandeln. Für die

ersten beiden wird mit Hilfe eines sehr fleifsig

zusammengetragenen Materials gezeigt, dafs sie

viel lebensfähiger waren, als man wohl bisher

vermutet hatte. Für weniger gelungen halte ich

die Ausführungen über die »lautliche Entwicklung

des Suffixes -aritisi, mit welchen Th. in eine der

schwierigsten und umstrittensten Probleme der

Lautlehre eingreift. Nach dem jetzigen Stand

der Frage sind bei jedem neuen Lösungsversuch
hauptsächlich zwei Klippen zu vermeiden. Erstens

darf das Provenzalische nicht aufser acht gelassen

werden; darin wurde bis jetzt zumeist von den-

jenigen gefehlt, die -ier für das ursprünglich nur

in jenen Fällen berechtigte Resultat halten, wo
ein Palatal dem Suffix vorherging. Dieser Fehler
wird von Th. vermieden, indem er annimmt,
dafs sich in -ariu das germanische Suffix -dri

und damit zugleich die germanische Umlaut-
tendenz eingemischt habe, wodurch es zu -eru

wurde; und er stützt sich dafür auf badi, bedi )
bief\ hart, heri ) her- (in herberge usw.). Er
beachtet nicht, dafs die Fälle nicht ohne weiteres

gleichgeartet sind, da Suffix -äri langes a hat
nd bei einem solchen sich die Umlauttendenz

bekanntlich bedeutend später zeigt. Andrerseits
aber ist zu beachten, dafs die Herkunft von -ier

aus Pal. -\-ariu ziemlich sicher gestellt wird durch
die Heranziehung der franko - provenzalischen

Mundart, von denen viele noch heute zwei Ent-

sprechungen aufweisen, die eine für Pal. -\-ariu,

die andere für sonstiges -ariu. Der Vergleich

mit Nachbarmundarten, wo eine einheitliche Form
durchgedrungen ist, zeigt, dafs diese durchwegs
auf die erstere Gestalt zurückgeht. Solange

nun Th. diesen Sachverhalt, der seine Theorie

keineswegs begünstigt, nicht berücksichtigt und

nicht mit seiner Hypothese in Einklang bringt,

ist diese überhaupt nicht spruchreif.

An diese .Aufsätze schliefst sich nun die lange

Reihe »etymologischer Untersuchungen«, von denen

die meisten sofort überzeugen und ein beredtes

Zeugnis ablegen für die grofse Belesenheit, den

bewundernswerten Sammelfleifs und den kombi-

natorischen Scharfsinn des Mannes, der sie ge-

schrieben hat. Th, straft damit am besten seinen

übermütigen Ausspruch Lügen: »un bon ety-

mologiste ne doit pas avoir d'esprit« (S. 5).

Auf einige wenige Fälle einzugehen, wo ich die

Ansicht Th.s nicht teilen kann, würde mich hier

zu weit führen; dagegen möchte ich zwei Artikel

hervorheben, die bereits vor einiger Zeit in der

Romania zu lesen waren und die mir besonders

wichtig erscheinen: den über ca///o« (S. 192 ff.),

der eine Studie über den .Akzent der aus dem
Griechischen stammenden Wörter enthält, das

Beste, was über den Gegenstand bis jetzt ge-

schrieben worden ist, und den über trouver

(S. 334 ff.), der, von gesundem Menschenverstand

diktiert, mir in den hauptsächlichen Punkten das

Richtige zu treffen scheint und die Schwierig-

keiten der Diez-Schuchardtschen Deutung (iur-

bare) in ihr wahres Licht setzt. Zu bedauern

ist nur, dafs Th. den Neudruck nicht benutzt,

um einige neuerlich von Schuchardt ins Treffen

geführte Momente zu widerlegen, was ihm, wie

ich überzeugt bin, nicht schwer gefallen wäre.

So könnte man glauben, dafs er die Flinte ins

Korn wirft, und hier war es gerade aus prinzi-

piellen Gründen wichtig, diesen Anschein nicht

zu erwecken.

Am Schlufs druckt Th. seine Besprechung

von Gillierons und Edmonts 'Atlas linguistique

de la France' ab, die bei den Autoren dieses

Zyklopenwerkes böses Blut gemacht hat. Er

weist auf seine Unvollkommenheiten hin, die ihren

Grund in mangelndem Verständnis und im Mifs-

trauen der befragten Personen, in der Selbst-

täuschung der Beobachter haben. Th. hat ge-

wifs recht, wenn er den Sprachforscher davor

warnt, die Resultate unbesehen zu übernehmen.

Aber es will mir scheinen, dafs er die Gefahr

ein wenig übertreibt. Der Linguist mufs eben

die .Aufzeichnungen des .Atlas durch jene kritische

Brille betrachten, mit der der Philologe jedwede

sprachliche Urkunde liest. Und wenn er dies

tut, so wird er erkennen, dafs er hier viel

leichter die mannigfaltigen Fehlerquellen zu ver-

stopfen imstande ist als bei den meisten aüderen
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Dokumenten, und dafs gegenüber der Unsicher-

heit, mit der er arbeitet, wenn er auf diese

baut, die Irrtümer wenig bedeuten, denen er

doch vielleicht hie und da durch jene Unvoll-

kommenheiten ausgesetzt ist. Unverständlich

aber ist mir, wie ein Philologe die Worte aus-

sprechen konnte: »il n'importe pas outre mesure

d'avoir precisement 1800 cartes plutot que 500,

plutot que 3000«. Ich glaube vielmehr, jeder

Forscher, der schon jetzt mit dem Atlas arbeitet,

wird oft in die Lage kommen, sich zu sagen,

»schade, dafs nicht auch dieses Wort oder diese

Form im Atlas zu finden ist« und sich freuen,

wenn ihm dann eine Karte der nächsten Liefe-

rung unverhofft über den zweifelhaften Punkt

Aufschlufs gibt. Und auch Th. selbst, der

bereits bei diesen Essais den Atlas ab und zu

benutzt hat, wird wohl, wenn er uns nächstens

wieder die schönen, reichen Früchte seines

Forscherfleifses gesammelt vor Augen führt, sich

insgeheim eingestehen müssen, dafs ihm diese

Gefühle nicht fremd gewesen sind, und dafs er

etwas voreilig geurteilt hat.

Wien. E. Herzog.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

An der Univ. Bonn ist ein Lektorat für Italie-

nisch errichtet und Dr. Gino Funaioli aus Pomarance
bei Volterra übertragen worden.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

H. Mafs, Die Entwicklung der lateinischen Infinitiv-

ausgänge -c-are und -g-are im Französischen. Kiel.

75 S.

O. Bamann, Die burlesken Elemente in Rabelais'

Werk. Würzburg. 63 S.

Neu erschienene Werke.

Gius. A. Borgese, Storia della critica romantica in

Italia. [Studi di letteratura, storia e filosofia publ. da

B. Croce. IL] Neapel, Edizioni della »Critica«. L. 6,50.

Zeitscliriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaluren. N. F. 14, 1. 2. L. Jordan, Studien zur

fränkischen Sagengeschichte. — H. Dübi, Cyrano de

Bergerac, sein Leben und seine Werke. IL — P. Usteri,
Ungedruckte Meister-Foscolo-Briefe. 1815— 1817.

Geschichte.

Referate.

Maxime Kovalevsky [fr. Prof. f. öffentl. Recht an

der Univ. Moskau], Russian Political Insti-

tutions. The growth and development of these

institutions from the beginnings of Russian history

to the present time. Chicago, The University of Chi-

cago Press, 1902. IX u. 299 S. 8".

Es ist eine für Amerikaner und damit auch

für Engländer geschriebene russische Verfassungs-

geschichte aus der Feder eines Kenners, dem
der historische Gesichtspunkt hinter dem politi-

schen zurücksteht. Prof. Kowalewskyf'der sei-

nen juristischen Lehrstuhl an der Universität

Moskau aufzugeben genötigt wurde, gehört ohne

Zweifel zu den bedeutendsten Gelehrten des heu-

tigen Rufslands. Seine Darstellung der politischen

Institutionen Rufslands ruht auf einer Grundlage

historischen Wissens, das Quellen und Literatur

bis in die subtilsten Detailkontroversen hinein

beherrscht, seine Darstellung ist überaus lebendig

und klar, so dafs schon von diesen Gesichts-

punkten aus sein Buch alle Beachtung verdient.

Eine Übersetzung ins Deutsche wäre deshalb

sehr erwünscht, da unsere Literatur kein nennens-

wertes Parallelwerk bietet. Auch tritt K. an die

historischen Probleme im allgemeinen ohne Vor-

eingenommenheit heran, wie er denn den skandi-

navischen Ursprung der Waräger rückhaltlos an-

erkennt. Aber durch das ganze Buch geht doch

eine Tendenz, die ihre Erklärung am besten aus

der Zeit findet, in der das Buch entstand.

Es läfst sich als ein Protest gegen die Ent-

wickelung bezeichnen, die Rufsland seit der

Mitte der 70er Jahre, zum Teil schon seit 1863

genommen hat, K. tritt an die Probleme der

Vergangenheit wie der Gegenwart vom Stand-

punkt des avancierten russischen Liberalen slavo-

philer Färbung heran, und das führt ihn bis-

weilen in seiner Darstellung wie in seinem Urteil

über die Grenzen hinaus, die sich wissenschaft-

lich behaupten lassen. Das gilt zum Beispiel

von der übermäfsigen Bedeutung, die er der

Wahlkapitulation des ersten Romanow zuweist,

und von seiner Überschätzung des semski ssobor.

Am merkwürdigsten kommt die slavophile Ader

des Verf.s im Kap. X zum Ausdruck. Er

geht so weit, das Recht der Politik zu bestrei-

ten, die Kleinrufsland in den Verband des

russischen Reiches zurückführte. »Die Präten-

sion Katharinas II. — so schreibt K. — dem

russischen Reich Provinzen zurückzuerwerben,

die einst zu ihm gehörten, ist gewifs nicht von

gröfserem Wert als die zynische Erklärung des

Fürsten Bismarck zur Rechtfertigung der Annek-

tierung von Elsafs und Lothringen: »wir müfsten

gegen Ludwig XIV. Krieg führen«. Die Dinge

liegen aber so, dafs der sog. Zapadny krai, die

Westprovinzen, allerdings früher unter Wahl-

fürsten aus der russischen Dynastie der Roriker

gestanden haben. Aber nach der Invasion der

Tataren floh die russische Bevölkerung in

Massen in die nordöstlichen Provinzen, und das

dünn bevölkerte Land fiel bald der erobernden

lettischen (soll heifsen Htauischen) Dynastie Gu-

dimins zur Beute. Nach der Vereinigung Littau-

ens mit der Krone Polen wurden die einst russi-

schen Provinzen ein integrierender Teil des pol-

nischen Wahlreiches, und blieben es bis zur

ersten Teilung Polens 177 2.

Man fragt bei dieser Darstellung des Problems,

weshalb das Eroberungsrecht der Litauer An-

spruch haben sollte, dauerndes zu schaffen, die
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russischen Eroberungen auf Kosten Polens, von

denen die Teilung von 1772 doch nur eine Fort-

setzung war, aber nicht? K. übersiebt, dafs es

sich um den Kampf zweier Rassen und zweier

Religionen handelte, von denen jede in gleichem

Ehrgeiz und gleicher Unduldsamkeit Anspruch

auf alleinige Geltung erhob.

Aus dem Parteistandpunkt des Verf.s erklärt

sich auch die Rechtfertigung der Politik Miljutins

in Polen und ebenso, nach Herzählung der Unge-

rechtigkeiten und Härten, die Rufsland nach 1863

in Polen sich zu Schulden kommen liefs, die

Frage: »Was soll aus der Union der Slaven

werden, so lange der vornehmste ihrer Stämme
so ungeheuerlich und stupid behandelt wird?

Und das geschieht zu einer Zeit, da das un-

unterbrochene Vordringen der Deutschen nach

Osten, auf dem Wege der sogen, friedlichen

Eroberung, eine ernste Gefahr für die Zukunft

der Slaven bedeutet.«

Herr K. hat sich hier zwei Phantome auf-

gebaut, die gleich wesenlos sind: die Union der

Slaven und die Eroberung Rufslands durch die

deutschen Einwanderer! Aber das sind doktri-

näre Glaubenssätze, gegen welche sich nicht

streiten läfst. Wir unsrerseits wären froh, wenn
wir den Russen die eine Sorge abnehmen und

die deutschen Kolonisten wieder für deutsche

Kolonisation zurückgewinnen könnten.

Es erklärt sich übrigens aus diesem Stand-

punkte K.s, dafs er, der jedes Unrecht der

russischen Regierung so rücksichtslos aufdeckt,

kein Wort des Tadels für die Rechtsbrüche in

den baltischen Provinzen übrig hat.

Natürlich wird dadurch das Interesse an sei-

nem Buch nicht gemindert: es zeigt uns Rufs-

land vor der Katastrophe des japanischen Krieges,

von der ein neues Rufsland datieren wird. Zu
bedauern sind die zahlreichen Verstümmelungen
russischer Namen, die auf Rechnung des Kor-

rektors gesetzt werden müssen und bei einer

deutschen Übersetzung nicht übernommen werden
dürfen.

Berlin. Theodor Schiemann.

Memoires du Duc de Choiseul 1719— 1785.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1904. XIX u. 467 S. 8"

mit 1 Faksimile. Fr. 7,50.

Die im Titel dieses Buches genannten Jahres-

zahlen bezeichnen nicht etwa den zeitlichen Um-
fang der hier veröffentlichten Memoiren, sondern
nur die äufsere Lebensgrenze ihres Verfassers,

des bekannten Marquis Stephan Franz von Stain-

ville aus dem Hause Choiseul, den die Gunst der

Pompadour erst zum Gesandten (in Rom und
Wien), dann 17 58 zum Herzog von Choiseul
und zum Minister erhob, der über ein Jahrzehnt
lang die Seele der Regierung Ludwigs XV. war,
bis die niedrige Dubarry 17 70 seinen Sturz ver-

anlafste und er sich auf seinen Landsitz zu Chan-
teloup zurückziehen mufste.

Seine Denkwürdigkeiten und Schriften, mit

denen wir es hier zu tun haben, stammen alle aus

der Zeit nach seinem Sturz. Nicht ganz so einfach

aber wäre die Frage zu beantworten, welche Jahre

der viel gefeierte und viel befeindete Staatsmann

in ihnen schildert. Denn was in dem vorliegenden

Band als seine Memoiren gedruckt ist, das sind

recht verschiedenartige Dinge, und die Art, wie sie

hier zusammcngeschweifst wurden, beeinträchtigt

von vornherein etwas die Freude an dieser Ver-

öffentlichung. Als Herausgeber nennt sich im

Vorwort Fernand Calmettes, der das Amt frei-

lich erst nach dem Tod von Etienne Charavay
und Jules Flammermont übernahm; diese hatten

die Ausgabe schon einigermafsen vorbereitet, als

sie 1899 beide starben, und es dauerte dann

noch einmal fünf Jahre, bis C. nach abermaligen

Erwägungen über das, was er aufnehmen, und

das, was er ausschliefsen sollte, mit dem Druck

zu Ende kam. Nicht alles aber, was lange

währt, wird gut. Zunächst kann man sich schon

nur mit einiger Mühe aus dem Vorwort darüber

unterrichten, was das Gedruckte eigentlich vor-

stellt. Und doch hätte man das besser zur

leichten Orientierung der Benutzer deutlich her-

vorheben sollen. Denn die Bestandteile des Ganzen
sind weder gleichartig noch gleichwertig.

Den .A^nfang macht, etwa ein Drittel des

Buches (S. 1— 158) einnehmend, eine leider un-

vollendete Selbstbiographie Choiseuls, die mit

dem Beginn seiner Wiener Gesandtschaft (17 57)

abbricht und in der Form von 20 Briefen an

einen Freund gehalten ist. Sie ist vor dem
Tod Ludwigs XV., also zwischen 1770 und

17 74 verfafst (dies ergibt sich aus einer Stelle

S. 93), und Charavay bat sie im Nachlafs des

Herrn Feuillet de Conches im Original, von

Choiseuls eigener Hand geschrieben, gefunden.

An der Echtheit dieser Memoiren kann in der

Tat nicht gezweifelt werden, und sie enthalten

des Interessanten genug, obgleich Charavay und

Flammermont sechs von den zwanzig Briefen

(nämlich Nr. 14—19) schon 1899 in der Revue

de Paris, 6. Jahrg. Bd. 3— 5, drucken liefsen

und damit den Rahm von der Milch einiger-

mafsen abgeschöpft haben. Die Memoiren eilen

über die früheste Jugend Choiseuls rasch dahin

und werden ausführlicher mit dem österreichi-

schen Erbfolgekrieg, bei welchem Choiseul die

Politik und die Führer Frankreichs aufserordent-

lich herb beurteilt, da dieser Krieg seiner poli-

tischen Hauptmaxime (Bund mit Österreich) wider-

sprach. Zum ersten Male erfahren wir hier

wirklich Näheres über die Tätigkeit Choiseuls

in diesen Jahren, während wir bisher erst über

die römische Gesandtschaft (1754—57), mit der

seine politische Laufbahn begann, besser unter-

richtet waren (durch Maurice Boutry, Choiseul

ä Rome, 1895). Seiner Wiener Gesandtschaft

(17 57_ 58) haben wir es zu danken, dafs er
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uns auch über die Beziehungen Frankreichs zu

Osterreich zu Beginn des Siebenjährigen Krieges

einiges Neue zu erzählen weifs, wodurch die von
Fr. Masson herausgegebenen Memoiren des Abbe
Bernis, des damaligen Leiters der auswärtigen

französischen Politik, ergänzt werden, England

hat nach Choiseul den Krieg gewollt; der offen-

sive, Frankreich bedrohende Charakter der West-
minsterkonvention steht ihm ebenso fest wie der

defensive der Versailler Allianz (17 56). Klar

eröffnet er uns seine Gedanken über das Ver-

hältnis Frankreichs zu Österreich, für die er in

Wien sich hätte einsetzen können, wäre er nicht

schon 17 58 der Nachfolger von Bernis in Paris

geworden. Allerdings wollte er das Bündnis mit

Habsburg, aber nur gegen grofse und handgreif-

liche Vorteile (d. h. namentlich territoriale Er-

werbungen) für Frankreich. Deshalb ist er mit

dem sogenannten Defensivvertrag von 17 56

durchaus einverstanden, aber voll Ingrimm über

den Offensivvertrag des folgenden Jahres, da in

ihm nur Österreichs Vorteil gewahrt sei und

Frankreich den Dummen spiele. Ein blinder

Freund Österreichs, wie man vorwurfsvoll ge-

meint hat, war Choiseul also nicht. Das hat

übrigens neuerdings auch Alfred Bourguet her-

vorgehoben, der in der Revue historique 87, l

seine Wiener Tätigkeit einer eingehenden und

sehr anerkennenden Untersuchung unterzogen und

darauf hingewiesen hat, dafs er den Kriegseifer

Maria Theresias mit Rücksicht auf den Stand der

österreichischen und französischen Kräfte sogar

zu dämpfen suchte, — Ein P'aksimile aus diesen

bis 17 57 reichenden Aufzeichnungen, das also

die Handschrift Choiseuls wiedergibt, ist der

S. 58 beigegeben. Ein Vergleich mit dem Druck
ergibt in diesem aufser einer Modernisierung der

Orthographie einen Fehler: statt Z, l Von ist on

gedruckt.

Ursprünglich hatte die unvollendete Selbst-

biographie allein veröffentlicht werden sollen.

Aber das schien dann doch zu wenig: sie hätte nach

Ansicht der Herausgeber keinen Band füllen

können (Vorw. S, II), und aus diesem seltsamen

Grund suchte man nach einer Ergänzung für die

späteren Jahre und fand sie: 1. in den soge-

nannten Memoiren von Chanteloup, d. h, in acht

Aufsätzen, die Choiseul 1778 in einigen Exem-
plaren hatte drucken lassen, offenbar um sich

gegen allerhand Vorwürfe zu rechtfertigen und

seine Rückkehr an den Hof (Ludwigs XVI.)

vorzubereiten, und die 1790, fünf Jahre nach

seinem Tod, in neuer Ausgabe (2 Bändchen)

allgemein zugänglich gemacht wurden ; 2. in

einem zweibändigen, »unleugbar alten« Kodex
von Schreiberhand, der den Herausgebern über

ihrer Arbeit bekannt wurde, überschrieben

»Manuscrits de Choiseul« und enthaltend allerlei,

nämlich eine ganze Reihe von Briefen und

Schriften, darunter auch die meisten dül" in den

Memoiren von Chanteloup gedruckten Stücke

sowie 47 Schreiben Choiseuls an Voltaire. Noch
Flammermont wollte dieses ganze Material ab-

drucken, Calmettes aber hielt das nun doch wieder

für zu viel (Vorw. S, XI f,), da er bei einer

Publikation offenbar den Hauptwert auf ihre

Seitenzahl legt, die nicht zu grofs und nicht zu

klein sein darf; und so liefs er denn nicht nur

die Briefe an Voltaire besonders herausgeben

(1902 durch seinen Sohn Pierre), sondern er

strich auch fünf Stücke von den Memoiren von
Chanteloup. Die andern drei, die angeblich

allein auf den Titel Memoiren Anspruch erheben

können, bilden nun mit den übrigen Stücken der

»Manuscrits« den umfangreichen Schlufs der

Ausgabe und werden nach dem Beispiel der

Selbstbiographie gleichfalls in »Briefe« eingeteilt

und zerstückelt, dazwischen mit dürftigen Ein-

schiebseln des Herausgebers versehen, die den

Zusammenhang herstellen sollen. Diese ganze

Art scheint mir recht unglücklich, und der zweite

gröfsere Teil des Bandes von geringem Wert.

Was aus den Memoiren von Chanteloup ent-

nommen wurde, ist natürlich längst bekannt, und

der Rest der »Manuscrits« ist auch nicht sehr

ergiebig gegenüber den zahlreichen neueren

Werken, die sich mit Choiseul beschäftigen (E.

Daubigny, Choiseul et la France d'Outre-mer

apres le traite de Paris, 1892; J. Grasset, Ma-

dame de Choiseul et son temps, 1874; G. Mau-

gras, La duchesse de Choiseul et le patriarche

de Ferney, 1889; ders., Le duc et la duchesse

de Choiseul, 1902), Über die wichtigsten Dinge,

wie z. B. die Vertreibung der Jesuiten durch

Choiseul, erfahren wir gar nichts. Dazu kommt,

dafs Calmettes sich hinsichtlich der Frage der

Authentizität seines Materials einfach auf das

Urteil Flammermonts verlassen zu haben scheint.

Aber wenn auch die Echtheit der in den Me-

moiren von Chanteloup enthaltenen Stücke heute

nicht mehr bestritten werden kann, so ist das

bei den »Manuscrits« ihrem ganzen Umfange

nach keineswegs gewifs. Bereits hat Pierre

Muret in der Revue d'histoire moderne et con-

temporaine vom 15. Januar 1905 (Bd. 6 S. 234
—237) gegen einige Stücke Bedenken geltend

gemacht. Hier befindet man sich also nicht ein-

mal auf sicherem Boden, Übrigens hat Muret

auch sonst mit Recht allerhand Einwände gegen

Calmettes erhoben, so namentlich den, dafs er

den Herausgeber der Memoiren von Chanteloup

v. J.
1790 in althergebrachter Weise in Soulavie

sieht (den er einen ehemaligen Sekretär Choiseuls

nennt), obgleich diese Ansicht schon 1884 eben

durch Flammermont in der Revue historique 25, S,

107 ff. widerlegt wurde und sicher unrichtig ist.

Es ist nicht ausgeschlossen, dafs noch mehr

Schriften Choiseuls aus dem Archiv der Familie

bekannt werden. Das wäre mit p'reuden zu

begrüfsen; denn auch die vorliegende Sammlung
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von »Memoiren« enthält trotz mancher Mängel

der .Ausgabe des Wichtigen genug. Und zu-

sammen mit den zahlreichen neueren Schriften

und Aufsätzen über Choiseul stellt sie ein be-

redtes Zeugnis dar für das Interesse, das man
heute in Frankreich wieder an dem Staatsmann

des Absolutismus und der Aufklärung nimmt,

nachdem man seit den Tagen der Revolution

lange Zeit nichts mehr von ihm wissen wollte.

Strafsburg. Robert Holtzmann.

J. Bach [Gymnasialdirektor in Strafsburg], Immer-
währender Kalender der christlichen Zeit-

rechnung in kürzester Gestalt. Strafsburg,

Selbstverlag, 1904. Mit 1 Tafel. M. 1,50.

Der Verf. hat das Osterdatum nicht nur zur Be-

stimmung der beweglichen Feste, sondern auch zum
Aufsuchen des Wochentages, des .VIonatsdatums usw.

benutzt. Sonntags- und Jahresbuchstaben hat er ganz
fortgelassen. Die Vorderseite enthält einen Heiligen-

kalender, historisch-geographische .Angaben über die Ein-

führung der gregorianischen Reform, sechs Beispiele zur

Lösung von Aufgaben, sowie eine Ergänzung der be-

weglichen Feste, während auf der Rückseite die Oster-

daten von 1—2100 angegeben sind, und zwar bis 1800

(üe des julianischen und des gregorianischen Kalenders

nebeneinander; dazu kommt eine vollständige Tabelle

der beweglichen Feste und ein Schema der Monatsdaten
und Wochentage des ganzen Jahres; auch die Schalt-

jahre sind berücksichtigt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In München ist kürzlich eine ungewöhnlich kost-

bare Sammlung griechischer Münzen versteigert

worden. Die meisten der durch Schönheit der Erhaltung

oder Seltenheit hervorragenden Stücke der Sammlung er-

zielten hohe Preise: der Stater mit der Nymphe Terina

und der Nike auf der Rückseite 2850 Mk; zwei Di-

drachmen des Tyrannen Alexander von Pherae 5100 .Mk.

und 2650 Mk. ; ein Vierdrachmenstück der Stadt Mende
mit dem ithyphallischen Esel aus dem Anfang des 5.

Jahrh.s v. Chr. 2875 Mk.; eine höchst seltene Münze
der mazedonischen Stadt Uranopolis 4850 Mk. ; ein Zehn-
drachmenstück von Athen von ausgezeichnetem archai-

schen Stil 5000 Mk. ; ein Stater der arkadischen Stadt

Pheneus mit einer auf die Schule des Praxiteles zurück-

zuführenden Hermes-Darstellung 3525 Mk.; ein prächtig

erhaltener Stater der kretischen Stadt Phaestus aus
dem 4. Jahrh. v. Chr., auf dem Europa, den Stier be-

grüfsend, dargestellt ist, 3300 Mk. ; ein Zwölfdrachmen-
stück aus Karthago von grofser Seltenheit 2625 Mk. usw.
Viele der hervorragendsten Stücke der Sammlung sind
ins Ausland gewandert

Personalchronik.

An der Univ. Giefsen hat sich Dr. Ernst Vogt als

Privatdoz. f. mittelalterl. u. neuere Gesch. habilitiert.

Der ord. Prof. f. Geschichte an der Univ. Frei-

burg i. B. Dr. Bernhard v. Simson ist in den Ruhe-
stand getreten.

Generalmajor z. D. Dr. Albert Pfister ist von der
philos. Fakult. der Johns Hopkins-Univ. zum Ehren-
doktor ernannt worden.

Der Prof. f. Gesch. an der Sorbonne und an der
Ecole des hautes etudes in Paris Gabriel Monod hat
sein Lehramt niedergelegt.

üniTersititssfhriften.

Dissertationen.

P. Westphal, Die Frühzeit des Klosters Pelplin.
Breslau. 55 S.

E. Becker, Geschichte des Kondominats zu Kürn-
bach bis 1598. Giefsen. 40 S.

K. F. Schmid, Jean de Montreuil als Kirchen poIitiker,

Staatsmann und Humanist. Freiburg i. f: " -

Nen ertchleneoe Werk«.

A. Bugge, Vesterlandenes indflydelse paa Nord-

boernes og sa;rlig Nordmaendenes ydre kultur, levesaet

og -samfundsforhold iVikingetiden. [Videnskabs-Selskabets

Skrifter. II. Hist.-filos. Kl. 1904. No. 1.] Christiania,

in Komm, bei Dybwad.
Hj. Crohns, Zwei Förderer des He.xenwahns und

ihre Ehrenrettung durch die ultramontane Wissenschaft.

Stuttgart, Strecker & Schröder. .M. 1.

.Max Lehmann, Freiherr vom Stein. 3. Teil. Leipzig,

HirzeL .M. 11.

W. Wlaschütz, Bedeutung von Befestigungen in der

Kriegführung Napoleons. Wien, L. W. Seidel & Sohn. .M. 8.

.Adolf Pich 1er, Zu meiner Zeit. Schattenbilder aus
der Vergangenheit. [Gesammelte Werke. I.] München,
Georg Müller. Subskr.-Pr. M. 5.

A. Wilbrandt, Erinnerungen. Stuttgart und Berlin,

Cotta Nachf. .M. 3.

Zeltschriftem.

Zeitschrift für Numismatik. 25, 1. 2. H. Gaebler.
Zur Münzkunde Makedoniens. V. — K. Regling, Zur
griechischen Münzkunde. IV. — R. Weil, Das .Münz-

monopol .Athens im ersten attischen Seebund. — H.

Dannenberg, Der Denarfund von Polna; Noch drei

esthnische Denarfunde. — Th. Kirsch, Der Münzfund
zu Schalke. — J. Maurice, L'.Atelier monetaire de

Cysique pendant la periode Constantinienne.

Altbayerische Monatsschrift. 5,3. G. Vogl, Den
•Manen Schillers. — Boehmländer, Die Bekämpfung
des Heidentums durch die Karolinger nach den Kapitu-

larien. — E. K. Blüm ml. Historische Volkslieder aus
Bayern. — F. Weber, Ein hervorragender Fund aus
der Reihengräberzeit in Oberbayern.

Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums-

hunde. 4, 2. H. Joneli, Das Burckhardtsche Ver-

fassungsprojekt von 1798. — H. Türler, Ein Akten-

stück über die Fehde zwischen Stadt und Bischof von
Basel im Jahre 1379. — F. Holzach, Über die politi-

schen Beziehungen der Schweiz zu Oliver Cromwell. —
A. Burckhardt, Die Eberler genannt Grünenzwig. —
R. Luginbühl, Peter Ochs und Basel in den Jahren

1801/02.

Archivio Storico Siciliano. N. S. 29, 3. 4. S. Ro-
mano, Opere di beneficenza della Contessa .Adelaria e

rinvenimento dei suoi resti mortali a Caltanissetta. —
N. Vitale, Trapani neue guerre di Carlo V in Francia

e contro i Turchi. — A. Salinas, Un ricordo della peste

di Palermo del 1626. — S. Cr in 6, II V^ congresso geo-

grafico italiano e la Sicilia. — G. .Arenaprimo, Lettere

inedite di .Maria Carolina regina delle Due Sicilie. —
G. Travali, Sequestro di posta francese in Messina

nel 1798. — G. Romano-Catania, D'un dramma
sopra Rosalino Pilo.

Antiquarische Kataioge.

Ferdinand Schön ingh, Osnabrück. Kat. 61: Kultur-

geschichte. 2423 Nrn.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

* Referate.

Karl Baranowsky, El Kahira. Ein Orient-

Bummel. Novelle. Breslau, Schlesische Verlags-

Anstalt vorm. S. Schottlaender, 1904. 334 S. 8*. .M. 3.

Im Rahmen einer Novelle gibt der nach

seinem eigenen Zeugnis des Arabischen nicht

kundige Verf. die Eindrücke wieder, die er
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einer Reise nacbi Ägypten verdankt. Er be-

suchte danach Alexandria, Cairo, die Pyramiden

von Gize und Sakkara, Heluan, den Barrage,

Ismailija, Suez und Port Said. Die Rahmener-
zählung an sich ist nicht uninteressant, nur zu-

weilen droht die Länge der in Dialogform ein-

geführten sachlichen Exkurse das leichtgewebte

Band der Fabel zu zersprengen. Die Vorzüge
des Buches liegen in den frisch hingeworfenen

und anschaulichen Bildern aus dem heutigen

Volksleben und dem Treiben der europäischen

Fremdenkolonie. Dagegen bieten die Bemer-
kungen des Verf.s über den Islam und die

mittelalterliche Geschichte mehrfach Anlafs zu

Ausstellungen. Das Buch wird Reisenden, die

Unter -Ägypten auf schneller Fahrt durcheilt

haben oder dies zu tun beabsichtigen, eine will-

kommene Gabe sein.

Berlin. P. Schwarz.

Jahrbuch für die Gewässerkunde Norddeutschlands.
Hgb. von der Preufsischen Landesanstalt für Gewässer-
kunde. Abflufsjahr 1901. Berlin, Ernst Siegfried Mittler

& Sohn, 1904. X u. 100; XII u. 148; XIV u. 152;

X u. 130; VIII u. 68; X u. 81 S. 4" mit Karten. M. 30.

Die Landesanstalt soll erstens die Beobachtungen
über den Abflufsvorgang bei schiffbaren und nicht-

schiffbaren Gewässern sammeln, einheitlich bearbeiten

und ergänzen, sowie die dafür mafsgebenden Verhältnisse

ermitteln, zweitens die Untersuchungsergebnisse durch

Veröffentlichung und durch Mitwirkung bei der Lösung
wasserwirtschaftlicher Fragen aller Art verwerten. Ihr

Arbeitsgebiet* dehnt sich auf alle Gewässer Norddeutsch-

lands aus. Ihre ersten Veröffentlichungen betreffen die

Gebiete der Memel, Pregel und Weichsel, der Oder, der

Elbe, der Weser und der Ems, des Rheins und das

Küstengebiet der Ost- und der Nordsee. •

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Der 15. Deutsche Geographentag, der, wie schon
berichtet, in der Pfingstwoche in Danzig stattfindet, be-

handelt am ersten Beratungstag (13. Juni) das Thema
»Die deutsche Südpolarexpedition«. U. a. wird

Prof. von Drygalski referieren. Ferner wird das

Thema Schulgeographie behandelt werden. Die

Themata des zweiten Tages sind Vulkanismus und
Morphologie der Küsten und Dünenbildung, des

dritten Landeskunde Westpreufsens und des
Nachbargebiets. Als Ausflüge sind geplant eine

Fahrt durch das Weichseltal von der russischen Grenze
bis ins Mündungsgebiet und Touren auf die Nehrung,
die Elbinger Höhen, zum Oberländischen Kanal und
nach den Radauneseen. Mit der Tagung ist eine geo-

graphische Ausstellung verbunden. Anmeldungen sind

an den Generalsekretär des Ortsausschusses, Prof. v.

Bockelmann, Danzig, Langgasse 56, zu richten.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

Fr. Loos, Zur Hydrographie ^des Westerwald es.

Giefsen. <S3 S. mit 1 Karte u. 9 Profiltaf.

H. Pohl, Kritische Rundschau über ältere deutsche

Ansiedelungen in den Tropen zur Feststellung der Be-

deutung von Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika für

die deutsche Auswanderung. Bonn. 136 S.

Zeitschriften.

Geographische Zeitschrift. 11, 5. A. Penck, Die

Physiographie als Physiogeographie in ihren Beziehungen

zu anderen Wissenschaften. — K. Oestreich, Die Be-

völkerung von Makedonien. — Ed. Brückner, Die

Eiszeiten in den Alpen und die »Einheitlichkeit» der Eiszeit.

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in

München. I, 2. A. Wolken hau er, Beiträge zur Ge-

schichte der Kartographie und Nautik des 15. bis 17.

Jahrhunderts. — J. Reindl, Die ehemaligen Wein-
kulturen in Südbayern. — A. Schuck, Das Horo-

meter, ein älteres Instrument der mathematischen Geo-

graphie.

La Geographie. 15 Avril. L.-A. Fahre, Le sol

de la Gascogne. — G. Grillieres, Voyage au Yun-
nan et au Thibet oriental. — A. Baldit, La secheresse

de l'ete et de l'automne 1904 dans la region du Puy-
de-D6me.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Ludwig Pohle [Dozent f. Volkswirtschaftslehre, Fi-

nanzwiss. u. Sozialpolitik an der Akad. f. Sozial- und
Handelswiss. in Frankfurt a. M, Prof.], Die Ent-
wicklung des deutschen Wirtschafts-
lebens im 19. Jahrhundert. Fünf Vorträge.

[Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissen-

schaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen aus allfn

Gebieten des Wissens. 57.] Leipzig, B. G. Teubner,

1904. VI u. 132 S. 8°. Geb. M. 1,25.

Der Verf. zeichnet uns in knapper und doch

eine Fülle von Tatsachen bringender Darstellung

die neuere deutsche Wirtschaftsgeschichte, die er

durch die Begründung des Zollvereins und die

Aufrichtung des Reiches in drei Abschnitte zer-

fallen läfst. Besonders lebendig ist die Schilde-

rung der gewerblichen Entwicklung, bei der der

Verf. auf Bücher und Sombart fufsen konnte.

Weniger gelungen erscheint mir nur der Vortrag

über die Landwirtschaft. Der Verf. unterscheidet

hier nicht scharf genug zwischen der extensive-

ren Wirtschaft, Schafzucht und Getreideproduk-

tion, in der der Grofsbetrieb überlegen ist, und

der intensiveren, in der die Vorzüge des Klein-

betriebs liegen. Das Interesse der Landwirt-

schaft ist nicht ohne weiteres mit dem Getreide-

bau identisch. Hätte der Verf. dies mehr be-

rücksichtigt, so hätte er die Geschichte der

deutschen Landwirtschaft im 19. Jahrh. schärfer

in eine Periode der gröfseren Rentabilität des

Getreidebaus und dementsprechender Vermeh-

rung des Areals des grofsen Grundbesitzes und

in eine des rentableren Kleinbetriebes und dem-

entsprechender Vermehrung seines Besitzstandes

scheiden können. Dann hätte er auch nicht nur

die Schattenseiten der Lage der modernen Land-

wirtschaft gesehen, die sich aus dem Eindringen

der überseeischen Konkurrenz ergeben, sondern

auch auf die Vorteile hinweisen können, die ihr

daraus erwachsen, dafs die gesteigerte Konsum-

kraft des deutschen Volkes ihr das Aufsteigen

in einen näheren Thünenschen Kreis mit inten-

siverem Betrieb, Milch-, Fleisch- und Gemüse-

produktion, ermöglicht. Diese Entwicklung allein

verbürgt die von meinem Kollegen ebenso eifrig
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wie von mir (S. 38) gewünschte Verstärkung

lies Klein- und Mittelbesitzes in der Landwirt-

schaft.

Marburg i. H. Heinr. Sieveking.

Max Büchler [Dr. jur.], Marxismus und Ar-

beiterschutzgesetzgebung. Ein Beitrag zur

Geschichte der sozialen Theorien des 19. Jahrhunderts.

[S.-A. aus der »Zeitschrift f. Schweiz. Statistik«, 40.

Jahrg. 1904.] Bern. Buchdruckerei Stämpfli & Cie,

1904. 54 S. 8".

Der Zusatztitel der vorliegenden Schrift,

die zuerst, obgleich sie mit Statistik nichts

zu tun hat, in der Zeitschrift für schweize-

rische Statistik als Aufsatz erschienen ist,

inüfste eigentlich heifsen »Ein neuer Beitrag

zur Ehrenrettung des Marxistischen Dogmas«.
In reichlicher Berufung auf Mehring, Bernstein,

Engels, Kautsky und Sombart wird der Versuch

gemacht, bei Marx als .Autor und Agitator drei

Entwicklungsperioden hervorzuheben, die Peri-

ode des philosophischen Sozialismus im Gegen-
satz zur liberalen Demokratie, die zweite

Periode der grundlegenden ökonomischen For-

schungen und endlich die dritte abschliefsende

Phase des »englischen« Karl Marx. Erst in

dieser letzten Epoche kann man — so meint

der Herr V^erfasser — von einer Stellung des

Marxismus zum gesetzlichen Arbeiterschutze

sprechen. Es ist bekannt, dals sowohl Marx
als Engels ihre Auffassung über die Fabrikgesetz-

gebung, namentlich über den Arbeitszeitschutz

vom Anfang der fünfziger Jahre bis zum Anfang

der sechziger Jahre, geändert haben. In der

englischen Zehnstundenbill sahen sie anfänglich

eine reaktionäre Mafsregel, während sie grund-

sätzlich nur für revolutionäre Mittel zu haben

waren. Später haben sie den Begriff »Revolu-

tion« im Sinne »einer prinzipiellen Umwälzung«
geändert und deswegen auch der Fabrikgesetz-

gebung gewisse zaghafte Zugeständnisse gemacht.

Ich will die Richtigkeit dieser Hypothese nicht

bestreiten, aber für die Beurteilung der histori-

schen Bedeutung des Marxismus — nur eine

solche ist heute noch vorhanden — fällt sie gar
nicht ins Gewicht. Alle Schlagwörter des kom-
munistischen Manifests und alle grundlegenden
Theorien des Marxistischen Kapitals sind durch
die Wissenschaft und die Statistik längst wider-

legt. Die Verelendungs- und Zusamraenbruchs-
theorien haben weit bis in die Reihen der kri-

tisch denkenden Sozialisten hinein heute keine

überzeugten Anhänger mehr. Über die bom-
bastisch verkündete »Diktatur des Proletariats«

lächelt man einfach. Es gehört eine starke

Dosis Marxistischer Dialektik dazu, wenn man
die Widersprüche, die in dem ganzen Systeme
liegen, verdecken will, es sei denn, dafs man es
wie Werner Sombart macht und Sombartsche
Gedanken als Marxistische neuprägt, dabei aber

behauptet, die Neuprägung sei nur im Hinblick

auf das verlorene Passiergewicht notwendig ge-

wesen. Als Wirtschafts- und Sozialpolitiker

war Marx, mag noch so oft das Gegenteil be-

hauptet werden, ein gewohnheits- und gewerbs-

mäfsiger Verschwörer und ein intransigenter

internationaler Revolutionär, dem der erhoffte

und angestrebte Zusammenbruch der bürger-

lichen Gesellschaft gar nicht rasch genug kommen
konnte. Wenn heute Revisionisten wie Bern-

stein, im Gegensatz zu den Parteipäpsten, zu

sagen wagen, das baldige Ende der kapitalisti-

schen Wirtschaftsordnung sei weder zu erwarten,

noch zu wünschen, das sogenannte »Endziel«

sei gleichgültig, alles komme auf die Bewegung«
an, so ist das nicht eine Fortbildung des Marxis-

mus, sondern vielmehr das strikte Gegenteil

desselben. Unter diesem Gesichtswinkel ist

auch das Verhältnis von Marx und Engels zum

Arbeiterschutz zu verstehn, und das Verhalten

der führenden deutschen Sozialdemokratie hat

oft genug bewiesen, dafs sie immer noch

marxistisch angekränkelt ist und nur ganz not-

gedrungen und mit schlechtem Gewissen vor dem
angebeteten Meister an der Schutzgesetzgebung

mitarbeitet. Es ist also verlorene Liebesmühe,

den Marxismus, dessen enorme historische Be-

deutung kein Nationalökonom leugnen wird, vor

dem Vorwurf schützen zu wollen, er habe den

gesetzlichen .A.rbeiterschutz abgelehnt. Der
gegenteilige Beweis, den Herr Büchler in sehr

umständlicher und weit ausholender Formulierung

antritt, ist meines Erachtens vollständig raifs-

lungen. Dementsprechend ist der Wert der vor-

liegenden Veröffentlichung einzuschätzen.

Giefsen. Magnus Biermer.

Notizen und Mittellungen.

ÜBlrersititssrhriftea.

Dissertationen.

F. Goetze, Bevölkerungsdichtigkeit und Bevölke-

rungsverschiebung im erzgebirgischen Industriegebiet

dargestellt nach den Volkszählungen von 18.^8 und
1900. Kiel. 33 S. mit 3 Karten.

A. Koppel, Für und wider Karl Marx, Prolegomena
zu einer Biographie. Heidelberg. 135 S.

A. Offenbach, Geschichte der Besteuerung des

Salzes in Deutschland bis zum J. 1867. Giefsen. 127 S.

J. .Alt kern per. Die Landwirtschaft der Kreise Reck-

linghausen und Gelsenkirchen unter dem Einflufs der

Industrie. Bonn. 199 S.

Zeitsckrift««.

Zeitschrift für Sozialtvissenachaft. 8. 5. K. v.

Samson - Himmelstjerna, Die neuere .'\grargesetz-

gebung in Livland, mit Ausblicken auf .Agrargesetzgebung

und Agrarverhältnisse in Deutschland. — F. Bertheau,

Randbemerkungen eines Industriellen zu den Theorien

des Karl .Marx (Schi)- — A. Oppel, Gegenwart und

Zukunft der Baumwolle (Schi.). — O. Spann, Die

finale .Methode in der Sozialwissenschafl. — F. Oppen-
heimer, Grofse Vermögen.

Journal des Economistes. 15 Mai. P. Bonnaud,
La democratie rurale. — E.Rochetin, La mutualite
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pratique. — A. Bovet, La grcve de la Ruhr. — Fr.

Passy, La rcligion d'un pere. Entretiens paternels sur

le catechisme. — A. E. Hörn, A propos de emprunts.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Friedrich Tezner [aord. Prof. f. allg. u. österr.

Staatsrecht an der Univ. Wien], DieSukzessions-
und Verwandtenrechte des Prinzen
Alexander von Oldenburg genannt
Graf von Welsburg auf Grund des derzeitigen

Oldenburgischen Staats- und Hausrechts. Ein Beitrag

zum modernen Fürstenrecht. Berlin, Carl Heymann,
1905. 128 S. 8". M. 2.

Hermann Rehm [ord. Prof. f. Staats-, Verwaltungs-,

Kirchen-, Handels- und Wechselrecht an der Univ.

Strafsburg], Oldenburger Thronanwärter.
München, J. Schweitzer, 1905. III u. 72 S. 8".

M. 2.

Walther Schücking [ord. Prof. f. Staats-, Ver-

waltungs-, Kirchen- und Völkerrecht an der Univ.

.Marburg], Die Nichtigkeit der Thron-
ansprüche des Grafen Alexander von
Welsburg in Oldenburg. [Arbeiten aus
dem juristisch-staatswissenschaftlichen Se-

minar der Univ. Ma r b u r g , hgb. von W. Schücking.
H. 2.] Marburg, Ehrhardt, 1905. VII u. 112 S. 8°.

M. 2,80.

Maximilian Saxl [Hof- und Gerichtsadvokat in

Wien, Dr.], Zur Duplik des Herrn Pro-
fessor Schücking. Streiflichter. Berlin, R. L.

Prager, 1905. 65 S. 8". M. 1,50.

Die Thronfolge im Grofsherzogtum Olden-

burg ist zur Zeit nach zwei Seiten hin streitig:

durch die Ansprüche des Herzogs von Augusten-

burg und die des Grafen von Welsburg. Von
den Ansprüchen des Grafen von Welsburg allein

handeln die Schriften von Tezner und Saxl und

vorwiegend auch die von Rehm (S. 18— 72)^).

Graf Welsburg ist bekanntlich der Sohn des

verstorbenen Herzogs Elimar von Oldenburg,

des Oheims des jetzigen Grofsherzogs. Er wäre

daher, falls er thronfolgefähig wäre, nach dem
Erbgrofsherzog Nikolaus und dem Herzog Georg,

dem Sohn bezw. dem Bruder des jetzigen Grofs-

herzogs, zur Thronfolge berufen. Die Thron-

folgefähigkeit wird ihm bestritten, weil seine

Mutter Natalie, geb. Freiin Vogel v. Friesenhof,

ihrem Gemahl nicht ebenbürtig gewesen, und

weil zu der Ehe der landesherrliche Konsens

nicht erteilt sei. Unstreitig ist, dafs die 1876

geschlossene Ehe den Ebenbürtigkeitserforder-

') Von dem Anspruch des Herzogs von Augusten-

burg handeln aufser Rehm a. a. 0. S. 1— 17 derselbe

in- den Annalen des deutschen Reichs 1904, S. 321 ff.

und 576 ff. , in der Deutschen Juristenzeitung 1904,

S. 417 ff. , in der Kölnischen Zeitung vom 22. Septem-

ber 1904 Nr. 971, ferner Bornhak im Arch. f. öffentl.

Recht Bd. XIX (1904), S. 201 ff.

nissen, die das Oldenburger Hausgesetz von

1872 in Art. 9 aufstellt, nicht entspricht, und

dafs der landesherrliche Ehekonsens, den das-

selbe Hausgesetz in Art. 8 verlangt, nicht er-

teilt worden ist. Welsburg stützt deshalb seine

Thronansprüche auf die Behauptungen, dafs

das Hausgesetz von 187 2 in beiden Punkten

ungültig und die Ehe seines Vaters nach dem
bis 1872 geltenden Oldenburger Hausrecht

vollgültig sei. In diesen beiden Hauptfragen

kommen die obengenannten Autoren zu ver-

schiedenen Ergebnissen.

Über das ältere im Oldenburger Fürstenhause,

d. h. in der in Oldenburg herrschenden jüngeren

Gottorpschen Linie des Gesamthauses Oldenburg,

geltende Ebenbürtigkeitsrecht sprechen sich Tez-

ner (S. 55/56) und Rehm (S. 61— 64) dahin aus,

dafs, wie im Gesamthause Oldenburg, so auch

in dieser Linie niederer Adel jeder Art zur

Ebenburt genügt habe. Schücking dagegen

kommt unter scharfer Scheidung des jüngeren

Zweiges Gottorp von den übrigen Linien zu

dem entgegengesetzten Ergebnis (S. 16— 39).

Gegen Schücking wieder Saxl (S. 7— 36), der

aber seine Argumente durch scharfe persönliche

Polemik stärken zu müssen glaubt (vgl. etwa

S. 24/25, 32, 34 und besonders S. 37/38). Auf

die Frage nach dem älteren in Oldenburg gelten-

den Ebenburtsrecht einzugehen, ist hier nicht

möglich, weil zur Feststellung desselben eine

Untersuchung aller in Betracht kommenden Ehen

nötig wäre, und sich dies nicht mit wenigen

Worten abmachen läfst.

Weit interessanter vom staatsrechtlichen Ge-

sichtspunkte aus ist die Frage nach der Gültig-

keit der §§ 8 und 9 des Oldenburger Haus-

gesetzes von 1872. Diese Gültigkeit hängt von

der Bedeutung des Art. 29 der Verfassung des

Grofsherzogtums Oldenburg ab, der lautet:

»Im übrigen werden die Verhältnisse

des Grofsherzoglichen Hauses vom Grofs-

herzog hausgesetzlich bestimmt.

Das Hausgesetz ist dem Landtage zur

Kenntnisnahme und soweit pötig zur Zu-

stimmung vorzulegen.«

Aus diesem Artikel 29 folgern Tezner

(S. 65— 67) und Rehm (S. 54, 57 und 48, 64),

dafs zu einer Abänderung der Ebenburtser-

fordernisse und zur Einführung der Bedingung

des landesherrlichen Ehekonsenses, insoweit da-

durch die Thronfolge berührt werde, neben dem

Hausgesetz ein Staatsgesetz notwendig gewesen

wäre. Die Begründung ist bei ihnen ver-

schieden: Tezner (S. 58— 66) operiert mit

allgemein staatsrechtlichen Gesichtspunkten, Rehm

in sehr eingehender und gründlicher Unter-

suchung (S. 22— 53) mit dem Vergleich zwischen

der Oldenburger Verfassung und anderen Ver-

fassungsurkunden und mit der Entstehungsge-

schichte des Artikels 29. Auch die weiteren
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Ergebnisse, zu denen die Verfasser von ihrer

•ineinschaftlichen Prämisse aus gelangen, sind

xLTschieden. Tezner folgert daraus, Artikel 8

und 9 des Hausgesetzes seien völlig ungültig,

nicht nur für die Thronfolge, sondern ebenso

für die Zugehörigkeit zum landesherrlichen Hause.

Er hält daher den Grafen Welsburg für einen

Prinzen des Hauses Oldenburg, dem nicht nur

die Möglichkeit der Sukzession, sondern auch

Ansprüche auf einen Teil der Einkünfte des

Familienfideikommisses zuständen (vgl. S. 68

und S. 101 — 109). Rehm dagegen erklärt die

angeführten Paragraphen des Oldenburger Haus-

gesetzes für unwirksam nur hinsichtlich der

Thronfolge, für vollgültig dagegen in bezug auf

die Zugehörigkeit zum Hause Oldenburg. Es

ergibt sich dies für ihn aus der scharfen

Scheidung zwischen Agnatenqualität und Thron-

anwartschaft, die er bereits im »Modernen

Fürstenrecht« mit Recht durchgeführt hat.

Rehms praktisches Ergebnis ist daher, dafs

Graf Welsburg wohl thronfolgeberechtigt, aber

nicht Agnat des Hauses Oldenburg, und dafs

die von ihm erhobenen Geldansprüche unbe-

gründet seien. Die Thronfolgefrage wäre von

diesem Standpunkt aus m. E. dadurch zu lösen,

dafs ein Staatsgesetz den Grafen Welsburg von

der Thronfolge ausschlösse. Rehm (S. 67,68)

ill diese Möglichkeit nicht zulassen; seine Be-

gründung dürfte hier aber selbst vom Standpunkt

der — m. E. für Oldenburg nicht geltenden —
AgTiatentheorie unzutreffend sein, weil Graf

Welsburg ja nach Rehms eigenen Ausführungen

gar nicht Agnat ist^). Zu einem ganz anderen

Ergebnis wie Tezner und Rehm kommt Schücking.

Er folgert aus Art. 29 auf Grund seiner Ent-

stehungsgeschichte, die er in sehr eingehender

Weise wiedergibt, und nach Vergleich mit den

übrigen deutschen Verfassungsurkunden (S. 52

—

94), dafs über das Ebenbürtigkeitsrecht auch

weiterhin ein Hausgesetz allein entscheiden konnte.

Die Auslegung des Artikels 29 ist schwierig

und die Entscheidung sehr zweifelhaft. Unrichtig

ist es aber, wenn Tezner (in einem in der

Saxlschen Schrift abgedruckten Briefe) seinen

Standpunkt für den nach modemer, evolutio-

nistischer Auffassung allein möglichen erklärt

und Schücking vorwirft, dieser habe sich mit

seinen eigenen, in dem Buche »Der Staat und
die Agnaten« geäufserten Anschauungen in

Widerspruch gesetzt^). Dafs letzteres nicht zu-

trifft, ergibt ein genauer Vergleich der beiden

Schückingschen Schriften zur Genüge, insbe-

mdere zeigen die Ausführungen in »Staat und

m *) vgl. Schücking a. a. O. S. 103/104.

*) Dafs es auch sonst in dem Teznerschen Briefe an
persönlichen .Angriffen nicht fehlt, zeigt der darin
(Saxl, S. 52) gegen Anschütz erhobene Vorwurf, weil
dieser Schücking Druckbogen seiner Neubearbeitung des
G. Meyerschen Staatsrechts geliehen habe. (1)

Agnaten«, S. 46, dafs dort S. 39 nur von der

Thronfolge und nicht von der Ebenbürtigkeit

als Voraussetzung der Thronfolge die Rede ist.

Aber auch der modernen Auffassung entspricht

es nicht, dals — wie es Tezner verlangt —
die staatliche Gesetzgebung über jede Streit-

frage der Zugehörigkeit zum landesherrlichen

Hause entscheiden müsse. In einer Zeit, wo
man, um mit Tezner zu reden*), »die Frage

,Option' oder , Plebiszit' erörtert, in der Zeit des

Referendums und des allgemeinen Wahlrechts <;

hat die Gesetzgebung wichtigeres zu tun, als

über Fragen der Agnatenqualität, soweit sie

nicht von öffentlichem Interesse sind, zu befinden.

Wie ich bereits an anderer Stelle*) ausgeführt

habe, ist die Frage, ob ein Prinz dem Regenten-

hause angehört oder nicht, unter gewöhnlichen

Umständen nur von Bedeutung für das landes-

herrliche Haus, aber nicht für die Allgemeinheit.

Nur aus diesem Gesichtspunkt läfst sich die Zu-

ständigkeit der ordentlichen Gerichte in einem

Streit über Zugehörigkeit zum landesherrlichen

Hause begründen. Wird infolge besonderer
Umstände aus einem solchen Streit ein Kampf
um die Thronfolge, dann müssen — das
und nur das verlangt die moderne Auffassung

— die gesetzgebenden Organe befugt sein, einzu-

schreiten und die Entscheidung zu treffen und

zwar auch trotz des Einspruchs einzelner Agnaten.

Die ganze Erörterung darüber, welche An-

sicht der modernen Auffassung entspricht, ist

übrigens weit mehr rechtspolitischer Natur.

Man wird zwar Tezner (S. 78, Anm. 129)

darin zustimmen müssen, dafs es nicht immer
möglich ist, bei Prüfung solcher Fragen Er-

wägungen de lege ferenda von Gründen de lege

lata zu trennen. Aber gerade deswegen mufs

der Richter und auch der Gutachter um so

mehr bemüht sein, de lege lata und nicht de

lege ferenda zu entscheiden. Dafs das Eben-

bürtigkeitsrecht veraltet ist und der modernen

Auffassung nicht mehr entspricht, darüber dürfte

auch vor Tezner kaum noch jemand in Zweifel

gewesen sein ; darunter darf jedoch die rein

juristische Entscheidung eines konkreten Rechts-

falls nicht leiden.

Für zweifelhaft hält Schücking, ob nach

Art. 29 der Oldenburger Verfassung das Er-

fordernis des landesherrlichen Ehekonsenses

durch Hausgesetz eingeführt werden durfte.

Aber auch, wenn dies nicht der Fall, so sei

Artikel 8 des Hausgesetzes trotzdem gültiges

Recht, und zwar auch für* die Thronfolge.

Denn Krone und Landtag seien im Jahre 187 2

darüber einig gewesen, dafs das Hausgesetz in

keinem Teile der Zustimmung des Landtags be-

dürfe. Daher sei die materielle Verfassungs-

') Tezner S. 15.

') Dreyer, die Tragweite des Schiedsspruchs im

lippischen Thronstreit. Marburg 1904, S. 21/22.
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mäfsigkeit des Artikels 8 der Nachprüfung des

Richters entzogen. »Über der Verfassung steht

noch das Leben, und die Verfassung gilt nicht

so, wie sie gedacht und geschrieben ist, sondern

so, wie sie diejenigen Organe auslegen, deren

Entscheidungen keiner Nachprüfung durch den

Richter unterliegen« ^).

Die hier angeregte Frage ist vom all-

gemeinen staatsrechtlichen Gesichtspunkte aus

so wichtig, dafs sie eine eingehende Unter-

suchung verdiente. Im Rahmen dieser Rezension

mufs ich mich indes darauf beschränken, in

diesem Punkte den Ausführungen Schückings

beizustimmen, und aufser auf die bereits von

ihm zitierten Stellen aus Hatscheck, Englisches

Staatsrecht, S. 368 und S. 542 ff., auf Jellinek,

Allgem. vStaatslehre, S. 16/17 und auf die dort

aufgeführten Beispiele hinzuweisen. Tezner")

meint allerdings, die Entscheidung darüber, ob

Zustimmung des Landtags nötig gewesen wäre,

sei mangels entsprechender, ausdrücklicher Be-

stimmungen der Oldenburger Verfassung Sache

des Richters; seine Argumente sind aber auch

hier lediglich rechtspolitischer Natur. Der

historischen Entwicklung und der praktischen

Rechtsübung dürfte die Auffassung mehr ent-

sprechen, dafs im Zweifel die gesetzgebenden

Organe selbständig und ohne Nachprüfungsrecht

des Richters über ihre Zuständigkeit zu ent-

scheiden haben.

Hervorgehoben sei noch, dafs die be-

sprochenen Bücher auch aufserhalb des in ihnen

behandelten Einzelfalles viel Beachtenswertes ent-

halten. Dies gilt besonders von Tezners Schrift;

auf seine Ausführungen über den »Fall Lippe«,

in denen er im wesentlichen auf dem Standpunkt

V. Triepels steht, sei besonders hingewiesen.

Wiesbaden. Wilh. Dreyer.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Gesellschaft der Wissenschaften in Chri-
stian ia hat beschlossen, einen gröfseren Geldbetrag

zur Herausgabe der auf die norwegische
Rechtsgeschichte bezüglichen Hinterlassen-
schaft Konrad Maurers zu bewilligen. Die Heraus-

gabe erfolgt unter der Leitung der Gesellschaft. Die

Münchener Akademie der Wissenschaften ist einer An-

regung, die Herausgabe vorzunehmen, seinerzeit nicht

gefolgt.
Gegellschaften nnd Terelne.

Juristische Gesellschaft zu Berlin.

Maisitzung.

Rechtsanwalt Magnus sprach über den Entwurf
eines Reichsgesetzes betreffend das Urheber-
recht an Werken der bildenden Künste. Er begann

mit einer Übersicht über die bisherige Entwicklung des

Urheberrechts in Deutschland und über die ausländischen

Gesetzgebungen und wies darauf hin, dafs letztere unserm

') Schücking S. 101. Dasselbe, wie für Art. 8, gilt

natürlich für Art. 9, falls man sich in bezug auf die

Auslegung des Art. 29 der Verfassung an Tezner und

Rehm anschliefst. ^
') bei Saxl, S. 59— 63.

gegenwärtig geltenden deutschen Gesetz vom 9. Januar

1876 zum Teil erheblich überlegen seien. Die kunst-

wissenschaftlichen Anschauungen, die diesem Gesetz zu-

grunde lägen, und die wirtschaftlichen Verhältnisse seien

andere geworden, die juristischen und rechtsphilosophi-

schen Anschauungen hätten sich gerade in dieser Materie

vertieft. Die Reichsregierung habe daher dem Drängen

der Künstler, Kunstverleger und Kunst - Industriellen

nachgegeben und einen neuen Gesetzentwurf betreffend

das Urheberrecht an den Werken der bildenden Künste

vorgelegt. Dieser sei — abgesehen von wenigen ab-

änderungsbedürftigen Einzelbestimmungen — ein aus-

gezeichnetes Werk, juristisch scharf durchdacht, die

Rechtsgrundsätze logisch entwickelt. Die berechtigten

Wünsche der Künstler und Industriellen seien in weit-

gehendem Mafse berücksichtigt. Wo, wie bei der

Zwangsvollstreckung und bei der Regelung des Rechtes

des Erwerbers des Urheberrechts auf Änderungen an

dem Werk, die Interessen einander gegenüberständen,

sei ein billiger Ausgleich der Interessen versucht. Von
Legaldefinitionen sei mit Recht Abstand genommen.
Nur die Bestimmung, dafs als Urheber eines Werkes
dessen Verfertiger anzusehen sei, wiche von diesem

Prinzip ab — nicht zum Vorteil der Sache, da die Be-

stimmung überflüssig und unrichtig sei. M. behandelte

nach der Nat.-Z. besonders die Entwicklung der Unter-

schiede zwischen dem gegenwärtig geltenden Recht,

vor allem bei dem Recht der Baukunst,' das von nun

an als solches anerkannnt und geschützt werden solle,

soweit sie künstlerische Zwecke verfolgte. Mit Recht

sei auch dem Wunsche der Künstler und Kunstgewerbe-

interessenten nachgekommen und auch die Werke
der »angewandten Kunst« dem Kunstschutz unter-

stellt, sodafs unser Kunstgewerbe nicht mehr wie

bisher lediglich auf den kostspieligeren und dabei minder

wirksamen Geschmacksmusterschutz angewiesen sei.

M. legte die Nachteile des bisherigen Gesetzes für die

deutschen Künstler und Kunstindustriellen, insbesondere

auch gegenüber den Ausländern auf Grund praktischer

Erfahrungen auseinander und entwickelte den durch den

Entwurf geschaffenen Rechtszustand, insbesondere auch

das Verhältnis des Rechts des Entwurfs zu dem dadurch

in seiner Wirksamkeit allerdings stark eingeschränkten

Geschmackmusterrecht. — Die urheberlichen Befugnisse

seien gegenüber dem bisherigen Recht zugunsten der

Künstler erweitert, auch die Schaustellungen mittels

mechanisch -optischer Vorrichtungen (Kinematographen,

Projektionsapparate) seien nunmehr an die Genehmigung

des Urhebers geknüpft. Die freie Benutzung eines

Werkes sei gestattet, wenn dadurch eine eigentümliche

Schöpfung hervorgebracht werde. Auch das selbständige

Recht des Urhebers einer Nachbildung an dieser Nach-

bildung (z. B. Radierung nach einem Gemälde) sei an-

erkannt und vom Entwurf in juristisch scharfer Weise

folgerichtig entwickelt. Dafs der Entwurf die freie bild-

liche Wiedergabe von Werken an öffentlichen Strafsen

und Plätzen gestattet, sei zu billigen, nicht aber, dafs

das Urheberrecht untergehen solle, wenn der Fiskus

gesetzlicher Erbe werde; hierdurch werde das Interesse

der Gläubiger der Künstler gefährdet. Die straf- und

zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Verletzung seien eben-

so wie beim Patentgesetz, Wettbewerbsgesetz, Literar-

gesetz geregelt. Die strafrechtlichen Vorschriften seien

trotz aller Abneigung gegen neue Strafgesetze nicht zu

entbehren. Nach dem Entwurf seien nur die vorsätz-

lichen oder fahrlässigen Verletzer schadensersatzpflichtig;

es bedürfe aber auch der Vorschrift, dafs auch der gut-

gläubige Verleger wenigstens auf die Bereicherung haftet.

Wie beim Literargesetz seien Sachverständigenkammern

vorgesehen. Sie entsprächen den bisherigen Sachver-

ständigenvereinen. Es sei nicht zu verkennen, dafs die

letzteren zum Teil Vorzügliches geleistet haben, wie

auch erklärlich sei, da sie zum Teil mit ausgezeichneten

Kräften besetzt seien. Gleichwohl ständen dem Institut

der Sachverständigenkammern, wie überhaupt jedem
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utachterkoUegium — x. B. auch dem Patentamt als

»bergutachterbehörde — Bedenken vom Standpunkt des

rinzips der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit, welche

;nsere Prozefsordnungen beherrscht, entgegen; denn die

utachterkollegien urteilen im wesentlichen auf Grund

er .Akten, ohne dafs die Parteien Gelegenheit hätten,

on ihnen mündlich gehört zu werden, oder dafs sie

Gelegenheit hätten, bei der Beweisaufnahme zugegen

zu sein. .Auch dem Gerichte könnten sie nur schrift-

lich ihre Gründe vortragen. Eine etwa vom Gericht ge-

wünschte Aufklärung könne daher auch nur auf dem
umständlichen Wege der schriftlichen Rückfrage er-

folgen. Da. wie die Erfahrung lehre, das Schwergewicht

derartiger Prozesse in der Regel bei den Sachver-

uindigenkollegien läge, so sei gerade bei diesen Pro-

essen das Prinzip der Mündlichkeit und Unmittelbar-

keit wenigstens tatsächlich nicht gewahrt.

PersonalrhrOBlk.

.An der Univ. Göttingen hat sich der Gerichtsassessor

Dr. Hans Walsmann als Privatdoz. f. bürgert. Recht

habilitiert.

Der ord. Prof. f. österr. bürgert. Recht an der Univ.

Wien Hofrat Dr. Leopold Pfäff ist in den Ruhestand

getreten.
DKlTcrsitÄtsschrirten.

Dissertationen.

F. Lange, Die .Anfechtung letztwiliiger Verfügungen
nach §§ 2078—2083 des Bürgert. Gesetzbuches. Rostock.

79 S.

G. Leib, Handlungsvollmacht und Wechselverbind-

lichkeit. Erlangen. 35 S.

J. Weber, Die Kirchenrechtswissenschaft in Bayern
im Zeitalter der Aufklärung. Würzburg. 69 S.

»n erschienene Werke.

L. Enneccerus und E. Jäger, Lehrbuch des

bürgertichen Rechts. 1. Bd. 2. Lief. 3. Aufl. Mar-
burg, Elwert.

Zeitschriften.

Zeniraiblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Xoiariat. V, 22. Landauer, Das württembergische
Gesetz vom 2. Dezember 1904 betreffend den Leib-

gedingvertrag. — Mainhard, Die badische .Ausführungs-

gesetzgebung zur Grundbuchordnung.

Journal du Droit international privi. 32 , 3. 4-

P. Pic, De la condition juridique des travailleurs etran-

gers en France. — De quelques regles de procedure
appliquees en matiere d'enquete internationale. — J.

Perroud, Des consequences d'un changement de la loi

pecsonnelle. — B. Raj'naud, Le traite de travail franco-
italien du 15 avril 1904. — P. Sumien, La tutelle de
fait en droit international prive. — J. de Ridder, La
liberte de conscience en droit international. — F. La-
stres, De la repression penale ä laquelle sont exposes
les etrangers qui viennent se battre en duel en Es-
pagne.

Rivista penale. .Maggio. E. Bertola, Dell' atto

abblico in relazione alla duplice penalitä dell" articolo
-75 codice penale.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Maurice d'Ocagne [Prof. an der Ecole des Fonts
et Chaussees in Paris], Le calcul simplifie
par les procedes mecaniques et gra-
phiques. Histoire et description sommaire des

Instruments et machines ä calculer, tables, abaques
et nomogrammes. 2. völlig umgearb. und beträchtl.

verm. Aufl. Paris, Gauthier - Villars , 1905. VIII u.

228 S. 8».

Der gröfste Teil des Werkes ist den Rechen-

maschinen gewidmet. Bei ihrer grofsen Zahl

und dem verhältnismäfsig geringen Umfange des

Buches war es natürlich nicht möglich jede ein-

zelne Maschine an der Hand von Zeichnungen

zu beschreiben. Der Verf. hat sich vielmehr

darauf beschränkt die wichtigsten .Maschinen

eingehend zu behandeln, andere kürzer abzu-

fertigen und von vielen nur den Namen anzu-

geben. Aufserdem wird die Anfertigung gra-

phischer Tafeln als Rechenhilfsmittel, in Frank-

reich Nomographie genannt, recht anschaulich

beschrieben. Mit dieser Spezialität hat sich der

Verf. besonders beschäftigt und bereits im Jahre

1899 ein gröfseres Werk darüber mit dem Titel

»Traite de Nomographie« (vgl. die Besprechung

in der Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1 900,

S. 192) herausgegeben.

Besonders wertvoll wird die vorliegende

Neuauflage für jeden, der sich über Rechenma-

schinen zu orientieren wünscht, durch die sorg-

fältig zusammengestellten Literaturangaben, die

an Vollständigkeit kaum noch zu wünschen

übrig lassen.

Hannover. M. Petzold.

H. Claafsen [Dr.] und W. Bartz [Dr.], Die
Zuckerindustrie. I. Die Zuckerfabrika-
tion. [Teubners Handbücher für Handel und
Gewerbe. Hgb. von Van der Borgt, Schuh-
macher und Stegemann.] Leipzig und Berlin, B.

G. Teubner, 1905. X u. 270 S. 8". M. 5,60.

Zwei Fachmänner, die mitten in der prakti-

schen Berufstätigkeit stehend den von ihnen be-

handelten Gegenstand beherrschen wie ein Araber

sein Lieblingspferd, haben sich vereinigt, um in

grofsen Zügen ein Bild des gegenwärtigen Stan-

des der Zuckerindustrie zu geben und zwar ins-

besondere ihrer Technologie. Geschichte und

wirtschaftliche Bedeutung sind in der V^orrede

gestreift. Die Verfasser haben sich in die Auf-

gabe so geteilt, dafs Claafsen als langjähriger

Direktor einer Rohzuckerfabrik den ersten Teil

des Buches geschrieben hat: Die Rohzucker-

fabrikation und Bartz als Raffinadeur den zweiten

Teil: Die Raffination des Zuckers. Trotzdem

bilden beide Buchteile ein harmonisches Ganzes.

Mit grofser .Anschaulichkeit (unterstützt durch 79

gute Holzschnitte) und in kurzer und bündiger,

allen Zierat vermeidender Darstellung ist das

grofse Gebiet behandelt, nichts Wesentliches

übersehen, und man mufs es den Verfassern

als Verdienst anrechnen, dafs sie sich auf das

Notwendigste zu beschränken verstanden haben.

Die innigen Beziehungen zwischen Zuckerindustrie

und Landwirtschaft hätten allerdings eine Be-

sprechung verdient, ebenso die Bedeutung des

Zuckers in seiner Rolle als Nahrungsmittel und

als .Ausfuhrgegenstand, Vielleicht aber beab-

sichtigen die Verff. im U. Bande darüber zu



1455 10. Juni. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 23. 1456

sprechen. Anfängern in der Zuckerindustrie,

jungen Chemikern, Steuer- oder Verwaltungs-

beamten, die mit ihr zu tun haben, kann das

besprochene Buch als leichtfafsliche Einführung

in die Technologie der Zuckerfabrikation gute

Dienste leisten und empfohlen werden.

Stralsund. Bruno Brukner.

E. Ramann [ord. Prof. f. Bodenkunde u. Agrikulturchemie

an der Univ. München], Bodenkunde. 2. Aufl. Berhn,

Julius Springer, 1905. Xll u. 431 S. 8" mit zahlr.

Textabbild. M. 10.

Der Verf. stellt zunächst den Boden als die oberste

Verwitterungsschicht der festen Erdrinde und die Boden-
kunde als die Lehre von seiner Entstehung, seinen Eigen-

schaften und Umbildungen fest. Darauf schildert er die

Vorgänge der Verwitterung, ihre Zeitdauer, die wichtig-

sten Mineralien und Gesteine und die Bedeutung der im
Boden tätigen pflanzlichen und tierischön Lebewesen;
dann geht er auf die Humusbildung, die Humusstoffe.

und die verschiedenartigen Humusablagerungen ein.

Weiter beschäftigt er sich mit Chemie und Physik des

Bodens, untersucht die Einflüsse der Bodendecke, geht

zur Systematik der Böden und der Hauptbodenarten
über und schliefst mit Ausführungen über die Fortbildung

der Formation und über die durch menschlichen Einflufs

entstandenen Kulturböden.

Franz Lukas [Prof. Dr. in Wien], Psychologie der
niedersten Tiere. Eine Untersuchung über die

ersten Spuren psychischen Lebens im Tierreich. Wien,
Wilhelm Braumüller, 1905. VIII u. 276 S. 8». M. 5.

Der Verf. definiert das psychische Leben der nieder-

sten Tiere als das Auftreten von Bewufstseinserscheinun-

gen. Sie erschliefst er aus dem Vorhandensein bestimm-
ter Organe, deren Funktionieren nach unserer Kenntnis

mit psychischen Vorgängen verknüpft ist, und aus Be-

wegungen als objektiven Äufserungen subjektiver psychi-

scher Zustände. Die Untersuchung betrifft die Urtiere,

Schlauchtiere, Stachelhäuter und Würmer.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An der Techn. Hochschule zu Aachen ist eine

etatsmäfsige Professur für Elektrotechnik neu er-

richtet und dem Dozenten Dr. Gustav Rasch über-

tragen worden.

Nachdem die ersten Kurse in Meeresforschung
in Berge^n, die Zoologen, Botanikern, Geographen usw.

Gelegenheit geben sollten, sich in die verschiedenen zur

MeeresforschunggehörendenWissenschaften einzuarbeiten,

eine rege Beteiligung von selten der Biologen fast aller

Staaten, namentlich Deutschlands, gefunden haben, wer-

den die Kurse nunmehr von »Bergens Museum, Institut

für Meereskunde« alljährlich in den Universitätsferien

(in diesem Jahr vom 8. August bis 14. Oktober) wieder-

holt werden. Das grofse, an nordischen Seetieren reiche

naturhistorische Museum, die reichh,altige Bibliothek, die

von Gelehrten vielbesuchte, mit Fangapparaten gut aus-

gerüstete biologische Station, der Forschungsdampfer
„Michael Sars« usw. stehen für die Teilnehmer am
Kursus zur Verfügung. Der Unterricht, der nach der

Frkf. Z. in deutscher und englischer Sprache abgehalten

wird, besteht in Vorlesungen, praktischen Übungskursen
und Anleitung zu Arbeiten im Laboratorium, in der An-

wendung von Geräten und Instrumenten auf dem Dampfer,

Exkursionen und Fischerei-Fahrten. Jeder Teilnehmer am
Kursus hat 75 Kronen zu zahlen. Die Dozenten sind:

Dr. Appellöf (Tiere des Nordmeeres, Exkursionen usw.),

Dr. Damas (pelagische Fischerei), Dr. Gran (vegetabili-

sches Plankton), Dr. Heiland-Nansen (Hydrographie, ozea-

nische Untersuchungen, Berechnung von Meeresströmun-

gen), Dr. Hjort (Fischerei des Nordmeeres), Di.l^olderup

(Ablagerungen des Meeres). Anmeldungen sind bis zum
I.Juli an Bergens Museum, Institut für Meereskunde,
zu richten.

Die Linnean Society in London hat ihre Goldene
Medaille dem ord. Prof. f. Botanik an der Univ.
Bonn Geh. Reg.-Rat Dr. Eduard Strasburger ver-

liehen.
Pergonalehronik.

Der Wirkl. Geh. Rat u. Mitgl. des Staatsrats Fürst

Guido Henckel von Donnersmarck ist von der

Techn. Hochschule zu Berlin-Charlottenburg wegen seiner

Verdienste um die chemische Industrie, besonders um
die Weiterbildung der Zellstoffverwertung, sowie des

Zink- und Eisenhüttenwesens zum Ehren-Doctor-Ingenieur
ernannt worden.

Der fr. ord. Prof. f. Maschinenbau an der Techn.
Hochschule zu Graz Dr. Franz Hlawatschek ist am
21. Mai gestorben.

UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

H. Kipp eis, Involutorische Regelscharen zweiter

und Raumkurven dritter und vierter Ordnung im ge-

schart involutorischen Raum. Strafsburg. 24 S.

A. Krusche, Über Kurven und Flächen, welche
sich aus geradlinigen Flächen 2. Grades durch gemein-
same Lote zwischen den Erzeugnissen ableiten lassen.

Breslau. 58 S.

P. Behrens, Über Refraktion von Schallstrahlen

in der Atmosphäre. Rostock. 29 S.

E. Bück, Über den hellroten Phosphor und seine

Beziehungen zu den übrigen Modifikationen des Phos-
phors. Marburg. 70 S.

K. Krause, Beiträge zur Kenntnis der Flora von
Aden. Beriin. 72 S.

B. Zarnik, Über die Geschlechtsorgane von Am-
phioxus. Würzburg. 86 S. mit 17 Fig. u. 5 Taf.

Neu ergcliienene Werke.

M. Schneider, Die Maschinen-Elemente. 10. (Schi.-)

Lief. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

O. Frölich, Die Entwicklung der elektrischen Messun-
gen. [Die Wissenschaft. 5.] Ebda. M. 6.

A. Blytt, Norges Hymenomyceter. [Videnskabs

Selskabets Skrifter. I. math.- nat. KL 1904, No. 6.]'

Christiania, in Komm, bei Dybwad.

Zeitschrüten.

Jahresbericht der Deutschen MathematiJ;er- Vereini-

gung. 14, 5. 0. Knopf, Ernst Abbe. — H. Lieb-
mann, Notwendigkeit und Freiheit in der Mathematik.
— G. Holzmüller, Bemerkungen über den Unterricht

und die Lehramtsprüfung in der angewandten Mathe-

matik.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte

aus Ungarn. 23, 1. V. Klatt und P. Lenard, Über
die Erdalkaliphosphore. — St. Bugarszky, Eine neue

Methode zur quantitativen Bestimmung des Äthylalkohols.

— R. Kövesligethy, Die Berechnung seismischer Ele-

mente. — A. Högyes, Bericht über die Tätigkeit des

Budapester Pasteurinstituts im Jahre 1903."

Himmel und Erde. Mai. P. Schwahn, Über
den Simplonpafs von Brig zum Lago Maggiore. — C.

Müller, Das Gefrieren und Erfrieren der Pflanzen. —
L. Katscher, Woher rührt die Gelinktheit?

Zeitschrift für Instrumentenkunde. Mai. W.Kauf-
mann, Eine rotierende Quecksilberluftpumpe. — Cl. Schä-
fer, Über ein Vakuumthermoelement für Hertzsche Ver-

suche. — A. de Quervain, Ein Spezialtheodolit für

Zwecke der wissenschaftlichen Luftschiffahrt. — Die

Tätigkeit der Physikalisch -Technischen Reichsanstalt im

Jahre 1904 (Forts.).

Zeitschrift für anorganische Chemie. 45, 2. H.

Wolff, Über einige Salze des Ceriums. — K. Finckh
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und W. Nennst, Zur Ermittlung chemischer Gleich-

ewichte aus Explosionsvorgängcn. I. II. — A. C.

nristomanos, Über die Loslichkeit des Phosphors

Äther und Benzol. — J. Bellucci und N. Parra-
ano, Beiträge zur Kenntnis der Stanniverbindungen.

A. Gutbier und C. Trenkner, Über die Halogen-

.rbindungen des Rutheniums.

Liebigs Annalen der Chemie. 339. 3. H. Biltz,

ber die Einwirkung von Semicarbazid auf Benzil. Ben-

zin und verwandte Stoffe. — Derselbe und C. Stell-

.1 u m , Notiz über die Darstellung von Cumino'in und
iminil. — L. Rügheimer, Bestimmung des Molekular-

-wichts unter Benutzung hochsiedender Lösungsmittel.
- Derselbe und E. Rudolfi, Das Molekulargewicht
r Metallchloride; Das Molekulargewicht des Wismuth-

^hosphats. — E. Biilmann, Über ein Verfahren zur

Darstellung der Thiosäuren und Disulfidsäuren. — H.
Reitter und Fr. Bender, Über Phenilhydrazinderivate

;r .Aconsäure.

Journal de Ckimie physique. III. 4. E.-W. Mo rley,

)te sur la quantite d'hamidite laissee dans un gaz
-r son passage sur lanhydride phosphorique. —
Young, Sur las points d'eballition de composes

mologues.

Zeitschrift für praktische Geologie. April. O. v-

Linstow, Die Grundwasserverhältnisse zwischen Mulde
und Elbe südlich Dessau und die praktische Bedeutung
derartiger Untersuchungen. — R. Spring, Zur Kennt-

nis der Erzlagerstätten von Smejinogorsk (Schlangenberg)

und Umgebung im .\ltai. — K. Ermisch, Neue Unter-

suchungen B. Lottis auf Elba: Silberhaltige Bleierze

bei Rosseto.

Atinales Mycologici. April. R. Maire. Recherches

:ytoIogiques sur quelques .A.scomycetes. — F. Vuille-
min, Le Spinellus macrocarpus, et ses relations pro-

bables avec le Spinellus chalybeus. — J. Bresadola,
Hymenomycetes novi vel minus cogniti. — P. A. Sac-
cardo, Notae mycologicae. — E. S. Salmon, On
specialization of parasitism in the Erj'siphacae. III. —
H. et P. Sydow, Novae Fungorum species. II. — F.

Höhnel. Mycologische Fragmente.

The Journal of Botany. May. Spencer Le .\I.

Moore, Alabastra diversa. XII. — A. and G. Lister,
Notes on Mycetozoa. — W. G. Smith, Sowerby's
drawings of fungi.

Zeitschrift fxir wissenschaftliche Zoologie. 79, 2.

E. v. Zeller, Untersuchungen über die Samenträger
d den Kloakenwulst der Tritonen. — J. Nusbaum,
rer die Regeneration der Polychäten .A.mphiglene medi-
-rranea Leydig und Nerine cirratulus Delle Ch. — E.
Zander, Der männliche Genitalapparat der Butaliden.

Annales des Sciences naturelles. Zoologie. 79, 1.

R. Perrier, Holothuries antarctiques du Museum d'hi-
stoire naturelle de Paris.

Medizin.

Referate.
Mönkemöller [Oberarzt an der Provinzial- Heil- und

Pflegeanstalt zu Osnabrück], Zur Geschichte der
Psychiatrie in Hannover. Halle, Karl Marhotd.
1903. 351 S. 8*. M. 8.

Das auf reichem archivalischen und literarischen
aterial beruhende Werk, auf das wir noch zurück-
:kommen gedenken, behandelt im 1. Kap. die Hexen-
rozesse in Hannover und ihren Zusammenhang mit

ien Geisteskranken, sowie das Flagellantentum. Das
2. Kap. teilt Einzelheiten über die Behandlung der
Geisteskrankheiten mit, die man möglichst zu entfernen
suchte oder auch gefangen setzte. Erst 1731 trat ein
Wandel ein. Das 3. Kap. schüdert die Zustände in

den .Armen-, Kranken- und Waisenhäusern, den Klöstern

und Gefängnissen, das 4, beschäftigt sich mit der
Geschichte der vier Provinzial-Irrenanstalten in Hannover.
Weiter geht der Verf. auf die Privatanstaltcn, die Irren-

pflege in Kolonien und Familien, auf allgemeine An-
staltsfragen, auf forensische Psychiatrie und Statistik

ein. Zuletzt g.bt er biographische Skizzen bedeutender
hannoverscher Irrenärzte.

Notizen and Mitteilungen.

Peraonalchromik.

Der ord. Prof. f. Chemie an der Univ. Straisburg

Dr. Franz Hofmeister ist zum Ehrenmitglied und der

Privatdoz. und erste .\ssistent Hofmeisters an der

physiologisch-chem. .Anstalt Dr. Karl Spiro zum korresp.

Mitgl. der Reale Accademia medica in Rom ernannt
worden.

Der Leiter der chemischen .\bt des Instituts für

Infektionskrankh. Prof. Dr. Bernhard Proskauer ist zu
deren Vorsteher ernannt worden.

Der Privatdoz. f. Kinderheilkunde an der Univ. Wien
Dr. .\. V. Hütten brenn er ist kürzlich gestorben.

ÜBlTersititssckriftcH.

Dissertationen

.

M. Ebert, Über einen Beitrag zur Bekämpfung der

grofsen Säuglingssterblichkeit. Berlin. 36 S.

O. Gerling, Statistische Untersuchungen über das

Auftreten und die Prognose der Netzbautablösung. Mar-
burg. 80 S.

G. Hahn, Über die bakterizide Wirkung des mensch-
lichen Blutserums gegenüber Typhusbazülen (Nachweis
des Zwischenkörpers). Breslau. 31 S.

F. Huch, Über Magenkrebs im jugendlichen Alter.

Heidelberg. 17 S.

H. Köh lisch. Über die Therapie der Rückenmarks-
tumoren. Berlin. 27 S.

S. Schragenheim, Ein Beitrag zur Manie-Frage.
Freiburg i. B. 25 S.

ZeitsckriftcB.

Deutsches Archiv für klinische Medizin. 83, 1. 2.

E. .Meyer, Über Diabetes insipidus und andere Poly-

urien. — E. Stadler, Über die .Massen Verhältnisse des

Kaninchenherzens bei experimentell erzeugter Trikuspi-

dalinsuffizienz. — A. A. Hymans v. d. Bergh, Entero-

gene Cyanose, — Rolly, Über die Neubildung von
Glykogen bei glykogenfreien und auf Karenz gesetzten

Kaninchen. — P. Krause, Über langdauemde Fieber-

zustände unklaren Ursprungs. — F. Herzog, Ein Fall

von traumatischer Geburtslähmung. — W. Falta und
C. T. Noeggerath, Über Rassenunterschiede von Typhus-
stämmen und über Hemmungskörper im Serum in ihrer

Bedeutung für die Gruber -Widalsche Reaktion. — A.

Prochaska, Bakteriologische Untersuchungen bei go-

norrhoischen .\lIgemeininfektionen.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Karl Hadaczek [Dr. phil.]. Der Ohrschmuck
der Griechen und Etrusker. [Abhandlun-
gen des archäologisch-epigraphischen Se-

minars der Univ. Wien hgb. von E. Bormann
und E. Reisch. XIV H. (N. F. I).] Wien, .Alfred

Holder, 1903. VII u. 84 S. 8* mit 157 Abbild.

M. 5,20.

Die Abhandlungen des Wiener Seminars

sind seit vielen Jahren rühmlich bekannt: sie um-

fassen grundlegende .Arbeiten einiger unserer

hervorragendsten Forscher auf dem Gebiete des
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Altertums. Auch dieses letzte Heft reiht sich

den früheren würdig an. Der Verf. hat sich

ein besonders schweres, bisher viel zu wenig
beachtetes Feld, die antike Toreutik, zu be-

sonderem Studium erwählt. Er hat richtig er-

kannt, dafs man auf diesem Felde zunächst

durch sorgsame Spezialuntersuchungen den Grund
legen mufs, ehe man an den Aufbau einer zu-

sammenhängenden Geschichte der Toreutik gehen

darf. Er hat, nicht minder richtig, die Gattung

toreutischer Werke zur Bearbeitung erwählt, die,

nächst den Fibeln, das reichste, historisch am
ehesten zu gliedernde Material bietet: den
Ohrschmuck. Aber Hadaczek kennt, trotz

dieser freiwilligen Beschränkung, offenbar den

gesamten Vorrat antiker Schmucksachen aufs

genaueste. Ausgedehnte Reisen haben ihm viel

unpubliziertes Material geschenkt. Den reichen

Schatz der Inschriften, besonders die zahlreichen

Tempelinventare, hat er sorgsam verwertet.

Besonderes Lob aber verdient die Sorgfalt, mit

der er die Werke der grofsen Kunst, sowie

Vasen und Münzen in den Kreis seiner Be-

trachtungen über die Schmucksachen zieht.

Der Verf. bespricht zunächst die troischen

und mykenischen Ohrgehänge, zu deren Ver-

gleich er auch ägytische Parallelen anführt. Es

wäre wohl besser gewesen, in kurzen Zügen

die Entwicklung des ägyptischen Ohrschmucks

voranzuschicken. Auf die Spiralringe in Troja

und Mykenae und ihre Analogien im Kaukasus

und in Ungarn ist jüngst noch genauer und

klarer Hubert Schmidt (Zeitschr. f. Ethnol. 1904,

5. 608) eingegangen.

Es folgen die spärlichen Ohrringe der »geo-

metrischen« Periode (9.— 8. Jahrb.), dann die

reichen ionischen Schmuckstücke des 7.— 6.,

endlich die schlichteren Formen des ausgehenden

6. Jahrh.s. Mit grofser Genauigkeit sind Vasen,

Terrakotten und Statuen herangezogen. Dagegen
wäre ein tieferes Eingehen auf die orientalische

(assyrische und syrisch - phönikische) Toreutik

erwünscht gewesen. Kypros wird oft angeführt

als griechische Insel: aber Kypros ist nur das

Sammelbecken aller orientalischen Einflüsse, und

die Geschichte eines jeden ionischen, ostgriechi-

schen Kunstzweigs im 7.— 6. Jahrh. läfst sich ge-

trennt von jenen Einflüssen nicht schreiben.

In der nun folgenden Zeit der höchsten Blüte

(5./4. Jahrh.) steht Hellas auch in seiner Toreutik

dem Auslande sehr viel freier gegenüber. Die

einfachen echtgriechischen Formen hat H. in ihrer

Entwicklung gut dargestellt. Doch beachtet er

nicht, dafs die sehr viel reicheren, oft schweren

und überladenen Gehänge aus Kypros und Süd-

rufsland einen ungriechischen Beigeschmack haben:

es sind eben für Halbbarbaren gefertigte Stücke.

Merkwürdigerweise erwähnt H. gar nicht den herr-

lichen Kopf von Elche (Monuments Piot IV,

Taf. 13/4), der in seinem rein hellenischen Stil

und seinen riesigen, barbarischen Ohrgehängen

eine besonders schlagende Analogie bietet. Diese

Gehänge sind die direkten Nachkommen des

die obere Ohrmuschel bedeckenden kyprischen

Schmucks. Auch die hellenistischen Toreuten

Ägyptens haben, der alten Landessitte folgend,

an Pracht die Künstler des Mutterlandes weit

übertroffen.

Vor allem aber haben sich die etruskischen

Goldschmiede, auch wo sie griechische Vorbilder

nachahmten, an überladener Pracht gefreut.

Allerdings kennt die Blütezeit etruskischer To-
reutik (vom 8. bis zur Mitte des 6. Jahrh.s) die

Ohrringe noch kaum. Die von H. (S. 55) er-

wähnten Spiralen waren eher Lockenhalter. Aber

vom 6. Jahrh. ab gehören Ohrgehänge, oft von

phantastischer Gröfse, durchaus zum Schmuck
der Frauen.

Das römische und spätantike Material hat

der Verf. leider von seiner Behandlung aus-

geschlossen. Man darf hoffen, dafs er uns bald

diesen unentbehrlichen Abschlufs schenken, und

dann auch den andern grofsen Gruppen der

Toreutik, den Hals- und Armbändern, Nadeln

und Fibeln, eine ebenso liebevolle Behandlung

widmen wird.

Bonn. Georg Karo.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Vereine.

Kunsigeschichlliche Gesellschaft.

Berlin, 10. März.

Herr Beckerath gab einen Bericht über Neues
aus den Kirchen und Museen in Florenz. Er

wies auf die Veränderungen hin, die in den Florentiner

Sammlungen und Kirchen den Kunstbestand, seine Er-

haltung und seine Anordnung seit einiger Zeit betrafen.

Besonders hob er die Fälle hervor, in denen Kunst-

werke bei neuer Aufstellung teils überhaupt erst zur

Beachtung kommen, teils in der Nachbarschaft anderer

neue Bedeutung gewinnen. Er sprach u. a. über die

bronzene Grabplatte des Lion. Dati von Ghiberti in

S. Maria Novella, über Masaccio's Fresco der Trinität,

am Eingang der Kirche, dessen Farbe mehr und mehr

abblättere, über die Fresken der Cappella Brancacci , die

von Filippo Fiscal! , einem Freund Cavalcaselles , unter

Aufsicht der Commissione conservatrice dei Monumenti

vollständig gereinigt sind, und die man jetzt ganz und

gar für ein Werk Masaccios halte, über mehrere V'er-

änderungen im Besitzstand des Bargello, über die Ver-

setzung der 4 Evangelisten-Statuen im Innern des

Florentiner Domes in die Mitte der Seitenschiffe und

über die zahlreichen Veränderungen in der Sammlung

der Offizien, u. a. die chronologische Anordnung der

toskanischen Schule. — Danach sprach GrafVitzthum
über Giottos Schule in der Romagna. Sie ist zu-

letzt durch Albert Brach (Heitz 1902) monographisch

behandelt worden. Während der ersten Hälfte des

14. Jahrh.s hat sie ein weites Gebiet beherrscht, ihre

Werke tragen einen sehr ausgeprägten Charakter, und

sie ist historisch wichtig als Vorläuferin der grofsen

Malerei Oberitaliens am Ende des Trecento. Aber man

rechnet mit ihr noch nicht, wo es sich um die Lokali-

sierung fremder Trecentobilder handelt, und ist daher

oft zu unhaltbaren Zuschreibongen gelangt. Geht man

dagegen von den Hauptwerken der Schule, den Fres-

kenzyklen in Castel Colalto, in S. Maria in Porto fuori
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bei Ravenna und im Refektorium zu Pomposa, sowie

den Tafeln des Giuliano und Giovanni Baronzio da Ri-

mini aus, so ist für folgende Bilder die Zugehörigkeit

zur Schule der Romagna festzustellen: 1. Tafel mit

6 neutestamentlichen Darstellungen im Besitz des Grafen

Stroganoff in Rom; 2. fünf kleine Tafeln im Kaiser

Friedrich - .Museum zu Berlin (Nr. 1110): Christus vor

''ilatus, die Marien am Grab, Höllenfahrt, Himmelfahrt,

tigstfest; 3. die Geburt Christi und Anbetung der

rwunige im Besitz des Sir Hubert Parry in Highnam
Court; 4. die Geburt der .Maria in der Sammlung des

Geh. Rat von Kaufmann ; 5. Christus in Gethsemane in

der gleichen Sammlung; 6. 7. die zwei Tafeln der

Pinakothek zu München Nr. 979 und 980. Wenn nicht

Zugehörigkeit, so doch sehr nahe Beziehung zur Schule

ist für ein im Besitz des Herrn Aj'nard zu Lyon be-

findliches, 1904 in der Exposition des Primitifs unter

Nr. 7 ausgestelltes Bild anzunehmen. Als Nachtrag zu

Brachs .Aufzählung der Fresken in Oberitalien sind noch

die Fresken im Chor der .Arena zu Padua und in S.

Niccolö zu Tolentino in der Kapelle des Heiligen zu

nennen. Die Paduaner .Malereien sind minderwertige

Leistungen, dazu noch sehr entstellt, aber in unmittel-

barem .Anschlufs an Giottos Fresken gewähren sie be-

sonders günstige Gelegenheit, die provinzielle .Abwand-

lung seines Stils zu beobachten. Die besonderen Merk-

male der hier besprochenen Schule lassen sich in den

Männerköpfen, besonders denen der Greise, sowie im

Gewandstil und den sehr auffälligen Bewegungsmotiven
der Apostel bei Maria Himmelfahrt nachweisen. Be-

sonders sind die Typen der Frauen beim Tode der

Jungfrau mit den Heiligen auf der Tafel des Giuliano

da Rimini zu vergleichen. Ungleich reiner tritt der

Stil der Schule in Tolentino entgegen. An der Decke

der Kapelle sind die Evangelisten und Kirchenväter,

der Darstellung in Ravenna entsprechend, nur noch
reicher; an jeder der vier Wände eine grofse Lünette

und zwei Reihen Bilder darunter, in denen das Leben
Christi von der Verkündigung bis zur Himmelfahrt in

- Szenen, dazu noch Pfingstfest und Tod .Maria, sowie
.ander des heiligen Nicolaus dargestellt sind. Ikono-

graphische und stilistische Übereinstimmungen , vor

allem die primitive Gröfse der Kompositionen , die

gerade in dieser Gegend besonders überrascht, machen
es gewifs, dafs hier ein Meister aus der Romagna ge-

malt hat. Brach hat bei dem Versuch, das Material zu
ordnen und das Charakteristische des Stils festzustellen,

die Bedeutung der Tatsache, dafs wir zwei bezeichnete

und datierte Tafeln der Schule besitzen, überschätzt
und Giuliano und Giovanni da Rimini für die Haupt-
meister gehalten und somit nach Möglichkeit ihnen die

grofsen Freskenzyklen zugeschrieben. Ferner hat er

zur Erklärung des Stils wesentlich toskanische Einflüsse

herangezogen, anstatt die Besonderheiten aus besonderen
Quellen und Kräften abzuleiten. Demgegenüber ist zu-

nächst eine Einteilung nach Gruppen aufzustellen. Es
erscheinen zusammengehörig: 1. die Fresken der .Arena

und die Tafel des Giuliano da Rimini in Urbania von
1307, bei denen die Bewegungen noch gemäfsigt, die

Umrisse klar, die Gewandmotive einfach sind. In den
Typen ist die Verwandtschaft mit Giotto noch stark,

die wesentlichsten .Abweichungen von ihm zeigt die

Komposition: die symmetrische Regelmäfsigkeit, die

isokephale Aufreihung der Gestalten, das unvermittelte
Nebeneinander der einzelnen Gruppen und der Mangel
an Hervorhebung des Wichtigen widerspricht seinem
eigentlichsten Streben. Verständlich werden diese hier
mehr als Verrohung denn als positive Stilmerkmale
erscheinenden Züge durch die Werke der 2. Gruppe:
die Fresken in Castel Colalto, im Refektorium zu Pom-
posa, an der linken Wand vom Chor in S. Maria in

Porto, die Tafeln Stroganoff, Beriin, Museum und Kauf-
mann (Geburt der Maria). Diese Gruppe ist als der
Höhepunkt der Schule anzusehen. .Aus ihr ergibt sich
eine sehr bemerkenswerte Abweichung von Giotto. Das

Ikonographische weist im wesentlichen auf byzantinische

Tradition, die sich jedoch nur in den wenigsten Fällen

lokalisieren läfst: dann aber bestimmt auf S. Marco in

Venedig. Der Redner stellte schliefslich die Frage nach

dem Verhältnis der Schule zu Giotto. Die Grundlage
des Stiles scheine die gleiche: die rein erfafste Einzel-

figur. Aber unter dem Einflufs der Plastik gehe die

Schule darin weit über Giotto hinaus. Es fehle ihr

gerade das spezifisch Giotteske: die Komposition. Es
sei im Grunde nur eine Figurenaufreihung, ganz parallel

zur Bildebene, ganz nahe, ohne Beziehungen in die

Tiefe, aber auch ohne alle Beziehungen der Teile zu-

einander. Diese Eigentümlichkeiten beruhten auf dem
überkommenen Interesse an der Sonderstellung und
-bewegung der Einzelfigur; nun aber werden sie auch

der Grund zu einem eingehenderen Charakterisieren und
Individualisieren der so getrennten Gestalten. Es bilde

sich eine ganz neue und eigenartige Empfindung für

ein persönliches Sichbewegen aus und in den Zuschauem
bei den Wundern der Prosdozimus und des Abtes

Guido, bei .Maria Geburt und Tempelgang seien sehr

wichtige .Ansätze zu individueller .Auffassung zu be-

achten. Diese teile sich wie selbstverständhch den

Kostümen mit, für deren Zeitcharakter nicht sienesische

Einflüsse mafsgebend zu sein brauchen. Während die

3. Gruppe der romagnolischen .Malerei: Tolentino, in

Ravenna die von Brach dem Baronzio zugeschriebenen

Fresken, Tafel des Baronzio in Urbino 1345, Tafel bei

Parry, Gethsemane bei Kaufmann, eine Milderung in

Typen und Gewandstil, eine .Auflösung des Hieratischen

ins fast Genrehafte und eine höhere dekorative Freiheit

herbeiführt, werden die besten Errungenschaften der

2. Gruppe von anderer Seite aufgenommen und ver-

vollkommnet, ein enger Zusammenhang finde sich

zwischen den jüngeren Fresken in Colalto und dor

Kunst des Tommaso da Modena. Diesem Meister ge-

höre ohne Zweifel der interessanteste Zyklus von
Fresken aus dem dritten Viertel des Trecento in den

hier besprochenen Gegenden: die Ursulalegende in

Treviso. Da seien die .Ansätze zu individueller Auf-

fassung des Menschen hoch entwickelt, dabei auch die

Beschränkung auf die Menschenfigur beibehalten, Und
von hier aus werde der Stil der > Schule Giottos in der

Romagnac auch fruchtbar in der grofsen Kunst vom
Ende des Trecento: in Altichieros und .Avanzos Fresken

in Padua. Der Vortragende illustrierte seine .Aus-

führungen durch zahlreiche Photographien und durch

Vorlegen zweier kleinen Tafelbilder aus der Sammlung
V. Kaufmann.

l'niTersititssfhrifteii.

Dissertationen.

R. Corwegh, Die beiden .Arten der flachgedeckten

romanischen Basilika in sächsischen Landen. Halle. 62 S.

R. Wesser. Der Holzbau mit Ausnahme des Fach-

werkes. Dresden. 73 S. 4°.

Xea erschieneBe ITerke.

MaxSchmid, Kunstgeschichte. Lief. 1. .N'eudamm,

Neumann. Vollst, (in 20 Lief.) .M. 6.

A. Haseloff. Die Kaiserinnengräber in Andria.

[Bibliothek des Kgl. Preufs. Histor. Instituts in Rom.

Bd. I]. Rom. Loescher & Co. .M. 4,50.

E. Kilian, Dramaturgische Blätter. München, Georg

Müller.

Moderne Dichtung.

Referate.

Satiren des HoraZ. Im Versmafs des Dichters

übersetzt von Ednaund Vogt und Friedrich

van Hoffs [Prof. am Gj-mn. in Coblenz]. 2. AufL
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V^ielfach verbessert und mit erklärenden Anmerkungen

versehen von Friedrich van Hoffs. Berlin, Weid-

mann, 1904. VII u. 145 S. 8». M. 2,40.

Nachdem ich vor Jahren die Bardische Über-

setzung der horazischen Sermonen in dieser Zeit-

schrift (1901, Nr. 5, Sp. 310—313) angezeigt

und meine besondere Zustimmung zu den dort

befolgten Grundsätzen ausgesprochen habe, ist

es mir aus prinzipiellen Gründen nicht möglich,

dieser Übersetzung gegenüber mich anders als

ablehnend zu verhalten. Wer in Bardts üppig

sprudelnden Reimen das volle Behagen an dem
liebenswerten Dichter herausempfindet, der kann

unmöglich die gleiche Stimmung in den Hexa-

metern der vorliegenden Übersetzung erkennen:

hier Laune und Frohsinn, der, um dem inneren

Sinne des Originals gerecht zu werden, auch

einmal eine gereimte Anmerkung wagt, dort

treufleifsiger, aber intuitionsloser Anschlufs an

das Original, hier eine Lektüre für Menschen,

dort für — nun, ich will sagen: Biedermänner.

Bardt führt uns in den wohlumfriedeten Garten

des Dichters selbst; da sitzt der liebenswürdige

Wirt mit dem Bäuchlein des feinen Epikureers

und bewirtet uns mit dem alten Weine gereifter

Lebensweisheit; diese Vogt-Hoffsschen Übertra-

gungen führen uns durch öde, lange, eintönig

rauschende Pappelalleen, an deren Ende eine

Gipsstatue des Horaz steht. Hexameter machen

kann schliefslich jeder lernen, obwohl oder ge-

rade weil man für den deutschen Hexameter ja

auch eine Anzahl Regeln ausfindig gemacht hat,

aber wie der Dichter, so soll auch der Über-

setzer, wenn ihm das Herz recht aufgeht, seines

Volkes dichterische Ursprache reden, anstatt der

»Urschrift« Versmafs nachzuhaspeln. Doch genug:

mögen nun einige Beispiele dem Leser zeigen,

was frisches Nachschaffen, was mühsames Nach-

zeichnen heifst:

Bardt: Hoc erat in votis etc.:

So fiel denn, wie ich's mir erfleht, mein Los!

Ein Mädchen hold, ein Garten nicht zu grofs,

Dem Hause nah und allzeit frisch und hell

Im Haine rauschend ein lebendger Quell.

So habt ihr, Götter, reicher mir beschert.

Und besser ward mir's, als ich selbst begehrt.

Wenn ich des Meinen dankbar mich erfreue,

So gib, dafs täglich sich mein Glück erneue.

Gib Segen für der Rinder braune Zucht

Und für der Bäum' und Reben süfse Frucht.

Korn lafs gedeihn auf Fluren nah und fern,

Stroh überall, nur nicht im Kopf des Herrn!

Vogt:

Das war stets mein Wunsch : ein bescheiden bemesse-

nes Gütchen

Nebst einem Garten und nahe dabei eine sprudelnde

Quelle,

Drüber ein kleines Gebüsch. Noch reicher und besser

gedachten

Meiner die Götter. Das Glück ward voll. .^. . . .

Wenn ich mit Dank das Gewährte geniefse, erbitt' ich

mir eines:

Segne mir Vieh und Land! Lafs Kohl mir gedeihn auf

... , , . ... der Flur, doch
Nicht im Kopfe

Wie köstUch fafst Bardt die Reden der Stadt-

maus zusammen: »So hochgebildet sprach die

eine Maus
[
Die andre lauscht dem nie gehörten

Klange «, wie matt klingt dagegen Vogt:

»Das Landkind traute den ladenden Worten . . . .«

oder Bardt: »welch lästig taktlos Wesen«; Vogt:

»lästiger Mensch, ganz ohne geselligen Anstand«;

Bardt: »ein strenger Hüter peinlicher Klausur«;

Vogt: »man . . . gebe mir Wächter . . .« Bardt:

»Ein stöfsger Ochse! aus dem Wege, Leute!«

Vogt: »Heu trägt er am Hörn! Weit weg von

dem Stölser« ; Bardt: ». . . wirst du schon ver-

stehn
1
Auch ohne Krücken deines Wegs zu gehn«.

Vogt: »Dann schwimmst du auch ohne die Hilfe

des Korkes«; Bardt: »Und dennoch, meinst du,

hat er Schlamm gesprudelt,
|

Von hundert Versen

sechzig sind gesudelt?« Vogt: »Doch fragte ich

ernstlich,
|
Schlammvoll sei seiner Dichtung Strom

und berge wohl oft mehr,
|
Was zu entfernen

als was zu bewahren.«

So könnten wir noch viele Beispiele häufen.

Aber sie würden wenig nützen. Denn ich bin

sicher, dafs die besprochene Vogtsche Über-

setzung doch ihren Weg machen wird. Im all-

gemeinen Hebt man ja in Deutschland nicht das

Sprudelnde und Übermütige, sondern man zieht

die treubiedere Tradition vor, weil man diese

für gleichbedeutend mit Methode hält.

Hamburg. Joh. Geffcken.

Inserate.

^^^^ Jn unserem Verlage erschien: ^^=

L

2)flr5 Xeben
GeorgJoachim Göschens

von seinem Cnkel Viscounf Goschen.

T)eutsche, vom Verfasser bearbeitete ßuflage, übersefjf von

Vfi. ß. fischer.

2 Bände, Lexikon-Oktav. Mit 45 Beilagen in

Photogravüre, Liditdruck und Autotypie. —
Broscfiiert Mark 12.—, gebunden Mark 15.—.

Ein wichtiges Dokument zur Geschichte der großer^ klassischen

Periode unserer Xiterafur um die Wende des 18. Jahrhunderts!

Xcmentiich enthält das Buch viel wertvolles Materia! über

Goethe, Schiller, Xlopstock, Wieland, Seume, J/fland usw.

g.J.Göschen'sehe Verlagshandlungin Xeipzig

Schreibmaschineiiarheiten

Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-

gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kuhse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Eibingerstr. 20).
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

jMathematischer pchcrschatz.
Systematisches Verzeichnis der wichtigsten deiitsclien und ausländischen Lehrbücher

und Monographien des 19. Jahrhunderts

auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften.

Von Dr. Ernst Wölffing,
Professor an der Königl. Technischen Hochschule zu Stuttgart.

In zwei Teilen. I. Teil. Reine Mathematik.

t einer Einleitung: Kritische Obersicht über die bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik.

[XXXVI u. 416 S.] gr. 8. 1903. geh. n. M 14.—, geb. n. .f6 15.—

Der mathematische Bücherschatz ist ein systematisches Verzeichnis der nichtperiodischen mathematischen

Literatur der ganzen Welt für die Zeit von 1801—1900. Von den Titeln der elementar mathematischen Werke
ist nur eine Auswahl gegeben worden , während auf dem Gebiet der höheren Mathematik keine Schrift absichtlich

unerwähnt geblieben ist und daher auch nichts Wichtiges vermisst werden wird. Die Titel sind unter Stichwörtern

angeordnet, von welchen der vorliegende erste Teil, die reine Mathematik umfassend, 313 enthält. Innerhalb der

Stichwörter sind die Titel nach Verfassemamen geordnet. Von jeder Schrift ist womöglich angegeben: Verfasser,

Anfangsbuchstaben seiner Vornamen, Titel, Druckort, Druckjahr, V'erleger und Ladenpreis. Es ist immer nur die

neueste zu ermittelnde Auflage des 19. Jahrhunderts angeführt. Zahlreiche Verweise erleichtern die Auffindung

der zu mehreren Stichwörtern gehörigen Werke. Ausser dem Inhaltsverzeichnis enthält der Mathematische Bücher-

schatz ein alphabetisches Sachregister und ein Autorenregister, endlich eine Einleitung, welche eine kritische Über-

sicht über die bisher vorhandenen bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik gibt. Der zweite Teil des Mathe-

matischen Bücherschatzes wird die angewandte Mathematik (Wahrscheinlichkeitsrechnung, numerisches Rechnen,

graphischer und geometrischer Kalkül, Zeichnen und darstellende Geometrie, Kristallographie, sowie die Anwen-
dungen der Mathematik auf Mechanik, Physik, Geodäsie, Astronomie, Geophysik, Chemie, Biologie und Technik)

umfassen und in einigen Jahren nachfolgen.

EncyklopäDle 3er £lcmcntar-]ylathcmatik.

Ein Handbuch für Lehrer und Studierende
von

Heinrich Weber und Joseph Wellstein,

^ Prof. in Straßburg, Prof. in Gießen.

In drei Bänden, zu .e etwa 30 Druckbogen.

I. Elementare Algebra und Analysis. 11. Elementare Geometrie. III. Anwendungen der Elementar-Mathematik.

Mit zahlreichen Textfiguren. — Band I. [XIV u. 446 S.j gr. 8. 1903. In Leinwand geb. n. Ji 8.—

Das Werk will die fundamentalen Lehren der Arithmetik und Algebra mehr vertiefen, als es im Schul-

unterricht gewöhnlich geschieht, den künftigen Lehrer auf einen wissenschaftlichen Standpunkt steilen, von dem
aus er imstande ist, das, was er später zu lehren hat, tiefer zu erkennen und zu erfassen, und damit den Wert

dieser Lehren für die allgemeine Geistesbildung erhöhen. Das Ziel ersehen wir nicht in der Vergröfserung des

nifanges der Elementarmathematik, oder in der Einkleidung höherer Probleme in ein elementares Gewand, sondern

in einer strengen Begründung und leicht fafslichen Dariegung der Elemente. Das Werk ist nicht sowohl für den

Schüler selbst, als für den Lehrer und Studierenden bestimmt, die neben jenen fundamentalen Betrachtungen auch

eine für den praktischen Gebrauch nützliche wohlgeordnete Zusammenstellung der wichtigsten Algorithmen und

Probleme darin finden werden.
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Verlag von B. O. Teabner in lieipzig.

Soeben erschien:

Lehrbuch der praktischen Physik
von

F. Kohlrausch.

Zehnte vermehrte' Auflage des Leitfadens der praktischen Physik.

Mit zahlreichen Figuren im Text.

[XXVII u. 656 S.] gr. 8. 1905. Biegsam in Leinwand geb. JC 9.—.

Infolge der doppelten Aufgabe, welche sich obiges Werk stellt, wurde in der neuen, erheblich vergröfserten

Auflage der Thermometrie, der Strahlung und vor allem der Elektrizität ein breiterer Spielraum eingeräumt, und
darf der Leitfaden unserem Ermessen nach das Verdienst für sich beanspruchen, zuerst und aliein eine handliche

Zusammenstellung kritisch ausgewählter physikalischer Zahlen gebracht zu haben.

(Der prakt. Maschinenkonstr. 1901. Nr. 35.)

Dieses eigenartige Werk gewinnt mit jeder neuen Auflage an Vertiefung und damit an Wert für alle

diejenigen, welche der praktischen Physik als Lehrer oder Lernende näher stehen. Auch als Nachschlagebuch
ist es von Bedeutung; denn in knapper, aber ausreichend verständlicher Form umfafst es einen aufserordentlich

reichen Inhalt und bringt nicht weniges, was man in sehr umfangreichen Lehrbüchern vergebens sucht. Die

zahlreichen im Anhang gegebenen Tabellen beruhen selbstverständlich auf dem besten zur Zeit vorhandenen
Material. (Gaea 1901. 10. H. S. 640.)

Früher erschien: TC 1 P 1 11 P 1*

Leitfaden der praktischen Physik
von

F. Kohlrausch.

Mit in den Text gedruckten Figuren.

[XX u. 260 S.] gr. 8. 1899. Biegsam in Leinwand geb. M 4.—

Man mufs dem Verfasser aufrichtigen Dank für diese Arbeit wissen, um so mehr, als das Buch, wie es ja

hier ohnedies selbstverständlich war, durch seine Beschränkung auf den engeren Zweck um nichts weniger

wissenschaftlich geworden ist. In der Vorrede äufsert sich der Verfasser in so beherzigenswerter Weise über

diesen Gegenstand, dafs ich die fraglichen Stellen hersetze. . . .

. . . Dadurch, dafs diese beherzigenswerten Worte einem Buche vorausgeschickt sind, welches in die

Hand des Anfängers gelangt, werden sie ihren Segen in besonders weitem Umfange üben.

(Zeitschr. f. physikal. Chemie. XXXII. Bd., Heft 2.)

Es kann nur mit freudiger Genugtuung begrüfst werden, wenn ein Forscher vom Rufe Kohlrauschs
die Mühe nicht scheute, dem Anfänger die Wege ebnen zu helfen und selbst mitzuarbeiten an der Hebung des

physikahschen Unterrichtes, auf dessen hohe kulturelle Bedeutung das Vorwort mit Nachdruck hinweist. Möge
des Werk in seiner neuen Form recht viele neue Freunde finden! (Realschulwesen. 25. Jahrg., Heft 5.)

Einführung
in das

Studium der theoretischen Physik,
insbesondere in das der analytischen Mechanik.

Mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis

von P. Yolkinanii,
Professor der theoretischen Physik an der Universität Königsberg i. Pr.

[VI u. 370 S.] gr. 8. 1900. geh. M 9.—, in Leinwand gebunden oii 10 20.

Die Darstellungen, welche die Mechanik in den letzten Jahrzehnten gefunden hat, wandten die Aufmerksam-

keit wiederholt den Grundprinzipien der Disziplin zu und wiesen auf innere Unklarheiten derselben hin. Auch

die vorstehend als Einführung in das Studium der theoretischen Physik angekündigte Bearbeitung der Mechanik

will sich mit Vorliebe der Klarstellung der Grundprinzipien zuwenden, erbUckt aber, nachdem die letzten Jahre

noch einige sehr willkommene mathematische Präzisierungen gebracht haben, für die dabei zu überwindenden

Schwierigkeiten das Bedürfnis zur Zeit mehr in einer erkenntniskritischen Klärung als in dem Versuch einer

weiteren mathematischen Präzisierung.
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B. G. Teubners Mathematische Zeitschriften.

Bibliotheca Mathematica.

Zeitschrift für Geschichte der Mathematischen Wissenschaften.

Herausgegeben von GUStaf EneStrÖm.

III. Folge. 6. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. M 20.—

Mathematische Annaien.
Begründet 1868 durch A. Clebsch und C. Neumann. Unter Mitwirkung von P. Gordan, A.Mayer, C. Neumann,

M. Noether, K. Von der MUhll, H. Weber herausgegeben von F. Klsin, W. V. Dyck, D. Hllbert.

60. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. M 20.—

Oeneralregister zu den Bänden 1—50, zusammengestellt von A. Sommerfeld. Mit Porträt von A. Clebsch.

[XI u. 202 S.] gr. 8. geh. n. Ji 7.—

Jahresberichte

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.
In Monatsheften herausgegeben von A. GUtZfTIBr.

14. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 12 Heften n. JC 18.—

Generalregister zu Band 1— 10, zusammengestellt von E. Wölffing, in Vorbereitung.

Zeitschrift für Mathematik und Physik.
Organ für angewandte Mathematik.

Begründet 1856 durch 0. Schlömilch. Unter Mitwirkung von C. von Bach, G. Hauck. R. Helmert, F. Klein, C. von Linde,

H.A. Lorentz, H. Müller -Breslau, H. Seeliger, H.Weber herausgegeben von R. Mchmke und C. Runge.

51. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. oiC 20.—

Generalregister zu den Jahrgängen 1—25. [123 S.] gr. 8. geh. n. oft 3.60.

Generalregister zu den Jahrgängen 1 — 50, zusammengestellt von E. Wölffixg, unter der Presse.

Archiv der Mathematil( und Physik.
Im Anhang: Sitzungsberichte der BerUner Mathematischen Gesellschaft.

Gegründet 1841 durch J. A. Grunert. III. Reihe.

Herausgegeben von E. Lampe, W. Franz Meyer und E. Jahnke.

9. Band. 1905. Preis für den Band von 4 Heften n. JL 14.—

Generalregister zu Reihe II, Band 1— 17, zusammengestellt von E. Jahxke. Mit Bildnis von R. Hoppe.

[XXXI u. 114 S.] gr. 8. geh. n. Jl 6.—

Zeitschrift für mathematischen

tund
naturwissenschaftlichen Unterricht.

Ein Organ für Methodik, Bildungsgehalt und Organisation

akten Unterrichtsfächer an Gymnasien, Realschulen, Lehrerseminarien u. gehobenen Bürgerschulen.

Begründet 1869 durch J. C. V. Hoffmann. Herausgegeben von H. SchOtteH.

K 36. Jahrg. 1905, gr. 8. Preis für den Jahrg. von 8 Heften n. X 12.—

K Generalregister zu den Jahrgängen 1—32 unter der Presse.

I
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Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

soeben schien
Verhandlungen des

III. Internationalen Mathematiker -Kongresses
in Heidelberg,

vom 8. bis 13. August 1904.

Herausgegeben von dem Schriftführer des Kongresses

Professor Dr. A. KraZSr in Karlsruhe.

(X u. 756 S.) gr. 8. Mit einer Ansicht von Heidelberg in Heliogravüre. 1905. geb. n. Mk. 18.

—

Die Verhandlungen des III. Internationalen Mathematikerkongresses umfassen 3 Teile: der 1. Teil

»Chronik des Kongresses« enthält die Vorgeschichte des Kongresses, das Programm desselben, das Ver-

zeichnis der Kongreßmitglieder, eine Schilderung des Verlaufes des Kongresses, einen Bericht über die Tätig-

keit der Sektionen und das Protokoll der Geschäftssitzung. Der 2. Teil »Wissenschaftliche Vorträge«
enthält die Königsbergersche Gedächtnisrede auf Jacobi, leve, Greenhill, Segre und Wirtinger und
die Sektionsvorträge, etwa 70 an der Zahl. Den 3. Teü bildet ein »Bericht über die Ausstellung«.

TERLAG TON B. 0. TEUBNER IN LEIPZIG.

BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN.

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICHNIS

DER BIS ENDE 1899 GEDRUCKTEN BÜCHER UND AUFSÄTZE

ÜBER DAS DEUTSCHE UNIVERSITÄTSWESEN.

IM AUFTRAGE DES PREUSSISCHEN UNTERRICHTS -MINISTERIUMS BEARBEITET VON
WIIiHfilil»! GRAIABT UND EWAIiD HÖRN.

ERSTER, ALLGEMEINER TEIL,

UNTER MITWIRKUNG VON E. HÖRN BEARBEITET
VON W. EBMAN.

fXXu.83GS.] Lex.-8. 1904. geh.,/« 30.—
,
geb. J( 36.—

ZWEITER, SPEZIEFXER TEIL,

UNTER MITWIRKUNG VON W. EBMAX BEARBEITET
VON E. HÖRN.

[XX u. 1263 S.] Lex.-8. 1904. geh. c/« 40.—, geb. .if 46.-

DRITTER TEIL, REGISTER UND NACHTRÄGE ENTHALTEND, BEARB. VON W. ERMAX.
(IN VORBEREITUNG.)

Hauptaufgabe des Werkes ist es, das für die Geschichtsehreibung der deutschen Universitäten und des Studenten-
lebens vorhandene Material an Druckschriften niögliclist vollständig zu verzeichnen und durch zweckmäßige Anordnung
und erscliöpfende Register bequem zugänglich zu machen : ferner soll die Bibliograpliie dienen als Hilfsmittel für den Betrieb

der Bibliotheken , für Sammler und für Antiquare. Endlich dürfte sie sich auch als nützlich (inveisen für den Gebrauch der

Behörden, denen die Verwaltung und Leitung der Universitäten obliegt, für die Unterrichtsministerien sowie für die Kura-
torien und Rektorate der einzelnen Universitäten.

Nach Erscheinen des ersten Bandes sclirieb das Ceutralblatt für Bibliothekswesen:

„Ton der mit Spannnng erwarteten BibHographie der deutschen Universitäten ist endlich der erste,

all tj^enieine Teil, Ton Herrn W. Erraan rediiriert, erschienen. Es ist ein stattlicher Band von 17 363 >nniniern
anf 836 doppelspaltigen Seiten, das Resultat einer fast 16jährigen Arbelt der beiden Heransgeber, und mit
unbegrenzter Hochachtung vor dieser gewaltigen Arbeitsleistung durchblättert man den ersten Band, welcher
in sich die Titel aller allgemeinen Schriften über die deutschen UniTersitäten vereinigt, während der zweite

die Literatur für die einzelnen Universitäten enthalten wird. Alle, die in irgend welchen Beziehungen zu

den deutschen Universitäten stehen, wie alle Bibliotheken schulden Herrn Ernian den lebhaftesten Hank für

die aasgezeichnete Arbeit."

Dieser Nummer der „Deutschen Literatnrzeitung" liefen Beilagen der Dieterichschen Verlagsbuch-

handlung (Theodor Weicher) in Leipzig and von Alexander Duncker, Verlagsbuchhandlung in Berlin

bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, ESr]m und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu Ruppin.
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Allgeffleinwissensohaftliohet ; Gelehrten-,

Sohrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

J.-Laurent-M. Perquy, La typographie
ä Bnixelles au debut du XX« siede.

Theologie und Kirohenwesen.

Troeltsch, Psychologie und Er-

kenntnistheorie in der Religions-

wissenschaft. {Georg Wobbermin,
Privatdoz. Prof. Lic. Dr., Berlin.)

Ed. Likowski, Die ruthenisch-römi-

sche Kirchenvereinigung, genannt
Union zu Brest. Aus dem Polni-

schen übertragen von P. Jedzink.

{Leopold Karl Goeiz, aord. Univ.-

Prof. Dr., Bonn.)

:. Goguel, L'apotre Paul et Jesus-Christ

Philosophie.

E. Horneffer, Piaton gegen So-

krates. {Ernst Richter, Gymn.-
Oberlehrer Dr., Berlin.)

G. Rodler, La coherence de la morale
stoTcienne.

Unterriohtswesen.

Reden und Verhandlungen des
Ersten Allgemeinen Tages für
Deutsche Erziehung in Wei-
mar zu Pfingsten 1904. {Julius
Ziehen , Oberstudiendirektor beim
Kommando des Kadettenkorps, Dr.,

Berlin.)

Deutscher Universitäts-Kalender.
Sommer -Semester 1905. Hgb. von Th.
Scheffer und G. Zieler. LT.: Die Uni-
versitäten im Deutschen Reich.

^Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Llteraturgesohiohte.

Ibn Ginni's Kitäb al-Mugtasab.
Hgb. von E. Pröbster. {Karl Völlers,
ord. Univ.-Prof. Dr., Jena.)

Ed. Hermann, Beiträge zu den indoger-
manischen Hochzeitsgebräuchen.

Grieohisohe und lateinische Philologie

und Llteraturgesohiohte.

A. C. Clark, The Vetus Cluniacensis

of Poggio. {Thaddäus Zielinski,

ord. Univ.-Prof. Staatsrat Dr., St.

Petersburg.)

J. A. Scott, Studies in the Greek vocative.

Deutsohe Philologie und Llteraturgesohiohte.

0. Klinke, E. T. A. Hoffmanns Leben
und Werke;

E. T. A. Hoffmann, Das Kreisler-

buch. Hgb. von Hans von Müller.

{Kurt Jahn, Dr. phil., Berlin.)

Deutsche Literaturdenkmäler des
16. Jahrhunderts. IL Hans Sachs. Aus-
gew, u. erl. von J. Sahr. 2. Aufl.

Romanische und englische Philologie

und Literaturgeschichte.

U. Levi, I monumenti del dialetto di

Lio Mazor. {Paolo Savj - Lopez,
aord. Univ.-Prof. Dr., Catania.)

H. Baumann, Der kleine Toussaint-Lan-
genscheidt. Englisch.

Allgemeine und alte Geschichte.

L. M. Hart mann, Über historische

Entwickelung. {Franz Eulenburg,
aord. Univ.-Prof. Dr., Leipzig.)

L.Holzapfel, Der Endtermin der Galli-
schen Statthalterschaft Cäsars.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Th. Kraayvanger, Die Organisation
der preufsischen Justiz und Ver-

waltung im Fürstentum Paderborn
1 802— 1 806. {Johannes Linneborn,
Gymnasial -Oberlehrer Dr., Arns-
berg.)

M. Rackwitz, Philipp IL, Bischof von
Speier. 1. T.

Entgegnung. {Paul HoUhausen, Gymn.-
Oberlehrer Dr., Bonn.)

Antwort, (Adalbe>-t Wahl, aord. üniv.-
Prof. Dr., Kreiburg i. ß.)

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

E. Petersen, Comitium. Rostra.

Grab des Romulus. {Ollo Richter,

Gymn.- Direktor Prof. Dr., Berlin.)

Don Felix deAzara, Geografia fisica

y esferica de la Provincias del Paraguay
y Missiones Guaranies.

Staats- und Rechtswissenschaft

G. Röscher, Handbuch der Daktylo-

skopie. {Hans Groß, ord. Univ.-

Prof. Dr., Prag.)

Em. Cauderlier, L'evolution economique
du XIX • siecle.

athematik und Naturwissensohaften.

C. Frenzel, Über die Grundlagen
der exakten Naturwissenschaften.

{Felix Auerbach, aord. Univ.-Prof.

Dr., Jena.)

H. Poincare, La theorie de Maswell et

les osciUations hertziennes. La tele-

graphie sans fil.

Charles Sprague Sargent, Manual of the

trees of North America.

edizin.

Joh. IIb er g, Aus Galens Praxis.

{Hermann Diels, ord. Univ.-Prof.,

Geh. Regierungsrat Dr., Berlm.)

Oesellsehaf't für sosiale iledizi

Medizinalstatistik.

Kunstwissenschaften.

H. Riet seh, Die deutsche Liedweise.

{Georg Göhler, Hofkapellmeister

Dr., Altenburg.)
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Zur Geschichte erschien i™ Verlagevo„ .»
B. G. Teubner m Leipzig

:

A und
Gardthausen.

ugustus seine Zeit.

I. Band.

Von V.
Mit Titelbild. [X
u. KiTS S.] gr. 8.

gr. 8. In Hallifraiiz-

band .// 24.— ^^^•^<In Halbfranz- TT -Dor^/^ [910 S.l

band. .«32.- AI. hJana. '

„ . . . Das Ganze ist ein Werk ersfaunliehen Fleißes, mit emsig-
ster Ausbeutung aller Quellen und Hilfsmittel und, so weit sieb

nachkommen läßt, vollständiger Anführung der irgendwie beachtens-
werten Literatur. Es wird daher auf lange Zeit hinaus für ein wert-
volles Archiv und Werkzeug der Forschung zu gelten haben, mit
der Aussicht, nicht am wenigsten da benutzt und ausgebeutet zu
werden , wo es nicht genannt wird. ... Es ist eine wirkliche Ge-
schichtserzählung, und zwar eine gute und geschmackvolle, welche
sich vortrefflich liest und auch das Interesse desjenigen Lesers
fesselt, dem im der Gelehrsamkeit der Anmerkungen wenig gelegen
ist. Besonders hervorgehoben zu werden verdient auch die meister-

hafte Übersetzung der aus dem Altertum erhaltenen Briefe."

(Lit. Zentralblatt 1905, Nr. IG.)

des hellenistischen Zeit-

von Julius Kaerst. I. Band:
gr.8.

geh.

I ---eschichte

alters

Die Grundlegung- des Hellenismus.
J( 12.—

, geb. J(. 14.— •^•^••••••^••..•.
„Wer vielleicht glaubt, in dem Buche eine mit möglichst viel

Einzelheiten, Polemik und zahllosem gelehrten Zitatenbeiwork aus-
gestattete Spezialgeschichte nach altem Stil zu finden, der irrt sich

sehr; aber die Enttäuschung ist die denkbar angenehmste; denn er

sieht sich von dem hochgelehrten Verf. auf hohe AVarte geführt,
von wo aus er ein gewaltiges Panorama vor seinen Augen ausge-
breitet sieht, das er je länger je lieber und sorgfältiger beschauen
wird. Die Lesung des trefflichen AVerkes bringt gleich viel Genuß
und Belehrung nicht bloß dem Historiker und Philologen , sondern
jedem wirklich Gebildeten und nach höherer Bildung Strebenden."

(Gymnasium 1902 Nr. 9.)

J
las Lehnbuch Friedrichs des Strengen,

Markgrafen von Meißen und Land-
grafen -von Thüringen, 1349— 1350.

gebenTon Woldcmar Lippert und Hans
TK f^cr-Vt r\rrte^r (Schriften der Königl. Sächsischen KommissionU CSl-UUI HCl

. für Geschichte, Bd. VIII.) [CCL VIII u. 642 S.
nebst 9 Tafeln in Lichtdruck.] gr.8. geh. ..« 28.—, geb. .^« 31.—

Dem ersten Teile der Einleitung, der sich allgemein mit der
Entstehung und Entwicklung der deutschen Lchnregister befaßt,
schließt sieh die besondere Einleitung zum Lehnbuch Friedrichs des
Strengen und seiner Brüder an , die zunächst eine Reihe territorial-

geschichtlicher Fragen , wie den Erwerb einzelner Herrschaften und
Aemter seitens der Wettiner, behandelt, um darnach die Anlage der
einzelnen Teile dieses ältesten wettinischen Lehnbuches zu bestimmen.
Es folgen dann Untersuchungen über die Handschrift, über ihre

Schrift, Sprache und Form der Einträge, über die auftretenden Lehns-
herren , die Bestimmung der Örtlichkeiten , die rechts-, wirtschafts-,
orts- und familiengeschichtliche Bedeutung des Lehnbuehes u. a.

Das Lehnbuch erstreckt sich über die Marken Meißen , Landsberg,
das Osterland , Pleißenland und die Landgrafschaft Thüringen , also
über den größten Teil des heutigen Königreichs Sachsen und der
thüringischen Staaten und die südliehe Hälfte der königlich preu-
ßischen Provinz Sachsen : es betrifft also ein großes und wchtiges
Stück Mitteldeutschlands. Der Text ist begleitet von einem aus-
gedehnten Kommentar. Den dritten Teil des Werkes bilden meh-
rere Übersichten und Register. Zur Erläuterung der schwierigen
Untersuchungen über die verschiedenen Hände, die bei der Her-
stellung des Lehnbuches beteiligt waren , sind 9 Facsimilctafeln in

Lichtdruck beigegeben, die dem Paläographen Materialzur Kenntnis
des Schriftwesens d. territorialen Kanzleien Mitteldeutschlands liefern.

j
lie deutschen Lehnbücher. Beitrag

zum Registerwesen und Lehnrecht

des Mittelalters von Woldemar Lippert.
VII u. 184 S.] gr. 8. geh. Ji 8.— >*'*«'*^*'«»'*«^*<**'»<

Bei den für die Kenntnis des mittelalterlichen Kanzleiwesens
und der territorialen Verwaltungen wichtigen Registerstudien ist

bisher eine ausgedehnte, eigenartige Gattung von Registern beiseite

gelassen worden, die Lehnregister. Wohl sind zahlreiche Lehnbticher
publiziert, eine zusammenfassende Untersuchung über ihr Wesen
aber ist noch nicht gegeben worden. Und doch ist ihre richtige

Beurteilung und Benutzung ohne Kenntnis von Entstehung und
Anlage schwierig oder unmöglich. Der Verfasser hat es unternommen,
die Entstehung und Entwicklung der deutschen Lehnbücher von
den Anfängen in karolingischer Zeit bis zu ihrer Ausgestaltung zu
Lehnkopialen im 15. Jahrhundert darzulegen, wobei Deutschland im
historischen Sinne als altes deutsches Reich (einschließlich der

Niederlande , der Schweiz und Österreichs) gefaßt ist *" Die Studie
berührt also die Arbeitsgebiete des Diplomatikers wie des Rechts-
historikers, und ferner wird auch die neuerdings stark aufblühende
farailiengeschichtliche Forschung daraus Nutzen ziehen können, be-

sonders aus der Übersicht der gedruckten und der handschriftlich in

den Archiven ruhenden Lehnbücher.

I
Jie reichsstädt. Haushaltung Nürn-

bergs auf Grund ihres Zustandes

von 1431 bis 1440 dargestellt von Paul
C„„Jp- Mit zahlreichen Tabellen. [XX u. 938 S.] gr. 8 ^

band geh.
Halbbänden.
M 20.—

I. Halbband geh. n. M 16.

In zwei
II. Halb-

Die musterhafte Ordnung, die in Nürnberg von alters her auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens und nicht zum wenigsten
auch in der städtischen Buchführung und im Arc.hivwesen gi

herrscht hat, ermöglicht es uns noch heute, an der Hand der im
Nürnberger Kreisarchiv aufbewahrten Akten und Register bis iii

alle Einzelheiten hinein eine klare Vorstellung von dem Idealtyi)iiN

der älteren deutschen Stadtverwaltung zu gewinnen. Unser ßuri
beabsichtigt, die öffentliche Haushaltung der berühmten Reichsstad'
in ihrem Wesen und in ihrer Entwicklung zu schildern. Zi
diesem Zweck sucht es für die zehn Jahre von 1431 bis 1440, fiii

welche eine seltene Fülle wertvollsten Materials vorhanden ist, di-

Aufgaben und Hilfsmittel der nürnbergischen Verwaltung in mÖK
liebster Vollständigkeit systematisch darzustellen.

I lie Mathesische Sammlung von
"^''^

T iifhf^r«; Ti^rhrf=>rlf^n ^^* ""'^'' Handschrifti^uiners i iscnreaen. .jg^ Leipziger stadti)ib-

liothek heraxis- "pft-icf \^ rTiln^f Bibliothekar an der Leip-
J::.1I1öL rs.lUlS.CI, ziger Stadtbiblioth. [XXIIgegeben von

u. 472 S.] gr. 8. geh. n. M 12 -, geb.c^«.14.'

Für die Überlieferung der Tischreden Luthers und ihre Datie-
rung ist es von hohem Werte, die Sammlung kennen zu lernen, dii

der Joachimstaler Pfarrer Johannes Mathesius durcli eigene Nach
Schriften und durch Abschriften aus den Sammlungen andt?l-e:

Tischgenossen zusammengebracht hat. Die Veröffentlichung Georg
Lösches (Analecta Lutherana et Melanchthoniana. Gotha, 1892) hat
uns offenbar nur einen Auszug aus der großen Mathesisehen
Sammlung gegeben ; auch sind in der von Lösche publizierten

Handschrift die einzelnen Reden aus dem chronologischen Zusammen-
hang herausgerissen, und die Überlieferung des Textes ist schlecht.

Eine gute, vollständige Abschrift der Mathesischen Sammlung
liegt in einer bisher unbeachtet gebliebenen Handschrift der Leipzi-
ger Stadtbibliothek vor. Die Königlich Sächsische Kommission für

Geschichte hat die Veröffentlichung der wichtigsten Abschnitte
dieser Handschrift unter ihre Publikationen aufgenommen. Es sind

1. die von Mathesius selbst 1540 nachgeschriebenen Reden, 487

Nummern (bei Lösche nur 133 Nummern); 2. Nachschriften Heyden-
reiclis aus den Jahren 1542 und 43: 3. Nachschriften Besolds aus
dem Jahre 1544; 4.—6. Nachschriften Wellers und Lauterbachs, be-

sonders aus den Jahren 1536 und 37. Die Publikation enthält 847
fest datierte Reden ; die kleinere Hälfte davon wird hier zum ersten-

mal veröffentlicht

vi ^^^^^ ^^" Sachsen. Von E.Branden-

burg. Erster Band: Bis zur

Wittenberger Kapitulation (1547). wmJvui
u. 558 S.] gr. 8. geh. n. M 12.—, geb. n. J( 14.— »•••^•••^<

Politische Korrespondenz des Herzogs

und Kurfürsten Moritz von Sachsen.

Herausgegeben von Prof. Dr. Erich

RranrlpTihnro- (Veröffentlichung der Königl. "PrstprDranUenUUrg.
gji^.,,^ Komm, für Geschichte.) -C^rbLCr

Band: Bis zum Ende des Jahres 1543.

^^.t-^'M r^. 2I!- Zweiter Band: 1 544 bis

zum Ende des Jahres 1 546. Jl\'-, gfb.'A-.
Da Moritz in der deutschen und sächsischen Geschichte seiner

Zeit eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, da er auch als Per-

sönlichkeit das Interesse aufs lebhafteste erweckt, da endlich sein

Charakter und seine einzelnen Maßregeln in der bisherigen Lite-

ratur in außerordentlich verschiedener Weise beurteilt worden sind,

war es in der Tat ein dringendes Bedürfnis, seine Geschichte neu

zu untersuchen und darzustellen.

Die Aktenpublikation bietet das Material, auf dem die

Kenntnis seines Wirkens fußt. Freilich war bei der Veröffent-

lichung, da die Masse sehr groß ist, Beschränkung geboten. Die

vorliegende Publikation, die im ganzen vier Bände umfassen soli.

beschäftigt sich ausschließlich mit der auswärtigen Politik des

Kurfürsten Moritz und nimmt auf die inneren Verhältnisse nur so weit

Rücksicht, als dies zum Verständnis der äußeren erforderlich schien.

Die Darstellung sucht einmal den Charakter und die einzelnen

Handlungen des Herzogs verständlich zu machen und die Bedeutung
seines Werkes für Sachsen und Deutschland zu bestimmen und

kommt auf diese Weise zu neuen sicheren Ergebnissen. Der L Band
behandelt die Zeit bis 1517, ein 2. wird das Werk abschlieOen.
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I Holzapfel, Endtermin d. gall, Statthalter-
schaft Cäsars. (1506.)

Horneffer, Piaton gegen Sokrates. (M85.)

Ibn Ginni's Kitab al-Mugtasab.
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Reden U.Verhandlungen d. 1. AI lg. Tage«
f. Deutsche Erziehung in Weimar. (1487.)

Riet seh. Die deutsche Lied weise. (1528.)

Rodier, Coherence de la morale stoici-

enne. (i486.)

Röscher, Handb. d. Daktyloskopie. (1518.)

Hans Sachs. (I497.)
Sargent, Manual of the trees of N'orth

America. (1521.)
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Troeltsch, Psychologie u. Erkenntnis-
theorie in d. Religionswissensch. (1479.)

Universitäts - Kalender, Deutscher.
(1488.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

J.-Laurent-M. Perquy, La typographie ä Bruxelles
au debut du XX^ siecle. [Ecole des sciences

politiques et sociales de I'Universite de Louvain.]
Brüssel, O. Schepens & Cie, 1904. XXXV u.

584 S. 8°.

Das Werk gliedert sich in drei Kapitel. Im l. unter-

sucht der Verf. die Technik des Buchdruckerhandwerkes
und unterrichtet uns über die gegenwärtigen V^erfahren

und die Arbeitsweise des Buchdrucks zu Brüssel. Das
II. Kap. ist der Organisation des Druckgewerbes ge-

widmet: es schildert die Druckerei von ihren Anfängen
in Brüssel bis auf die Gegenwart, die Werkstätten, die

Zeitungen, die kleinen Druckereien, die Handelsorgani-
sation und die Vereinigungen der grofsen Drucker. Das
III. Kap. beschäftigt sich mit der Organisation der .Ar-

beit. In Anhängen sind wichtige Belege beigegeben.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Mainzer Gutenberg-Gesellschaft wird eine
Monographie über das Catholicon und den Eltviller Früh-
druck herausgeben, wiederum mit zahlreichen Lichtdruck-
Abbildungen. Auf Grund reichen Materiales und ge-
sicherter Untersuchung behandelt Bibliothekar Dr. G.
Zedier in Wiesbaden diese für die Entstehung und in

der Geschichte des Buchdrucks überaus wichtige, auch
allgemein interessante Gruppe Gutenbergischer Druck-
kunst. Die jährliche Mitghederversammlung der Gesell-
schaft findet Sonntag, 25. Juni 1905, vormittags 11 Uhr,
im Stadthaus zu .Mainz statt. Den in der Satzung vorge-
sehenen Festvortrag wird Heinrich Wallau über das
Wesen der Gutenbergischen Erfindung halten.

An der Univ. Zürich hält der Privatdoz. der Staats-

wissenschaftl. Fakult., Redakteur der -.-Zürcher Post« Dr.
0. Wettstein seit drei Semestern journalistische Vor-
lesungen. Jetzt ist ihm ein Lehrauftrag für Journa-
listik (Geschichte, Recht und Technik der Presse) er-
teilt worden.

Penonalchronib

.

Der Direktor der Univ.-Bibliothek u. ord. Honorar-
Prof. in Leipzig Dr. theol. et phil. Oskar v. Gebhardt
ist zum Geh. Hofrat ernannt worden.

Xen erschieBene Werke.

W. Ostwald, Kunst und Wissenschaft. Vortrag.

Leipzig, Veit & Comp. M. 1.

M. Herrmann, Ein feste Burg ist unser Gott. Vor-
trag, gehalten in der Gesellschaft für deutsche Literatur

zu Berlin. Berlin, B. Behr. .M. 4.

Reinhold Hofmann, Dr. Georg .^gricola. Ein Ge-
lehrtenleben aus dem Zeitalter der Reformation. Gotha,
F. A. Perthes. M. 3.

Zeitschriften.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften
zu München. Philos.-philol. u. hist. Kl. 1905, 1. H.
Prutz, Die Autonomie des Templerordens. — W.
Christ, Griechische Nachrichten über Italien.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung.
Nr. 112. O. B., Sprachwissenschaft und Kulturgeschichte
(Hugo Schuchardt an Adolf Mussafia). — W. Bor-
mann, .Aussprache über Schillers ; Ideal und Leben*.
— 113. X, Leo XIIL — 114. C. Haag, Eine ver-

sinkende Welt. — 115. Fr. V. Sicherer, Zur Lehre
von der Kriegskonterbande. — 113— 115. A. Fa ri-

tt eil i, Cervantes. — 116. Th. Kolde, M. Creighton,
der Historiker und der Bischof. — H. Prutz, Aus dem
preufsischen Hofleben unter Friedrich Wilhelm IV. —
117. F. Braun, Über die spontane Entwicklung des
Neuen im Gebiete der Physik. — .M., Zu Shakespeares
Belesenheit. — 118. O. B., Goethes Famulus (Tewes,
Aus Goethes Lebenskreise. Eckermanns Nachlafs). —
C. Falkenhorst, Der ^Attila der östlichen Meere;. —
119. J. Hofmiller, Baumgartners Geschichte der fran-

zösischen Literatur. — K. Voll, Ein angeblicher Rubens
in der .A.ugsburger Galerie. — 120. M. Schneidewin ,

Ein Antipode .Arthur Schopenhauers (J. v. Simonyi). —
C. Kempe, Deutsche Bücher über Nordamerika. — E.

V. Schkopp, Deutsches Kolonialrecht.

Österreichische Rundschau. III, 30. B. Molden,
Österreich-Ungarns Stellung nach aufsen. — J. Strzy-
gowski. Die christliche Kunst in einigen Museen des

Balkan. — K. Graf Lanckororiski, Venezianisches

Tagebuch. — E. Ertl, Wie meine Urgrofsmutter den

Franzosen schlug. — E. Schwiedland, Technik und

Wirtschaft.

The Calculta Review. April. H. G. Keene, Axes

and razors. — R. A. Butterfield, The religious future

of India. — E. H. Whinfield, Was Sufism influenced

by Buddhism? — P. V. Trivikrama Rau, Sacred trees

of the Hindus. — S. Mittra, Peary Chand Mittra. —
Khasi customs. — .M. A., The metrical versions of the
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Psalms. Minor versions. — B. C. Mäht ab, The Sadhu
Problem in India. — H. R. James, The aim of English

education in India.

Blackwood's Magazine. May. A retrograde Admira-
lity. — G. K. S. Moncrieff, Sir James Brown and the

Harnai railway. — R. H. Lang, Archaeological resear-

ches in Cyprus. — Mountaineering of to-day. — The
parson's man. — Katherine Cecil Thurston, The
mystics (concl). — J. K. , A radical change. — D.

Blackburn, Richard Hartley. IX. — Mr. Balfour and
Lord Beaconsfield. — Chasseur, A study of the Russo-
Japanese war. V. — The creation of an Imperial Militia

Service and the reinforcement of India in time of war.

Mercure de France. 15 Mai. Ch. Morice, Constan-
tin .Meunier. — L. Seche, Etudes d'histoire romantique:
Les derniers jours d'Aloysius Bertrand. — P. Lafond,
Ceremonies et fetes basques. — Tel- San, Notes sur l'art

japonais: Les ecoles de peinture moderne et la gravure.
— A. Erlande, Jolie personne. III. IV.

La Nouvelle Revue. 15 Mai. * *
», La France au

Maroc. — B. Reynold, Impressionisme. — J. Gleize,
L'ouverture de l'Exposition de Liege. — G. Guiches,
L'ami. — M. Palliares, L'oeuvre fran9aise en Mace-
doine. — E. Roca, Chroniques chantees du XVII ^

siecle. — G. Coquiot, Les courses hippiques. — J.

de Boijolin et G. Mosse, Quelques meneuses d'hom-

mes. — J. Ribet, Le vol de l'aigle. V. — A. Darty,
La cathedrale et la ballerine. IV. — A. Beltramelli,
La fille du nautonier. — G. Kahn, Thespis et Clio.

Nuova Anlologia. 16 Maggio. G. Verga, Dal tue

al mio. I. — Ersilia Caetani-Lovatelli, Nella chiesa

di San Sebastiane fuori le mura. — P. Lioy, Divaga-

zioni sociologiche. — C. Chiarini, L'ultima dimora
di Giacomo Leopardi a Recanati 1828 — 1830. — C.

Segre, 11 carattere sogettivo dei drammi Schilleriani.

— T. Massarani, Visioni italiche. — E. Faina, Dei

guadagni e dei consumi dei contadini nel paesi di Mezza-
dria. — R. Canudo, Constantino Meunier. — G. M.
Flamingo, Le ferrovie americane et le ragioni dei loro

successo. — L. dal Verme, La guerra nell' estremo

Oriente. — * » »^ Tripoli.

Zenlralblatt für Bibliothekswesen. Juni. A.Schmidt,
Handschriften der Reichsabtei Werden. — L. Chr. Stern,
Autographa Schillers in der Königlichen Bibliothek zu
Berlin.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Ernst Troeltsch [ord. Prof. f. systemat. Theologie

an der Univ. Heidelberg], Psychologie und
Erkenntnistheorie in der Religions-

wissenschaft. Eine Untersuchung über die Be-

deutung der Kantischen Religionslehre für die heutige

Religionswissenschaft. V'ortrag, gehalten auf dem
International Congress of arts and sciences in St. Louis.

Tübingen, J. G. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. 55 S.

8». M. 1,20.

Troeltsch fafst in diesem Vortrag die Er-

gebnisse seiner letzten gröfseren religionsphilo-

sophischen Arbeiten — der scharfsinnigen und

äufserst förderlichen Untersuchung über »Das

Historische in Kants Religionsphilosophie« (im

Festheft der Kantstudien zum 100. Todestage

Kants) und des trefflich -orientierenden Artikels

über »Die Religionsphilosophie am Beginn des

20. Jahrhunderts« (in der Festschrift für Kuno
Fischer) — in übersichtlicher und scharf poin-

tierter Weise zusammen. So tritt denn hier mit

besonderer Deutlichkeit hervor, was sich schon

seit einer Reihe von Jahren dem aufmerksamen
Leser der Studien des Heidelberger Systema-
tikers ankündigte, dafs er in seiner prinzipiellen

Grundposition eine zwar nur leise, doch sachlich

nicht unbedeutende Wendung vollzogen hat. Diese

Tatsache mufs vor allem für diejenigen erfreulich

sein, die sich, wie der Unterzeichnete, methodisch

mit Tr. im letzten Grunde stets einig gefühlt

haben, denen aber (und zwar gerade deshalb)

nicht wenige seiner früheren Thesen, z. B. sol-

che in bezug auf die »religionsgeschichtliche

Methode« der systematischen Theologie oder in

bezug auf die Frage nach der »Absolutheit der

christlichen Religion« unverständlich blieben. Was
ihnen damals als eine gewisse Einseitigkeit er-

schien, war, wie sich jetzt zeigt, für Tr. selbst

nar die radikale Geltendmachung einer bestimmten

Antithese gegen die traditionelle Betrachtungs-

und Behandlungsweise, über der er die berech-

tigten Momente und psychologisch wirksamen

Motive der letzteren nicht auf die Dauer über-

sehen hat.

Tr. beginnt mit einem Hinweis auf die

moderne religionspsychologische Arbeit,

speziell auf das umfangreiche Buch des bekannten

Psychologen der Harvard - Universität William

James: l^he varieties of religious experience. —
Das Denken unserer Zeit, wenigstens das Denken
der modernen Wissenschaft ist ja psychologisch:

darin hat es sein wesentlichstes Charakteristikum.

Als das dogmatisch-gebundene Denken dem ratio-

nalen gewichen war, hat sich doch dieses ratio-

nale Denken sehr bald in der Abart des ein-

seitig spekulativen, und also spekulativ-konstru-

ierenden verfestigt. So war der Gegenschlag

des Empirismus berechtigt und notwendig; und

zwar konnte er wirksam nur in der einseitigen

Schroffheit werden, die er alsbald in Natur- und

Geisteswissenschaft annahm: in der letzteren als

einseitiger Historizismus. Diesen zu über-

winden durch psychologische, oder um es gleich

richtiger zu sagen: durch psychologisch-philoso-

phische Verarbeitung des historisch gegebenen

Tatsachenmaterials ist die Aufgabe der Gegen-

wart. Nur dafs nun diese Aufgabe nicht selbst

wieder sofort zur Einseitigkeit, nämlich zum radi-

kalen »Psychologismus« vulgo »Positivismus«

führen darf, vielmehr so zu betreiben ist, dafs

auch die gewonnenen Einsichten der Historie

und die notwendigen Forderungen der ratio zu

ihrem Recht kommen.
Daraus efgibt sich speziell für die Theo-

logie, dafs sie ihre Arbeit durch psychologisch-

philosophische Behandlung des religionsgeschicht-

lichen Materials zu betreiben hat (wobei natür-

lich eine Sichtung und Wertabschätzung dieses

Materials vorbehalten bleibt). Also ist es zu-

nächst nichts mit der blofs »religionsgeschicht-
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liehen >i Methode für die Theologie. Das reli-

gionsgeschichiliche Material mufs vielmehr erst

durch psychologische Analyse nutzbar gemacht

werden, indem nämlich die letztlich religiös-wirk-

samen Grundmotive und Grundtendenzen aus dem
ganzen Komplex der betreffenden Vorstellungs-

massen herauszustellen sind. Andernfalls führt

die »religionsgeschichtliche« Methode zur Kurio-

sitäts-Krämerei.

In alle dem urteilt nun Tr. genau wie wir

und bemifst von hier aus den Wert der auf-

strebenden religionspsychologischen Arbeit,

Aber sein Urteil über das bereits genannte

» Meisterwerk. <^ von James zeigt zugleich eine noch

weitergreifende Übereinstimmung der theologi-

schen Gesamtbetrachtung. Religionsgeschicht-
liches Studium und religionspsychologische
.A^nalyse sind unentbehrliche Hilfsmittel der theo-

logischen Arbeit, aber genau genommen sind

beides doch eben nur Hilfsmittel. Denn die

wichtigste theologische Fragestellung erhebt sich

über das Gebiet jener beiden: die Wahrheits-

frage, die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der

historisch und psychologisch bearbeiteten religi-

ösen Phänomene. Deshalb ist das Buch von
James »typisch für die grofsen Leistungen, aber
auch für die Grenzen der modernen Religions-

psychologie«. Es zeigt uns eben »die unbe-

grenzte Fülle der Mannigfaltigkeit der religiösen

Erfahrungen«, aber es gibt uns keinen Mafsstab
zwischen gesunden und krankhaften Erscheinun-
gen, zwischen berechtigten und unberechtigten

Elementen zu unterscheiden. Da ich eine Über-
setzung des Jamesschen Buches vorbereite, freue

ich mich um so mehr, in diesen Worten von
Tr. mein Urteil über das Werk restlos wieder-
zufinden.

Zur historischen und psychologischen Arbeit
mufs sich also als dritte im Bunde die erkenntnis-

kritische gesellen. Und zwar soll sich nach Tr.
die theologische Erkenntniskritik den Weg weisen
lassen durch den »erfahrungs-immanenten« oder
»formalen« Rationalismus, wie ihn Kant begründet
hat; d, h. sie soll die aller religiösen Erfahrung
zugrunde liegenden apriorischen Bewufstseins-
momente herauszustellen und zu verknüpfen
suchen. Diesem formalen Rationalismus stellt

Tr. als andere Möglichkeiten den »spekulativen
Rationalismus« (d. h, den begrifflich konstruieren-
den) und den »regressiven Rationalismus« mit
seiner aus der Erfahrung erwachsenden Meta-
physik gegenüber, von denen aber der erstere
heute einfach abzulehnen sei, der andere jeden-
falls höchstens nebenbei in Betracht komme.
Auch hier vermag ich Tr. in der Hauptsache
zuzustimmen. Im einzelnen würde ich anders
gruppieren (statt a, b, c : a, b, a. ß) und daher
dann auch die Aufgabe etwas anders formulieren.
Ich würde eine auf das gesamte in Betracht kom-
mende Erfahrungsmaterial (zunächst auf das

der inneren, speziell der religiös -sittlichen Er-

fahrung, daneben aber in zweiter Linie auch auf

das der äufseren Erfahrung) sich erstreckende

erkenntniskritische Reflexion und also eine theo-

logisch - erkenntniskritische Metaphysik fordern,

wobei die Erkenntniskritik wieder die Psycho-

logie in sich schliefsen bezw. voraussetzen müfste.

So wird m. E. einerseits deutlicher hervorgehoben,

dafs von den Realitäten der wirklichen Er-
fahrung auszugehen ist und dafs die rein » for-

malen ;< erkenntnistheoretischen Ausführungen, wie

sie in der Theologie lange Zeit beliebt waren

und vielfach noch beliebt sind, notwendig rein

illusionistisch bleiben; es wird andrerseits von

vornherein stärker betont, dafs eine Zusammen-
arbeitung aller Erfahrungserkenntnisse (zunächst

also der auf den verschiedenen Gebieten für

die methodisch verschiedenartigen Betrachtungs-

weisen grundlegenden) nötig ist; und schliefs-

lich wird vor allem gleichfalls von vornherein

nachdrücklicher in Erinnerung gebracht, dafs das

eigentliche Ziel der theologischen Arbeit —
ebenso wie das des religiösen, am allermeisten

das des christlichen Glaubens — ein schlechthin

transzendentes ist.

So würde ich dann den Schlufssatz, zu dem
Tr. gelangt, gerne noch stärker unterstreichen,

als er selbst tut: »Damit ist freilich der Kan-

tische Gedanke (d. h. also der, dafs das rational-

notwendige Element des religiösen Bewufstseins

mit dem empirisch-psychologischen der konkreten

religiösen Vorstellungen und Gefühle zu verbin-

den ist) nur im Prinzip und im ganzen behauptet;

die Durchführung selbst wird eine wesentlich

andere sein müssen.« Also: neben das »zurück

zu Kant« ein entschlossenes »von Kant aus vor-

wärts«! Im übrigen bezeichnet Tr, im Schlufs-

teil seiner Arbeit sehr treffend die Punkte, an

denen vor allem die Kantische Religionslehre zu

modifizieren ist. Über das Gebiet der formal-

methodischen Probleme hinaus führt dabei in-

sonderheit seine Stellungnahme zum Freiheits-

problem und zum theistisch-pantheistischen Pro-

blem, Auch hier bestimmt Tr. jetzt der theo-

logischen Arbeit mit gröfster Entschiedenheit die

Richtung so, wie mir scheint, dafs sie der Natur

der Sache zufolge allein bestimmt werden kann.

Es handelt sich darum, die wissenschaftliche Be-

rechtigung nachzuweisen, an der Realität einer

wirklichen Freiheit, d. h. einer solchen, die in

den Kausalzusammenhang der Erscheinungswelt

einzugreifen vermag, festzuhalten und entsprechend

festzuhalten an dem streng theistischen Gottes-

glauben, der freilich als solcher keineswegs not-

wendig ein anthropomorphistischer ist. Ist es

aber so, dann ist auch — das wird mir Tr.

zugeben müssen — die Hauptaufgabe für die

systematische Theologie der Gegenwart die Er-

arbeitung eines Gottesbegriffs, der einerseits dem

genuin-christlichen Glaubensstandpunkt {jtMneCecv
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als Betätigung des intensivsten persönlichen Ver-

trauensverhältnisses) gerecht wird und mit dem
andrerseits die wirklichen Ergebnisse der

modernen Geistes- und Naturwissenschaft in Ein-

klang zu bringen sind.

Steglitz b. Berlin. Georg Wobbermin.

Eduard Likowski [Weihbischof in Posen, Dr.],

Die ruthenisch - römische Kirchenver-
einigung, genannt Union zu Brest. Mit

Erlaubnis des Verfassers aus dem Polnischen über-

tragen von Paul Jedzink [Domkapitular und
Regens des Klerikalseminars in Posen, Prälat Dr.].

Freiburg i. B., Herder, 1904. XXIII u. 384 S. 8".

M. 6.

Die in vorliegender Monographie in dankens-

werter Weise dem der slavischen Sprachen nicht

kundigen Leser dargebotene eingehende, auf

reichem ungedrucktem wie gedrucktem Material

beruhende Geschichte der 1596 zu Brest abge-

haltenen Synode, auf der die Union des rutheni-

schen Episkopats mit der römischen Kirche sich

vollzog, ist nicht allein für xien Theologen und

Kirchenhistoriker von Interesse, sondern auch für

den Historiker im allgemeinen, da gerade im

slavischen Osten Europas religiöse Fragen immer

eng verknüpft waren mit politischen und kultu-

rell-sozialen Strömungen. Gegenüber dem bis-

herigen Urteil der ruthenischen, polnischen und

russischen Historiker: der religiöse Fanatismus

der Jesuiten und des von diesen beherrschten

Königs Sigismund III. habe den Ruthenen die

Union gebracht und alle ihre verhängnisvollen

Folgen für die Ruthenen sowohl wie für die

Polen heraufbeschworen, will der Verf. nach-

weisen, dafs nicht die Jesuiten die Hauptförderer

und Schöpfer der Union gewesen seien, sondern

der ruthenische Episkopat selbst. Likowski

schildert zunächst das Verhältnis der ruthenischen

Kirche zu Rom bis zur zweiten Hälfte des 16.

Jahrh.s, dann den inneren Zustand der rutheni-

schen Kirche vor der Union zu Brest. Die Ver-

handlungen vor der Union und deren Abschlufs

selbst bilden das Mittelstück des Buches, dem
noch eine Darstellung der gegen die Union ge-

richteten Bewegung folgt. Drei Hauptstützen

der Union, Hypatius Pociej, Velamin Rutski und

Josaphat Kunzewitsch, werden dabei besonders

eingehend in ihrer Wirksamkeit für das Durch-

dringen der Union gewürdigt. Der Standpunkt,

von dem aus L. schreibt, ist der dogmatisch

römisch-katholische gegenüber den »schismatischen

Kirchen des Orients«.

Bonn, Leopold Karl Goetz.

Maurice Goguel, L'apötre Paul et Jesus - Christ.

Paris,. G. Fischbacher, 1904. II u. 393 S. 8".

Der Verf. hat seine Studie über die Beziehungen der

paulinischen Lehre zum Evangelium Christi in die zwei

Abteilungen: Die Tatsachen und Die Gedanke^ zerlegt.

Die erste gliedert sich in drei Kapitel. Das I. prüft

die allgemeinen Verhältnisse, unter denen die Lehre des

Paulus erschienen ist. Das II. sucht, durch eine Ver-

gleichung der Erzählung der Apostelgeschichte und des

Zeugnisses des Paulus, die wirkliche Bedeutung von
Paulus' Bekehrung zu bestimmen. Das III. untersucht,

was Paulus von Christi Leben und Worten gewufst hat.

Die sechs Kapitel der zweiten Abteilung handeln von
dem Wesen des Christentums, der Sünde, der Gottesidee,

der Person und dem Werke Christi, der Seligkeit und
der Moral. Die Grundunterschiede zwischen Christi und
Pauli Lehre sieht der Verf. darin, dafs Paulus eine Christo-

logie aufgebaut habe, und dafs in seiner Theologie eine

Heilslehre an die Stelle der Verkündigung des Gottes-

reichs getreten ist.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Dogm. u. Apolog. in der kath.-

theolog. Fakult. der Univ. Tübingen Dr. Paul Schanz
ist am 1. Juni, 64 J. alt, gestorben. Auch die DLZ. be-

trauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

Nen erscfilenene Werke.

Realencyklopädie für protestantische Theologie]

und Kirche. Begr. von J. J. Herzog. 3. Aufl. hgb. von'
A. Hauck. H. 157/158. Leipzig, Hinrichs. Subskr.-Pr.

M. 2.

J. Haussleiter, Der Missionsgedanke im Evange-
lium des Lukas. [Salz und Licht. 9.] Barmen, Wupper-|
taler Traktat-Gesellschaft. M. 0,40.

C. Th. Müller, Das Rätsel des Todes. [Dieselbe^

Sammlung. 10.] Ebda. M. 0,30.

K. Heussi und IL Mulert, Atlas zur Kirchen-

geschichte. Tübingen, Mohr. M. 4.

Zeitschriften.

Prolestaniische Monatshefte. 9,5. E. Sülze, Luther

j

und Kant. — K. Kühner, Albrecht Dürers »Grofsel

Passion«. — A. Dorner, Zu A. Kuypers jReformatioaJ

wider Revolution«.

Neue kirchliche Zeitschrift. 16, 6. Th. Zahn,1
Neue Funde aus der alten Kirche (Schi.). — Has-|
hägen, Der Kultus der Göttin Vernunft in der ersten!

französischen Revolution. — W. Caspari, Die literar-

geschichtliche Stellung der ersten christlichen Dichter]

(Schi.). — Bönhoff, Die Gebetserhörung der legio fulmi-

natrix, Geschichte oder Legende? — Meusel, War diej

vorjahwistische Religion Israels Ahnenkultus? Ein Über-

blick über die Geschichte dieses Problems.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des}

Judentums. Januar. Februar. W. Bacher, Raschij

und Maimuni. — A. Büchler, Das Ausgiefsen von^

Wein und Öl als Ehrung bei den Juden. — S. Poz-|

nansky, Die jüdischen Artikel in Ibn al-Qifti's Gelehrten-

j

lexikon. — J. Schult ze, Geschichte der Famüie Wallich.

— M. Steinschneider, Mathematik bei den Juden.

— D. Simonsen, Eine Konfrontation zwischen Glückell

Hamelns Memoiren und den alten Hamburger Grab-i

büchern. — J. Rosenthaler, Zur Biographie Wolf.]

Heidenheims.

The Expositor. June. W. M. Ramsay, Thej

worship of the Virgin Mary at Ephesus. — S. J. Cur-!

tiss, Survivals of ancient Semitic religion in Syrian|

centres. — V. Bartlet, More words on the Epistle to,|

Hebrews. — H. H. B. Ayles, Our Lord's refutation:

of the Sadducees. — J. D. White, The presence ofl

Christ in his Church. — G. Jackson, The ethicsj

of controversy in the teaching of St. Paul. — J. Moffatt.j

Literary illustrations of the Book of Daniel.
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Philosophie.

Referate.

Ernst Horneffer [Dr. phil.], Piaton gegen So-
krates. Interpretationen. Leipzig, B. G. Teubncr,

1904. 82 S. 8°.

Die drei Dialoge Hippias minor, Laches und

iiarmides werden ganz allgemein der sog. so-

• atischen Periode Piatos zugewiesen, d. h. der

rit, »in welcher Plato noch nicht wesentlich

über den Standpunkt seines Lehrers hinausging«

(Zeller). Und doch geht Plato gerade in diesen

ei Gesprächen über den Standpunkt seines

;;hrers hinaus, insofern als darin einer der

mdamentalsätze der sokratischen Ethik einer

scharfen Kritik unterzogen wird. Im Hippias

kommen die Unterredner zu dem Schlufs, dafs

der, der absichtlich Böses tut, kein anderer als

der Gute ist; im Laches führt die Untersuchung

scbliefslich zu dem Ergebnis, dafs, wenn man die

apferkeit als ein Wissen definiert, der Unter-

hied zwischen den einzelnen Tugenden auf-

gehoben wird; und im Charmides ergibt die Dis-

kussion, dafs die Sophrosyne, wenn man sie als

ein Wissen von dem, was man weifs und was
man nicht weifs (Selbsterkenntnis) definiert, eine

unmögliche und ganz nutzlose Lugend ist.

In allen drei Dialogen gibt Sokrates seine

i^Qzufriedenheit mit dem gewonnenen Resultat

zu erkennen, er erklärt selbst nicht daran

glauben zu können und beklagt das Verfehlte

ihrer Untersuchungen, sie haben nicht gefunden,

was sie gesucht haben. Und doch sind es

durchaus sokratische Sätze, von denen die Unter-

suchungen ausgehen.

Vergeblich hat man sich bisher bemüht, eine

allgemein befriedigende Auslegung dieser Ge-
spräche zu finden; alle bis jetzt vorgebrachten

Deutungen haben, wie Horneffer mit Recht be-

merkt, etwas Gekünsteltes und Erzwungenes,
und man kann es daher nur mit Dank begrüfsen,

wenn diese Untersuchung hier von neuem und
zwar in sachkundiger, scharfsinniger und völlig

unvoreingenommener Weise aufgenommenen wird.

Die Resultate H.s weichen nun allerdings von
allem, was bisher über diese drei Dialoge gesagt
worden ist, so weit ab und sind gleichzeitig von so

-ittragender Bedeutung für die Erkenntnis des

. crhältnisses von Plato zu Sokrates sowie der
eigenen Entwicklung Piatos selbst, dafs sie eine

gründliche Nachprüfung verdienen. Nach H. ist

nämlich gerade jenes negative Ergebnis der drei

Dialoge von Plato beabsichtigt. Der Philosoph
wolle beweisen, dafs unrichtige Voraussetzun-
gen notwendig zu unbefriedigenden und ab-
surden Konsequenzen führen; die Voraussetzung
in allen drei Dialogen ist aber der Satz des
Sokrates, dafs Tugend Wissen ist; demnach
wolle also Plato diesen Fundamentalsatz sokra-

tischer Weisheit hier als zu unrichtigen Konse-

quenzen führend, mithin selbst als unrichtig hin-

stellen, mit andern W^orten, seinen Lehrer in

dieser seiner Grundanschauung bekämpfen. H.

gewinnt diese Ansicht auf Grund einer sorg-

fältigen, eingehenden, völlig vorurteilsfreien, in

mancher Beziehung an die Bonitzischen Unter-

suchungen erinnernden Interpretation, und ich

mufs gestehen, dafs mir seine Beweisführung

einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu

haben scheint. Auf Einzelheiten einzugehen ist

m. E. hier nicht der Ort, würde auch viel zu

weit führen. Jedenfalls erscheinen mir die Unter-

suchungen H.s der Beachtung äufserst wert,

und es wäre zu wünschen, dafs er, wie er am
Schlufs der Arbeit in Aussicht stellt, sie in dieser

Richtung weiter führt. Vielleicht gewinnen wir

dadurch für die platonische Frage neues Licht

und jedenfalls reichliche Belehrung.

Berlin. E. Richter.

G. Rodler [aord. Prof. f. Philos. an der Univ. Bordeaux],

La coherence de la morale stoicienne. [L'Annee

philosophique, p. sous la direction de F. Pillon.

XV.] Paris, Felix Alcan, 1905. S. 1—37. 8°.

Cicero und Plutarch haben gegen die stoische Moral

den Vorwurf der Zusammenhangslosigkeit erhoben.

Kodier will sie dagegen verteidigen und nachweisen,

dafs der anscheinende Mangel an Zusammenhang sich

aus einer Unterscheidung zweier Arten von Moral her-

schreibe, die sich bei den Stoikern finde. Seit dem
Beginne ihrer Lehre trennen sie die ideale Moral von

der praktischen, vom Volke geübten Sittlichkeit.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Kantforscher Dr. Emil.\rnoldt ist kürzlich, im

77. J., in Königsberg i. Pr. gestorben.

UnlTersitätsschriften.

Dissertaiionen.

H. J. Watt, Experimentelle Beiträge zu einer Theorie

des Denkens. Würzburg. 154 S.

J. J. Martin, Shaftesburys und Hutchesons Verhält-

nis zu Hume. Halle. 122 S.

W. Frost, Die Grundlagen des B^riffs der Urteils-

kraft bei Kant. Königsberg. 40 S.

W. Ramm, Zur Lehre von den Ideen in Schopen-

hauers Ästhetik. Erlangen. 43 S.

Nea erschienene Werke.

S. Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Un-

bewufsten. W^ien, Deuticke. M. 5.

Fr. Paulhan, Les mensonges du charactere. [Bi-

bliotheque de philos. contemporaine.] Paris, Alcan. Fr. 5.

A. Fouillee, Le moralisme de Kant et I'amoralisme

contemporain. [Dieselbe Sammlung.] Ebda. Fr. 7,50.

0. Ewald, Richard Avenarius als Begründer des

Empiriokritizismus. Berlin, Hofmann & Co.

Zeitschriften.

Archiv für die gesamte Psychologie. V, 3. 4.

Edith Landmann Kalischer, Über den Erkenntnis-

wert ästhetischer Urteile. — I. A. Gheorgov, Die ersten

Anfange des sprachlichen Ausdrucks für das Selbst-

bewufstsein bei Kindern. — R. Vogt, Die psychophy-

siologische Erklärung der Sehnentransplantation.

Annales de Philosophie chretienne. Mai. A.Riguet,

Les principales dates de la vie de S. Irenee; sa theolo-
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gie mariale. — A. Ledere, Le mysticisme catholique
et l'äme de Dante. IV. — G. Prevost, La philosophie
du role de la presse. — J. Simienski et Ch. Denis,
De la fausse devotion ä la Sainte Vierge. — V. Er-
moni, L'histoire des religions ä propos d'un livre recent
(Chantepie de la Saussaye, Manuel d'histoire des
Religions).

Unterrichtswesen.

Referate.

Reden und Verhandlungen des Ersten All-

gemeinen Tages für Deutsche Erziehung
in Weimar zu Pfingsten 1904. Friedrichs-

hagen bei Berlin, Verlag der Blätter für deutsche Er-

ziehung, [1905]. 120 s. 8». M. 1,20.

Warum ist er nur so unerfreulich, der Ein-

druck, den diese Verhandlungen trotz mancher
treffenden pädagogischen Anregung und trotz

mehr als einer richtigen schulpolitischen Forde-

rung wohl bei jedem ruhigen Sachverständigen

hinterlassen — auch dem, der gern bereit ist,

sich mit Reformvorschlägen vorurteilsfrei aus-

einanderzusetzen? Es liegt wohl kaum an —
sagen wir: Äufserlichkeiten wie der, dafs einer

der Redner in seiner 'Gelegenheitsrede' — er

selbst erinnert zu diesem Begriff an Goethes

'Gelegenheitsgedichte' — von 'einer geschicht-

Uchen Schwangerschaft spricht, die wir jetzt durch-

zumachen haben' (S. 39 f.). Es liegt auch ge-

wifs nur zum kleineren Teil an vielfachen Über-

treibungen, als deren Typus ich den in einem

Vortrag für unser heutiges Schulwesen gebrauchten

Ausdruck 'Sträflingspädagogik' (S. 5 5) mit Be-

dauern hier wiedergebe. Der hauptsächlichste

Grund dafür, dafs man in diesen Verhandlungen

keine wirkliche Förderung der mit so grofser

Begeisterung in ihnen besprochenen Erziehungs-

sache erkennen kann, ergibt sich, wie mir scheint,

aus der stark sich aufdrängenden Empfindung,

dafs hier unter z. T. recht wenig scharfer Auf-

fassung der Begriffe und ziemlich weitgehender

Unterschätzung schultechnischer Gesichtspunkte

das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, mit den

Schwächen der heutigen Schulerziehung auch die

weit überwiegende Mehrzahl ihrer guten Seiten

leichten Herzens über Bord geworfen und durch

dies Verfahren ein Schulhafs in die Elternkreise

hineingetragen wird, der auf die Dauer für unsere

nationale Entwicklung geradezu gefährlich werden

mufs. Um ein Beispiel zu nennen: Gurlitt spricht

von dem 'bis hinein in unsere Tage' fortlebenden

Geiste Trotzendorfs, nach dessen Schulordnung

'es eine Schande sei, sich der deutschen Sprache

zu bedienen'; er sagt dazu (S. 65): 'um sich des

Wahnsinns voll bewufst zu werden, denke man
sich junge Griechen, denen aus Vorliebe etwa

für Persisch oder Ägyptisch die Sprache ihres

Homer verboten worden wäre'. Der Vergleich

ist für den Sachverständigen insofern dankens-

wert ausgestaltet, als er durch die Erwähnung

des Homer — die Perser und Ägypter hatten

keinen Homer — selbst den ausreichenden An-
haltspunkt zu seiner Verwerfung gibt; aber dem,
der den Dingen fern steht, mufs der 'Wahnsinn'

allerdings mafslos grofs erscheinen. Und hat

Arthur Schulz geglaubt, seinen Zuhörern die

zur Beurteilung der Sachlage nötigen Akten
wirklich ausreichend vollständig vorzulegen, wenn
er (S. 35) mit ein paar Andeutungen von dem
'Zwiespalt im Lehrerstande' spricht, den die huma-
nistische Bildung nach seiner Meinung geschaffen

hat? Und wie schildert Friedrich Schwend den
herrschenden Zustand des heutigen Gymnasial

-

Unterrichts? 'Überall dröhnen die Stimmen der

Lehrer heraus, und was hören wir sie ver-

kündigen? Sie lassen Worte sagen, Worte um-

formen . . . Worte, nichts als Worte!' Besitzt

er wirklich ausreichendes Beobachtungsmaterial,

um von dem Sprachunterricht so zuversichtlich

kurzweg versichern zu können, dafs in ihm die

Köpfe nur 'dumpf über der Grammatik hängen'?

Und 'dafs der farblos -trübe Schulunterricht die

Sinne ganz grundsätzlich abstumpft und ver-

blödet' (S. 84)? Und dafs 'der Lehrer, bisher

in ganz Deutschland durch eine unübersteigliche

Kluft von seinen Schülern getrennt, ein Erzieher

zu sein aufgehört hat oder selten war' (S. 94)?

Vorteilhaft hebt sich von solchen Wendungen,
die man bei aller Anerkennung für die Richtig-

keit mancher Bestrebungen ihrer Urheber nach

meiner Ansicht nur auf das entschiedenste ver-

urteilen kann, der letzte Vortrag des Weimarer
Tages ab, der Karl Steinwegs über 'Kunst und

Schule': auch, er greift zwar m. E. sehr fehl,

wenn er 'das Gymnasium alten Stils' nicht 'für

die Lebendigen arbeiten' läfst, aber er versteht

es durchweg, an die Bildungsziele der heutigen

Schule mit Verständnis anzuknüpfen und weist

auf sehr wohl gangbare Wege hin , um , ohne

Unterschätzung des 'verstandesmäfsigen Erfassens',

der ästhetischen Bildung im Unterricht eine Stätte

zu bereiten.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Deutscher Universitäts-Kalender begründet von Ober-

bibliothekar Prof. Dr. F. Aschers on. 67. Ausg.:

Sommer- Semester 1905. Mit amtlicher Unter-

stützung nach dem Tode des Begründers herausgegeben

von Dr. Th. Scheffer und Dr. G. Zieler. LT.: Die

Universitäten im Deutschen Reich. Leipzig,

K. G. Th. Scheffer, 1905. VIl u. 371 S. 8°. M. 1,50.

Die Herausgeber haben sich auch diesmal um eine

weitere Ausgestaltung des bewährten Nachschlagewerkes

bemüht. Vor allem ist jetzt zum ersten Male die Per-

sonalchronik der Universitäten erschienen, die zusammen

mit der Liste der neuen Habilitationen und der Todes-

fälle alle Veränderungen im Personalstande der deutschen

Universitäten seit dem Erscheinen des vorigen Jahr-

ganges des Kalenders verzeichnet. Erwünschte Bereiche-

rungen sind auch die Mitteilung der Geburtstage fast

aller Universitätslehrer, ferner die Angaben über die

Staatsangehörigkeit der Studierenden und schliefslich die

Übersicht über die akademische Presse.
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Notizen und Mittellungen.

Gesellscharten und Vereine.

Berliner Gytnnasiallehrer-Gesellschaft.

Mai-Sitzung.

Prof. Boehm sprach über die Frage: »Ist die Kurz-
jhtigkeit wirklicli eine Schulkrankiieit?» Er betonte

die Wichtigkeit der Schulhygiene und bedauerte, dafs teils

aus Scheu vor den Kosten vieles unterbleibe, teils ver-

kehrte .Mafsnahmen getroffen würden, wie Häufung der

wissenschaftlichen Stunden am Vormittag ohne Fortfall

des Nachmittagsunterrichts, Hallenturnen, Verlegung des

Turnunterrichts zwischen die Lehrstunden. Die Schuld

an der Kurzsichtigkeit aber würde der Schule zu Unrecht

beigemessen. Ihre Häufigkeit sei zwar nicht zu be-

streiten, ihre Zunahme in den höheren Klassen finde

aber genügende Erklärung in der mit zunehmendem
Alter fortschreitenden Entwicklung einer schon vorhan-

denen Anlage. Normal veranlagte Augen könnten die

von der Schule gestellten Anforderungen seh^f w'ohl ver-

tragen. Hochgradige Kurzsichtigkeit sei ein Gebrechen,

dem man innerhalb und aufserhalb der Schule durch
eine vernünftige Hygiene der Augen entgegentreten

müsse, aber sie zu beseitigen, werde die Schule ebenso
wenig imstande sein, wie sie das Übel verschuldet habe.

Personalehronik.

Der Prof. am Gymn. in Altona Dr. Alfred Puls ist

zum Direktor des Gymn. in Husum, der Oberlehrer am
Gymn. in Bocholt Dr. Julius Kaumann zum Direktor

des Gymn. in Attendorn ernannt worden.

Schulprogramme.

F. Resa, Theologisches Studium und pfarramtliches
Examen in Cleve-Mark. Ein Beitrag zur Bildungs-
geschichte des 18. Jahrh.s. Wipperfürth, Progymn.
56 S. 8».

Kleespies, Die pädagogischen Grundgedanken Her-
ders im Zusammenhange mit seiner Gesamtanschauung
und der geistigen Bewegung seiner Zeit dargestellt und
gewürdigt. Zwickau, Realgymn. 41 S.

Neu erschienene Werke.

H. Schiner, H. Bösbauer, L. Miklas, Fibel für

abnorme Kinder (Hilfsschulenfibel). II. Leipzig, Teubner.
Kart. M. 0,90.

Zeitschriften.

Pädagogische Studien. 26, 3. Fr. Schilling,
Schiller und seine Bedeutung für die Pädagogik der
Gegenwart. — N. Roestel, Naturwissenschaft und
Religionsunterricht. — C. Geisel, Über vorbereitenden
Religionsunterricht. — R. Herzog, Der Eintritt des
weltgeschichtlichen Unterrichts in den Kreis der Schul-
fächer.

Zeitschrift für französischen und englischen Unter-
richt. 4, 3. L. Köhler, Fremdsprachliche Rezitationen
an höheren Lehranstalten. — E. Rigal, Le Misanthrope
de Mohere. — W. Schaefer, Die methodische Behand-
lung des Verbs im romanischen Sprachunterricht.

Zeitschrift für mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Unterricht. 36,3. K. Kruse, Die unendliche
geometrische Reihe. — F.Ludwig, Weitere Abschnitte
aus der Biometrie (Forts.). — R. Müller, Über die
Dreiecke, deren Umkreis den Kreis der 9 Punkte ortho-
gonal schneidet. — E. von Weber, Einige Sätze
über die Krümmungskreise eines Kegelschnitts. — J.

Adamczik, Konstruktion der Achsen bezw. konjugierten
Durchmesser der Projektionen des Schnittkreises zweier
Kugelflächen.

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. 18,5. G.
Rostowzeff, Die praktischen Schwierigkeiten bei der
Befriedigung der hygienischen Forderungen an die Sub-
sellien. — E. Bayr, Vierter Rechenschaftsbericht des
\ereins »Kinderschutzstationen«. — Th. Ziehen, Über

Krampfkrankheiten im schulpflichtigen Alter. — Hirsch,
Die Hygiene des Schulkindes. — v. Sigmund, Die Be-

handlung der sexuellen Frage im naturwissenschaftlichen

Unterricht.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Ibn Ginni's Kitäb al-Mugtasab. Herausgegeben

und mit einer Einleitung und .Anmerkungen versehen

von Edgar Pröbster [Dr. phil.]. [Leipziger

semitistische Studien hgb. von A. Fischer und

H. Zimmern. I, 3.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1905.

XX u. 64 S. 8». M. 2,70.

Das passive Partizip der mittelvokaligen Ver-

ben veranlafste die arabischen Philologen zu mehr-

fachen Erörterungen, denn neben der herrschen-

den schwachen Bildung gab es eine seltnere starke

bei den Teroim und aufserdem zahlreiche Ana-

logie- und Zwitterformen. Einer der trefflichsten

Grammatiker, der 37 7 H. verstorbene Ibn Ginni,

verfafste eine fast erschöpfende Sammlung dieser

Formen, knüpfte allerhand Bemerkungen daran

und flocht nach arabischer Art manche Beleg-

verse ein. Die einzige Handschrift ist in einem

Sammelbande der Leipziger Universitäts- Biblio-

thek (DC 354) enthalten. In der Annahme, dafs

über diese Verbalklasse noch nicht das letzte

Wort gesprochen ist, und dafs das Opusculum

des Ibn Ginni mindestens als Stoffsammlung sei-

nen Wert behaupte, empfahl ich vor mehr als

vier Jahren Herrn Pröbster, diese Schrift her-

auszugeben. Seine Bearbeitung liegt nunmehr

unter wesentlicher Beihilfe Prof. .Aug. Fischers

vor. Damit ist die arabische Philologie um einen

sehr lehrreichen Text in sorgfältiger Herstellung

bereichert. Der Herausgeber will S. XX f. den

Titel der Handschrift rechtfertigen; ich bedaure

ihm nicht beistimmen zu können und lese mit

anderen ,al Muqtadab', die Improvisation, der

erste Entwurf. Den S. XVIII f. genannten Werken
des Ibn Ginni füge ich noch hinzu: an-nawädir

al mumatti^a, die genufsreichen Seltenheiten, von

denen Jacut uns eine Idee gibt (2, 490, 3; 3,

473, 3; 4, 638, 1). Es hätte sich empfohlen,

auf dem Titelblatt gleich den Inhalt des Schrift-

chens anzugeben.

Jena. K. Völlers.

Eduard Hermann [Dr. phiL in Bergedorf], Beiträge
zu den indogermanischen Hochzeitsgebräu-
chen. [Indogermanische Forschungen, hgb. von Karl

Brugmann und Wühelm Streitberg. XVII, 5.] Strafs-

burg, Karl J. Trübner, 1905. S. 373-387. 8°.

Der Verf. skizziert zu Anfang die Methode, die zu

der Erkenntnis führen kann, welche von den alten

Hochzeitssitten der europäischen und asiatischen Völker

wirkhch einen gemeinsamen .Ausgangspunkt haben und

welche sich blofs gleichmäfsig herausgebildet haben

mögen, weil eine andere ähnliche Sitte den Anlafs gab.

Er behandelt dann bei den Hochzeitsgebräuchen die

Stellung der Frau, die Kinderehe, die Enthaltsamkeit,
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Mädchenmarkt und Brautvvahl und stellt zum Schlufs

noch einiges Material für die Hochzeitsgebräuche der

Armenier, Iranier und Kelten zusammen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Deutsche Orient-Gesellschaft, in deren

Hauptversammlung am 12. Mai über einen erfreulichen

Aufschwung der Gesellschaft und über die sehr be-

achtenswerten Ergebnisse ihrer Unternehmungen im Laufe
des Vorjahres berichtet werden konnte, hat dem vor
kurzem ausgegebenen 26. Heft ihrer Mitteilungen nach
kaum vierzehn Tagen das 27. folgen lassen. Zu ihren

bisherigen Aufgaben, den Ausgrabungen von Babylon,

Assur und Abusir, hat sich die Gesellschaft noch eine

neue gestellt, die Erforschung und Aufnahme der Syna-
gogenruinen Galiläas. Von der zu diesem Zweck
kürzlich entsandten Expedition, die aus dem Regierungs-

bauführer Kohl, dem Priv^atdozenten und Direktorial-

assistenten Dr. Watzinger und dem dipl. Ingenieur Hiller

besteht, wird der erste, aus Teil Hum, dem alten Ka-

pernaum am See Genezareth, datierte Bericht veröffent-

licht, nach dem man wertvolle Ergebnisse erwarten darf.

Den Hauptinhalt des Heftes bildet ein zusammenfassender
Rückblick auf die Ergebnisse der .'Ausgrabungen von
Assur während der ersten 1 Vs Jahre, aus der Feder
ihres Leiters W. Andrae. Unter fortwährender Ver-

weisung auf die schon früher bekannten und die über-

aus zahlreichen neu gefundenen Inschriften berichtet

er über all das, was für die Kenntnis der Topographie
der Stadt Assur, der Chronologie und Geschichte des

alten assyrischen Reiches und der staunenswerten Bau-

tätigkeit seiner Herrscher während zweier Jahrtausende,

nicht minder aber auch für die Erweiterung unseres

Wissens auf kultur- und kunstgeschichtlichem Gebiet

geleistet worden ist; denn Assur ist tatsächhch die älteste

Residenz Assyriens gewesen und bis in neuassyrische

Zeit, ja bis in die persisch -parthischen Perioden hinein

ehrwürdige Tempelstadt geblieben. Dadurch ist zugleich

die Gewähr dafür gegeben, dafs auch die Fortführung

der dortigen Grabungen eine immer reichere Ausbeute
für die verschiedenen Zweige der Altertumswissenschaft

bringen wird. Dafs z. B. auch die Anthropologie und
Ethnologie dabei nicht zu kurz kommt, geht aus dem
den Schlufs des Heftes bildenden Aufsatz von W. Andrae
hervor; an der Hand vortrefflicher Zeichnungen und
Photographien gibt er darin eine höchst anschauliche

Schilderung von einem altassyrischen Gruftgewölbe mit

seinem Inhalt an Skeletten und Beigaben, das völlig

unberührt in dem Zustande gefunden wurde, wie es

nach der Bestattung vor vielleicht 3000 Jahren von dem
Trauergefolge verlassen worden war.

Der Harvard-Univ. hat der New Yorker Finanz-

mann Jacob Schiff die Summe von 200000 Mark zur

Verfügung gestellt, um 5 Jahre hintereinander je eine

Forschungsexpedition nach Palästina auszu-

senden.
Zeitschriften.

Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprach-

wissenschaft. 5, 3. A. Ungnad, Über Analogiebildun-

gen im hebräischen Verbum. — J. Hehn, Hymnen und
Gebete an Marduk. — F. Bork, Zur Erklärung der

elamischen Briefe. — G. Hü sing, Semitische Lehnwörter
im Elamischen.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Albert C. Clark [Fellow of Queen's College, Oxford],

The Vetus Cluniacensis of JPoggio.

Being a contribution to the textual criticism of Cicero

pro Sex. Roscio, pro Cluentio, pro Murena, pro

Caelio and pro Milone. [Anecdota Oxoniensia.
Texts, documents, and extracts chiefly from manu-
scripts in the Bodleian and other Oxford libraries.

Class. series. P. X.] Oxford, Clarendon Press, 1905.

LXX u. 56 S. 4° mit 2 Faksim.

Seit Halm ist der Verf. der erste, der mit

Eifer und Konsequenz die Eröffnung neuer

Textesquellen für die Kritik von Ciceros Reden
anstrebt: von dem Erfolg seiner Bestrebungen

hat uns seine Ausgabe der Miloniana, noch mehr
der verdienstvolle VI. Band seiner Oxforder Aus-

gabe der ciceronianischen Reden Zeugnis ab-

gelegt. Von dem letzteren hatte ich in diesei

Zeitschrift (1901, Nr. 25) zu berichten: di

günstige Urteil, das ich dort über die neu«

Ausgabe fällen zu dürfenglaubte, hat siel

mir seitdem noch mehr bestätigt, als ich si^

an der Hand des ausgebauten Klauselgesetzes

revidierte und der mannigfachen Verbesserungei

inne wurde, die das ausgedehnte kritische

Material dem Herausgeber beisteuerte (s. meiäi

»Klauselgesetz« S. 217).

Auch in diesem neuen Werk sehen wir den

Verf. als rüstigen und glücklichen Pfadfinder;

diesmal gilt seine Mühe hauptsächlich vier neuer

Reden — der Rosciana, Cluentiana, Murenians

und Caeliana; dazu kommt noch eine von der

früher behandelten, die Miloniana.

In seinen Briefen spricht Poggio öfter von

einer Handschrift von Ciceros Reden, die er ii

der berühmten, nachher von den Hugenottei

verbrannten Abtei von Cluny gefunden habet

will. Dafs sie die Rosciana und Mureniana ent'-

halten hatte, wufste man aus einem Briefe Guarii

nos; ein weiterer Brief Poggios bezeugte nocl

unter anderen die Cluentiana, und da ein Clunia-i

censer Katalog aus dem 12. Jahrh. eben di«

Mur. und Clu. und dazu die Mil, als in einei

Handschrift enthalten angibt, so identifiziert de

Verf. mit Recht diese Handschrift mit der voi

Poggio gefundenen und fügt den obengenannte!:

drei Reden noch die Miloniana an. Festen Bodei

gewinnen wir mit der Florentiner Exzerpten^

handschrift (=: B bei Clark), die auf Poggios

Mitarbeiter, Bartolommeo da Montepulciano zu-

rückgeht und Exzerpte der genannten vier Redet

und aufserdem noch der Caeliana enthält, die

somit gleichfalls dem Cluniacensis zu vindizieret

sein wird. Nach Ausweis der Exzerpte raufg

dieser Cluniacensis für die Cluentiana der bester

Klasse ST (bes. S.) nahe gestanden haben; fü

die Caeliana ist die Affinität unbestimmt; für die

Miloniana war er ein gern eil us des von Clark

entdeckten Harleianus. — Weiter führt ein

Pariser Codex {2 bei Cl.), der zuerst voi

Jausset für die Cluentiana konsultiert und mi^

Lambins Victorianus identifiziert worden ist; wie

der Verf. sehr hübsch nachweist, ist er für die

Mureniana der direkte Grofsvater des Guelferi
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oytanus (W), der bislang mit als die beste

Textesquelle galt, und zwar als eine noch in

l-Vankreich gemachte Kopie der Clun. ; dies Urteil

wird nun auf JS' zu übertragen sein. Ein weiteres

Interesse des .2' besteht in den Marginalien zu

Mi!., Cael. und Clu., die mit B durchaus überein-

immen und somit gleichfalls aus dem Clun.

stammen müssen.

Soweit der erste Teil der Untersuchung.

Der zweite (S. XXXVII ff.) gilt den in Italien

gemachten Kopien des Clun. bezw. der fort-

schreitenden Beeinflussung der italischen Vulgata

durch diese schwer entzifferbare Handschrift.

An erster Stelle steht hier der Laur. A
(= Lag. 10); da er laut subscriptio Anfang 1415

vollendet wurde, so mufs die Entdeckung Poggios

noch 1414 oder 1413 fallen. Ein Jahr später

fallt der Perusinus n] es schliefsen sich an

Laur. y, Laur.
;f,

Gadd. ip, Marc, b — lauter

voneinander unabhängige, wenn auch nicht reine

Quellen für die Rekonstruktion des Clun., die

somit durch eine Vergleichung dieser Hand-

schriften miteinander und mit 2 mit grofser

Sicherheit zu erzielen ist.

Dies der Inhalt der Einleitung. Der Text

selber (S. 1— 57) enthält die Kollation des B und 2]
beigegeben sind zwei Faksimiles des 2, deren

eines eine Probe der aus Clun. stammenden

Marginalien zur Cael. zeigt, das andere die

kritische Zeile der Mur. , die für das Verhältnis

von W zu .2' entscheidend ist.

Wie aus der kurzen Inhaltsangabe ersichtlich

ist, haben wir es mit einer Pfadfinderarbeit von

höchster Wichtigkeit zu tun, wie sehr durch

diese Wiederentdeckung des Clun. die diploma-

tische Kritik der betroffenen Reden auf eine

neue Grundlage gestellt wird, zeigt der Verf.

S. LIV sehr überzeugend an dem Beispiel der

Cluentiana. Für mich persönlich war es von

hohem Interesse, zu sehen, dafs die von mir

(Klauselg. S. 200) mit Rücksicht auf das Klausel-

gesetz verfochtene Echtheit der angezweifelten

Worte Clu. 84 nunmehr durch den Clun. bestätigt

wird, S. XXXVII. So darf denn die vom Verf,

in Aussicht gestellte Neubearbeitung der vier

Reden mit gröfster Spannung erwartet werden;
so viel ist sicher, dafs in der Textkritik der

ciceronianischen Reden die Ära Halm ihrer

Ablösung durch die Ära Clark entgegensieht.

St. Petersburg. Th. Zielinski.

John A. Scott [Prof. f. griech. Sprache an der North-
westernUniv. in Chicago], Studies in the Greek
vocative. [S.-.^. aus dem American Journal for

Philology.] Evanston, Illinois, 1905. S. 192— 196;
81—84; 32—43. 8°.

Scott hat seine Untersuchungen über den Vokativ im
Griechischen, die vor allem auf die Zusetzung oder Fort-
lassung der Interjektion eingehen, mit Homer und Hesiod
begonnen, worauf wir schon (1903, Sp. 2689) hinge-
wiesen haben. Der zweite Abschnitt betrifft Aischylos
nnd Sophokles und kommt zu dem Schlüsse, dafs sich

im Gebrauche des Vokativs kein Unterschied zwischen
ihnen zeige. Der dritte Aufsatz untersucht den Vokativ

bei den Lyrikern, bei Herodot, Euripides, Aristophanes
und Plato. Das Endergebnis ist, dafs die .Anwendung
der Interjektion stetig bei jeder Literaturgattung von
Homer bis Plato zugenommen habe, bis sie bei Plato

fast ausnahmslos geworden sei.

Notizen und Mittellungen.

PerROnalchronik.

An der Univ. Göttingen hat sich Dr. Ernst Pfuhl
als Privatdoz. f. klass. Archäol. habilitiert.

UiiiTersitit88chrirt«n.

Dissertationen.

L. Fahz, De poetarum Romanorum doctrina magica
quaestiones selectae. Giefsen. 143 S.

F. G. v. Papen, Der Thyrsos in der griechischen

und römischen Literatur und Kunst. Bonn. 61 S. mit

2 Taf.

G. Schmidt, De die natali apud veteres celebrato

quaestiones selectae. Giefsen. 35 S.

Neu erschienene Werke.

M. Schanz, Geschichte der römischen Literatur bis

zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. III.

2. Aufl. [Iwan v. Müllers Hdb. d. klass. .Altertumswiss.

VIII, 3.] München, Beck. M. 9.

Zeitschriften.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 19. P.

Thomsen, Textkritisches zum Onomasticon des Euse-

bius. — 20. R. Schneider, Vom Onager, d. i. der

Riesenschleuder. — O. C. D. , Ein griechisches Theater

in Kalifornien. — 21. A. Lud wich, Zu Hesiodos

Fragm. 70. — R. Fo er st er, Zu Pindar. — E. Hoff-
mann, Zu einem kretischen Epigramm.

Aiene e Roma. Marzo-Aprile. L. Galante, Alcuni

enigmi dell' Antologia. — G. Lanzani, II Dio di Pin-

daro. — N. Terzaghi, Le idee religiöse e morali di

Bacchilide. — B. Cotronei, Una Canzona di F. Testi

ed un' Elegia Ovidiana. — A. Romizi, Un critico e

un imitatore di Marziale.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

1. Otto Klinke [Oberarzt der Provinzial-Irrenanstalt

in Brieg], E. T. A. Hoffmanns Leben und
Werke. Vom Standpunkte eines Irrenarztes.

Braunschweig, Richard Sattler, [1903]. XX u. 235 S.

8°. M. 2,25.

2. E. T. A. Hoffmann, Das Kreislerbuch.
Texte, Kompositionen und Bilder, zusammengestellt

von Hans von Müller [Dr. phil.]. Leipzig, Insel-

Verlag, 1903. L u. 392 S. 8° u. 12 S. Querfol. .M. 6.

1. Die Ausgabe Griesebachs, in der Zeit

lebendiger Teilnahme an allem Romantischen er-

schienen, hat das Interesse für E. T. A. Hoff-

mann nicht wenig gefördert. Den Schriften und

der Persönlichkeit ihres Verfassers zugleich wen-

det sich Klinke in einer jener jetzt immer häufi-

ger werdenden psychopathischen Studien zu, für

die der Literarhistoriker dem .Arzt dankbar

sein mufs, wenn sie von rechter Einsicht in die

Bedingungen künstlerischen Schaffens geleitet

sind, und nicht im Poeten den Geisteskranken

mit dem Spürsinn des Rechtsanwaltes suchen, der
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auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren will. Der
Verf. der vorliegenden Schrift ist glücklicher-

weise von der milderen Observanz, und hält

einem Dichter mancherlei zugute. Er geht im

ersten Teil den nicht spärlichen ererbten und

erworbenen Anomalien in Hoffmanns Natur nach,

sucht sie zu bestimmen und in ihrer Wirkung
auf die künstlerische Persönlichkeit des Dichters

zu analysieren. Dabei wird der ungeheuren

Schaffenskraft des vielseitigen Mannes als einem

Symptom seelischer Stärke ihr volles Recht

gelassen.

Der zweite Teil greift Beispiele von Schilde-

rungen geistiger Anomaüen heraus und mifst sie

an den Erfahrungen des praktischen Irrenarztes;

eine Prüfung, die in hohem Grade zugunsten der

Beobachtungsgabe und des Wirklichkeitssinnes

des angeblichen Phantasten ausfällt; nur hätte

sich der Verf. auch die Mühe nicht verdriefsen

lassen sollen, der Benutzung medizinischer und

naturphilosophischer Werke (Schubert, Reil u. a.)

durch Hoffmann nachzugehen, und uns zu be-

lehren, wie weit aus dem Dichter der Theore-

tiker spricht.

So weit ist alles gut, und es wäre zu

wünschen, dafs Studien verwandter Art, wie sie

etwa Morris in mustergültiger Form vorgelegt

hat, die oft im Argen liegenden Pathologisches

behandelnden Teile unserer Biographien berichti-

gen helfen, damit allmählich die phantastischen

Krankheitsbeschreibungen und -benennungen (ich

erinnere nur an das fast keinem unserer Dichter

ersparte »Nervenfieber«) verschwinden mögen.

Leider ist aber das belehrende Büchlein sehr

nachlässig stilisiert. Wiederholte Paraphrasierun-

gen desselben Gedankens, trivialste Übergänge,

lästige Dittologien häufen sich, und das über-

geduldige Deutsche mufs sich ungewöhnlich arge

Mifshandlungen gefallen lassen. Wenn z. B. »in-

tolerant gegen Alkohol« ein medizinischer Ter-

minus ist, so ist es gewifs kein guter, aber

über seine Verwendung mögen die Fachgenossen

befinden; in einer Schrift, die für den gebildeten

Leser bestimmt ist, darf man ihn nicht anwenden,

wenn man darunter verstanden wissen will, dafs

jemand nicht viel verträgt. Und das ist nur ein

Beispiel für viele.

Warum spricht auch der sonst so ruhige

Verf. die überflüssigen Angriffe Griesebachs

gegen Gervinus — der hier nun gar zum »Lite-

raturprofessor« gemacht wird — und gegen

andere nach? Gewifs hat sich Scherer mit dem
einmal hingeworfenen Ausdruck »Spukgeschichten«

einigermafsen im Ton vergriffen; und dafs Ger-

vinus kein rechtes Organ für Hoffmann haben

konnte, ist doch von vornherein klar, selbst

wenn man nicht erkannt hat, dafs der letzte

Abschnitt des grofsen Werkes eine politische

Flugschrift und keine objektive Literatur^schichte

mehr sein will. Die Verdienste dieser Männer

bleiben davon unberührt, wie nur die irgend eines

grofsen Gelehrten, der in einem einzelnen Punkte

einmal fehlgegriffen hat; was würden die Ärzte

sagen, wenn daraufhin irgend ein Laie einen

Helmholtz als Medizinprofessor in Anführungs-

strichen kritisieren würde. — Eigentlich hat sich

doch schon der alte Apelles über derartige Be-

urteilungen abschliefsend geäufsert.

2. Der Wunsch, des Dichters Werk unserer

Zeit näher zu bringen, hat Hans von Müller
bestimmt, aus dem Kater Murr das »Kreislerbuch«

auszuscheiden, und in einem sorgfältigen Druck
des Insel -Verlages vereinigt mit einigen Kreis-

lerianis und dazu gehörigen Kompositionen vor-

zulegen. Das geschieht nicht ohne bedenklichen

Seitenblick auf die Philologen, die von Immer-
raanns Münchhausen her ja gegen solche Operai
tionen verstimmt scheinen. In unserm Falle is

aber die Wissenschaft durch genaue Nachweise

über Natur und Umfang des Auszuges, nötig ge-

wordene Änderungen, sogar Orthographie und

Interpunktion so ausgiebig zu Wort gekommeili

dafs manche angeblich kritische Ausgabe siel

daran ein Muster nehmen könnte. Gewifs kar

der Herausgeber für sich die Erfahrung ins Feie

führen, dafs weitere Kreise heutzutage gar keia^

Neigung mehr haben, den künstlichen Verschlin-«

gungen, an deren Auflösung die rein literarische

Zeit der Romantik gern Zeit^ und Geist setzte]

geduldig zu folgen, und vielleicht ist ja der tätig«

Mann unserer Zeit gar nicht so im Unrecht, wer

er nicht jeder Spielerei oder absichtlichei

Verschnörkelung — und das sind die Scherzt

von Jean Paul bis Immermann doch nur zu ofti

— nachdenken mag.

Auch der Literarhistoriker, für den das BucI

durchaus nicht bestimmt ist, wird dem Heraus

geber Dank wissen, denn die Einsicht in di«

Komposition des Kater Murr wird durch die

übersichtliche Zusammenstellung der Fragmente

entschieden gefördert; aber: ein »Kreislerbuch«

im Sinne dieser Ausgabe hat gewifslich nur it

Geiste Hoffmanns gelebt, und das NiedeH

geschriebene scheint im allgemeinen in der Reihen-^

folge entstanden zu sein, in der es im »Katel

Murr« eingelegt ist; daher fehlt die geschlossene

Form des echten Romans doch Oberall. Nichl

dafs eine fortlaufende Handlung mangelte; abei

es entsteht kein Ganzes, aus dem man nichts

herausnehmen oder dem man nichts hinzufügen

dürfte, ohne das Gleichgewicht zu stören, sonder

es ist ein lockeres Gebilde, in dem die Szene«

sorglos aneinander gereiht sind.

Deshalb möchte ich auch der schliefslich her-^

vortretenden Ansicht v. Müllers widersprechenJ

dafs man den Kreislerroman eigentlich nur ii

dieser Form recht geniefsen könne; ich meine,!

dafs Hoffmann sehr wohl gewufst hat, warum er

das Spiel so bunt mischte: im eigentlichen Kreis-

ler drängt sich das AbenteuerHche lärmend hervor.
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Neben tiefen und leidenschaftlichen Gesprächen

und einfach-menschlichen Erlebnissen läuft eine

mehr als romanhafte Fabel, und die Räuberroman-

tik, mit Mantel, Gift und Dolch, Kindvertauschung,

\hnungen und Geheimnissen überflutet alle Gren-

n. Der wackere Kater Murr mit dem Normal-

npfinden und Normaldenken des bildungsstolzen

\\'eltmanns' und Philisters versetzt den Leser

immer wieder in denjenigen Zustand der Ungeduld

zurück, in dem man das Wunder in die nüchterne

Alltagswelt herabwünscht, um aus der dumpfen

Atmosphäre der Plattheit und Selbstzufriedenheit

herauszukommen. Fehlt dies Element, so bilden

die leidenschaftlichen Gesten, die grellen Farben,

die sich ablösenden aufgeregten Vorgänge Disso-

nanzen, die, nebeneinander gestellt, unvergleich-

lich härter wirken, als getrennt durch die kater-

Hche Prosa.

Darüber mag man indes verschieden denken.

Jedenfalls schulden wir dem Herausgeber Dank
für seinen Plan ebensowohl, wie für die minutiöse

Sorgfalt der Ausführung, bei der nicht nur jede

der wohlgewählten Abbildungen, sondern auch

jede Zierleiste sorgfältig bedacht ist, und die in

wohltuendem Gegensatz steht zu der landläufigen

Art des Büchermachens.

Die Einleitung bringt eine Geschichte der

Kreislergestalt innerhalb des Hoffmannschen

Schaffens, eine Analyse des Romans, wertvolle

Andeutungen über den wahrscheinlichen Fortgang

und fragmentarische Bemerkungen zur Technik,

alles ohne überflüssiges Hypothesenwerk einfach

und sacbgemäfs abgehandelt; hoffentlich liefert

v. M. bald eine seiner angekündigten weiteren

Arbeiten über den genialen Musiker und Erzähler.

Berlin. Kurt Jahn.

Deutsche Literaturdenkmäler des i6. Jahrhunderts.
11: Hans Sachs. Aasgewählt und erläutert von
Julius Sahr [Oberlehrer a. D. am Kgl. Kadettenkorps
zu Dresden, Prof. Dr.]. 2., verm. u. verb. Aufl. [Samm-
lung Göschen. 24] Leipzig, G. J. Göschen, 1905.

144 S. 8». Geb. M. 0,80.

Der Herausgeber leitet das Büchlein mit einer Skizze
des Lebens von Hans Sachs sowie einer Würdigung
seiner Dichtung ein, die ischlicht und hausbacken, stets

tüchtig, gediegen und erquickend^ ist, und in der sich

3 nichts Hohles und Krankhaftes, nichts Aufgeblasenes
und Verkümmertest findet. Die Auswahl enthält 10
»Liederc, 2 dramatische Stücke (die Disputation zwischen
Chorherrn und Schuhmacher und der ins Paradies fah-

rende Schüler) und 14 Spruchgedichte. Die Texte sind
nach den Ausgaben von Keller, Goetze, Drescher, Goe-
deke und Tittmann gegeben. Am Fufse der Seiten wer-
den .sprachliche und sachliche Erklärungen geboten; den
Schlufs des Bändchens bildet ein Wortregister.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

In Wachwitz bei Dresden, wo Eichendorff
sich oft bei seinem Freunde, dem Grafen Baudissin, auf-
gehalten hat, soll ein Denkmal des Dichters errichtet
werden. Man beabsichtigt, es an seinem 50. Todestage,
dem 26. Nov. 1907 zu enthüllen.

Hcholproframme.

J. Leumann, Die Aussprache des Deutschen. Mit

besonderer Berücksichtigung dialektischer Eigentümlich-

keiten der deutschen Schweiz. Frauenfeld, Industrie-

schule. 87 S.

L. Wyplel, Blanka von Kastilien als Vorstufe der

Ahnfrau. Wien. 28 S. 8«.

>'• erschienene Werke.

K. Burdach, Schiller - Rede. Berlin, Weidmann.
M. 0,60.

A. Köster, Gedächtnisrede zur Feier der hundert-

jährigen Wiederkehr von Schillers Todestag am 9. Mai
1905. Leipzig, Carl Ernst PoescheL

A. Ludwig, Das Urteil über Schiller im 19. Jahr-

hundert Eine Revision seines Prozesses. Von der Ge-

sellschaft für Literatur und Kunst in Bonn gekrönte

Preisschrift. Bonn, Friedrich Cohen. M. 2.

O. Frankl, Schiller in seinen Beziehungen zu den

Juden und zum Judentum. M. Ostrau, Papauschek
(Leipzig, Robert Hoffmann).

H. V. Kleists Werke, hgb. von Erich Schmidt.

III. Bd. Leipzig, Bibliographisches Institut.

A. W. Fischer, Über die volkstümlichen Elemente

in den Gedichten Heines. [Berliner Beiträge zur german.

u. roman. Philol. XXVIII. German. Abt. 15.] Berlin,

E. Ehering.

Die Geschichte von Hrolf Kraki. Aus dem
Isländischen übs., erläut. und mit saggeschichtl. Parallelen

versehen von Paul Herrmann. Torgau, Friedrich Jacob

(F. Opitz).

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsche Philologie. 37, 2. H.

Stolzenburg, Die Übersetzungstechnik des Wulfila

untersucht auf Grund der Bibelfragmente des Codex ar-

genteus. — A. Götze, Vom Pfründmarkt der Curtisanen.

— H. König, Pamphilus Gengenbach als Verfasser der

Totenfresser und der Novella (Schi.). — R. Trautmann,
Zur gotischen Bibelübersetzung.— H.Schröder, Schüttel-

formen; Nhd. Puter »Truthahm; Nhd. nd. Schuft, nL

Schofl »Schurket.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Ugo Levi [Dr. phil.], I monumenti del dialetto

di Lio Mazor. Venedig, Druck von Visentini,

1901. 82 S. 8".

Lio Mazor war ein Marktflecken südöstlich

von Burano und Torcello in der Nähe von

Venedig; er wurde von den Genuesen im Jahre

1380 zerstört. Den Akten der Podestä, die im

Staatsarchiv in Venedig aufbewahrt werden,

entnimmt Levi Bruchstücke von Prozessen im

Dialekt (1313 — 14) und begleitet sie mit

fleifsigen sprachlichen Bemerkungen. Ich würde

sagen: zu fleifsigen, hätte ich nicht auch, als

ich kürzlich einen alten venetianischen Text ver-

öffentlichte, den gleichen Fehler der Oberfülle

begangen. Sicherlich wäre es besser gewesen,

nur auf das hinzuweisen, was im Dialekt dieser

Texte sich vom gewöhnlichen und wohlbekannten

Venezianisch unterscheidet. Mehr als überflüssig

ist, auch für die gewöhnlichsten Wörter Belege

über Belege beizubringen. Dagegen wäre im
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Wörterbuch mancher Beleg mehr erwünscht ge-

wesen.

Aber auch wenn man etwas von der

wirklichen sprachlichen Wichtigkeit abzieht,

bleibt die Veröffentlichung in einer andern Hin-

sicht wichtig. Diese Prozefsakten, in denen
die Aussagen der Parteien oder der Zeugen
ohne Retouche, lebhaft niedergeschrieben sind,

bieten uns oft vergnügliche Szenen aus dem
Volksleben und sind nicht wertlos für die Ge-
schichte der Bräuche in diesem kleinen, abge-

schiedenen Mittelpunkt des alten venetianischen

Lebens.

Catania. Paolo Savj-Lopez.

H. Baumann [M. A.], Der kleine To ussaint-Langen-
scheidt. Englisch. Berlin, Langenscheidtsche Ver-

lagsbuchhandlung, 1905. VII, LXXX u. 352 S. 8°

mit 1 färb. Taf. Geb. M. 3.

Unter Anwendung der Grundsätze der bekannten
Unterrichtsbriefe gibt das Büchlein eine knappe englische

Grammatik, eine Reihe von Gesprächen aus dem Tages-
leben , besonders auf der Reise, ein deutsch - englisches

Konversationswörterbuch und schliefslich ein englisch-

deutsches Sachwörterbuch.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

An der Univ. Jena ist Dr. phil. Anglers aus King
Williamstown in Kapland zum Lektor f. engl. Sprache

ernannt worden.

An der Univ. Wien hat sich Frl. Dr. Elise Richter
als Privatdoz. f. roman. Philol. habilitiert.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

W. J. Leicht, Garth's Dispensary. Krit. Ausg. I. :

Text. Heidelberg. 92 S.

F. Steffen, Die Alliteration bei Tennyson. Kiel.

83 S.

K. Knoblauch, Das Verhältnis der »Croniques ad-

mirables« zu den »Croniques inestimables» und zu

Rabelais. Würzburg. 74 S.

Nen erschienen« TVerlie.

Fr. W. Moorman, The Interpretation of Nature in

English poetry from Beowulf to Shakespeare. [Brandl-

Martin-Schmidts Quellen und Forschungen zur Sprach-

und Kulturgeschichte der germanischen Völker. 35. H.]

Strafsburg, Trübner. M. 6,50.

A. Young's Travels in France during the years

1787, 1788, 1789 edited by Miss Betham- Edwards.

[The York Library.] London , George Bell & Sons.

Geb. Sh. 2.

Zeitschriften.

Neuphilologische Mitteilungen. 1 905, 3. A. Wa 1 1 e n -

sköld, La simplification de l'orthographe fran9aise.

Revue d'Histoire litteraire de la France. Janvier-

Mars. E. Rigal, La mise en scene dans les tragedies

du XVI e siecle. — M. Masson, La composition d'une

»Meditation« de Lamartine: »Le passe«. — C. La-
treille, Bossuet et Joseph de Maistre d'apres des docu-

ments inedits. IL

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Ludo Moritz Hartmann [Privatdoz. f. Gesch. an

der Univ. Wien], Über historische Entwicke-
lung. Sechs Vorträge zur Einleitung in eine histo-

rische Soziologie. Gotha, Friedrich .\ndreas Perthes,

1905. VII u. 89 S. 8». M. 2,40.

»Professor Ernst Mach in aufrichtiger Ver-

ehrung zugeeignet«. Dieselbe Widmung findet

sich in einer gleichzeitig erschienenen kleinen

Schrift von Dr. Hans Kleinpeter, Die Erkennt-

nistheorie der Naturforschung der Gegenwart
(Leipzig 1905). Diese gemeinsame Hinneigung

zu dem Standpunkt Machs, dem man neuerdings

ja unter den Naturforschern öfters begegnet, ist

charakteristisch und gibt zu denken. Den Histo-

rikern stand diese Richtung bisher ganz fern.

Was vor allem hier erstrebt wird, ist die Ver-

werfung jeder »Metaphysik« oder wenigstens

dessen, was seine Anhänger dafür halten, die

Verbannung aller »Mystik«, aller Vorurteile, die

angeblich nicht der »reinen Erfahrung« ange-

hören. Die Berufung auf Kant wird mit Ab-

sicht abgelehnt, die Aufstellung einer »hypothesen-

freien Erklärung der Erscheinungen« (Ostwald)

ist das Ziel. Nichts kann lehrreicher sein als

ein solcher Versuch, ob er- nun zum Ergebnis

führt oder nicht. Und namentlich der Sozial-

wissenschaft im weiteren Sinne ist eine solche

Behandlung aufserordentlich heilsam, da hier

neuerdings eine bedenkHche Scholastik (» Neu-

kantianismus «^ anfängt einzureifsen. Freilich hat

Hartmann die Probeme mehr gestreift und an-

statt einer eingehenden Beweisführung sich mit

mehr aphoristischen Bemerkungen begnügt. Der

Raum reichte dazu nicht aus. Da ein eigenes

Kapitel ziemlich ausführlich die »Entwickelung

des Staates im klassischen Altertum« verfolgt

und der Schlufsabschnitt über »Fortschritt und

Ethik« ganz aus dem Rahmen herausfällt, so

bleiben nur etwa 60 Seiten für die eigentliche

Erörterung übrig: die grofsen prinzipiellen Fragen

können auf so knappem Räume nicht erledigt

werden. Dazu kommen zwei weitere Übelstände,

wodurch die neue Auffassung nicht scharf her-

vortritt. Einmal fehlt eine erkenntnistheoreti-

sche Grundlegung. Man weifs nicht recht, teilt

H. den Standpunkt der »immanenten Philosophie«

und des Phänomenalismus, den Mach vertritt, oder

ist er »naiver ReaHst« im alten Sinne? Diese

Vernachlässigung rächt sich auch im einzelnen.

Es scheint mir im ganzen, als ob H. mehr einige

Äufserlichkeiten von Mach übernommen, aber die

Grundgedanken seines Systemes — die Denk-

ökonomik, die Methode der Isolation und Ver-

gleichung, die Relativität unserer Urteile — aufser

Acht gelassen habe. Sodann zitiert H. wieder-

holt im Texte andere Autoren, deren Wort- und

Sprachgebrauch oft ganz abweicht und die von
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,11Jenen Voraussetzungen ausgehen : dadurch kommt
[ii.inche Verwirrung in die Materie. Ich begnüge

mich hier mit der Hervorhebung einiger Haupt-

punkte und werde an anderer Stelle auf die Dinge

irückkommen. Die Grundgedanken des Buches

:id: die Ablehnung aller Psychologie, die Lehre

)ra Zufall, die Anpassung und .Auslese als Ord-

nungsprinzip des geschichtlichen Lebens und das

Gesetz der extensiven und intensiven Vergesell-

haftung.

Der Ausgangspunkt H.s ist der Satz, dafs

msere Denkgewohnheiten auf dem Gebiete der

nistorischen Forschung mit denen auf anderen

Wissensgebieten in Übereinstimmung gebracht

werden« müssen. Diese Mahnung ist vor allem

auch gegenüber den neuerlichen Versuchen

Windelbands, Rickerts und Stammlers, eine

dauernde Scheidewand zwischen den Wissen-

schaften zu errichten, besonders wichtig. Und
so ist für H. die Geschichte nur ein Teil des

Gesamtkomplexes der Erscheinungen der orga-

nischen Natur. Er formuliert die Aufgabe der

Geschichtswissenschaft dahin (S. 6): »die an der

Spezies Mensch sich vollziehenden Erscheinungen

in ihrer zeitlichen Abfolge zu beobachten, in

ihrem Zusammenhange darzustellen und ihre Ent-

wickelung durch Anpassung und Auslese zu er-

klären.. Welch letzteres natürlich zur Voraus-

setzung hat, dafs die organische Natur durch

Anpassung und Auslese »erklärt« werden kann:

bekanntlich wird es aber durchaus bestritten,

dafs wir mit dem Selektionsprinzip, der »All-

macht der Naturzüchtung« (Weismann) einen tat-

sächlichen Erklärungsgrund gefunden hätten —
es sei etwa an Liebmann, Haacke, Driesch,

Eimer u. a. erinnert. Kassowitz, der Wiener
Kollege des Verf.s, spricht in seiner »Vererbung
und Entwicklung«, Wien 1899, direkt von einer

»Ohnmacht der Naturzüchtung«.

Es scheint zunächst, als wolle H. überhaupt

die Psychologie aus der geschichtlichen Betrach-

tung herauswerfen. Er spricht wiederholt von
dem »psychologischen Vorurteil«, das beseitigt

werden müsse. Aber es ist bei ihm doch anders

gemeint. Es soll nur der »bewufste Wille als

treibende Kraft« (S. 7), der »bewufste Wille als

Erklärungsprinzip« (S. 11) ausgeschieden werden.
»Die Fortschritte werden nicht ziel- und zweck-
bewulst gemacht, sondern unbeeinflufst von den
Wünschen der Menschen« (S. 20). Es sei Feti-

schismus, den bewufsten Willen als letzte Ur-
sache des einzelnen Geschehens zu betrachten.
Denn es ist durchaus nicht gestattet, den psycho-
logischen Teil der Erscheinungen loszulösen und
ihm eine selbständige Wirksamkeit zuzuschreiben.
Die Bewufstseinsvorgänge dürfen zwar bei einer

vollständigen Beschreibung der historischen Vor-
gänge nicht fehlen; aber sie dürfen nicht als

allein determinierende Faktoren aufser den physi-
kalischen bezw. physiologischen Vorgängen, die

von ihnen begleitet sind, angeführt werden (S. 8).

Es ist dieselbe Anschauung, die ich bereits vor

Jahren (Schmollers Jahrbuch 1900, S. 2l6j

gegenüber der Forderung Paul Barths vertreten

hatte. Und sie mufs von neuem gegen die Moti-

vationslehre Ad. Wagners und Sombarts be-

tont werden. H. sagt m. E. mit vollem Recht

(S. 31), es ist für die Darstellung der mensch-

lichen Handlungen ganz gleich, wie sie sich im

Bewufstsein der Menschen widerspiegeln. Die

Geschichte der »Denkgewohnheiten, der Ideen,

als Erscheinungen der Anpassung an die Um-
gebung und untereinander« bleibt als eine be-

sondere Aufgabe der Darstellung bestehen. H.

scheint hier einer Art psychophysischen Parallelis-

mus das Wort zu reden, indem er Physisches

und Psychisches nur als verschiedene Seiten der-

selben Entwicklung betrachtet. Aber beim Durch-

denken dieser These ergeben sich doch eine

ganze Reihe von Schwierigkeiten, auf die der

Verf. nicht eingeht: so vor allem die Tatsache,

dafs die »Ideen« nicht gleichzeitig mit den »Vor-

gängen der Aufsenwelt« stattfinden müssen, son-

dern ein selbständiges Dasein führen können

u. a. m.

Die Geschichte betrachtet H. nun als einen ein-

heitlichen Prozefs, bei dem eine gesetzmäfsige

»Abfolge der historischen Begebenheiten nicht

ausnahmslos exakt« festgestellt werden kann,

weil (?) die biologische, die entwickelungs-

geschichtliche Anschauungsweise (?) im Verhältnis

zur physikalischen nur provisorisch ist« (S. 25).

Liegt dieser Mangel also an der objektiven Kom-
pliziertheit der Dinge oder an unserer subjektiven

Betrachtungsweise? Er könnte doch auch an

der falschen Fragestellung liegen! Vielmehr mufs

»an die Stelle des bewufsten Willens oder der

aufsermenschlichen Teleologie der Zufall als

Triebfeder (?) treten.« Unter diesem Satze

habe ich mir gar nichts mehr vorstellen können:

die Ursachlosigkeit (»Zufall«) als Ursache (»Trieb-

feder«) — was soll das heifsen? Es ist doch

keineswegs richtig, dafs die »historischen Vor-

gänge, die nicht durch die Handlungen der Men-

schen, sondern von der äufseren Natur hervor-

gerufen sind, vom Standpunkt der Menschen aus

als Zufall erscheinen«; noch weniger ist es üblich

»die Begebenheit als Zufall zu betrachten, die

nicht mit dem Inhalte des menschlichen Willens

sich deckt« (S. 15). An andrer Stelle sagt H.

freilich (S. 30), dafs »die Umwelt bestimmte

Variationen erzeugt, dafs die Variation selbst

von der Umgebung bestimmt und ihre Zahl nur

beschränkt« ist. Diese Einflüsse sind demnach

kaum »zufällig« zu nennen, sondern bedingen ge-

rade die Gesetzmäfsigkeiten. — Damit hängt seine

Vorstellung zusammen, dafs die Gesetze der

Natur »ausnahmslos exakt wirken« müfsten, was

in der Geschichte nicht der Fall sei. Offenbar

nimmt H. damit für die Gesetze der Natur eine
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überempirische Geltung in Anspruch. Wenn man
aber auf dem Standpunkt Machs steht, so ist

das »Gesetz« nur ein abgekürzter Ausdruck für

Tatsachen der Erfahrung — es ist danach in

der Denkökonomie unseres Geistes begründet,

die solche kurzen Formeln sich schafft und sie

beständig mit den Tatsachen vergleicht. Keines-

wegs braucht aber in allen äufseren Gescheh-

nissen der Wirklichkeit das Gesetz »ausnahmslos

exakt« zur Geltung zu kommen, da die Wirkung
eines Gesetzes in dem konkreten Pralle durch ein

anderes Gesetz kompensiert werden kann: All-

gemeingültigkeit und Ausnahmslosigkeit sind eben

verschiedene Begriffe. Über die fälschliche An-

wendung des Wortes exakt will ich hier nicht

rechten; aber die ganze Vorstellungsweise des

Verf.s ist schief und entbehrt der erkenntnis-

theoretischen Begründung.

H. selbst formuliert das (!) Entwicklungs-

gesetz mit dem Worte von Rodbertus (S. 60)

»Extensiv und intensiv fortschreitende Gemein-

schaft ist das Gesetz der Geschichte«. Dieses

Gesetz der zunehmenden Vergesellschaftung »ist

nur ein Entwicklungsgesetz, nicht ein Gesetz im

Sinne der physikalischen Kausalität«: d. h, nicht

jeder historische Vorgang ist' zugleich auch Ver-

gesellschaftung, sondern es soll nur die Richtung

angegeben werden, in der sich die menschliche

Entwicklung vollzieht«. In der Biologie gibt es

bekanntlich ein solches allgemeines Gesetz nicht,

sondern es gibt nur empirische Gesetze, die inner-

halb der organischen Natur zur Geltung kommen.
Dagegen (S. 61) »bewegt sich die historische

Entwicklung auf dem Wege der Klassenkämpfe

in der Richtung nach der Aufhebung der Klassen

und auf dem Wege der Staatenkämpfe in der

Richtung der Aufhebung der Staatengegensätze«.

Allerdings weder das 19. Jahrhundert noch auch

das Altertum zeigt in concreto diese »Entwick-

lung«. Aber H. sagt auch ausdrücklich, dafs

»das Gesetz nicht auf jede willkürlich ausgewählte

Gruppe innerhalb der Geschichte angewendet

werden kann, z. B. auf eine bestimmte Natur,

einen bestimmten Staat, sondern nur auf die Ge-

samtheit aller Gruppen, in deren Kampfe sich

die Entwicklung vollzieht«. Leider erfahren

wir nirgends, was H. unter der »Gesamtheit

aller Gruppen« versteht. Er hatte freilich an

anderer Stelle (S. 50) gesagt, »dafs die Zu-

sammenfassung von Menschen zu einer Gruppe
etwas Subjektives ist, dafs wir nur der Ver-

einfachung wegen bestimmte gleichartige mensch-

liche Betätigungen gemeinsam betrachten«. Da-

nach wären also die »Gruppen« nur Gestaltungen

unseres Geistes, die wir uns selbst zu unserem

Gebrauche schaffen. Vielleicht ist die »Gesamt-

heit aller Gruppen« auch nur ein solches Ge-

dankenbild ? Es scheint andrerseits aber, als wenn

jene zunehmende Vergesellschaftung innerhalb der

subjektiven Gruppen etwas Objektives bedeuten

soll. Es mufs hier also wohl noch nicht alles

ganz stimmen. Oder sollte vielleicht doch noch

ein Rest jener verpönten, »auf unexakten Be-

obachtungen beruhenden Mystik« (S. 42) bei dem
Entwicklungsgesetz mitsprechen? Ich finde hier

überall mangelnde Schärfe der Begriffe und

mangelnde Klarheit der Vorstellungen, was viel-

leicht mit der Kürze der Darstellung zusammen-
hängt.

Die Geschichte ist für H. nur ein Kampf um
die besten Lebensbedingungen; die politische Ge-
schichte deshalb nur eine Funktion der Wirt-

schaftsgeschichte (S. 30). Wie wir schon wissen,

ist der gesamte Inhalt der historischen Entwick-

lung in der Dreieinigkeit: fortschreitende Ver-

gesellschaftung, fortschreitende Produktivität,

fortschreitende Differenzierung enthalten. Die

Form der Entwicklung vollzieht sich als direkte

Anpassung und Auslese im Kampfe ums Dasein.

Es ist falsch, von der »wirtschaftlichen Natur«

des Menschen zu sprechen: »wirtschaftliche

Handlungen und Bedürfnisempfindungen sind all-

mählich ausgebildete Anpassungserscheinun-
gen am Menschen« (S. 24); bei den Natur-

völkern sei die Arbeit nicht vom Spiel zu trennen

(S. 1 9). Allerdings findet er wenige Seiten

später, dafs die wirtschaftlichen Kategorien auch

in der organischen Natur anwendbar sind: Wirt-

schaftsorganisation, Produktion, Konsumtion, Ge-

brauchs- und Produktionsgüter, auch Wert gibt

es in der tierischen Wirtschaft. Man müfste

also doch wohl von einer »wirtschaftlichen Natur«

dieser organischen Wesen sprechen, die für die

Menschen erst eine späte Anpassungserscheinung

darstellen soll. Hat aber etwa die Qualle keine

Bedürfnisempfindung? — Der Kampf vollzieht

sich nun beim Menschen nicht einzeln, sondern

in Gruppen von verschiedener Gröfse und Zu-

sammensetzung, und die Gruppen führen den

Kampf bis zu einem gewissen Grade gemeinsam

(S. 33). Hier erhebt sich wieder ein prinzipieller

Einwand. Die Zuchtwahl hat es notwendiger-

weise immer mit der Auslese der individuellen

Abweichungen zu tun, da nur beim Individuum

eine Variabilität auftreten kann, die »gezüchtet <

und eventuell vererbt wird. Die Rassenmerk-

male verwirft H. ausdrücklich als Erklärungs-

prinzip. Nun entsinnen wir uns aufserdem, dafs

er in den Gruppen nur den subjektiven Ausdruck

»gemeinsamer Betrachtung gleichartiger individu-

eller Betätigungen« gesehen hatte. Also können

auch nur Eigenschaften gezüchtet werden, die dem

Individuum nützlich sind; denn (S. 50) die »Gruppe

darf nicht als etwas an sich und über den (einzel-

nen) Menschen Bestehendes hypostasiert werden« :

das wäre Metaphysik, ja Mystik. Das Selektions-

prinzip im Sinne Darwins und Weismanns scheint

mir also direkt aufgehoben, wenn H. als Ergeb-

nis (S. 37) »die Einwirkung der Natur auf die

menschlichen Gruppen und der menschlichen
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r,ruppen auf die Natur (Arbeit) sowie die Ein-

irkung der menschlichen Gruppen aufeinander

(^Politik)« findet. Denn das ganze Buch Darwins

handelt trotz des Titels »perservation of favoured

races in the struggle of life c immer nur von

dem Überleben der durch ihre Organisation be-

günstigten Individuen. Zudem ist die Ausdehnung

des Begriffes »Selektion« auf psychische »Ei-

genschaften«, von denen H. in Wirklichkeit bez.

der sozialen Gruppen allein noch redet, im Sinne

des Darwinismus ganz unmöglich. Hier handelt

es sich notwendig um somatische Anpassungen

durch den sogen. »Kampf ums Dasein«. Es

hat sich eben unvermerkt eine Vieldeutigkeit

des Sinnes, eine quaternio terrainorum unter-

geschoben. — Der Darwinismus nimmt be-

kanntlich noch das rein individuelle Hilfs-

prinzip der »geschlechtlichen Zuchtwahl«
zur Erklärung, von dem H. gar keine Notiz

nimmt, obwohl doch Kunst und Wissenschaft

nicht gut »Anpassungserscheinungen im Kampfe

ums Dasein« abgeben können. In den »Sozialen

Essays« von Huxley, der dasselbe Problem be-

handelte, fanden wir (DLZ. 1899, Sp. 1839 ff.)

ebenfalls diesen Widerspruch, den der Autor

dort selbst bemerkt hatte.

Doch ich breche hier notwendigerweise ab,

um nicht noch länger zu werden, und möchte an

anderer Stelle auf Einzelheiten zurückkommen.

Wie man auch sonst über die Schrift denken

mag: ein interessanter Versuch bleibt es immer-

hin. Vor allem — er regt zum Widerspruch an

und zwingt die Probleme von einer anderen

Seite zu betrachten. Das scheint mir schon

ein sehr grofser Gewinn zu sein, wenn wir auch

vieles als bisher nicht geglückt ansehen müssen.

Es scheint mir durchaus wünschenswert, dafs

auch einmal vom Machschen Standpunkte die

Probleme der Geschichtsphilosophie erörtert

werden, wobei es ganz gleich bleibt, ob man
persönlich diesen Standpunkt teilt oder nicht.

Der vorliegende Versuch ist eine erste Probe.

In H. haben sich mehrere Richtungen geschnitten,

die nicht notwenig miteinander in Verbindung

zu stehen brauchen: Darwin und Marx, Mach und

Gumplowicz. Er mag vielfach als ein Hecht im

Karpfenteiche angesehen werden: vor allem auch,

weil es ein Historiker von Fach ist, der diese

Ketzereien geschrieben hat. Das ist an sich noch
kein Einwand gegen diese Betrachtungsweise

selbst. Die Vorträge sind mehr Prolegomena als

ein durchgeführtes geschlossenes System. Viel-

leicht findet der Verf. die Mufse, die vorgetragenen
(jedanken weiter zu durchdenken und von den
vielen Widersprüchen, die ihnen noch anhaften,

zu befreien. Aber der Mut, den er zeigte, sich

auf einen eigenen Standpunkt zu stellen, sollte

in dieser ausführlichen Anzeige seine Anerkennung
finden.

Leipzig. Franz Eulenburg.

L. Holzapfel [Dr. phil.], Der Endtermin der Galli-
schen Statthalterschaft Cäsars. [Beiträge zur
alten Geschichte hgb. von C. F. Lehmann und E.

Kornemann. V, 1.] Leipzig, Dieterich (Theodor
Weicher), 1905. S. 107— 116. 8".

Holzapfels Aufsatz knüpft an die Abhandlung O.

Hirschfelds im vorigen Bande der »Beiträge« an, der die

allgemein herrschende Annahme, Cäsars Statthalterschaft

sei bis zum 1. März 49 verlängert worden, als irrig er-

klärt (s. DLZ. 1904, Sp. 1375). H. untersucht Hirschfelds

einzelne Angaben und spricht am Schlufs dieser Unter-

suchung die Ansicht aus, dafs die der Statthalterschaft

Cäsars zugeschriebene gesetzliche Dauer von zehn Jahren

(1. März 59 bis 1. März 49) nicht nur durch die histo-

rische Überlieferung einstimmig bezeugt, sondern auch
durch Cicero und Hirtius bestätigt wird. Zum Schlufs

führt er noch Cic. 2. Philipp. § 24 und Att. VII, 6, 2

an, deren »Wortlaut wohl eine verschiedene Interpreta-

tion gestattet, aber doch mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit auf die Verlängerung des ursprünglich festge-

setzten Quinquenniums um weitere fünf Jahre bezogen
werden darf«. Die Überlieferung sei nicht blofs äufser-

lich wohl beglaubigt, sondern habe auch die innere

Evidenz für sich.

Notizen und Mitteilungen.

Scbalprogramni.

Dr. Werenka, Die Schlacht bei Mantinea am 13. Juli

362 v. Chr. Mit Verwertung von Reiseerinnerungen.

Czernowitz, Gymn. 12 S. 8'.

Ken erschienene Werke.

F. Stä heiin. Der Antisemitismus des Altertums in

seiner Entstehung und Entwicklung. Basel, C. F. Len-

dorff. -M. 1,20.

A. Chudzinski, Staatseinrichtungen des römischen

Kaiserreichs in gemeinfafslicher Darstellung. [Gymna-
sial-Bibliothek hgb. von H. Hoffmann. 39.J Gütersloh,

C. Bertelsmann. M. 2.

M. Schermann, Der erste punische Krieg im Lichte

der Livianischen Tradition. Tübinger Inaug. - Dissert.

Tübingen, Laupp. M. 2,50.

Zeitschriften.

Archiv für Religionswissenschafl. 8, 2. Th. Nöl-
deke, Mutter Erde und Verwandtes bei den Semiten.
— R. Reitzenstein, Zwei hellenistische Hymnen. L
— A. Furtwängler, Charon , eine altattische Malerei.

— P. Stengel, 'Ai^t,^ xX-jto-iu/.oc. — W. Köhler,
Die Schlüssel des Petrus, Versuch einer religions-

geschichtlichen Erklärung von Matth. 16, 18. 19. —
L. Sternberg, Die Religion der Giljaken.

Hislorische Vierieljahrsschrift. 8 , 2. Nachrichten

und Notizen. II. — 0. Mafslow, BibUographie zur

deutschen Geschichte.

Deutsche Geschichtsblätter. Mai. A. Tille, Neuere

Wirtschaftsgeschichte.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Theodor Kraayvanger [Dr. phil]. Die Organi-

sation der preufsischen Justiz und Ver-

waltung im Fürstentum Paderborn,

1802— 1806. [Münstersche Beiträge zur

Geschichtsforschung hgb. von Aloys Meister.

N. F. V.] Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1905.

71 S. 8°. M. 1,80.

Kraayvanger bietet keine eigentliche Fest-

schrift zur Erinnnerung an die vor (ungefähr)
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100 Jahren erfolgte Besitzergreifung des früheren

Fürstbistums Paderborn durch Preufsen nach

dem Lüneviller Frieden 1802; die Säkularfeier

hat ihn jedoch angeregt, die wichtigsten Mass-

nahmen der preufsischen Regierung zur Ordnung
des neu gewonnenen Bezirkes quellenmäfsig zu

schildern; eine weitere Untersuchung soll der

Organisation des Schul- und Kirchenwesens ge-

widmet werden.

Der Verf. gibt zunächst einen Überblick

über die Verfassung und wirtschaftliche Lage

des Fürstentums zur Zeit der Besitzergreifung

durch Preufsen (S. 1— 12). Er kommt zu dem
Resultate: »Wohin wir unser Auge auch schwei-

fen lassen, überall sehen wir das Fürstentum in

Zerfall, sodafs nur eine kräftige Reorganisation

es retten konnte und deshalb die Besetzung

durch die Preufsen als ein grofses Glück er-

schien.« Das Gerichtswesen war sehr zerfahren,

die Gerichte waren von buntscheckiger Ver-

schiedenheit; namentlich fehlte es an rechtskun-

digen, unparteiischen Richtern. Preufsen führte

ein zunächst von der Regierung in Münster ab-

hängiges »Obergericht« mit dem Titel »Regie-

rungsdeputation« in Paderborn ein und gab den

Städten und neu umgrenzten Bezirken des

flachen Landes eine Reihe »Untergerichte«.

Am 1. Juni 1804 wurde dtis Allgemeine Preufsi-

sche Landrecht, am 11. Dezember 1805 das

Allgemeine Kriminalrecht eingeführt. Für die

Justiz wurden dadurch befriedigende Zustände

geschaffen (S. 13 — 39). Weniger glücklich

war die Neuorganisation der Verwaltung. Für

Paderborn wurde kein eigenes Administrations-

kollegium errichtet; das Land blieb der »Kriegs-

und Domänenkammer« in Münster unterstellt;

für die drei neu eingerichteten Kreise wurden

zwar gutgesinnte, aber an strenge Verwaltungs-

arbeit nicht gewöhnte Männer aus dem heimi-

schen Adel zu Landräten gewählt; die Umbildung

der städtischen Behörden mifslang, sodafs bei

der französischen Okkupation 1806 die Regierungs-

raafsnahmen noch nicht durchgeführt waren (S. 39

— 50). Das Steuerwesen erfuhr keine durch-

greifende Umgestaltung; man begnügte sich vor-

erst, die früher eingerichteten Kassen besser

zu verwalten (S. 51— 62). Die Münzreform vom

1. Juni 1803 war bei der Unzahl der in Kurs

befindlichen Münzsorten und der Verschiedenheit

der Bewertung durchaus notwendig, stiefs aber

auf grofsen Widerstand beim Volke (S. 62— 64).

All diese Mafsregeln und manche gut vorgear-

beitete Pläne zur Hebung des Landes zeigen

die Tüchtigkeit des neuen preufsischen Beamten-

tums. Preufsen hatte in der kurzen Zeit von

vier Jahren (1802 — 6) eine neue glücklichere

Entwicklung des Landes kräftig angebahnt

(S. 64—71).
Seine Hauptaufgabe hat Kr. gut gelöst; die

im Kgl. Staatsarchive zu Münster lagernden

Berichte der preufsischen Beamten bilden die

gute Unterlage für seine Ausführungen. Die Be-

urteilung ist im ganzen zutreffend. Nur scheint

er dem Widerstände der Paderborner gegen

die Mafsnahmen der neuen Regierung zu

viel Wert beizulegen; das Volk mufste sich

erst mit dem Gedanken an die neue Verwaltung,

die oft scharf in die frühere Selbstverwal-

tung eingriff, vertraut machen. Auch ist die

Übersicht über die Zustände unter dem früheren

bischöflichen Regimente nicht gut gelungen.

Als Muster hätte die nur auf der letzten Seite

erwähnte Schrift von Philippi, 100 Jahre Preu-

fsischer Herrschaft im Münsterlande, Münster

1904, die ebenso kurz und übersichtlich, wie

objektiv und gründlich die sehr ähnlichen Ver-

hältnisse des benachbarten Münsterlandes schil-

dert, dienen können. Jetzt ist auch der erste

Teil des aus dem Vollen heraus bearbeiteten

Aufsatzes von W. Richter, Der Übergang des

Hochstifts Paderborn an Preufsen (Westfäl. Ztschr.

62 (1904) II. S. 163 ff.) erschienen, worin manches

von Kr. nur angedeutete ausführlicher enthalten

ist. Aufgefallen ist mir die nachlässige Art des

Zitierens der Druckwerke.

Arnsberg. Johannes Linneborn.

Max Rackwitz [Oberlehrer Dr.], Philipp IL, Bischof
von Speier. I. Teil: Bis zum Jahre 1518. [Wissen-

schaftl. Beilage zum Jahresbericht der Charlottenschule

zu Berlin. Ostern 1904.] Berlin, Weidmann, 1904.

24 S. 4». M. 1.

Der Verf. betrachtet zuerst den Bischof Philipp von

Flörsheim als Geschichtsschreiber. Seine Chronik ist

nach ihm, entgegen den Urteilen von Waltz und Ulmann,

kaum tendenziös zu nennen; sie ist sogar bei den

fortwährenden Hindernissen, die die Pfalz Philipp z.B.

bei seiner Wahl sowohl in Worms als auch in Speier

bereitete, möglichst objektiv. Die Erzählung des Bruh-

rainer Bauernkrieges stammt nicht von Philipp, seine

Tagebücher sind bis jetzt noch verloren. — Rackwitz

berichtet darauf über Kindheit und Jugend des 1481

geborenen Philipps, um dann zum 2. Teil seiner Ab-

handlung, den Beziehungen des Bischofs zu seinem

Schwager Franz von Sickingen und zur allgemeinen

Reichspolitik überzugehen. Dieser Teil ist bis zum

Jahre 1518 geführt, eine kritische Würdigung gedenken

wir nach Erscheinen des Schlufsteils zu bringen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Gesellschaft für rheinische Geschichts-

kunde hat zwei Preise der Mevissen-Stiftung von

je 2000 Mark für die folgenden Aufgaben ausgeschrieben :

1. Organisation und Tätigkeit der brandenburgischen

Landesverwaltung in Jülich -Kleve vom Ausgange des

J. 1610 bis zum Xantener Vertrag (1614). — 2. Die

Entstehung des mittelalalterlichen Bürgertums in den

Rheinlanden bis zur Ausbildung der Ratsverfassung

(ca. 1300). Verlangt wird eine systematische Dar-

stellung der Wandlungen auf politischem, rechtlichem

und wirtschaftlichem Gebiet, die die bürgerhche Kultur

in den Rheinlanden seit dem 10. Jahrh. heraufgeführt

haben. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei der Ver-

teilung und den Rechtsverhältnissen des Grundbesitzes

sowie den Wechselbeziehungen der Rheinlande mit den

Nachbargebieten, vor allem mit der kommunalen Be-

wegung in Nordfrankreich und den Niederlanden zuzu-
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wenden. Die Bearbeitungen sind unter dem Namen
der Bewerber oder anonym mit einem Sinnspruch und

den üblichen Förmlichkeiten bis zum 31. Jan. 1906 an

den Vorsitzenden der Gesellschaft, Archivdirektor Prof.

Dr. J. Hansen in Köln einzureichen. Die Entscheidung

über die Verleihung des Preises erfolgt durch den Vor-

stand der Gesellschaft.

Fersonalfhronlk.

Die philos.-histor. Klasse der k. k. Akad. d. Wiss.

zu Wien hat den stellvertr. V^orsitzenden der Zentral-

direktion der Monumenta Germaniae historica. Geh.

Reg.- Rat Prof. Dr. Oswald Hoider-Egger in Berlin

zum korresp. Mitgl. gewählt.

\'ersetzt worden sind die Archivassistenten Dr. Franz
Gundlach von .Marburg an das Staatsarchiv in Schles-

wig, Dr. Eduard Reibstein von Danzig an das Staats-

archiv in Magdeburg und Dr. Ernst Müller von Magde-
burg an das Geheime Staatsarchiv in Berlin.

Der Archivsekretär am Kgl. Sachs. Hauptstaaats-

archiv zu Dresden Dr. Hans Beschorner ist zum
Staatsarchivar ernannt worden.

Schiüprogramnie.

R. Strecker, Beiträge zur Geschichte der Stadt

Oppenheim. I. Oppenheim, Realschule. 20 S.

H. Gehlsdorf, Preufsische und österreichische

Reichspolitik im Jahrzehnt vor dem siebenjährigen Krieg.

I. Von 1746—1750. Nauen, Realgymn. 58 S. 8°.

Nea erschienene Werke.

R. Mulot, John Knox 1505 — 1572. [Schriften des
Vereins für Reformationsgeschichte. 84.] Halje, in Komm,
bei Rudolf Haupt. M. 1,20.

A. Körte, Die Konzilpolitik Karls V. in den Jahren
1538— 1543. [Dieselbe Sammlung. 85.] Ebda. M. 1,20.

t P. Scheffer-Boichorst, Gesammelte Schriften.

II: Ausgewählte Aufsätze und Besprechungen. [Histori-

sche Studien, veröff. von E. Ehering. 43.] Berlin, E.

Ehering. M. 7,50.

P. von Niefsen, Geschichte der Neumark im Zeit-

alter ihrer Entstehung und Besiedlung. [Schriften des
Vereins für Gesch. d. Neumark.] Landsberg a. W., in

Komm, bei Fr. Schaeffer & Co.
A. Luchaire, Innocent III. La Croisade des Albi-

geois. Paris, Hachette & Cie. Fr. 3,50.

Ch. Schmidt, Le grand-duche de Berg. [Biblio-

theque d'histoire contemporaine.] Paris, Alcan. Fr. 10.

E. G. Bourne, Spain in .\merica. [The .American
Nation. III.] New York and London, Harper Brothers.
$2.

W. Friedensburg, Die ersten Jesuiten in Deutsch-
land. [Schriften für das deutsche Volk hgb. vom Verein
f. Reformationsgesch. 41.] Halle, Rudolf Haupt.

A. Witt, Die weltliche Komödie. Stuttgart, Strecker
& Schröder.

Zeitschriften.

Studi storici. 13, 3. G. Volpe, Lambardi e Romani
nelle campagne e nelle cittä. Per la storia delle classi
sociali, delle Nazioni e del Rinascimento italiano (cont.).— .\. Crivellucci, Les Eveches d'Italie et l'invasion
Lombarde. — P. Pecchai, Un Serventese Ghibellino
medito per la battaglia di Montecatini.

Revue des Ettides historiques. Mars-Avril. M.Ma-
rion, Le garde des sceaux Lamoignon et la reforme
judiciaire de 1788. — L. Misermont, Le double bom-
bardement d 'Alger par Duquesne et la mort du consul
Le Vacher (suite). — H. Stein, Michel Fere createur
du port du Hävre.

Entgegnung.

Herr A. Wahl hat in Nr. 20 der Deutschen Literatur-
zeitung mein kleines Buch >Bonaparte, Byron und die
Briten« einer Besprechung unterzogen, die mir eine
kurze Entgegnung abnötigt. Schon früher hatte Hr. W.

(DLZ. 1901, Nr. 36) über mein Schriftchen »Der erste

Konsul Bonaparte und seine deutschen Besucher« eine

wenig freundliche Rezension veröffentlicht, die sich, wie
auch im gegenwärtigen Falle, zu der übrigen Kritik in

einen möglichst schroffen Gegensatz stellte. Da er an
dem Büchlein selbst — aufser meinem Stil — wenig
auszusetzen fand, so hielt er sich an meine Gewährs-
männer, deren Urteile über den Konsul Bonaparte ich

übrigens nur als zeitgenössische »Stimmungsbilder« zu-

sammengestellt hatte, und erklärte sie für unbedeutende
»Durchschnittsmenschen«, »denen nicht nur jeder politi-

sche Blick, sondern auch die Fähigkeit, gu( zu beobachten,
gänzlich fehlte-. Es mag für Hrn. W. unangenehm sein,

aber ich mufs es doch hier sagen, dafs zu diesen Durch-
schnittsmenschen Schlegel, Campe, J. F. Reichardt (der

Komponist), Wessenberg-Ampringen, der Pathologe Frank,

Seume, Kotzebue, Friedr. Heinr. Jacobi und noch etliche

andere Staatsmänner, Schriftsteller und Gelehrte gehörten,

die in Deutschland sonst nicht gerade zu den urteils-

losen »Durchschnittsmenschen« gerechnet zu werden
pflegen. Immerhing mag das mehr Ansichtssache sein,

und ich will heute nicht mehr näher darauf eingehen.

Die Besprechung meines neuesten Buches wimmelt
aber geradezu von sachlichen Unrichtigkeiten, schiefen

Ansichten und tatsächlichen Entstellungen. Zunächst
werde ich gleich anfangs von Hrn. W. als »Gymnasial-
professor'- bezeichnet, ein Titel, den ich nicht führe und
niemals geführt habe. Übrigens darf ich wohl annehmen,
dafs der Hauptakzent in der mir von Hrn. W. beigelegten

Titulatur auf dem ersten Teile dieses zusammengesetzten
Wortes ruht und dafs er mit dem ganz überflüssiger- und
wie gesagt fälschlicherweise mir beigelegten Prädikat sagen
will, ich gehöre einem Stande an, der nach seiner Ansicht

in der aula academica so recht eigentlich nichts zu sagen
hat. In dieser meiner Auffassung bin ich durch den
wegwerfenden Ton seiner Besprechung bestärkt worden.
Wenn mein Buch nichts enthält als »Bombast«, »nai»-e

Unbilligkeit«, »gänzlichen Mangel an Verständnis*, und
was der Kosenamen mehr sind, so ist es wirklich zu
bedauern, dafs Hr. W. die kostbaren Stunden geopfert,

die ihm das Lesen und Besprechen eines nach seiner

Darstellung unter der Kritik stehenden Machwerks ge-

kostet haben müssen, und das um so mehr, als besagtes
Machwerk wieder in einem Stil abgefafst ist, den er als

»abgeschmackt und abstofsend« bezeichnet, was, neben-
bei bemerkt, für mich als alten Journalisten und lang-

jährigen Mitarbeiter an einer Anzahl grofser Zeitungen
und Zeitschriften geradezu herzbrechend sein mufs.

Doch zu den sachlichen Unrichtigkeiten und Unter-
stellungen der W.schen Rezension. Hr. W. behauptet,

5 anders als durch Hysterie könne ich mir die bekannten
Widersprüche Byrons in seinem Verhalten Napoleon gegen-
über nicht erklären«. »Besonders heftig«, fährt er fort,

»ist natürlich die Hysterie dann, wenn 'Übermensch Byron'
über 'Übermensch Napoleon' ungünstig urteilt«. Hr. W.
unterschiebt mir hier die groteskesten Behauptungen, von
denen in meinem Buche nichts zu lesen steht. Dort wird
nur gesagt, dafs Byron Hysteriker gewesen, eine Tatsache,

von der die neueren Byronbiographen, z. B. Ackermann
(der allerdings auch »nur« Gymnasialprofessor ist) und
Koeppel (letzterer Universitätsprofessor) ebenso überzeugt

sind wie ich und woran aufser Hrn. W. heutzutage über-

haupt kaum jemand zweifeln dürfte. Die grellen Wider-
sprüche in den Äufserungen des Dichters und des Men-
schen Lord Byron sind nur wirklich auf hysterisch-ner-

vöser Basis leicht und ungezwungen zu erklären. Jeden-

falls ist das eine These, hinsichtlich deren ich mich auf

Nervenspezialisten wie Binswanger (Jena) und Steiner

(Köln) berufen darf. Wenn Hr. W. sich zutraut, sie zu

widerlegen — wohlan! Aber mit Scherzen wie diesem:

ich hätte Byron zu einem »hysterischen Über- Impressions-

Menschen « gemacht, ist die Sache doch wohl nicht ab-

getan, und ich finde dergleichen billige Ware eines Man-

nes, der sich mir gegenüber ein so vornehmes Air zu

geben wünscht, wirklich kaum recht würdig.
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An anderer Stelle sagt Hr. W. wörtlich folgendes:

»Wenn die englische Publizistik sich ein paarmal so weit

hinreifsen liefs, ohne zur Ermordung Napoleons geradezu
aufzufordern, doch in den Andeutungen den gewaltsamen
Tod des Tyrannen als einen Segen für Europa zu be-

zeichnen, so sollte man dabei nicht an afrikanische Wilde
erinnern, sondern — so viel näher liegend — an die

sehr viel deutlicheren Aufforderungen der hoch gepriese-

nen französischen Revolutionäre ihrem eigenen König,

Ludwig XVI., gegenüber«. Nichts zeigt besser als diese

Worte, welche V^erdrehungen von Stellen meines Werkes
Hr. W. sich erlaubt, um sich alsdann über das — ab-

sichtlich oder unabsichtlich — hergestellte Zerrbild zu

amüsieren. Zunächst ist es ganz falsch, dafs die eng-

lische Publizistik zur Ermordung Napoleons nicht »gerade-

zu aufgefordert« habe. Ich habe in meinem Buche Be-

weise dafür gegeben und könnte diese, wenn es nicht

zu weit führte, sogar noch um einige vermehren. Von
Windham und dem unter englischem Schutz arbeitenden

Emigranten Peltier sind derartige Aufforderungen, von
letzterem sogar mit aller nur wünschenswerten Offenheit,

an das Publikum gerichtet worden; der englische Jour-

nalist Goldsmith hat (S. 129 meines Buches) zu einer

Subskription für die Ermordung des französischen Kai-

sers öffentlich aufgerufen und selbst ein Mann wie Co-

leridge hat dem ziemlich unverblümt beigestimmt. Zwei-

tens: die Stelle von den afrikanischen Wilden (S. 53

m. B.) stammt nicht, wie der Leser der W.sehen Be-

sprechung vermuten mufs, von mir, sondern von einem

französischen Autor und ist ausdrücklich als Zitat

von mir angeführt worden. Drittens: Von den

französischen Revolutionären ist in meinem Buch in die-

sem Zusammenhang überhaupt nicht die Rede und am
wenigsten habe ich sie jemals »hoch gepriesen«.

Ebensowenig habe ich Ludwig XVIII. persönlich

ein »welkes Emigrantengesicht und eine verschollene

Uniform« (letzteres wäre übrigens an sich gar nicht un-

richtig) zugeschrieben, sondern diese Attribute beziehen

sich, wie jeder Leser der betreffenden Stelle verstehen

mufs, auf die Umgebung des französischen Königs und
sind hier völlig berechtigt (vgl. S. 165— 166 m. B.).

Auch habe ich Ludwig XVIII. nicht als »Memme« schlecht-

hin, sondern nur im Gegensatz zu Napoleon (»dem Kriegs-

gott«) einmal mit diesem Ausdruck bezeichnet — ein

kleiner, aber sehr charakteristischer Unterschied.

Endlich will mich der Hr. Rezensent zu einem »idea-

listischen« Narren stempeln, indem er meine Anschau-

ungen über die enghsche Politik, deren Egoismus ich

wohl einmal durch ein Epitheton wie »Kaufmannspolitik«

gekennzeichnet habe, lächerlich zu machen sucht. Hier-

mit hängt auch wohl die durch nichts gerechtfertigte Be-

hauptung zusammen, dafs ich, wie Hr. W. es formuliert,

»fortwährend den Eindruck erwecke, als ob die Gegner

der beiden Übermenschen (B^Tons und Napoleons), be-

sonders die britischen, fast ausnahmslos alberne Tröpfe

gewesen seien«. Hr. W. mufs mein Buch durch eine

eigentümliche Brille, wie es scheint, in einem Konvex-

spiegel, gesehen haben.

»Ein Trosl ist mir geblieben«. Wer Hrn. W.s eigene

neueste literarische Leistung kennt, weifs, dafs ich die

Ehre, von ihm literarisch »vernichtet« zu sein, mit einem

hochberühmten Manne teile. Dem »naiven Gymnasial-

professor« ist dieser Mann oft als ein leuchtendes Vor-

bild auf den Pfaden der Forschung erschienen. Er

heifst — Hippolyte Taine.

Bonn. Paul Holzhausen.
Antwort.

Meine Besprechung der Schrift Holzhausens, »Bona-

parte, Byron und die Briten« in Nr. 20 der DLZ. hat

mir zunächst erstaunlicher Weise eine Entgegnung auf

eine Rezension eingetragen, welche ich vor etwa vier

Jahren über eine andere Schrift des Verfs veröffenUicht

habe. Ich sehe mich, wie ich mich denn irn- folgenden

überhaupt kurz zu fassen gedenke, nicht veranlafst, auf

diese Entgegnung, die ganz in der Art der sogleich zu

beantwortenden abgefafst ist, irgend etwas zu erwidern.

Sodann folgt eine solche auf die Besprechung von

»Bonaparte, Byron und die Briten«. Indessen veranlassen

mich H.s breite, die Sache nirgends fördernden Ausführun-

gen keineswegs, mein Urteil über das Buch oder meine

Äufserungen darüber zu ändern oder auch nur einzu-

schränken. Dabei erinnere ich freilich daran, dafs ich

auch manches zu loben fand. Ich habe nirgends ge-

sagt, dafs das Buch nichts enthielte als » Bombast <;,

»naive Unbilligkeit« und »gänzlichen Mangel an Verständ-

niss ; allerdings enthält es n. m. A. auch »Bombast« usw.

und zwar noch sehr viel mehr, als ich in meiner Be-

sprechung aufgezeigt habe. Auch den Stil habe ich nicht

nur getadelt, wenn ich ihn auch mit Recht heftig ge-

tadelt habe. Ich habe H. nirgends zu einem »idealisti-

schen« Narren stempeln wollen. Dafs auch andere Byron

als Hysteriker bezeichnen, weifs ich wohl. Die Ansicht

wird dadurch aber nicht richtiger, oder wirkt es des-

wegen weniger belustigend, wenn man denselben Mann
zugleich einen Übermenschen und einen Hysteriker nennt?

Sehr energisch mufs ich aber gegen zweierlei prote-

stieren. Erstens dagegen, dafs H. es sich herausnimmt,

mir Unterstellungen und Entstellungen vorzuwerfen. Da-

gegen ist zunächst zu bemerken, dafs ich H. doch fast

ausschliefshch in seiner eigenen schönen Sprache reden

lasse. Aber auch da erkühnt er sich, von Entstellungen

zu reden. Er findet eine solche z. B. darin, dafs ich es

als seine Ansicht referiere: »Besonders heftig ist natür-

lich die Hysterie dann, wenn Übermensch Byron über

Übermensch Napoleon ungünstig urteilt«. Das bringt

er fertig, obgleich der bei mir folgende Satz wieder ein

wörtliches Zitat aus ihm bringt. Dieser Satz lautet:

»Einmal (S. 149) heifst es bei einer solchen Gelegenheit:

'er scheint einen förmlichen hysterisch -nervösen Anfall

zu haben'«. Ich bemerke hierzu nur noch, dafs die

»afrikanischen Wilden« in der Tat einem andern Autor

entstammen, dafs aber H. den Ausdruck energisch billigt,

also selbstverständlich die ganze Verantwortung dafür

übernimmt. Zweitens erhebe ich sehr lebhaften Protest

dagegen, dafs H. die Kühnheit hat, ohne den Schatten

eines Anlasses mir vorzuwerfen, ich scheine sagen zu

wollen, er habe als Gymnasiallehrer in der aula acade-

mica so recht eigentlich nichts zu schaffen. Derartige

Unbildung, wie H. sie Hebenswürdigerweise hier bei mir

voraussetzt, findet sich wohl bei kaum einem akademi-

schen Lehrer, ganz gewifs aber nicht bei mir. Auch

habe ich ihn nirgends einen »naiven Gymnasialprofessor«

genannt, wie er es mir sogar durch Anführungs-
striche »unterstellt«. Das Wort Gymnasialprofessor
kommtüberhaupt in meinerganzen Besprechung
nicht vor, abgesehen vom Titel, wo ich, wie die Re-

daktion der DLZ. es wünscht, dem Namen des Verf.s

seinen Beruf beifügte. Dafs ich ihn dabei Gymnasial-

professor statt Oberlehrer n^innte, bedaure ich.

Zum Schlufs tut es mir leid, H. seinen »Trost« rau-

ben zu müssen. Er meint nämlich, ich habe, wie ihn

in der DLZ., so in meiner jüngsten Arbeit Taine »ver-

nichtet«. Er scheint diese Arbeit sehr flüchtig gelesen

zu haben. Sie enthält zwar mehrere Einschränkungen

und Berichtigungen zu Taines grofsem Werk, auf der

anderen Seite aber auch Worte von fast überschwäng-

licher Anerkennung, wie ich sie leider H.s zahlreichen

Werken nie zollen könnte.

Freiburg i. B. A. Wahl.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Eugen Petersen [l- Sekretär des Kaiserl. Deutschen

Archäol. Instituts in Rom, Prof. Dr.], Comitium.

Rostra. Grab des Romulus. Rom,Loescher
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& Co. (Bretschneider u. Regenberg), 1904. 42 S. 4".

M. 1,60.

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Aus-

grabungsgebiete vor der Curie. Petersen will

den Versuch machen, »die abgerissenen Linien

der aus tausendjähriger Nacht wieder zu Tage
gekommenen baulichen Reste zu verbinden und

die Grundzüge der verschiedenen übereinander

folgenden Anlagen aufzuspüren.« Wer den Zu-

stand der Ausgrabungen kennt, wird diese Auf-

gabe nicht für leicht halten und etwaige auf die-

sem Gebiete gewonnene Resultate für einen

erheblichen Gewinn. Als solchen durften wir

die Studniczkaschen Forschungen über das Grab
des Romulus begrüfsen. P. wendet sich den

tiefsten, noch unter dem Niveau des Grabes

liegenden Schichten zu, in denen die Reste von

Stufen, teils geradlinigen, teils mit einer schwachen

Rundung versehenen, erkennbar sind. Er kon-

statiert einen stufenförmigen Aufbau, der einst

das Comitium vom Forum trennte, und glaubt

zwei Perioden nachweisen zu können, einen Auf-

bau mit geradlinigen Stufen, den er in die

Königszeit setzt, und einen mit gerundeten Stufen

aus der Zeit der Republik. Auch die zum Teil

schon von Delbrück publizierte .Abschlufsmauer

nach dem Forum zu bespricht er. Sie bildet

eine unregelmäfsig verlaufende Linie mit mehre-

ren stumpfen Winkeln. P. meint, sie sei zu-

gleich mit dem geradlinigen Suggestus gebaut,

die Krümmung der Linie könne aber schon als

Vorspiel des späteren Stufenrunds im Innern

angesehen werden. Was man sich dabei denken
soll, weifs ich nicht. Jedenfalls gehört der ge-

krümmte Teil dieser Mauer zu dem Suggestus
mit runden Stufen, wie am östlichen Ende deut-

lich zu sehen; auch beginnt die Krümmung der

in ihrem westlichen Teile geraden Abschlufs-

mauer erst da, wo auch im Innern die Reste
der gerundeten Stufen sich zeigen.

P. meint nun, in dieser Krümmung eins der

Cornua comitii sehen zu sollen, von denen es

bei Plinius N. H. XXXIV, 26 heifst: invenio et

(slatuas) Pylhagorae et AJcibiadi in cornibus co-

mitii positas. Eae stetere donec Sulla dictator ibi

curiam faceret. Er schliefst, dafs diesem erhalte-

nen Comu ein zweites am andern Ende des Sug-
gestus entsprochen haben müsse; dieser habe
demnach das ganze Comitium amphitheatralisch

umgeben. Diese schon vor P. von Del-
brück geäufserte Meinung ist ansprechend, hat

aber das gegen sich, dafs der am besten erhal-

tene Teil des Suggestus westlich vom Romulus-
grabe und unter demselben auf eine Strecke von
mindestens 12 m geradlinig ist, und niemals von
emer gerundeten Stufenanlage überbaut gewesen
ist. — P.s Rekonstruktion dieses Suggestus nun
beruht zunächst auf gewissen Berechnungen, bei
denen auffallenderweise auch der bekannte aus-

gezeichnete Rest Sullanischen Travertinpflasters

vor der Curie, dessen Legung sicher die Zer-

störung oder Überbauung aller dieser Tuffanlagen

voraussetzt, mit herangezogen wird, als habe es

einmal gleichzeitig mit dem Suggestus existiert,

was niemals der Fall war, auch wegen der Ni-

veaudifferenz unmöglich ist. Die Hauptsache ist

ihm aber die Annahme, dafs entweder das Ro-
mulusgrab oder der Cippus den Mittelpunkt der

Anlage gebildet habe: schliefslich entscheidet er

sich für das Grab. Der Suggestus selbst sei

die Rednerbühne »in weiterem Sinne«, wäh-

rend die Rostra »in engerem Sinne« jener

unmittelbar hinter dem Romulusgrabe gelegene

Unterbau von 3,20 zu 1,60 m Oberfläche sei,

den Studniczka sehr ansprechend als Unterbau

eines Altars erklärt hat. Die Verantwortung

für die Scheidung zwischen den Rostra in weite-

rem und engerem Sinne müssen wir P. über-

lassen; es ist dessen eigenste, mit den Vorstellun-

gen, die man bis jetzt von der Rednerbühne

hat, und dem, was die vorhandenen Rednerbüh-

nen lehren, nicht zu vereinende Idee. Über
die Unmöglichkeit aber, in dem kleinen Unter-

bau die Rostra zu sehen, hat sich schon Stud-

niczka sehr treffend geäufsert, mit dem ich

durchaus übereinstimme. Befremdend wirkt na-

mentlich die Vorstellung, dafs der von hier zum
Comitium gewandte Redner über das Romulus-

grab fortreden mufste, das noch dazu nach P.s

Ansicht seit dem Galliereinfall in demselben zer-

störten Zustande dagelegen haben soll, wie wir

es jetzt sehen, was übrigens aller Wahrschein-

lichkeit entbehrt und zu den wunderlichsten Kon-

sequenzen führt. Es liegt vielmehr auf der Hand,

dafs dieses Denkmal erst in dem Momente zer-

stört wurde, als es durch Erhöhung des Niveaus

unter dem neuen Pflaster verschwinden mufste,

also entweder in SuUanischer Zeit, was Stud-

niczka durch sehr beachtenswerte Erörterung

über die Niveauverhältnisse vertritt, oder bei der

Cäsarischen Regulierung. — Ich kann es ferner

für keinen glücklichen Gedanken halten, dafs P.

das Grab zum Mittelstück seiner Rostra »in wei-

terem Sinne« macht und ihm damit eine Bedeu-

tung verleiht, die es schwerlich je gehabt hat.

Was weifs man denn von ihm? Varro und die

ihn ausschreiben, sprechen davon als von einem

bei den Rostra gelegenen Denkmal (die Über-

lieferung bezeichnet seine Lage als pro rostris,

post rostra, naga roig ifißoXotg, die Schollen zu

Horaz in rostris), das zu ihrer Zeit verschwand

oder verschwunden war, beschreiben es und

verbinden damit die Sitte ut pro rostris mortui

laudarentur, das ist alles. Wäre das Grab ein

so wichtiges Monument gewesen, wie P. uns

glauben machen will, warum haben die Römer,

als die Niveauverhältnisse zur Zerstörung der

alten Anlage zwangen, es denn nicht von neuem

aufgebaut, sondern sich damit begnügt, durch

den Niger lapis die Stelle anzudeuten, wo es lag?
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Freilich glaubt ja P. eine Analogie für seine

Annahme in den der Aedes Divi luli vorgebauten
Rostra lulia gefunden zu haben; in sie sei der

Altar des Divus Julius, ein 'Quasigrab des Parens
patriae' ebenso aufgenommen, wie in die repu-

bhkanischen Rostra (in weiterem Sinne) das Grab
des Stadtgründers, und das sei — entgegen der

von mir ausgesprochenen Ansicht, dafs an der

Stelle schon früher eine von Cäsar gegründete

Rednerbühne gestanden habe — der Grund, wes-

halb die Rostra lulia errichtet wurden: eine nicht

gerade wahrscheinliche Vermutung, auch abge-

sehen davon, dafs der wie gewöhnlich vor dem
Tempel stehende Altar doch von niemand für

ein Grab gehalten werden konnte. Es heifst

dann auf S. 33 weiter: »Stellen sich somit der

Altar des Divus und die ihn umfassenden Rostra

lulia als Erben und Nachfolger des Romulus-

grabes im republikanischen Rostrasuggestus dar,

so ist doch augenscheinlich ein Teil des Erbes,

die gerundeten Stufen dieses Suggestus, auf die

Rostra von Cäsar-Antonius übergegangen. »Ich

glaubte beim Lesen dieser Worte erst, dafs P.

damit meiner jüngst entwickelten Ansicht (Bei-

träge zur römischen Topographie. III. Die rö-

mische Rednerbühne. Berlin 1904) zustimme,

dafs der Rest der cäsarischen Rednerbühne in

dem sogenannten Hemicyklium hinter dem traja-

nisch-hadrianischen Bau zu erkennen sei. Aber
dies ist nicht der Fall. In der Anm. 38 sagt

er: »Entgegen besserer früherer Einsicht hat

kürzlich O. Richter, Beiträge zur römischen Topo-
graphie II zu erweisen versucht, dafs das (mit

buntem Stein belegte) Rund hinter den Rostra

nicht nachträglich aus diesen herausgeschnitten

und isoliert sei, sondern dafs in ihm sich die

cäsarischen Rostra darstellten, an die Trajan

später die anderen herangebaut habe. Die Be-

weise sind null, die Sache selbst ist unmöglich:

Rostra 24 m lang, nur 2 m breit!« Dies harte

Urteil über meine Arbeit hat in Inhalt und Form
etwas Ungewöhnliches. P. kann doch unmöglich

glauben, dafs ein einziges Wort von ihm auch

ohne Begründung genügt, um eine topographi-

sche Frage abzutun. Freilich verfährt er ja auch

mit Studniczka nicht anders, dessen Ansicht über

das Alter des Niger lapis statt aller Erörterung

von ihm auf S. 9 mit dem einzigen Worte 'Vor-

urteil' abgetan wird. Was aber die von P. ge-

rügte Schmalheit der Bühne anbetrifft, so habe

ich doch darüber keinen Zweifel gelassen, dafs

der Oberbau des Runds nicht cäsarisch ist, son-

dern aus der Zeit stammt, in der die trajani-

schen Rostra vor den cäsarischen Bau gesetzt

wurden. Die auf dem Rund liegenden Platten

sind ja (und das war für mich ein wichtiges Be-

weismoment) nach diesem Anbau orientiert. Wie
der Oberbau der cäsarischen Rostra beschaffen \yar,

ist nicht mehr zu erkennen, aber ich bin der Meinung,

dafs Plattform nebst Stufen ursprünglich nicht min-

I

der breit, vielleicht ebenso breit waren, wie der

Suggestus auf dem Comitium.

Dann folgt bei P. eine Kritik des Hemicykliums

selbst, zum Teil in Entrüstungsausrufe eingekleidet.

»Und auf dieser unsoliden Konstruktion von Gufs-

werk sollen Säulen mit Statuen gestanden haben!«

Warum nicht? Das Gufswerk ist von nicht ge-

ringerer Festigkeit, wie alles römische Gufswerk,

und wenn dies als Fundamentierung so schwer

lastender Bauwerke, wie z. B. der Titusbogen

ist, ausreicht, so wird es doch wohl Säulen mit

Statuen tragen können. — »Und der bettelhafte

Prunk soll cäsarisch sein! Es sind bunte Kalk-

steinplatten, unregelmässig gesägt, mit pilaster-

artigen Streifen bunten Marmors dazwischen auf

einen Marmorsockel gesetzt«. Das ist doch stark

oberflächlich geurteilt. Was P. für bunte Kalk-

steinplatten hält, sind kostbare, 9 cm starke

Platten von Portasanta- Marmor, die nicht durch

'pilasterartige Streifen', sondern durch starke,

18 cm breite Pilaster von afrikanischem Marmor
gegliedert sind. Was an dieser schönen, mit

Recht viel bewunderten Marmorinkrustation

'bettelhaft' genannt werden kann, sehe ich nicht.

— Von dem Sockel heifst es dann weiter: »Die-

ser hat von früherer Verwendung her gut ge-

arbeitete Vertikalflächen vorn und an der einzig

sichtbaren Stofsfläche links, und die horizontale

oben; von zweiter Hand ist das rohe Profil«.

Über dies Profil mit seinen ziemlich flach be-

handelten Konturen ist vor 20 Jahren, als ich

mit Jordan und Nichols zusammen an den Rostra

arbeitete, viel debattiert worden, wovon nament-

lich Nichols Schrift Zeugnis ablegt, und man kann

darüber sicher verschiedener Meinung sein, es

aber allein auf P.s Autorität hin als 'roh' zu ver-

dammen, dazu möchte ich nicht raten. Dafs

aber dies 'rohe' Profil von zweiter Hand her-

rühren soll, d. h. dafs derjenige, der diesen schon

einmal verwendeten Sockel zum zweiten Male

benutzte, ihm erst ein neues Profil gegeben

haben sollte, ist doch ganz und gar unglaublich.

— Aber diese zweite Hand spukt noch weiter.

P. fährt fort: »Von zweiter Hand sind auch die

Dübellöcher oben, neben denen von erster. Und

zwar blieben diese letzteren mitsamt den griechi-

schen Versatzmarken . . . aufserhalb des von

zweiter Hand daraufgesetzten Belags, von

diesem unverdeckt« usw. Hätte sich P.

die Mühe gegeben, dies wirklich zu studieren,

so hätte ihm nicht entgehen können, dafs,

wie längst bekannt und von Jordan, Nichols

und mir behandelt, über dem Sockel noch ein

zweites Sockelglied gesessen hat, das Dübellöcher

und Versatztnarken bedeckte, und dafs von diesem

Bauglied noch ein jeden Zweifel behebender

Rest an der nördlichen Ecke des Hemicykliums

in situ vorhanden ist. — Also nichts von alle

dem, was P. über das Hemicyklium zu sagen

hatte, zeigt sich stichhaltig. Ich denke, ich darf
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auch in Zukunft meine Meinung darüber wie über

die cäsarische Rednerbühne festhalten.

Die Behandlung der römischen Rostra, nament-

lich die Frage nach Lage und Gestalt der ältesten

Rednerbühne auf dem Comitium dürfte durch P.s

Darstellung kaum wesentlich gefördert sein. Dafs

der westlich vom Romulusgrabe befindliche Sug-

gestus, der nach den Himmelsgegenden orientiert

ist, zu dem Rostratemplum gehört habe, ist früher

von mir ausgesprochen worden. Studniczka wendet

dagegen ein, dafs eine dort liegende Rednerbühne

kaum prope iuncta curiae genannt werden kann,

und der Einwand ist gewifs beachtenswert.

Aber wo lag die Curie, von der hier die Rede

ist? Das wissen wir bisher nicht. Dagegen ist

die enge topographische Verbindung des Romulus-

grabes, an das der Suggestus sich anschliefst,

mit den Rostra genügend bezeugt. Andrerseits

kommt der durch Delbrück konstatierte gerundete

Suggestus östlich vom Romulusgrabe für die

Rednerbühne in Betracht, um so mehr, da sich

auch jenseits der von ihm beschriebenen Abschlufs-

mauer nach dem Forum zu noch gerundete

Grundmauern zeigen (auf dem Plan Rom. Mitt.

1902 S. 32 und bei Studniczka S. 130), hier

also ein Rundbau von erheblichen Dimensionen

gelegen zu haben scheint, der zum Teil eine

ältere Einfassung des Comitiums ersetzte, also

auf der Grenze von Forum und Comitium

lag, aufserdem aber dicht am Romulusgrabe lag

und möglicherweise auch prope iuncta curiae. Die

gerundete Form würde dann die Vorstufe für die

ebenfalls gerundete cäsarische Rednerbühne

darstellen — , aber die Rätsel, die zunächst noch

die Ausgrabungen aufgeben, sind so verwickelt,

dafs man an eine definitive Lösung vorerst wohl

noch nicht denken darf. Phantasien aber, und

mögen sie noch so verlockend sein, sind auf

dem Felde der Topographie ein gefährliches

Unkraut.

Berlin. Otto Richter.

Don Felix de Azara, Capitan de navio de la Real Ar-

mada, Geografia fisica }• esferica de la Pro-
vincias del Paraguay y Missiones Guaranies.
Montevideo, 1904. CXXXII u. 468 S. 8°.

In der Nationalbibliothek zu Montevideo befindet sich

eine Handschrift, die die Beschreibung der Reisen und
der Vermessungen enthält, auf die der Kapitän Felix de

Azara 13 Jahre in Paraguay verwendet hat. Er war
1781 nach Südamerika als ein Mitglied der Kommission
gesandt worden, die die Grenze zwischen den spani-

schen und portugiesischen Besitzungen im Parana- Ge-

biete festsetzen sollte. Die Ausgabe des Werkes rührt

von R. R. Schuller her, der ihm eine Reihe wertvoller

Anmerkungen und eine Einleitung über die Guarani und
andere Stämme beigefügt hat. Auch zahlreiche Karten
und Pläne enthält der Band, doch ist die Karte von
Paraguay, von der Azara spricht, nicht gefunden worden.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde
der Altmark, hgb. vom Museum-Verein zu Stendal. II, 1.

Stendal, Fuhrmannn.

R. Menge, Troja und die Troas nach eigener An-
schauung geschildert. 2. Aufl. [Gymnasial- Bibliothek

hgb. von H. Hoffmann. I.] Gütersloh, Bertelsmann.

M. 1,50.
ZeiUckrifl««.

Globus. 87, 19. E. Schmidt, Prähistorische Pyg-

mäen. — R. Karutz, Von den Bazaren Turkestans. II.

— K. Th. Preufs, Der Ursprung der Religion und Kunst.

II. — Eine neue neolithische Station in der Vorderpfalz.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

Juni. .\. Kirchhoff, Eheliche Auslese, Erziehung zur

sittlichen Gebundenheit. — .A. Reh wagen. Das heutige

Surinam. — .\. Miller, Das Land der Jakuten. — H.

Kalbfus, Einiges vom Simplontunnel. — R. Wein-
berg, Nationalitäten und Konfessionen in Rufsland.

Bollettino della Societä geografica iläliana. Maggio.

P. Pasi, Impressioni d'Islanda. — .A.Lorenzi, I »Gorghi«

del Polesine. — C. W. Guastalla, La navigazione in-

terna nella valla padana. — Pietro Tacchini.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 15, 2.

P. Toldo, .Aus alten Novellen und Legenden. VIII. —
O. Schell, Das Salz im Volksglauben. — C. Wendeler,
Bildergedichte des 17. Jahrhunderts. — R. Croon, Grufs-

formeln russischer Bauern im Gouvernement Smolensk.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

G. Röscher [Polizeidirektor von Hamburg, Dr.],

Handbuch der Daktyloskopie. Für den

Selbstunterricht bearbeitet. Leipzig, C. L. Hirschfeld,

1905. 19 S. 8" mit 4 Abbüd. und 1 Mustertaf. -M. 1,20.

Die unabsehbare Wichtigkeit der modernen

Daktyloskopie sowie die grofsen Vorzüge, die

sie gegen die Bertillonage besitzt, werden heute

von keinem Fachmann mehr geleugnet, und wenn
man an ihr eine .Ausstellung machen will, so

kann sich diese nur auf die Schwierigkeit des

Registriersystems beziehen. Diese besteht in der

Tat. So überaus einfach und sicher die Ge-

winnung, Aufbewahrung und Vergleichung der

Fingerabdrücke auch ist, so kompliziert gestaltet

sich ihre Verzeichnung, wenn man darauf Ge-

wicht legt, jede beliebige Abdruckkarte sofort

und sicher finden zu können; hierauf mufs aber

das gröfste Gewicht gelegt werden, weil sonst

die angelegte Sammlung völlig nutzlos ist. Leider

läfst sich Bertillons Registriersystem mit seiner

»fortgesetzten Dreiteilung < — eine geradezu

geniale Idee — bei der Daktyloskopie der Natur

der Sache nach nicht anwenden: ihr liegen

Gröfsen: grofs — mittel — klein — zugrunde,

und diese fehlen bei den Fingerabdrücken, die

Gröfse spielt durchaus keine Rolle, mafsgebend

ist nur die Form. Formen einzuteilen ist aber

dann schwer, wenn dies mathematisch geschehen

soll, und dies mufs hier der Fall sein, weil sonst

jedes Aufsuchen ausgeschlossen ist. Am meisten

Verbreitung fanden bis jetzt die Systeme von

Henrj' und Vucetich, die vortrefflich ausgedacht

sind, aber zweifellos Schwierigkeiten bieten,

wie es bei einer so neuen Sache nicht anders

möglich ist. Röscher gibt nun ein neues Registrier-

verfahren bekannt, das ausschliefslich Zahlen
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verwendet, übersichtlich wirkt und einfacher zu

sein scheint. Jedenfalls ist jede Mühe, die auf

ein so überaus wichtiges Verfahren aufgewendet

wird, in hohem Grade dankenswert. R. hat un-

bedingt recht, wenn er auf die Wichtigkeit eines

einheitlichen Verfahrens und die Notwendigkeit

eines internationalen Kongresses hinweist, auf

dem neben anderen wichtigen Fragen die des

besten daktyloskopischen Registrierverfahrens

ausgetragen werden könnte. Ich glaube, dafs

hierbei R.s Verfahren den Sieg davontragen

würde — wenn nicht etwas Besseres nachkommt!

Prag. Hans Grofs.

Em. Cauderlier [Industriel, membre de la Commission
du travail de 1887, rapporteur de la Commission
d'enquete du Senat sur l'alcoolisme], L'evolution
economique du XIX^ siecle. Angleterre, Belgique,

France, Etats -Unis. Brüssel, H. Lamertin (Stuttgart,

W. Kohlhammer), 1903. 246 S. 8".

Die in drei Bücher gegliederte Schrift spricht der An-

nahme eines allgemeinen Zusammenbruchs jede Existenz-

berechtigung ab. Die wirtschaftliche Entwicklung ge-

stalte sich mehr und mehr zu einer Förderung der

.Arbeiterklassen. Nachdem in den J. 1820— 1850 die

Verhältnisse der Arbeiter traurig gewesen waren , habe

sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts im Bereich

der grofsen und mittleren Industrie ein Umschwung
vollzogen. Die Löhne seien beträchtlich gestiegen, die

Preise für die nötigen Lebensbedürfnisse gesunken ; ein

glücklicher Fortschritt in der materiellen Lage der Massen

sei unbestreitbar. .Aber ein sehr gefährlicher Feind be-

drohe ihn: der Alkoholismus. Die Zukunft gehört nach

dem Verf. den i nüchternen« Nationen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Das Königl. Preufs. Statistische Bureau, das

kürzlich seine Hundertjahrfeier begehen konnte, hat den

Namen Königl. Preufsisches Statistisches Landes -.Amt

erhalten. Seinem Präsidenten Blenck ist der Charakter

als Wirkl. Geh. Oberregierungsrat mit dem Range der

Räte l. Klasse, dem Dr. v. Woy kowsky-Biedau der

Titel Professor verliehen worden.

Von einem ungenannten Gönner hat die Harvard-
Univ. eine Spende von 400000 .Mark erhalten, die für

die Entwicklung der Abteilung verwendet werden soll,

die sich mit der Ethik der sozialen Frage befafst.

üniTersitätsschriften.

Dissertationen.

L. Kleemann, Die Wäschereidörfer Ziegelhausen

und Petersthal. Heidelberg. 57 S.

F. Pernwerth v. Bärnstein, Die Dampfschiffahrt

auf dem Bodensee und ihre geschichtliche Entwicklung

während ihrer ersten Hauptperiode (1824—1847). Würz-

burg. 104 S.

M. Winters, Zur Organisation des südrussischen

Getreide -Exporthandels. Heidelberg. 74 S. mit 1 Taf.

K. Brunswig, Der Begriff des Besitzes nach dem
Bürgeriichen Gesetzbuch. Rostock. 84 S.

P. Grünfeld, Der .Makler im römischen Rechte und

im Bürgerlichen Gesetzbuch. Würzburg. 114S.

W. Mirko ff. Strafbare Handlungen wider die Ehre

nach deutschem und bulgarischem Rechte. Halle. 103 S.

W. Schuster, Die Entwicklung der Staatsaufsicht

gegenüber den politischen Gemeinden nach bayrischem

Staatsrecht. Würzburg. 74 S.

Neu erschienene Werke.

K. Jentsch, Adam Smith. [Geisteshelden. "^9.]

Beriin, Ernst Hofmann & Co. M. 3,60.

C. J. Fuchs, Heimatschutz und Volkswirtschaft.

[Flugschriften des Heimatschutzbundes. I.] Halle, Ge-
bauer-Schwetschke. M. 0,40.

H. Hanisch, Deutschlands Lederproduktion und
Lederhandel. [Büchers Zeitschr. f. d. gesamte Staats-

wissensch. Ergänzgsh. XVI.] Tübingen, Laupp. M. 3,20.

Edg. Kuhn, Der Mifsbrauch des Roten Kreuzes.

Eine kritisch-dogmatische Studie. München, Beck. M. 2.

0. Kusenberg, Entstehung und Beendigung des

Bergwerkeigentums nach dem in Elsafs- Lothringen

geltenden Rechte. Strafsburg, Trübner. M. 2.

L. Seuffert, Kommentar zur Civilprozefsordnung.

9. Aufl. 7.— 10. (Schlufs-)Lief. München, Beck. M. 11,20.

Zeltschriften.

Statsvetenskaplig Tidskrift. April. P. Fahlbeck,
Arbetarefrägan särskildt i Sverige. II. — C. O. Borg,
Blad ur Riksbankens historia. I. — F. 0. Lagerstedt,
Depopulationsfrägan i Frankrike.

La Science sociale. 20, 14. J. Bailhache,
Un type d'ouvrier anarchiste. Monographie d'une famille

d'ouvriers parisiens.

Giornale degli Economisli. Maggio. M. Samoggia
eA. Serpieri, Per una scuola di laboratorio di economia
e cooperazione rurale in Milano. — N. Mazzoni, Una
pagina storica dell' organizzazione dei contadini, lo scio-

pero del II mandamento di Mantova. — L. Camboni,
Monografie di famiglie agricole del comune di Mores.
— V. Racca, Della utilitä sociale di un istituto inter-

nazionale di agricoltura.

Deutsche Juristenzeitung. 10, 11. Stölzel, Die

neueste Reichsgerichtsentscheidung über Eventualauf-

rechnung. — Oertmann, Wandlung nach Zwangs-

versteigerung der Kaufsache. — Schneider, Der Ge-

setzentwurf, betreffend den Versicherungsvertrag in seiner

neuen Fassung. — Elvers, Die Tätigkeit des Staats-

anwalts in der Hauptverhandlung.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. Mai. G. von Rohden, Schiller und die

Kriminalpsychologie. — L. von Muralt, Über Familien-

mord. — F. Dochow, Die Arbeiterstatistik und ihr Wert

für die Kriminalpolitik. — M. Liepmann, Die Anträge

der deutschen Antiduell-Liga.

Rivista italiana per le scienze giuridiche. 39, 1. 2.

F. Schupf er, La pubblicitä nei trapassi della proprietä

secondo ü diritto romano del basso impero. — F. Buon-
amici, Recitatio solemnis ad tit. D. de his quae poenae

causa relinquuntur et ad tit. C. de his quae poenae

nomine in testamento vel codicillis relinquuntur. — A.

Zocco-Rosa, Jus civile Papirianum. — F. Ferrara,

L'usufrutto dpi crediti nel diritto civile italiano (fine). —
G. Diena, L'articolo 11 della legge introduttiva del Co-

dice civile germanico e la regola locus regit actum.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Carl Frenzel [aord, Prof. f. Elektrochemie an der

Techn. Hochschule in Brunn], Über die Grund-

lagen der exakten Naturwissenschaften.
Sechs Vorlesungen. Wien, Franz Deuticke, 1905.

2 Bl. u. 145 S. 8°. M. 3.

In neuerer Zeit ist bekanntlich unter den Ver-

tretern der exakten Naturwissenschaften das Inter-

esse für die erkenntnistheoretischen Grundlagen

aller Naturforschung und Naturbetrachtung nach

langer Vernachlässigung wieder rege geworden;

und in den letzten Jahren haben sich die Ver-

öffentlichungen kleinereu und gröfseren Umfanges
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gehäuft, die dieses Thema behandeln. Dabei ist

zwischen Originalarbeiten mit einem Gehalte neuer

Ideen oder Systematisierungen einerseits und mehr

oder weniger allgemeinverständlichen, meist aus

Vorträgen oder F'erienkursen entstandenen Dar-

stellungen andrerseits zu unterscheiden. Das vor-

liegende Buch gehört zu der letzteren Kategorie;

es ist sogar populärer gehalten als die meisten

andern einschlägigen und geht in der schöngeisti-

gen Verzierung vielleicht etwas zu weit. Hiervon

und von einzelnen angreifbaren Auseinander-

setzungen abgesehen wird es dem Lehrer und

dem gebildeten Laien eine anregende Lektüre

bieten.

Nach einer allgemeinen Einleitung wird mit

der Bedeutung der Erfahrung begonnen, gezeigt,

wie man durch Verallgemeinerung von Erfahrun-

gen zu Begriffen und schliefslich zu Gesetzen

gelangt. Auf die beiden somit erledigten Fragen:

was geschieht und wie geschieht es? folgt nun

die dritte: warum geschieht es? Damit wird das

Problem der Kausalität aufgerollt und erörtert,

inwieweit die Naturwissenschaften erklären oder

nur beschreiben, und wie dieser letztere Aus-

druck recht zu verstehen sei. Damit ist der

Übergang zu den Hypothesen gegeben, deren

Wert, aber auch deren Schädlichkeit und Ver-

gänglichkeit besprochen wird. Andrerseits gipfelt

die Untersuchung in der Aufstellung von Prin-

zipien, die sich ihrem Charakter nach in be-

stimmter Weise von den Gesetzen einerseits und

den Hypothesen andrerseits unterscheiden. Den
Beschlufs bildet die eigentliche Erkenntnislehre,

wobei das Verhältnis zwischen Realismus und

Idealismus, Materialismus und Monismus nach

allen Richtungen beleuchtet und besonders betont

wird, dafs die anscheinend unüberbrückbaren

Gegensätze zwischen diesen Anschauungsweisen
sich verlieren, wenn man den Schwerpunkt ihrer

Bedeutung in das methodische verlegt.

Die an sich sehr abstrakten Betrachtungen

werden durch passend gewählte Beispiele aus

allen Zweigen der exakten Naturlehre näher ge-

bracht. Die Probleme der Materie, ihrer Kon-
stitution, der Energie u. a. m. werden bei die-

sen Gelegenheiten gestreift und auch sonst man-
cherlei berührt, was mit dem Thema im Zuv

sammenhange steht.

Jena. Felix Auerbach.

H. Poincare [Prof. f. math. Astronomie an der Univ.
Paris], La theorie de Maxwell et les oscilla-
tions hertziennes. La telegraphie sans fil.

[Scientia.] Paris, C. Naud, 1904. 110 S. 8".

Das Büchlein hat, der Sammlung entsprechend, in

die es aufgenommen ist, den Zweck, einem gebildeten

Laienpublikum das Wesen der Maxwellschen Theorie
der Elektrizität, der Hertzschen Wellen und der Tele-
graphie ohne Draht klarzumachen.

Charles Sprague Sargent [Prof. f. Baumkultur an der
Harvard -Univ.], Manual of the trees of North
America (e.xclusive of Mexico). Boston u. New York,

Houghton, Mifflin & Co., 1905. 826 S. 8" mit 644
.Abbild, nach Zeichnungen von Ch. E. Faxon. $ (>.

In der Anordnung folgt der Verf. Engler und Prantls

»natürlichen Pflanzenfamilien«, in der Nomenklatur seinem
eigenen grofsen Werke »The Silva of North America».
Er beschreibt die gewöhnlichen .Merkmale der nordame-
rikanischen ßaamflora, sowie Winterknospen, Rinde und
Holz. Der Band umfafst 61 Familien, zu denen ein

analytischer Schlüssel geboten wird, wie auch solche

zu den Gattungen und den gegen 630 Arten sich finden.

Den Schlufs bildet ein ausführlicher- Index.

Notizen und Mittellungen.

>'otizen.

An der Technischen Hochschule zu Berlin-
Charlottenburg ist eine etatsmäfs. Professur f.

magnet. und elektr. Mefseinheiten und Mefs-
methoden und für Experimentalphysik errichtet

und dem Dozenten Prof. Dr. Leo Grunmach über-

tragen worden.

Person»lchroiilk.

An der Univ. Bern hat sich Dr. Hans Pexider als

Privatdoz. f. Mathem. habilitiert.

Der frühere aord. Prof. f. Paläontol. u. Geol. an der

Univ. Kiel Dr. Hippolyt Haas ist zum ord. Honorar-

Prof. ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Zool. u. vergl. .^nat. an der Univ.

München Dr. Richard Hertwig ist von der math.- nat.

Klasse der k. k. .Akad. d. Wiss. zu Wien zum korresp.

Mitgl. gewählt worden.

Dem Privatdoz. f. Elektrotechn. an der Techn. Hoch-
schule in Karlsruhe Dr. Ole Sivert Bragstad ist der

Titel Professor verliehen worden.

Unirersitätsschriften.

Habilitationsschrift.

E. Deufsen, Zur Kenntnis der Flufssänre. Leipzig.

71 S.

Dissertationen.

Ph. Lötzberger, Über die Galloissche Gruppe des

Apollonischen Problems in der Ebene und im Raum.
Strafsburg. 33 S.

k. Wegen er. Die Alfonsinischen Tafeln für den Ge-

brauch eines modernen Rechners. Berlin. 63 S. mit

1 Taf.

E. Wolff, Das Lanthamspektrum. Bonn. 23 S.

E. Eichwald, Neuere Untersuchungen über die

flüssigen Kristalle. Marburg. 39 S.

F. Gilloy, Beiträge zur Kenntnis intramolekularer

Umlagerungen. Würzburg. 74 S.

K. Walt her. Das Unterdevon zwischen Marburg a. L.

und Herborn (Nassau). Marburg. 75 S.

E. Lippold, Anpassung der Zwergpflanzen des Würz-
burger Wellenkalkes nach Blattgröfse und Spaltöffnungen.

Würzburg. 47 S.

R. Gonder, Beiträge zur Kenntnis der Kernverhält-

nisse bei den in Cephalopoden schmarotzenden Infuso-

rien. Giefsen. 25 S.

F. Stoppenbrink, Der Einflufs herabgesetzter Er-

nährung auf den histologischen Bau der Süfswasser-

tricladen. Bonn. 53 S.

Schnlprogramme.

K. Bochow, Die Funktionen rationaler Winkel, be-

sonders die numerische Berechnung der Winkelfunktionen

ohne Benutzung der trigonometrischen Reihen und ohne

Kenntnis der Zahl -. .Magdeburg, Realschule. 40 S.

G i m m , Entwicklung unserer -\nschauung vom Wesen

der Strahlen. Eisenach, Realgymn. 18 S.

P. B. Richter, Über die Kreidepflanzen der Um-

gebung Quedlinburgs. II. T. Quedlinburg, Gymn.

19 S. mit 2 Taf.
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Zeltschriften.

Archiv der Mathematik und Physik. 9, 1. E.

Riecke, Neuere Anschauungen der Elektrizitätslehre mit

besonderer Beziehung auf Probleme der Luftelektrizität

(Forts.). — G. A. Miller, The groups generated by two
Operators which have a common square. — K. Cwojd-
zinski, Distanzrelationen zwischen Punkten und Ge-

raden der Ebene, sowie Punkten und Ebenen im Räume.
— J. Kraus, Über die Algorithmen von der Form

'^"*'A~-'^''A+i+''A+2 = *^A- — R- Krause, Über se-

näre Raumkollineationen. — F. G. Teixeira, Sur quel-

ques integrales definies. — J. de Vries, Zur Einführung

in die normalen Koordinaten. — W. Westphal, Über
die wichtigsten Beziehungen zwischen elektrischen und
optischen Konstanten, insbesondere über den von Hagen
und Rubens nachgewiesenen Zusammenhang des Re-

llexionsvermögens mit dem elektrischen Leitvermögen.

Bulletin international de l'Academie des sciences

de Cracovie. Cl. des sciences tnath. et nat.

Jan vier. L. Tochtermann, De l'action du chlo-

rure de thionyle sur la thiobenzamide. — St. Niem-
czycki, Contribution ä l'etude des syntheses effectuees

au moyen du chlorure de zinc. — K. Panek, Etüde

bacteriologique et chimique du »barszcz«, produit de la

fermentation de la betterave rouge. — W^^ K. Kra-
helska, Sur le developpement merogonique des oeufs

du Psammechinus. — Anna Drzewina et Aug. Pettit,

Sur des hyperplasies tissulaires consecutives ä l'ablation

de la rate chez les Ichthyopsides.

Meteorologische Zeitschrift. Mai. F. L. Wachen

-

heim. Die Hydrometeore des gemäfsigten Nordamerika.
— W. Krebs, V^erdunstungsmessungen mit dem Doppel-

thermometer für klimatologische und hydrographische

Zwecke. '

Journal für praktische Chemie. N. F. 71, 10.

H. Th. Bucherer, Über die Einwirkung schweflig-

sauer Salze auf aromatische Amido- und Hydroxylverbin-

dungen. IIL — A. Gutbier und G. Hofmeier, Über

colloidale Metalle der Platinreihe. IL — H. Walbaum
und 0. Hüttig, Über das Gingergrasöl. — G. Locke-
mann und 0. Li es che. Über die Akroleindarstellung

nach dem Borsäureverfahren.

American Chemical Joural. February. W. M.

Dehn, Primary arsines. — E. P. Kohler and Gertrude

H er i tage, The reactions between unsaturated Com-

pounds and organic magnesium Compounds. — J. E.

Hink ins, Formation of acids by enzymes. — H. A.

Torrey and H. Hardenbergh, On the dissociation

of phenoquinone and quinhydrone. — S. F. Acree,

On the pinacone-pinacolin rearrangement.

Tschermaks mineralogische und petrographische

Mitteilungen. N. F. 24, 1. 2. F. Becke, Die Skio-

dromen; Messung des Winkels der optischen Achsen

aus der Hyperbelkrümmung; Über eine neue Methode

der Achsenwinkelmessung. — Koechlin, Über den

Coelestin von Häring in Tirol. — J. Morozewicz,
Über Beckelith, ein Gero -Lanthano-Didymo- Silikat von

Calcium. — F. Cornu, Über den Zeophyllit von Rad-

zein im böhmischen Mittelgebirge. — F. E. Clotten, Die

Zinn- und Wolfram -Vorkommen von Nord -Queensland.

Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch. 33, 2. 3.

H. Rex, Über das Mesoderm des Vorderkopfes der Lach-

möve (Larus ridibundus). — G. Rüge, Zusammenhang
des M. Sternalis mit der Pars abdominalis des M. pec-

toralis major und mittels dieser mit dem Achselbogen;

Der Hautrumpfmuskel der Säugetiere. Der M. sternalis

und der Achselbogen des Menschen. — Paula Bascho,
Beobachtung eines Restes des Hautrumpfmuskels beim

Menschen, Pars thoracalis lateralis desselben. — E.

Göppert, Bemerkungen zu A. Fleischmann, Das Kopf-

skelett der Amnioten (Forts.).

Bulletin de la Societe zoologique de France. 1. Mai.

Neveu-Lemaire, Description d'une nouvelle espece de

Stegomya recueillie ä Harar. — Caziot, Complement ä

l'etude de Helix Vermicula; Etüde sur quelques coquilles

de la region circa mediterraneenne. — X. Raspail, La

legende de Jenner sur l'isolement du jeune coucou dans

le nid.

Medizin.

Referate.

Johannes Ilberg [Oberlehrer am König Albert-Gymn.

in Leipzig, Prof. Dr.], Aus Galen s Praxis. Ein

Kulturbild aus- der römischen Kaiserzeit. [S.-A. aus

den Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum,

Geschichte und Literatur. Bd. XV.] Leipzig, B. G.

Teubner, 1905. 41 S. 8".

Die vorliegende K. Kalbfleisch in Marburg

gewidmete Skizze des verdienten Redakteurs der

»Neuen Jahrbücher für d. klass. Altertum« gibt

ein interessantes Bild des einst viel gerühmten

und nun viel gescholtenen Arztes, der im Guten

und Schlimmen ein treuer Typus seiner Zeit ist.

Der Verf. begleitet Galen von seiner unter der

Obhut eines tüchtigen Vaters verlebten Jugend

in Pergamon durch sein wechselvolles Leben.

Befremdend für uns, aber bei den damaligen

Ärzten gewöhnlich ist das enge Verhältnis zum

Asklepioskult, der ja in seiner Vaterstadt domi-

nierte. Die Studentenzeit in Smyrna, Korinth

und Alexandreia zieht rasch an uns vorüber.

Dann seine bescheidene Provinzialpraxis in Per-

gamon, wo ihm sein gutes Verhältnis zu dem

dortigen Bonzen die bescheidene Stellung eines

Gladiatorenarztes einbringt. Dann als 3 3 jähri-

gen lockt ihn sein brennender Ehrgeiz nach Rom,

wo es freiHch schwer hält, sich emporzuringen.

Aber gestützt auf seine Landsleute, die in der

grofsen Stadt eng zusammenhalten, weifs er eine

energische und erfolgreiche Reklame zu ent-

falten. Charakteristisch für die Zeit ist, dafs

weniger auf die Heilerfolge als auf die Richtig-

keit der Vorhersagungen Gewicht gelegt wird.

»Der pythische ApoUon geruhte durch den Mund

des Galenos bei der ärztlichen Behandlung den

Kranken Orakel zu spenden und sie auf den

vorausgesagten Tag vollkommen wiederherzu-

stellen.« Dieser üble Geruch interessierter Fröm-

migkeit, der das ganze zweite Jahrhundert ver-

pestet, duftet besonders schlimm bei einem Manne,

der als die Leuchte der Wissenschaft erscheinen

wollte und es auch durch unermüdliche Viel-

schreiberei dahin gebracht hat, bereits der fol-

genden Generation und dann bis beinahe auf

unsere Tage als Zweiter neben dem grofsen

Hippokrates zu erscheinen. Die Larve des

originalen Gelehrten hat ihm nun freiHch die

neuere Forschung vom Gesicht gerissen. Nun

leuchtet der auf diesem Gebiete wie wenig

andere berufene Verf. auch in seine ärztliche

Praxis hinein. Er zeigt, dafs auch hier dasselbe

unehrliche, eitle Scheinwesen herrscht, das uns
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die Wissenschaft Galens so unsympathisch er-

scheinen läfst.

Psychologisch nicht ganz aufgeklärt ist sein

Verhältnis zur kaiserlichen Familie. Gerade in

dem Augenblicke, wo er im J.
166 mit Mühe

und Not den Hof erreicht, weicht er plötzlich

aus und flieht heimlich aus Rom. Die Vermutung

Ilbergs, Furcht vor der vom Oriente nahenden

Pest habe seine Abreise hervorgerufen und be-

flügelt, scheint nicht genügend. Er lief ihr ja

bei seiner überstürzten Heimkehr gerade in den

Rachen. Und vor allem, dasselbe unerklärliche

Ausweichen wiederholt sich, als Mark Aurel ihn

169 mit in den Krieg nehmen wollte. Hier mufs

sogar ein Traum des Asklepios den Urlaub er-

zwingen. Vermutlich hat zu diesem auffallenden

Benehmen irgend ein Vorkommnis seiner Praxis

Anlafs gegeben, das natürlich in unserer einzi-

gen Quelle, Galens sonst so redseligen Schriften,

verschwiegen wird. Wichtig" ist, dafs fer Angst

zeigt, nach Rom zurückzukehren, und dafs er es

vorzieht, in den Landstädchen, in denen sich der

junge Commodus abwechselnd aufhält, als letzter

Schwanz des kleinen prinzlichen Hofstaates mehr

zu figurieren als zu wirken. Aus den eigenen

Worten des Galen (XIV 650) geht hervor, dafs

er es mit den mafsgebenden Ärzten der Haupt-

stadt gründlich verdorben hatte. Und die kaiser-

liche Gnadensonnne schien nicht so hell, um ihn

vor dem »Neid« seiner Kollegen wirksam zu

schützen. Die einzige Konsultation des Kaisers

Marcus selbst, zu der er später (17 6) neben

anderen Kollegen herangezogen wird, betrifft

eine lächerliche Bagatelle, wird aber in den

höchsten Tönen servilster Eitelkeit ausposaunt.

Seine Hauptrolle war damals, den Theriak zum
Gebrauch des Kaisers mit eigenen Händen zu

bereiten!

Seine zahllosen Krankenberichte, die bei

Leuten aus der »Gesellschaft« nie den Namen
beizufügen vergessen, werfen ein kulturhistorisch

sehr interessantes Bild auf diese hohle Glanz-

zeit des Imperiums. Man kann sagen: dies Jahr-

hundert hatte den Arzt, den es brauchte. Die

schweren Schatten, die durch diese eindringende,

intime Untersuchung sich in dem Bilde des grie-

chischen Arztes herausstellen, fallen mehr der

Zeit als dem Individuum zur Last. Wurmstichig
ist fast alles Obst, das damals vom Baume der

Wissenschaft fällt, um so mehr in einem Berufe,

in dem der mundus qtii vuU decipi, selbst den
Besten zur Pose, Unlauterkeit und Charlatanerie

zu verleiten droht.

Berlin. H. Diels.

Gegellsehaften nnd Vereine.

Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und
Medizinalstaiistik.

Berlin, 25. Mai.

Privatdozent Dr. Th. Weyl machte Mitteilungen zur
sozialen Hygiene im Mittelalter, besonders zu den

Mafsnahmen gegen die Pest. Die erste Mafsregel gegen
die Pest fällt in das Jahr 1348. Damals wurden in

Venedig die Triumviri eingesetzt mit der Befugnis, weit-

gehende Anordnungen zu treffen. 13'/> wurden in Ve-

netien die Prozessionen der Geifsler verboten. An ein-

zelnen Orten kam man zu der Erkenntnis, dafs der

Brauch, die Pestleichen innerhalb der Städte zu begraben,

zumal innerhalb der Kirchen, gesundheitsgefährlich sei.

Die Bestattung aufserhalb der Städte wurde angeordnet.

Eingreifende Mafsnahmen setzten die Visconti von .Mai-

land durch. Sie bildeten ein besonderes System der

Pestbekämpfung aus. Es hat als obersten Grundsatz
die Isolierung der Kranken. Diese wird mit den härte

sten Mitteln durchgeführt. Einen wesentlichen Fortschritt

bildete die Einführung der Quarantäne. Die erste

Quarantäneanstalt wurde 1403 zur Aufnahme von Pest-

verdächtigen von Venedig errichtet, das durch seine leb-

haften Handelsbeziehungen zum Orient ganz besonders

gefährdet war. 1424 stölst man zuerst auf Bestimmungen,
wodurch Fremden aus pestverdächtigen Gegenden der

Eintritt in eine Stadt verboten wurde. Es finden sich

weiter Anfänge einer Meldepflicht. Besonderes Interesse

hat die Errichtung von Pestlazaretten , unter ihnen

wiederum das schwimmende Pestlazarett, das in Venedig

auf alten Galeeren eingerichtet wurde. Zu einer der

härtesten Mafsnahmen griff man 1576 in Venedig. Die

sämtlichen Bewohner derjenigen Häuser, in denen Pest-

fälle vorgekommen, wurden auf das strengste eingeschlos-

sen. In diese Pesthäuser wurden bisweilen Beamte ab-

geschickt, auch wurde für ärztliche Hilfe gesorgt. In

Grenoble ging man in der entgegengesetzten Weise vor.

Man jagte die Kranken aus der Stadt. — Den zweiten

Vortrag hielt Geh.-Rat Prof. Dr. Guttstadt über die

Anfänge und die Entwicklung der preufsi-
schen Medizinalstatistik. Er erinnerte an die Be-

deutung der Studien Süfsmilchs über die Bevölkerungsvor-

gänge und an die Malthusschen Theorien, die das wissen-

schaftliche und praktische Interesse der ."lufnahmen der Ge-

burten, Sterbefälle. Eheschliefsungen und im weiteren die

Bevölkerungsstatistik im ganzen klarlegten. Auch der Be-

ginn des Versicherungswesens in der Form des Tontinen-

wesens machte das Verlangen nach einer Medizinalstatistik

rege. Ein staatliches Statistisches Bureau wurde zu-

erst in Schweden errichtet. Die Begründung des preuisi-

schen Statistischen Bureaus ist dem Freiherrn v. Stein

zu verdanken. Wichtig war für die Durchführung des

Steinschen Gedankens das Krugsche Werk über die öko-

nomischen Verhältnisse des preufsischen Staates. Früher

lag die Statistik, was das Urmaterial angeht, in den

Händen der Geistlichen. Sie mufsten bei der Aufnahme
von Sterbefällen den Meldenden nach der Todesursache
befragen. Die Totenlisten der Pfarrer gingen zunächst

an die Landräte, von diesen an die Regierungspräsiden-

ten und schliefslich an das Statistische Bureau. Durch
die Durchführung der Zivilstandsgesetzgebung trat 1874

eine Änderung ein. Durch sie fiel die Aufnahme des

Urmaterials dem Standesbeamten zu. Als die Zivilstands-

gesetze beraten wurden, wurde angestrebt, in das Gesetz

eine Bestimmung hineinzubringen, dafs in der Todes-

urkunde auch die Todesursache vermerkt werde. Man
drang aber mit dieser Forderung nicht durch, deshalb

half man sich in Preufsen damit, dafs man auf den Zähl-

karten die Todesursache vermerken läfst. Zu nutze

kommt sehr wesentlich der Todesursachen-Statistik, dafs

in Grofstädten und auch in einzelnen gröfseren und klei-

neren Bezirken die ärztliche Totenschau eingeführt ist.

Dafs sie allgemein durchgesetzt wird, ist eine immer

wieder und wieder zu erhebende Forderung. Einen

wichtigen Fortschritt brachte das Kreisarztgesetz für die

Medizinalstatistik. Es wurde dadurch dem Preufsischen

Statistischen Bureau die Befugnis gegeben, sich unmittel-

bar mit den Kreisärzten ins Vernehmen zu setzen. Das

ist wichtig, wenn bei der Bearbeitung des Materials an

der Zentralstelle es sich als angebracht erweist, im Ein-

zelfalle Nachprüfungen hinsichtlich des Materials vorzu-
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nehmen. Interessant ist ein Überblick über die Ent-

wicklung, welche das Verzeichnis der Todesursachen
durchgemacht hat. Insbesondere kommt hier das Virchow-
sche wesentlich pathologisch-anatomische Schema in Be-

tracht, das jetzt durch ein neues vom Jahre 1903 er-

setzt wotden ist, das den heutigen Stand der Medizin
vollauf berücksichtigt. G. verwies nach der Voss. Ztg.

noch auf zwei Punkte, um derentwillen die Medizinal-

statistik ungemein wichtig ist. Zunächst bedarf der

Kreisarzt einer genauen statistischen Kenntnis der Ver-

hältnisse seines Kreises. Sodann ist dringlich ein Auf-

schlufs darüber, wie das Lebenspotential Kranker be-

schaffen ist; es kommt darauf an, auch diesen die Vor-

teile der Lebensversicherung zu schaffen. G. schlofs mit

persönlichen Erinnerungen an seinen Lehrer Ernst Engel,

der zuerst der Medizinalstatistik eine selbständige Stelle

in dem Preufsischen Statistischen Bureau gab.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Hygiene an der Univ. Greifswald

Geh. Medizinalrat Dr. Fr. Löffler ist von der k. k.

Gesellschaft der Ärzte in wien zum korresp. Mitgl. ge-

wählt worden.
Der Direktor des Instituts f. Infektionskrankh. in

Frankfurt a. M. Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Paul Ehrlich
ist von der Academie de medecine in Paris zum aus-

wärtigen Mitgl. ernannt worden.
An der Univ. Breslau hat sich der Assistenzarzt an

der dort, chirurg. Klinik Dr. B. Heile als Privatdoz.

f. Chirurgie habihtiert.

An der Univ. Königsberg hat sich der Assistenzarzt

an der dort, chirurg. Klinik Dr. Rudolf Stich als

Privatdoz. f. Chirurgie habilitiert.

An der Univ. Giefsen hat sich der Assistenzart an

der Chirurg. Klinik Dr. August Brüning als Privatdoz.

f. Chirurgie habilitiert.

An der Univ. Bern hat sich der prakt. Arzt Dr. Seiler-

Brugisser als Privatdoz. f. innere Med. habilitiert.

Universitätsschriften.

Dissertationen.

W. Daniel, Über sogenannte »essentielle« Wasser-

sucht. Berlin. 30 S.

H. Gab, Beitrag zur Kasuistik der Kombination von
Hysterie mit organischer Herzklappenerkrankung. Er-

langen. 35 S.

C. Höpffner, Über das Vorkommen pathogener

Bakterien im gesunden Organismus. Strafsburg. 40 S.

F. Kroemer, Beitrag zur Lehre der Psychosen nach
Kopfverletzung. Freiburg. 54 S.

V. Mathes, Über die heutigen Anschauungsweisen
über Theorie und Therapie der Basedowschen Krankheit

mit kasuistischen Beiträgen. Halle. 62 S.

K. Ochsenius, Das Trachom und seine geographi-

sche Verbreitung in Hessen auf Grund des Materials der

Marburger Augenklinik l. 4. 1890—1. 4. 1904. Mar-

burg. 89 S. mit 1 Karte.

Zeitschriften.

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 62, 3.

A. Schott, Beitrag zur Lehre von der katakonischen

Verrücktheit. — E. Bischoff, Simulation von Geistes-

störungen. — C. V. Leupoldt, Zur klinischen Bewer-

tung pathologischer Wanderzustände. — J. Sigel, Bei-

trag zur Frage der Spätgenesung von Psychosen. —
Fr. Geist, Zur Frage von der periodischen Manie. —
J. van der Kolk und G. J. B. A.Jansens, Aufserge-

wöhnliche Hypermnesie für Kalenderdaten bei einem

niedrigstehenden Imbezillen. — H.Kornfeld, Geistes-

zustand Taubstummer. — H. Dietz, Ist der Verzicht

auf Alkohol als Genufsmittel in der Irrenanstalt wün-
schenswert? — G. Lomer, Untersuchungen über juve-

nile Demenz, mit einem Heilvorschlage.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Heinrich Rietsch [aord. Prof. f. Musikwissensch.

an der deutschen Univ. Prag], Die deutsche Lied-
weise. Ein Stück positiver Ästhetik der Tonkunst.

Mit einem .Anhang: Lieder und Bruchstücke aus einer

Handschrift des 14./ 15. Jahrhunderts. Wien, Carl

Fromme, 1904. XI u. 256 S. 8°. M. 5.

Die vorliegende Monographie sucht die rhyth-

mischen, melodischen und harmonischen Grund-

lagen, die in der Entwicklungsgeschichte des

deutschen Liedes aufzufinden sind, wissenschaft-

lich festzustellen. Das Buch ist praktischen Mu-

sikern wie Musikwissenschaftlern sehr zu empfeh-

len als eine reiche Materialsammlung, in der jeder

anregende, zu Zustimmung oder Widerspruch an-

regende Gedanken finden wird. Einem allge-

meinen Teil folgen Untersuchungen über die im

deutschen Lied auftauchenden rhythmischen Pro-

bleme, diesen sehr interessante Gegenüberstellun-

gen gesprochener und gesungener Weisen (wegen

der Tonhöhenschritte), diesen endlich Nachweise

über den Zusammenhang zwischen den Melodien

und ihrer harmonischen Grundlage.

Das ganze Buch zerfällt in Paragraphen, gibt

also keine völlig zusammenhängende Darstellung,

ist auch nicht ganz frei von Ballast, da der Verf.

häufig Dinge, die nur angemerkt zu werden

brauchten, im Texte weit ausführt.

Vom Standpunkte des Musikwissenschaftlers

aus wird die völlige Ignorierung der aufserordent-

lich bedeutungsvollen Arbeiten Hugo Riemanns,

die häufig hätten herangezogen werden müssen,

zu bemängeln sein.

Dafs es trotzdem sehr zum Studium zu empfeh-

len ist, gelte als der beste Beweis für die Brauch-

barkeit des Buches.

Altenburg (S.-A.). Georg Göhler.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Musikwiss. an der Univ. Strafs-

burg Dr. Gustav Jacobsthal ist in den Ruhestand

getreten.

Der fr. Prof. f. antike Baukunst und Renaissance an

der Techn. Hochschule in Braunschweig, Geh. Hofrat

Constantin Uhde ist kürzlich, 70 J. alt, gestorben.

Der Prof. f. Architektur an der Polytechn. Schule in

Delft Eugen Gugel ist am 21. Mai, 73 J. alt, im Haag

gestorben.
Neu erschienene Werke.

H. Lechat, La sculpture attique avant Phidias.

[Bibliotheque des ecoles fran9aises d'Athenes et de Rome.

92.] Paris, Albert Fontemoing. Fr. 20.

P. Greinert, Erfurter Steinplastik des vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhunderts. [Beiträge zur Kunst-

geschichte. N. F. XXXII. ] Leipzig, E.A.Seemann. M.2,50.

A. von Oechelhäuser, Aus Anselm Feuerbachs

Jugendjahren. M. 4.

W. Kleefeld, Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-

Darmstadt und die deutsche Oper. Musikhistorische

Stqdie. Berlin, Ernst Hofmann & Co.
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im Geiste

Kunsterziehung mm mm
^Ihmi »orl Jtüfciicr. l-i'» 3. 1.2<» Wi.. cicg. neb. 2 HL

3nl)alt: I. .Nlunftcr^ieljuiig. II. Htunftaiifcftauung ifubroig

^Kicfitcrcv III. Tic 'iPilbunqecIcmcutc bcr JRiditeridieii Äuitft.

5luf bunficm %^fa\>. ^'!£%S&
uolle ©rfcticinungcn unb Stöfte. Son ^fr. A. Strauß.
4 ilt\. geb. 4.80 Hf.

gimfang unD Art

Bibelbenutzung « « «

* • in Goethes Taust.
35on Lic. Dr. (smil ^öljttc.

exu- 60 "Ipf. ^tn»-

*Jicucitcr t^crlQfl tion l^. 'sBcrtclstiianu in (s)ütcr5lol).

© J/7 unserem Verlage erschien: ^^

3flr5 Xeben
QeorgJoachim Göschens

von seinem 6nkei Viscounf (soschen.

J)eufsche, vom Verfasser bearbeitete jftuflage, ühersetjt von

Cfi. j7. fischen

2 Bände, Lexikon-Oktav. Mit 45 Beilagen in

Photograyüre, Lichtdruck und Autotypie. —
Broschiert Mark 12.—, gebunden Mark 15.—.

Ein wichtiges J)skume/7f zur Geschichte der großen klassischen

Periode unserer Xiter^tur um die Wende des fg. Jahrhunderts!

jf:rr.entlich enthält das ßuch viel wertv:lles Jficterial über

(c'ethe, Schiller, Klapstcck, 'VJieland, Seume, Jffland usw.

Q.J.Qöschen'scheVerlagshandlunginXeipzig

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Archiv
für

Papyrusforschung
und verwandte Gebiete

unter Mitwirkung von Otto Gradexwitz in Königs-
berg, Bernhard P. Grexfell in Oxford, AßTHrR
S. HrxT in Oxford, Pierre Jouguet in Lille,

Frederic G. Kexyox in London, Giacomo Ltm-
BROSo in Rom, Johx P. Mahaffy in Dublin, Lud-
wig Mitteis in Leipzig, Jules Nicole in Genf,

Paul Viereck in Berlin herausgegeben von

Ulrich Wilcken.
Das Archiv für Papymsforschung soll ein Zentralorgan ftr

dieses Wissenschaftsgebiet bilden, das sich die Förderung der lite-

rarischen Texte ebenso wie der Urtunden, der griechischen wie der
lateinischen, zur Aufgabe stellt. Dabei will es nicht etwa den inni-

gen Zusammenhang, in dem die Papyri mit der sonstigen Tradition
-tehen. zerreißen, sondern es will alles, was zur Erklärung der
Papyri beitragen kann oder seinerseits durch sie beleuchtet wird,
luögen es literarische Nachrichten oder Steininschriften , Ostraka
oder Münzen sein, gleichfalls heranziehen: der Hellenismus, wie er

sich in Aegypten seit den Tagen Alexanders des Großen bis zu sei-

nem Absterben unter der Araberherrschaft entwickelt hat, schließt

ja die, notwendigerweise so mannigfaltigen Einzeluntersuchungen
auch innerlich zusammen. Die Zeitschrift bietet in jedem Hefte
I ) Aufsätze. 2) Referate und Besprechungen, 3) Mitteilungen. Mit
Rücksicht auf den internationalen Charakter dieser Studien bringt
>ie Beiträge in deutscher, französischer, englischer, italienischer
der lateinischer Sprache. Das Archiv erscheint in zwanglosen
Heften in der Stärke von 8—9 Bogen, deren je 4 einen Band
zum Preise von 20 JC bilden.

3. @. 6otta'fi^e a^ui^lanblans 9lai$f., Stuttgart unl Serlin

Soeben crfc^iencn:

(&t\sivxmt\lt

ßbljantilungen
Don

herausgegeben dott ^rieöridj ron öer Ceycn

©c^cftct t». 10.— 3n i?cinenbanb i». 11.—

! . 3n^alt: Stiiiotele« in btn Slnanbtrbiditungen tti SJiittcI.

I

alter« — Sie 6age ocm ©iftmäbcften — Slriftoteleö bei ten
'

Warfen — tlriftoteleS ait Scfeüler $IatoS — Sie Sagen Dom
Job be« ttrifioteleö — J;ie Siätfel bet Äcnigin oon gaba —
ilber ben Ülamen Sorelei — ®ebäd)tniStebe auf Äonrab .g)onnann.

Xie SlJaterialien in bieten 9t6^anblungen, roelc^e jum
j
erfien SJZafe bie 5lrbeit bce ©elcfjrten 23tlf)elm öer^ in

I
i^rcm felbftänbtgen SScrte unb il)rer ÄuSbe^nung jctgen,

1
finb faft unübericibar rei«^. Xen ©rforirfiern bec' gfr«

inanift^en unb roraantft^en iititteIalter-3, ben Crientoliften

unb flafüfc^n ^^ilologen, beni ßultur^ittorifer unb An«
ttrrojiologen bietet biefer con Dielen Seiten geronnfcftte

'^anb eine uneric^öpflidje gunbgmbe, aber auö) in roeite-

ren Äreifen ber ©ebilbeten roerben bie Slaröeit unb
2c^önf)eit ber XarfteUung mit ber fcfielnbe 3"f"if^ 'f""

eine banfbare 2tufnaf)me fiebern.

^u 6fjie6en burifi Die tnfiflen 2Sn(fi6anbrnng;n

Sch reibinasch inenarheiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Hnhse, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEX UNTERRICHTS.

[Vlll u. 110 S.] gr, 8. 1900. geh. M. 2.40.
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Hcuc €r$cbcinungcn aus dem

Uerlage von B. G. Ceubner in Ceipzig.

Hiassiscbe J1ltertuni$wi$$en$cbaft.

Lucilii carmiimm reliquiae, C. Ilecensuit

enarrauit Fridericus Marx. Volumen
posterius commentarins. [XXII u.

437 S.] crr. 8. geh. Mk. 14.—
,

geb.

Mk. 17.-.

Bibliotheca Teiibueriaiia. Schultexte.

Vergils Äneide. Textausgabe für den
Schulgebrauch von Otto Güthling. [VIII

u. 330 S.j gr. 8. geb. Mk. 2.—.

Schulausgaben griechischer iiiul

lateinischer Klassiker mit deutscheu

Anmerkungen.

Euripides' ausgewählte Tragödien. Zwei
tes Bändchen: Iphigenie im Taurier-
land. Für den Schulgebrauch erklärt

von N. Wecklein. Dritte Auflage. Mit

einer Abbildung. [IV u. 135 S.] gr. 8.

geh. M. 1.60, geb. Mk. 2.—.

Spracbwissenscbaft.

Sievers, Eduard, Mitglied der Königl.

Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften,

metrische Studien. IL Die hebräische
Genesis. Erster Teil: Texte. (Des

XXIII. Bandes der Abhandlungen der

Philologisch -historischen Klasse der Kö-
nigl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften Nr. I.) [160 S.] Lex.-8. geh.

Mk. 5.60.

Zweiter Teil: Zur Quellenschei-
dung und Textkritik. (Des XXIII.

Bandes der Abhandlungen der Philolo-

gisch-historischen Klasse der Königl. Säch-

sischen Gesellschaft der Wissenschaften

Nr. 2.) [231 S.J Lex.-8. geh. Mk. 8.20.

Deutscbe Citeratun

plrngr, Dr. §nrl, ^iSVofittotteu uttb 3!Jiufter=

entwürfe ju beutf^en ^lufjö^en für obere

klaffen §ö§erer Se^ranftaltcii. ^^'-'itc, t)er=

befferte Auflage üon Dr. O. SBeife. [VIII

u. 127 ©.] gr. 8. geb. Wd. 1.80.

§d)wal)n, Dr. |öttltl)cr, Oberlehrer am %t.
5riebrtc^;2BiI§elm = @t)mnnfium in S3erlin,

2)iftote für bte unteren Älajfen p^erer
ge^ronftaUen. [IV u. 32 ®.] 8. fart.

mt —.60.

Graesers

Schulausgaben klassischer Werke.

§oetl)e, Polfgang oon, 2)i(^tunö unb äöo^r^eit.

3n 5lu§tüaf)t. 9}?it (Einleitung unb 2ln=

merfungen öerfei§en oon ©d^utrat Dr. Seo
®moHe. 8.—10. 5:aufenb. [XII u. 83 ©.]

gr. 8. ge^. mt —.50.

Deutsche Scliulausgaheu,

herausgegeben you Dir. Dr. H. (iraudig

und Dr. G. Frick.

Mmf fottI)oIb ||)()ratm, ^^UotaS. (^in

Xranerfpiet. 5tu§ ber ^oefie be§ Sieben;

jährigen Ärtege§. i^iiv @d^u(gebrauc^ unb

(Se(bftunterri(Jt l^erauggegeben üon Dr. @.

§ri(f. [79 ©.] 8. ©eb. mi —.65.

( ge^. mi -.40.)

%oti^tf polfgaug oon, ^ermann unb ^orot^ea.

33ürgerU^e§ @po§ in neun ©eföngen.

gür ©d^ulgebraud^ unb ©elbftunterrid^t

herausgegeben oon ©eminaroberle^rer 2B.

maä)o[h. [80 ©.] 8. geb. mt —.60,

ge§. mt —.35.
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Itlatbemattt Haturwissenscbaftem

Bachmann, Paul, Professor in Weimar,
Zahlentheorie. Versuch einer Gesamt-
darstellung dieser Wissenschaft in ihren

Hauptteilen. Fftnfter Teil: Allgemeine

Arithmetik der Znhlenkörper. JXII u.

Ö48 S.] gr. -i L'."h. Mk. K'..— . ceV..

Mk. 17.—.

Yerhandlungen des III. Interuationalen
Mathematiker -Kongresses in Heidel

berg vom 8. l.is 13. August 1904. Her-

ausgegeben von dem Schriftführer des

Kongresses Dr. A. Krazer, Pjofessor an
der Technischen Hochschule in Karls-

ruhe i. B. Mit einer Ansicht von Heidel-

berg in Heliogravüre. ^^X u. 756 S.l

gr. 8. geb. M. 18.—.

Thomae, J., Geheimer Hofrat und Professor

:in der Universität Jena, Sammlnng TOn
Formeln und ISätzeu ans dem Ge-
biete der elliptischen Funktionen
nebst Anwendungen. IV u. 44 ?

4. kart. ^Tk. 2.80.
«

Kohlrausch, Wirkl. Geh. Oberregierungsrat.

Prof. Dr. F., früherer Präsident der Ph}'-

sikalisch- Technischen Reichsanstalt in

Chi'.rlottenburg, Lehrbuch der prakti-
schen Physik. Zehnte, vermehrte Auf-

lage des Leitfadens der praktischen Phy
sik. Mit zahlreichen Figuren im Text.

[XXVm u. 656 S.] gr. 8. geb. Mk. 9.—.

Jicbig. (Osknr. Steftor in (£E)ar(ottenbur(^,

9te(^eiibu(^ für 9Jläb(^en'?^ottbilbüngsf(^uIen.

[VI u. 173 2.] gr. 8. geb. Wlt 1.60.

§oocinann, X., Ingenieur, SSorftcf)er her ftaat;

lidjeu 'äl?nid)inen[iaii='isoridiulc in 'iDcülfiau-

icii i. (r., Sammlung öon ^tct^ciioufgabcii

für 3Jlafiiiicnbttucr, 3t^lojjer, '35icij^amfcr

ufiD. öcr 5ortbiIbungöjd^uIen. 9Jiit 147

Figuren im Xtx^t. herausgegeben im amt=

liefen 9(uftrage. [IV u. 106 2.] 8. fort.

mt 1.60.

Segger, ^ronj. Se^rer an her S?orfc^u(e be§

Äaijerin;§tugiiüa;Q)nmnanumc- ,511 Gfiarlot:

teiiburg, 5tc(^enbu(^ für bic ^orf^ulc ber

plicreii Seljran^aitcn. Sm 9tnfd)luB an bae

?Ked)enbud) für bie unteren Älaffen
pon ^^rof. ^. ')}Jlüiitv unb ^^rof. 5. ^^ie^=

fer. öert 1: Se^raufgabe be§ erften Sc^ul^

]at)xti. [IV u. 64 3.] gr. 8. fort, mt -.80.

§eft 2: 2e^raufgabe be^jroeiten 2c!^ul=

ja§reä. [IV u. 72 ©.] gr. 8. fort. 9Kf. -.80.

öeft 3: Se^raufgabe be§ britten Bd}uU
iai)rä. [IV u. 58 2.] gr. 8. fort. ^Td. -.80.

Bandelswissenscbaftctt-

^er bcut|t|c ftoufraonn. ^erauc-gegeben auf

^^eronlaffung beg ^eutfcfen 3Serbanbe§ für

ha^ faufmännifc^e Unterrtc^t§raefen. [XII
u. 704 8.] gr. 8. 5n Criginal= Seinem
banb mt 8.— ge^. 9JJf. 7.—.

Sammlung kaufmönnifdjer llntcrrid)t5büd)rr.

herausgegeben Don Dr. Snbrotg ^i^oigt,

55ireftor ber Stöbt. ^anbe(§(e^ranftalt " in

^ranffurt a. ^Jl.:

Deutscher Kandelssehulatlas. Auf
Grund der 51. Auflage von „Keil
und Riecke: Deutscher Schul-
atlas" bearbeitet von A. Brunner,
Lehrer, und Dr. L. Voigt, Direktor
der Stadt. Handelslehranstalt in

Frankfurt a. M. 4. In Ganzleinen-

band geb. Mk. 2.—

.

geh. Mk. 1.60.

kart. Mk. 1.80.

ajiuftcrbrtcfe unb ^ufgobcu für ben

Unterricht tu ber beutfd^cn öanbels»

forrcjponbcnj. '^ou Dr. Suöirig
^i^oigt, 2)ireftor, imb Süfreb Schnei;
ber, Cber(e{)rer an ber Stöbt, ^anbel-?;

lel)ranftalt in granffurt a. 9J?. II. %tii.

[IV u. 132 2.] gr. 8. geb. 'm. IM.
Sammlung bon Aufgaben für bae fauf^

männifj^c ^tcc^ncn. S^on Äarl ©röH,
£ber(el)rer an ber etöbt. $)anheMef)V'

anftalt in gi^anffurt a. ^'. II. Sicil.

[68 2.] gr. 8. Steif ge^. ^t —Ml.

Ccipzig, Anfang 3uni 1Q05. B. 6. teubner.
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Verlag von B. G. Teubner In Leipzig.

Historische Vierteljahrschrift
herausgegeben von

I>r. Gerhard Seeliger^
o. Prof. a. d. Univ. Leipzig.

Neue Folge der »Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*.

VIII. Jahrgang 1905. Preis 20 Mark.

Die Zeitschrift, die in 4 Vierteljahrsheften von mindestens 10 Bogen und 4 Ergänzungsheften von l'/o Bogen

Umfang erscheint, bietet nicht nur größere und kleinere Aufsätze, die stets auf selbständiger Forschung beruhen

und dabei allgemeineres historisches Interesse beanspruchen dürfen, sondern sie will auch die Leser mit wichtigeren

Ereignissen und mit allen Fortschritten auf dem Gebiete des geschichtswissenschaftlichen Lebens rasch und zu-

verlässig bekannt machen und dadurch auch denen, die nicht eine größere Bibliothek zu benutzen vermögen,

einen lebendigen Zusammenhang mit den historischen Wissenschaften ermöglichen.

Sie bringt daher neben den größeren wissenschaftlichen Aufsätzen sowie zahlreichen Notizen und eingehen-

den Kritiken kleinere Mitteilungen über neue literarische Erscheinungen und alle wichtigen Vorgänge auf dem

persönlichen Gebiete des geschichtswissenschaftlichen Lebens.

Da die Nachrichten und Notizen in 2 Teilen erscheinen, der erste im Hauptheft, der zweite in dem 6 Wochen

später folgenden Ergänzungsheft, so ist es möglich, die Leser der Zeitschrift sehr rasch zu orientieren und dauernd

auf dem Laufenden zu erhalten.

Außerdem enthält die Vierteljahrschrift eine von Bibliothekar Dr. 0. Masslow bearbeitete vollständige Biblio-

graphie der deutschen Geschichte.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Alt-celtischer Sprachschatz
von

Alfred Holder.== In drei Bänden. ==
I. Band A—H (2063 S.) gr. 8. 1896. geh. n. Mk. 64.—

II. „ J-T (2026 S.) „ „ 1904. „ „ „ 64.-

III. ,, U—Z (Unter der Presse.)

Das Werk will eine vollständige und kritisch gesichtete Sammlung bieten der Quellen für die Kenntnis des

Alt - Celtischen , für das Alt -Gallische, wie für die gemeinsame Grundlage der gaelischen und der brettonischen

Sprachen. Als Quellen dienten einerseits die gleichzeitigen Münzen und Inschriften, die zum geringsten

Teile in national -celtischer und griechischer, zumeist in lateinischer Sprache abgefafst sind; anderseits die Über-

lieferung griechischer und lateinischer Schriftsteller, Itinerarien und Glossarien; alle mit einer reichen Fülle

von Orts-, Völker- und Personennamen, aber auch von sonstigen Wörtern der alt- celtischen Sprache. Bis zu

dem als späteste Zeitgrenze aufgestellten Ausgang der Merowinge hofft der Verfasser Vollständigkeit erreicht

zu haben. Die Beleg -Stellen sind alle nach Zeit und Fundort geordnet und bieten somit eine auf sicheren

Daten beruhende Geschichte jedes Wortes oder Namens, wie sie anderseits, infolge der Sonderung nach lokalem

Gesichtspunkte, dazu beitragen, Geschichte und Lage des jeweiligen Fundortes aufzuhellen. Hierdurch dürfte den

Real- Altertümern, wie Ethnographie, Lokalgeschichte, Topographie, Mythologie und Prosopographie , vielseitiger

Nutzen erwachsen. Für einen grofsen Teil Europas, wie Nord-Italien, die Schweiz, Deutsch - Österreich , Bayern,

Württemberg, Baden, die Rheinlande von Basel abwärts, für Belgien, Frankreich, die pyrenäische Halbinsel, Grofs-

britannien und Irland, bildet unser Thesaurus das sprachliche Urkundenbuch der celtischen (vor -römischen^

wie vor- germanischen) Zeit. Der Sprachforscher aber erhält durch die .Anlage des »Sprachschatzes« die Mög-

lichkeit, jede Spracherscheinung wenigstens annähernd zeithch und räumlich zu bestimmen. Für die Gram-

matica Celtica liefert der »Sprachschätze, aufser den Namen und Wörtern, in eigenen Abschnitten fertig be-

hauene Bausteine.

Dieser Nummer der „Uentschen Llteratarzeitnng" liegt eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von

Gebrüder Borntraeger in Berlin bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B.G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Rappin.
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r VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.
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Dr. Hassinger lehrt in der weiteren 'Umgebung Wiens zahlreiche Litoralformen der Gewässer zum ersten Male näher

kennen, welche sich während der jüngeren Tertiärperiode im Wiener Becken erstreckt haben, und knüpft an ihre Darstellung

und Deutung eine Entwicklungsgeschichte des Landes seit <ler Miozänepoche. Seine Arbeit ist ein wichtiger Beitrag zur

neueren Geomorphologie und zugleich eine nennenswerte Bereicherung der von ihr sorgfältig verarbeiteten Literatur über

das Wiener Beoken.

Bandviis
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Der Verfasser versucht es in dieser Arbeit, der Gesetzmässigkeit der Karsthydrographie nachzuspüren, um für die

verwirrende Zahl von Einzelerscheinungen ein einfaches einheitliches Gesetz zu finden, das gewissermassen einen Rahmen

bildet, in welchem alle Erscheinungen Platz finden. Er bietet hierfür Beobaohtungsmaterial aus dem westbosnischen Karst,

den er bei mehrmaliger Bereisung kennen lernte.

"^^^^^-
DIE NÖRDLICHEN ALPEN

ZWISCHEN ENNS, TRAISEN UND MÜRZ
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In der Arbeit wird untersucht, wie die Formen der nördlichen Alpen geworden sind, wo die Natur dem Menschen

fördernd, wo sie ihm hemmend entgegentrat und wie er es verstand, sie zu bezähmen. Von den Vorhöhen der Alpen, die

noch von goldenen Saatfeldern bedeckt sind, werden wir von dem Verfasser hineingeführt in die waldreichen Täler des Kalk-

gebirges zu betriebsamen Dörfern, kohlgeschwärzten Hammerwerken und weltabgeschiedenen Holzknechthütten. Darüber

steigen wir hinauf auf die sanft gewellten Höhen der grossen Gebirgsstöcke, die weder Wald noch Wiese tragen und sich

mit ihren weissen, blendenden Felsen scharf abheben vom azurblauen Himmel, der sich darüber wölbt. Und wieder abwärts

führt uns der Weg über Almboden und Wald zur Stätte des Erzberges und in die freundlichen Täler der grünen Steiermark.

"^^^^^^
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In der Arbeit werden die Aufzeichnungen der verschiedenen Stationen zu einem Gesamtbild vereinigt, die Wirkung der

verschiedenen Faktoren wird in den Erscheinungen der einzelnen Phasen der Eisperioden erläutert und der große Einfluß nach-

gewiesen, den der Gang der Lufttemperatur auf die verschiedenen Stadien des Vereisungs- und Sohmelzungs-Prozesses ausübt.

^J
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Gustav Cohn [ord. Prof. f. Staatswiss. an der Univ.

Göttingen], Ober Fakultäten, deren Ver-

einigung und Trennung. Antwort auf die

Festrede von Felix Klein »Über die Aufgaben und

die Zukunft der Philosophischen Fakultät*. [S.-A.

aus Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung usw.

XXIX, 1] Leipzig, Duncker & Humblot, 1905.

31 S. 8». M. 0,80.

Die Cohnsche Schrift entspricht ihrem Titel

nur zum Teil. Denn sie behandelt in ihren

ersten beiden Abschnitten eine Frage, die Klein

gar nicht aufgeworfen und noch weniger diskutiert

hat: ob die Nationalökonomie besser in die juri-

stische oder — wofür sich Cohn, schwerlich im

Gegensatze zu Klein, entscheidet — in die philo-

sophische Fakultät hineinpafst. Soweit dann die

Schrift auf das von Klein erörterte Thema ein-

geht und sich die Verteidigung der von diesem

abgelehnten Aufteilung der philosophischen Fakul-

tät in zwei selbständige Fakultäten angelegen

sein läfst. wird nach meinem Dafürhalten die

Verteidigung nicht eben mit glücklicher Hand
geführt.

C. bringt zuviel und zuvielerlei vor und

schwächt durch dies Zuviel die Kraft seiner

Argumente ab. Er gefällt sich vielfach in Er-

örterungen, die mit der eigentlichen Streitfrage

nicht oder doch nur lose zusammenhängen. So,

wenn er (S. 24) gegen die Aufhebung aller

Reifezeugnisse polemisiert, die Klein gar nicht'

befürwortet, wenn er (S. 26) uns über die

giofsen amerikanischen Colleges Mitteilungen

macht oder über den Mifsbrauch klagt, der
mit dem Professorentitel getrieben wird (S. 27).

Diesem Zuviel steht auf der andern Seite

ein Zuwenig gegenüber, indem wichtige von

Klein berücksichtigte Punkte ganz aufser acht

gelassen werden. So die Frage nach der Ein-

teilung der Wissenschaften und ihrer Verteilung

auf die beiden Fakultäten und im Zusammenhang
hiermit die der Aufgabe der Lehrerbildung —
wie denn überhaupt die Interessen der Lernen-
den, der Studierenden bei C. keine aus-

reichende Berücksichtigung finden.

In meiner Besprechung der Kleinschen Rede

(DLZ. 1904, Sp. 901 f.) habe ich auf die Schwie-

rigkeit hingewiesen, gewisse Fächer, z. B. Philo-

sophie und Geographie, die sich der herkömm-

lichen, von Klein mit Recht beanstandeten Unter-

scheidung von philologisch-historischen und mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen nicht

recht fügen wollen, bei einer Aufteilung der

philosophischen Fakultät richtig unterzubringen.

Die Philosophie müfste, will man ihrer Stellung

gerecht werden, entweder beiden Fakultäten zu-

geteilt oder geteilt, experimentelle Psychologie

und Naturphilosophie der einen, Logik und Er-

kenntnislehre usw. der andern Fakultät zugewiesen

werden — was aber ihre Vernichtung als zen-

traler Wissenschaft bedeuten würde.

Sehr berechtigte Interessen der Studierenden

betreffende Schwierigkeiten ergeben sich weiter

für das Promotionswesen, und zwar von solcher

Beschaffenheit, dafs die von C. in dieser Hin-

sicht (S. 10) gegen die Verbindung der National-

i Ökonomie mit der juristischen Fakultät geltend

gemachten Gründe auch gegen die .Aufteilung

der philosophischen Fakultät sprechen müssen.

Hier in Münster bildet ja bekanntlich die

Nationalökonomie einen Teil der »rechts- und

staatsvvissenschaftlichen« F'akultät. Für die Stu-

dierenden, die den nationalökonomischen Doktor-

hut erwerben wollen, hat das zur Folge, dafs
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sie nicht die Freiheit haben, sich die Neben-
fächer für die Doktorprüfung nach ihrem indivi-

duellen Studiengange auszusuchen, sondern, da

die juristische Fakultät Dozenten anderer Fakul-

täten von der Prüfung ausschliefst, gezwungen
sind, diese aus dem Studiengebiet der juristischen

Fakultät zu entnehmen. Ein Doktorand der

Nationalökonomie kann also hier weder Geschichte

noch Philosophie, weder Sprachen noch Land-
wirtschaft als Nebenfach wählen. Wenn die

gleiche Beschränkung in umgekehrter Richtung

von der philosophischen Fakultät — durch ge-

legentliche Heranziehung von Dozenten anderer

Fakultäten — bisher vermieden worden ist, so

bin ich doch nicht sicher, ob das auch sonst

überall, wo die Fakultäten anders verteilt sind,

der Fall ist und — immer sein wird. Jedenfalls

liegt bei einer Teilung der philosophischen

Fakultät in zwei die Gefahr sehr nahe, dafs

Studierende der einen gehindert werden, ihr

Promotionsfach durch der anderen Fakultät zu-

gehörige, aber vielleicht zu ihrer Arbeit in naher

Beziehung stehende Fächer — Landwirtschaft,

auch Chemie, durch Nationalökonomie, Physik

durch Philosophie (Psychologie) oder Geographie

durch Mathematik und Astronomie usw. usw. —
zu ergänzen. Und ob nicht derartige gewaltsame

Trennungen schliefslich auch — schwerlich zum
Vorteil der Freiheit und Vielseitigkeit der .Aus-

bildung — auf die Gestaltung des examen pro

facultate docendi Einfluls gewinnen würden? Es
ist sehr zu bedauern, dafs C. auf diese Fragen

gar nicht eingegangen ist.

Ein nicht geringer Teil der C.sehen Schrift

ist der Bekämpfung des Universalismus ge-

widmet, mit dem Klein die philosophische Fakultät

beseelen und zusammenhalten will. Aber den

Vorwurf der Rückständigkeit, den Klein den

philologisch-historischen Sektionen gemacht hatte,

hat C. nicht zu entkräften vermocht. Mag immer-

hin Klein sich hinsichtlich der Volkswirtschafts-

kunde und in manchem andern irren: die beklagens-

werte Tatsache, auf die ich (in der genannten

Besprechung) nachdrücklich hingewiesen habe,

bleibt doch bestehen, dafs die Ausgestaltung der

philologisch -historischen Sektionen unserer Uni-

versitäten im grofsen und ganzen den modernen

Bedürfnissen zu wenig entgegenkommt, dafs

neben so und so vielen Ordinariaten für klassische

Philologie die romanische und noch mehr die eng-

lische Philologie, von den nordischen und slavi-

schen Sprachen ganz zu schweigen, ungenügend

vertreten sind, dafs die deutsche Literaturge-

schichte sich an vielen deutschen und auch preufsi-

schen Fakultäten mit einer aufserordentlichen

Professur begnügen mufs, u. a. m. Die Berech-

tigung einer universalistischen l^endenz, die auf

eine Vervollständigung und Abrundung der philo-

logisch-historischen Sektionen abzielt, kann doch

niemand in Abrede stellen. Und schwerlieS wird

sich die Befürchtung, dafs bei reichlicherer

Dotierung die Unabhängigkeit der wissenschaft-

lichen Forschung beeinträchtigt werden könne
(S. 28), als genügendes Argument dagegen ver-

wenden lassen. Als ob nicht auch in gut ein-

gerichteten und reichlich dotierten Instituten ohne

Störung des Friedens der Wissenschaft gearbeitet

werden könnte! Gerade die Geringfügigkeit der

Bedürfnisse der philologisch-historischen Sektionen,

die C. rühmend hervorhebt, macht Klein ihnen —
wie ich meine, mit Recht — zum Vorwurf.

Im übrigen dürfte C.s Polemik gegen den

Kleinschen Universalismus auf einem Mifsverstehen

des Wesens des letzteren beruhen. Sicher ist

es nicht Kleins Meinung, die Volkswirtschaftslehre

zu einem Zweig der Naturwissenschaft zu machen.

Was dabei für die Nationalökonomie heraus-

kommt, zeigen die Preisarbeiten der Sammlung
»Natur und Staat« zur Genüge.

Und weiter versteht doch Klein unter Uni-

versalismus nicht, dafs man in dilettantischer

Weise als Hans Dampf in allen Gassen »über

alles und jedes abspreche, was man nicht gelernt

hat« (Cohn S. 17), ebenso wenig ist er der

Meinung, dafs, wie es einst möglich war,

derselbe Professor über Ästhetik, Mathematik

und Staatswissenschaft lesen (S. 18), oder dafs

jeder Ordinarius in der philosophischen Fakultät

innerhalb des Gesamtgebietes der philosophischen

Fakultät seine Vorlesungen wählen solle (S. 22),

wozu er vielleicht formell das Recht hat. Viel-

mehr bedeutet, wenn mich nicht alles täuscht,

der Kleinsche Universalismus nur — gegenüber

dem banausischen Geist des übertriebenen Spezia-

listentums — die Forderung, dafs jeder auf

seinem eigenen Studiengebiete, »gestützt auf die

erworbene Kenntnis der Einzelheiten«, das eigene

Fach »so allseitig wie möglich zu erfassen« sich

bestreben und den Zusammenhang seines mit

den anderen Fächern sowie die letzten Ziele

aller Erkenntnis überhaupt im Auge behalten

soll (S. 11 der Kleinschen Schrift), eine Forde-

rung, die doch auch C. nicht als unberechtigt

ansehen wird. Es versteht sich von selbst, dafs

nur wenige aufserordentliche Köpfe sich dem
hiermit aufgestellten Ideal annähern, die meisten

weit hinter ihm zurückbleiben werden, deshalb

büfst aber das Ideal seine Berechtigung als

»regulative Idee« doch nicht ein. Und dafs

diesem Ideal die einheitliche Gesamtfakultät, die

ihre Mitglieder mit dem Bewufstsein der Zu-

sammengehörigkeit der verschiedensten Wissens-

gebiete erfüllt, besser entspricht, als die Teilung,

die der Ausdruck der umgekehrten Tendenz zu

sein scheint: wer wollte das leugnen? Gerade

die philosophische Fakultät, die den übrigen,

weit mehr den Charakter von Fachschulen tragen-

den Fakultäten gegenüber die reinvvissenschaft-

liche P^akultät darstellt und darstellen soll, hat

alle Ursache, diesen sie auszeichnenden Charakter
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auch durch die ZusammenfassuDg ihrer Wissens-

gebiete zu einer gemeinsamen F'akultät zum Aus-

druck, zu bringen und sich gegen die Aufteilung

in einzelne P'ach-Abteilungen zu sträuben. Umso
mehr als, wenn man erst mit der Teilung an-

fängt, nicht abzusehen ist, wohin man kommt,
und ob sie -nicht gerade für die von C. ver-

tretene Wissenschaft die Trennung auch von

der philologisch -historischen Fakultät und ihre

Ausgestaltung zu einer besonderen staatswissen-

schaftlichen Fakultät in Verbindung mit Land-

wirtschaftskunde und Forstwissenschaft (wie in

Tübingen) zur schliefslichen Folge hat: eine Ver-

bindung, die, nach der vorliegenden Broschüre

zu urteilen, ihm schwerlich sympathisch sein

dürfte.

Münster i. W, Ludwig Busse.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften and Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preu/s. Akad. d. Wissenschaften.

18. Mai. Gesamtsitzung. Vors. Sekr. : Hr. Waldeyer.

1. Hr. Roethe las über Johann von Würzburgs
'Wilhelm von Ostreich'. Der Roman wird charakterisiert

als der T\'pus eines Epigonenwerkes, das die Vorgänger
in allem überbieten will. Der Rahmen der Handlung
war wohl Rudolfs 'Wilhelm von Orlens' entnommen;
ihre sehr reiche und bunte motivische Ausstattung im
Detail geht vielfach auf den jüngeren Titurel zurück;
auch Beziehungen zu Rudolfs 'Weltchronik' sind nach-
zuweisen. In der Schilderung des grofsen Entscheid ungs-
kampfes. der Christen und Heiden sind historische und
sagenhafte Nachrichten vom dritten Kreuzzug verquickt
mit persönlichen Tendenzen und Beziehungen des Dich-
ters. Die Eigentümlichkeiten der Reimtechnik, des En-
jambements, der Wortwahl, der Komposition und ähnl.

werden analysiert.

2. Hr. Branco hat in der Sitzung der physikalisch-

mathematischen Klasse am 11. Mai eine Arbeit von Hrn.
Dr. Max Samter hierselbst vorgelegt: Die geographische
Verbreitung von Mysis relicta, Pallasiella quadrispinosa,
Pontoporeia affinis in Deutschland als Erklärungsversuch
ihrer Herkunft. Die Akademie genehmigte die Aufnahme
in den Anhang zu den Abhandlungen. Die genannten,
ursprünglich im polaren Meere lebenden Krebse müssen
in diluvialer Zeit, als das Becken der Ostsee nach Rück-
zug des Eises sich mit Wasser erfüllt hatte, in diese
eingewandert sein. Mit fortschreitender Aussüfsung der
Ostsee haben die Krebse sich an die veränderten Lebens-
bedingungen angepafst und umgewandelt. Aus der Ost-
see sind sie dann in die Süfswasserseen, die nach dieser
hin entwässern, gewandert. Unabhängig davon haben
sich diese polaren Krebse aber auch im peripheren Ge-
biete Irlands, in Nord-.'\merika und in Nordrufsland unter
dem Einflüsse gleicher Verhältnisse in gleicher Weise
umgewandelt.

3. Vorgelegt wurde das Werk: L. Di eis und E.

Pritzel, Fragmenta Phytographiae Australiae occiden-
talis. Leipzig, 1905, ein Ergebnis einer mit Mitteln der
Humboldt Stiftung unternommenen Reise nach .Australien.

4. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen hat die
.Akademie durch die philosophisch-historische Klasse be-
willigt: Hrn. Di eis zur Fortführung der Arbeiten an
einem Katalog der Handschriften der antiken Medizin
3000 Mark; Hrn. Koser zur Fortführung der Heraus-
gabe der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Grofsen
öOOO Mark; der Deutschen Kommission zur Fortführung
ihrer Arbeiten 3000 Mark; weiter für die Bearbeitung des
Thesaurus linguae latinae über den etatsmäfsigen Beitrag

von 5000 Mark hinaus noch 1000 Mark und zur Be-

arbeitung der hieroglyphischen Inschriften der griechisch-

römischen Epoche für das Wörterbuch der ägyptischen

Sprache 1500 Mark; endlich Hrn. Prof. Dr. Karl Brockel-
mann in Königsberg i. Pr. zur Herausgabe des 3. Bandes
von Ibn Qutaibas 'Ujün al ahbär 50<J .Mark.

5. Die .Akademie hat auf den Vorschlag der vor-

beratenden Kommission der Bopp- Stiftung aus den Er-

trägnissen der Stiftung 900 Mark dem Professor an der

Universität Jena Hrn. Dr. Otto Schrader zur Fort-

setzung seiner .Arbeiten auf dem Gebiete der indogermani-

schen Altertumskunde und 450 Mark -dem Professor an
der Universität Leipzig Hrn. Dr. Herman Hirt in An-

erkennung seiner Arbeiten über den indogermanischen

Akzent zuerkannt.

6. Der am 18. Februar 1903 hierselbst verstorbene

Amtsgerichtsrat a. D. Hr. Paul Rfefs hat der Akademie
durch letztwillige Verfügung ein Kapital von 250000 .Mark

vermacht zur Verwendung im Interesse der Chemie,

Physik und Astronomie. Durch .Allerhöchsten Erlafs vom
30. Januar d. J. ist der .Akademie die landesherrliche Ge-

nehmigung zur .Annahme dieser Zuwendung, vorbehaltlich

der .Abfindung von hilfsbedürftigen Verwandten des

Erblassers erteilt worden, und das Legat in dem durch

diese Abfindungen auf 240000 Mark ermälsigten Betrage

gegenwärtig in ihren Besitz übergegangen. Die .Akade-

mie spricht hiermit öffentlich ihren aufrichtigen und
warmen Dank für dieses V'ermächtnis aus, welches im
Sinne und zum Gedächtnis des Hrn. Paul Riefs der

Wissenschaft nutzbar zu machen sie bemüht sein wird.

Sie wird dieser Aufgabe sich jedoch erst später unter-

ziehen können, da einstweilen ein auf Lebenszeit in die

Nutzniefsung der Hinterlassenschaft von Hrn. Paul Riefs

eingesetzter Erbe die Erträgnisse des der Akademie zu-

gefallenen Kapitals bezieht.

25. Mai. Sitzg. d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Diels.

1. Hr. Schäfer las 1. über die Ungarnschlacht von
955, 2. über die agrarii milites des Widukind (I, 35),

3. über das Strafsburger Zollprivileg von 831. 1. Die

Ungarnschlacht ist mit Wyneken in das Gelände nord-

nordwestlich von Augsburg, nicht auf das Lechfeld zu

verlegen. 2. Die agrarii milites sind Ministeriale, nicht

heerbannpflichtige Leute. 3. In der Urkunde ist Sclusas

als Mont Cenis, nicht als Sluis zu erklären.

2. Hr. Brunner legte den von Hrn. Geh. Regierungs-

rat Prof. Dr. Holder-Egger verfafsten Jahresbericht

über die Herausgabe der Monumenta Germaniae histo-

rica vor.

3. Es wurde vorgelegt: Die Kaiserhchen Verwaltungs-

beamten bis auf Diocletian von Otto Hirschfeld.

Zweite Auflage. Berlin 1905.

25. Mai. Sitz. d. phys.-math. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer.

Hr. Helmert sprach über die Genauigkeit der Kri-

terien des Zufalls bei Beobachtungsreihen. Es wird ge-

zeigt, dafs man sich für die Angabe der Genauigkeit

bei den Vorzeichenprüfungen und bei den Prüfungen der

mittleren Fehlergröfse der mittleren Abweichungen be-

dienen kann, die nach Art des Gaufsschen mittlem zu

befürchtenden Fehlers gebildet werden.

Sitzungsberichte d. Kgl. Bayr. Akad. d. Wissenschaften.

Mai-Sitzungen.

In der philos.-philoL KL hielt Hr. Krumbacher
einen für die Sitzungsberichte bestimmten Vortrag: Über

einen vulgärgriechischen Weiberspiegel. In einem

Sammelkodex des CoUegio Greco in Rom steht ein aus

1210 Versen bestehendes Schmähgedicht gegen das

weibliche Geschlecht. Im ersten TeU, der in poliüschen

Versen abgefafst ist, schöpft der Verfasser seine Ar-

gumente aus der Literatur, vornehmlich aus dem Alten

Testament, im zweiten Teil, in dem ein trochäischer

Achtsilbler angewandt ist, schildert er in derber und

oft anstöfsiger Kleinmalerei die Schlechtigkeit der
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Mädchen, Frauen und Witwen nach mündlichen Quellen

und persönlichen Erfahrungen. Literarisch wertlos, ist

das Elaborat als Denkmal der Kultur- und Sprach-

geschichte von erheblicher Bedeutung. Der anonyme
Autor hat in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh.s offenbar

an einem stark unter italienischem Einflufs stehenden

Orte geschrieben. Der in der Handschrift arg verwahr-

loste Text wird in lesbarer Form mitgeteilt und mit er-

klärenden Anmerkungen begleitet. — In der math.-phys.
Kl. legte Hr. H. v. Seeliger eine Arbeit des Obser-

vators Dr. J. B. Messerschmidt: »Beeinflussung der

Magnetographen -Aufzeichnungen durch Erdbeben und
einige andere terrestrische Erscheinungen« vor. Der
Verf. untersucht die verschiedenen Störungen der mag-
netischen Aufzeichnungen des Erdmagnetischen Observa-

toriums in München. Zuerst wird die durch die

elektrische Trambahn hervorgerufene Unruhe der Magnet-

nadel erörtert, die z. B. für die Mifsweisung bereits

mehrere zehntel Minuten und für die Inklination noch
mehr beträgt. Es wird also das s. Z. von der Tram-
bahn-Gesellschaft verbürgte Minimum schon jetzt be-

trächtlich überschritten und damit auch das Arbeits-

feld des Observatoriums in gewisser Weise beschränkt.

Eine weitere Verlängerung der Trambahn, in Bogen-

hausen um nur wenige Meter, geschweige denn eine

Führung der Linie nach Ismaning oder durch den Eng-

lischen Garten nach Schwabing, hätte die sofortige

Sistierung des erdmagnetischen Dienstes an seiner

jetzigen Stelle zur Folge. Die weiteren Untersuchungen
betreffen die Erdbebenstörungen, die teils mechanischer

teils magnetischer Natur und überdies nicht so ganz
selten sind, wie es nach den in München stärker fühl-

baren Erdbeben angenommen werden könnte. Andere
Störungen erweisen sich von elektrischen Erscheinungen

in der Atmosphäre, insbesondere von Polarlichtern, ab-

hängig. — Hr. P. von Groth übergab eine Arbeit von
Pfarrer Georg G lungler in München: »Das Eruptiv-

gebiet zwischen Weiden und Tirschenreuth und seine

kristalline Umgebung, ein Beitrag zur Kenntnis der

kristallinen Schiefer«. Nach der Darstellung des Verf.s

sind von den zahlreichen parallel struierten kristallinen

Gesteinen jenes Bezirkes Dioritschiefer, Hornblendegneis,

Hornblendeschiefer, Serpentin und Granulit, sowie die

gneisartigen Granite primäre Eruptivgebilde, welche ihre

Bänderung oder Schiefrigkeit nur besonderen Bildungs-

bedingungen verdanken. Die einzelnen Glieder der

archäischen Formationsgruppe dagegen haben eine Um-
wandlung erfahren. Sie sind aber nicht ein Erzeugnis

des Dynometamorphismus, sondern müssen als kontakt-

metamorphosierte Sedimente betrachtet werden. — Hr.

H. Ebert überreichte eine Arbeit des Dr. Heinrich Alt:

»Über die Verdampfungswärme des flüssigen Sauer-

stoffs und Stickstoffs.« Die Bestimmung der genannten

Gröfse namentlich bei den sehr tiefen Temperaturen

(bis — 205 bezw. — 210 Grad Celsius) bot darum
ganz besondere Schwierigkeiten, weil der ganze Apparat

in einen luftdicht schliefsenden grofsen Kupferdom ein-

gebaut und alle Manipulationen von aufsen her ver-

mittels Hebel und Stangen ausgeführt werden mufsten.

Die Verdampfung der verflüssigten Gase wurde durch

elektrische Heizung bewirkt, und die zur Verdampfung
bestimmter Gewichtsmengen nötige Zeit mittels eines

elektrischen Chronographen registriert. .

Nen erschienene Werke.

E. Reyer, Kritische Studien zum volkstümlichen

Bibliothekswesen der Gegenwart. [Ergänzungshefte zu

den Blättern für V^olksbibliotheken und Lesehallen. I.]

Leipzig, Otto Harrassowitz. M. 0,60.

A. Paoli, II concetto defl' umanesimo del Pastor,

si confronta con le opinioni che suU' umanesimo hanno

espresso il Rosmini, il Saint -Beuve, il Gregorovius, il

Paulsen. [S.-A. aus den Annali delle Universitä Tos-

cane. Vol. XXIV.] Pisa, Druck von Vannucchi.

Zeitschriften.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften
in München. Philos.-philol. u. hist. Kl. 1905, 1. H.

Prutz, Die Autonomie des Templerordens. — W.-Christ,
Griechische Nachrichten über Italien.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

121. N., Vom minoischen Palaste bei Knossos in Kreta.

— 121/122. E. Zweig, Zur Verfassungsgeschichte der

französischen Revolution. — 122. J. Unold, Natür-

liche und geschichtliche Entwicklungsgesetze. — M.
Riefs, Zur Religionsphilosophie Hegels (Breysig, Der
Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte). — 123.

K. Th. Zingeler, Der Hohenzoller. — Fr. Dukmeyer,
Patriarchat und HeiUger Synod in Rufsland. — K. Ca-
roli, Der Telautograph »Gruhn«. — 124. 0. B., Histo-

rische Romane (O. H. Hopfen, Daniel Abraham Davel). —
H. Uhde-Bernays, Anti-BöckUn. — 125. E. Wrobel,
Technische Briefe. XVIII. — L. G. , »Ein feste Burg
ist unser Gott«. — 126. E. Kilian, Eine Theater-

geschichte des 19. Jahrh.s (Martersteig, Das deutsche

Theater im 19. Jahrb.). — 126/127. Der chinesische

Philosoph Lieh und seine Stellung innerhalb der Kultur

und Philosophie. — 127. E. Ott, Die Popularisierung

der protestantischen Theologie. — 128. S. Schott,
Das unheilbare Weltleid (Widmann, Der Heilige und die

Tiere). — G. E., Nachträgliches zur Schillerfeier (Jacoby,

Xenien zu Schillers Todestage).

Österreichische Rundschau. 1. Juni. R. Kobatsch,
Reform der österreichischen Arbeiterversicherung. — J.

Wies n er, Jan Ingen-Housz in Wien. — E. Ertl, Wie
meine Urgrofsmutter den Franzosen schlug (Schi.). —
F. Blei, Die Moral der Musik.

The Nineteenth Century and after. June. W.
Ward, A poHtical Fabius Maximus. — M. Conway,
Is Parliament a mere crowd? — G. T. Lambert, The
scandal of University education in London. — E. Lyttel-

ton, Ought public schoolmasters to be taught to teach?

— J. E. C. Welldon, The fate of Oliver Cromwell's

remains. — G. Lynch, The White Peril. — J. Fyvie,
The Ethological Society and »the revival of phrenology«.
— Charlotte F. Yonge, Some royal love-Ietters. — H.

Handley, Anglican starvation and a liberal diet. —
Mrs. Villiers Hemming, Festum stultorum. — G. G.

Coulton, The autobiography of a wandering friar

(SaHmbene of Parma). — Edith Seilers, Official poor

relief in Russia. — Agnes Grove, The three K's. —
E. Robertson, The drink monopoly and the national

revenue. — H. Paul, The political Situation.

Bulletin international de l'Academie des sciences

de Cracovie. I. Cl. de Philol. II. Cl. d'Hist. et de

Philos. Janvier - Fevrier. J. Boloz Antoniewicz
L'enigme de »la derelittac ; Un Rubens ignore: Sigis

mond III roi de Pologne domptant l'heresie. — Th. S i n k o

Les sources des exemples cites dans »La vie de l'hon

nete homme« de Nicolas Rey. — L. Chotkowski
Histoire politique des anciens couvents de femmes en

Galicie 1773—1848.

Revue des Deux Mondes. 1. Juin. R. Bazin,
L'isolee (fin). — Comte d'Haussonville, La duchesse

de Bourgogne et l'alliance savoyarde. I. — R. Pinon,
Apres la chute de Port-Arthur. — P. Thureau-Dangin,
Le mouvement ritualiste dans l'eglise anglicane. IV. —
R. de La Sizeranne, Le geste moderne aux Salons

de 1905. — E. Rod, La fete des vignerons ä Vevey.

— L. Bertrand, Les villes africaines. I. Cherchell. —
A. Dastre, La lutte contre la grele.

La Nouvelle Revue. 1. Juin. Leon Gambetta,
Lettres ä un ami. — A. Savine, Le roi Alphonse XIII.

— Lefebvre Saint-Ogan, Un precurseur de Darwin

avant Lamarck. — J. de Favardin, Le mariage de

Saveria. — J. Ribet, Le vol de l'aigle. VI. — M.

Magre, Le berger-roi. — J. Bompard, Soirs femi-

nins. — G. Stenger, Le clerge sous le Consulat. —
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H. Dagan, Lc cooperatisme et la patente. — A. Darty,

La cathedralc et la ballerine. V. — G. Kahn, La fer-

ronnerie ä Galliera.

La CiviUä cattolica. Quad. 1318, 11 catechismo

unico. — 1 nostri quattro Evangclii. 11 vangelo quadri-

forme verso il 150. — 11 recesso della dieta di Ratis-

bona. — Giglio d'oro. — Gli annali della tipografia

Barbara. — 11 palazetto della Farnesina e la Mostra

fotografica. — La piü antica descrizione della Messa

pontificia solenne.

Revue des Bibliothiques et Archives de Belgique.

Mars-Avril. J. Brassinne, La Bibliotheque de l'Üni-

versite de Liege. — J. Mees, L'Abbe de Guasco et les

»Lettres familieres de Montesquieu«. — A. Fayen, No-

tices sur les manuscrits de la Bibliotheque Vaticane con-

cernant la Belgique. I (suite). — L. Stainier, Congres

international pour la reproduction des manuscrits, des

monnaies et des sceaux.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

B. Duhrn [ord. Prof. f. alttestam. Theol. an der Univ.

Basel], Die Gottgeweihten in der alt-

testamentlichen Religion. Vortrag. Tübin-

gen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. 34 S. 8°.

M. 0,60.

Den leitenden Gedanken dieses schönen Vor-

trages erfahren wir gleich zu Anfang, wo uns

der Verf. sagt, was er »im Auge hat, wenn er

das Wort Religion ausspricht«.

»Religion ist ein ständiger Verkehr zwischen

einem bestimmten unsichtbaren Wesen und seinen

menschlichen Angehörigen.« In diesem Satze,

der nicht eine philosophische Definition sein, son-

dern nur »umschreiben will, was die elementaren

Religionen von sich selbst aussagen«, ist im

Sinne Duhms aller Nachdruck darauf zu legen,

dafs der Verkehr ausgeht von dem unsicht-

baren Wesen, mit dem sich der religiöse Mensch
in Beziehung weifs. Religion — »das Rätsel

aller Rätsel« — ist vor allen Dingen Erlebnis,
.Widerfahrnis. Wo »der Schwerpunkt der Re-

ligion auf die menschliche Seite verlegt wird«, ist

ihre Gröfse und Kraft dahin.

Danach kann es von vornherein nicht zweifel-

haft sein, auf wessen Seite der Verf. steht, wenn
er uns mit bewundernswerter Anschaulichkeit

zuerst die Personen des Alten Testaments schil-

dert, die »Gott sich geweiht hat« (die »Ini-

tianten der Religion« in den Heiligtumslegenden,

die Gottesmänner wie Elia und Elisa, die Pro-

pheten) und danach die andern, die »sich selbst

Gott geweiht s<, die sich »zum Verkehr mit
Gott gedrängt« haben oder ihm von andern

geweiht sind (Priester, Tempeldiener, Kadaschen,

Nasiräer, Nabis, Schriftgelehrte).

»Selbstverständlich raufs ich mit den durch

Gott Geweihten beginnen; denn durch sie ent-

steht die Religion, durch sie lebt sie weiter«

(S. 7). — »Priester und Theologen kommen
immer erst auf, wenn Religion schon lange lebt,

der Priester erst dann, wenn die Religion ihre

Früchte getragen hat, die er in seine Verwaltung

nimmt, der Theologe erst dann, wenn die Reli-

gion allmählich in den Winterschlaf sinkt und

nur noch gedörrte Früchte übrig geblieben sind«

(S. 22). — »Die Weisheit der Schriftgelehrten

war wie ein ununterbrochen fallender Schnee über

die Religion gekommen und hatte Kraut und

Unkraut mit derselben gleichförmigen Decke zu-

gedeckt« (S. 33).

Natürlich hat solche Einteilung auch ihre

Schattenseiten ; sie reifst mehrfach eng Zusammen-

gehöriges weit auseinander (Elia und die Nabis!);

indessen bringt sie den Unterschied zwischen ur-

sprünglichem Erleben und epigonenhaftem Ver-

arbeiten und Anempfinden in der Religion vor-

trefflich zur Anschauung.

Der Vortrag schHefst mit den Worten: »Auch

im Christentum hat sich jener Prozefs mehrfach

wiederholt, den die alttestamentliche Rehgion

durchmachte. Auch hier haben der Schriftge-

lehrte und der Priester organisiert und endgültig

abschliefsen wollen. Als selbst das Christentum

das .Altern der alten Welt nicht mehr aufhalten

konnte und selber mitalterte, brachten die ger-

manischen Barbaren junges Blut. Auch über sie

kam das Altern, aber darauf ein neuer Frühling.

Hat er gehalten, was er versprach? Werden
auch wir altern oder sind wir schon alt ge-

worden? Darauf kann die Wissenschaft keine

Antwort geben. Aber der Christ glaubt, dafs

seine Religion, dafs vielmehr sein Gott der Kräfte

genug habe, die die Welt immer wieder ver-

jüngen können: das Gras verdorrt, die Blume

welkt, doch Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.«

Naumburg a. Queis. Hans Schmidt.

M. J. Lucian Farine [Dr. theol.], Der sakra-
mentale Charakter. Eine dogmatische Studie.

[Strafsburger theologische Studien. Hgb. von

Albert Ehrhard und Eugen Müller. VI. Bd.,

5. Heft] Freiburg i. B., Herder, 1904. XIV u. 95

S. 8". M. 2,40.

Inmitten der Hochflut literarhistorischer, dogmen-

geschichtlicher und patristischer Studien kommt
uns eine so hochspekulative Schrift wie die vor-

liegende wegen ihrer Seltenheit vor wie ein

weifser Rabe. Um so mehr freut es uns, an

dieser Stelle die reife Frucht tiefer, aus gründ-

Hchem Nachdenken hervorgegangener Spekulation

über das Wesen des sakramentalen Charakters

zur Anzeige zu bringen, zumal diese überaus

schwierige Frage bis zur Stunde in Flufs ge-

blieben und noch immer nicht zu einem festen

Kern kristaUisiert ist. Von der letzten bedeu-

tenden Monographie Lorinsers (De charactere

sacramentali, Oppeln 1844) unterscheidet sich

die gegenwärtige Arbeit nicht nur durch eine

wesentlich verschiedene .'Auffassung über das Wie,

sondern auch durch den weitergreifenden Zweck,
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im sakramentalen Charakter zugleich das Zeichen,

die Quelle und die Bürgschaft der in ihrem Wesen
nicht minder dunkeln sog. gratia sacramentalis

aufzuzeigen, über die der Verf. tiefgründige,

noch nicht zum Abschlufs gebrachte Studien an-

gestellt hat. Die nicht ganz einwandsfreien Er-

gebnisse beweisen von neuem, wie schwer es

ist, die dogmatischen Begriffe von Gnade und

Übernatur in den engen Rahmen der aristoteli-

schen Kategorientafel einzuzwängen, deren stren-

ges Gefüge der überreiche Inhalt der Theologie

an mehr als einer Stelle sprengen und zer-

trümmern möchte. Und dennoch ist die wissen-

schaftliche Theologie gezwungen, wenn anders

sie das Göttliche dem menschlichen Denken
näher bringen will, zu den Kategorien als not-

wendigen Denkformen ihre Zuflucht zu nehmen,

dabei sich wohl bewufst, dafs die unvermeid-

baren Anthropomorphisraen zwar lästige, aber

unabstreifbäre Fesseln bilden, dafs der in unsere

Begriffe eingefüllte Inhalt reicher ist als das Gefäfs,

und dafs überhaupt jede menschliche Philosophie

zur Umfassung des geoffenbarten Heilsgutes in

seiner Adäquatheit sich als unzulänglich heraus-

stellt. In seinem begreiflichen Bestreben, die

metaphysischen Qualitäten, als welche der sakra-

mentale Charakter und die heiligmachende Gnade
bislang aus den triftigsten Gründen gekenn-

zeichnet wurden, als innerlich unmöglich aus der

begnadeten Seele zu eliminieren und direkt durch

die Person des heiligen Geistes. zu ersetzen, wird

der Verf. sich auf heftigen und begründeten

Widerspruch aus F'achkreisen gefafst machen

müssen, zumal da er keinen ernstlichen Versuch

unternimmt, die sog. Sakramentsgnade der cha-

rakterfreien Sakramente, wie z. B. der Eucharistie

und der Bufse, in ähnlicher Weise zu erklären

und kausal zu begründen, wenn er nicht die

längst begrabene Ornatustheorie gewisser Scho-

lastiker wieder zu neuem Leben erwecken will.

Mit Bezug auf die Ehe freilich, die im Eheband

einen Quasi -Charakter aufweist, ist ihm seine

Aufgabe noch leidlich gelungen.

Die jedenfalls gedankenreiche und anregende

Schrift sei allen empfohlen, die an der Weiter-

bildung der spekulativen Dogmatik ein Interesse

haben.

Breslau. J. Pohle.

Hermann SpÖrri [weiland Hauptpastor an der

reformierten Gemeinde in Hamburg, Dr.], Unver-
gessene Worte. Predigten. Leipzig, Richard

Wopke, 1904. XI u. 320 .S. 8" mit 1 Bildnis. M. 4.

Ehe ich an das Lesen dieser Predigten ging,

betrachtete ich das nach einer Ehren-Plaquette

in Photogravüre vorzüglich wiedergegebene Bild

des Verfassers mit den geistvollen energischen

Zügen. Sein Blick ist, wie man das bei seinen

schweizerischen Landsleuten oft findet, in die

Weite gerichtet, als sei ihm die Kanzel- die

natürliche hohe Warte, die über alle Niederungen

des Lebens hinaushebt und einen weiten Hori-

zont gewährt, um den lauschenden Hörern

Dinge zu künden, die sie von ihrem Standpunkt

aus nicht wahrnehmen. Fürwahr, trfefflicher

hätte die geistige Eigenart dieses Predigers

nicht verkörpert werden können. Er nimmt in

seinen Auslegungen des Bibelwortes immer

einen hohen Gedankenflug, so dafs nur philoso-

phisch geschulte Hörer bezw. Leser ihm zu

folgen vermögen. Aufser der Bibel sind ihm

Aussprüche grofser Denker aller Zeiten, geist-

licher und weltlicher Dichter in reichlichem

Mafse geläufig. Sein dogmatischer Standpunkt

ist weitherzig, der reformierten Ausprägung,

speziell Zwingli zugetan. Diesen Reformator

spielt er einmal sogar gegen Paulus aus. Mit

der philosophischen Abstraktion weifs er jedoch

auch den Hinweis auf die spezielle Gemeinde

oder den besonderen Anlafs zur Predigt zu ver-

binden. Ja, er redet zuweilen persönlicher, als

man sonst von der Kanzel zu hören gewohnt

ist. Er hält eine Predigt zur Vollendung seines

50. Lebensjahres, erinnert an andrer Stelle an

den Tod der Gattin, an Wiedergenesung nach

schwerer Krankheit u. a. m.

Die aus verschiedenen Jahren meist von dem
vor einem Jahre verstorbenen Verf. selbst aus-

gewählten Kanzelreden sind nach dem Lauf des

Kirchenjahres geordnet. Eine besondere Ab-

teilung bildet ein Anhang von 4 Reisepredigten,

worin er Naturschilderungen nach jeweils voran-

gegangener Reise in religiöse Beleuchtung rückt.

Sie mögen recht wohl mit Andacht gehört worden

sein, wenn gleich sie in das Schema der üblichen

Fredigt kaum passen. Aber darum kümmert

sich Spörri überhaupt wenig. Wohl legt er

überall einen biblischen Text zugrunde, aber er

schaltet mit dessen Auslegung oder Anwendung
völlig frei. Auch von der Paränese macht er

nur spärlich Gebrauch; es handelt sich bei ihm

fast ausschliefslich um Darbietung christlicher

Ideen vom Standpunkt der Annahme der Imma-

nenz Gottes, wonach supranaturale Wunder un-

möglich sind.

Dafs Sp. mit dieser Predigtweise einen

nachhaltigen Eindruck erzielte, beweist die

pietätvolle Herausgabe der Sammlung als »un-

vergessene Worte« durch seinen F'reund und

Testamentsvollstrecker Dr. iur. Scharlach und

seinen Amtsnachfolger Dr. Müller. Wer ge-

dankenreiche, wissenschaftlich fundierte, psycho-

logisch vertiefte Predigten lesen will, wird an

dem Buche volles Genüge finden.

Rehborn. Chr. Rauch.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Unterarchivar am Vatikan. Geheimarchiv P.

Heinrich Denifle ist in München am 10. Juni, im

62. J., gestorben.
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Xeo erschienene Werke.

G. Blecher, De extispicio capita tria. [Dieterich-

Wünschs Religionsgeschichtliche Versuche und Vor-

arbeiten. 11, 4.] Giefsen, Alfred Töpelmann (vormals

J. Ricker). M. 2,80.

A. Harnack, Der Vorwurf des Atheismus in den

drei ersten Jahrhunderten. — Karl Schultze, Das
Martyrium des Heiligen .Abo von Tiflis. — Fr. Au gar,

Die Frau im römischen Christenprozefs. [Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen

Literatur. N. F. XIII, 4.] Leipzig, Hinrichs. .M, 4,50.

E. Chr. Achelis, Der Dekalog als katechetisches

Lehrstück. [\'orträge des Hessischen und Nassauischen

theologischen Ferienkurses. 1.1 Giefsen, Alfred Töpel-

mann (vormals J. Ricker). M. 1,50.

O. Hollzmann, Der christliche Gottesglaube. Seine

Vorgeschichte und Urgeschichte. [Dieselbe Sammlung.
2.] Ebda. M. 1,60.

Adolf Müller, Geschichtskerne in den Evangelien

nach modernen Forschungen. Markus und Matthäus.

Ebda. xM. 3.

C. Giemen, Die Apostelgeschichte im Lichte der

neueren text-, quellen- und historisch-kritischen For-

schungen. Ebda. M. 1,30.

L. Günther, Kepler und die Theologie. Ein Stück

Religions- und Sittengeschichte aus dem 16. und 17.

Jahrb. Ebda. M. 2,50.

H. Schrörs, Kirchengeschichte und nicht Religions-

geschichte. Rektoratsrede. Freiburg i. B., Herder.

M. 0,60.

P. Gastro w, Tolstoj und sein Evangelium. Giefsen,

Alfred Töpelmann (vormals J. Ricker). M. 1.

Zeitschriften.

Deutsch-evangelische Blätter. Juni. J. W. Roth-
stein. Die Gesetzgebung Hammurabis und ihre kultur-

geschichtliche Bedeutung (Schi.). — M. Schulze, Was
es um die Rechtfertigung durch den Glauben ist. — Th.
Ebner, Job. Münsters gottseliger Traktat gegen das

ungottselige Tanzen. — A. Rausch, Die Gastfreund-

schaft im Altertum. — G. Heine, Egmont.

Vierteljahrsschrift für Bibelkunde. II, 2 A.

Wünsche, Jesu Konflikt mit den Pharisäern und
Schriftgelehrten wegen Unterlassens des Händewaschens
seiner Schüler; Zu Babel und Bibel; Zur Muttersprache

Jesu. — J. C. Matthes, Die Abfassungszeit des Pre-

digers; Die israelitischen Trauergebräuche. — C. Fuchs,
Hebräische Lieder in den synoptischen Evangelien.

Etudes Franciscaines. Mai. Timothee, La gräce

initiale de .Marie. — H. Thevenin, L'accroissement
des forces intellectuelles. — V. Charaux, Les traites

de 1815 (fin). — ComtesseM.de Villermont, Luitgarde

de Wittichen (fin). — F. Coppee, Les opuscules de
S. Fran90is.

Philosophie.

Referate.

Pietro Ceretti, Saggio circa la ragione
logica di tutte le cose. 5 voll. Turin,

Unione tipografico-editrice, 1888—905; D u. 5366 S.

8^ L. 56»).

Ceretti ist ein Nachfolger, aber kein einfacher

Nachbeter Hegels. Nach ihm ist der Hegeische

Gedanke zwar der erhabenste und in sich ab-

geschlossenste im Vergleich zu allen voraufge-

gangenen spekulativen Theorien, aber trotzdem

') Die ersten 3 Bände hat der Verfasser selbst schon
1864 als Pasaelogices specimen in lateinischer Sprache
und unter dem Pseudonym Theoph. Eleutheros ver-

noch der Verbesserung und Vervollkommnung

bedürftig. Er hat sich darum die Aufgabe ge-

stellt, den Hegelianismus zu reformieren und weiter

zu entwickeln*).

Hier erhebt sich die erste Frage: Ist es

überhaupt passend, dafs die Philosophie sich

im wesentlichen hegelisch behaupte? Ja, ant-

wortet C, weil die philosophischen Systeme die

einzelnen Momente eines einzigen Prinzips dar-

stellen; da nun der Hegelianis^nus alle seine

Vorgänger mit umfafst, so mufs wieder bei ihm

anknüpfen , wer dem geschichtlichen Zusammen-

hange der Philosophie folgen will-). Zweifellos darf

der Philosoph die Geschichte nicht aufser acht

lassen und mufs deshalb auch dem Hegelianismus

Beachtung schenken; dafs aber darum auch jede

Spekulation wieder bei Hegel anknüpfen müsse,

dazu bedarf es des Beweises, dafs der Hegelia-

nismus nicht nur alle vorausgegangenen Theorien,

sondern auch jede andere noch irgendwie mög-

liche Spekulation in sich schliefst, was füglich

bezweifelt werden kann.

Im Verlauf der Darlegung des logischen

Hegeischen Gedankens kritisiert C. a) die Ab-

straktion, b) das Unbewufste ^). Wir wollen

diese Kritik, in welcher die Begründung der von

ihm unternommenen Reform beruht, genauer

untersuchen.

a) Hundert Taler und die Idee von hundert

Talern sind nicht durchaus das gleiche; zwischen

Konkretem und Abstraktem ist ein Unterschied.

Aber welcher? Gewisse Beziehungen zwischen

den Tatsachen (und gerade die ursächlichen

Beziehungen) sind — oder sind nicht — andre

als jene, die zwischen den Ideen eben derselben

Tatsachen einhergehen. In der ersten Hypo-

these ist die besagte Unterscheidung eine ab-

öffentlicht. Auf einem der italienischen .Ausgabe ange-

fügten Blatt wird angegeben, dafs sie im XXII. Helt der

Philos. Monatshefte (Heidelberg) von Rabus und im

Litter. Zentralbl. (ohne genauere .Angabe) besprochen

worden sind. Rabus erkennt »das reiche Wissen und
die hohe Fähigkeit des Verfassers an , die Materien in

ihrer ganzen Fülle sj'stematisch aneinander zu reihen».

Der Kritiker des L. Z. sieht in Ceretti einen scharfen

Denker, erklärt aber doch »für die zu seinem Verständ-

nis aufgewendete Mühe nicht entschädigt worden zu

sein«. Das Verdienst, die Denkarbeit C.s einem gröfse-

ren Pubhkum wieder zugänglich gemacht zu haben,

gebührt P. d'Ercole (Prof. an der Univ. Turin), dem
man aufser vielen Einführungen in die Werke des ge-

nannten .Autor sauch die Notizia degli scritli e del fci:-

siero filosofico di Pietro Ceretti (Turin 1886, 410 S.)

verdankt. Die Liberalität, mit der die Tochter C.s die

Manuscripte veröffentlicht, verdient noch eine beson-

dere lobende Erwähnung.

') s. C.s Sinossi d. enciclop. specul. "'-'^>

jntrod. di P. d'Ercole, p. XII.

Ebenda: P. d'Ercole, ir'—d -"^ Sinossi cit.

p. XV.
*) Saggio. Bd. I S. 86"-..., •-.-,- Introduz. rJa

Sinossi S. XIII. Der Teil a) wird von C. unter 2 Ge-

sichtspunkten betrachtet. Der Kürze halber beschränke

ich mich auf einen.



1555 24. Juni. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 25. 1556

solute; aber freilich besteht auch eine wesent-

liche Unstimmigkeit zwischen dem (konkreten)

Faktum und der (abstrakten) Idee; wir befinden

uns im Realismus^) und aufserhalb des Hegel-

schen Idealismus. Bei der zweiten Hypothese
wird die Unterscheidung nur relativ; wir befinden

uns im Hegelianismus, weil es möglich ist von
jeder Sache einen »logischen Grund« anzugeben,

aber dadurch verwandelt sich die sogenannte

Realität und wird ebenso abstrakt wie die

Idee.

Alt ist der Einwand gegen die Hegeische

Philosophie, der sich in die Frage zusammen-
fassen läfst: — Wie unterscheiden die Hege-
lianer diese Widersprüche, die von ihnen selbst

als Irrtumsbeweise angesehen werden, von jenen

andern, in denen sie Anzeichen einer höheren

Wahrheit erkennen^)?

Es sei nebenbei bemerkt^), dafs der konse-

quente Idealismus dieser Schwierigkeit durch den-

selben Grund begegnet, für welchen er notge-

drungen ist, abstrakt zu sein. Indem er alles auf

die Idee zurückführen will, mufs er in ihr auch

das Prinzip der Veränderung finden; nun behan-

delt aber die gewöhnliche Logik die Ideen wie

absolut unveränderliche Dinge. Daraus folgt, dafs

der Anspruch, eine rein logische Theorie der

Erfahrung zu geben, unvermeidlich zu einer

der gewöhnlichen Logik widersprechenden oder

überhaupt zu einer widerspruchsvollen Logik

führt.

b) Jede Erkenntnis, die ich habe, ist eine

Tatsache meines individuellen Bewufstseins. An-

drerseits sieht die Wissenschaft gänzlich von

dem denkenden Subjekt ab; z. B. ein Lehrsatz,

sagt man, wird »gefunden« nicht »erzeugt«; d. h.

man erkennt ihn als »wahr« an, bevor er noch

»bekannt« ist. Möglich dafs die Erkenntnislehre

noch über diesen wissenschaftlichen Standpunkt

hinausgeht und den Beweis liefert, wie die Idee

(der in diesem Fall viel eher die Bezeichnung

»Begriff« zukommt) wesentlich von der individu-

ellen Psyche abhängig ist*). Gerade dann aber

würden die Ideen (Begriffe), indem sie sich in

psychische Tatsachen auflösen, die sich in dem
getrennten Bewufstsein der einzelnen verwirk-

') Ich habe diesen Punkt u. seine realistischen Fol-

gerungen in »La conosccnza« (Pavia 1904) entwickelt;

vergl. auch meine »Stud. d. fil. nat.«, Roma 1903. Der

Realismus, zu dem ich gelange, ist von dem gewöhn-
lichen (naiven) unterschieden; man kann ihn mit Hart-

mann, D. Grdprobl. d. Erkenntnisth. u. Krit. Grdlg. d.

transz. Real, transzendental nennen.

*) Mind, Oct. 1904. S. 535; u. 2 meiner Art. (Razion.

ed empir. u. Per la critica) in Rivista di fil.; Bologna

1902, März u. Oktober.

^) Ich habe diesen Punkt in Scienza e opinioni, Rom
1901, S. 527—35 entwickelt und auch in den beiden

oben angef. Artikeln.

*) Das ist meine Meinung, aus der sich wiederum

realistische Folgerungen herleiten; vgl. La conoscenza

Anmerk. 5.

liehen, gewifs nicht der letzte Urgrund .iller

Dinge sein ; und der Panlogismus wäre unhaltbar.

Für den Panlogismus ist es also von Be-

deutung den wissenschaftlichen Standpunkt als

entscheidend anzunehmen, d. h. zu erkennen,

dafs die Ideen — in welcher Weise auch immer
— unabhängig von jedem individuellen Bewufst-

sein für sich bestehen. Das heifst soviel, als

dafs es für ihn wesentlich ist, zu erkennen, dafs

der objektive logische Prozefs unbewufst ist.

Ausgenommen, dafs er sich mit dem Be-

wufstsein eines universellen Subjekts verknüpft;

ein Ausweg, den ich nicht erörtern will; ich be-

schränke mich darauf festzustellen, dafs es nicht

der von C. gewählte ist, um den logischen Pro-

zefs in wesentlichen Zusammenhang mit dem
Bewufstsein zu bringen.

Aus dem unter a) und b) Gesagten geht

hervor, dafs der Versuch C.s in seiner grund-

legenden Absicht nicht zu billigen ist. Indem

es nämlich den Hegelianismus im angegebenen

Sinne reformieren wollte, hat er ihn schliefslich

— und vielleicht den idealistischen Standpunkt

überhaupt — verlassen.

Aber der zusammenfassende Begriff eines

philosophischen Werkes, in seiner Gesamtheit

genommen, die »Weltanschauung«, welche sich

daraus ergibt, kann fehlerhaft sein und die Arbeit

trotzdem einen bemerkenswerten Wert besitzen.

Das ist der Fall bei C.s Werk, auch wenn
man nicht den Umstand in Erwägung zieht,

dafs sein erster Entwurf mehr als 40 Jahre

alt ist. Ein zwar manchmal in unerwünschtem

Mafse unklarer Schriftsteller, aber ein scharfer

und originaler Denker von hervorragendster

Bildung^) ist C, reich an anregenden, wenn auch

nicht selten paradoxen Betrachtungen, die aber

immer eines ernsten Nachdenkens wert sind.

Pavia. B. Varisco.

Harald Höffding [ord. Prof. f. Philos. an der Univ.

Kopenhagen], ModernePhilosophen. Vorlesungen,

gehalten an der Univ. in Kopenhagen im Herbst 1902.

Unter Mitwirkung des V^erf.s übs. von F. Bendixen.
Leipzig, 0. R. Reisland. 1905. VI u. 217 S. 8".

M. 5.

In diesen Vorlesungen, die gewissermafsen eine Er-

gänzung zu seiner »Geschichte der neueren Philosophie«

sein sollen, und deren kritische Würdigung wir uns vor-

behalten, unterscheidet der Verf. drei Philosophen-Gruppen.

Die erste schliefst die der »objektiv-systematischen Rich-

tung« ein; zu ihr gehören Wandt (S. 6—38), Ardigö,

Bradley, Fouillee und die französische Philosophie der

Gegenwart. Die zweite Gruppe umfafst die erkenntnis-

thjEoretisch-biologische Richtung; hier werden die »philo-

sophierenden Naturforscher* Maxwell, Mach, Hertz und

Ostwald behandelt. Der zweite Abschnitt dieses Teils

beschäftigt sich unter der Überschrift »Die Naturgeschichte

der Probleme« mit Richard Avenarius. Die dritte Gruppe

schliefslich ist die »Wertungsphilosophie«. Ihre Ver-

treter sind Guyau, Nietzsche (S. 141— 176), Eucken und

James.

') Riv. filosofica, hgb. von C. Cantoni, Pavia, Jan.-

Febr. 1905, S. 129.
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Notizen und Mittellungen.

Personalrkronik.

Der ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Zürich Dr.

Ernst Meumann ist an die Univ. Königsberg berufen

worden.
An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. Friedrich Alfred

Schmid als Privatdoz. f. Philos. habilitiert.

UnlversItÄtssrbriften.

Dissertalionen.

H. Chuseau, Eduard von Hartmanns Stellung zum
psychophysischen Parallelismus. Königsberg. 74 S.

W. Schaefer, Über die Nachwirkung der Vor-

stellungen. Giefsen. 44 S.

H. A. Nanu, Zur Psychologie der Zablauffassung.

Würzburg. 56 S. u. 2 Taf.

Nea enclileBeBe Werke.

A. Stöhr, Leitfaden der Logik in psychologisieren-

der Darstellung. Wien, Franz Deuticke. M. 4.

E. Grisebach, Schopenhauer. Neue Beiträge zur

Geschichte seines Lebens. Berlin, Hofmann & Co.

M. 3,60.
Zeitschriften.

Psychologische Studien. I, 2. A. Mitzscherling,
Die Farbenkurve bei Reduktion auf gleiche Helligkeiten.

— J. Quandt, Bewufstseinsumfang für regelmäfsig

gegliederte Gesamtvorsteilungen. — W. Wundt, »Über
den Begriff des Glücks« : Darwinismus contra Energetik.

Revue philosophique de Ja France et de VEtranger.
Juin. F. LeDantec, La methode pathologique. — G.

Dumas, Pathologie du sourire. — F. Lannes, Le
mouvement philosophique en Russie: Les Slavophiles.
— J. Novicow, Erreur et malheur.

Unterrichtswesen.

Referate.

Urkunden zur Güterverwaltung der Uni-
versität Frankfurt a. O. Herausgegeben von

Emmy Vosberg. [Akten und Urkunden der
Universität Frankfurt a. O. hgb. von Georg
Kaufmann und Gustav Bauch. 5. H.] Breslau,

H. & M. Marcus, 1903. 11 u. 124 S. 8^ M. 4.

Den wesentlichen Inhalt dieser Publikation

bildet das Rechnungsbuch der Frankfurter Uni-

versität aus dem J. 1621 (S. 14—78), dem
Urkunden zur Güterverwaltung voraufgehen und
folgen. Die Edition soll nach den übereinstim-

menden Angaben des Herrn Prof, Kaufmann
(S. II) und der Herausgeberin (S. 1) nur einen

Einblick geben in die Art der Güterverwaltung
der Universität; wer weitere Untersuchungen an-

stellen will, »wird niemals umhin können, die

Rechnungsbücher selbst einzusehen« — welche
von 1620— 1811 reichen. Die Herausgeberin
stellt eine Untersuchung Ober die Güterverwal-
tung der Universität in Aussicht (S. I).

Die wissenschaftlichen Ansprüche, mit denen
ihre Sammlung auftritt, sind also sehr bescheiden.

Wer hier, durch den Titel der Gesamtpublika-
tion verleitet, das vollständige Material zur Finanz-

geschichte der Universität erwartet, fände sich

getäuscht und könnte sich für eindringendere

Forschungen des Studiums in den Archiven
ebenso wenig entschlagen wie die Herausgeberin

selber. Für wen also hat sie sich der Mühe
ihrer Arbeit unterzogen? Für sich selber nicht,

da ihr ja das Urmaterial in viel gröfserem Um-
fange vertraut ist, als ihre Sammlung erkennen

läfst; nicht für die andern, denen sie die Ver-

pflichtung, noch einmal gleiche Arbeit zu machen,

nicht erspart hat.

Die Auswahl, die sie getroffen hat, läfst

ebenso viel zu wünschen übrig. Lehrreich ist

das Rechnungsbuch, aber warum überschüttet

man uns mit den Akten der Fischerei zu Wrietzig

(S. 78—102)? Was sollen hier die Nummern
17— 23. 24. 25, in denen von Prozefssachen
der Universität und der »sämbtlichen Fischer und

Kietzer in der Gubenschen Vorstadt« die Rede
ist? Nr. 28 ist ohne Kenntnis der Rechnungs-

bücher wenigstens aus den Jahren 1722— 24
unverständlich und also unverwertbar (vgl. z. B.

S. 110, Z. 2—4). Nr. 29 und 33 wiederum

gehören ganz und gar nicht hierher.

Unzureichend, fast möchte man sagen dilet-

tantisch, ist endlich auch die Art der Bearbeitung.

Vor allem fehlt ein ausführliches Namen- und

Sachregister, das bei finanzgeschichtlichen Publi-

kationen noch weniger zu entbehren ist als

anderwärts. (Doch wird diesem Mangel vielleicht

durch ein Gesamtregister für das ganze Werk
abgeholfen?) Ausdrücke, die nicht ohne weiteres

verständlich sind, wie z. B. Tschopfen (S. 53),

Kaivel (S. 86), Drebel (S. 87) werden uns nicht

erklärt, an anderer Stelle finden wir einen seiten-

langen Kommentar (vgl. S. 98 Anm. 1: Kietzer),

der zu der Bedeutung des Textwortes in keinem
Verhältnis steht. Die orthographischen Grund-

sätze, die die Herausgeberin (S. 1) aufstellt,

bewahren uns nicht vor Wortungeheuern wie

zivirss (zweimal), Jhansswaldt (Jahnswald), Klawess

(Klaus), Rephition (Resolution), vleibe (verbleibe),

dz (dafs), e (est). Hier war der enge Anschlufs

an das Original nicht geboten, und es konnte

sich nur darum handeln, einen lesbaren Text
herzustellen, der die Willkür der Schreibung

nach festen Prinzipien beseitigte, den ursprüng-

lichen Tenor und Wortlaut aber festhielt. Denn
— und dies ist unser Hauptbedenken: finanz-

geschichtliche Urkunden, vor allem Rechnungs-

bücher müssen entweder ganz oder gar nicht

veröffentlicht werden, wie jeder weifs, der auf

diesem Gebiete schon gearbeitet hat. — Zweck-
mäfsig ist die Zusammenstellung der Einnahmen,

Ausgaben und Rückstände am Rande, wie sie

die Herausgeberin durchgeführt hat.

Im ganzen aber steht unser Urteil fest: eine

unerfreuliche Publikation, die keinen hohen wissen-

schaftlichen Wert beanspruchen kann.

Giefsen. Albert Klein.

A. Hermann [Turninspektor in Braunschweig], Rat-

geber zur Einführung der Volks- undJngend-
spiele. [Kleine Schriften des Zentralausschusses zur

Förderung der Volks- und Jugendspiele in Deutsch-
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land. Bd. I.] 5. umgearb. u. erweit. Aufl. Leipzig

und Berlin, B. G. Teubner, 1905. 1 Bl. u. 91 S. 8°

mit zahlr. Abbild. Kart. M. 0,80.

Die kleine hübsch ausgestattete Schrift gliedert sich

in drei Abschnitte. Der 1. sucht die Bedeutung der

Volks- und Jugendspiele für Gesundheit und Wohlfahrt
darzulegen und ruft zur Pflege der Spiele und Leibes-

übungen in freier Luft auf. Der 2. Abschnitt gibt einen

geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der Be-

wegung für Volks- und Jugendspiele in Deutschland und
über die Spiellehrgänge zur Ausbildung von Lehrern und
Lehrerinnen seit dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahr-

hunderts. Den grofsten Teil des Buches (S. 19—91)
nimmt der 3. Abschnitt ein, der über Anlage und Ein-

richtung von Spielplätzen, über Einführung der Spiele,

über den Spielbetrieb und die Spielgeräte unterrichtet

und auch eine Bibliographie mit kritischen Bemerkun-
gen beifügt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Vereinigung österreichischer Hochschul-
dozenten in Wien schreibt einen Preis von 300 Kronen
aus für eine Schrift über die Lage und die rechtliche
Stellung der Privatdozenten, insbesondere an den

Hochschulen Österreichs und des Deutschen Reiches. Inbe-

treff der Behandlung des Gegenstandes hat der Bewerber

volle Freiheit, doch wird Wert auf die möglichst vollstän-

dige Verarbeitung des Materials sowie auf Vergleichung mit

den Hochschulverhältnissen des Auslandes gelegt. Die in

deutscher Sprache abgefafsten Manuskripte sind bis zum
1. Januar 1906 an die Vereinigung österreichischer Hoch-

schuldozenten, Wien I, Universität, rekommandiert ein-

zusenden. Das Preisrichteramt übernimmt nach der

Voss. Z. der Ausschufs der Vereinigung österreichischer

Hochschuldozenten, der sich auch die Veröffentlichung

der Arbeit im Einvernehmen mit dem Autor vorbehält.

Personalchronik.

Der Direktor des Progymn. zu Nienburg a. W. Paul

Kuhns ist zum Direktor des Realgymn. nebst Gymn.
in Leer, der Prof. am Kaiserin Auguste Victoria-Gymn.

zu Linden b. Hannover Dr. Hugo Hansel zum Direktor

des Progymn. in Nienburg, und der Realprogymn.-

Direktor Dr. Oskar Rebling zum Direktor des Realgymn.

in Altena i. W. ernannt worden.

Sclinlprogramme.

H. Stier, Themata und Dispositionen zu deutschen

Aufsätzen für Gymnasialprima. Beigard, Gymn. 24 S.

F. Schütte, Anfangsgründe der darstellenden Geo-

metrie für Gymnasien. Düren, Gymn. 42 S. 8".

Spangenberg, Urkundliches zur ältesten Geschichte

der Klosterschule. Rofsleben, Klosterschule. 33 S.

Nen ersciiienene Werke.

B. Maennel, Vom Hilfsschulwesen. [Aus Natur

und Geisteswelt. 73.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

Jahrbuch für Volks- und Jugendspiele. In Gemein-

schaft mit E. von Schenckendorff und F. A. Schmidt

hgb. von H. Wickenhagen. 14. Jahrg.: 1905. Ebda.

F. A. Schmidt, Anleitung zu Wettkämpfen, Spielen

und turnerischen Vorführungen bei Jugend- und Volks-

festen. 3. umgearb. Aufl. [Kleine Schriften des Zentral-

ausschusses zur Förderung der Volks- und Jugendspiele

in Deutschland. 2.] Ebda. Kart. M. 1,20.

Zeltscliriften.

Revue iniernationale de VEnseignement. 15 Mai.

L. Leger, Un coUege d'etudiants ä Prague. — P.

Masson, Histoire et geographie economique ä Aix-

Marseille. — L. Maury, La grammaire comparee dans

l'enseignement secondaire, une experience suedoise. —
E. Lelong, Les bibliotheques universitaires allemandes

depuis trente-cinq ans. — L'etude des criminels. - 'M.

Vernes, L'ccuvre exegetique d'Edouard Reuss et d'Er-
nest Renan. — Omega, Le recrutement des maitres de
l'enseignement superieur. — Sp. C. Haret, Sur les

reformes dans l'enseignement primaire en Roumanie.— J. Kirkpatrick, Cours de vacances ä l'Universite

d'Editnbourg. — Ch. Andre, Le Congres arche'ologique
d'Athenes.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Moritz Sobernheim [Dr. phil.], Palmyrenlsche
Inschriften, [Mitteilungen der Vorderasia-
tischen Gesellschaft. 1905. 2.] Berlin, in Komm,
bei Wolf Peiser Verlag, 1905. 2 u. 57 S. 8" mit

25 Tafeln. M. 5.

Bei einem Aufenthalte in Palmyra, um die

dortigen Bauten aus römischer Zeit zu unter-

suchen, gelang es O. Puchstein, auch eine

gröfsere Anzahl neuer griechischer und palmy-

renischer Inschriften aufzudecken. In den Mit-

teilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft,

Jahrg. X, Heft 2 gibt er eine genaue Beschrei-

bung der Fundorte und der Steine, die die In-

schriften tragen. Von ihm sind auch die grie-

chischen Texte mitgeteilt und kommentiert, wäh-

rend die palmyrenischen, meistenteils Parallel-

texte zu den griechischen, von Dr. M. Sobern-

heim veröffentlicht werden. Die griechischen In-

schriften Palmyras, vorwiegend Ehreninschriften,

schliefsen sich an die Formen an, die in Griechen-

land ausgebildet wurden. Bei Wiederholungen

in der heimatlichen Mundart hielt man es nicht

für notwendig, sklavisch den festen und erstarrten

Formeln der griechischen Texte zu folgen, und

so sind denn formale Abweichungen nicht selten.

Sachliche Differenzen können natürlich nicht

vorkommen. S. hat nun allerdings vielfach

solche Abweichungen konstatiert, aber sie beruhen

durchweg auf irrigen Lesungen oder Deutungen.

Auch sonst ist an seiner Arbeit sehr vieles zu

berichtigen. Nach dem griechischen Texte in 1

v/urden Statuen dem Jariboles, dem Sohn des

Oeges (1. 'laQcßmXrj 'Osyrj statt ^laQtßaiXrjasYfj)

und dem Awidas (so!), dem Sohn des Addudanes

(nicht Addudanos, vgL aSSovSavrjg Ztschr. d.

Dtsch. Morgenl. Ges. XXXV, S. 742, 6 auch

ohne t(p\), den Enkeln des Jariboles errichtet.

Es waren zwei Statuen, was der palmyrenlsche

Text auch ausdrücklich sagt. Diese beiden

Statuen läfst nun S. dem Jarhiböla und dem

'Agga und dem 'Awidü und dem Haddüdän, den

Söhnen des Jarhiböla, also vier Personen er-

richten. Tatsächlich heifst es auch hier: Jarhi-

böle, Sohn des "Ege (oder 'Age, vgl. Ephe-

meris II, S. 9, Z. 15 ff.) und 'Widä (1. JATV;),

Sohn des Haddüdän, Enkel 023 hier = vcovoC)

des Jarhiböle. Die zweite Zeile hat mit »s;y

begonnen, dessen erster Buchstabe mit denen
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der übrigen Zeilen eine Linie bildet. "12 wird

am Ende der ersten Zeile gestanden haben.

wie denn auch in der zweiten ]Tnn ganz in die

Linie zu setzen ist. Die palmyrenischen Stein-

metzen vermieden es, die Worte an den Zeilen-

enden zu brechen. — Z. 3 hat deutlich nti^N-

— Im griechischen Texte heifst es weiterhin:

noii\aa(SL mg i^vQug lavrag mg aiQd[xct^^]^^ovg

. . . tag Iv tfi Libydli] ßaaihxi]. Die palmy-

renische Parallelstelle liest S.: )rrr*.:' pN »S'""."! '12^

XP-" »SpTCZZ 'T »SI-2 'T und übersetzt: »sie machten
diese sechs Türflügel in der Mitte der grofsen

Basilika«. Selbst wenn der Satz richtig gelesen

wäre, könnte man ihn nicht so übersetzen; aber
gerade das mafsgebende Wort ist falsch gelesen:

statt n:^2 steht «rr; da. Am Schafte des dritten

Buchstabens sieht man zwar unten links einen

kleinen Ansatz, es ist aber nur eine Verletzung

im Steine. Dafs nun dieses Wort == avQO'/a^og
= OQeCxalxog ist, läfst sich auch aus anderen
Quellen dartun. Bäba Qäma babli f. 113 b wird

Nr?£ als ein Metall genannt, das wie Gold aus-

sieht, aber minderwertig ist. Der Aruch erklärt

es als »goldglänzendes Kupfer«, wobei er den-

selben Ausdruck gebraucht, der Mischna Middoth
II, 3 und Jöma jer. III (ed. Krot. f. 41a) für

das Metall der Türen des Nikanor im Tempel
des Herodes (»ihr Erz war goldglänzend und
war noch schöner als Gold«) angewandt wird.

Das Metall dieser Türen wird Josephus, Bell,

jud. V, 5, 3 als KoqCvdtog 'la^.xög bezeichnet.

Das fragliche Wort ist auch ins Arabische
übergegangen {filizz), und die arabischen
Lexikographen erklären es als Weifskupfer. Es
war also eine helle Kupferlegierung, und an der
ältesten Belegstelle wird es ebenso dem Aussehen,
aber nicht dem Werte nach mit Gold zusammen-
gestellt, wie OQeCxaXxog, orichalcum bei den grie-

chischen und römischen Autoren (vgl. die Zitate

bei Blümner, Technologie IV, S. 195). Die Wahl
dieses Metalles für die Türen des Beitempels war
vielleicht nicht ganz zufällig. Denn Bei ist ein

Sonnengott, und Messing ist eine Imitation des
Goldes, des Metalles der Sonne. Man beachte,
dafs auch in CIL XIII, 5261 dem Dens invicius

ein typus aurochalcinus SoJis geweiht wird. Das
Fehlen eines "^ in s?:^ scheint mir übrigens darauf
hinzuweisen, dafs es nicht mit langem i gesprochen
wurde; vielleicht mit Schärfung des z wie im
.'\rabischen. — Oü.oufiog hat in diesen Texten
immer die Bedeutung »freigiebig« und nicht

»ehrliebend«; der ganze Verfall des griechi-

schen Gemeinwesens spiegelt sich in diesem Be-
deutungswandel wieder. — In 5 , Zeile 4 ist

.
i'-- «riTi .Sxt^ aus mehreren Gründen unmöglich.
Statt dessen hat man rbz n;";~in '77'2 5>das Dach
der ganzen Kammer« zu lesen. Die »Sonnen-
säule« hat also in einer cella gestanden. — In

8 findet S. eine Schwierigkeit darin, dafs im
griechischen Texte 'Oyri?.og, im palmyrenischen

hingegen «r; steht. Wir haben hier aber nur

ein neues Beispiel dafür, dafs bei bilinguen

Texten im griechischen der volle Name, im

palmyrenischen jedoch eine Koseform gebraucht

wird, vgl. Ephemeris II, S. 6 ob. In der Sprache

der höheren Bildung und feineren Sitte scheute

man sich, familiäre Formen anzuwenden, tat es

aber ohne Bedenken in der Sprache des Volkes

und der Familie. Daselbst in Z. 3 ist mt2 n "HZ

unmöglich; es steht auch, wie von vornherein zu

erwarten ist, nur r.'O da. — In 10, Z. 3 1. T0.j2

statt 'rr::. — In 1 1 rührt nach Puchsteins Er-

gänzung des griechischen Textes die Ehrung von

der n6?.tg oder der ßovXi] her; S. liest aus der

Parallelstelle »die palmyrenischen Gerichtsdiener«

heraus. Aber selbst auf der Autotypie ist statt

des von S. gelesenen *2: deutlich 7Z: zu sehen,

und dies hat auch Dr. Littmann vom Steine ab-

gezeichnet. Das Wort ist für das Palmyrenische

neu, und auch den verwandten Mundarten ist

keine passende Deutung zu entnehmen; das Ara-

bische bietet aber einen Anhalt, es als »Ver-

sammlung« zu erklären. Das Wort mag, wie

einige andere Termini, aus der arabischen

Stammesinstitution in das palmyrenische Ge-

meindeleben übergegangen sein. Nachher ist

yi? und "irrri^N zu lesen und dahinter rC'Z p =
£^ iStcDV zu ergänzen. — In 14 ist der inter-

essante Ausdruck [x]*p'r" ar^i >/ altes Geld« (vgl.

V^og. 6, 4) nicht erkannt, ebenso der Monatsname

'C2Z'. — Im griechischen Texte von 2 1 wird ein

^Aßyaqog genannt, während S. an der palmyreni-

schen Parallelstelle ein -pcx konstatiert. Tatsäch-

lich steht auch hier ~:2N; S. hat sich nur durch

einen Rifs im Steine irreführen lassen. Z. 6 ist

zu übersetzen: »seine Freunde und die Kauf-

leute, mit welchen er . . .« — 22 übersetzt S.

»diese Statue ist die des 'Ogeilü, Sohnes des

Jarhai, Sohnes .... des Zabjdiböl, Freigelasse-

nen des Odeifnat].« Das liest sich ganz glatt,

und doch ist die Lesung unmöglich. Die in den

palmyrenischen Texten genannten Freigelassenen

sind durchweg Fremde- Sie tragen fremde

Namen und haben als ursprünglich Unfreie keine

Ahnen, sie sind »Söhne von niemandem x (vgl.

meine Nordsem. Epigr., S. 133). Ogeilu b. Jarhai

b Zabdiböl war aber ein Palmyrener,

und nach seiner anscheinend langen Ahnenkette zu

schliefsen, sogar ein vornehmer Palmyrener. Statt

des von S. gelesenen "ix '"" "- steht nun tat-

sächlich n N'r2-;r da, d. h. > des Zabjdiböl,

des Palmyreners, die [ihm errichtet haben . . . .<

— In 29 ist am Ende von Z. 7 von einer Säule

die Rede. — Statt des unmöglichen p in der ersten

Zeile von 34a (S. übersetzt es mit »diese«!)

ist prni zu lesen und dahinter "^2 Cip statt

y^h 2~p. — 34 b hat eine interessante Einleitung,

deren Sinn wiederum nicht erkannt wurde. Sie

lautet: bz iKTi XCT:.^' -[!:- "pz^j. S. wagt keine

Übersetzung und fragt, ob «X) etwa ein Eigen-
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name sein könnte; und doch ist der Sachverbalt

ganz klar. ^53 xtd entspricht dem sonstigen

H'ob'S N"iD (navtoxQaiooQ). Da »sa^jj schon unmittel-

bar vorher steht, wollte man es nicht wiederholen

und setzte dafür, da es hier etwa den Sinn »All«

hat (vgl. Ephemeris I, S. 258), das gleichwertige

^53 ein. Der Ausdruck märe ktill ist auch in

die Sprache der christHchen Syrer übergegangen,

und es ist bezeichnend, dafs Bar Bahlul (col.

1149) es mit rabb el-'älaimn wiedergibt, in dem
ja das alte märe 'älma fortlebt. — In der dritten

Zeile steht 'inW]« n xnr" da. Die Inschrift hat,

was bei palmyrenischen Texten recht selten ist,

Spatien als Worttrenner. — In 39 ist rechts

ein Stück weggebrochen; die erste Zeile be-

ginnt mit W!D:n D^^p. S. müht sich ab, den Na-

men des Hegemons aus dem Semitischen abzu-

leiten, während es nur der Rest eines griechi-

schen Namens auf xA^? oder von "^HgaKhog ist.

Dieser General war nach S.s Lesung zugleich

Diener und Priester des palmyrenischen Gottes

Agliböl. Das wäre äufserst interessant, wenn

es wirklich dastände. Statt » . . . Qleis, Hege-

mon, Diener und Priester des "Agliböl . . .« hat

man aber zu übersetzen: »[dieses Bild] des Hege-

mons . . . kies haben machen lassen die Priester

des "^Agliböl.« Ich glaube, dafs ein jeder ernst

zu nehmende Semitist hier ohne weiteres "|"|DD HDU
gelesen hätte; zum Überflufs ist noch diese Ab-

trennung auf dem Steine selber durch ein Spa-

tium markiert, denn auch diese Inschrift hat Wort-

trennung. In Z. 3 ist statt "'pSN, was S. mit syr.

«p2N »Quelle« zusammenbringt, 'p^X zu lesen,

d. h. arab. anqä »Schlankfinger«. — Hinter

DSPi? in 41, Z. 1 ist noch der Rest eines Buch-

stabens, vermutlich eines 2, zu erkennen. Auch

diese Inschrift hat Spatien als Worttrenner, und

ein Spatium findet sich auch hinter 2!sni' und

dem folgenden Zeichen, das ich zu niD ergänzen

möchte. In QXPi? könnte eine Abkürzung, etwa

von -asrij?, vorliegen, es kann aber auch eine

volle Form sein. Dann müfste man es als »"^Athe

ist meine Mutter« erklären, und das wäre von

entscheidender Bedeutung für die Frage nach

dem Geschlechte der Gottheit 'Athe. — 'Agliböl

ist der Name eines Gottes, dessen Kult zur Zeit

der Abfassung des Textes in Palmyra florierte,

daher kann es hier nicht als Personennamen

stehen. Jarhiböl, das S. anführt, kommt als

Personenname nicht vor. Man hat daher zu

^ID^JJ? noch den folgenden Buchstaben zu ziehen,

der sich nicht mit Sicherheit bestimmen läfst. —
Interessant ist, dafs rb^^pt^ und "nsHT^ als ein

Wort geschrieben sind. — In 42 ist DK (August)

statt mx (März) zu lesen. Von der dritten Zeile

habe ich noch einen Teil entziffern können, und

es ist aus ihr zu ersehen, dafs die Inschrift von

der Abtretung von Gräbern in einer Grabhöhle

handelt. In Z. 2 ist auch b pni statt b^pn zu lesen.

— In der sehr interessanten, aber leider stark

verstümmelten Inschrift 43 sehe ich am Ende
der ersten Zeile noch t<rv ]bn »diese sechs«.

Daraus scheint hervorzugehen, dafs sechs Bild-

nisse, d. h. Büsten am Hause angebracht waren.

Das Studium semitischer Inschriften wurde

in den letzten Jahren durch bequeme Hilfsmittel

so sehr erleichtert, dafs es jetzt einem jeden,

bei einigen elementaren Kenntnissen der in Be-

tracht kommenden Mundarten, möglich ist, leich-

tere Inschriften, zumal wo Paralleltexte vorliegen,

leidlich zu entziffern. Freilich, wessen Wissen

nicht weiter reicht, der sieht auch nur soweit,

als die vorhandenen Glossare und Schrifttafeln

reichen, und steht allem Neuen und Ungewohnten
ratlos gegenüber.

Kiel. M. Lidzbarski.

Andre Chevrillon, Sanctuaires et Paysages
d'Asie. Paris, Hachette et Cie, 1905. 361 S. 8°.

Fr. 3,50.

Der Verf., dessen Buch »Dans l'Inde« schon in 3.

Auflage vorliegt, will in dem obengenannten dem Leser

eine Vorstellung von der Eigenart der Ekstase geben,

die in Buddhismus und Brahmanismus zum Ausdruck

kommt, und von den Mitteln, durch die sie erreicht

wird. Im I. Kap. führt er uns in das buddhistische

Ceylon, im V. lernen wir den Buddhismus in Birma

kennen. Vom eigentlichen Indien zeigt er uns nur

Benares, das „Rom des Brahmanismus«. Wir sehen

die Stadt beim Anbrechen wie beim Schwinden des

Tages und in der Nacht, und werden zwischendurch

bekannt mit der Weisheit eines Brahmanen, der auch

die europäische Gedankenwelt kennt und »in dem
vedantischen Monismus die Grundformeln des modernen

europäischen Monismus zeigt«.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Nach einem von den Proff. Delitzsch und Wünsche
ausgehenden Plan und einem von Dr. Holitscher, dem
Direktor des Akadem. Verlags für Kunst und Wissen-

schaft in Wien, aufgestellten Programm soll in diesem

Verlage ein grofses Quellenwerk »MonumentaJudaica«
erscheinen, dessen I.Abteilung BibliothecaTargumica sämt-

liche Primärübersetzungen des A.T.s enthalten soll, während

die 2., Monumenta Talmudica, die historischen Quellen

und Stellen des Talmuds vereinigt, die sich irgendwie

auf das Weltbild des Altertums und seine Geschichte

beziehen. Herausgegeben wird das Werk von August

Wünsche, Lanz-Liebenfels und Moritz Altschüler.

Neu erschienene Werke.

A. T orp , Etruscan Notes. [Videnskabs-Selskabets Skrif-

ter. II. Historisk-filos. Kl. 1905', Nr. 1]. Christiania,

in Komm, bei Jacob Dybwad.
E. Siecke, Indra's Drachenkampf (nach dem Rig-

Veda). [Beil. z. Jahresber. d. Lessing-Gymn. zu Berlin.

Ostern, 1905]. Berlin, Weidmann. M. 1.

Zeitschriften.

Indogermanische Forschungen. 18, 1. 2. F. A.

Wood, How are words related? — N. van Wijk,

Zur Konjugation des Verbum substantivum. — K.

Brugmann, Zur Wortzusammensetzung in den idg.

Sprachen; Der Kompositionstypus •&:v-soc; Homer.

&Y00TÖ; und a-.'p-f]. — K. Meister, Arkadische Formen

in der Xuthiasinschrift. — W. van Helten, Zum ger-

manischen Zahlwort. — Fr. Stolz, Nachtrag zu Idg.

Forsch. 17, 90 f.
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Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Heinrich Christensen [Prof. Dr. in Hamburg],

Das Alexanderlied Walters von Chä-
tillon. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses,

1905. VII u. 225 S. 8". M. 6.

Das lateinische Alexanderlied Walters von

Chätillon gehörte im Mittelalter zu den in den

Grammatikerschulen am meisten gelesenen Dicht-

werken, ja sogar die Lektüre der klassischen

Dichter wurde zeitweise darüber vernachlässigt.

Es verdankt diese Beliebtheit ebenso sehr sei-

nem klassischen Gewände wie. seinem inter-

essanten Inhalte. Nach beiden Seiten hin gibt

uns die Schrift von Christensen erschöpfende

Aufschlüsse. Nachdem im 1. Kapitel festge-

stellt worden ist, dafs das Gedicht zwischen den

Jahren 1178— 82 entstanden, aber erst einige

Jahre später herausgegeben worden sei, werden
in Kap. 2 und 3 die Sprache und die Dar-

stellungsform eingehend behandelt und insbeson-

dere die Entlehnungen aus den klassischen Dich-

tern (Vergil, Ovid, Lucan, Statins, Claudian) mit

grofser Belesenheit zusammengestellt (vgl. An-

hang I), Das 4. Kap. beschäftigt sich mit den

Quellen des Gedichtes. Die Hauptquelle ist

Curtius, die Lücken dieses Geschichtswerkes er-

gänzt Walter aus Justinus und Julius Valerius

oder vielmehr nach Chr. aus einer Epitome des

Julius Valerius. Der Nachweis dieser Auf-

stellung scheint mir jedoch nicht gelungen, denn

einerseits finden sich in der eben von G. Cillie

(Strafsburg 1905) veröffentlichten Oxforder Epi-

tome (s. DLZ. 1905, Nr. 21) die von Chr. ver-

muteten Ergänzungen nicht, andrerseits irrt er

bezüglich seiner Angabe über Julius Valerius

S, 144, Note 1, denn an der betreffenden Stelle

S. 62 Z, 1 7 (ed. Kubier) sagt Valerius ja aus-

drücklich omni telorum genere fatigatos. Die

von O. Wagner im
J.

1900 aus einer Metzer
Handschrift herausgegebene Epitome rerum
gestarum Alexandri Magni scheint Chr. nicht zu

kennen. Das letzte Kap. ist den Nachahmern
Walters gewidmet, unter denen der Kleriker

Nikolaus von Braja aus dem Anfang des 13.

Jahrh.s in erster Linie zu nennen ist.

Die Schrift Chr.s ist eine sehr sorgfältige

Arbeit und für alle, die sich mit der weitscbich-

tigen Alexander-Literatur beschäftigen, eine wert-

volle Gabe. Möge der Verf. bald diesen seinen

grundlegenden Untersuchungen eine neue Text-
ausgabe Walters folgen lassen, denn die letzte

von Müldener (Leipzig 1863) befriedigt die heu-

tigen Ansprüche nicht mehr und ist zudem im
Buchhandel vergriffen.

München. Gustav Landgraf.

Euripides, Iphigenia bei den Tauriern. Für den
Schulgebrauch herausgegeben von Walther Böhme
[Oberlehrer am Gymn. zu Schlciz, Prof. Dr.]. Mün-
ster i. W., Aschendorff, 1904. 86 S. 8' mit der Abbild,

e. Marmorherme d. Euripides. Geb. M. 0,85.

Der Gymnasialunterricht beschränkt im allgemeinen

die Beschäftigung mit den griechischen Tragikern auf

die Lektüre von ein paar Stücken des Sophokles. Euri-

pides bleibt wie Aischylos unbekannt. Um nun den
Schülern eine Vergleichung von Goethes Iphigenie mit

der euripideischen zu ermöglichen, bietet Böhme diese

Übersetzung, der er die Donnersche zugrunde gelegt hat.

Doch erkennt er an, dafs sie veraltet ist, und hat des-

halb einschneidende .Ä^nderungen , vielfach eine völlige

Umarbeitung vorgenommen. In der der Übersetzung
vorangehenden Einleitung spricht er von Euripides'

Leben , von der Entstehung des Stückes , dem Stamm-
baum der Tantaliden, der Iphigeniensage und den Ab-
schnitten des dramatischen Textes. Hinter der Über-

setzung bietet er Anmerkungen und Winke für die

Charakteristik der Personen. Weiter erörtert er den

Aufbau und die Katastrophe des Stückes und wichtigere

Abweichungen von der Überlieferung; auch nennt er

einige .Aufgaben iür Aufsätze und Vorträge aus der

Iphigenia.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Der ord. Prof. f. klass. Philol. u. alte Gesch. an der

Univ. Leipzig, Geh. Hofrat Dr. Curt Wachsmuth ist

am S.Juni, im 69. J., gestorben. Auch die DLZ. be-

trauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

Schalprogramme.

H. Uhle, Bemerkungen zur Anakoluthie bei griechi-

schen Schriftstellern, besonders bei Sophokles. Dresden,

Gymn. zum heil. Kreuz. 35 S.

P. Wessner, Aemilius Asper. Ein Beitrag zur

römischen Literaturgeschichte. Halle, Lat. Hauptschule.

50 S.
>'ea erschienene Werke.

E. Sacchi, Brevi appunti sulla formazione dei po-

emi omerici. Rom, Ermanno Loescher & Co. L. 1,50.

E. Richter, Xenophon in der römischen Literatur.

[BeiL z. Jahresber, d. Kgl. Kaiserin -Augusta- Gymn. zu
Charlottenburg. Ostern 1905.] Berlin, Weidmann. M. 1.

Th. Schiebe, Zu Ciceros Briefen. [Beil. z. Jahres-

ber. d. Friedrich -Werdersch. Gymn. zu Berlin. Ostern

1905.] Ebda. M. 1.

P. Jahn, .\us Vergils Dichterwerkstätte. Georgica

IV 281— 558. [Beil. z. Jahresber. d. Kölln. Gymn. zu

Berlin. Ostern 1905.] Ebda. M. 1.

Zeitschriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-

schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 5. A..

Gercke, Telegonie und Odyssee.

Rivista di Filologia. Aprile. A. Taccone, L'^.An-

tiopes d'Euripide (fine). — C. Marchesi, Per il mito

di Herakles. — G. Fraccaroli, L'irrazionale e la critica

omerica. — A. Cosattini, Per una edizione dei framrrenti

del TTjpl 'i'J3ciu? d'Epicuro. — A. Mancini, Osserva-

zioni sulla vita di Costantino d'Eusebio.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Theodor Fröberg [Dr. phil.], Beiträge zur

Geschichte und Charakteristik des

deutschen Sonetts im XIX. Jahrhun-

dert. St Petersburg, in Komm, bei Eggers & Ko.,

1904. VIII u. 212 S. 8'. TsL 4.
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Monographien über einzelne metrische For-

men tun uns bitter not; und auch mit seiner

Methode ist der Fortsetzer von Weltis grund-

legendem Buch wohl auf dem richtigen Wege.

Er behandelt zunächst in einem aligemeinen Teil

(S. 1— 76) den Vers, den Reim, die Gliederung;

dann in einem speziellen (S. 7 7— 208) die neue-

ren Sonettdichter. Der erste Teil ist vor allem

wichtig. Über manche Einzelheit wie die über-

schüssigen -c (S. 18), die Adjektiva auf -ig und

-isch (S. 11), die rührenden Reime (S. 24), die

Wortstellung (S. 33) wird dabei einsichtig ge-

handelt; doch fällt das Hauptinteresse — mit

unzweifelhafter Berechtigung bei gerade diesem

Gegenstand — der Gliederung (S. 38 f.) zu.

Nur bleibt überall der scharfe Blick des Be-

obachters allzu sehr an dem Nächstliegenden

haften. Ein Lieblingsthema ist ihm die Vertei-

digung der männlichen Reime im Sonett (S. 20 f.),

und in der historisch- kritischen Übersicht ist er

nicht selten geneigt, die Bedeutung eines Dich-

ters geradezu nach seiner Stellung zu dieser

Frage zu beurteilen. Auch will ich seinen Ar-

gumenten und mehr noch seinen Beispielen eine

gewisse Kraft nicht absprechen. Aber Fröberg

hat sich gar nicht die Frage vorgelegt, weshalb
ein so feiner Kenner der Formen wie A. W.
Schlegel den weiblichen Reim forderte, weshalb
die überwältigende Mehrheit der Sonettisten ihm

damit voranging oder folgte. Und doch scheint

die Antwort auf der Hand zu Hegen. Die wun-

derbar kunstvolle Form fordert in sich einen

gewissen Parallelismus von Teil und Ganzem:

die Verse von 4 + 4-1-3 Silben bilden den Bau

von 4 -j- 4 -|- 3 + 3 Zeilen vor, und der nach-

hallende Klang entspricht der musikalischen An-

lage des Sonetts. Ich mufs deshalb auch ge-

stehn, dafs für mich Paulus' Gedicht in vier-

füfsigen Jamben (S. 16) trotz seiner Reimstellung

viel weniger als K. F. Meyers »Karthäuser« (S.

36) ein Sonett heifsen darf.

Ebensowenig hat das vielfache Dichten von

Terzinen durch die Sonettisten den Verf. auf

die innere Verwandtschaft beider Formen auf-

merksam gemacht (doch vgl. S. 130 Anm. 1).

Und von der Tendenz des Sonetts, Zyklen zu

bilden, hat er sich trotz seiner Bemerkung über

Beziehungen Heyses zu Belli (S. 131) so wenig

Rechenschaft gegeben, dafs er den zyklischen

Charakter z. B. der »Sonette aus Genua« Leut-

holds (S. 17 2) ganz übersieht und ein isoliertes

Stück der Kette deshalb durchaus ungerecht be-

urteilt.

Woran Hegt es denn, dafs die Romantiker

sich in das Sonett verHebten? Es schien ihnen

»die Kunst überhaupt darzustellen« (Bernhardi,

Sprachlehre 2, 430), schien ihnen die Einheit in

der Mannigfaltigkeit zu symbolisieren. Denn das

Sonett ist nach seinem Ursprung musikalisch,

wie das Ritornell, und seiner Anwenduug nach

epigrammatisch, wie das Distichon. Dafs die

acht Zeilen des Aufgesangs die Situation schil-

dern, die sechs des Abgesangs ihre Wirkung

auf Dichter und Hörer, das ist doch wohl die.

Normalgestalt der inhaltlichen Gliederung; abet

diese Wirkung soU stimmungsvoll gegeben wer-

den, als tönte die Halle beim Eintritt des Gastes

von selbst wieder. Musikalisch und epigramma-

tisch zu sein aber ist der höchste Ehrgeiz der

echten Romantiker.

Dafs Fr. dies verkennt und allzu sehr das

Logische der GHederung betont, das macht, wie

ich glaube, auch seine Kritik oft angreifbar.

Sie beruht auf gründlicher Durcharbeitung, der

auch hier Einzelheiten wie der Gebrauch von

Fremdwörtern in den Überschriften (S. 108),

neue Wortbildungen (S. 150) oder Wortspiele

(S. 118 Anm.), rührende Reime (S. 171) nicht

entgehen, und die aus der Vergleichung der Texte

lehrreiche Varianten (z. B. S. 128 Anm.) ge-

winnt. Aber wenn sie ihr Ideal des Sonetts im

wesentHchen aus Goethe und Rückert (bes.

S. 7 5), Herwegh (S. 98 f. bes. 102) und Heyse

(S. 112 f.) nimmt, so scheinen mir vor allem die

beiden ersten überiobt, Platen aber, Strachwitz

(S. 110) und selbst Leuthold (S. 169 f.) unter-

schätzt, wie denn auch Isolde Kurz (S. 155)

gegen Paulus (S. 148) viel zu kurz kommt und

Heine (S. 206) ohne zureichenden Grund keiner

näheren Besprechung gewürdigt wird. Hier

spricht vieUeicht eine Abneigung gegen den

Dichter (vgl. S. 17 5) mit, wie denn auch sonst

der Gesinnung der Poeten etwas zu viel Beach-

tung geschenkt wird. Gewifs soll dem Verf.

das Recht nicht verschränkt werden, sich an Gilms

grofsdeutschem Patriotismus (S. 196) zu freuen,

und die Betonung von Heyses deutscher Gesin-

nung (S. 131) ist an sich verdienstlich; aber für

die metrische Würdigung tut man gut, von Sym-

pathien oder Antipathien mit dem Inhalt ganz

abzusehen. Anders steht es natürlich mit der

Stoffwahl, auf die Fr. mit Recht sorgfältig achtet;

nur vermifst man hier eine allgemeinere Übersicht.

Stärker wäre endlich noch die Frage nach

fremden Einflüssen heranzuziehen gewesen; wo-

gegen mir die Nichterwähnung manches kleineren

Sonettisten, der aber doch vielen genannten

nicht nachsteht, unwesentHch ist. Bei den »Ge-

gensonettlern« (S. 205) hätte das Problem, was

sie vom Sonett fremd hielt, wieder eine Erörte-

rung verdient. Doch ist ja eine solche noch

immer möglich, und durch das reichlich und

übersichtlich herbeigeschaffte Material wird das

Hauptproblem vom Ethos der metrischen Formen

(das z. B. Vofsler neulich wieder geleugnet hat)

einer eingehenden Prüfung für einen wichtigen

Einzelfall entgegen geführt.

Berlin. Richard M. Meyer.
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R. Seehaufsen [Direktor der höheren Mädchenschule zu
Marburg, Dr.], Geschichte der deutschen Lite-
ratur. Nebst einer kurzen Poetik. 2., verb. Aufl.

Gütersloh, C. Bertelsmann, 1905. VII u. 135 S. 8".

Die Einteilung des Büchleins ist die hergebrachte in

altdeutsche , mittelhochdeutsche und neuhochdeutsche
Literatur, wovon die erste freilich auf fünf, nicht einmal
vollbedruckten Seiten abgetan wird. Der Verf. will nur
die wichtigsten Erscheinungen der deutschen Literatur in

schlichter, knapper, jedoch zusammenhängender Dar-
stellung vorführen und den Zusammenhang der Dicht-
werke mit dem Geiste ihrer Entstehungszeit und dem
Lebensgange der Dichter klarlegen. An der Ökonomik
des Büchleins, d. h. an dem Raum, der den einzelnen
Dichtern und Schriftstellern gewidmet ist, z. B. Scheffel
-o, Hebbel 28 Zeilen wird mancher etwas auszusetzen
haben, vielleicht auch an- der .Xnordnung des letzten
Teils.

Notizen und Mitteilungen.

Bitte.

Dr. Franz Zinkernagel in Tübingen plant die Her-
ausgabe sämtlicher ungedruckten Fragmente des Höl-
derlinschen Hyperion und bittet Fachgenossen und
.\utographensammler, die Kenntnis haben von bisher
noch unbekannten Stücken, um gefällige Mitteilung.

ünlTersititsschrifteit.

Dissertation.

F. Zinkernagel, Die Grundlagen der Hebbelschen
Tragödie. Marburg. 84 S.

Schalprogramme.

G. Seppeier, Die Familiennamen Bocholts. Ein
Beitrag zur Etymologie und Bedeutungslehre der deut-
schen Familiennamen. Bocholt, Gymn. 52 S. 8".

H. Herzog, Beobachtungen zum Sprachgebrauch in

Grillparzers dramatischen Werken. Radautz, Gymn.
37 S. 8".

Neu erschienene Werke.

R. Loewe, Germanische Sprachwissenschaft. [Samm-
lung Göschen. 238.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

A. Martini, Schiller. Festrede zur Schiller- Feier
der Residenzstadt Coblenz. Coblenz, W. Groos (L.
Meinardus).

Zeitschriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 5. E.
Stemplinger, .Martin Opitz und der Philosoph Seneca.— K. Reuschel, Goethe und die deutsche Volkskunde.— H. Schwarz, Ein Führer durch Kant.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.
George C. Williamson [Litt. D.], Milton. [Beü's Mi-

niature Series of Great Writers.] London, George
Bell & Sons, 1905. 113 S. 8' mit 7 Abbild. Geb.
Sh. 1.

Der Verf. bietet in seiner Schrift, wie er im Vorwort
erklärt, nicht das Ergebnis eigener Studien, sondern nur
für den .Anfänger einen allgemeinen Bericht über -Miltons
Leben und Werke. Er gliedert ihn in 4 Kapitel. Das
1., das fast die Hälfte des Bändchens einnimmt, erzählt
die Lebensschicksale des Dichters, das 2. behandelt seine
prosaischen, das 3. seine poetischen Werke. Im 4. ana-
lysiert der Verf. den iSamson Agonistesi als tvpisch
für Miltons Dichtung. Zwei kleine Schlufsabschnitte be-
schäftigen sich mit Büchern über Milton und mit Bild-
nissen des Dichters.

C.-M. Robert [Prof. f. französ. Sprache u. Lit. an der
Univ. Amsterdam], Phraseologie franfaise. Gro-
ningen, J.-B. Wolters, 1905. XII u. 540 S. 8». Geb.
Fl. 3,90.

Das Buch will ein Hilfsmittel für den Leser moder-
ner französischer Literatur sein. .Mit Recht bemerkt der
Verf., dafs dieser durch Zitate und Anspielungen aller

.Art, durch .Anführung von Eigennamen, die sprichwört-
lich geworden sind, durch Einschaltungen von Versen
vergessener Dichter oder Wendungen aus Zeitungen und
politischen Reden usw. usw. im Genufs der Lektüre
oft gestört werde. Solche Zitate, Sprichwörter usw. zu
sammeln, ihren Ursprung oder ihre Herkunft anzugeben,
ihren Sinn zu erklären, ihre augenblickliche Verwendung
aufzuzeigen, ist der Zweck des Buches. Die .Anordnung
hat der Sammler so getroffen, dafs er die Zitate um
das Wort gruppiert hat, das ihren Hauptgedanken aus-

drückt, und dieser Gruppe alle die zugefügt hat, die

durch eine Art Ideenassoziation in Beziehung zu ihr

stehen. In den einzelnen Gruppen ist dann die alpha-

betische .Anordnung befolgt worden. Wir gedenken auf
das Buch noch zurückzukommen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronih

.

Der ord. Prof. f. roman. PhiloL an der Univ. Berlin

Dr. Adolf Tob 1er ist zu seinem 70. Geburtstag von
der English Philological Society zum Ehrenmitglied er-

nannt worden.
An der Univ. Leipzig ist Dr. Gustav Cohen aus

Saint-Josse-ten-Noode (Belgien) zum Lektor f. französ.

Sprache ernannt worden.
Der ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Wien,

Hofrat Dr. Adolf Mussafia ist am 7. Juni, im 71. J.,

in Florenz gestorben. Auch die DLZ. betrauert in ihm
einen ihrer Mitarbeiter.

Neu erschienene Werke.

J. Derocquigny, Charles Lamb, sa vie et ses

Oeuvres. [Travaux et Memoires de l'Univ. de Lille.

N. S. I, 3.] Lille, Selbstverlag der Univ., 19(M. Fr. 12.

— , — , A contribution to the study of the French
Clement in English. Lille, Le Bigot Bros., 1904.

A. Fran9ois, La grammaire du purisme et l'Aca-

demie fran9aise au XVHI« siecle. Paris, Georges Bellais.

Fr. 5.

Zeltschriftem.

Romanische Forschungen. 19, 2. A. Sechehaye,
L'Imparfait du Subjonctif et ses Concurrents dans les

hypothetiques normales en fran^ais. — F. Eiset, Das
altfranzösische Jeu-Parti. — E. Fehse, Sprichwort und
Sentenz bei Eustache Deschamps und Dichtern seiner

Zeit. — J.Ulrich, Drei romanische Fassungen der bei-

den Jakobsbrüder. — G. Baist, Banse; Bouleau: Bride;

Buiron; Cagot; Caraffa; Conjogle; Corma; Guige; Hot,

hocq, ho; Pieton; Royaume; Toenard; Triege.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Ernest Seilliere, Le comte de Gobineau
et l'aryanisme historique. [La Philoso-

phie de l'imperialisme. I.] Paris, Plon-Nourrit

et Cie, 1903. XLI u. 450 S. 8». Fr. 8.

In diesem umfangreichen Buche gibt der

rühmlich bekannte Verf. eine umfassende Dar-

stellung der philosophischen und anthropologi-

schen Anschauungen des berühmten Freundes

Richard Wagners. Es sei gleich von vornherein

betont, dafs das Buch ein Meisterwerk der psy-
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chologischen und historischen Analyse ist, und
dafs selten über eine Persönlichkeit, die so

kompliziert beschaffen war, wie der Autor des
»Essai sur l'inegalite des races humaines«, eine

so minutiöse und gründlich gelehrte, jedoch

durchaus nicht pedantische Untersuchung ange-

stellt worden ist, wie sie hier Seilliere dem Grafen

Gobineau zuteil werden läfst, Schon die Ein-

leitung, »les origines de l'aryanisme historique«

ist eine ganz vorzügliche Darstellung der histori-

schen Entwicklung der politischen Rassentheorien

in Frankreich seit dem 16. Jahrh., und die Be-

wunderung für die schriftstellerische sowohl, als

auch für die wissenschaftliche Leistung S.s stei-

gert sich mit jedem Kapitel seines Werkes, das

in spannendem Verlaufe das physische und psy-

chische Werden und Vergehen des merkwürdigen
Mannes schildert, der, in seinem Vaterlande un-

beachtet, in Deutschland soviele Freunde, Be-

wunderer und Anhänger gefunden hat, dafs sein

Name untrennbar mit der Geschichte jener Be-

strebungen verknüpft ist, die in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrh. s die Vorbedingungen für

den Aufbau einer künstlerischen germanischen

Rassenkultur zu ergründen und zu schaffen ver-

suchten, und die vielfach auch heute noch, wie-

wohl zum Teil unbewufst, auf den verschiedensten

Gebieten der Politik, der Literatur und der

Wissenschaft, hier namentlich auf dem philosophi-

schen und anthropologischen, nachwirken.

S. ist kein Anhänger Gobineaus; seine Dar-

stellung ist kein Hymnus, sondern eine Kritik,

und zwar eine scharfe und, wie zugestanden

werden mufs, treffende und berechtigte. Gobi-

neaus wissenschaftliche Aufstellungen als Orienta-

list und als Rassentheoretiker haben sich längst

als unhaltbar erwiesen; seine gelehrte Tätigkeit

entbehrt der Basis methodischer Schulung und

geordneten Wissens und ist vielfach durch soziale

und politische Vorurteile bestimmt. Das hat S.

richtig auseinandergesetzt und mit grofser Gründ-

lichkeit und Sorgfalt begründet — und doch

kann' sein Urteil nicht als gerecht bezeichnet

werden. Denn Gobineaus Bedeutung liegt nicht

in seinen positiven wissenschaftlichen Leistungen,

sondern darin, dafs er der Begründer der mo-

dernen Rassenwissenschaft überhaupt geworden
ist, und als solcher ist er über die Ironie ge-

lehrter Detailkritik erhaben.

Dafs S. diese ironische Grundstimmung dem
Gegenstand seines Buches gegenüber auch dort

beibehält, wo er Gobineau als Politiker, Philo-

sophen und Dichter beurteilt, darüber wollen wir

nicht mit ihm rechten. Hier ist jeder Partei-

mann; dafs dem Deutschen die Pietät für den

grofsen Freund alles Germanischen und aristo-

kratischen Wortführer des germanischen Rassen-

gefühls näher liegt, als dem neufranzösischen

Demokraten, ist begreiflich und darf uns nicht

hindern, mit jener einzigen Einschränkung ein

volles Lob über die ausgezeichnete Leistung

S.s auszusprechen.

Wien. R. Geyer.

Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte
und Altertumskunde. 16. Jahrg.: 1904. Metz, G.

Scriba, [1905]. 3 Bl. u. 572 S. 8» mit Tafeln.

Zur Altertumskunde und Prähistorie gehören in die-

sem Bande R. Forrers 3. Fortsetzung seiner Darstellung

der keltischen Numismatik der Rhein- und Donaulande
und seine Mitteilung über einen Steinhammer von Fort

Saint-Blaise bei Metz, J. B. Keunes Abhandlung über

Altertumsfunde aus Sablon sowie desselben Verf.s Mit-

teilungen aus einem Bericht über Altertumsfunde in Metz
und Lothringen, über Einzelfunde der Bronzezeit aus

Lothringen, über den auf der Friedhofinsel in Metz 1903

entdeckten Münzschatz und über die im südlichen Vorge-

lände von Metz gemachten neuesten Funde, E. Huber
und A. Greniers durch Tafeln erläuterter Bericht der

Ausgrabung der Villa von Rouhling, A. Doells Aufsatz

über den Aquädukt von Jouy-aux-Arches und die römische

Wasserleitung von Gorze nach Metz sowie E. Schramms
Bemerkungen zu der Rekonstruktion griechisch-römischer

Geschütze und zu der römischen Brückenanlage am
Barbarator. — Die mittelalterliche Geschichte und Kultur-

geschichte ist vertreten durch die Aufsätze: Dieden-

hofen im luxemburgischen Erbfolgekriege von Grotkass,
den Schlufs von J. P. Kirschs Abhandlung über die

Leproserien Lothringens, insbesondere die Metzer Lepro-

serie S. Ladre bei Montigny und das von E. Müsebeck
mitgeteilte Schmuckverzeichnis aus dem 14. Jahrhundert.

— Die übrigen Aufsätze führen uns in das 17. und 18.

Jahrhundert. H. Bresslau gibt ein zweites Gutachten

über die angebliche Dagsburger Waldordnung vom 27.

Juni 1613, P. Schlager erzählt von der Geschichte

des ehemaligen Franziskanerklosters in Sierck, die mit

dem J. 1627 beginnt, K. Reichard macht uns mit den

Herren von St-Jure, Seigneurs de Mercy-le-Haut bei Metz

bekannt. Durch P. Paul in lernen wir den um die

Mitte des 17. Jahrh.s geborenen lothringischen Vers-

künstler und Geisthchen Karl Desiderius Royer kennen,

schliefslich teilt uns der Abbe Lesprand »Cahiers

lorrains de 1789« mit. Den übrigen Teil des Bandes

nehmen eine Bücherschau, der Gesellschaftsbericht, das

Mitgliederverzeichnis usw. ein.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

H. Win ekler, Auszug aus der Vorderasiatischen

Geschichte. [Hilfsbücher zur Kunde des alten Orients.

2.] Leipzig, Hinrichs. M. 3.

Zeitschriften.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deut-

schen in Böhmen. 43,4. H. Hall wich, Friedland vor

fünfhundert Jahren. — H. Rauchberg, Die Entwick-

lung der Bevölkerung Böhmens im 19. Jahrhundert. —
K. Siegl, Das Salbuch der Egerer Klarissinnen v.J. 1476

im Egerer Stadtarchiv (Forts.). — Fr. Steuer, Zur Kritik

der Flugschriften über Wallensteins Tod (Schi.). — L.

Schönach, Zum tirolisch -brandenburgischen Tausch-

projekt (cc. 1336). — J. Loserth, Das Haus Lobko-

witz und die Gegenreformation. — K. Ludwig,
Wallenstein in Karlsbad.

Revue de VOrient tatin. 9, 3. 4. 0. S. D., Le Li-

bellus de locis ultramarinis, de Pierre »de Pennis«. —
H. Hagenmeyer, Chronologie de l'histoire du royaume

de Jerusalem.
' Regne de Baudouin I. — E. Bloche t,

L'histoire d'Egypte, de Makrizi.
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Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Franz Keller [Dr.], Die Verschuldung des
Hüchstifts Konstanz im 14. und 15.

Jahrhundert. Eine finanzgeschichtliche Studie.

Nach archivalischen Quellen bearbeitet. [S.-A. aus

dem Freiburger DiözesanArchiv. Bd. 30]. Freiburg

i. B., Herder, 1903. VII u. 104 S. 8". M. 2.

Die letzten Jahre haben uns in den Arbeiten

von Kirsch, Tangl, Gottlob und AI. Schulte reiche

Aufschlüsse über das Finanzwesen der Kurie im

späteren Mittelalter gegeben. Keller bietet in

vorliegender Studie die erste zeitlich parallele

Finanzgeschichte eines einzelnen deutschen Bis-

tums. Die handschriftlichen und gedruckten

Quellen, aus denen der Verf. schöpfen konnte,

fliefsen nicht gerade reichlich; er hat es trotz-

dem verstanden, in klar disponierter Darstellung

und unter zutreffender chronologischer und sach-

licher Abgrenzung die gestellte Aufgabe zu

lösen. Die Untersuchung gliedert sich in drei

Teile. Alles das, was der Verf. im ersten

unter den »Voraussetzungen der Verschuldung«

anführt, läfst sich im Grunde auf Tatsachen
zurückführen, die entweder unmittelbar mit der

eindringenden Geldwirtschaft zusammenhängen
oder durch diese erst von verderblicher Wir-
kung auf die wirtschaftliche Lage des Hoch-
stiftes werden konnten. In letzter Hinsicht

obenan stehen die bei jeder Konfirmation und
Provision an die camera apostolica zu zahlenden

Geldsummen und die gewöhnlich vorangegan-
genen Prozefskosten des neo-episcopus. Im
zweiten Abschnitt, bei der Besprechung der

Formen und der Höhe der Verschuldung selbst,

ist der Verf. teils durch den Gegenstand, teils

durch den Mangel an Quellen beeinflufst stark

deduzierend verfahren. Die juristische GHede-
rung drängt die historische Darstellung in den
Hintergrund. An der Darstellung der finanziellen

Sanierungsversuche, dem letzten Teile der
Arbeit, vermifst man den Hinweis auf die zahl-

reichen Einziehungen selbständiger Pfarrpfründen

zugunsten der mensa episcopalis oder zur Be-
friedigung der finanziellen Forderungen geist-

licher Körperschaften: den Punkt, in dem die

Geldnot wohl am unheilvollsten auf das innere
kirchliche Leben der vorreformatorischen Zeit

eingewirkt hat, indem den Gemeinden statt

selbständiger Hirten abhängige und schlecht be-
zahlte dauernde Vertreter vorgesetzt wurden. —
Das Bild, das K. von der Verschuldung des
Hochstiftes Konstanz gibt, kann wohl als

typisch für die südwestdeutschen Bistümer gelten;
für Strafsburg wenigstens bietet es jm allge-

meinen wie besonderen ganz überraschende
Parallelen. — Das Buch dürfte sich wegen
seiner methodischen Vorzüge und der zahlreichen
allgemeinen Hinweise sehr gut zui ersten Ein-

führung in das Studium des kirchlichen Finanz-

wesens des 14. und 15. Jahrhunderts eignen.

Göttingen. Wilhelm Kutbe.

Notizen und Mittellungen.

GeaeUschaften ond Tereine.

Bericht über die ivissenschaftlichen Unternehmungen
der Historischen Kommission für Hessen und Wal-

deck I. /. 1904.

Im Verlauf des Berichtsjahres wurden ausgegeben :

Urkundenbuch der Stadt Friedberg. Bd. 1. bearb.

von Dr. M.Foltz; HessischcsTrachtenbuch von Ferd.

Justi, 4. (Schi.-) Lief.; Die Bildniese Philipps des
Grofsmütigen. Festschrift zur Feier seines 40C>. Ge-

burtstags (13. Nov. 1904). Bearb. von A. von Drach
und G. Könnecke. Sämtlich in Marburg, N. G. Ehvert.

Der Druck des I. Bandes des Fuldaer Urkunden-
buchs konnte auch im Berichtsjahr nicht wieder auf-

genommen werden, weil Prof. Tangl durch Arbeiten und
Reisen für die Monum. Germ, histor. zu sehr in An-
spruch genommen war. Er gedenkt den Druck nach
Vollendung des 1. Bandes der Karolingerurkunden im
Laufe des Sommers fortzusetzen. — Für die Landtags-
akten hat Prof. Glagau nach Veröffentlichung einer in

den Bereich der landständischen Verhältnisse gehörigen

Abhandlung über Landgraf Philipp am Ausgange des
Schmalkaldischen Krieges (in der Histor. Vierteljahrsschr.

Bd. 8) die Bearbeitung zahlreicher Nachträge aus den
Akten des Darmstädter und des Marburger Staatsar-

chivs sowie aus Kaufunger Archivalien begonnen und
hofft, im Laufe des Jahres den Druck des 2. Bandes
beginnen zu können. — In der Abt. Chroniken von
Hessen und Waldeck hat Prof. Diemar z. T. infolge

schwerer Krankheit den Druck der Chroniken von
Gerstenberg nur langsam fördern können, gedenkt
aber ihn im Laufe des nächsten Berichtsjahres zu Ende
zu führen. — Auch Dr. Jürges hat infolge persönlicher

Verhältnisse die Bearbeitung der Klüppelschen Chro-
nik noch nicht abschliefsen können, doch wird wohl im
Herbste mit dem Drucke begonnen werden können. —
Für die Landgrafenregesten hat Dr. Grotefend die

Sammlung des Materials in Marburg bis 1308 beendet
und die aus Darmstadt, München und Wolfhagen über-

sandten Urkunden bearbeitet. Einzelne Archive wird er

persönlich aufsuchen müssen. — In der Abt. Ur-
kundenbuch der WetterauerReichsstädte ist der

I. Band des Friedberger Urkundenbuches er-

schienen. Für den 2. hat Prof. von der Ropp einige

Vorarbeiten erledigt, doch mufs die Weiterführung des

Werkes einstweilen unterbleiben. Die Bearbeitung des

Wetzlarer Urkundenbuches ist durch Dr. Wiese
tüchtig gefördert worden. Im Sommer 1904 hat er die

Archive von Koblenz, Wiesbaden und Darmstadt mit

gutem Erfolge besucht, im Herbst die Urkunden des

Wetzlarer Stadtarchives, die Geh. Archivrat Dr. Veltman
neu geordnet hat, in Angriff genommen und bis zur

Mitte des 15. Jahrh.s bearbeitet. — Für das Münzwerk
konnte Dr. Buchenau die Bearbeitung des Münzfundes
von Seega im Drucke noch nicht abschliefsen, weil der

Umfang des Stoffes während der Arbeit noch anwuchs und
B. zu einigen Reisen zwang. Doch sind die Tafeln im.

Lichtdruck fertiggestellt und der Satz des Textes soweit

vorgeschritten, dafs das W^erk sehr bald wird erscheinen

können. — Für die Quellen zur Geschichte des
geistigen und kirchlichen Lebens in Hessen und
Wal deck hatten Prof. Dr. Wiegand in Marburg und Prof.

Dr. Köhler in Giefsen sich so in die .Arbeit geteilt, dafs W.
die im Marburger Staatsarchive vorhandenen > Kirchen-

sachen- der einzelnen Orte, K. die Generalien in An-

griff nahm. Da indessen die gleichzeitige Benutzung

der Akten Schwierigkeiten bereitet, ist ein neuer Modus

der Arbeitsteilung vereinbart worden: K. übernimmt die

Sammlung und Bearbeitung des Materials aus der Zeit
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Landgraf Philipps, W. die Zeit nach Phihpp. Die bis-

herigen Arbeiten lassen bereits ersehen, dals die Kennt-
nis der hessischen Kirchengeschichte durch die Publi-

kation eine recht erhebliche Bereicherung erfahren wird.
— Für die Quellen zur Geschichte der Land-
schaft an der Werra hat Dr. Huyskens die Regesten
des Archives der Wilhelmiten in Witzenhausen
nahezu fertiggestellt und wird nunmehr an die Bear-

beitung der Klosterarchive von Eschwege und Ger-
merode herantreten. Die Regesten der Klosterarchive
sollen den L Band der Publikation bilden. — Der Vor-
stand hat schliefslich einen Ausschufs (Küch, von der
Ropp und Zimmermann) beauftragt, einen Plan zur
Herausgabe von Wilhelm Sturios Jahrbüchern
der Neustadt Hanau (1600— 1620) auszuarbeiten.
— Von den unter Leitung des Generals Eisentraut im
Auftrage des Vereins für hess. Geschichte und Landes-
kunde in Kassel hergestellten Grund karten ist als

drittes Blatt die Sektion Ziegenhain -Fritzlar erschienen.

Neu erschienene Werke.

E. Zeck, De recuperatione Terre Sancte. Ein Traktat
des Pierre Dubois (Petrus de Bosco). L Einleitung und
Analyse der drei ersten Hauptteile des Traktats. [Beil. z.

Jahresber. d. Leibniz-Gymn. zu Berlin. Ostern 1905.] Berlin,

Weidmann. M. 1.

Zeitschriften.

Le Moyen Age, Janvier-Fevrier. F. Lot, Melanges
carolingiens. II. Le pont de Pitres. III. Le nom an-

cien de la Bresle. — H. Vander Linden, Note sur les

coutumes de la Gilde marchande de Saint- Omer.

Neuere Geschichte.

Referate.

Charles Merki, La Reine Margot et la fin

des Valois 1553— 1615. D'apres les memoires

et les documents. Paris, Plon-Nourrit & Cie, 1905.

448 S. 8" mit 1 Bildnis in Lichtdruck. Fr. 7,50.

Die französische Königin, der vorliegende

Biographie gewidmet ist, ist Margarete von
Valois, die jüngste Tochter Heinrichs II. und der

Katharina von Medici, die Schwester der drei

letzten Könige aus dem Hause Valois, die erste

Gemahlin Heinrichs IV. In ihrer Jugend hat sie das

Los der Königskinder getragen, von den Diplo-

maten ihres Landes bald diesem, bald jenem P'ürsten

zugedacht zu werden, schliefslich blieb man bei

Heinrich, dem damaligen Hugenott und König von
Navarra stehen. Die Ehe, die am 17. August 1572
vollzogen wurde, als Margarete 19 Jahre zählte,

ist aus der Geschichte der Bartholomäusnacht

bekannt; sie blieb eine Tat der Politik und hat

nie zu einem engeren Verhältnis zwischen den

beiden Gatten geführt. Heinrich, der nach der

Bartholomäusnacht am Hof gehalten und zum
katholischen Glauben gezwungen wurde, hat den-

noch von vornherein seine Gemahlin nicht als

solche behandelt. Seine Flucht im Februar

157 6 und seine Rückkehr zum Calvinismus er-

weiterten den Rifs. Und als Katharina im

Herbst 1578 ihre Tochter nach dem Süden zu

ihrem Gemahl führte, hatte auch das wieder nur

den alten politischen Grund: die eitle Hoffnung

auf eine Versöhnung der Parteien. In den

folgenden Jahren wird die arme Margarete dann

zwischen beiden Höfen hin und her geworfen; im

Süden kann sie weder ihren Gemahl noch das
,

Vertrauen der Hugenotten gewinnen, und in
j

Paris, wo sie 1582— 84 wieder weilt, wird sie

von der Abneigung Heinrichs III, und den In-

trigen am Hof verfolgt. Der Tod ihres jüngsten

Bruders, des Herzogs Franz von Anjou, dem sie

sehr nahe gestanden, beraubte sie 1584 der

letzten Stütze am Hof, in demselben Augenblick,

wo durch das gleiche Ereignis ihr Gatte plötz-

lich zum präsumptiven Thronfolger emporstieg.

So kam es, dafs sie sich 1585 beim Ausbruch
des letzten, grofsen Hugenottenkriegs der Liga
anschlofs, sich also mit beiden Heinrichen ver-

feindete, wodurch sie freilich in neue Nöte geriet.

Und als durch die Ermordung Heinrichs III. (1589)
und die Thronbesteigung ihres Gemahls ihr dann

der Titel einer Königin von Frankreich zufiel,

begannen sofort die Verhandlungen wegen einer

Scheidung der liebe- und kinderlosen Ehe, die i

endlich nach zehn Jahren (1599) zum Ziele

führten. Im Jahre darauf wurde Maria von

Medici der zweifelhaften Ehre teilhaftig, Hein-

richs IV, Gemahlin zu werden — »Sire, wir

haben Sie verheiratet«, so kündigte Sully dem
König den Abschlufs der Verhandlungen an —

,

und bereits 1601 konnte Maria dem Lande den

gewünschten Thronerben schenken. Margarete

fügte sich in ihr Los; sie blieb mit dem König

und ihrer glücklicheren Nachfolgerin in Brief-

wechsel. Ja nach Heinrichs Ermordung suchte

sie sogar die Ermittlung der eigentlich Schuldi-

gen, der Hintermänner Ravaillacs, in die Wege
zu leiten, fand damit aber keine Gegenliebe bei

der Regentschaft, die dem Verbrechen nicht

weiter nachgehen, sondern sich an der Hinrich-

tung Ravaillacs genügen lassen wollte. Fünf

Jahre darauf starb sie, der letzte Sprofs des

Hauses Valois,

Merki erzählt uns dieses bewegte Leben
hauptsächlich auf Grund der Memoiren und der

Briefe Margaretens. Die Memoiren der fein ge-

bildeten Königin, die leider nur bis in die acht-

ziger Jahre reichen, sind mehrfach gedruckt; die

Zahl der bekannten Briefe konnte vom Verf.

durch archivalische Forschung nicht unerheblich

erweitert werden; auch das sonst in betracht

kommende Material ist im allgemeinen befriedigend

herangezogen worden; nur die deutsche Literatur

erfreut sich offenbar nicht der Vorliebe des

Verf.s, Er hätte sie um so mehr mit Erfolg

verwerten können, als er nicht nur eine Bio-

graphie Margaretens gibt, sondern im Anschlufs

daran — wie schon der Titel sagt — eine

Schilderung des Ausgangs der Valois überhaupt,

der Zeit also etwa von der Bartholomäusnacht

bis zum Ende der Religionskriege. Auch die aus-

wärtigen Beziehungen werden berührt, namentlich

die Ereignisse in den Niederlanden, die für Mar-

garete nicht ohne Bedeutung waren (Reise nach
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Spa 1577; Tätigkeit des Franz von Anjou in

Flandern 1581— 83). Einen Hauptbestandteil

in der Darstellung der französischen Zeitgeschichte

bildet freilich die Chronique scandaleuse, die

sich bei einer Betrachtung der Höfe von Frank-

reich und Navarra allerdings gar leicht in den

Vordergrund drängt. Den sehr grofsen Anteil

aber, den nach der gewöhnlichen Ansicht auch

Margarete an ihr hat, sucht M. in einem beson-

deren Kapitel (S. 369 ff.) wenigstens erheblich

herabzumindern, indem er namentlich dem Klatsch,

wonach Margarete mit dreien ihrer Brüder

(Karl IX., Heinrich 111., Franz von Anjou) in blut-

schänderischem Verkehr gestanden habe, jede

Berechtigung abspricht und sie im übrigen da,

wo sie gefehlt, mit ihrer Umgebung und ihrer

unglücklichen Ehe entschuldigt. Davon ab-

gesehen werden trotz aller dankenswerten Einzel-

heiten, die uns das Buch bringt, die grofsen

Linien, mit denen die Geschichte den .Ausgang

der Valois gezeichnet, nicht verschoben.

Das Porträt Margaretens in Heliogravüre

reproduziert ein dem Federigo Zuccaro zu-

geschriebenes Gemälde vom J. 1590. Lebhaft

vermifst wird am Schlufs ein Register.

Strafsburg i. E. Robert Holtzmann.

F. Kohlrausch, Das Jahr 1813. Edited by J. W.
Cartmell [Fellow and Tutor of Christ's College].

Cambridge, University Press (London, C. J. Ciay

& Sons), 1903. 1 Bl. u. 156 S. 8" mit 4 Karten.

Friedrich Kohlrauschs bekanntestes Werk, die »Deutsche

Geschichte für Schulen t ist zuerst 1816 erschienen und
hat zu Lebzeiten des Verfassers 15 Auflagen erlebt, .'^us

diesem Werk ist der das Jahr 1813 behandelnde Ab-
schnitt schon 1875 in die Sammlung der Textbücher

der Cambridger University Press aufgenommen worden.
Die Bearbeitung rührte damals von Dr. W. Wagner her.

Der neue Herausgeber hat die neue Rechtschreibung ein-

geführt und die Anmerkungen ganz neu bearbeitet. Diese

(S. 98— 148) sind gröfstenteils sprachlicher Natur, be-

treffen aber auch nicht selten geschichtliche Daten. Den
Schlufs des Bändchens bildet ein Verzeichnis der in den
Anmerkungen besprochenen Wörter. Zu erwähnen ist

noch die Tabelle der Kriegs - Ereignisse von 1813 (S.

95— 9'7).

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Brandenburgia, Gesellschaft für Heimatkunde der
Provinz Brandenburg.

Berlin, .Aprilsitzung.

Prof. Dr. Tschirch (Brandenburg a. H.) sprach
über politische Stimmungen in Preufsen und be-
sonders in Berlin am Vorabend des Zusammen-
bruchs von Jena. Obwohl im Sommer 1805 das
rücksichtslose Vorgehen Napoleons gegen England und
Osterreich, die Besetzung Hannovers und die Erschiefsung
des Herzogs von Enghien das Schlimmste erwarten
liefsen, hoffte man in Preufsen auf friedliche Erledigung
der schwebenden Fragen. Friedrich Wilhelm III. war
weder zum offenen Bündnis mit Rufsland, noch zum
Anschlufs an England zu bewegen, um nicht den Zorn
des Korsen herauszufordern. In seiner Umgebung
standen sich infolgedessen bald eine starke Friedens-
partei und eine kleinere Kriegspartei schroff gegenüber.
Ihre Stimmung äufserte sich in zahlreichen Flug- und
Streitschriften. Fr. Buchholz schrieb seinen »Neuen

Leviathan« im franzosenfreundh'cben Sinne, indem er

in Napoleon das .Muster eines Regenten sah und die

Einrichtungen der französischen Regierung für nach-
ahmenswert erklärte und Englands Sozialpolitik ver-

warf. V'on Napoleons Regiment erwartete er das An-
brechen des ewigen Friedens. Wie er dachten viele

Beamte und Offiziere in Preufsen , auch Schriftsteller,

wie H. V. Held, Massenbach und F. v. Bülow, äufserten

ähnliche Gedanken. Im Gegensatz hierzu vertrat Friedr.

V. Gentz, der im Dienste Österreichs und Englands
arbeitete, den antirevolutionären Standpunkt und suchte

in zahlreichen Aufsätzen den Wert der alten Staats-

regierung zu erweisen und vor den Gefahren, die vom
Westen her drohten, zu warnen. Vergeblich bemühte
er sich, auf Joh. v. Müller einzuwirken und ihn zur

Polemik gegen Frankreich zu veranlassen. Dagegen
haben Joh. Fried. Reichardt und der Kriegsrat v. Colin offen

über die verhängnisvolle Lage Preufsens und gegen Frank-

reich geschrieben, letzterer hat auch zuerst den Ge-

danken von der Gründung eines Norddeutschen Bundes
ausgesprochen. Diese vereinzelten Stimmen verhallten

indes im lauten Chor der Berliner Franzosenfreunde.

Friedrich Wilhelm III. wollte aus Rücksicht auf das

Wohl seines Volkes neutral bleiben und wies die Auf-

forderungen Rufslands zur Teünahme an der Koalition

und am Kriege gegen Napoleon beharrlich zurück, erst

der Durchzug der Franzosen durch das preufsisch -ans-

bachische Gebiet bewog ihn sich Rufsland zu nähern.

Kaiser Ale.xander kam nach Berlin, nach der bekannten
Verbrüderungsszene am Sarge Friedrichs des Grofsen
wurde am 3. Nov. in Potsdam ein geheimer Vertrag

zwischen Preufsen und Rufsland abgeschlossen. Frie-

drich Wilhelm sollte die Vermittlung zwischen den
streitenden Mächten übernehmen und, falls Napoleon
nicht nachgeben würde, der Koalition beitreten. In die-

ser Zeit erschien die Flugschrift »Neuaufgefundenes
Bruchstück aus dem 18. Buche des Polybiust, dessen

Verfasser ein französischer Emigrant, der Graf d'An-

traigues war. Der Verfasser schildert einen fingierten

Ministerrat am Hofe des Königs von Syrien, durch den
dieser zum Kampfe gegen die Römer bewogen werden
soll, während der Minister Polykrates zur Neutralität

rät. Das Werk wurde sogar unter Begünstigung der

Königin Luise und des Ministers Hardenberg in der

kgl. Hofdruckerei von Decker gedruckt. Eine darauf

bezügliche Eingabe des Grafen nebst dem Manuskript
befindet sich, wie Tsch. mitteilte, im Geh. Staatsarchiv.

In gleichem Sinne suchten auch Merkel in der Zeit-

schrift 5 Der Freimütige«, Karl Julius Lange im ersten

»Telegraph«, J. v. Vofs und andere die Kriegsstimmung
zu fördern, aber vergeblich, die allgemeine Friedens-

seligkeit behielt die Oberhand. Dadurch, dafs Friedrich

Wilhelm III. dem Grafen Haugwitz die Verhandlungen
mit Napoleon übertrug, gab er letzterem Gelegenheit,

die Sache in die Länge zu ziehen und den beabsichtigten

Schlag gegen Österreich zu führen. Der Sieg Napoleons
bei .Austerlitz war entscheidend für die fernere Haltung
Preufsens. Haugwitz hefs sich verleiten, zu Schönbrunn
ein Schutz- und Trutzbündnis Preufsens mit Frankreich

abzuschliefsen , dessen Folge ein vollständiger Bruch
mit England wegen der Übernahme von Hannover
war. Napoleons Übergriffe und Forderungen rüttelten

endlich Friedrich Wilhelm III. aus seiner neutralen Hal-

tung auf, im Oktober 1806 kam es zum Kriege gegen

Frankreich, dem durch die Niederlagen bei Jena und
Auerstädt ein schnelles Ende bereitet wurde. Preufsens

Schicksal war entschieden, v. Archenholtz weissagte

in den »Betrachtungen eines Deutschen am Grabe der

preufsischen Monarchie« den endgültigen Verfall Preu-

fsens. Nur wenige Männer hatten noch Zuversicht, so

V. Clausewitz, der in der » Minerva i die Hoffnung aus-

sprach, dafs das junge geläuterte Preufsen in erneutem

Kampfe zu neuen Erfolgen geführt werden würde.
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Neu erschienene Werke.

Records of the Borough of Leicester, being a series

of Extracts from the Archives of the Corporation of

Leicester, 1509— 1603 edited by Mary Bateson. Vol. III.

Cambridge, University Press (London, C. J. Clay & Sons).

Geb. Sh. 25.

Zeitschriften.

The Antiquary. May. W. Martin, The law re-

lating to the protection of ancient monuments and
buildings. — W. C. Hazlitt, Henry VIII. and Anne
Boleyn. — T. F. Fullard, Founding a grammar school:

the ordinances of Robert Pursglove. — A. Saxby, Un-
natural natural history in 1726.

Revue d'Histoire moderne el contemporaitie. Mai.

A. Mater, L'histoire d'une paroisse au XIX^ siecle sous

les regime du Concordat. Paroisse de Biancafort, Cher

(fin). — Le Travail d'Histoire Moderne en Province.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Geographen -Kalender. In Verbindung mit vielen Fach-

genossen herausgegeben von Dr. Hermann Haack-
3. Jahrg.: 1905/1906. Gotha, Justus Perthes, 1905-

VIII u. 540 S. 8" mit 1 Porträt und 16 Karten. Geb.

M. 4.

Der neue Jahrgang des Kalenders, der sich in den

Fachkreisen schon eingebürgert hat, weist eine Reihe

Veränderungen . auf. Vor allem ist die starke Erweite-

rung des geographischen Adrefsbuches hervorzuheben,

das jetzt über 8200 gegen 5000 Adressen des 1. Jahr-

gangs enthält und genaue Angaben über die amtliche

und wissenschaftliche Stellung der angeführten Gelehrten

bringt. Die IV. Abteilung, die geographische Literatur

des J. 1904, ist jetzt ein reines bibliographisches Re-

gister ohne kritische, Bemerkungen ; die Zahl der aufge-

nommenen Titel ist fast sechsmal so grofs wie in den

vorigen Jahrgängen, und die Zeitschriftenaufsätze sind

sorgsam berücksichtigt worden. Die beiden auf das Ka-

lendarium folgenden Abteilungen, die Weltbegebenheiten

des J. 1904, der 16 Karten beigegeben sind, und die

geographischen Forschungsreisen des J. 1904, sind dies-

mal von Langhans bearbeitet; der Nekrolog ist von

dem Herausgeber zusammengestellt worden.

Notizen und Mitteilungen.

Geseilscharten und Vereine.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Junisitzung.

Nach Mitteilungen des Vorsitzenden Geh. Rats Prof.

V. Richthofen über den Tod Balduin MöUhausens, der

seine Laufbahn als Reisebegleiter Humboldts begonnen

hat, die Gedenktafel für Karl Ritter, die an dem Hause

Französische Str. 14 angebracht worden ist, die Jubel-

feier des Kgl. Preufs. Statistischen Bureaus, über die

Abschiedsfeier für Clemens Markham, über die zweifel-

los zugrunde gegangene Nordpolexpedition des Prof. Bal-

duin, über den zweiten deutschen Kolonialkongrefs und

den weltwirtschaftlichen Kongrefs in Lüttich sprach

Prof. Dr. L. Plate über die Bahama-In sein. PI. hat

einige Monate auf den Bahama-Inseln zugebracht, um
im Auftrage des Instituts für .Meereskunde die Tierwelt

der Inselgruppe, namentlich die marine Fauna, zu stu-

dieren. Vorher besuchte er die biologischen Anstalten

und zoologischen Museen der Vereinigten Staaten. Die

Amerikaner sind uns nach seiner Meinung in diesem

Zweige der Naturwissenschaft nicht weit überlegen, das

Gegenteil sei richtig — doch stehe das New Yorker

Museum an Grofsartigkeit wie an praktischen Einrich-

tungen unübertroffen da. Man kann von New York

erstens mit der New York -Kuba-Dampfschiffsgesellschaft,

zweitens mit dem Luxuszuge New York — Miami (Florida)

zu Lande und dann mit dem Dampfer in 16— 18 Stun-

den bis Nassau nach den Bahama-Inseln gelangen. Vom
Januar ab herrscht während der rauhen Jahreszeit ein

sehr lebhafter Verkehr auf diesen Linien; denn so un-

bekannt die Bahama-Inseln anderwärts sind, so vertraut

sind sie dem Amerikaner, der sie oder die Bermudas
zur Kur oder zur Erholung aufsucht, wie wir Capri.

Die Inselgruppe selbst fällt auf durch die Farbenpracht

der Natur. Himmel, See und Land wetteifern förmlich

an im Sonnenglanze strahlendem, abwechslungsreichem
Kolorit. Die Hauptstadt der Inselgruppe, Nassau auf

New Providence, hat einen guten, geschützten Hafen,

10000 Einwohner und beherbergt zur Reisezeit noch

etwa 1000 Gäste. Die sehr üppige und reizvolle Vege-

tation ist zum grofsen Teile importiert, und wenn man
die übrigen Inseln, wo weniger nach dieser Richtung

geschehen ist, besucht und namentlich mehr ins Innere

vordringt, wird man durch die Einförmigkeit der Ein-

drücke leicht enttäuscht.. Da übrigens eine regelmäfsige

Verbindung zwischen den einzelnen Inseln nicht besteht,

so ist eine Rundreise durch den Archipel umständlich

und zeitraubend, ganz abgesehen davon, dafs dieser

Archipel aus nicht weniger als 29 gröfseren, 661 kleine-

ren Inseln und 2687 einzeln aus dem Meere aufragenden

Felsen besteht. Die Gesamtoberfläche ist reichlich so

grofs wie das Grofsherzogtum Baden. PI. hat 21 dieser

Inseln besucht. Interessant sind u. a. auf den »Bänken«,

den Untiefen der Gruppe (grofse und kleine Bahama-
bank) schachtartige Einsenkungen des Meeresgrundes,

die man schon von weitem daran erkennt, dafs das

Wasser unter ihnen ruhig ist. Den Strand säumt stets

eine etwa 10 m breite, durch Erosion entstandene »Ka-

nenzone«, deren wildzerrissener Boden das Überschreiten

sehr schwierig macht. Dahinter kommt gewöhnlich

Buschwald, oft mit Dornbüschen. An auffallenden Ge-

wächsen sieht man u. a. Cocothrinax jucunda, eine sehr

ansehnliche Palme, und Snodes palmetto, die Lieferantin

des bekannten Palmettograses. Auch Mangrovia kommt
vor. Der Kalksteinboden der Inseln ist eine rein äoli-

sche Bildung, denn die in ihm enthaltenen tierischen

Reste sind lediglich Landschnecken, Cerionarten, und

zwar dieselben, die in etwa KX) Spielarten noch

jetzt dort leben. Die Einwohner sind in der Mehr-

zahl Farbige. Genaueres über die Rassenmischung

ist bei den Volkszählungen aber nicht zu ermitteln,

weil jeder behauptet ein Weifser zu sein. Übrigens ist

mit den Negern gut auszukommen; sie sind ganz Kinder

geblieben, Leben und Eigentum sind völlig vor ihnen

sicher, nur haben sie keinen Sinn für Pünktlichkeit,

Ordnung und Reinlichkeit. Die engliche Verwaltung

der Inseln ist recht gut; alle Kosten der Verwaltung

werden von den Inseln aufgebracht, trotzdem diese

eigentlich arm sind an Erzeugnissen. Die früher

blühende Orangenkultur ist durch die jetzigen Zollver-

hältnisse der Vereinigten Staaten sehr schwer geschädigt

:

am besten lohnt noch der Anbau der Sisal •.'\gave.

Aufserdem baut man Ananas und Grapefruit. Wich-

tiger ist die Ausbeute des Meeres, namentlich die

Schwammfischerei. Zwar sind die dortigen Schwämme
nicht so wertvoll, wie die Mittelmecrschwämme, aber

auch ohne Taucher zu erreichen. Die bekannte Zier-

muschel Strombus gigas wird häufig gefunden; zu-

weilen enthält sie Perlen, und zwar bis zum Wert von-

mehreren tausend Mark. In den grofsen Buchten der

'Inselgruppe ist das Meeresleuchten häufig, verursacht

wird es durch eine kleine Peridinee. PI. vervollständigte

nach der Voss. Ztg. seine Mitteilungen durch eine Reihe

schöner Lichtbilder.

Xeo erschienene Werke.

Neumanns Orts- und Verkehrs -Lexikon des Deut-

schen Reichs. 4., neubearb. u. verm. Aufi. hgb. von

M. Broesicke und W. Keil. I. Tl.: A— L. Leipzig,

Bibliographisches Institut.
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Dizionario illustrato dei comuni siciliani, compil.

da Fr. Nicotra. Disp. 1. Palermo, Societä editrice del

>Diz. ill. dei com. sie«. L. 1. (Vollst, in etwa 50 Lief.)

Zeltachriften.

Globus. 87, 20. G. von Koenigswald, Die in-

lianischen Muschelbcrge in Südbrasilien. — K. Th.

I reufs. Der Ursprung der Religion und Kunst (Forts.).

— R. .'\ndree, Böhmische Sprachenkarten. — Die Fahrt

der >Neptune« in den amerikanischen Polarmeeren.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905, 5. H. Wagner, Erich v. Drygalskis Polarwerk

>Zum Kontinent des eisigen Südens*. — A. Penck,
Fortschritte in der Herstellung einer Erdkarte im Mafs-

:abe 1 : 1000000. — K. Th. Preufs, Der Einflufs der

Natur auf die Religion in Mexiko und den Vereinigten

Staaten.

Tijdschrifl van het Koninklijk Nederlandsch Aard-
rikjskundig Genoolschap. 1 Mei. C. Easton, De zon

en het klimaat. — J. M. Proot, Het Elbe-Zandsteen-

gebergte. — J. F. Niermeyer, De Verdiensten van
W. P. D. de Wolff van Westerrode voor de kennis van

Java; A. B. Meyer's doorkruising van Nieuw-Guinea op

zijn smalst. — L. A. Bakhuis, Bij de kaart van een

deel van het eiland Timor op de schaal 1 : 500000.

La Geographie. 15 Mai. H. Deherain, L'attrac-

tion physique et economique du Natal sur les Bocrs.

— L.-A. Fahre, Le sol de la Gascogne. — Ch. Rabot,
La distribution de la population de la Suede en fonction

de la Constitution geologique du sol.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate,

Alfred MitSCherlich [Privatdoz. f. Landwirtschaft

an der Univ. Kiel], Die Schwankungen der

landwirtschaftlichen Reinerträge berech-

net für einige Fruchtfolgen mit Hilfe der Fehlerwahr-

scheinlichkeitsrechnung. [Zeitschrift für die ge-

samte Staatswissenschaft hgb. von A. Schaffte
und K. Bücher. Ergänzungsheft VIIL] Tübingen, H.

Laupp, 1903. VII u. 120 S. 8". M. 4,20.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat in der

landwirtschaftlichen Wissenschaft zuerst durch

Rodewald -Kiel Eingang gefunden, der sie zur

Bestimmung der Spielräume bei Samenprüfungen
und bei Butteruntersuchungen heranzog. Mitscher-

lich sucht nun diese Methode, die sich auf den

verschiedensten Gebieten auf das beste bewährt
hat, auch in der landwirtschaftlichen Betriebslehre

anzuwenden.

Zu der vorliegenden Abhandlung gaben die

Vorlesungen des Verfs über landwirtschafiHche

Betriebslehre an der Universität Kiel und das

Studium von Thünens »Isoliertem Staat« Ver-
anlassung. Um zu untersuchen, ob das Gaufssche

Fehlerwahrscheinlichkeitsgesetz für landwirtschaft-

liche Reinertragsberechnungen brauchbar ist, wird
zuerst seine Anwendbarkeit auf die verschiedenen
bei den Reinertragsberechnungen zu kombinieren-
den Gröfsen geprüft, wobei M. zu dem Resultate

kommt, »dafs die heterogensten Gröfsen, welche
wir zu unseren Reinertragsberechnungen heran-

ziehen müssen, den Gesetzen des Zufalls unter-

worfen sind; und es darf deshalb gerechtfertigt

sein, die Fehlerwahrscheinlichkeitsrechnung auf

landwirtschaftliche Reinertragsberechnungen an-

zuwenden.«

Im zweiten Teile werden mit Hilfe der an-

gegebenen Rechnungsart Reinertragsberechnungen

angestellt unter Berücksichtigung der Schwan-
kungen, die die einzelnen Posten der Rechnung
in den verschiedenen Jahren aufweisen. Als

Grundlage der Berechnung denkt sich der Verf.

eine Wirtschaft, die mittlere deutsche Verhält-

nisse aufweist, und deren Ernten den Mittelernten

des deutschen Reichs entsprechen. Die Berech-

nungen werden nach dem Durchschnitte der

Jahre 1893 — 1901 aufgestellt und erstrecken

sich auf folgende 7 Fruchtfolgen:

I. 1. Kartoffeln t ') H. 1. Lupinengründüngung
2. Hafer 2. Roggen
3. Roggen 3. Hafer

Lupinengründüngung

III. 1. Roggen IV. 1. Lupinengründüngung
Lupinengründüngung 2. Roggen

2. Hafer

V. 1. Roggen VI. 1. Roggen f
Lupinengründüngung 2. Roggen

3. Roggen
VII. 1. Lupinengründüngung

2. Roggen
3. Roggen
4. Roggen

Bei der Fruchtfolge I sind die drei Früchte,

welche nach den Angaben der Statistik die

gröfsten Anbauflächen aufweisen, zu einer Frucht-

folge kombiniert. Den Kartoffeln wird nicht nur

Stallmist zugeführt, sondern es werden auch noch

nach Roggen Lupinen zu Gründüngungszwecken

angebaut. Die Fruchtfolgen II— V, die speziell

für Aufsenschläge in Betracht kommen dürften,

basieren lediglich auf der Gründüngung, und die

Fruchtfolgen VI und VII sollen zur Untersuchung

der Frage dienen, ob bei Roggenbau Stalldün-

gung oder Gründüngung rentabler ist.

Die Reinerträge bei den vorstehenden Frucht-

folgen sind bald positiv, bald negativ und weisen

für verschiedene Jahre ganz aufserordentlich

grofse Schwankungen auf, die durch Schwan-

kungen der Bruttoerträge, d. h. durch die Schwan-

kungen der Ernten und durch die der Marktpreise

bedingt werden.

In .Anbetracht der Unsicherheit der Rein-

erträge im landwirtschaftlichen Gewerbe kommt
der Verf. im III. Teil «Diskussion der Resultate;:

zu folgenden praktischen Ergebnissen : 1 . Die

Praxis mufs, um die Reinerträge gleichmäfsiger

zu gestalten, möglichst gleichmäfsige Ernten zu

erzielen suchen. — 2. Da höhere Ernten gleich-

mäfsiger zu sein scheinen, wird man gleichmäfsige

Ernten durch möglichst intensive Kultur der ein-

zelnen Feldfrüchte zu erreichen suchen müssen.

— 3. Durch Berücksichtigung der Entfernung

zwischen Acker und Wirtschaftshof ergab sich,

') t = mit Stallmist gedüngt
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dafs in der Nähe des Hofs auf mittlerem Boden
intensive Fruchtfolgen, auf weiten Aufsenschlägen,

bei denen der Stallmist durch Gründüngung
zweckmäfsig ersetzt wird, extensive Fruchtfolgen

am Platze sind.

Bei welcher Gröfse der Entfernung die eine

oder die andere Fruchtfolge zweckmäfsig ist,

raufs natürlich auf Grund lokaler Berechnungen

entschieden werden.

Die mit 35 Tabellen und 2 Tafeln ausge-

stattete Arbeit bietet sowohl für den wissen-

schaftlich gebildeten Landwirt als auch für den

Volkswirt viele interessante Einzelheiten.

Würzen i. S. Carl Hey.

Percy Alden, Theunemployed. A national question.

London, King & Son, 1905. 199 S. S". Sh. 1.

In der Einleitung gibt der Verf. eine geschichtliche

Skizze der Arbeitslosen frage in England. Den Hauptteil

des Buches bilden Erörterungen der besten Methoden
zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und Mitteilungen

über die Versuche, die in verschiedenen Ländern durch

Versicherung, Arbeitskolonien, Arbeitsvermittlungsbureaus

gemacht sind, dem Übel abzuhelfen. In einem Anhange
sind amtliche Schriftstücke, Sitzungsberichte usw. ab-

gedruckt. Den Schlufs bildet ein Verzeichnis wichtiger

englischer Veröffentlichungen über die Frage.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Die staatswissenschaftliche Fakultät der Univ. Zürich

stellt zwei Preisaufgaben überKinderschutz. Die

erste Arbeit soll behandeln: Die körperliche Mi fshand-
lung von Kindern durch Personen, denen die Fürsorge-

pflicht für sie obliegt. Sie soll darlegen die hauptsächlich-

sten Erscheinungsformen der Mii'shandlung, ihre individu-

ellen und sozialen Ursachen, die vorbeugenden Mafsnahmen,
und die Fragen beantworten: Wie können die Einzelfälle

leichter und in umfassender Weise zur Kenntnis der Be-

hörden gebracht werden? Welche Repressivmafsregeln

sind die zweckmäfsigsten ? Schonendes Vorgehen bei

ihrer Anwendung, Art und Dauer derselben, Fürsorge-

Erziehung in Anstalten oder Familien? Das zweite Thema
betrifft die Überanstrengung von Kindern durch

Personen, denen die Fürsorgepflicht für sie obhegt, oder

durch Personen, denen die Kinder zu Arbeitsleistungen

überlassen worden sind. (Die hauptsächlichsten Er-

scheinungsformen: Überanstrengung im Haushalte, in

der Hausindustrie, ihre Ursachen, die möglichen Vor-

beugungsmittel. Wie könnten Einzelfälle leichter und
in umfassender Weise zur Kenntnis der Behörden ge-

bracht werden? Inspektion der Hausindustrie? Welche
Repressivmafsregeln sind die zweckmäfsigsten? Ihre Art,

ihre Dauer, die schonende Berücksichtigung der Famihen-
beziehung.) Die Arbeiten sollen den Umfang von 10

Druckbogen nicht überschreiten. Es wird gewünscht,

dafs die aus den Ausführungen sich ergebenden Forde-

rungen an die Gesetzgebung übersichtlich zusammen-
gefafst und den Verhältnissen eines bestimmten Landes,

vorzugsweise der Schweiz, angepafst werden. Die Ein-

lieferung der Arbeiten unter den üblichen Förmlichkeiten

mufs bis 1. Juli 1906 an die staatswissenschaftliche Fa-

kultät erfolgen.

Nen erschienene Werke.

Elisabeth Gnauck-Kühne, Einführung in die

Arbeiterinnenfrage. M.-Gladbach, Zentralstelle des Volks-

vereins f. d. kath. Deutschland. M. 1.

Zeitschriften.

Jahrbücher für Nationalökonomie und ^talistih,

Mai. G. Brodnitz, Die irische Agrarreform. — A.

Hesse, Die wirtschaftliche Gesetzgebung der deutschen
Bundesstaaten im Jahre 1904. — A. Pfütze-Grotte-
witz, Die Konsumvereine in Frankreich. — H. Haacke,
Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Fruchtbarkeit. —
B. Földes. Die Getreidepreise im 19. Jahrhundert.

Soziale Kultur. N. F. 25, 6. H. Lücker, Kommu-
nale Finanzreform. — E. van den Boom, Fünfund-
zwanzig Jahre Fabrikinspektion.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Gustav Seidler [ord. Prof. f. Staatsrechnungswiss.

an der Univ. Wien], Das juristische Krite-
rium des Staates. Tübingen, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1905. VII u. 103 S. 8". M. 2.

Der Verf. glaubt mit seiner Fragestellung

ein Zentralproblem des Staatsrechts heraus-

gegriffen zu haben. Alle bisher gegebenen
Versuche, die Frage zu beantworten, hält er

zum Teil für verfehlt, zum Teil für unvollständig.

Um seinerseits der Frage beizukommen, zieht er

die psychologische Soziologie heran und kon-

statiert (I. Kap.), dafs der Staat als soziale

Erscheinung die vollendete Stufe psychischer

Wechselwirkung der Individuen sei. Wie sich

diese Umbildung aus den roheren Anfängen voll-

ziehe, dazu fehle uns zwar die Möglichkeit der

Einsicht, aber die vollendete Tatsache könnten

wir an spezifischen Merkmalen feststellen. Da-
hin gehören Niederlassung auf einem abgegrenz-

ten Stück der Erdoberfläche , die Möglichkeit

bewufster Selbstbestimmung u. a. m. Wie sich

die Differenzierung des Rechts von der Sitte

vollzieht, darüber sagt uns der Verf.: sie sei

»vielleicht« aus der Tatsache zu erklären, dafs

der Staat im Anfange der Rechtsordnung nicht

alle Seiten der Lebensordnung regeln konnte

und daher viel den Kreisen der Familien- und

Geschlechtsgenossen überlassen mufste. So sei

der Unterschied entstanden. Der Verf. unter-

sucht sodann (IL Kap.) den Staat als Rechts-

begriff und kommt so auf sein eigentliches

Problem: das juristische Kriterium des Staates.

Hier erfahren wir den Zweck der psychologi-

schen Grundlegung des I. Kapitels. Die »Er-

kenntnis, dafs soziale Willensmacht das Produkt

psychischer Wechselwirkung sei, hat somit erst

die Grundlage der Rechtsobjektivität des

Staates geschaffen«. Und das Kriterium dieses

Staates als Rechtsobjekt: »Der Staat ist ein mit

Personal-, Gebiets- und Organhoheit ausgestatte-

tes Hoheitssubjekt«.

Dies der Inhalt des Buches. Der Verf.

überschätzt m. E. die Wichtigkeit des Problems.

Vor mehr als 30 Jahren, da unser Bundesstaat

einzurichten war, mochte es sehr wichtig schei-

nen, die juristischen Kriterien des Staates her-

auszufinden, um partikularistischen Neigungen nicht

gar nahe zu treten oder umgekehrt um sie in

den Vordergrund zu rücken. Heute ist es jeden-
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falls nicht das Zentralproblem des Staatsrechts.

Aber auch die Lösung, die der Verf. gibt, ist

nach jeder Richtung unbefriedigend. Vor allem

ist die > realistische« Behandlung des Problems

durch Heranziehung der Sozialpsychologie nicht

goglückt. Sie führt im wesentlichen auf Jellineks

.Ausführung (Recht des modernen Staats, I, Kap.

V'I.), ohne dafs der Verf. diese Abhängigkeit

mit wünschenswerter Deutlichkeit — ich

meine durch Zitieren ! — zum Ausdruck bringt.

Was er selbst zu Jellineks Gedankengang hinzu-

tut ist Mystik, nicht Realismus. In diese prä-

historischen Verhältnisse hineinzuleuchten, dazu

müfste ein gröfseres Induktionsmaterial herbei-

getragen werden, als es der Verf. tut. Und

selbst dann wäre es sehr fraglich, ob das Re-

sultat mit der aufgewandten Mühe in Einklang

stände.

Völlig verunglückt ist der Versuch, ein

juristisches Kriteriums des Staates zu geben. An
Stelle des Kriteriums der s Selbstorganisation«

setzt er drei Hoheitsrechte. Also wären wir

glücklich wieder von der einheitlichen Staats-

gewalt des modernen Staats aus bei den Hoheits-

rechten der alten Feudisten — den »vrais

marques de la souverainete« — wieder an-

gelangt. Und warum nicht bei dem Merkmal

der Selbstorganisation bleiben? Seidler meint,

die Gemeinden hätten auch ein solches Recht

(S. 12). Aber doch nicht kraft eigenen Rechts,

sondern kraft staatlicher Delegation!

Heidelberg. Julius Hatscheck.

Ludwig Kuhlenbeck [ord. Prof. f. deutsche Rechtsgesch.

u. dtsch. bürg. Recht an der Univ. Lausanne], Die
Rechtswissenschaft in ihren Beziehungen zu
andern Wissenschaften. Vortrag. Jena, Coste-

noble, 1905. 41 S. 8". M. 1,50.

Der Verf. geht vor allem auf die Stellung ein, die

Jie Rechtswissenschaft als Geisteswissenschaft zu den
Naturwissenschaften einnimmt, beschäftigt sich also mit

der Frage, die dem Jenaer Preisausschreiben zugrunde
gelegen hat, aus dem die Beiträge zur naturwissen-
schaftlichen Gesellschaftslehre, »Natur und Staat« her-

vorgegangen sind. .Nach Kuhlenbecks Ansicht mufs die

wissenschaftliche Verwertung der Prinzipien der De-

szendenzlehre für Recht und Politik vom Standpunkte
des Juristen und Politikers ihren Ausgang nehmen, diese

könnten am besten beurteilen, ob und wie weit sie

Rechtserheblichkeit beanspruchen. Diese können sie aber
nur soweit beanspruchen, als sie nicht j Prinzipien* im
Sinne Kants darstellen, sondern Naturgesetze, mit denen
unser »freier Wille* rechnen mufs, um die Ziele, die er

sich setzt, erreichen zu können.

Notizen und Mitteilungen.

»0 erschienene Werbe.

J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsver-
fahren mit Benutzung des .Attischen Prozesses von
M. H. E. Meier und G. F. Schömann. 1. Bd. Leipzig,
0. R. Reisland. M. 6.

W. Dreyer, Die Tragweite des Schiedsspruchs im
Lippeschen Thronfolgestreit. [Arbeiten aus dem Staats-
wissenschafll. Seminar der Univ. Marburg, hgb. von W.
Schücking. 1.] Marburg, Oscar Ehrhardt (Georg
Schramm).

E. Kap per, Bergbau und Eisenbahn in ihren Rechts-

beziehungen nach österreichischem Recht. Wien, Manz.
Kr. 2.

ZeiUcliiirteB.

Jherin^i^s Jahrbücher für die Dogmatik des bürger-
lichen Rechts. 2. F. 13, l. 2. E. J. Bekker, Sprach-
liches und Sachliches zum BGB. — Sahm, Die aufser-

gerichtliche Geltendmachung der Verjährungseinrede. —
Fr. Schollmeyer, Erfüllungspflicht und Gewährleistung
für Fehler beim Kauf. — P. Krug, Nachlafsinventar

und ehelicher Güterstand. — Schlofsmann, Zum Wirts-

hausrecht und zur Lehre von den herrenlosen Sachen.

Blätter für Gefängniskunde. 39, 1. 2. Von Si-

chart, Die Freiheitsstrafe im .Anklagestande und ihre

Verteidigung. — Kirsch, Zur Deportationsfrage. —
Fliegenschmidt. Zur Geschichte des Strafvollzugs in

Kurhessen. — v. Sichart, Fliegenschmidt u. Reich,
Läfst sich für den Fall, dafs Gefangene, deren Tat ehr-

loser Gesinnung entsprang, in einem künftigen Strafgesetz

anders behandelt werden sollen, als Gefangene, bei denen
keine ehrlose Gesinnung festgestellt ist, eine gröfsere

Differenzierung, als bisher, in derselben Anstalt durch-

führen? — J. König, Ausnutzung einer protein- und
fettreichen bezw. -armen Kost beim Menschen.

Studi senesi. 21, 4. 5. V. Vitali, Della quota

spettante all' erede della disponibile che sia pure legit-

timario, in rapporto con precedenti donazioni. — U. G.

.Mondolfo, La legislazione statutaria senese dal 1262

al 1310. — E. Stiatti, L'imposta sul valore locativo

delle abitazioni. — E. Carnevale, Concetto ed analisi

della contravenzione.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate,

Heinrich Weber [ord. Prof. f. .Mathematik an der

Univ. Strafsburg], Enzyklopädie der ele-

mentaren Algebra und Analysis. [Enzy-
klopädie der Elementar - Mathematik. Ein

Handbuch für Lehrer und Studierende von Heinrich
Weber und Josef Wellstein. I. Bd.] Leipzig, B.

G. Teubner, 1903. XIV u. 447 S. 8». Geb. M. 12.

Von der auf drei Bände berechneten Enzy-

klopädie der Elementar- Mathematik liegt der

erste Band, der das arithmetische und analytische

Gebiet behandelt, vor; der zweite Band soll die

Geometrie und der dritte die Anwendungen
enthalten.

Naturgemäfs kann es nicht Aufgabe einer

Enzyklopädie der Elementarmathematik sein,

den Leser mit einer unerschöpflichen Reihe

neuer Einzelheiten zu überraschen; sie soll viel-

mehr, dem Fortschritte der Wissenschaft ent-

sprechend, den alten Stoff in eine neue Form
giefsen. Es kann daher ebensowenig Aufgabe

des Referenten sein, über den Inhalt der einzel-

nen Sätze Bericht zu erstatten; er wird sich

im wesentlichen darauf beschränken, über die

Auffassung des Ganzen den erhaltenen Eindruck

wiederzugeben.

Die Einleitung beginnt mit den Worten:

»Das Buch, dessen erster Band hiermit in die

Öffentlichkeit tritt, soll kein Schulbuch im eigent-

lichen Sinne des Wortes sein.« Und in der

Tat, wenn man den mäfsigen Umfang des

Bandes von noch nicht 450 Seiten mit dem un-
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gemein reichen Inhalt — von dem sogleich

näher die Rede sein soll — vergleicht, wenn
man weiter in Rechnung zieht, dafs trotz des

etwas irreführenden Titels einer Enzyklopädie
jeder Satz völlig bewiesen ist, so kann man von
vornherein nicht in Zweifel sein, dafs der Verf.

seine Aufgabe nur bei einer aufserordentlich

knappen Darstellung lösen konnte.

Der Band zerlegt sich in naturgemäfser

Steigerung in drei Teilbücher, die der Reihe

nach der Arithmetik, der Algebra, der Analysis

gewidmet sind.

Das erste Buch entwickelt zunächst in sechs

Abschnitten die Einführung der natürlichen Zahlen

(s. unten), die Operationen mit den ganzen und

gebrochenen Zahlen, die Irrationalzahlen, die

Mefsbarkeit und die inkommensurabeln Gröfsen,

endlich die Potenzen und Logarithmen, womit
ein wohlbegrenzter Teil der Arithmetik abge-

schlossen ist. Der Verf. läfst sodann aus päda-

gogischen Gründen in zwei weiteren Abschnitten

die Anwendungen auf lineare und quadrati-

sche Gleichungen unmittelbar folgen, wobei die

letzteren zu der systematischen Einführung des

Imaginären nötigen. Der neunte Abschnitt ver-

einigt die nicht eigentlich mathematischen Begriffe

und Sätze über Permutationen und Kombinationen,

deren Fruchtbarkeit aber sofort in Anwendungen
auf den binomischen Satz und arithmetische wie

geometrische Reihen hervortritt.

Das zweite Buch über Algebra enthält in

weiteren neun Abschnitten wesentlich mehr, als

die Überschrift zunächst erwarten läfst; es ist

eine Zahlentheorie und Algebra, und gerade

deren Durchdringung in gemeinsamen Gebieten

führt zu einer Reihe von modernen Ideengruppen,

die auf den Lehrer wie auf den Studierenden

ungemein anregend wirken müssen. Gleich im

Anfange treten die Grundbegriffe auf, die an

die Division ganzer Funktionen anknüpfen, und

es schliefsen sich sofort die Hauptsätze der Al-

gebra an über symmetrische Funktionen, über

Potenzsummen und über die Wurzelexistenz.

Die drei nächsten Abschnitte entwickeln in

analogem Aufbau die linearen und quadrati-

schen Kongruenzen und diophantischen Gleichun-

gen, deren Behandlung durch das Hilfsmittel der

Kettenbrüche einen gewissen Abschslufs erreicht.

Die beiden folgenden Abschnitte beschäftigen

sich einmal mit der algebraischen Auflösung der

kubischen und biquadratischen Gleichungen vom
gruppentheoretischen Standpunkt aus, andrerseits

mit einigen Methoden für die genäherte Berech-

nung der Wurzeln numerischer Gleichungen.

Schöne Anwendungen bieten sodann die Aus-

führungen über Ausführbarkeit und Nichtausführ-

barkeit von Konstruktionen mit Zirkel und Lineal,

sowie über die »Nichtauflösbarkeit« der Glei-

chungen fünften Grades.

Das dritte Buch ist im wesentlichen den un-

endlichen Reihen (und Produkten) gewidmet,

vielfach über die Elemente hinausgehend. Als

Hauptanwendungen erscheinen die Reihen für

die elementaren Funktionen. Als ein Ausflufs

der Eigenschaften der Exponentialfunktion tritt,

zugleich als krönender Abschlufs des Ganzen,

die Transzendenz von e und n hervor.

Schon diese, noch recht lückenhafte Skizzie-

rung des Inhaltes rechtfertigt den obigen Aus-

spruch von der zu grofsen Knappheit der Dar-

stellung. Allerdings mufs sofort hinzugefügt

werden: im übrigen ist diese Darstellung geradezu

musterhaft; überhaupt will der Ref. betonen, dafs

das Buch nach seiner Ansicht für lange Zeit hin-

aus bestimmt ist, in der mathematischen Literatur

einen hervorragenden Markstein zu bilden. Andrer-

seits hält er es aber mit Lessing, wonach er für

sein Teil weniger erhoben, als fleifsiger gelesen

sein möchte.

Und damit kommt die unvermeidliche päda-

gogische Seite der Sache zur Erörterung, worüber

natürlich auf die Dauer nur der Erfolg ent-

scheiden kann. Vorläufig indessen, erscheint dem
Referenten, frei zu reden, der Stil des Verf.s zu

dogmatisch, zu unpersönlich, um dem durchschnitt-

lichen Lehrer oder Studierenden die erforderliche

Begeisterung für die Sache einflöfsen zu können.

Wenn auch kein geringerer als Weierstrass die-

sen dogmatischen Ton in seinen Vorlesungen

eingeführt hat, so dafs sich der Hörer resp. Leser

und zwar gerade der wifsbegierige, zumeist ver-

gebens fragt, welche Gründe den Meister ver-

anlafst haben mögen, gerade diese neuen Ge-

dankenreihen an Stelle alter zu setzen, so kann

sich leider der Ref. nur diesem unfolgsamen Leser

anschliefsen.

Der gemeinte Vorwurf — viele Mathematiker

halten ihn umgekehrt für einen Vorzug — soll

nicht alle Partien des Bandes gleichmäfsig treffen;

so oft physikaHsche Anwendungen in Frage

kommen, zumal wenn sie durch historische Nach-

weise unterstützt werden, weht ein ganz andrer

Zug, es ist als ob sich der Verf. selbst für die

voraufgegangenen rein abstrakten Darlegungen

entschädigen wollte.

Dazu kommt ein spezifischer Umstand. Der

Verf. hat der Einführung der natürlichen Zahlen

und der mit ihnen zu verknüpfenden Operationen

einige Hauptbegriffe aus der Mengenlehre zu-

grunde gelegt. Für die Anhänger der Mengen-

lehre, die sich ja täglich mehren, ist es eine Frage

von durchaus prinzipieller Bedeutung, »ob und wie

es möglich ist, die grundlegenden Begriffe der

Zahlenlehre so zu formen, dafs sie auf überend-

liche Mengen übertragbar werden, ohne doch ihre

Giltigkeit für die endlichen Mengen zu verlieren«

(G. Cantor). Diese Übertragung ist natürlich so

gemeint, dafs bei ihrer Ausführung nicht nur die

Analogie, sondern noch mehr, wo es der Fall

ist, der Unterschied zwischen den für endliche
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und den für überendliche Mengen geltenden Ge-

set2en so scharf wie möglich hervortritt.

Es macht sich heutzutage immer mehr die

Meinung geltend, dafs jeder Fachmathematiker

len geschilderten Prozefs wenigstens einmal

lurchlaufen haben mufs, wenn er die modernen
Grundbegriffe der höheren Mathematik (Argument,

b'unktion usw.) in ihrer Tragweite erfassen will.

Aber der Ref. vermag nach seinen persön-

lichen Erfahrungen in dem gemeinten Sinne weder
die Lehrer noch die Studierenden der Mathematik

zu den »Fachmathematikern« zu rechnen, am
wenigsten dann, wenn es sich um einen zweck-

mäfsigen Aufbau der Elementarmathematik han-

ielt. Oder positiv ausgedrückt, der Ref. würde
lie Operationen, die erforderlich sind, um aus

der Einheit die natürlichen Zahlen und deren

Verknüpfungen abzuleiten, in einer »Elementar-

mathematik« als zum Gebrauch fertige Objekte

ler Psychologie entnehmen, dafür aber in einem

\nhange den ungleich höheren Standpunkt ent-

wickeln, wie ihn der Verf. von vornherein ein-

nimmt.

Dafs schon bei dem Hauptgrundbegriff der

Menge« die Ansichten noch nicht völlig ge-

klärt sind, zeigt die Gegenüberstellung der

Fassungen bei G. Cantor und R. Dedekind.

Cantor verlangt, dafs es möglich sein mufs,

von jedem Dinge anzugeben, ob es seiner Defi-

nition nach der Menge angehört oder nicht;

Dedekind aber und mit ihm Weber halten eine

Menge für wohldefiniert, wenn von jedem Ding
entschieden ist, ob es der Menge angehört oder

nicht. Für die rein logischen Forderungen ist

jener Unterschied unwesentlich; sobald aber die

reine Logik zu einer auf die Mathematik an-
gewandten wird, für die die Frage nach der

Ausführbarkeit von Operationen stets im

Vordergrunde stehen wird, mufs sich die Frage
erheben, ob nicht die Dedekindsche Forderung
iii irgend einem gegebenen Falle Unmögliches
verlangt?

Und nun wieder zum wirklichen Leben zurück !

Es ist eine bekannte Erfahrung, dafs jedem, der
sich mit der Mengenlehre eingehend beschäftigt

hat, und der daher für sich denselben schwieri-

gen Gedankenprozefs durcharbeiten mufs, wie
ihn die Begründer der Theorie selbst durch-

gearbeitet haben, nachher unbegreiflich ist, wie
einem andern überhaupt Schwierigkeiten dabei

erwachsen können. Aber den praktischen Leh-
rern wenigstens, und zumeist auch den Studie-

renden fehlt es zur Bewältigung jener subtilen

Denkarbeit schlechterdings an Zeit, und so sind

sie trotz des besten Willens nicht imstande, die

köstlichen Früchte, die ihnen der Verf. reicht,

in ihrer Reinheit zu geniefsen.

Aber, nochmals gesagt, sollen das nur sub-

jektive Ansichten des Ref. sein.

Königsberg i. Pr. W. Fr. Meyer.

Andrew Gray [Prof. f. Physik an der öniv. Glasgow],
Lehrbuch der Physik. Autoris. deutsche .\usgabe

von Felix Auerbach [aord. Prof. f. Physik an der

Univ. Jena]. I. Bd.: .allgemeine und spezielle
Mechanik. Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn,
1904. XXIV u. 838 S. 8" mit 400 eingedr. Abbild. M. 20.

Der Band, dessen kritische Würdigung wir nach Voll-

endung des Werkes zu bringen gedenken, beginnt mit

den wichtigsten Sätzen der Längen- und Zeitmessung;
darauf folgt die Kmematik (Geometrie der Bewegung)
und die Dynamik. Ausfühtlich werden' die Begriffe der

.'\rbeit und Energie behandelt und die Hauptlehren der

Thermodynamik geboten. Weiter geht der Verf. auf die

allgemeinen dynamischen Theorien ein, erörtert die

Kreiselbewegungen und geht dann zur Statik, Hydro-
statik und Hydrodynamik über. Die folgenden Abschnitte

handeln von der allgemeinen Gravitation, der Potential-

theorie, der astronomischen Dynamik, von Gravitations-

konstanten und mittlerer Erddichte und von den Gezeiten.

Nach zwei Kapiteln über die Theorie der Elastizität und
Kapillarität schliefst der Band mit einem Abschnitt über

die Messungen der Mafse und der Länge.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Auf dem Berninapafs hat der Prof. f. spez. Bo-

tanik an der Polytechn. Schule in Zürich Carl Schröter

mit seinem Schüler Dr. Rubel im Berninahospiz, in der

Meereshöhe von 2350 m, eine ständige biologische
Station eingerichtet, die am 1. Juni ins Leben getreten

ist. Hier sollen nach der Frkf. Z. die Lebensverhältnisse

der gesamten alpinen Flora in dieser Hochregion ein-

gehend untersucht werden. Neben dem notwendigen bo-

tanischen Rüstzeug ist auch ein vollständiges meteoro-

logisches Observatorium vorhanden, Luftdruck-, Wärme-,
Feuchtigkeits- und Sonnenstrahlungs-Messer; auch Boden-

thermometer zur Messung der Erdwärme in dieser Region,

ferner Apparate für die Beobachtung der Verdunstung,

Die Station wird vorläufig ein volles Jahr, Sommer und
Winter hindurch, fortgeführt. In dem tiefern südlichen

Puschlav wie auch im nördlicher gelegenen Oberengadin

sollen gleichfalls botanisch- meteorologische Vergleichs-

stationen eingerichtet werden.

Personalchronik.

Der Prof. f. Phys. an der Techn. Hochschule in

Dresden Dr. Wilhelm Ha II wachs ist zum Geh. Hofrat
ernannt worden.

In der Abt. f. Chemie u. Hüttenkunde der Techn.

Hochschule zu Berlin -Charlottenburg hat sich Dr. Fritz

Ullmann als Privatdoz. f. Technik d. künstL Farb-

stoffe habilitiert.

Der Privatdoz. f. ehem. Technol. an der Univ. Bonn
Dr. Friedrich Heusler ist aus dem Lehrkörper ausge-

schieden.

Xen erschienene Werke.

F. Hock, Sind Tiere und Pflanzen beseelt? [Schmeil-

Schmidts Sammlung naturwissenschaftl.-pädagog. Ab-

handl. II, 2.] Leipzig, Teubner.

K. Hassack, Warenkunde. I. Unorganische Waren.

II. Organische Waren. [Sammlung Göschen. 222/23.]

Leipzig, Göschen. Geb. je M. 0,80.

Zeitschriften.

Aunali dt Matemaiica. Aprile. L. Bianchi, Ri-

cerche sulle superficie isoterme e sulla deformazione

delle quadriche. — G. Fubini, Sulla teoria dei gruppi

discontinui. — M. Frech et, Sur une extension de la

methode de Jacobi- Hamilton. — P. Calapso, Alcune

superficie di Guichard e le relative trasformazioni.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften

in Wien. Math.-nal. Kl. 114,1. J. Hann, Zur Mete-

orologie des Äquators nach den Beobachtungen zu Parä

am Museum Goeldi. II. — L. Klug, Konstruktion des
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Reliefs einer Fläche zweiter Ordnung. — J. Donau,
Über eine rote mittels Kohlenoxyd erhaltene kolloidale

Goldlösung. — F. Em ich, Über die Dichte der Kohlen-
säure bei 2000° C. — F. Mertens, Über zyklische

Gleichungen.

Bulletin inlernational de l'Academie des sciences de
Cracovie. Cl. des sciences math. et nat. Mars. VI.

Kulczynski, Fragmenta arachnologica. IL — T.

Browicz, Sur la fonction secretoire du noyau des
cellules hepatiques. — M. P. Rudzki, Remarque sur le

memoire de M. Denizot »Sur la theorie du mouvement
relatif etc.«. — K. Wöjcik, Infraoligocene de Riszkania
pres de Uzsok.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 45, 3.

Hauser, Die Sulfate der Zirkonerde. — W. Guertler
und G. Tamman, Über die Legierungen des Nickels

und Kobalts mit Eisen. — G. Grube, Über Mag
nesium-Aluminiumlegierungen. — M. Levin, Über Gold
Nickellegierungen. — A. Gutbier und F. Ransohoff
Studien über die Verbindungen des Rutheniums mit

Sauerstoff. — W. Herz und M. Knoch, Über
Löslichkeiten in Lösungsmittelgemengen. IL — M.
Schlötter, Überführung des Kaliumchlorats in das

-jodat durch Jod bei Gegenwart von Salpetersäure. —
O. Brill, Über die Dissoziation der Karbonate der

Erdalkalien und des Magnesiumkarbonats. — H.

Schäfer und R. Abegg, Untersuchungen über die

Elektroaffinität der Anionen. I. — P. A. Meerburg,
Einige Bestimmungen in den Systemen: KJO3—HJO3
H3O, NaJOa—HJO3-H2O und NH4JO3—HJO3—H,0.

II Nuovo Cimento. Gennaio. G. Ercolini, Ri-

cerche intorno alle proprietä elastiche dei fili di palladio.

— M. Razeto, Di un presunto fenomeno d'elettrolisi

nelle scariche a pressione atmosferica. — A. Gar-
basso, Le scariche oscillanti nei sistemi di conduttori

complessi e la teoria elettromagnetica dell' analisi spet-

trale. — A. Righi, Sulla radioattivitä dei metalli usuali.

— C. Carpini, Sulla dispersione elettrica nelle sor-

genti termali di Acquasanta.

The Botanical Gazette. May. A. L. Dean, On
proteolytic enzymes. I. — Ira D. Cardiff, Develop-

ment of sporangium in Botrychium. — B. E. Living-
ston, Physiological properties of bag water. — O. V.

Darbishire, An apparatus for observing the transpi-

ration stream.

Annales des Sciences naturelles. Botanique. I, 2.

MUe A. Vickers, Liste des Algues marines de la Bar-

bade (fin). — C. Houard, Recherches anatomiques sur

les Dipterocecidies des Genevriers. — J. Gallaud,
Etudes sur une Entomophthoree saprophyte.

Zoologische Annalen. I, 3. Luhe, Geschichte und
Ergebnisse der Echinorhynchen-Forschung bis auf West-
rumb (1821) mit Bemerkungen über alte und neue
Gattungen der Acanthocephalen (Schi.).

Wiener Entomologische Zeitung. 24, 5. 6. H.

Fruhstorfer, Neue Taenaris-Formen und Übersicht der

bekannten Arten. — J. Müller, Die Rassen des Dorcadion
arenarium Scop. — L. v. Hey den, Über das wahre
Vaterland einiger Tenebrionidae (Coleopt.). — K. Petri,

Bestimmungstabelle der mir bekannt gewordenen Arten

der Gattung Lixus Fab. aus Europa und den angrenzen-

den Gebieten. — Ph. C. J. Roubal, Notizen zur Bio-

logie von Tettigometra atra Hagenb. — R. Formänek,
Zur näheren Kenntnis der Gattung Brachysomus Stephens.
— E. Reitter, Übersicht der mir bekannten Arten der

Coleopteren - Gattung Epicauta Redtb. aus der paläarkti-

schen Fauna; Coleopterologische Notizen; Neun neue

Coleopteren aus der paläarktischen Fauna.

Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie.

8, 2. R. Weinberg, Die Gehirnform der Polen. I.
—

A. V. Török, Neue Untersuchungen über die Dolicho-

cephaUe. — J. Frede ric> Untersuchungen 'über die

Sinushaare der Affen, nebst Bemerkungen über die Augen-

brauen und den Schnurrbart des Menschen. — B.

Adachi, Eine Anomalie des Arcus zygomaticus.

Medizin.

Referate.

Hans Bösbauer, . Leopold Miklas, Hans
Schiner, HandbuchderSchwachsinnigen-
fürsorge. Leipzig, B. G. Teubner (Wien, Karl

Graeser & Kie.), 1905. 173 S. 8".

Als ein Leitfaden der Schwachsinnigen-

fürsorge verdient das vorliegende Buch im all-

gemeinen eine warme Empfehlung. Die Verif.

haben sich, wie das umfangreiche Literaturver-

zeichnis und allenthalben auch der Text beweist,

bemüht, die einschlägige Literatur zu sammeln
und zu verwerten. Im einzelnen finden sich

allerdings manche Irrtümer (S. 37), welche dem
Ref. nur beweisen, wie gefährlich der Stand-

punkt der Verff. ist, wonach »vor allem wohl

das Gebiet der Schwachsinnigenkunde von dem
der Irrenkunde zu trennen wäre«. Für die

wissenschaftliche Erforschung des Schwachsinns

würde dieser Standpunkt geradezu den Stillstand

bedeuten. Der Ref. kann daher auch nur

empfehlen, dafs die Verff. bei der Bearbeitung

der hoffentlich recht bald sich notwendig er-

weisenden 2. Auflage einen erfahrenen Psychiater

zuziehen.

Berlin. Th. Ziehen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Pathol. an der Univ. Rostock Dr.

Albert Thierfelder ist zum Geh. Obermedizinalrat er-

nannt worden.
Der Privatdoz. f. Chirurgie an der Univ. Berlin

Dr. Moritz Borchardt ist zum aord. Prof. ernannt

worden.
Der ord. Prof. f. innere Med. an der Univ. Rostock

Dr. Friedrich Marti us ist von der k. k. Gesellsch. der

Ärzte in Wien zum korresp. Mitgl. gewählt worden.

An der Tierärztl. Hochschule in Dresden hat sich

Dr. Alexander Strubell als Privatdoz. f. experiment.

Pathol. u. Therapie habilitiert.

Als Privatdozz. haben sich habilitiert an der Univ.

München der Assistent an der Univ.- Frauenklinik Dr.

K. Hörmann f. Gynäkol. , an der Univ. Breslau Dr.

K. Goebel und der Assistenzarzt an der chirurg. Klinik

Dr. F. Sauerbruch f. Chirurgie.

Zeitschriften.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 180, 3. H.

Pfeiffer, Experimentelle Beiträge zur Ätiologie des pri-

mären Verbrennungstodes. — Levaditi, Über Lympho-
cytengranula. — H. Rimann, Experimenteller Beitrag

zur Lehre von der Entstehung der echten freien Gelenk-

körper. — M. Lissauer, Über das Aneurysma am
Stamme der Pulmonalarterie. — P. Meyer, Über die

Wirkung des Allylsenföls auf Leber und Niere. — M.

Matsuoka, Über Gewebsveränderungen des verlagerten

Hodens, Nebenhodens und Samenleiters. — H. Oertel,

Der primäre Leberkrebs, zugleich ein Beitrag zur Histo-

genese des Krebses. — E. Schlesinger, Blutgefäfs-

endotheliom, entstanden auf dem Boden von Hämor-

rhoiden. — A. Rothschild, Über eine besondere

Drüsenformation in der Prostata.
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Kunstwissenschaften.

Referate.

Hans Devrient [Oberlehrer Dr.], Das Kind auf

der antiken Bühne. [Jahresbericht über das

Wilhelm- Ernstische Gymnasium in Weimar von Ostern

1903 bis Ostern 1904.] Weimar, Druck der Hof-

buchdruckerei, 1904. 20 S. 4°.

Von ästhetischem Gesichtspunkt betrachtet

der Verf. die Verwendung der Kinder auf der

Bühne und zeigt, in wie verständigen Grenzen

die griechischen Tragiker und Komiker sie ge-

halten haben. Nur in Alkestis, Hiketiden, in

Wespen und Frieden reden sie auf der Bühne,

oder vielmehr sie singen bei Euripides. Nach

C. Heyms Hallenser Dissertation 1897 war
nicht recht neues zu sagen. Der Verf. will auch

die Theater Roms und Indiens auf die Frage

untersuchen.

Giefsen. E. Bethe.

Notizen und Mitteilungen.

PersoBalrbroaik.

Der Assistent am Histor. Museum zu Basel Dr. Her-

mann Kienzle ist zum Assistenten an den Kunst- und
historischen Sammlungen des Landesmuseums in Darm-
Stadt ernannt worden.

Xeo enchienene Werke.

W. Elle.nberger, Baum, H. Dittrich, Handbuch
der Anatomie der Tiere für Künstler. Bd. IIl: Der Löwe.
Lief. 1. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher). .M. 9,

Subskr.-Pr. .M. 7 (vollst, in 3 Lieff.). ,

ZeiUckriftea.

Zeitschrift für bildende Kunst. .Mai. H. Hymans.
Constantin Meunier t. — J. P. Richter, Das Wallace-

Museum in London. — J. E. H., Woldemar Hottenroth.
— H. E. von Berlepsch-Valendas, Nordische Frei-

luftmuseen (SchL). — Rücklin, Die moderne Schmuck-
kunst im Lichte der Weltausstellung in St Louis.

Oud-Holland. 22, 3. C. W. Bruinois, Caspar
Benoit. — J. A. F. Orbaan, Italiaansche gegevens. III.

— E. Gavelle, Un tableau hollandais au Musee de

Clermont-Ferrand. — E. W. Moes, Körte mededeelingen

over Nederlandsche plaatsnijders. IV. Het Album ami-

corum van Petrus Schenck. — W. Zuidema, .Abraham
de Coninck. — A. Bredius en W. Martin, Nieuwe
bijdragen tot de geschiedenis van het Leidscbe St.

Lucasgild.

Inserate.

NEUE JAHRBÜCHER FÜR DAS

KLASSISCHE ALTERTUM.
GESCHICHTE und DEUTSCHE LITERATUR und für PÄDAGOGIK
HERAUSGEGEBEN VON J. ILBERG UND B. GERTH. SS SS SS 9g SS 9S 90!

Achter Jahrgang 1905. JSSr JöT JSÖT Jigr 1 Hefte zu 8 Bogen für Mark 30.—

Die erste Abteilung der jNeuen Jahrbüchert soll für die drei im Titel genannten Wissenschaftsgebiete,
die durch zahllose Fäden miteinander verbunden die Grundlage unserer historischen Bildung im weiteren und
tieferen Sinne ausmachen, einem bei der zunehmenden .Ausdehnung aller Forschungszweige immer dringender
werdenden Bedürfnis dienen. Es soll dem einzelnen, der überhaupt nicht oder nur auf kleinem Gebiete selbst-

forschend tatig sein kann , die Möglichkeit erleichtert werden , den hauptsächlichen Fortschritten der Wissenschaft
auf den ihm durch den Beruf und eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen.

Die zweite .Abteilung will Fragen der theoretischen und praktischen Pädagogik an höheren Schulen er-

örtern und der Erforschung ihrer Geschichte dienen.

Wie die ^Jahrbüchert bisher der hiermit gestellten Aufgabe nachgekommen sind, zeigt wohl am besten
folgende Mitteilung

aus dem Inhalt der letzten Hefte:

J. Ilberg. Aus Galens Praxis.
A. Geroke. Telegonie und Odyssee.
K. Reusohel, Goethe und die deutsche Volkskunde.
K. Hartmann. Arrian und Epiktet
A. Meyer, Schiller als tragischer Dichter.
W. Mestle. Anränge einer Götterburleske bei Homer.
H. Blümner. Die Maltechnik des Altertums.
0. Dittrich. Die Grenzen der Sprachwissenschaft.
P. Cauer, Erfundenes und Überliefertes bei Homer.
R. Fritzsche, Der Anfang des Hellenentums.
0. Waser, Das hellenistische Reliefbild.

1. Abteilung:
J. Strzygowskl. Die Schicksale des Hellenismus in der bildenden

Kuhst.

E. Samt er. Antike und moderne Totengebräuche.
F.Panzer, Dichtung und bildende Kunst des deutschen Mittelalters.

0. Ladendorf, Wielands Cyrus.
R. . Meyer, Lebenswahrheit dichterischer Gestalten.

E. Ziebarth, Ein attisches Stammbuch.
L Lammer t. Die neuesten Forschungen auf antiken Sohlacht-

feldern in Griechenland.
0. Hense, Friedrich Hölderlin.

I
Anzeigen und Mitteilungen.

2. Abteilung:
J. Teufer. Das deutsche Mädchengymnasium.
M. Hart mann. Der erste Verbandstag der Vereine akademisch

gebildeter Lehrer Deutschlands.
P. V g e I , Die Hygiene in der höh. Schule. Der Machmittagsunterrioht

P. Cauer, Das griechische Lesebuch von Wilamowitz, seine wissen-

schaftliche und seine praktische Bedeutung.
J. Petzoldt, Sonderschulen für hervorragend Beflhigte.

Anzeigen und Mitteilungen.

LRosenberg. Aus Goethe für Hcrazens Lieder.
K.Lehmann. Die Feldherrnkunst im Altertum.
W. Münch, Pädagogische Prüfungsarbeiten.
W. Soltau, Die Weokung des historischen Sinnes bei den Schülern

der höheren Lehranstalten.
E. Wi I i s c h , Schillers Verhältnis zu den beiden klassischen Sprachen.
E.Sihler, Amerikanische Bemerkungen zu Weissenfeis' Bildungs-

wirren der Gegenwart

Ausführliche Prospekte u. Probehefte unberechnet durch jede Buchhandlung wie postfrei von der Yerlagshandlung

B. G. TEUBNER in LEIPZIG. Poststraße 3. —
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Neuer mathematischer Verlag

'

Abraham, Dr. M., und Dr. A. FÖppl, Theorie der
Elektrizität. I. Band: Einfühniug in die Maxwellsche
Theorie der Elektrizität. Mit einem einleitenden Ah-
schnitte über das Rechnen mit Yektorgrößen in der Phy-
sik. Zweite, umgearbeitete Auflage von Dr. M. Abraham.
Mit 11 Figuren im Text. [XVIII u. 443 S.] gr. 8. 1904.
geb. n. Mk. 12.— II. Band: Die höheren Probleme
der Elektrodynamik. Bearb. von Dr. M. Abraham,
Privatdozent an der Universität Göttingen, gr. 8. 1905.
[Unter der Presse.]

Ahrens, Dr. W., Scherz und Ernst in der Mathe-
matik. Geflügelte und ungeflügelte Worte. [X u. 522 S.j

gr. 8. 1904. In Leinwand geb. n. Mk. 8.

—

Bachmanu, Paul, Zahlentheorie. Versuch einer Ge-

samtdarstellung dieser Wissenschaft in ihren Hauptteilen.

Fünfter Teil. Allgemeine Arithmetik der Zahlenkörper.

IXXII u. 548 S.] gr. 8. 1905. geh. n. Mk. IC—, geb.

n. Mk. 17.—

Bucherer, Dr. A. H. , Privatdozent an der Universität

Bonn, Elemente der Vektoranalysis. Mit Beispielen

aus der theoretischen Physik. [VI u. 91 S.] gr. 8. 1903.

geb. n. Mk. 2.40.

— Mathematische Einführung in die Elektronen-
theorie. Mit 13 Figuren im Text. [IV u. 148 S.]

gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 3.20.

Cesäro, Ernesto, Professor der Mathematik an der Königl.

Universität zu Neapel, Lehrbuch der algebraischen
Analysis. Deutsche Ausgabe von Dr. G. KOWALEWSKI,
Professor an der Universität Greifswald. [VI u. 894 S.]

gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 15.—

Fisher, Dr. phil. Irving, Prof. d. Nationalökon. a. d. Yale

Univ., kurze Einleitung in die Differential- und
Integralrechnung (Infinitesimalrechnung). Aus
der durch mehrere Verbesserungen des Verf.s vervollständ.

dritten engl. Ausg. übers, von N. PiNKUS. Mit 11 Fig.

im Text. [VI u. 72 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 1.80.

FÖppl, Dr. Aug., Prof. an der Kgl. Techn. Hochschule zu

München, früher Oberlehrer a. d. Stadt. Gewerbeschule zu

Leipzig, Vorlesungen über technische Mechanik.
In 4 Bänden, gr. 8. Preis des ganzen "Werkes in 4

Leinwand -Bänden n. Mk. 44.

—

I.Band. Einführung in die Mechanik. (1. Aufl. 1898.)

2. Aufl. (XIV u. 422 S.] 1900. geb. n. Mk. 10.—
II. — Graphische Statik. (1. Aufl. 1900.) 2. Aufl. [XII

u. 471 S.] 1903. geb. n. Mk. 10.—
III. — Festigkeitslehre. (1. Aufl. 1897.) 2. Aufl. [XVIII

u. 512 S.] 1900. geb. n. Mk. 12.—
IV. — Dynamik. (1. Aufl. 1899.) 2. Aufl. [XV u. 50Ü S.j

1901. geb. n. Mk. 12.—

Fort, 0. und 0. Schlömilch, Lehrbuch der analy-
tischen Geometrie. I. Teil. Analytische Geometrie

der Ebene von 0. Fort, weil. Professor am Kgl. Sachs.

Polytechn. zu Dresden. 7. Aufl. bes. v. E. Heger in Dresden.

Mit in den Text gedruckten Holzschn. [XVII u. 268 S.]

1904. gr. 8. geh. n. Mk. 4.—, geb. n. Mk. 4.80.

Gans, Dr. Richard, Privatdo'?. a. d. Univ. Tübingen, Ein-
führung in die Vektoranalysis. Mit Anwendungen
auf die mathematische Physik. Mit 31 Figuren im Text.

[X u. 98 S.] gr. 8. 1905. geb. n. Älk. 2.80.

Klein, F., und £. Blecke, neue Beiträge zur Frage
des mathematischen und physikalischen Unter-
richts an höheren Schulen. Vorträge, gehalten bei

Gelegenheit des Ferienkurses für Oberlehrer der Mathe-

matik und Physik, Göttingen, Ostern 1904. Enthaltend Bei-

träge der Herren 0. Behrexdsen, E. Böse, E. Götting,

F. Klein, E. Riecke, F. Schilt.ing, J. Stark,

K. Schwarzschild. Teil I. Mit 6 Figuren im Text.

[VIII u. 190 S.] gr. 8. 1904. geh. n. Mk. 3.60^ Teil II.

Mit 151 Fig. u. 5 Doppeltaf. [VI u. 198 S.] gr. 8. 1904.

geh. n. Mk. 4.60, geb. n. Mk. 5.— Beide Teile in einen

Band geb. n. Mk. 8.60.

011 B. O. Teubiier
iu Leipzig:

Koonigsborger, Leo, Carl Gustav Jacob .la'cobi.

Festschrift zur Feier der hundertsten Wiederkehr seines

Geburtstages. Mit einem Bildnis und dem Faksimile eines

Briefes. [XVIII u. 554 S.) gr. 8. 1904. In Leinwand
geb. n. Mk. 16.—

Netto, Dr. Eugen, o. ö. Prof. an der Universität Gießen,

Elementare Algebra. Akademische Vorlesungen für

Studierende der ersten Semester. Mit 19 Fig. im Text.

[VIII u. 200 S.] gr. 8, 1904. geb. n. Mk. 4.40.

Nielsen, Dr. Niels, Privatdoz. an der Univ. Kopenhagen,
Inspekt. des Mathem. Unterr. an den Gymn. Dänemarks,
Handbuch der Theorie der Cylinderfunktionen.
[XIV u. 408 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 14.—

Perry, Prof. John, Drehkreisel. Volkstüml. Vortrag,

gehalten in einer Versammlung der „British Association"

in Leeds. Übers, von Prof. AUGUST Waezel in Brunn.

Mit 58 Abbildungen im Text und einem Titelbild. [VIII

u. 125 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 2.80.

Poincare, Henri, Membre de l'Institut. Wissenschaft
und Hypothese. Autorisierte deutsche Ausgabe mit

erläuternden Anmerkungen von F. und L. LiNDEMANX.
[XVI u. 342 S.] 8. 1904. geb. n. Mk. 4.80.

Schilling, Friedrich, über die Anwendungen der
darstellenden Geometrie, insbesondere über die

Photogramniet rie. Mit einem Anhang: Welche Vor-

teile gewährt die Benutzung des Projektionsapparates im

mathera. Unterricht? Vorträge, geh. bei Gelegenheit des

Ferienkurses für Oberlehrer d. Mathem. u. Phys., Göttingen,

Ostern 1904. Mit 151 Fig. u. 5 Doppeltaf. [VI u. 198 S.]

gr. 8. 1904. geh. n. Mk. 4.60, geb. n. Mk. 5.—

Schlömilch, Dr. Oskar, und Dr. E. Naetsch, Übungs-
buch zum Studium der höheren Analysis. I. Teil

:

Aufgaben aus der Differentialrechnung. 5. Auflage, be-

arbeitet von Dr. E. NAETSCH. Mit 85 Figuren im Text.

[VIII u. 372 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 8.—

Schtissler, Dr. Bndolf, o. ö. Prof. an der Techn. Hochsch.

in Graz, orthogonale Axonometrie. Ein Lehrbuch

zum Selbststudium. Mit 29 Figurentaf. in besond. Hefte.

[VIII u. 170 S.] gr. 8. 1905. geb. n. Mk. 7.—

Stolz, Dr. Otto, und Dr. J. Anton Omeiner, Ein-
leitung in die Funktionentheorie. Zweite, umgearb.

und verm. Aufl. der von den Verff. in der „Theoretischen

Arithmetik" nicht berücksichtigten Abschnitte der „Vor-

lesungen über allgemeine Arithmetik" von 0. STOLZ. In

2 Abteilungen. I. Abteilung. Mit 10 Figuren im Text.

[VI u. 242 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 6.—.

Vahlen, Karl Theodor, abstrakte Geometrie. Unter-

suchungen über die Grundlagen der Euklidischen u. Nicht-

Euklidischen Geometrie. Mit zahlreichen Fig. im Text.

[XII u. 302 S.] gr. 8. 1905. geb. n. Mk. 12.—

Yerhandluugon des III. Internationalen Mathema-
tiker-Kongresses in Heidelberg, vom 8.— 13. Aug.

1904. Hgb. von dem Schriftführer des Kongr. Prof. Dr.

A. KRAZER in Karlsruhe. [Xu. 756 S.] gr. 8. Mit einer

Ansicht von Heidelberg in Heliogravüre, geb. n. Mk. 18.

—

Wallentin, Dr. J., Regierungsrat und Landesschulinspektor

in Wien, Einleitung in die Elektrizitätslehre.

[X u. 444 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 12.—

Webster, Arthur Gordon, A. B. (Harv.) Ph. D. (Berol.),

Professor of Physics, Clark University, Worcester, Mass.,

the Dynamics of Particles, and of rigid, elastir,

and fluid Bodies, being Lectures on Mathematical Phy-

sics. [XII u. 588 S.] gr. 8. 1904. geb. n. Mk. 14.—

Zeuthen, G. H., Professor an der Univ. Kopenhagen, Ge-

schichte der Mathematik im 16. und 17. Jahr-

hundert. Deutsch von RAPHAEL MEYER. A. u. d. T.:

Abhandl. zur Gesch. der mathem. Wissensch. mit Einschl.

ihrer Anwend. Begr. von MORITZ CANTOR. XVII. Heft.

[VIII u. 434 S.]gr,8. 1903. geh. n.Mk.l6.-, geb. n.Mk.l7.-
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Abhandlungen
der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Neueste Erscheinungen

der mathematisch -physischen Klasse. der philologisch-historischen Klasse.

Mathematik — Physik.

BECKMANN, Nene Vorrichhingen zum Färben nichtleuchtender

Flammen (Spektralliinipen). Mit 2 Tiif. if. 2.

—

l.-VYN. Solcnograpliisdi'- Koordinaten. I. Abhandlung. M. 2.

—

_. 11. Abhiindlunf?. Mit 4 Tafeln. M. 6.—
NHUMANN, ibtr die Maxwell - Hertzsche Theorie. I.Abhandlung.

Mit 3 Texttiguren. U. 3.50

, n. Abhandlung. Mit 3 Testfiguren. M. 3..50

_, III. Abhandlung. Mit 3 Te.xtfigurcn. U. \.hO

^CHEIBNER, Zur Theorie des Legendre- Jacobischen Symbols

f" Y I. Abhandlung. i/. 1.80
\m.

11. Abhandlung. M. 3.50

Astronomie.

• iROSSMANN, Beobuelitungen am Repsoldsohen Meridiankreise der
von Kutfnersohen Sternwarte in Wien-Ottakring in den Jahren
189C-1898. Mit 4 Texttiguren. .»/. 6.—

PETER, Beobachtungen am seehszöUigen Repsoldsehen Heliometer
der Leipz. Sternwarte. 1. u. U. Mit 6 Te.xttig. u. 2 Tat'. >/. 11.—

^, m. Abhandlung. Mit 1 Tafel. U. 2.50

Physiolog-ie.

FISCHER, Über die Bewegungsgleichungen räumlicher Gelenk-
systeme. Mit 6 Textfiguren. M. 3.50

-Der Gang des Menschen. III. Teil: Betrachtungen über die

weiteren Ziele der Untersuchung und Überblick über die Be-
wegungen der unteren Extremitäten. Mit 7 Tafeln und 3 Text-
figuren.

.. M. 6.

—

—, IV. Teil : Über die Bewegung des Fußes und die auf
denselben einwirkenden Kräfte. Mit 3 Tafeln und 11 Tfxt-
figuren. M. 5.50— , V. Teil: Die Kinematik des Beinschwingens. Mit 5

Doppeltafeln und 8 Texttiguren. M. 5.

—

, VI. Teil: Über den Einfluß der Schwere und der Muskeln
auf die Schwingungsbewegung des Beins. Mit 3 Doppeltafeln
und 7 Textfiguren. i[. 4.

—

_ Das statiselie und das kinetische Maß für die Wirkung
eines Muskels. Erläutert an ein- und zweigelenkigen Muskeln
des Oberschenkels. Mit 12 Tafeln. M. 7.50

FICK, Über die Bewegungen in den Handgelenken. Mit 8 Figuren
im Text, 7 photograph. und 3 lithograph. Taf. M. 6.50

GARTEN, L'ber rhythmische, elektrische Vorgänge im querge-
streiften Skelettmuskel. Mit 13 Doppeltafeln. M. 5.50

M.\RCHAND, Über das Himgewicht des Mensehen. M. 3.—

Anatomie.

HELD, Zur weiteren Kenntnis der Nervenendfüße und zur Struktur
der Sehzellen. Mit 1 Doppeltafel. .V. 2.—
Über den Bau der Neuroglia und über die Wand der Lymph-

gefäße in Haut und Schleimbaut. Mit 60 Figuren im Text
und auf Tafeln. M, 6.50— Untersuchungen über den feineren Bau des Ohrlabyrinthes
der Wirbeltiere. I. Zur Erkenntnis des Cortischen Organs und
der übrigen Sinnesapparate des Labvrinthes bei Säugetieren.
Mit 4 Doppeltafeln, 1 Tafel und 2 Figuren im Text. iL 6.—

HIS, Lecithoblast und Angioblast der Wirbeltiere. Histogenetische
Studien. Mit 102 Textfiguren. M. 8.—

_ Beobachtungen zur Geschichte der Nasen- und Gaumenbildung
beim menschliehen Embryo. Mit 48 Figuren im Text. M. 3.80

Geologie — Botanik — Zoologie — Chemie.

CORRENS. Gregor Mendels Briefe an Carl Nägeli 1866—1873. Ein
Nachtrag zu den veröffentlichten Bastardierungsversnchen
Mendels. Mit einem Faksimile. M. 3.

—

CREDNER, Der vogtländische Erdbebenschwarm vom 13. Februar
bis zum is. Mai 1903 und seine Registrierung durch das
Wiechertsche Pendelseismometer in Leipzig. Mit 26 Seisrao-
grammen als Textfiguren und 1 Karte. M. 5.—
Die Phosphoritknollen des Leipziger Mitteloligocäns und die
norddeutschen Phosphoritzonen. Mit 1 Tafel. .1/. 2

OSTWALD, Periodische Erscheinungen bei der Auflösung des
Chroms in Säuren. Zweite Mitteilung. Mit 16 Textfiguren.

M. 2.50
PFEFFER, Druck- und Arbeitsleistung durch wachsende Pflanzen.

Mit 14. Holzschnitten. i/; 8.—
ZIRKEL, Über Urausscheidungen in rheinischen Basalten, if. 3.—

Klassische Altertomsvvissenschaft

(einschl. Archäologie, sowie Geschichte, Recht.sgeschiclite,

Philosophie des Altertums uud Münzwesen).

GELZER, Der Patriarchat von Achrida, Geschichte und Uiknnden.
M. 7.20

HIRZEL, ^'AyQaq)og Nöfiog. j/. j.—
HULT8CH, Die ptoiemäischen Münz- und Rechnungswerte. M. 2.40

Die Gewichte des Altertums, nach ihrem Zusammenhange
dargestellt. i/. lo.

MEISTER, Dorer und Achäer. Erster TeiL u. 3.60
MITTEIS, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum. u. 2 —
PETER, Der Brief i. d. römischen Literatur. Literaturgeschichtliche

Untersuchungen und Zusammenfassungen. j/. 6.

—

RÖSCHER, Die enneadischen und hebdomadischen Fristen und
Wochen der ältesten Griechen. Ein Beitrag zur vergleichen-
den Chronologie und Zahlenmystik. j/. 3.

—

Die Sieben- and Neunzahl im Kultus und Mythus der Grie-
chen nebst einem Anhang Nachträge zu den „erineadisshen und
hebdomadischen Fristen und Wochen" enthaltend. , J/. 4.

—

Das von der „Kynanthropie" handelnde Fragment des Mar-
cellus von Side. Mit 3 Figuren. (Statt il. 4.—) if. 2.—
Ephialtes, eine pathologisch-m\-thologische Abhantll. über die
Alpträume und Alpdämonen des klass. AltertTims. if. 4.—

SCHREIBER, Studien über das Bildnis Alexanders des Großen.
Ein Beitrag zur alexandrinischen Kunstgeschichte mit einem
Anhang über die Anhänge des Alexanderkultes. Mit 13 Taf.
und 36 Textabbildungen. j/. 12.
Die Wandbilder des Polygnotos in der Halle der Knidier

zu Delphi. j/. g.

STUDNICZKA, Tropaeum Traiani. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte
der Kaiserzeit. Mit 36 Textfiguren. if. 8.

—

WACHSMUTH, Neue Beitr. zur Topographie von Athen, if. 3.—

Geschichte

(einschließlich neuer Literatur- und Kunstgeschichte,

Universitätswesen).

EULENBURG, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer
Gründung bis zur Gegenwart. Mit einer Karte und 8 graphi-
schen Darstellungen. j/. 10.

—

HANTZSCH. Sebastian Münster: Leben, Werk, wissenschajftliche
Bedeutung. Jt. 6.

—

SCHMARSOW, Die oberrheinische Malerei und ihre Nachbarn um
die Mitte des XV. Jahrhs. (14.30—1460). Mit 5 Tafeln. M. 4.—
Ghibertis Kompositionsgesetze an der Nordtür des Florentiner

Baptisteriums. Mit 18 Abbildungen. JA 3.—
SEIELIGER, Die soziale und politische Bedeutung der Grundherr-

sehaft im früheren Mittelalter. Untersuchungen über Hofrecht,
Immunität und Landleihen. .1/. 6.40

Sprachwissenscha ft

(Indogermanische — Semitische — Chinesische Sprachen —
Ägyptologie — Assyriologie).

BRUGMANN, Die Demonstrativpronomina der indogermanischen
Sprachen. Eine bedentungsgeschichtliehe Untersuchung. M. 5.

—

DELITZSCH, Das babylonische Weltschöpfungsepos. if. 8.—
GELZER, Die Genesis d. byzant. Themenverfass.' Mit 1 Karte, if. 4.40
HERTEL, Über das Tanträkhyäyika, die kasmlrische Rezension

des Pancatantra. Mit dem Texte der Handschrift Deec. Coli.

Vm. 145. if 8.-
HULTSCH, Die Elemente der ägypt. Teilungsreehnung. I. Abh.

(Statt if. 8.—) if. 4.—
PEDERSEN, Albanes. Texte mit Glossar. (Statt if. 8.—) M. 4.—
SIEVERS, Metrische Studien I. Studien zur hebräischen Metrik.

I. Teil: Untersuchungen. M. 12.—
, n. Teil: Textproben. H. 6.—
, II. Die hebräische Genesis. L Teil: Texte. J/. 5.60

II. Teil: Z. Quelienscheidung u. Textkritik, il. 8.20

SOCIN und STUMME, Der arabische Dialekt der Honwära des

Wäd Sfis in Marokko. (Statt if. 8.—) M. *.—

WINDISCH, Marä und Buddha. (Statt if. 12.-) if. 6.-

Oeographie.

RATZEL, Der Staat und sein Boden geographisch l»etraehtet. Mit

RÜGE, Topographische Studien zu den j)ortugie8ischen Entdeckun-

gen an den Küsten Afrikas. L Mit 1 TafeL M. 3.f.o

Leipzig. B. G. Teubner.
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^n ber ,&etbex((!lfen ^errafl$i^nni>Cunit ä'i Sretburg im JBrciSgou i)'t eric^tencn unb tann butd) alle 33urf)-

f]nnbtungcn licjogeii luctbcn:

(^atfiteitt, S5v S. J., ^ie ^runb Begriffe bes ^trafret^fs. föne rccf)t§p{)tiüfopi)i)rf)e £tubie

H» (vm u. 172) M2.—
SJicfjt nur für ^itriflcn unb ^oUtifer, fünbcrn für alte ©clnlbetcu ift bie f)icr gebotene ctugcf)enbe

orieutierenbe tSj^atafteriftif ber üerfd^iebeneu auf bem öcbicte bcg (3trafrecf)t§ um bie §err[d)aft ringenbcn
3d)utcu Don ^ö^Wn Sutercffc.

3. @. eotta'ft^e S3u(^^anblun8 %ai^U Qtüitmt unb IBerlin

Soeben erfc^ienen:

^anbbuvJi ber

üon

mtfreb fOlatfr^att

Grfter iBanb

9?acE) ber üierten 3luflagc be§ englifrf)en Originale ntit

®enef)migung be§ Serfafferg überfel^t Don

Omoo iSp^vaim unb 'Hxittut SrtJj

9J?it ciueni öclcituiort üon iJujd ^vcittdllO

@e{)eftet SR. 13.-. ^n Scinenbanb SK. 13.50.
Sn ^albfransBanb SR. 14.—

5)a8 ^crporragcnbe 33ucb beS berühmten cnglifcftcn ©clc^rten

bietet in beunmbernSiDcttem SJJajJe bie 3Jerciniflung ber (Sr-

gebniffe mobcrner, eigener luie ftember, <s-orfcf)ung mit
ben Sef)tcn ber großen SJationalöfonomcn ber iUr«
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^s»®sa© Ucriag Dott B* 6*Ccubncr in Ccipzid* ©^3*^®»©^

D a$ lUiftelmeergebiet. Uon

Prof. Dr. Jllfred Pbilippson.
Seine geogr. u. kulturelle Eigenart, mit 9 Jiguren im Cext,

13 Ansichten und 10 Karten auf 15 Cafein. 6r. $. Geb. 6 mk.,

„S)o§ oorliegenbe SSerf eignet ftd^ üoräügtid^, um einem

weiten 5ireifc aügemein ©cbilbeter eine 23or[teUung üon bem
gu geben, maS ©eogrop^ie l^eute ift, nomentIi(^ aber ber

ftetig iüO(^fenben 3^^! ^^^ S3efu(^er be§ 2)JitteImeergebiete§

ein tieferes SßerftänbniS für ba§, tvaä fie fe'^cn, gu erft^Iie^en.

Seber foüte fic^ baä 33u(f) als (Srgängung feines 9teifef)anb=

bud^S mitne'^men, unb bte S3ibliot^efen unferer 9tunbreife»

bampfer füllten eS in mef)reren ©jemplaren enthalten

9Iud^ bem ^iftorifer, bem Sultur^iftorifer, bem ©ogiologen

bringt baä Suc^ bebeutenben ®eminn. ... ®ic Silber fmb

oorjüglic^ gewählt unb gut ouSgefü^rt, bic harten fe^r flare

3Jeranfc^ouli(^ungen beS SefteS."

(^rof. Dr. 21). gifd^er in ber Seutfd^en ^iteroturgettung.)

„ÜJlöge boS liebenSraürbige, öon jebem unnötigen miffen»

fd^aftlid^en SBaQaft freie unb babei bod^ bur^ unb burd^

miffenfd^oftlid^e fleine SSerf oon allen benjentgen gelefen

werben, bie eine Steife noc^ irgenb einem ber 2Rtttelmeer=

länber angutreten beabftd^tigen , bamit fie einen über bie

(Singellieiten ^tnauSgefienben , walir^aft geograp^ifd^en Über»

blicE gcroinnen; fte werben bann imftanbe fein, bie gaf)l»

retten (Singelerfd^einungen öon Ijö^eren ©eftdjtSpunften auS

gu betrad^ten unb mit wirfli^em SJerftänbniS bem @e»

famtbilbe einguorbnen tjerfte'^en.

(Stnnalen ber ^^brograp^ie unb SJiarttimen aJJcteorologie.)

Dk natur in der Kunst. Uon

Prof. Dr. T. Rosen, fj^ s^
mit über 100 Abbildungen, üorncbm geb. 12 mk. » >*

„(SS ift ber crfte, mit gureic^enben SJZitteln unternommene
Sßerfue^, boS SBerf)ältniS ber Sünftler gur 9?atur für einige

§auptepoc^en ber Sfffalerei in fac^li(^em (Eingeben auf bie

eingig ma^gebenben ©ofumente, bie Äunftmerfe, erfd^öpfenb

bargufteHen. . . . 9tofen fdjreibt nid)t blo^ für ben !unft»

^iftorifd^en ^adjmann, fonbern er forbert ben gebilbeten

!^cfer gu einem @ange burc^ bie ©ef^id^te ber SJialerei auf,

bei bem er i^m mand^e überrafc^cnbe , neue ^erfjjeftioen

unb mannen tieferen (äinblicf gu eröffnen meiß.

(ißreSlauer 3eitung.)

B
itntnelsbild und iUeltan«

scbauung int (üandel der

Zeiten. Uon Prof. Croel$-£und. Autorisierte

Übersetzung v. C. Blöd). s»s»s»s»s»
2. üufl. In Ceinw. gesd)mad<v. geb. 5 mk. >» # »» »

„(SS ift ©d^njung unb Särme in ber ©arficUung,
unb man ift crfiaunt über bie glücflic^e ^ü^nbeit fo

öieter Söenbungen, um fo me^^r, als boS fo eigenortig @e=

fagte bod) ben Sinbrud beS mü^eloS ©efunbenen unb gang

natürlich SluSgebrücften ma^t. 2Jian ftebt, ba^ ber gelel)rte

SSerfaffer ftart unb warm empfinbet unb anfd^auenb

•^ (C. SßetfeenfelS i. b. SSJoc^enWrift für Hafftfc^e «Philologie.)

nrbeit und Rhythmus. Uon
Prof. Dr. Karl Bücher. £^

Dritte, stark vermebrte Auflage. Gebeftet 7 mk., gesd)mad{'

voll gebunden $ mark. » <» »» #»» -» #» <» <» ^
„S)ie übrige ©emeinbe attgemein ©ebilbeter, welche nid^t

bloß bicfe ober jene (Singef^eit ber in ber 93üd^erfd)en Slrbeit

enthaltenen miffenfd^oftlic^en ©rrungenfc^aftcn intereffiert,

fonbern bie fid^ für bie ®efamtl)eit beS felbftänbigen
unb roeitgreifenben ÜberblicfS über ben tiielt)er=

fc^lungenen3ufommen^ang öon SIrbeit unb 9tbt)t^»

muS aufridE)tig freuen barf, wirb meines (Srai^tenS

bem bemäbrten ?^orfc^er audt) bafür befonberS ban!bar fein,

ba^ er ibr einen mertooHen S3eitrog gu einer ?c^re geliefert

iiat, weld^e bie ebelften Oenüffe in unferm armen 9Wenf(^en»

leben oermittelt, nämlid^ gur Sel)rc öon ber benfenben
S3eobadt)tung, nid^t bloß melterfdiütternber ©r«
eigniffe, fonbern oud^ alltäglicher, auf ©d^ritt
unb Sritt unS bcgegnenber ©efd^e^niffe." --
» «» «» «^ (®. ö. Wat)x in ber Seilage gur Slllg. 3tg.)

Die Renaissance in Tlorenz

und Kom. Uon €. Brandig
Professor an der Universität ßöttingen.

Zweite Auflage. Geb. 5 mk., gesd)niackv. geb. 6 mk.

„2Bir lja6en ein gang öortreffli^eS S3u(^ öor uns, bas,

mit löeifer Öfonomie ben reichen ©toff be^errfc^enb, Jüeiteren

Äreifen ber ©ebilbeten, bie baS SSebürfniS emppnben, bie

unfierblic^e Äunfl ber itolienifc^en Sienaiffance im ßufQmmen»
^Qug mit ber S^itgefc^ic^te, öon ber fie obödngig ifi, gu be»

greifen, nur lebhaft empfohlen werben fann." (Söln. ßeitung.)

„3m engten 9iaum jleQt fi^ bie gewaltigfle 3f't bar,

mit einer Sraft unb (Sebrungenbeit. ©c^ön^eit unb Äürge

be« ?lu8brudf8, bie tlafftf(^ ift." (2)ie Station. 1900. 5«r. 34.)

„SranbiS S3ud§ bietet öor allem i^öd^fi lebenbige

©c^ilberungen ber fü^renbcn ^erfönlic^feiten; bie ©teile

über 3Ki(^elangolo gehört gum SSefien barin unb geigt am
ftärfften öoEeS 5Dtitempfinben unb tiefeS (Sinbringen."

(§iftorif(^e 3eitf(^rift.)

a$ moderne Ttaliem Uon

Pietro Or$i* m fj^ m
0esd)id)te der letzten 150 Jabre. übersetzt

von J. Goetz. Gebeftet 5 mk. 60 Pfg., vorncbm geb.

„ . . . ©0 ifl benn bie beutfc^e 2luSgabe in jeber SBe>

giel^ung bogu angetan, bem fd^önen Stalten unb feiner @e»

fc^ic^te in ben legten anbertlialb :3<i^t|unberten neue greunbc

gugufü^ren." (Sei^giger 3fitung. 1903, 9tr. 44.)

„3(uf ftreng wiffenfddaftlid^er @runblage ifi ^icr baS

gefamte gebrudt oorliegenbe 2)Zaterial für bic politifc^e

©efc^id^te Italiens in ben legten anbert^alb ^abrliunberten

gu einem organifc^en ®angen öerarbeitet. SaS ©c^lußJapitel

bietet bann in großen SH^^ ^inen Überblidf über bie ^anpu
erfc^einungen auf ben ©ebieten öon Sunft unb SBiffenfc^aft.

®aS gange S3ud^ geic^net ftdl) baburd^ auS, ba% um eine

trodene Slufgä^lung ber 2)üten unb (Sreigniffe gu öermeiben,

in äußerfi gefc^idter SBcife StuSgüge auS politifcb wid)tigen

©ebic^ten, ^ßarlamcntSreben unb ätjnlid^em in bic Sarfteßung

öerflod)ten ftnb. (£in anberer SSorgug DrftS ift ber, boß er

eine cinfeitige 5ßarteinal^mc gu öermeiben unb ben politifc^en

Qbeen unb S3eftrebungen äRagginiS, SaöourS, ©aribalbiS,

SriSpiS u. a. gleid^mäßig geregt gu werben fuc^t."

(S)eutf(^e iJiteroturgeitung.)

D
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Referate.

Hans Droysen [Prof. Dr.], Beiträge zu einer
Bibliographie der prosaischen Schriften
Friedrichs des Grofsen. [Wissenschaftliche

Beilage zum Jahresbericht des Königstädtischen Gym-
nasiums zu Berlin. Ostern 1904 und 1905.] Berlin,

Weidmann, 1904; 1905. 24; 32 S. 4°. Je M. 1.

Wie wenig die akademische Ausgabe der

Werke des grofsen Königs von Preufs kritischen

Anforderungen genügt, ist in' letzter Zeit gar

oft und von verschiedenen Forschern dargelegt

worden, unter anderen auch bereits mehrmals
von dem Verfasser dieser Beiträge. Ich er-

innere nur an seine Aufsätze: »Die Entstehung
der Memoires pour servir ä l'histoire de la

maison de Brandebourg« und »Zur Würdigung
des Textes in den CEuvres de Frederic le Grand
VI« (beide in den letzten Bänden der Forschun-
gen zur Brandenburgisch-Preufsischen Geschichte).

In den vorliegenden »Beiträgen« gibt Hans
Droysen nun viel mehr als blofse Beiträge, er

gibt eine bibliographische Grundlage für eine

kritische Ausgabe, indem er zusammenstellt, was
sich über den Verbleib der Originalhandschriften
und Originalausgaben sämtlicher prosaischer
Schriften hat ermitteln lassen, vor allem in

unseren beiden Archiven, im Hohenzollern-
Museum und in der Königlichen Hausbibliothek.
Er schliefst sich zum Teil an das »Verzeichnis
sämtlicher Ausgaben und Übersetzungen s in den
»Miscellaneen zur Geschichte Friedrichs des
Grofsen« (1878) an (das im Haus -Archiv und
in der Haus-Bibliothek handschriftlich weiter ge-
führt wird und bereits beträchtlich vermehrt ist),

beschränkt sich aber andrerseits auf die ersten

Drucke und geht, was das wichtigste ist, beson-

ders auf die Handschriften ein, die bis jetzt über-

haupt noch nicht zusammengestellt waren. Frei-

lich bleibt die Stelle für diese oft leer, da

bekanntlich so vieles verloren ist — (meine

Hoffnungen, im British Museum oder im Record

Office etwas wieder zu finden, haben sich im

vorigen Jahre, mit geringen .Ausnahmen, als

trügerisch erwiesen; es ist immer noch möglich,

dafs manches in englischem Privatbesitz ver-

borgen ist) — aber der Verf. hat sich ein

grofses Verdienst dadurch erworben, dafs er

wenigstens das zusammenstellt, was vorhanden

ist und im übrigen auf die Lücken aufmerksam
macht.

Er tut mehr noch als dies: er stellt aus

gedrucktem und ungedrucktem Material alles zu-

sammen, was über die Entstehungszeit und den

Druck jeder einzelnen Schrift irgend welches

Licht verbreitet. Hierzu haben neben der

Korrespondenz in den CEuvres und der Politischen

Korrespondenz besonders reichhaltige Ausbeute

geliefert die Schatullrechnungen, die Dr. zum
ersten Male zur Bestimmung der Entstehungszeit

und des Druckes heranzieht. (Siehe hierüber

auch Hans Droysen, Friedrichs des Grofsen

Druckerei im Berliner Schlosse, HohenzoUera-

Jahrbuch 1904, S. 83.)

Anhänge bringen ein interessantes Fragment

der ersten Niederschrift des Eloge de Voltaire.

einen bis jetzt ganz unbekannt gebliebenen Avant-

propos der Histoire de tnon temps von 1742 aus

der Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg,

und aus derselben Quelle einige Fragmente des

genannten Werkes.

Da die vorliegenden grundlegenden Forschun-

gen Dr.s von niemandem ignoriert werden dürfen,

der sich textkritisch mit den Werken des grofsen

Königs beschäftigt, so hofifen wir, dafs sie nicht
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in den Programmen vergraben bleiben, sondern
bald in Buchform erscheinen mögen, damit sie

auch weiteren Kreisen zugänglich werden.
Berlin. Wilhelm Mangold.

Thorvald Solberg [Register of Copyright in der Kongrefs-
Bibliothek], Copyright in Congress, 1789—1904.
[Copyright Office Bulletin. No. 8.] Washington, Govern-
ment Printing Office, 1905. 468 S. 8°.

Die Gesetzgebung des Urheberrechts in den Vereinig-
ten Staaten, das nach der übereinstimmenden Meinung
aller daran Interessierten durchaus der Revision bedarf,

hat eine mehr als hundertjährige Geschichte hinter sich.

In dieser Zeit sind vom Kongrefs 25 Gesetze, die sich

im ganzen oder zum Teil auf das Urheberrecht beziehen,
angenommen worden. Dazu kommen eine grofse Reihe
von Vorlagen, die niemals Gesetzeskraft erlangt haben;
alles in allem betreffen über 200 Gesetze und Gesetz-
entwürfe das Urheberrecht. Zu einer Reihe von ihnen
sind von Privatleuten, von Geschäfts- und Arbeiterver-

bänden, Lehrern, Universitätsprofessoren, Bibliothekaren
und Vertretern der Presse Petitionen und Denkschriften
eingereicht worden. Ein Verzeichnis dieser gesamten
Gesetze, Entwürfe und übrigen Schriftstücke zum ame-
rikanischen Urheberrecht wird uns in dem obengenann-
ten Bande vorgelegt und damit ein vollständiger chrono-
logischer Bericht über die Tätigkeit des Kongresses auf
diesem Gebiete der Gesetzgebung verbunden. Zur leich-

teren Benutzung ist zum Schlufs ein 80 Seiten um-
fassendes alphabetisches Inhaltsverzeichnis beigegeben.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Theodor Mommsens Bibliothek ist von einer

Dame, die zunächst nicht genannt werden will, erwor-

ben und dem Akademischen Kunstmuseum der Univ.
Bonn als Geschenk überwiesen worden.

Geselischaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Bayr. Akad. d. Wissenschaften.

Mai -Sitzung.

In der Histor. Kl. machte Hr. Grauert eine für

die Sitzungsberichte bestimmte Mitteüung: Über die

Kaisergräber im Dome zu Speyer. Schon gegen Ende
1903 machte Hofrat Prof. Dr. Ludwig Pastor, Direktor

des K. K. Österreich. Histor. Instituts in Rom, brieflich

aufmerksam auf eine von ihm in früheren Jahren ein-

gesehene Handschrift einer italienischen Bibliothek aus
dem 17. Jahrb., die Notizen über die Kaisergräber und
eine Federzeichnung der Gräber- bezw. Grabmonumenten-
anlage aus der Zeit vor der Zerstörung durch die Fran-

zosen enthalte. Erst zu Anfang d. J. 1905 war es ihm
möglich, die Signatur der Handschrift genau anzugeben.
Auf Grund dieses Nachweises konnte Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Kehr, Direktor des Kgl. Preufs. Instituts in Rom,
eine Photographie der Federzeichnung beschaffen. Gr.

legte die Photographie der Federzeichnung vor und ver-

glich sie mit der einzig bekannten Abbildung in S. v.

Birkens Ausgabe des Spiegels der Ehren des Erzhauses
Österreich von Job. Jakob Fugger. — Hr. Doeberl
hielt einen für die Denkschriften bestimmten Vortrag:

Bayern und die Gründung des deutschen Bundes auf

dem Wiener Kongrefs auf Grund der bayrischen Staats-

akten. Zunächst zeigte er, wie die Rheinbundstaaten

auf den Trümmern des römisch -deutschen Reiches ihre

Souveränität aufrichteten und sich auf diesem Fufse

in gewissem Sinne neu etablierten. Diese Souveränität

suchte man mit der ganzen Zähigkeit, mit der man an

einem neu erworbenen, in Kämpfen und Gefahren er-

rungenen Gute festzuhalten pflegt, aus dem Schiffbruch

des Napoleonischen Welreiches zu retten. Man glaubte

sich in Bayern dazu berechtigt, weil die gegen Frank-

reich verbündeten Grofsmächte die bayrische Souveränität

ausdrücklich verbürgt hatten. Man glaubte sich mora-
lisch dazu verpflichtet aus Besorgnis vor der Wieder-
kehr der Zustände des alten Reiches. Man wurde hierin

bestärkt durch die Verblassung des deutschen Gedankens
schon vor dem Wiener Kongrefs, in der Theorie wie in

der Praxis, durch den Mangel eines lebensfähigen Pro-
gramms, durch den Rückhalt, den man von dem Leiter

der Versammlung erwartete, durch den Dualismus zwischen
Österreich und Preufsen. Das Ideal Montgelas' war eine
rein militärische Allianz zwischen den ersten Mächten
Europas und den gröfseren Staaten Deutschlands zur
gegenseitigen Garantie ihres Besitzstandes und der da-

zwischen liegenden Kleinstaaten. Sollte sich aber der
Gedanke einer Einigung Deutschlands nicht zurück-
weisen lassen, so wollte er einen lockeren Staatenbund
zu rein militärischen Zwecken, einen Staatenbund, der
den Einzelstaaten weder ihre selbständige auswärtige
Politik noch ihre Souveränität im Innern verkürzen
sollte. Dieses Programm fand die Zustimmung des Kö-
nigs, des Vertreters Bayerns auf dem Wiener Kongrefs
Fürsten Wrede und zweifellos auch der Mehrheit der
bayrischen Bevölkerung. Kronprinz Ludwig, der in der
deutschen Frage weiter entgegenkommen wollte, war
ohne Einflufs. Trotzdem war das erste Ergebnis der
Wiener Verhandlungen, die sog. 12 Artikel, im Vergleich
zur späteren Bundesakte nicht ungünstig. Ihrer Bedeu-
tung entsprach auch der Widerstand, den sie bei den
Mittelstaaten, insbesondere bei Bayern fanden. Aber
die Entente zwischen Österreich und Preufsen, der sie

entstammten, war nur eine Episode, der sächsisch-polni-

sche Konflikt zerstörte sie. In dieser Krisis legte Oester-

reich der bayrischen Regierung ein Projekt vor zur Grün-
dung eines deutschen Bundes mit Ausschlufs Preufsens
und unter Beschränkung der Zuständigkeit dieses Bundes
zugunsten der Einzelstaaten. Montgelas erklärte schon
am 27. Dezember 1814, dafs sein Ideal zwar nach wie
vor eine einfache Allianz wäre, dafs er aber der allge-

meinen Bewegung der Geister sich nicht widersetzen
wolle und das neue Projekt im Prinzip billige. Zwar
verlor der sächsisch - polnische Konflikt in den nächsten
Tagen an Schärfe, und man sah von einer weiteren Ver-

handlung des österreichischen (von Bayern zugunsten
seiner Souveränität noch weiter modifizierten) Projektes

ab. Aber der sächsisch -polnische Konflikt bedeutete

nicht blofs einen Zeitverlust wie die spätere Kaiser-

agitation des Freiherrn vom Stein, sondern auch einen

dauernden Rückgang in der deutschen Frage; das Ver-

trauen zwischen Österreich und Preufsen blieb ein für

allemal erschüttert, die Mittelstaaten aber hatten ihr Selbst-

vertrauen zurückgewonnen. Auf die Nachricht von der

Landung Napoleons tauchte in dem Gedankenaustausch
zwischen Württemberg und Bayern sogar das Projekt

eines Bundes des reinen oder dritten Deutschlands zur

Sicherung der Souveränität gegen Österreich und Preufsen

auf. Zwar wird diesem Projekt von Bayern zunächst

keine praktische Folge gegeben , aber nur weil man
Württemberg nicht traute, und weil man jetzt die ganze
deutsche Frage vertagt wissen wollte. Als dann die

Haltung der Kleinstaaten und der öffentlichen Meinung
die Fortsetzung der Verfassungsberatungen erzwang,

wies die bayrische Regierung den neu revidierten preufsi-

schen Entwurf zurück und wollte nur mehr ein Allianzver-

hältnis zu äufserer Verteidigung. Auch den österreichi-

schen Gegenentwurf von der Hand Wessenbergs erklärte

sie für unannehmbar. Man fügte sich zwar jetzt wieder

in den Gedanken eines Bundes, aber man wollte diesen

Bund streng nach den Grundsätzen einer völkerrecht-

Uchen Föderation abgefafst und darin namentlich nichts

aufgenommen wissen, 'was in die innere Landesverfassung

und Landesverwaltung einschlage. Österreich, das aus

politischen wie militärischen Gründen auf den Beitritt

Bayerns das gröfste Gewicht legte, hat zuletzt bewirkt,

dafs aus der Bundesakte im wesentlichen all das ge-

strichen wurde, was in München Anstofs erregte. Aber

auch so wäre Bayern dem Bunde am liebsten fern ge-
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blieben. Der Eintritt geschah aus Besorgnis vor einer

Isolierung und aus Scheu vor der öß'entlichen Meinung
Deutschlands.

Personalchronik.

Der Oberbibliothekar der Biblioteca nazionale cen-

trale in Florenz Desiderio Chile vi ist, 70 J. alt, ge-

storben.
Nea erschienene Werke.

W. Hertz, Gesammelte Abhandlungen. Hgb. von
Fr. von der Leyen. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta

Nachf. M. 10.

Joh. Franke, Der Leihbetrieb der öffentlichen Biblio-

theken und das geltende Recht. Berlin, Franz Vahlen.

M. 1,50.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

130. Ph. M. Halm, Die Neuerwerbungen des Bayri-

schen Nationalmuseums. — A. Beetschen, Grillparzer

als Kunstgaleriebesucher. — 131. H. Cornelius, An-
sprache gehalten bei der Schillerfeier der Münchener
Studentenschaft. — H. Benzmann, Fiona Macleod eine

keltische Dichterin. — 0., Das Todesjahr des hl. Boni-
fazius. — 132. K. Schaefer, Die neuen Urheberrechts-
beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und Ame-
rika. — 132/133. W. Stieda, Beiträge zur Geschichte
der Porzellanindustrie. — 133. K. Hirsch, Internationale

Lehren zur Frage der Kartellgesetzgebung. — R. Woer-
ner, Goethe über seine dramatischen Schriften. — 134.
G. Diez, Abhandlungen von Karl Chr. Planck. — R.

Kraufs, Münchener Bühne und Literatur im 18. Jahr-
hundert. — J. Popp, Die Münchener Plastik in der
Wende vom Mittelalter zur Renaissance (von B. Riehl).

Österreichische Rundschau. 8. Juni. E. M. Kron-
feld, Jacquin. — G. Witkowski, Goethes i Ewiger
Jude«. — E. v. Wertheimer, Karls X. Exil in Österr-
reich (1832—1836).

The Westminster Review. June. N. A. Thomp-
son, Education at our public schools. — G. Tro-
bridge, The decay of morals. — F. R. East, Future
distribution of population. — M. Blair, The Scotch
Church and the results of the sustention fund system.— E. Anthony, Mr. Andrew Carnegie and the re-

union of the Enghsh-speaking race. — J. M. Atten-
borough, George Sandys: poet and traveller. — The
Problem of Black and White in South Africa. — W.
Johnson, The illusion of freedom. — G. E. Boxall,
The Negro in America. — Priscilla E. Moulder, The
Coming race and moral depravity. — W. J. Holland,
The Story of the Diplodocus.

Mercure de France. 1. Juin. L. de la Laurencie,
La musique et la psychologie. — L. Thomas, La ma-
ladie et la mort de Maupassant. — J. de Ganltier,
Une signification nouvelle de l'idee d'evolution. — Ch.
.Morice, Les Salons de la Societe Nationale et des Ar-
tistes Fran9ais. — A. Erlande, Jolie personne (fin).

La Revue de Paris. 1. Juin. F. Van d crem, La
victime. — F. deLamenais, Lettres ä Madame Yeme-
niz. II. — M. Leroy, L'education du magistrat. — W.
Meyer-Förster, Jeunesse de prince. IL — V. Henry,
Une religion athee: le Jainisme. — J. Rambaud, L'emi-
gration italienne. I. — M. Hamel, Les Salons de 1905.— V. Berard, Les Transpyreneens.

La Espana moderna. 1. Junio. J. Cascales y
Mufioz, Francisco de Zurbarän y la Exposiciön de sus
cuadros. — A. Pages, La nueva perforaciön de los
Alpes. — M. Hume, Influencia espafiola sobre la Lite-
ratura inglesa. IV. — J. Hogge Fort y F. V. Dwels-
hauvers-Dery, La Espana nueva. — J. Cejador,
El imperfecto y el futuro de subjuntivo en el Quijote.— N. J. de Lifiän y Heredia. — E. Benot, La süaba.

Bulletin du Bibliophile. 15 Mai. F. Lac he vre,
Estienne Durand, poete ordinaire de Marie de Medicis
(1585—1618). — H.Martin, Les Miniaturistes ä l'Ex-

position des »Primitifs fran9ais«. — F. .Meunic, Biblio-

graphie de quelques almanachs illustres des XVIII^ et

XIX^ siccles (suite).

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Eugen Huhn [Pfarrer in Heilingen bei Orlamünde],

Hilfsbuch zum Verständnis der Bibel.
LH.: Die Bibel als Ganzes. Nainen und Umfang,
Sammlung, Textgestalt, Handschriften und Übersetzun-

gen der Bibel, biblische Archäologie, israelitisch-

jüdische Geschichte bis zum Barkochba- Aufstande

135 nach Chr. H.H.: Das Alte Testament. Nach
Inhalt und Entstehung. IIL H.: Das Neue Testa-

ment. Nach Inhalt und Entstehung. Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. VIII u. 132;

VII u. 132; IV u. 176 S. 8». M. 0,80; 0,80; 1.

Es ist der wissenschaftlichen Theologie lange

genug, und nicht ohne alle Berechtigung, zum
Vorwurf gemacht worden, dafs sie es verab-

säumt habe, den Zusammenhang mit den Bedürf-

nissen wissensdurstiger Laienkreise zu wahren,

um ihnen die Bekanntschaft mit dem Stande

ihrer mehr oder minder gesicherten Forschungs-

ergebnisse in geeigneter Weise zu vermitteln.

Man darf sagen, dafs heute dieser Vorwurf
seine Gültigkeit verloren hat. Auf allen Seiten

regt sich das ernste Streben, aus der über-

legenen Isolierung der Gelehrtenstube heraus-

zutreten, um in weitere Kreise die Erkenntnis

zu tragen, auf deren Grund sich eine moderne
Theologie aufbaut. Von diesem Gesichtspunkte

aus will auch das vorliegende »Hilfsbuch zum
Verständnis der Bibel« von Eugen Huhn ge-

würdigt sein.

Der Verf. hat sich schon durch ein gröfseres

Werk über die messianischen Weissagungen des

israelitisch-jüdischen Volkes bis zu den Targumim
in vorteilhafter Weise über seine Befähigung zu

theologischer Arbeit ausgewiesen. Er hat in den

drei vorliegenden Bändchen in knapper, konziser,

im ersten Teil noch etwas trockener Form viel

wissenswertes Material zusammengetragen, dessen

Benutzung durch ein gutes Namen- und Sach-

register erleichtert wird.

Im ersten Bändchen bespricht er Namen und

Umfang der Bibel, die Sammlung des Kanons,

den Text, die Handschriften und Übersetzungen,

die biblische Archäologie und die israelitisch-

jüdische Geschichte bis zum Barkochba-.Aufstand.

Das zweite Bändchen enthält kurze den Inhalt

und die Entstehungsfragen skizzierende Einleitun-

gen zu den einzelnen Büchern des .\. T.s, und

zwar, was noch besonders anerkennend hervor-

gehoben sein mag, mit Einschlufs der Apo-

kryphen. Band III ist das neutestamentliche

Seitenstück dazu. Die Ergebnisse, denen sich

der Verf. anschliefst, bewegen sich in der Linie

einer fortgeschrittenen kritischen Theologie; für

das N. T. ist öfter Schmiedel, dem auch das
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Ganze gewidmet ist, sein Gewährsmann. Unter
den »Paulinen« hält er blofs Römerbrief, beide
Korintherbriefe, Galater-, Philipper-, I. Thessa-
lonicher- und Philemonbrief für echt. — Seine
Orientierung ist im allgemeinen so zuverlässig,

dafs anzunehmen ist, es möchten die handlichen

Bändchen ihren Weg zum Leserkreis, auf den
sie berechnet sind, nicht verfehlen.

Unebenheiten sind mir hin und wieder auf-

gefallen; z. B. wenn es I, S. 19 heifst: »Eine
Mischung von Althebräisch und Quadrat finden

wir auf der Inschrift vonj 'Arak-el-

Emir — (es handelt sich um die fünf Buch-
staben rT'2'i", von denen das i' das altsemitische,

"I das der Quadratschrift ist, während 2, ', n den
aramäischen Charakter aus der persischen Zeit

tragen) — , I, S. 39 dagegen: »Dafs die Juden
auf einem und demselben schriftlichen Denkmale
neben dem Althebräischen die Quadratschrift

angewandt hätten, dafür haben wir keine Be-

weise.« Oder I, S. 91: »Musik für sich allein

war bei den Israeliten nicht Sitte. Sie stand in

innigster Verbindung mit Gesang und Tanz.«
F'ragezeichen hätte ich natürlich auch sonst zu

machen, z. B, zur Deutung von Num. 24, 17

(II, S. 4). Ist III. Esr. ein »unhistorisches« Buch
(II, S. 90 A.)? I, S. 41, Z. 16 v.o. 1. 1551 st.

1651.

Basel. Alfred Bertholet.

Die Wittenberger Artikel von 1536 (Artickel

der cristlichen Lahr, von welchen die Legatten aus

Engelland mit dem Herrn Doctor Martino gehandelt

Anno 1536). Lateinisch und deutsch zum ersten

Male herausgegeben von Georg Mentz [aord.

Prof. f. Gesch. an der Univ. Jena]. [Quellen-
schriften zur Geschichte des Protestantis-
mus, zum Gebrauch in akademischen Übungen mit

mit anderen Fachgenossen hgb. von Joh. Kunze und
C. Stange. 2. Heft] Leipzig, A. Deichert Nachf.

(Georg Böhme), 1905. 79 S. 8». M. 1,60.

Beim Haupttitel vorliegender Schrift wird

niemand recht wissen, was eigentlich sich dar-

unter verbirgt; und auch der in Klammern da-

neben gegebene Originaltitel wird zunächst man-
chem dunkel bleiben, denn die Vorgänge, die

den hier veröffentlichten »Artikeln« zugrunde

liegen, sind, als minder wichtig und vermeintlich

ganz resultatlos verlaufen, teils vergessen, teils

werden sie gerade durch unsere Publikation erst

geklärt. Es handelt sich um das Ergebnis der

Verhandlungen, die Gesandte des Königs Hein-

richs VIII. von England von Januar bis März

1536 mit Wittenberger Theologen — der Herr

Herausgeber wird recht haben, wenn er vor

allem an Melanchthon denkt, obgleich Luther in

der Überschrift der »Artikel« genannt wird —
gepflogen haben, um wo möglich ein Bündnis

mit den deutschen Protestanten einzuleiten.

Dieses eigentliche Ziel ist nicht .erreicht

worden; dennoch liegt eben in unsern »Artikeln«

ein nicht unwichtiges Resultat jener Verhand-

lungen vor, und man darf den Herrn Heraus-

geber beglückwünschen, dafs er sie wieder ent-

deckt, und ihm danken, dafs er sie uns zugäng-

lich gemacht hat. Ihre Hauptbedeutung liegt

darin, dafs sie die Symbolbildung der englischen

Kirche bis zu den 39 Artikeln der Elisabeth hin

beeinflufst haben. Sie verraten uns, auf welchem

Wege die Verwandtschaft der Augustana und

der Apologie — denn diese finden wir in den

»Artikeln« vielfach wieder — mit den englischen

Symbolen zustande gekommen ist. Mentz hat

die wörtlichen Übereinstimmungen unter dem
Text notiert bezw. durch den Druck kenntlich

gemacht, ohne indessen vollständig sein zu wollen

;

doch scheint er hinsichtlich des Einflusses unserer

»Artikel« auf die 39 der Elisabeth alle erkenn-

baren Nachwirkungen aufgezeigt zu haben; ich

habe hier nachgeprüft und könnte höchstens noch

darauf hinweisen, dafs auf S. 20, Z. 18 f. und

36, Z. 24 f. unserer Ausgabe vielleicht Stellen aus

dem IX. der 39 Artikel zurückgehen (vgl. »ori-

ginal sin . . . is the fault and corruption of the

nature of everyman, that naturally is ingendered

of the offspring of Adam« und »concupiscence

and lust hath of itself the nature of sin«). Zu

S. 30, Z. 21 flf. wäre noch auf die Apologie (bei

Müller, 6. Aufl. [1886], S. 96, Z. 51 f.) hinzu-

weisen.

Eine fernere Bedeutung der »Artikel« sieht

M. darin, dafs sie uns zeigen, bis zu welchen

Zugeständnissen die Wittenberger Theologen

sich herbeiliefsen, um ein Land wie England zu

gewinnen (S. 11). Seinen Hinweisen auf die

Ausführungen über die guten Werke und die

Klöster ist aber entgegenzuhalten, dafs hinsicht-

lich der Auffassung des Abendmahls die »Artikel«

doch durchaus die strenge Haltung bewahren

(S. 48, Z. 1 5 ff.). Interessant ist auch die in den

»Artikeln« getroffene Auswahl der Lehrpunkte,

über die eine tabellarische Übersicht vielleicht

manchem erwünscht gewesen wäre; manche wich-

tige Stücke finden keine ausgesprochene Berück-

sichtigung: so fehlt vor allem ein Artikel über

die Kirche; über den freien Willen mag man im

2. Artikel (Von der Erbsünde) gehandelt sehen;

aber auch die prädestinatianische Frage, die in

den 39 Artikeln wenigstens eine bedeutsame

Stelle findet, ist nirgends erwähnt.

Die Artikel sind lateinisch und deutsch über-

liefert. M. stellt die Fassungen in Kolumnen neben-

einander. Dabei hätten die zusammengehörigen

Partien sich vielleicht noch besser gerade einander

gegenüberstellen lassen; oft (z. B. S. 46 ff.) macht

die Inkongruenz der Texte sich recht fühlbar. Die

Ergänzungen aus Jenkins, The remains of Thomas

Cranmer auf S. 76, die zu S. 78 und 79 gehören,

wären wohl besser zu diesen in Anmerkung ge-

stellt worden. Bei dem Zitat aus Gregor von

Nazianz (S. 70, Z, 32 ff.) scheint mir an eine Stelle
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aus dem Aoyoc, imoXoyr^Tcxog ir,g elg rov IIcvzov

ifivyrig i'vexev (bei Migne, Patr. Gr. in Bd.

XXXV), etwa an Kap. 49 ff. gedacht zu sein.

Der berühmte Ausspruch Gregors d. Gr., dafs

die Bilder die Bibel der Armen seien, findet sich

in dem Brief an den Bischof Serenus von Mar-

seille; sie scheint mir unter den von M. aus

Migne angeführten Zitaten (S. 79 Anm. 1) sich

nicht zu befinden.

Erichsburg b. Markoldendorf (Hann.).

Ferdinand Cohrs.

Karl Hell [aord. Prof. f. Kirchengesch an der Univ.

Tübingen], Die geistlichen Übungen des
Ignatius von Loyola. Eine psychologische

Studie. [Sammlung gemeinverständlicher V^or-

träge und Schriften aus dem Gebiet der
Theologie und Religionsgeschichte. 41.] Tübin-

gen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. 35 S. 8".

M. 0,60.

Ein kleines sehr dankenswertes Schriftchen.

Es gibt dem protestantischen Leser eine an-

schauliche Vorstellung von den berühmten Exer-

citia spiritualia, womit der Gründer der Gesell-

schaft Jesu zunächst die Seelen seiner Jünger,

zuletzt den religiösen Geist des Katholizismus

überhaupt geformt hat; es zeigt zugleich mit

feinem psychologischen Verständnis und unbe-

fangener Würdigung, worauf ihre Fähigkeit be-

ruht, Kräfte religiös-sittlicher Natur zu erzeugen.

Die Übungen sind ganz aus dem Charakter

des Ignatius geboren: er war nicht eine reich

oder genial begabte Natur, aber ein höchst

energischer Wille, ausgestattet mit der Kraft

suggestiver Wirkung, wie sie von solchen Per-

sönlichkeiten ausgeht. Die Exerzitien sind nicht

ein Andachtsbuch im gewöhnlichen Sinne, das
leise religiöse Gefühlstöne anschlägt und beim
Leser zum Miterklingen bringt, sondern wirklich,

wie der Name sagt, eine Art geistlichen Exer-
zierreglements: durch vier Wochen hindurch
täglich fünf einstündige Übungen, Ort und Zeit,

Körperhaltung und Vorstellungsbewegung bis ins

kleinste vorgeschrieben, von Anfang an fest und
klar auf das Ziel gerichtet: Loslösung der Be-
gierde vom Diesseits, Indifferenz gegen die

Welt und ihre Güter, vollkommene Hingebung
an das Jenseitige, heroische WiUensbestimmung,
Gott allein, Christus und seiner Kirche zu dienen,
mit Autopferung aller eigensüchtigen Regungen,
bis zu dem Entschlufs: Armut und Schmach
selbst dann zu wählen, wenn es für die Ehre
Gottes gleichgültig wäre, nur um Christo ähn-
licher zu werden.

Der Verf. zeigt vortrefflich, mit wie voll-

endeter Kraft und Kunst der Seelenleitung diese
Übungen ausgedacht und angeordnet sind. Vor
allem sind sie auf die Grundtatsache des Seelen-
lebens aufgebaut, dafs starke Gefühlswirkungen
und dauernde Willensbestimmungen nur durch
konkret anschauliche Motive ausgelöst werden;

den Übenden mit der Einbildungskraft einheimisch

machen in der Welt des Jenseitigen, so dafs

die Motive von daher die Motive aus der sinn-

lich anschaulichen Welt überwiegen, darauf sind

mit höchster Anspannung die Übungen gerichtet.

Vom Himmel durch die Welt zur Hölle, oder

also umgekehrt, von der Hölle durch die Welt
zum Himmel führen sie den dem Kommando ge-

horchenden: Sünde und Hölle der Gegenstand

der »Meditationen« der ersten Woche, jede be-

ginnend mit der »Vergegenwärtigung des Ortes«,

der sinnlich^konkreten Vorstellung der Situation,

jede mit dringlicher Applikation auf das eigene

Selbst. Dann folgt in der zweiten Woche die

Betrachtung des göttlichen Gnadenratschlusses

und die grofse Wahlentscheidung: für Christus

und seine Fahne, gegen den Fürsten dieser

Welt. Die dritte Woche bringt dann die Passion

und die vierte Auferstehung und Himmelfahrt,

alle diese Meditationen mit Retardationen, Ruhe-

pausen, Selbstprüfungen, Gebeten durchwoben.

Ich möchte das Heftchen, das aus einem Vor-

trag hervorgegangen ist, besonders auch den

Gegnern des Ordens zur Beachtung empfehlen;

sie können daraus lernen, worauf das Geheimnis

seiner Kraft zuletzt beruht: nicht auf seiner, wie

der Verf. sagt, »oft überschätzten Klugheit«,

sondern auf der vollendeten Selbstdisziplin, die

er bei den einzelnen erreicht: die Sache allein,

nicht das Selbst, das Selbst des natürlichen

Menschen, die Sache um jeden Preis! Es
gibt nur eine Analogie dazu: die militärische

Erziehung, wo auch aus der äufseren Diszipli-

nierung die innere Disziplin hervorwächst; und

mit demselben Erfolg für das Selbstbewufstsein:

dafs die durch die Disziplin hindurchgegangenen

sich nun freier und kräftiger vorkommen als

zuvor.

Wir können als Protestanten die Gesell-

schaft Jesu nicht lieben, auch nicht alle Katho-

liken tun es; aber es lohnt der Mühe, sie ver-

stehen zu lernen.

Steglitz b. Berlin. Fr. Pauls en.

Hildebrand Höpfl O. S. B. [Prof. f. Exegese am CoUe-
gium Anselmianum (Rom)], Die höhere Bibelkritik.
Studie über die moderne rationalistische Behandlung
der Hl. Schrift. 2. verm. u. verb. Aufl. Paderborn,

Ferdinand Schöningh, 1905. 2 Bl. u. 157 S. 8^

Die Schrift, der, wie der Verf. im neuen Vorwort

bemerkt, von gewisser Seite ^allzu tolerante Richtung«

und »extrem-irenische Gesinnung« gegen die kritischen

Bibelforscher vorgeworfen worden ist, ist bei ihrem ersten

Erscheinen an dieser Stelle (1902, Nr. 21, Sp. 1296—98)

eingehend gewürdigt worden. In der neuen Auflage hat

der Verf. die neueste einschlägige Literatur zum grofsen

Teile verwertet und angeführt, ohne hier Vollständig-

keit zu beabsichtigen. Einige wichtige Punkte hat er,

vor allem um Mifsverständnissen vorzubeugen, teils er-

weitert, teils umgeändert.
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Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Die theolog. Fakult. der Univ. Greifswald hat den
ord. Prof. f. systemat. Theol. an der Univ. Erlangen
Lic. Philipp Bachmann und den Pastor an der St.

Jakobikirche in Hamburg Artur v. Bröcker zu Ehren-
doktoren ernannt.

Der Benefiziat zu St. Peter in München Dr. B. Heigl
hat sich als Privatdoz. f. neutestamentl. Exegese an der
dortigen Univ. habilitiert.

Neu erschienene Werke.

Verhandlungen des II. Internationalen Kongresses
für allgemeine Religionsgeschichte in Basel, 30. August
— 2. September 1904. Basel, Helbing & Lichtenhahn.

M. 8.

H. Steuding, Griechische und römische Mythologie.

3. Aufl. [Sammlung Göschen. 27.J Leipzig, Göschen.
Geb. M. 0,80.

B. Heigl, Verfasser und Adresse des Briefes an die

Hebräer. Freiburg, Herder. M. 5.

G. Karo, Johann Salomo Semler in seiner Bedeu-
tung für die Theologie mit besonderer Berücksichti-

gung seines Streites mit G. E. Lessing. Berlin, C. A.

Schwetschke & Sohn. M. 3.

Zeitschriften.

Das evangelische Deutschland. Juni. Ein neues

Pfingsten für die Kirche. — G. Planitz, Einigungs-

bestrebungen der deutschen Protestanten in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts (Forts.). — Bronisch und
H. Drescher, Ein Gesangbuch für das evangehsche

Deutschland.

Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte. 11,5.

Fr. Roth, Kaspar Huberinus und das Interim in Augs-
burg. — K. Schornbaum, Zur brandenburgisch - nürn-

bergischen Kirchenvisitation 1528. — Th. Kolde, Ein

Ablafsbrief für die Kirche zu Leerstetten ; Zur Geschichte

des Nürnberger Augustinerklosters. — Th. Herrmann,
Ein Brief des Dominikaners Gallus Korn an Wolfgang
Fabricius Capito. — O. Rieder, Kirchengeschichtliches

in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern.

Der Katholik, 85, 4. Die liturgische Verehrung
des hl. Bonifatius, Apostels der Deutschen, in der Diö-

zese Mainz. — F. St oll, Die Lehre des hl. Irenäus von
der Erlösung und Heiligung. — A. Spaldak, Zur ge-

planten Emendation des römischen Breviers.. — J. May,
Die Abstammung der hl. Hildegard.

Revue des Sciences ecclesiastiques. Mai. E. Gri-

selle, Le ton de la predication avant Bourdaloue. VII.

— H. Dehove, La critique kantienne des preuves de

l'existence de Dieu. III. — A. Jeanniard du Dot,
Thomas a Kempis auteur certain de l'Imitation. V.

Philosophie.

Referate.

Karl Christian Friedrich Krause, Vorlesun-

gen über psychische Anthropologie.
Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers

herausgegeben von Paul Hohlfeld [Dr. phil.] und

Aug. Wünsche [Dr. phiL et theol.]. Leipzig,

Dieterich (Theodor Weicher), 1905. VIII u. 290

S, 8". M. 4.

Hermann Freiherr von Leonhardi, Karl
Christian Friedrich Krause als philosophi-

scher Denker gewürdigt. Aus dem philosophischen

Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Paul

Hohlfeld und Aug. Wünsche. (Ais Anhang

zu Krauses Psychischer Anthropologie.) Ebda. S.

291—475. 8». M. 2,40.

Krauses Vorlesungen über psychische Anthro-

pologie sind bereits 1848 von Ahrens (damals

Professor in Brüssel, gest. 1876 als Professor

in Leipzig) herausgegeben worden (Göttingen,

in Kommission der Dieterichschen Buchhandlung),

aber die Anhänger Krauses haben diese Ver-

öffentlichung stets beanstandet, so namentlich

auch H. v. Leonhardi. Infolgedessen haben sich

Hohlfeld und Wünsche entschlossen, jetzt das

Krausesche Vorlesungsheft selbst zugänglich zu

machen.

Krause bietet darin eine empirische Seelen-

lehre, deren Gegenstand lediglich der Mensch
ist, und bezeichnet sie deshalb als »Anthropo-

logische Psychologie« oder auch als »Psychische

Anthropologie«. Sie fordert drei Hauptteile (S. 9):

»Lehre von der individuellen Seele, Lehre von

dem Seelenleben in der Gesellschaft und Lehre
von dem Seelenleben der Einzelnen und der Ge-

sellschaft in Vereinigung«, und zwar ist dabei

in jedem Teile das Seelenleben sowohl rein für

sich selbst als auch im Verhältnisse zu Welt und

zu Gott zu betrachten. Die Ausführungen folgen

der aufgestellten Einteilung nicht genau, sie zer-

fallen nur in die beiden Abschnitte »Vom ein-

zelnen Menschen als Seele und von dem Seelen-

leben des einzelnen Menschen« und »Von dem
Seelenleben der menschlichen Gesellschaft«, und

stellen auch die Beziehungen zu Welt und zu

Gott nur gelegentlich dar. Der Schwerpunkt

des Werkes, bei dessen Charakter als Vorlesungs-

heft man sich oft das erläuternde Wort des Ver-

fassers hinzudenken mufs, liegt in den Ideen des

kürzeren zweiten Teiles, der Psychologie der

Gesellschaft; sie steht in enger Beziehung zu

Krauses »Urbilde der Menschheit« (1811). Hier

zeigt der Philosoph das geschichtlich Gegebene
im Hinblick auf sein Ideal, das dritte Zeitalter

der Menschheit, »in welchem der Staat in Inhalt

und Form völlig vernunftgemäfs und mit allem

Guten, Schönen und Heiligen völlig überein-

stimmend werden« soll.

Aus dem ganzen Werke, dessen Sprache

übrigens noch nicht die eigenartigen Wortbildun-

den der späteren Veröffentlichungen Krauses

zeigt, leuchtet uns dessen edle und fromme

Persönlichkeit entgegen, die bei allen äufseren

Unbilden des Lebens treu an ihrem Ideale

festhielt.

Dies zeigt auch der gehaltvolle, als Anhang

zur Anthropologie herausgegebene Aufsatz Leon-

hardis, der in Kürze zusammenfafst, was dessen

gröfseres Werk »Krauses Leben und Lehre im

Jahre 1830« breiter entwickelt.

Braunschweig. Alex. Wernicke.

f Marian Morawski S. J. [Prof. an der Univ. Krakau],

Abende am Genfer See. Grundzüge einer einheit-

lichen Weltanschauung. Genehmigte Übertragung aus
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dem Polnischen von Jakob Overmans S. J. Frei-

burg i. B., Herder, 1904. VIII u. 258 S. 8». M. 2,20,

geb. 2,80.

In Gesprächsform will der Verf., ohne eine eigent-

liche Apologie zu schreiben, einen kurzen Weg suchen,

auf dem moderne Geister zu den Überzeugungen ge-

langen können, die ihnen not tun. Mit seinen Unter-

rednern bespricht er sich an den Abenden einer Woche
über die religiöse Frage in der Gegenwart, über die

moderne Wissenschaft und die Religion, wobei dem 19.

Jahrhundert vorgeworfen wird, sich in der philosophi-

schen Spekulation wie toll gebärdet zu haben, über Gott

und das Übel, über das Christentum unter den Religionen,

das die absolute göttliche Religion sei, über Christus, Katho-

lizismus und Protestantismus, über katholische Kirche

und Nationalkirche. Sein Ziel ist, nach dem Vorwort des

Übersetzers, 5 weiteren Kreisen das vermitteln helfen,

was nach den offenen Geständnissen Paulsens und Har-

nacks die wissenschaftliche Forschung so heifs und so

vergeblich gesucht hat: 'eine allseitige und vollständig

gesicherte Weltanschauung und eine in notwendigen Ge-

danken befestigte Lebensweisheit'«. Zum Schlufs wird

natürlich, wie ja bei dem Verf. selbstverständlich, die

katholische Kirche für das Reich Gottes auf Erden er-

klärt. Wer nicht ganz zur katholischen Kirche gehöre,

verletze eine Pflicht, die ihm Christus auferlegt habe,

kündige Christus den Gehorsam und zerreifse das geistige

Band, das ihn mit Christus verbinde. Den Protestanten

habe der barmherzige Gott »die Bibel für all die reli-

giösen Seelen gelassen, die ihn aufrichtig suchen, und
die, da sie die andern Mittel, die Christus uns gegeben hat,

nicht mehr besitzen, wenigstens in ihr einige Nahrung
finden, die ihren Glauben stärkt und ihr Herz befriedigt«.

Die NichtChristen bleiben natürlich aufser Betracht.

Notizen und Mittellungen.

Xeo erschienene Werke.

W. Jerusalem, Gedanken und Denker. Wien,
Wilhelm Braumüller. M. 5.

— — , Der kritische Idealismus und die reine Logik.
Ebda. M. 5.

B. Croce, Lineamenti di una Logica come scienza
del concetto puro. Neapel, Druck von Francesco Gian-
nini & Figli.

— — , Ästhetik als Wissenschaft des Ausdrucks und
allgemeine Linguistik. Obs. von K. Federn. Leipzig,
E. A.- Seemann. M. 7.

E. Ciccotti, La filosofia della guerra e la guerra
alla filosofia. Une risposta didascalica al prof. Gae-
tano de Sanctis. Mailand, Societä tipografica editrice

popolare.

G. Glaser, Zeit- und Lebensfragen. 2.-4. (Schi.-)

Lief. Bern, A. Francke.

Zeltichriften.

Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie
und Soziologie. 29, 2. H. Renner, Absolute, kriti-

sche und relative Philosophie. — G. Stosch, Die Glie-
derung der Gesellschaft bei Schleiermacher (Schi.). —
W. Frey tag. Über die Erkenntnistheorie der Inder. —
E. von Hartmann, Abstammungslehre, Selektions-
theorie und Wege der Artenentstehung. — P. Barth,
Zum 100. Todestage Schillers.

Revue de Metaphysique et de Morale. Mai. H.
Poincare, Cournot et les principes du calcul infinite-

simal. — G. Milhaud, Note sur jla raison chez Cour-
^oU. — G. Tarde, L'accident et le rationnel en histoire
d'apres Cournot. — C. Bougle, Les rapports de l'histoire
et de la science sociale d'apres Cournot. — A. Aupetit,
L'oeuvre economique de Cournot. — A. Faure, Les
idees de Coumot sur la statistique. — A. Darlu, Quel-
ques vues de Cournot sur la politique. — F. Vial, Cour-
not et l'enseignement. — D. Parodi, Le criticisme de
Coumot. — F. Mentre, Les racines historiques du

probabilisme rationnel de Cournot. — R. Audierne, La
Classification des connaissances dans Comte et dans
Cournot. — H.-L. Moore, Antoine-Augustin Cournot.

Unterrichtswesen.

Referate.

Otto Hild, Die Jugendzeitschrift in ihrer
geschichtlichen Entwicklung, erzieh-
lichen Schädlichkeit und künstlerischen
Unmöglichkeit. Mit einer Kritik der gangbarsten

gegenwärtigen Jugendzeitschriften. Herausgegeben

vom Gothaer Prüfungsausschufs für Jugendschriften.

Leipzig, Ernst Wunderlich, 1905. 1 BL u. 88 S. 8».

M. 1,20

Auch das Vorwort des Prüfungsausschusses

findet den Verf. 'zuweilen allzu rabiat in seiner

Kritik', hofft aber, 'dafs hier jene goldenen

Rücksichtslosigkeiten vorliegen, die erfrischend

wie Gewitter wirken'. Leider ist die fleifsige

Arbeit, die die an unerfreulichen Erscheinungen

in der Tat überreiche Literaturgattung bis auf

die Zeit Adelungs und Weifses zurückverfolg^,

durch zahlreiche Übertreibungen und auch durch

mehr als einen bedauerlichen Fehlgriff im Ton
des Urteils entstellt. Ihr unbestreitbarer Wert
liegt darin, dafs sie die grofse Schwierigkeit der

Herstellung einer guten Jugendzeitschrift nach

allen Seiten hin scharf beleuchtet. Der Verf.

zeigt nach meiner Ansicht ein richtiges Urteil

u. a. darin, dafs er (S. 57 ff.) Berthold Ottos

bekannte 'Hauslehrer'bestrebungen zwar in ihrem

Kern durchaus als wertvoll anerkennt, das 'Her-

ablassen zu den Altersmundarten' aber grund-

sätzlich als einen argen Mifsgriff verwirft und

davor warnt, 'alles für auflösbar in die kindliche

Sprache, übertragbar in den kindlichen Vor-

stellungskreis' zu halten; er zeigt es auch

darin, dafs er 'der Welt der schwarzen Buch-

staben' nicht zu weiten Spielraum lassen und

die Welt der Anschauung in möglichst künstle-

risch wertvollen Bildern gepflegt wissen will.

Aber wie er im Irrtum ist mit der kurz hinge-

stellten Meinung, dafs 'die Erwachsenen die

Zeitschrift um der Zerstreuung willen lesen'

(S. 81), so übersieht der Verf. doch wohl die zahl-

reichen guten Seiten, die auch die Jugendzeit-

schrift haben kann. In hohem Sinne freilich und

frei von allerhand minderwertigen Reklamemitteln

will sie unternommen sein; nur dann wirkt sie

günstig auf das geistige Leben der Jugend und

damit zugleich vielfach auch auf das geistige

Leben des ganzen Elternhauses ein und gestaltet

sich so an ihrem bescheidenen Teile zu einem

Volkserziehungsmittel, dessen nahe verwandtes

Gegenstück man — nebenbei bemerkt — nach

meinem Dafürhalten in gleich hohem Sinne ins

Leben rufen sollte, um Hand in Hand mit den

Wiesbadener Volksbüchern und ähnlichen treflf-

lichen Unternehmungen die Schundliteratur der
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Hintertreppenromane zu bekämpfen und weiteren

Volkskreisen einen Lese- und Anschauungsstoff

zu bieten, der rein anregende und veredelnde

Wirkung hat.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

M. Braun [Dr.], Geschichte des jüdisch-theologi-
schen Seminars (Fraenckelsche Stiftung) in

Breslau. Breslau, in Komm, bei Wilhelm Koebner,

1905. 208 u. LII S. u. 1 Bl. 8».

In der Einleitung dieser Festschrift zum 50jährigen

Bestehen der Anstalt weist der Verf. auf die grundsätz-

liche Umwälzung im Bereich der Erziehung und des

Unterrichts hin, die sich durch die Einsetzung der Juden
in die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ergab;

das religiöse Leben hörte auf der Mittelpunkt des jüdi-

schen Lebens zu sein, und bei vielen erzeugte die Unter-

schätzung des jüdisch-religiösen Wissens religiöse Gleich-

gültigkeit. Ein Mittel, dieser entgegenzutreten, sollte die

Anstalt sein, die vor 50 Jahren als »Seminar zur Heran-
bildung von Rabbinern und Lehrern« in Breslau be-

gründet wurde. Brann erzählt von dem Testament, das zu
der Begründung der Anstalt führte, spricht von den Vor-

arbeiten zur Gründung des Seminars, gibt eine biogra-

phische Skizze seines ersten Direktors, schildert die Ver-

handlungen mit ihm und die Auswahl der Lehrkräfte.

Die eigentliche »Geschichte« gliedert sich in die vier

Abschnitte: Die Organisation des Seminars, Das Lehrer-

kollegium des Seminars, Die Hörer des Seminars, Die

am Seminar bestehenden Vereine. Von den Lehrern

wie früheren Hörern wird auch ein Verzeichnis ihrer

Schriften beigefügt. Den Schlufs bilden interessante Bei-

lagen zur inneren Geschichte des Seminars.

Notizen und Mittellungen.

Schnlprogramme.

Hegner, Vor hundert Jahren. Mitteilungen und
Aktenstücke zur Geschichte des Friedrich Wilhelm-Gym-
nasiums zu Trier. Trier, Friedr. Wilh.-Gymn. 35 S. 8°.

H. Leonhard, Über Zeugnisprädikate. Dt. Wilmers-

dorf, Realgymn. u. Realschule. 14 S.

H. Nolte, Die schriftüche Prüfung im Griechischen.

Papenburg, Realprogymn. 12 S.

A. Groszmann, Lesefrüchte für die Horazstunde.

Marienwerder, Gymn. 16 S. 8°.

Nen erschienene Werke.
,

K. Walter, Herders Typus lectionum. [Abhandlung
zu dem Jahresber. d. Wilhelm -Ernst -Gymn.] Weimar,
Druck der Hofbuchdruckerei.

Zeitschriften.

Gesunde Jugend. 5, 1. 2. K. Roller, Die Über-

bürdung der Oberlehrer; Des Lehrers hygienisches

Wirken in der Aufnahmeklasse.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
56, 5. J. Gaismaier, Zur Frage der Autorschaft von
Uhland - Kerners »Bären«. — R. Kfi'z, Graphische Lö-

sung quadratischer Gleichungen mit einer Unbekannten.
— F. Sigmund, Die Behandlung der sexuellen Frage
im naturkundlichen Unterricht.

Pädagogisches Archiv. Juni. Meurerf, Ein 400-

jähriges fürstliches Schreib- und Sammelheft, — R. He-
rold, Geographie als Bildungsfach. — G. Amsel,
Schulmann und Stenograph. — F. Petzold, Die Steno-

graphie auf den preufsischen höheren Knabenschulen. —
C. L. Walter, Der pädagogische Zweck der Richard

Wagner-Gesellschaft für germanische Kunst und Kultur.

Natur und Schule. 4, 7. E. Martinak, Über
philosophische Propädeutik an höheren Schulen. — H.

Fischer, Unser Wissen von den Mikroorganismen. —
G. Meyer, Die Knollen- und Zwiebelgewächse. — C.

Schaffet, Zur Behandlung der Lehre von den Lösun-

gen im chemischen Unterrichte der Oberklassen. — E.

Lohrmann, Der biologische Lehrplan. — H. Die-
dicke, Fungi imperfecti. — F. Küspert, Einige
Schulversuche mit Azetylen. — E. Denn ert, In Sachen
des »wiederkäuenden« Hasen.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Scriptores Syri. S. III, t. IV: Chronica mi-
nora. P. I edidit et interpretatus est Ignatius
Guidi [ord. Prof. f. hebräische Sprache u. vergl.

semit. Philologie an der Univ. Rom]. P. II edidit

E. -W.Brooks, interpretatus est I.-B. Chabot.
[Corpus scriptorum christianorum orienta-
lium curantibus L-B. Chabot, L Guidi, H.

Hyvernat, B. Carra de Vaux]. Paris, Charles

Poussielgue, und Leipzig, Otto Harrassowitz, 1903/04.

S. 1-39 u. 1—32; S. 40—238 u. S. 33—180. 8».

M. 2,80 u. 14.

Die syrischen Chroniken sind zum Teil recht

wertvoll für uns, da wir aus ihnen Genaueres

und mehr als aus anderen Quellen über die Zu-

stände und die Geschichte einzelner syrischer

Städte und vor allem auch des persischen

Reiches erfahren. Durch die Aufnahme und

Verarbeitung älterer und guter Berichte sind wir

diesen verhältnismäfsig spät lebenden Chronisten

zu grofsem Danke verpflichtet. Die bis jetzt

vorliegende Sammlung der kleineren syrischen

Chroniken, die noch fortgesetzt wird, ist äufserst

verdienstvoll, zumal man jetzt bequem beieinander

hat, was man früher erst mühsam zusammen-

suchen mufste. Die Texte der beiden bereits

erschienenen Teile waren zwar meist schon be-

kannt, doch sind sie wiederum kollationiert wor-

den. Einige Stücke sind neu hinzugefügt bezw.

vervollständigt.

Wir finden im ersten Teil: 1. Die edesse-
nische Chronik, wahrscheinlich um 600 n. Chr.

verfafst. Der Text wurde bisher zweimal ver-

öffentlicht: von Jos. Sim. Assemani in der Biblio-

theca Orientalis Clementino -Vaticana tom. I.

S. 387 ff., von L. Hallier in den Untersuchungen

über die Edessenische Chronik (Texte und Unter-

suchungen zur Gesch. der altchr. Lit. von Geb-

hardt-Harnack. Bd. IX) Leipzig 1893. Dort

kann man sich genauer unterrichten über die

benutzten Quellen und das Abhängigkeitsverhält-

nis des Chronisten von ihnen. Ein beigefügter

Kommentar orientiert ferner über alles Wissens-

werte. — 2. Die bereits früher einmal von Guidi

(Un nuovo testo siriaco sulla storia degli ultimi Sassa-

nidi. Leiden, J.
Brill, 1891) herausgegebene ano-

nyme Chronik, wahrscheinlich um 680 n. Chr.

verfafst. Eine Übersetzung mit gelehrten An-

merkungen lieferte Th. Nöldeke in den Sitzungs-

berichten der Wiener Akademie. Phil.-hist. Kl.

Bd. CXXVm. Wien 1893. Bei der neuen Aus-
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gäbe, die jetzt vorliegt, konnte Guidi die Kolla-

tion des syrischen Archetypons benutzen, die ihm

von dem syrischen Patriarchen Rabmäni zur Ver-

fügung gestellt wurde.

Im zweiten Teile sind vereinigt: 1. Die

maronitische Chronik, wahrscheinlich um 670

n. Chr. von einem in Palästina lebenden Mönche

verfafst. Bruchstücke wurden bisher veröffent-

licht von Th. Nöldeke in der Ztschr. d. Deutsch.

Morgenl. Ges. Bd. XXIX S. 82 ff. und von F.

Nau : Opuscules Maronites. Teil 1 und 2. Paris

1899. 1900. — 2. Ein winziges Bruchstück
aus der Geschichte der Unterwerfung
Syriens durch die Araber. Die sehr schwer

lesbaren Zeilen der Handschrift (Brit. Mus. add.

14,461 fol. 1) sind teilweise in Wright's Cata-

logue (S. 65 f.) teilweise von Nöldeke (Ztschr.

d. Deutsch. Morgenl. Ges. Bd. XXIX S. 76 ff.)

ediert. Brooks hat noch ein paar Worte mehr
entziffert. — 3. Eine Kompilation von Chroniken

(der sogenannte Liber Calipharum), die bis

zum Jahre 724 n. Chr. reicht. Bruchstücke sind

ediert von Land, Anecdota Syriaca. Bd. I.

Leiden 1872 und Rödiger, Chrestomathia Syri-

aca*. Halle 1868. — 4. Eine Chronik, die bis

zum Jahre 846 n. Chr. läuft, teilweise von

Brooks, Ztschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges. Bd.

LI und teilweise von Nau, Revue de l'Orient

Chretien 1896 S. 396 ff. und 1903 S. 630 ff.

schon früher, jetzt zum ersten Male vollständig

veröffentlicht.

Guidi, der Herausgeber des ersten Teiles,

hat seine Texte selbst ins Lateinische übersetzt,

während Brooks, der Herausgeber des zweiten

Teiles, die lateinische Interpretation Chabot über-

lassen hat. Die Übersetzungen sind wörtlich

und gut; erläuternde Zusätze sind durch Kursiv-

druck kenntlich gemacht. Kurze Einleitungen,

Stellenhinweise und Emendationen in den An-
merkungen orientieren den Leser über die not-

wendigsten und wissenswertesten Dinge. • Die

syrischen Typen sind ausgezeichnet, der Druck
ist korrekt, von einigen Kleinigkeiten abgesehen

(3, 14; 48, 19 Syr.), die ich bei meinen Stich-

proben gefunden habe. 43, 13 ist zu korri-

gieren; denn Cassander regierte nicht »in Maze-
donien«, sondern »in Carien« (vgl. Euseb. Theoph.
75, 11 u. a.). Das syrische Verbum 48, 26 be-
deutet hier nicht = misereri, sondern löv i^claa-
juöv nouladav II Makk. 12, 45. Das fragliche

Wort 104, 20 ist wohl weiter nichts als die grie-

chische Variante »Aleppo« neben dem syrischen

Namen; jedenfalls ist »Pella« unmöglich, vgl.

44, 24.

Es ist zu hoffen, dafs Chabot bei seinem
verdienstvollen Unternehmen, dem die weiteste
Verbreitung zu wünschen ist, sich nicht nur auf
die Originalsyrer beschränkt, sondern auch die-

jenigen Schriften der Kirchenväter ediert, die
uns heute nur syrisch erhalten sind und die in

der syrischen Kirche selbst einen bedeutenden

Einflufs geübt haben.

Kiel. Hugo Grefsmann.
Ernst Siecke [Professor], Indra's Drachenkampf

(nach dem Rig-V'eda). [Wissenschaftliche Beilage zum
Jahresbericht des Lessing - Gymnasiums zu Berlin.

Osten 1905.] Berlin, Weidmann, 1905. 18 S. 4».

M. 1.

Die Abhandlung, deren kritische Würdigung wir uns
vorbehalten, wendet sich gegen die Ansicht, dafs das
Gewitter den Ausgangspunkt von Indras Wesen bilde;

vielmehr sei seine Gestalt vom Monde ausgegangen,
und seine Heldentaten und Kämpfe mit mythischen
Gegnern legten, wie der Verf. am Drachenkampf dar-

zutun sucht, hierfür Zeugnis ab.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

A. Meillet, Etudes sur l'etymologie et le vocabu-

laire du vieux slave. 11^ partie. [Bibliotheque de l'EcoIe

des Hautes Etudes, sect. des sciences histor. et phllolog.

139, 2.] Paris, EmUe Bouillon. Fr. 12.

P. Benni, Beiträge zur polnischen Wortbildung.

I. Einführung, produktive Personalsuffixe. Leipzig, Th.

Stau ffer.

Th. von Kawraysky, Deutsch-russische Handels-

korrespondenz. [Göschens Kaufmann. Bibliothek. 6.]

Leipzig, G. J. Göschen. Geb. M. 3.

Zeitschriften.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des

Judentums. März. April. Ph. Bloch, Die Kabbalah
auf ihrem Höhepunkt und ihre Meister. — A. Acker-
mann, Der märkische Hostienschändungsprozefs vom
Jahre 1510. — H. Schultze, Geschichte der Familie

Wallich (Forts.). — M. Steinschneider, Mathematik
bei den Juden (Forts.). — D. Simonsen, Hartwig
Wesselys Todestag.

Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

27, 4. H. R. Hall, Greek mummy-labels in the British

Museum (cont.). — A. H. Sayce, Lydian and Karian

inscriptions in Egypt. — G. Legrain, Inscriptions

from Gebel Aboa Goräb. — F. Legge, The magic
ivories of the Middle Empire. — G. U. Yule, A rock-

cut Himyaritic inscription on Jabal Jehaf in the Aden
Hinterland. — Th. G. Pinches, Nina and Nineveh.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

The characters of Theophrastus. Oeo^qu-
aiov XaQaxTTiQEg edited by J. M. Edmonds
and G. E. V. Austen. London, Blackie & Son,

1904. XL u. 171 S. 8° mit Abbüd. Sh. 4. 6 d.

Damit nicht Fachkollegen in Deutschland nach

der neuen englischen Theophrastausgabe greifen

in der Meinung, es mit einer wissenschaftlichen

Leistung zu tun zu haben, sei bemerkt, dafs sie

nach der Vorrede hauptsächlich for the Sixth

Fornis of Public SchooJs (also Prima des Gymna-

siums nach unserer Terminologie) bestimmt, ist.

Text und Erklärung ist in engem Anschlufs an

die Leipziger Ausgabe gestaltet. Doch sind

eine Anzahl von Abbildungen, meist Vasenbilder

und meist ohne rechten Bezug zum Text, ein-

gefügt. Der brennend rote Hintergrund der
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Bilder wie die Kastrierung der nackten Männer
zeigt, dafs die Primaner in England noch als

kleine Kinder behandelt werden. Von dem
wissenschaftlichen Geist, mit dem diese Ausgabe
zusammengestellt ist, zeugt das goldglänzende

Deckelbild, auf dem das rechte Drittel einer

panathenäischen Amphora mit Gs6(fQaaiog agxoov

und der Säule samt Nike abgebildet ist. Nach
S. X hatte ein archäologischer Freund die Heraus-

geber darauf aufmerksam gemacht, that there is

not sufftcient evidence to identify the archon with

oiir author. Sie scheinen nicht zu wissen, warum
diese Identifikation unmöglich ist und was das

Bild überhaupt bedeutet. Denn da der Archon
bedenklich schien, liefsen sie dies Wort weg.

Was soll nun das Bild mit 0s6(fQa(fwg auf

diesem Buch?

Berlin. H. Diels.

M. Tullii Ciceronis Opera. Oeuvres de
Ciceron. De oratore, Liber I. Texte latin

revu et public d'apres les travaux les plus recents

avec un commentaire critique et explicatif, une intro-

duction et une notice biographique par Edmond
Courbaud [Maitre de Conferences f. latein. Sprache

an der Univ. Paris]. Paris, Hachette & Cie., 1905.

LXXXVIir u. 217 S. 8°.

Die Ausgabe gehört den Hachetteschen edi-

tions savantes an, die dank den E. Thomasschen
Verrinenausgaben auch für den Ciceronianer

einen guten Klang erhalten haben; die äufsere

Einrichtung ist somit die altbekannte. Die Hte-

rarische Einleitung führt in gefälligster Weise in

die Probleme ein, die uns die Bücher de oratore

bieten; eine angenehmere Begleitung wüfste ich

dem Neuling nicht zu empfehlen. Fortgeschritte-

nere werden allerdings eine Behandlung der

besonders von Hirzel und Norden aufgestellten

Fragen vermissen. In der Klassifikation der

Handschriften schliefst sich der Herausgeber

hauptsächlich Friedrich an; den Abrincensis hat

er neu verglichen, doch konnten die Resultate

dieser Vergleichung dem I. Buch, das im Abr.

fehlt, noch nicht zu gute kommen. In der Be-

urteilung der Handschriften entfernt er sich von

Friedrich insoweit, als er von dessen einseitiger

Bevorzugung der M- Klasse wieder zurück-

gekommen ist; sehr mit Recht, wie sich sogleich

zeigen wird. Die textkritische Bedeutung des

Klauselgesetzes scheint ihm nämlich erst in der

zweiten Hälfte seiner Arbeit aufgegangen zu

sein : dort hat er einige aus metrischen Gründen

vorgenommene Änderungen E. Havets in seinen

kritischen Kqmmentar aufgenommen. Nun ist

Havet ein Vertreter der von mir sog. typologi-

schen Schule, und da zeigt es sich, dafs diese

typologische Methode, obgleich theoretisch

mangelhaft, in praxi dennoch ganz gute Dienste

leistet: die Havetschen Änderungen werden auch

vom Standpunkte der synthetischen Methode,

der ich folge, empfohlen. Wichtiger ist aber

folgendes: eben das Klauselgesetz beweist die

Notwendigkeit eines eklektischen Verfahrens den

Klassen M und L gegenüber. I, 18 hat M
laborent, L elaborent\ ersteres nimmt aufser

Friedrich auch der Hgb. auf, und doch ist (mit

Piderit) letzteres für das Richtige zu halten

(V 3: PP 3); der synonymische Einwand des

Hgb.s zieht nicht, vgl. den Kommentar Piderits.

Ebenso wird § 54 die Richtigkeit der Lesart

der L- Handschriften quae sine illa scientia nulla

est gegenüber der Friedrichschen, auf M beruhen-

den Konjektur quae sine illa (sc. cognitione

verum) est scientia nulla klauseltechnisch er-

wiesen (V 1: PP 3). Ebenso § 59 L omne posu-

erunt gegen M omne deposuerunt (L 1^: PP 3),

§ 99 L traduntur, inscitia gegen M tr. inscientia

(V 2: M 7) usw. Ferner: § 162 geben die

Handschriften si in aliquam domum plenam orna-

mentorum villant venisses, oder deren Äquivalente

;

daraus Gronov mit richtigem Gefühl villamve,

was der Hgb. mit Recht aufnimmt (V 1); Friedrich

hatte villam gestrichen (S 2)! Nun haben schon

die Humanisten gewufst, dafs eine ciceronianische

Periode nicht duos molossos in clausula haben dürfe

(Erasmus, Ciceronianus I, 985 Cler.). Wie ist

doch bei den Modernen das rhythmische Gefühl

abgestumpft

!

Hoffentlich veranlassen diese Bemerkungen

den Hgb., bei der Bearbeitung der folgenden

Bücher sich mit dem Klauselgesetz und speziell

mit der synthetischen Methode nicht nur äufser-

lich bekannt zu machen; im übrigen ist die Aus-

gabe freilich eine erklärende. Der Kommentar
ist fafslich und verständig: ohne auf Originalität

Anspruch zu machen, gibt er dem Leser reich-

liche Auskunft über die begegnenden Schwierig-

keiten sprachlichen und sachlichen Charakters.

Auf die philosophumena ist indefs mehr Sorgfalt

zu verwenden: auf Grund der Tafel S. 42 wird

jeder den Stoiker Zenon zum Schüler des Anti-

sthenes machen, und ein Peripatetiker war Anti-

ochus von Askalon mit nichten. Auch den Gor-

gias »von Leontium« (S. 89) hätte der Hgb.

seinem Gewährsmann Croiset nichts glauben sollen.

St. Petersburg. Th. Zielinski.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Oberlehrer Dr. J. Brackmann am Gymn. in

Marburg ist zum aord. Prof. f. klass. Philol. an der

dortigen Univ. ernannt worden.

Der Privatdoz. f. klass. Philol. an der Univ. Frei-

burg i. B. Dr. Ernst Lommatzsch ist als Prof. Vollmers

Nachfolger zum Generalredaktor des Thesaurus linguae

latinae ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

N. Wecklein, Studien zur llias. Halle, Niemeyer.

M. 1,60.

R. Kapff, Der Gebrauch des Optativs bei Diodorus

Siculus. Tübinger Inaug.-Dissert. Tübingen, Druck von

H. Laupp jr.
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W. Hei big, Sur les attributs des Saliens. [S.-A.

aus den Memoires de l'Acad. des Inscript. et Beiles-

Lettres. XXXVII, 2.] Paris, C. Klincksieck. Fr. 3,20.

Albii Tibulli Carmina. Accedunt Sulpiciae Ele-

gidia. Ed. G. Netnethy. Badapest, Verlag d. Akad. d.

VViss. Kr. 6.

ZelttchrifUii.

The Journal of HelUnic Sludies. 25, 1. J. Six,
The pediments of the Mausoleum. — E. N. Gardiner,
Wrestling. — M. N. Tod, Notes and inscriptions from

South -Western Messenia. — F. W. Hasluck, Inscrip-

tions from the Cyzicene District, 1904. — P. Gar-
diner, Vases added to the Ashmolean Museum. II. —
A. J. B. Wace, Hellenistic royal portraits. — D. G.

Hogarth, H. L. Lorimer and C C. Edgar, Nau-
kratis, 1903. — W. VV. Tarn, The Greek warship. I.

— K. A. Mc Do wall, Heracles and the apples of the

Hesperides: a new type. — W. M. Ramsa\', Topo-
graphy and epigraphy of Nova Isaura.

Berichtigung zu Sp. 1427 unten.

In meinem Bericht über griechische Sprachwissen-
schaft habe ich mich bestrebt, sämtliche Rezensionen
der zur Sprache kommenden Bücher aufzuführen, leider

im Gegensatz zu den neuern Vorschriften für die Mit-

arbeiter, so dafs die Redaktion des Jahresberichtes sich

genötigt sah, Streichungen vorzunehmen. Meine im Refe-

rat unrichtig wiedergegebene Bemerkung bezweckte also,

die Verantwortlichkeit für die Auswahl der Rezensionen,
mit der ich nicht immer einverstanden war, abzulehnen.

Zürich. E. Schwyzer.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Henrietta K. Becker, Kleist and Hebbel.
A comparative study. The Novels. Chicagoer Inaug.-

Dissert. Chicago, Scott, Foresman and Company,
1904. 71 S. 8°.

Der Zufall bringt mir gleichzeitig mit dieser

amerikanischen die Dissertation meines Zuhörers
H. A. Grofsmann über dasselbe Thema, ähnlich

behandelt, ähnlich in der Beschränkung auf den
allgemeinen Nachweis des Verhältnisses zwischen
Hebbel und Kleist und auf die Novellen, ähnlich

in den Resultaten und doch verschieden im
Wesen. Die amerikanische Doktorin bringt

reicheres Detail bei, während der polnische

Doktorandus auf Grund der Hauptsachen die

innere Verwandtschaft der beiden Dichter schärfer

nachweist. So ergänzen sich die zwei Arbeiten,

von denen die zweitgenannte freilich noch unge-
druckt ist und nun in der vorliegenden Gestalt

kaum mehr wird erscheinen können, denn Hen-
rietta K. Becker war eine fleifsige und kundige
Darstellerin. Zwar fehlt es ihrem Hefte nicht

an einzelnen Behauptungen, die strenger Kritik

nicht standhalten, aber im ganzen wird man ihren

Erstlingsversuch gerne billigen. Sie gliedert den
Stoff in drei Kapitel: External Evidence of In-
fluence; Inner Form und Otiier Form, behält die

schwierigste Partie des Themas: das Drama be-
sonderer Behandlung vor und beschränkt sich

auf die Novellen; das darf sie tun, weil Hebbel
selbst in einem Brief an Uechtritz nur für seine

Erzählungen Abhängigkeit von Kleist einräumt,

was freilich nicht hindern darf, den Spuren von
Kleists Einflufs in seinen Dramen nachzugehen,

besonders im »Diamant«, doch auch sonst. Einer

Gefahr setzt sich allerdings jede Forschung aus,

die ihre Aufmerksamkeit auf einen Punkt aus-

schliefslich richtet, ohne durch weiteres Ver-

gleichen wenigstens die Gegenprobe für ihre

Resultate zu versuchen; und dieser Gefahr ist

die Verfasserin nicht ganz entgangen. Hebbel

als Erzähler mufs in gröfserem Zusammenhang,
im Hinblick wenigstens auf seine nachweisliche
Jugendlektüre behandelt werden, es geht nicht

gut an, nur auf Kleist zu blicken. Ich habe

schon in meiner Einleitung zum VIII, Bande der

Historisch-kritischen Ausgabe z. B. auf Contessa

hingewiesen und einzelne Reflexe im »Barbier

Zitterlein« hervorgehoben; auch Wilhelm Hauffs

wäre zu gedenken, weil ihn Hebbel (Briefe IIl,

S. 120) schon in Dithmarschen las, der Eingang

des »Nepomuk Schlägel« gemahnt an den Ein-

gang der »Bettlerin vom Pont des Arts« und

die Einleitung der »Obermedizinalrätin« an jene

der »Sängerin« usw. Nun streift die Verf.

allerdings E. T. A. Hoffmann und Jean Paul, ohne

näher auf sie einzugehen, und nimmt, in Wider-

legung meiner Behauptung (VIII, S. XXX) schon

im »Barbier Zitterlein« stärkeren Einflufs Kleists

an (S. 18 Anm. 4 und sonst), wobei sie Con-

tessas s Todesengel« trotz meinen Ausführungen

nicht einmal nennt, wahrscheinlich war er ihr

nicht zugänglich.

Für das Übereinstimmende zwischen Kleists

und Hebbels Erzählungen hat die Verf. ein

gutes Auge, besonders für das sogenannte Dra-

matische und was damit zusammenhängt; auch

ihre Ausführungen über die epische Technik sind

anregend und geschmackvoll. Sie stellt S, 52

fest, dafs in Kleists acht gröfseren Erzählungen

61, in Hebbels Novellen 88 Figuren vorkommen,

und zieht aus dieser Beobachtung geschickt die

F"olgerungen. Sie streift die Motive, freilich

etwas kurz, Pessimismus und Ironie, nur die

sprachliche Seite wird zu sehr vernachlässigt.

Grofsmann macht besonders auf die Partizipial-

konstruktionen aufmerksam, die man nur in den

von Kleist beeinflufsten Novellen Hebbels finde.

Freilich ging Hebbel in der Einschachtelung

niemals so weit wie Kleist, der gerne möglichst

viel positive Angaben in ein einziges Satz-

ungeheuer prefst; aber kleinere Gebilde dieser

Art finden sich auch bei ihm (man vgl, etwa in

der »Anna« VIII S. 230, 6 ff, oder »Die Kuh«

S, 244, 29 ff. mit »Zweikampf« III S, 391, 1 ff.).

Es müfste noch die Frage erwogen werden,

wie weit bei Hebbel unbewufste Nachahmung

Kleists oder bewufste Steigerung seiner Mittel

anzunehmen sei, aber nur dann wird man dieses

Thema wirklich lösen, wenn man auch das Drama

herbeizieht. Der von Henrietta Becker ver-

heifsenen Darstellung kann man mit Rücksicht



1627 1. Juli. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 26. 1628

auf die vorliegende Dissertation hoffnungsvoll

entgegensehen. Jedesfalls dürfen wir in der

Chicagoer Doktorin eine vielversprechende For-

scherin auf dem Gebiete der neueren deutschen

Literatur begrüfsen.

Lemberg. R, M. Werner.

J. Bernhardt [Oberlehrer am Gymn. zu Solingen], Zur
Syntax der gesprochenen Sprache. Ein Ver-

such. [S.-A. aus dem Jahrbuch des Vereins für nieder-

deutsche Sprachforschung. Jahrg. 1903.] Norden,
Dietr. Soltau, 1903. 25 S. 8°.

Während Wunderlich in »Unserer Umgangssprache«
die im täglichen Verkehr beobachteten Formen erst in

der Literatur aufsucht, um ihnen damit festen Grund und
Boden zu schaffen, hat Bernhardt zu seinen »Bausteinen

zu einer Syntax der wirklich gesprochenen (niederdeut-

schen) Sprache« die mundartliche Literatur nicht heran-

ziehen können, weil in ihr »vielfach nicht einmal die

einzelnen Wörter, geschweige denn die Redewendungen
und Konstruktionen immer wirklich plattdeutsch sind«.

Er versucht aus der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen
der »auf der ganzen Willkür der augenblicklichen Ein-

gebung beruhenden Sprache« »gewisse Tatsachen zu
gewinnen, die auf allgemeine Gültigkeit Anspruch haben«.
Als Material hat ihm die Sprache der mittleren Bevölke-

rungsschicht Glückstadt gedient. Den Stoff hat er nach
der üblichen Einteilung der Syntax gegliedert.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

14. Hauptversammlung des Allgemeinen deutschen

Sprachvereins.

Duisburg, 13. Juni.

Die Verhandlungen begannen mit dem Bericht des Vor-

sitzenden, Geh. Oberbaurats und vortr. Rats im Ministerium

der öffentl. Arbeiten, Sarrazin, über das abgelaufene

Geschäftsjahr 1904/05. Die Mitgliederzahl beläuft sich

auf 25 500 gegen 23 700 im Vorjahre. Bemerkenswert
sei das Wachstum der ausländischen Vereine (New
York, im Mai 1904 mit 16 Mitgliedern gegründet, jetzt

254 Mitgl.). Auch in Chicago sei ein Zweigverein be-

gründet worden, in Siam stehe einer in Aussicht. Die

von dem Sprachverein herausgegebenen Verdeutschungs-

bücher, wie die »Amtssprache«, »Der Handel«, »Die

Heilkunde«, »Die Schule«, »In Arbeit, Spiel und Sport«

erfreuen sich einer lebhaften Nachfrage. Das Vermögen
des Vereins beträgt 68 500 Mark. Zum Schlufs kam S.

auf die neue deutsche Rechtschreibung zu sprechen, die

von sämtlichen Behörden des Deutschen Reiches ange-

nommen wurde; ihr Wert sei trotz verschiedener Män-
gel grofs, und der Allgemeine deutsche Sprachverein wolle

daran mitarbeiten, dafs sie bald Gemeingut des deut-

schen Volkes werde. — Als Zeitpunkt für die nächste

Hauptversammlung wurde der zweite Pfingstag 1907

angenommen. — In der Festsitzung sprach Geh. Reg.-

Rat Prof. Dr. W. Wilmanns (Bonn) über Mundart
und Schriftsprache. Zum Schlufs erfolgte die Ver-

kündigung des Preisrichterspruches über das 1 1 . Preis-

ausschreiben des Vereins: Wie ist die Sprachver-
derbnis im deutschen Handelsstande zu be-

kämpfen? Es waren 33 Arbeiten eingelaufen. Den
1. Preis erhielt August Engels (Bochum), den 2. Kauf-

mann F. W. Eitzen (Hamburg), den 3. Gustav Mettin

(Düren). — Die neu ausgeschriebene Preisarbeit lautet:

Die Anschauung Goethes von der deutschen
Sprache. Die Arbeiten sind bis zum Jahre 1906 an

den Vorsitzenden des Sprachvereins Geh. Oberbaurat

Sarrazin einzureichen. Es sind zwei Preise von 1000

und 500 M. ausgesetzt. Der Preisrichterspruch wird auf

der nächsten Hauptversammlung verkündigt.

Nen erschienene Werke.

Gius. Ciardi-Dupre, Alcuni episodi scelti dal poema
dei Nibelunghi e pubblicati con una grammatica e un
vocabolario. Florenz, Libreria editrice fiorentina. L. 2,50.

Friedrich Schiller, Das Avertissement zur Rheini-

schen ThaUa vom 11. November 1784. Neudruck nach
dem Original der Königl. Landesbibliothek Stuttgart.

Leipzig, Zeitler.

Friedrich von Schiller, Ausgewählte Briefe. Aus-
gewählt u. eingel. von E. Kühnemann. [Hausbücherei

der Deutschen Dichter -Gedächtnis -Stiftung. 12. 13.]

Hamburg -Grofsborstel, Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stif-

tung. Geb. je M. 1.

H. Pol, Die Vorbedingungen zu einem richtigen Ver-

ständnis Schillers. Festrede. Groningen, P. Noordhoff.

M. 0,80.

D. Jacoby, Xenien zu Schillers Todestag 9. Mai
1905. Beriin, B. Behr. M. 0,60.

R. Graf Du Moulin Eckart, Der historische Roman
in Deutschland und seine Entwicklung. Berhn, »Deutsche

Stimmen«.
Zeitschriften.

Arkiv for Nordisk Filologi. N. F. 17, 4. C.

Grimberg, Undersökningar om konstruktionen acku-

sativ med Infinitiv i den äldre fornsvenskan. — A.

Kock, Om ordet härad och gründen för härads-indel-

ningen. — E. Tuneid, Till frägan om i-omljudet i gut-

niskan. Ett svar.

Antiquarische Kataloge.

Oskar Gerschel, Stuttgart. Kat. 73: Deutsche Lite-

ratur des 18. und 19. Jahrh.s (mit Ausschlufs der »Mo-
derne«). 4621 Nrn.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Costante Lazzioli, Lezioni pratiche di

lingua italiana. P. 1. Chiari (Brescia), Gardelli,

[1905]. 206 u. XXVI S. 8". M. 3.

Der Zusatztitel dieses Buches lautet: »Metodo

diretto per apprendere la lingua italiana con e

senza maestro, arricchito da numerosi esercizi,

con accurata indicazione di pronuncia«, und es

ist wohl als Hilfsmittel beim Unterricht nach der

sogenannten Berlitz -Methode gedacht. Da mag
es in der Hand eines verständigen, sprachkundi-

gen Lehrers schliefslich einigermafsen brauchbar

sein; wie es aber möglich sein soll, daraus ohne

Lehrer Italienisch zu lernen, begreife ich nicht.

Zu den 23 Lektionen mit ihren vielen langweili-

gen Übungen sind in einem »Supplement« nur

26 Seiten Ausspracheregeln und Vokabeln ge-

geben. Erstere sind so mangelhaft abgefafst,

dafs sie nur Schaden und Verwirrung stiften

können. Z. B. S. I: »E, O sind geschlossen

auszusprechen (wie in 'Ofen')«. Wie spricht

sich nun geschlossenes e? »C, G vor i, e sind

weich auszusprechen, z, B.: ce (= tsche), ci

(= tschi), ge (= dsche), gi (= dschi)«. »Cia,

cio, ciu = tschia, tschio, tschiu«. Da wird

jeder Deutsche doch das i mitsprechen! usw.

usw. Von der Aussprache tonloser Vokale, dem

Gesetze der Konsonantenverdoppelung (da Hui

usw.), der Aussprache im bene, pe-runo usw.
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usw. ist überhaupt nicht die Rede. Die gegebe-

nen Vokabeln ferner genügen für den Selbst-

unterricht garnicht. Woher, um eine einzige

Seite herauszugreifen, erfährt der sich selbst

Unterrichtende auf S. 5 was e, capitale, d', Inghil-

terra, Austria, domande heifst? Roma, Italia, in,

Berlino, Germania, Francia, Asia, Costantinopoli,

Atene kann er sich ja zur Not denken. Woher
weifs er, dafs il männlich, la weiblich ist?, dafs

es überhaupt kein sächliches Hauptwort gibt?

Wer beantwortet ihm eine ganze Reihe weiterer

Fragen und Zweifel, die ihm aufstofsen müssen?

So geht es fort ad infmitum. Ferner ist die

Bezeichnung der verschiedenen Qualität des e

und o, des s und z und der Tonsilbe, welche

der Verf. durchführen will, sehr mangelhaft; meist

handelt es sich um Druckfehler infolge wenig

sorgfältiger Korrektur, aber nicht immer: S. 1

1

letzte Zeile mobili und so auch S. IV statt mobili
;

S. 13 Z. 5 quaderno statt quaderno\ S. 20 vor-

letzte Zeile chianiano statt chiämano\ S. 21 ist

N. 33 straccia, N. 34 sträccia geschrieben; S. 26

Z. 19 dicono statt dicono; S. 29 Z. 13 settinto

statt setiimo] ebenso S. 30 Z. 2; das. Z. 3 nono

statt nöno; das. Z. 13 portamonete statt pörta-

tnonete; S. 31 Z. 14 quaderni statt quaderni;

Z. 15 imd 16 occhio, occhi, specchio, specchi, abito,

abiti, zero, zeri statt occhio, öcchi, specchio, specchi,

äbito, äbiii, zero, zeri und schon Z. 8 specchio]

S. 37 per statt per, und so immer; S. 39 Z. 24
irreführendes Perche statt perche] S. 43 Z. 1 und

2 mängiare] S. 53 letzte Zeile mezzogiorno statt

mezzogiorno usw. usw. Andersartige Versehen,

Ungenauigkeiten und Druckfehler kommen dazu

vielfach vor, z. B. S. IV pagina 1 1 wird che

welcher ein zurückbezügliches Fürwort genannt;

S. 51 heifst es vom part. perf. : »Se nella fräse

il participio passato e coniugato col verbo avere
il participio passato termina in: o«, eine grund-

falsche Regel; S. 21 N. 13 schreibt Lazzioli

spagnblo, S. 30 N. 27 und sonst spagnuölo] S.

43 N. 24 petia statt penna, S. 47 letzte Zeile

tävole statt tävola usw. usw.

Endlich liefsen sich auch noch gegen den
methodischen Aufbau des Ganzen sehr viele

ernste Einwendungen machen.

Gegen die Bücher von Weber, Hecker, Sa-

bersky-Sacerdote und andere bedeutet dieses

Buch leider einen bedeutenden Rückschritt und
kann daher in keiner Weise empfohlen werden.

HaUe a. S. Berthold Wiese.

Julius Saudisch [Dr.], Ein Beitrag zur Kenntnis
der früher Barbour zugeschriebenen Legen-
densammlung. I. Teil. [Programm der öffentl.

Unterrealschule in Wien III. 1903.] 26 S.

Der Verf. stimmt der Ansicht bei, dafs die Versetzung
der Lebenszeit des Dichters der Legendensammlung, der
selbst über sich wenig mitteilt, in das 14. Jahrh. auf
unsicheren Indizien beruhe. Der Gegenstand des vor-
liegenden I. Teils seiner «Abhandlung ist eine Unter-
suchung des Verhältnisses des Dichters zu seinen Quellen.

Das Ergebnis ist, dafs der Verfasser der schottischen

Legendensammlung den Quellen ziemlich frei gegenüber-
stehe und eine bedeutende dichterische Begabung zeige

Der Untersuchung sind eine Anzahl Proben in Übersetzun;
beigegeben.

Notizen und Mitteilungen.

PerflonalchroBlk.

An der Univ. Kiel ist Paul Emile Dumont zum
Lektor f. französ. Sprache ernannt worden.

Nea erschienene Werke.

F. Th. Vi sc her, Shakespeare -Vorträge. VI: Julius

Cäsar. Antonius und Kleopatra. Coriolan. Stuttgart

u. Berlin, J. G. Cotta Nachf. M. 8.

Zeiticlirlften.

Die neueren Sprachen. Juni. K. Meier, Über
Shakespeares Macbeth (Schi.). — R. J. Lloyd, Glides

between consonants in English. V.

Giornale storico della Letteraiura itäliana. 45, 2. 3.

U. Cosmo, Giuseppe Baretti e Jose Francisco de Isla.

— V. Pirazzoli, Sopra due frammenti poetici dell'

Ariosto. — R. Bergadani, Nota sulla questione delle

»Filippiche«.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Benno Hanow, Beiträge zur Kriegsge-
schichte der staufischen Zeit. Die

Schlachten bei Carcano und Legnano. Ber-

liner Inaug.-Dissert. Berlin, Druck von A. W. Hayns
Erben, 1905. 47 S. 8».

Für die Ausbildung des Fufsvolks im Mittel-

alter waren die Lombardenkämpfe der Staufer-

zeit von wesentlicher Bedeutung. Hans Delbrück
wird hier für den zu erwartenden 3. Band seiner

Geschichte der Kriegskunst sich den Boden noch

bereiten müssen; denn die vorliegende Arbeit

seines Schülers kann ihm nach keiner Richtung

einen Halt gewähren.

H. erklärt sich von den Darstellungen

seiner Vorgänger unbefriedigt: Quellentextkritik

genüge nicht, vonnöten sei vor allem Sachkritik.

Dafs aber ohne gründliche Quellenkritik jeder

Versuch einer Sachkritik scheitern mufs, das

beweist H. leider durch sein eigenes Beispiel.

Textstellen legt er irrig aus und gelangt so

schon im Anfang zu einer falschen Berechnung

der kaiserlichen Streitkräfte bei Carcano wie

bei Legnano. Den Wert der verschiedenen

Berichte wägt er nicht hinreichend gegeneinander

ab. Ja, er zieht die Quellen nicht einmal voll-

ständig heran, was bei der Enge des Themas
doch leicht zu erreichen war, um so leichter,

als hierzu ein Blick in Giesebrechts Geschichte

der deutschen Kaiserzeit genügte.

Giesebrecht, über dessen »Kritiklosigkeit«

H. spottet, hat sich wohl manchmal allzusehr den

Quellen angeschlossen. Aber weit gefährlicher

ist der entgegengesetzte Fehler: ein konstruktiver

Aufbau ohne Quellenbasis. Man lese nur, wie

H. die Vorgeschichte beider Schlachten unrichtig
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darstellt, weil er das Carmen de Frederico und

das Urkundenmaterial nicht beachtete, wie er bei

Legnano im Rücken der Lombardenstellung aus

dem Nichts einen Kanal konstruiert, der in seiner

Phantasie sogar die Form eines Hufeisens an-

nimmt, wie er die Bedeutung des lombardischen

Fufsvolks herabsetzen möchte ohne Rücksicht auf

die zeitgenössischen Zeugnisse, ohne Kenntnis

der Chronik des Tolosanus, gerade einer der

Hauptquellen

!

In letzter Zeit scheint man bei uns immer

geringere Anforderungen an Dissertationen zu

stellen. Aber H.s Arbeit kann selbst den be-

scheidensten Ansprüchen nicht genügen : sie be-

deutet dem bisherigen Stand der Forschung

gegenüber nirgends einen Fortschritt, mehrfach

einen Rückschritt.

Berlin. F. Güterbock.

John Pentland Mahaffy [Prof. f. alte Gesch. an der Univ.

Dublin], The progress of Hellenism in Alexan-
der's empire. Chicago, The Univ. of Chicago

Press (London, T. Fisher Unwin), 1905. VII u.

154 S. 8". Geb. Sh. 5.

Das aus Vorlesungen entstandene kleine Buch, dessen

Verf. sich seit mehr als 20 Jahren mit der Geschichte

des Hellenismus beschäftigt hat, will Allgemeingebildeten

wie Gelehrten einen Überblick über eine lange glänzende

Entwicklung menschlicher Kultur darbieten. Mahaffy

betont mit Recht, dafs solch zusammenfassender Über-

blick nicht ein Auszug aus umfangreicheren Büchern

sein dürfe, dafs es nicht der Anfang wissenschaft-

licher literarischer Tätigkeit, sondern eher dessen Ab-

schlufs sein müsse. Er will ein Bild von der Ausbrei-

tung des griechischen Geisteslebens im Osten geben, die

Strömungen zeigen, die die einzelnen Erscheinnungen

verstehen lehren und die menschliche Seite des Ursprungs

des Christentums in streng geschichtlichem Sinne be-

handeln. Etwas neues bietet er in der I. Vorlesung,

die Xenophon als Vorläufer des Hellenismus darzu-

stellen sucht. Nachdem in den Vorlesungen 2—4 die

Beziehungen Macedoniens, Ägyptens, Syriens und ihrer

Dynastien zum Hellenentum erläutert sind, bietet die 5.

allgemeine Erörterungen über die charakteristischen Züge

des Hellenismus. Die 6. Vorlesung behandelt dann die

hellenististischen Einflüsse auf das Christentum. Eine

kritische Würdigung der Schrift behalten wir uns vor.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Yerelne.

34. Jahresversammlung des hansischen Geschichts-

vereins.

Halberstadt, 13. Juni.

Am Vormittag tagte der Verein unter dem Vorsitz

von Senator Dr. Fehling (Lübeck) zusammen mit dem
Verein für niederdeutsche Sprachforschung.
F. widmete zunächst dem (am 2. Mai) im 74. Jahre

gestorbenen lübischen Senator Wilhelm Brehmer, der

23 Jahre lang den Vorsitz des Vereins geführt hatte, und
der als einer der ersten das Verständnis für den reichs-

städtischen Kunstfleifs weckte, einen warmen Nachruf.

Brehmers Arbeiten zur Lübecker Ratslinie werden in

kurzem der Öffentlichkeit übergeben werden können.

Dann ergriff nach der Frkf. Z. der Bremer Syndikus

van Bippen das Wort, um Karl Koppmanns zu ge-

denken. Darauf entwickelte Prediger Arndt aus Halber-

stadt in längerem Vortrag die Beziehungen Halber-
stadts zur Hansa, indem er in gedrängter Übersicht

die Lage Halberstadts als Handelsort, die Ent'.vlcklung

seines Handels und Verkehrs und die Teilnahme der

Stadt an der deutschen Hanse vorführte. — In der Sonder-

sitzung des Hansischen Geschichtsvereins wurde zu-

nächst der Jahresbericht durch den Vorsitzenden ver-

lesen. Um durch gemeinverständliche Schriften immer
weitere Kreise für die Bestrebungen des Vereins zu ge-

winnen und so seine Aufgaben in steigendem Mafse der

Gegenwart dienstbar zu machen, hat der Vorstand die

Pfingstblätter des hansischen Geschichtsver-
eins ins Leben gerufen, die wissenschaftlich ausgereifte

Darstellungen in anziehender Form an die breitere Öffent-

lichkeit bringen sollen. Die erste Nummer, von Walter
Stein, unter dem Titel »Die Hanse und England« einen

hansisch -englischen Seekrieg im 15. Jahrh. behandelnd,

liegt vor. Demselben Zwecke soll das im Novembef
vorigen Jahres für den 1. November 1909 erlassene

Preisausschreiben für eine Geschichte der
deutschen Seeschiffahrt dienen. — Die Beiträge für

1905 sind von mancher Stadtverwaltung in wülkomme-
ner Weise erhöht worden. Der Verein zählt gegenwärtig

392 Mitglieder. — Darauf hielt Gymnasialdirektor Reuter
(Lübeck) einen Vortrag über Lübeck und Stralsund
bis zum Rostocker Landfrieden 1283, der ein-

gehend zeigte, wie Lübeck in dem Bestreben, seine See-

herrschaft aufzurichten, eine Art Handelsmonopol zu ge-

winnnen, in schwere Zerwürfnisse mit den anderen wen-

dischen Städten, Stralsund, Rostock usw. geriet, ohne

mit seinen Anstrengungen zum Ziele zu kommen, bis

aus manchen Irrungen der Bund der Städte auf dem
Boden der Gleichberechtigung seiner Glieder erwuchs.

Den Beschlufs, den Lübeck, Rostock und Wismar 1264

fafsten, fortab jährUch zusammenzukommen, könne man
vielleicht als den Anfang der Hanse bezeichnen.

Personalchronik.

An der Univ. Wien hat sich Dr. H. Steinacker
als Privatdoz. f. Gesch. d. Mittelalters und histor. Hilfs-

wissensch. habilitiert.

Der emerit. ord. Prof. f. Gesch. an der böhm. Univ.

in Prag Dr. Wenzel V. v. Tomek ist kürzlich, im 88. J.,

gestorben.

Neu erschienene Werlie.

J. R. Mucke, Das Problem der Völkerverwandt-

schaft. Greifswald, Juhus Abel. M. 7,50.

O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeam-

ten bis auf Diocietian. 2. neubearb. Aufl. Berlin,

Weidmann. M. 12.

H. Derichsweiler, Geschichte Lothringens. [Samm-

lung Göschen. 6.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

Bericht über die achte Versammlung deutscher

Historiker zu Salzburg, 31. August— 4. September 1904.

Leipzig, Duncker & Humblot. M. 1,80.

K. Brunner, Das deutsche Herrscherbildnis von

Konrad II. bis Lothar von Sachsen. Leipziger Inaug.-

Dissert. Borna-Leipzig, Druck von Robert Noske.

W. Jacobs, Patriarch Gerold von Jerusalem. Ein

Beitrag zur Kreuzzugsgeschichte Friedrichs IL Bonner

Inaug.-Dissert. Bonn, in Komm, bei Röhrscheid & Ebbecke.

E. Schumann, Verfassung und Verwaltung des

Rates in Augsburg von 1276—1368. Kieler Inaug.-

Dissert. Rostock, Druck d. Rats- u. Univ.- Buchdruck,

von Adlers Erben.

Zeitschriften.

Historish Tidskriß. 25, 1. A. Kock, Ar Skäne

de germanska folkens urhem? — O. Ahnfeit, Om
Uppsalahandskriften E 226 af Per Brahe den äldres

krönika. — H. Rosman, Ytterligare om ekonomisk

historia. — T. W., Nägra upplysningar om kosackhet-

manen Filip OrUk.

Rivista di Sloria antica. N. F. 9, 3. C. Mar-

1

chesi, I primordii dell' eloquenza agraria e popolare
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di Roma. — R. Rubrichi, Osservazioni critiche al

ilhpt Oüpavoü» di Aristotele. — A. Boselli, II mito

degli Argonauti nella poesia greca prima d'ApoUonio

Rodio. — C. Cessi, De Cercida Megalopolitano meliam-

borum scriptore. — I. Bartolucci, De Iure gentium

criminali apud Graecos. — P. Franzö, Due luoghi con-

troversi in Properzio. — A. Crespi, Del sogno come
artificio drammatico nella letteratura greca e latina. —
A. Solari, Per la presunta fedeltä storica della Biblio-

teca di Fozio.

AnnaUn des Historischen Vereins für den Nieder-

rhein. 79. H. H. Schrörs, Der historische Verein für

den Niederrhein in seiner Entstehung und Entwickelung.
— H. Schöningh, Der Einflufs der Gerichtsherrschaft

auf die Gestaltung der ländlichen Verhältnisse in den
niederrheinischen Territorien Jülich und Köln im 14.

und 15. Jahrhundert. — H. Loersch, Sechs Urkunden
aus der Bonner Kreisbibliothek. — H. Brück, Die Mon-
dorfer Rheinfähre. — K. Füssenich, Was bedeutet im
>liber valorisc der Ausdruck »vicarius«? — E. v. Oidt-
man, Die ehemalige Burg Griepekoven im Kreise Erke-

lenz. — K. Unkel, Ein Beitrag zur Geschichte der

kirchlichen Wirren in der Erzdiözese Köln während des

grofsen päpstlichen Schismas.

Neuere Geschichte.

Referate.

Memoires du comte Valentin Esterhazy.
Avec une introduction et des notes par Ernest
Daudet. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905. LH
u. 360 S. 8» mit 3 Bildn. Fr. 7,50.

Rediges de 1798 ä 1804, ces Memoires con-

tiennent presque toute la vie de leur auteur, ne

en 1740, mort en 1805. C'est assez dire qu'ils

sont rapides, sur bien des points plus laconiques

qu'on n'eüt souhaite; et M. Ernest Daudet, illustre

par ses travaux sur l'emigration et sur l'histoire

du parti royaliste et de la maison royale de

France de 1789 ä 1830, le reconnait dans son

excellente introduction, Mais, sans rien apporter

de tres nouveau ä l'histoire, ces Memoires sont

fnteressants. J'y ai note en particulier des ren-

seignements utiles et parfois piquants sur la

societe de l'ancien regime finissant (eh. I, IV, V,

VI), sur l'education et la vie intime d'un jeune

gentilhomme au 18^ siecle (eh. I), sur les cam-
pagnes de la guerre de Sept Ans (eh. III et

IV), des jugcments sur Loraenie de Brienne,

p. 208— 211, Necker, p. 217, Mirabeau, p. 223,

285, Laclos, p. 223. etc. Valentin Esterhazy
a fait en France une brillante carriere militaire.

II a vu les debuts de la Revolution, il les a
juges de pres, et d'un point de vue special, car
il a vecu dans l'intimite de Marie -Antoinette; et

quelques faits qu'il rapporte de lä precisent nos
idees sur le caractere et le role de la mal-
heureuse reine (p. 278, par exemple).

La correspondance du comte Esterhazy avec
sa femme

, qui n'erabrasse pas moins de vingt

annees (1784— 1804), est plus riche encore en
details sur les hommes et les choses de la cour
et de l'emigration. On en doit souhaiter la

publication, que M. E. Daudet semble promettre.

II nous met fort en goüt en tnserant ici, dans

son introduction (p. XXXIII sq.), trois precieuses

lettres de Marie-Antoinette au comte Esterhazy,

lettres emouvantes qui »la montrent obsedee par

le Souvenir du comte de Fersen«.

Deux regrets, pour finir. II manque a ces

Memoires, eclaires de notes si precises, une

table aiphabet ique. H y manque aussi une

bibliographie: car ce n'est pas trop deman-

der, et surtout ä un editeur aussi bien informe

que M. E. Daudet. II est toujours ä propos,

et d'une bonne methode, de rappeler au lecteur

oü il trouvera de quoi completer ou rectifier ce

que lui apprennent les Memoires qu'on lui offre.

Berlin. E. Haguenin.

Albert Mathiez, Les origines des cultes revolu-
tionnaires (1789 — 1792). [Bibliotheqae d'histoire

moderne. T. I, fasc. IL] Paris, Societe nouvelle de

librairie et d'edition, 1904. 150 S. 8'.

Des Verf.s umfangreiches Buch über die Theophi-

lanthropen hoffen wir in kurzem an dieser Seile ein-

gehend anzeigen zu können. Das vorliegende Büchlein

will die revolutionären Kulte als eine wirkliche Religion

hinstellen ; freilich sieht der Verf. das Wesen einer

Religion schon darin, dafs ein für alle verbindlicher

Glaube durch Bräuche, die allgemein und gleichmäfsig

ausgeübt werden, von allen bekannt wird. Mathiez

schildert nun, wie die neuen Glaubenslehren aufkamen,
wie für sie Symbole erfunden wurden, sich ein be-

sonderer Ritus ausbildete, wie der Bruch mit der Kirche

zuerst noch verschleiert war, später der offene Kampf
gegen den Katholizismus begann, dessen Ziel die Herr-

schaft des Staatsabsolutismus war, dem die Kultgemein-

schaft der Bürger untergeordnet sein mufste.

Notizen und Mittellungen.

Personalcliroiilk.

An der Univ. Wien hat sich Dr. \'. Bibl als Privat-

doz. f. allg. Gesch. der Neuzeit habilitiert.

Neu erschienene Werke.

A. Hasenclever, Johann von Naves aus Luxem-
burg, Reichsvizekanzler unter Kaiser Karl \'. [S.-A. aus

den Mitteilungen des Instituts f. österr. Geschichtsforsch.

XXVI.] Innsbruck, Wagner.
Frz. Zimmermann, Die Lage des Archivs der Stadt

Hermannstadt und der Sächischen Nation. Wien, Gerold

& Co.

J. Graf V. Pfeil, Deutsch - Südwest - Afrika jetzt und
später. München, J. F. Lehmann. M. 0,40.

E. vonLiebert, Nationale Forderungen und Pflichten.

Ebda. M. 0,40.

Mazedonien. Eine militär-politische Studie. Wien,
L. W. Seidel & Sohn. Kr. 1.

Dictionnaire militaire. 21^ livr. : revolver—siege

(guerre de). Paris u. Nancy, Berger- Levrault & Cie.

Fr. 3.

Zeitschriften.

La Revolution fran^aise. 14 Mai. h. Mathiez,
La question sociale pendant la Revolution fran9aise. —
G. Bourgin, Contributions ä l'histoire de la franc-

ma9onnerie sous le premier empire: une löge ä Rome
en 1810. — F. Galabert, Les Archives revolution-

naires de l'Ariege. — Ginguene republicain avant la

Republique.
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Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Julius von Negelein [Privatdoz. f. indogerman.

Sprachen Asiens an der Univ. Königsberg], Das
Pferd im arischen Altertum. [Teutonia.
Arbeiten zur german. Philol. hgb. von Wilhelm Uhl.
2. H,] Königsberg i. Pr., Gräfe & Unzer, 1903,

XXXVII u. 179 S. 8". M. 5,60.

Durch diese Schrift hat die schon vorhandene
umfangreiche Literatur über das interessanteste

unserer Haustiere nach der soziologischen und
mythologischen Seite eine wesentliche Bereiche-

rung erfahren. In drei Abschnitten: Pferd und

Mensch (Rofs und Reiter, das Pferd im Krieg,

der Schimmel), Pferd als Gottheit (als Symbol
des Blitzes, Windes und Wassers), Pferd im

Kultus (Idee des Pferdeopfers im allgemeinen

und des indischen im besonderen, das Pferd als

Grabmitgabe usw.) werden zahlreiche neue Züge
der Charakteristik des edlen Geschöpfes hinzu-

gefügt, wird gezeigt, wie das Tier in dem Be-

wufstsein der Menschen zu einer Individualität,

man könnte fast sagen, zu einer Persönlichkeit

heranwächst. Weniger bedeutsam ist die Arbeit

für die äufsere Geschichte des Pferdes in be-

stimmten Völkerkreisen, dem indogermanischen,

semitischen usw. Störend wirkt hierbei der, wie

es scheint, unterschiedlose Gebrauch, den der

Verf. von den beiden Wörtern »arisch« und

»indogermanisch« macht. Nicht überzeugt haben

mich seine Ausführungen, dafs das Pferdeopfer

und das Tieropfer überhaupt einen Ersatz für das

ursprünglichere Menschenopfer darstellten. Un-

richtig ist die Auffassung, dafs schon die älteste

Form des indogermanischen Opfers (S. 102) das

Feueropfer gewesen sei (vgl. mein Reallexikon der

indogermanischen Altertumskunde unter Opfer).

So liefsen sich noch mehrfach Einwendungen

erheben, durch die indessen der in der bezeich-

neten Richtung liegende Wert des Büchleins

nicht beeinträchtigt wird.

Jena. O. Schrader.

Carl Rene [Direktor des Kameruner Eisenbahn-Syndikats],

Kamerun und die Deutsche Tsädsee-Eisen-
bahn. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1905. IX u.

251 S. 8» mit 59 Abbild, u. 3 Karten. M. 6.

Wie schon der Titel andeutet, geht der Plan des

Verf.s, dessen Bemühungen vor allem es gelungen ist,

den Bau einer Stichbahn von Duala an der Küste bis

zu den Manengubabergen zu sichern, dahin, die Bahn
bis zum Tsädsee weiterzuführen. Der Versuch, die Not-

wendigkeit dieser Weiterführung darzutun, bildet den

wichtigsten Inhalt des Buches. Es enthält Kapitel, die

über die Geographie und Wirtschaft von Kamerun han-

deln, dann solche, die auf die Stichbahn eingehen, und
drittens Kapitel zur Darlegung des Tsadseebahn-Projekts.

Notizen und Mittellungen.

OeselUchaften nnd Vereine.

XV. Deutscher Geographentag.-

Danzig, 13. Juni.

Der Vorsitzende Wirkl. Geh. Admiralitätsrat G. v.

Neumayer eröffnete den Kongrefs mit einer kurzen
Ansprache, in der er die Mitglieder der deutschen Süd-

polar-Expedition begrüfste und Rückblicke auf die Ge-
schichte des Deutschen Geographentages warf. Darauf
gedachte N. der in diesem Jahre verstorbenen Mit-

glieder der Vereinigung, Bastians, Sophus Ruges, Ratzeis

und Stübels. Nach einer Reihe von Begrüfsungs-

ansprachen gab Prof. v. Drygalski (Berlin) als erster

wissenschaftlicher Redner einen allgemeinen Bericht über

die Arbeiten der deutschen Südpolar-Expedition und ihre

Verwertung. Er legte das Hauptgewicht auf eine sorg-

fältige Erörterung der Ziele der Expedition, die, um
wissenschaftliche Lücken auszufüllen, nach dem südlichen

Polarkreise ging. Es habe sich weniger um die Er-

reichung hoher südlicher Breiten als vielmehr um die

systematische naturwissenschaftliche Erforschung des

ganzen Reiseweges von den tropischen Meeren bis zur

Winterstation des »Gaufs« an der Küste des sog.

sechsten Kontinents gehandelt, die zwar erst am
Rande der astronomischen Polarzone lag, aber doch deut-

lich ausgeprägt in allen Naturerscheinungen die Merk-

male der Antarktis zeigte. Dafs diese deutsche Süd-

polar-Expedition von den meisten im Gegensatz zu den

viel weiter südlich gedrungenen englischen und schwedi-

schen Südpolar-Expeditionen noch immer nicht voll ge-

würdigt wird, veranlafste Dr., gerade dem deutschen

Geographentage scharf und klar die Gründe für die

Nichtberechtigung aller Vorwürfe gegen den Erfolg jener

Expeditoin auseinanderzusetzen. Er legte dar, dafs ein-

mal die Route richtig gewählt war, zweitens die Zeit

zum Vordringen in das Eis der Antarktis die passendste

gewesen ist, und drittens, weshalb weite Schlittenfahrten

nach dem Südpol hin unterbleiben mufsten. Das Vor-

dringen von der Kerguelenstation aus, also von Osten

und Westen, war richtig, weil die herrschenden östlichen

Winde allein den Weg nach Süden für das Polarschiff

eröffnen konnten. Das Vordringen des >Gaufs« bis zur

Grenze der Schiffahrt erst im Monat Februar war kein

Nachteil, sondern ein Vorteil, weil erst dann das Eis

soweit sich auflöste, dafs eine Durchfahrt bis zur ant-

arktischen Küste möglich wurde. Zur Ausführung weiter

Schlittenreisen von der Winterstation des »Gaufs« aus

fehlten die notwendigen Vorbedingungen und die be-

stimmenden wissenschaftlichen Aufgaben. Nach den

dort herrschenden natürlichen Bedingungen war eine

gesicherte Rückkehr der Schlittenexpedition zum Schiff

so gut wie ausgeschlossen; aufserdem galten die drin-

genden Probleme der deutschen Südpolar-Expedition in

erster Linie geophysikalischen Untersuchungen, deren

Lösung bei Schneestürmen und einer Kälte von 30 Grad

oft schwieriger ist, als die sportliche Ausführung weiter

Schlittenfahrten. An der Bearbeitung der wissenschaft-

lichen Ergebnisse der deutschen Südpolar-Expedition sind

gegenwärtig mehr als 70 Arbeitskräfte tätig. Das grofse

Gesamtwerk, das 10 Bände und 3 Atlanten um-

fassen wird, soll ein monumentales Zeugnis für den

wissenschaftlichen Wert jener Expedition ablegen. Die

beiden ersten Hefte des ersten Bandes konnte Dr. vor-

legen. Darauf berichtete Prof. Vanhöffen (Kiel) über

einige zoographische Ergebnisse der Expedition, die sich

auf das Vorkommen der Meeresvögel, Würmer und See-

tiere bezogen. Viele neue Arten wurden gefunden und

Untersuchungen über die Verbreitung angestellt. Dr.

H. Gazert (Berlin) sprach über das Vorkommen und

die Tätigkeit der Bakterien im Meere. Ferner wurde Dr.

E. Philip pis (Berlin) Aufsatz über Grundproben und

geologisch -petrographische Arbeiten der Expedition ver-

lesen. Dr. W. Meinardus (Berlin) sprach über die
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Windverhältnisse an der Winterstation des >Gaufs*, wo
fast ausschliefslich östliche Winde vorherrschen, Bid-
lingmaier (Berlin) erörterte die erdmagnetischen Pro-

bleme in Verbindung mit der deutschen Südpolar-Expe-

dition, und Luyken (Berlin) besprach im einzelnen die

erdmagnetischen Arbeiten auf der westlich von der Ant-

arktis eingerichteten Kerguelen-Station.

In der Nachmittagssitzung wurden schulgeographische

Fragen behandelt. Oberlehrer Heinrich Fischer (Berlin)

berichtete als geschäftsführender Vorsitzender der stän-

digen Kommission für erdkundlichen Unterricht über

deren Tätigkeit während der letzten beiden Jahre. Aus
den Berichten der Vertrauensmänner ist hervorzuheben,

dafs zurzeit an den badischen Universitäten das Studium

der Geographie seitens der Landeskinder fast ganz auf-

gehört hat. Die Schuld daran trüge der Kampf um neue
Lehrpläne. Ein wesentlicher Fortschritt in der Beschaffung

preiswerter Heimatkarten für die Schulen ist dadurch ge-

geben, dafs die Königl. Landesaufnahme in eine sehr

billige Lieferung der Karten an Schulen gewilligt hat.

Auf dem kommenden Kolonialkongrefs wird F. wieder die

Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung unserer

überseeischen und kolonialen Interessen im Lehrgange
unserer höheren Schulen zur Sprache bringen. Realschul-

Direktor Dr. Sebald Schwarz (Lübeck) sprach über

die Bedeutung des Bildes im Geographieunterricht, Privat-

dozent Dr. Adolf Marcuse (Berlin) über die Notwen-
digkeit, auch Aufgaben der mathematischen Geographie
mehr als bisher, besonders in Anwendung beim mathe-

matischen Schulunterricht, zu berücksichtigen. Anknüpfend
an die von Göttingen ausgegangene Bewegung zur Um-
gestaltung des mathematischen, physikalischen und natur-

wissenschaftlichen Unterrichts an höheren Schulen sprach

er sich dahin aus, dafs die allgemeine Bedeutung der

Astronomie und ihrer mathematisch-geographischen Neben-
fächer so grofs sei, dafs sie ein unentbehrliches Bildungs-

mittel darstellen. Um die astronomisch -geographischen
Wissensgebiete dem Schulunterricht mit Erfolg zugäng-
lich zu machen, müfsten der Stundenplan und der Stu-

diengang des Lehrers entsprechend beeinflufst werden.
— Zum Schlufs erörterte Prof. Dr. Stoewer (Danzig) die

Frage: Wie weit können geologische Fragen in dem
Unterricht der höheren Lehranstalten berücksichtigt wer-
den. Er verlangte, dafs vor allem die dynamische Geo-
logie, die Morphologie der Erdoberfläche an passender
Stelle im Unterricht Erwähnung finde. Es wurde be-

schlossen, der preufsischen topographischen Landesanstalt
den Dank der Versammlung für die Unterstützung ihrer

Bestrebungen auszusprechen und die topographischen
Anstalten der anderen Bundesstaaten zu ersuchen , ihr

eine gleiche Unterstützung angedeihen zu lassen. Der
mathematisch-astronomische Unterricht auf unseren höhe-
ren Schulen liege noch sehr im argen, ihm müsse regeres
Interesse zugewendet werden. — Am nächsten Tage
führte Prof. Dr. Sapper (Tübingen) die Ergebnisse der
neuesten Untersuchungen über die mittelamerikanischen
und westindischen Vulkanausbrüche 1902 und 1903 vor.

Ähnlich, wie 1879 bis 1886 zahlreiche Erdbeben und
Vulkanausbrüche Mittelamerika heimsuchten, habe auch
seit 1902 wieder starke Unruhe in diesem Gebiet sich
gezeigt. Die Tätigkeit des S. Maria (Guatemala), Izalco
(Salvador) und Masaya (Nikaragua) dauere noch an.
Als Ursache der Erregung seien tektonische Vorgänge
anzunehmen, die vermutlich in dem fortschreitenden Ab-
sinken des pazifischen Meeresgrundes bestehen. Es sei

dies um so wahrscheinlicher, als das Küstengebiet von
Ocös tatsächlich Senkungserscheinungen aufweist. Ebenso
dürften auch die jüngsten vulkanischen Ereignisse West-
indiens auf tektonische Bewegungsvorgänge zurückzu-
führen sein. Wenigstens lasse sich die Gleichzeitigkeit
mancher Ausbrüche des Mont Pele'e und der Soufriere
so am ehesten erklären. Manchen Forschern gelten auch
die zahlreichen Kabelbrüche jener Gegend als Beweis
für Bodenbewegungen am Meeresgrunde, während Lacroix
Schiammströme, Flutwellen und submarine Ausbrüche

dafür verantwortlich machen möchte. Die mörderische

Wirkung der grofsen Ausbrüche der Soufriere und des

Mont Pelee sei auf die mechanischen und thermi-

schen Wirkungen gewaltiger Stein-, Aschen- und Dampf-
massen zurückzuführen, die vom Krater aus den Boden
entlang jagten. Nach Lacroix kommen die Glutwellen

des Mont Pelee aus einer im Krater gebildeten, zähflüssi-

gen, oberflächlich erstarrten Lavamasse hervor; ist die

Anfangsexplosion mäfsig, so genüge sie nur, die Er-

starrungskruste zu zerbrechen und der ungeheuer kom-
primierten Ausbruchsmasse den Austritt zu gestatten,

worauf sie, der Schwerkraft folgend, abwärts fliefst; ist

die Anfangsexplosion dagegen stark, so entscheide

die Richtung der alsbald sich wieder schliefsenden

Ausbruchsöffnung über die Richtung der Glutwolke,

wie am 8. Mai 1902, wo sie hauptsächlich nach St.

Pierre zu geschleudert worden ist. Der Lavastaukegel

des Pelee • Kraters wuchs als Ganzes durch von unten

nachdringende glutflüssige Lava. Er wuchs aber auch

örtlich (seit dem 3. November 1902) dadurch, dafs er-

starrte Lava an einer bestimmten Stelle durch den inne-

ren Druck emporgeprefst wurde und schliefslich eine

turmähnliche Nadel von gewaltigen Ausmafsen bildete.

Ihre Höhe über dem Meere betrug am 3. November
1902 1343 m, am 24. November 1576 m; dann ernie-

drigten Abstürze trotz dauernden Nachschubs die Höhe
bis auf 1424 m (6. Februar 1903). Ein neuer Aufstieg

erreichte am 31. Mai 1903 1617 m, durch sehr energi-

sche Abstürze wurde aber die Nadel bald vernichtet, so

dafs sie am 10. August 1903 nur noch 1380 m zeigte.

Keines der durch den inneren Druck veranlafsten klei-

neren Auftreibungsgebilde erreichte fernerhin die Aus-

mafse der verschwundenen Felsnadel. Dagegen wuchs
der Staukegel als Ganzes während der Tätigkeitsperiode

des Septembers 1903 beträchtlich. Seine höchste Erhebung
zeigte am 30. Oktober 1904 noch 1458 m. Zum Schlufs

erklärte S., dafs man infolge der grofsen zeitlichen An-

näherung der seismischen und vulkanischen Ereignisse

Mittelamerikas eine Wechselwirkung annehmen müsse.

Den Anstofs hat das tektonische Guatemala - Beben vom
18. April 1902 gegeben. — Privatdozent Dr. M. Friedrich-

sen (Göttingen) widmete dem verdienstvollen Vulkan-

forscher Dr. Moritz Alphons Stübel einen warmen Nachruf.

(Schlufs folgt.)

N«i eracUeseiie Werke.

F. Regel, Landeskunde der iberischen Halbinsel.

[Sammlung Göschen. 235.] Leipzig, Göschen. Geb.

M. 0,80.

C. Mommert, Topographie des alten Jerusalem. III.

Leipzig, E. Haberland. M. 4,50.

A. Gay et, Coins d'Egypte ignores. Paris, Plon-

Nourrit et Cie. Fr. 3,50.

Marin, Algerie— Sahara— Soudan. Vie, Travaox
et Voyages de M&r Hacquard des Peres blancs (1860

—

1901) d'apres sa correspondance. Paris u. Nancy, Berger-

Levrault & Cie. Fr. 18.

ZeitschrlfteB.

Globus. 87,21. W. Schmidt, Die Rainingsprache,

eine zweite Papuasprache auf Neupommern. — Die Usara-

barabahn. — H. Seidel, Deutsch-Samoa im Jahre 1904.

— Hutter, Völkerbilder aus Kamerun (Schi.).

American Geographical Society. May. H. Gan-
net, The Philippine census. — E. Huntington, The

depression of Sistan in Eastern Persia. — G.W. Little-

hales, Terrestrial magnetic work of the U. S. Coast

and Geodetic survey.

Revue de Geographie. 1. Juin. * * *, La question

du Maroc. — Gauquil, L'hinterland de Quang-Tche-

ou-Wan. — G. Isachsen, La tribu la plus septentrio-

nale du monde.
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Archivio per lo Studio delle Tradizioni popolari.
22, 3. A. Massara, Usi nuziali dell' Agro Novarese
d'una volta e d'adesso (fine). — G. Ferraro, Novelle
popolari sarde (fine). — N. Zingarelli, Stratagemmi
leggendarii di cittä assediate. — S. Ragguglia, Leg-
gende popolari acitane (fine). — G. Navanteri, II

>Voscenza« in Sicilia. — A. Zenatti, La Letteratura
del popolo italiano. — P. Fabbri, Canti popolari rac-

colti sui monti della Romagna Toscana. — A. de
Blasio, I disciplinanti in Guardia Sanframondi. — C.
Rossetti, Usi nuziali Coreani. — A. Balladoro, No-
velline del Contado Veronese. — C. Calandra, Canti
popolari raccolti a Frasso Telesino. — Usi di chirurgia
nervosa fra popoli selvaggi dell' Algeria. — G. Vi-
dossich, Note comparative ad una lettera sui Canti
popolari (cont.). — L. Perroni-Grande, Voci di ven-
ditori ambulant! in Messina.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Theodor Mommsen, Gesamaielte Schriften.
I. Abteilung: Juristische Schriften. I. Band.

Berlin, Weidmann, 1905. VII u. 479 S. 8" mit Momm-
sens Bildnis und zwei Tafeln. M. 12.

Mommsen hat Karl Zangemeister und Otto

Hirschfeld testamentarisch ersucht, sich, so weit

er selbst dazu nicht kommen sollte, der Heraus-

gabe seiner kleinen Schriften zu unterziehen.

Diese Aufgabe blieb, da Zangemeister schon vor

Mommsen starb, Hirschfeld allein zu erfüllen.

Von ihm rührt die Vorrede zu dem gegen-

wärtigen Bande her, der wir die hier mit-

geteilten Tatsachen entnehmen. Die Sammlung
und Herausgabe seiner juristischen Schriften

hatte M. schon bei Lebzeiten unter Mitarbeit

Küblers begonnen. Bereits im Dezember 1902
hat der Druck des ersten Bandes angefangen.

Aber teils M.s Arbeiten zum Codex Theodosia-

nus, mehr noch das Schwinden seiner Sehkraft,

brachten den Druck im Mai 1903 schon bei

dem vierten Bogen ins Stocken, und es war M.

nicht vergönnt, ihn wieder aufzunehmen. Auf
Bitte der Testamentsvollstrecker hat Kubier die

selbständige Drucklegung der juristischen Schriften

übernommen, deren erster Band vorliegt. Er
enthält: Lex repetundarum, — Lex Agraria. —
Lex municipii" Tarentini. — Über den Inhalt des

rubrischen Gesetzes, — Ein zweites Bruchstück

des rubrischen Gesetzes vom Jahre 705. — Zu
CIL. XI. 1146 [die cisalpinische Gemeindeord-

nung der delegatischen Tafel eine lex data und

nicht die lex Rubria]. — Lex coloniae Juliae

Genetivae. — Legis coloniae Juliae Genetivae

capita LXI—LXXXII [die 1874 gefundene Tafel].

— Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden

Salpensa und Malaga in der Provinz Baetica.

— Sententia Q. M. Minuciorum inter Genuates

et Viturios. — Zwei Sepulcralreden aus der Zeit

Augusts und Hadrians. — Ägyptisches Testament

vom Jahre 189 n. Chr. — Das Testament des

C. Longinus Castor. Nachtrag [zum vorigen].

— Ägyptischer Erbschaftsprozefs aus dem Jahre

174 n. Chr. — Ägyptischer Erbschaftsprozefs

vom J. 135 n. Chr. — Ägyptische Papyri. —
Der zweite Band wird M.s Abhandlungen über

römische Juristen und römische Gesetzbücher,

der dritte seine sonstigen Beiträge zur römischen

Rechtsgeschichte enthalten. Die ersten vier Bogen
des ersten Bandes weisen einige literarische Zu-

sätze M.s auf. Im übrigen fanden sich von Vor-

arbeiten M.s nur ziemlich umfangreiche Zusätze

aus seinem letzten Lebensjahr zu seinem Kom-
mentar zu den Stadtrechten von Salpensa und

Malaga. Diese sind aufgenommen worden. Im
übrigen hat der Herausgeber die Zitate nachge-

prüft und nach den kritischen Ausgaben unserer

Zeit gestaltet, die seither erschienene in Betracht

kommende Literatur angegeben und auf die

grofsenteils von M. selbst in seinen späteren

Schriften oder von anderen gegebenen Berichti-

gungen kurz hingewiesen, gemäfs der von M. in

einem Brief an Kubier abgegebenen Erklärung:

»Ich will dabei nur aufnehmen, was unvermeid-

lich ist, aber geradezu Fehlerhaftes und Besei-

tigtes will ich doch nicht wieder abdrucken.«

Die dem jetzigen Stande der Wissenschaft ent-

sprechende Zitierung der Inschriften wird grofsen-

teils Dessau verdankt, an der Korrektur haben

Mitteis und Wilcken mitgewirkt. Das dem Bande

beigegebene lebensprühende Bildnis Mommsens
ist nach einer Photographie von Brogi (Florenz)

aus dem Jahre 1896 hergestellt. Die beiden

Tafeln gehören zur lex repetundarum und zur

lex agraria.

Die von Kubier in dem Bande niedergelegte

Arbeit ist, wenn seine Anmerkungen auch nicht

viel Raum bedecken, doch sehr umfassend und

höchst wertvoll, und es ist eine wahre Freude

für jeden Juristen und Historiker, M.s unver-

gängliche Arbeiten nunmehr gesammelt und in

einer so vortrefflich an die wissenschaftliche

Gegenwart angeschlossenen Gestalt zu besitzen.

Der neuen Bemerkungen aus M.s Feder zu

den Gesetzen von Malaga und Salpensa sind

nicht wenige (vgl. S. 283 ^a. S. 285". S.

327129. 330183.136^ 33113^ S. 35729s. 35880«.

361*0*. 364*^ 365*', 368 ^^^ -^^^^ Inhaltlich

sind sie zum Teil sehr bedeutungsvoll. Man
vergleiche z. B. S. 358^^^: die Formen, in denen

der Staat sich verpflichtet, »sind lediglich usuell.

Der Staat kann sich insofern nicht selber binden,

dafs Abweichungen von der gesetzten Form die

Nichtigkeit des Geschäftes herbeiführte; da er

allein die Form zu bestimmen hat, so kann er

auch in jedem einzelnen Falle dieselbe modifizieren

und fallen lassen.« — S. 327 f.
1^9 verteidigt M.

seine alte Ansicht, dafs die legis actio auch

Peregrinen zugestanden habe. Das Gesetz, auf

Grund dessen in dieser Form (der legis actio)

die Klage angestellt und abgewehrt werde, sei
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zwar für die römischen Bürger erlassen, aber

nicht auf sie beschränkt geblieben. Da die

Klage selbst, z. B. wegen Diebstahls, in frühester

Zeit aktiv und passiv auf den Fremden erstreckt

wurde, jahrhundertelang der Peregrine als Be-

stohlener wie als Dieb vor denselben Prätor

geführt wurde, wie der Römer, da die beiden

ältesten und hauptsächlichsten Formen der Legis-

actionen, die Prozefsbufse wie der Handgriff

nicht spezißsch nationalen Charakter an sich

tragen, so erscheine es geradezu undenkbar,

dafs sie nicht auf den Peregrinen erstreckt

worden seien. Es müsse dahingestellt bleiben,

ob dies einfach in der Weise geschah, dafs der

Prätor kraft seines Imperiums die legis actio

auch von dem Peregrinen vorbringen liefs, oder

ob man, wie später im Formularprozefs, den

Peregrinen durch die Fiktion des Bürgerrechts

prozefsfähig machte. Dazu komme, dafs Gajus die

sacramenti actio generalis nenne und ausdrücklich

bemerke, sie komme auch bei dem praetor pere-

grinus vor. Auch im Recuperatorenverfahren

dürfte das sacramentum Anwendung gefunden

haben, da von einer verschiedenen Einleitungs-

torm nichts verlaute, und das Repetundenverfahren
vom recuperatorischen ausgegangen sei; der ur-

sprüngliche Repetundenprozefs fange mit legis

actio sacramento an. Dafs die in iure cessio

dem Peregrinen versagt werde (Gai. II, 65), be-

weise nichts in bezug auf die Prozefsfähigkeit

der Peregrinen. — Ich kann diese Beweisführung
nicht überzeugend finden. Ich glaube schon das

nicht, dafs das alte materielle Diebstahlsrecht

den Peregrinen dem Bürger gleich stellte. Gajus
legt der sacramenti actio das Prädikat generalis

in objektiver, nicht in personaler Hinsicht bei.

Die legis actio bei dem Peregrinenprätor hat

Wlassak, Prozefsgesetze I, 203 f. aus Pro-
rogation befriedigend erklärt. Mag es noch
andere Erklärungen geben; jedenfalls spricht

Gai. 4, 31 ausdrücklich und ausschliefslich von
der legis actio, in deren Folge die Sache an die

Centumvirn gelangt. Bei der hereditatis petitio,

bei der querela inofficiosi ist aber die Beteili-

gung von Peregrinen am weitesten abliegend
(s. auch das hübsche Buch von O. Martin, Le
tribunal des centumvirs. Paris 1904. S. 97 f.).

Wie es sich mit der sehr vorübergehenden legis

actio sacramenti im Repetundenprozefs verhält,

ist nicht sicher aufzuklären. Aber sollte die

Lösung nicht in der Annahme liegen, dafs pere-
grinische Kläger durch bürgerlichen Patronus
vertreten werden mufsten? Vergl. die eigene
Andeutung M.s, Strafrecht S. 7 24 3. Auf alle

I alle bleibt unwiderlegt der Einwand (von
Wach bei Keller S. 56 1»*), welcher dem Recht
der in iure cessio entnommen ist. Ein Recht,
das dem Peregrinen versagt, den Scheinprozefs
in Form der legis actio zu führen, kann ihm
den Emstprozefs in dieser Form nicht gestattet

haben; vielmehr liegt der Grund, warum der

Scheinprozefs für den Peregrinen unmöglich ist,

ausschliefslich in seiner Unfähigkeit zu dem ent-

sprechenden Emstprozesse.

Berlin. Th. Kipp.

Wilhelm Berdrow, Buch berühmter Kaufleute,
Männer von Tatkraft und Unternehmungsgeist in ihrem
Lebensgange geschildert. Leipzig, Otto Spamer, 1905.
442 S. 8' mit 50 Textabbild. M. 7,50.

Auf Grund reichen Quellenmaterials gibt der Verf.

in diesem für einen gebildeten Laienkreis und etwa für

Nationalökonomie interessierte junge Leute bestimmten
gut ausgestatteten Werk interessante Charakteristiken be-

deutender Persönlichkeiten aus dem Handels- und Ge-
werbestande und verbindet damit auch eine Schilderung
der Zeitverhältnisse. Behandelt sind die florentinischen

Handelsfürsten aus der Zeit der Renaissance, Bardi, Pe-

ruzzi und Medici, dann die Fugger und Welser, aus
der Zeit der Elisabeth Thomas Gresham, aus der Napo-
leons G. J. Onyrard, aus neuerer Zeit die Rothschilds,

Krupp, die Siemens, darauf die amerikanischen Grofs-

kaufleute, die Vanderbilts, Astors, Carnegie, Rockfeller;

den Schlufs bildet eine Charakteristik von Cecil Rhodes.

Notizen und Mitteilungen.

Geiellickaft«B and Terelne.

Evangelisch-Sozialer Kongrefs.

Hannover, 13.— 14. Juni.

Prof. Harnack wies in seiner Eröffnungs-Ansprache
auf den produkti%'en Gedanken, dem die Arbeiterschutz-

gesetzgebung entsprungen sei, hin, während er andrer-

seits den ihr anhaftenden schweren Schaden, die Ge-

fahr, dafs die Tatkraft und die Selbstverantwortlichkeit

geschädigt, ja gelähmt werde, nicht verkannte. Der
Kongrefs habe diese Gefahr von Anfang an ins Auge
gefafst. Wenn er sich »soziale nenne, so sei das
nicht absolut gemeint. Neben dem Bestreben, die

•Menschen »sozial« enger zusammenzuschliefsen und die

Gegensätze auszugleichen, dürfe die Richtung auf Stärkung
des Individuums nicht fehlen. .Aber beide Bestrebungen
konnten und sollten gemeinsam gepflegt werden. Und
hier sei die Botschaft des Evangeliums Vorbild und
Kraft zugleich, denn das Evangelium sei im Tiefsten

individuell und im Tiefsten zugleich sozial. Es lehre

nicht nur 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst*, son-

dern ziele ab auf eine grofse Verbrüderung der Men-
schen. Und es lehre den unvergänglichen Wert jedes

einzelnen, der in keiner Verbindung als blofse Ziffer

untergehen dürfe. Nur verschwindend gering sei der Teil,

den ein jeder und eine jede in die harte Wirklichkeit

zu stellen vermöge; auch der Kongrefs könne nur
Bescheidenes bereiten. Aber er dürfe sich mit dem
Bewufstsein erfüllen, dafs auch seine geringe .\rbeit

mit dazu beitrage, das Gröfste zu leisten, nämlich
uns selbst und diese Welt fort und fort zu refor-

mieren, damit der Geist triumphiere, und nicht die

Natur, die Freiheit und nicht die Notwendigkeit.

Idealismus und Materialismus, Optimismus und Pessi-

mismus, nichts sei hier Gesetz, und nichts sei hier V«--

bängnis. Wir schafften den Materialismus, wenn wir

träge sind, und wir schafften den Idealismus, wenn wir

uns anspornen. — Den ersten Vortrag hielt darauf

Pfarrer Liz. Hackmann (London) über die sozialen
Kräfte im Christentum und im Buddhismus.
Beide hätten in ihrer Grundstimmung etwas sozial Eini-

gendes, insofern sie über jede gesellschaftliche Schich-

tung und sonstige Trennung hinweg nur den Menschen

als solchen suchen. Beide geben auch im Prinzip dem
Mann und dem Weib gleiche Stellung; doch verfahre

Buddha dabei zögernder und ängstlicher. Beim Buddhis-

mus wende sich Buddhas engere Jüngergemeinde so ent-
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schieden vom Leben ab, dafs bei ihr von sozialen Kräften

nicht die Rede sein könne. Sie sei vielmehr antisozial,

individualistisch-jenseitig gerichtet. Die Laiensittlichkeit

dagegen umfasse eine Fülle sozialer Beziehungen und
sozialer Antriebe. In seiner sozialen Wirksamkeit sei

das Christentum durch keine unbedingten, ewig gültigen

Einzelforderungen gebunden. Es gestalte Gebote und
V'erbote nach Aufgaben und Verhältnissen frei aus dem
Prinzipe der Liebe heraus. Darin liege seine unschätz-

bare Bewegungsfreiheit. Das Christentum habe noch
eine unendliche Perspektive seiner sozialen Aufgabe.

Der Buddhismus vermöge einen neuen Aufschwung seiner

sozialen Wirksamkeit nur dadurch zu gewinnen, dafs er

in christliche Bahnen einlenke. Darin liege das stille

Eingeständnis, wo die gröfsere soziale Kraft zu finden

ist. — Prof. Harnack wies auf die Neigung in ge-

wissen oberen Schichten hin, im Buddhismus den Träger

zukünftiger, auch europäischer Kultur und europäischen

Fortschritts, mindestens in der Form einer Gleichberech-

tigung mit dem Christentum. Im Buddhismus sei im Grund-

gedanken zu wenig normiert, in den einzelnen Gesetzen

zu viel. Eine Religion sei nur dann auf der Höhe, wenn
sie ebenso bestimmt ist im allgemeineren, wie unbe-

stimmt und frei im einzelnen. Weil die evangelische

Religion beruhe auf dem klaren Gedanken, den jedes

Herz und jedes Kind verstehe, auf dem Gedanken der

Liebe, darum werde sie bleiben und leben und dem
Buddhismus nicht nur gewachsen sein, sondern wie ein

Magnet auf ihn einwirken. (Schlufs folgt.)

Personalchronik.

An die Handelshochschule in Köln ist Dr. Paul

Moldenhauer als Dozent f. Versicherungswissensch.

berufen worden.

Der ord. Prof. f. Strafrecht, Civil- u. Strafprozefs u.

preufs. Privatrecht an der Univ. Königsberg Geh. Justiz-

rat Dr. Karl Güterbock ist in den Ruhestand getreten.

Der ord. Prof. f. schweizer. Staatsrecht an der Univ.

Genf Dr. Jules Roguin ist in den Ruhestand getreten.

Der Prof. f. landwirtschaftl. Betriebslehre und Tier-

produkt, an der Polytechn. Schule in Zürich Dr. A. Krä-
mer ist in den Ruhestand getreten.

Die belgische Academie royale des sciences hat den

ord. Prof. f. Strafrecht an der Univ. Berlin Geh. Justiz-

rat Dr. F. V. Liszt zum Mitglied gewählt.

Der fr. aord. Prof. f. deutsches Privat-, Handels-

und Wechselrecht an der Univ. Bern, Bundesrichter Dr.

Emil Rott ist am 4. Juni, 53 J. alt, gestorben.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

R. Reininghaus, Der Mangel des rechtlichen Grun-

des bei den Bereicherungsansprüchen. Rostock. 1 1 1 S.

F. Riese, Erörterungen über die Beerbung der Kinder

aus nichtigen Ehen nach den für die deutsche Rechts-

entwicklung in erster Linie in Betracht kommenden
Rechten. Marburg. 36 S.

F. Schulz, Die actiones in id quod pervenit und

in quantum locupletior factus est. Studie zur Entwick-

lung des Bereicherungsbegriffes. Breslau. 49 S.

H. Stehle, Die Rechtslage des Börsentermingeschäfts

nach dem Entwürfe einer Novelle vom 19. Februar 1904.

Erlangen. 77 S.

A. v. Wolf, Das Rechtsverhältnis der Grenzeinrich-

tungen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche für das

deutsche Reich unter Berücksichtigung des römischen

Rechts und moderner Partikularrechte. Rostock. 35 S.

Nen erschienene Werke.

J. Conrad, Grundrifs zum Studium der politischen

Ökonomie. I: Nationalökonomie. 5. ergänzte Aufl.

Jena, Gustav Fischer. M. 8.

H, Bourgin, Fourier. Contribution ä l'^tude du

socialisme fran9ais. Paris, Georges Bellais. Fr. 12.

M. Tugan-Baranowsky, Theoretische Grundlagen

des Marxismus. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 5.

Zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker.
Fragen zur Rechtsvergleichung gestellt von Th. Momm-
sen, beantw. von H. Brunner, B. Freudenthal, I. Gold-

ziher, H. F. Hitzig, Th. Noeldeke, H. Oldenberg,

G. Roethe, J. Wellhausen, U. v. Wilamowitz- Moellen-

dorff. Mit einem Vorworte von K. Binding. Ebda.

M. 3,60.

R. J. Bonner, Evidence in Athenian courts. Chicago,

The Univ. of Chicago Press. Cts. 75.

Ph. Heck, Der Sachsenspiegel und die Stände der

Freien. [Beiträge zur Geschichte der Stände im Mittel-

alter. IL] Mit sprachlichen Beiträgen von A. Bürk.

Halle, Niemeyer.

G. Pescatore, Die Wahlschuldverhältnisse. [0.

Fischers Abhandlungen zum Privatrecht und Zivilprozefs.

XIII, 1.] München, Beck. M. 10.

M. Ku lisch, System des österreichischen Gewerbe-

rechtes, I. Bd. Innsbruck, Wagner. M. 4.

ZeitBchrlften.

Statistische Monatsschrift. Mai. K. Forchheimer,
Zur Statistik der Gefällsübertretungen in den Jahren

1880—1899. — H. Fehlin ger, Die indische Volks-

zählung vom 1. März 1901. — R. Krickl, Der Zwischen-

verkehr der im Reichsrate vertretenen Königreiche und
Länder mit den Ländern der ungarischen Krone im

Jahre im Jahre 1903.

Siatsvetenskaplig Tidskrift. P. Fa h 1 b e c k , Arbetare-

frägan särskildt i Sverige. III. — R. Kj eilen, Befolk-

ningsfrägor i Förenta Staterna. — L. Widell, Tvenne
statsrättsliga frägor rörande bevillningarna. — L Törne-
bladh, Om byggnad ä annans grund.

Deutsche Jurisien- Zeitung. 10, 12. G. Planck,
Anfechtung von Eheverträgen durch die Gläubiger eines

der Ehegatten. — P. Laband, Der 58. Band der Ent-

scheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. — Fuchs,
Der deutsche Richter im Anklagezustande. — Köhne,
Jugendgerichte.

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht. 56, 3. 4.

K. Lehmann, Die skandinavischen Entwürfe eines Ge-

setzes über den Kaufvertrag. — K. Schneider, Das

Grenzgebiet von Strandungsordnung und Binnenschiff-

fahrtsgesetz. — Joerges, Zum Recht des Fernsprech-

verkehrs. — P. Brunsvig, Die vertragsmäfsige Haf-

tung des Ratgebers. — L. Per eis. Das internationale

Signalbuch und das deutsche Seerecht. — von Obst-
felder, Zur Besitzausübung durch Treuhänder beim

Warenlombardverkehr. — K. Diehl, Nationalökono-

mische Betrachtungen zur Frage der rechtlichen Rege-

lung der Kartelle. — Matthaei, Gehorsamspflicht und

Arbeitszeit der Schiffsmannschaft. — S a c h a u , Der nicht

rechtsfähige Verein als Unternehmer eines Handels-

gewerbes.

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. 5, 23. E. Josef, Inwiefern bedürfen schrift-

liche Anträge und Erklärungen in der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit der Unterschrift des Beteiligten?

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Karl Snyder, Das Weltbild der modernen
Naturwissenschaft nach den Ergebnissen der

neuesten Forschungen. Autorisierte deutsche Über-

setzung von Hans Kleinpeter [Prof Dr.]. Leip-

zig, Johann Ambrosius Barth, 1905. IX u. 306 S.

8» mit 16 Bildnissen. M. 5,60.

Bei dem überaus raschen Fortschreiten in

neuen Erkenntnissen auf physikalischem, chemi-
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schem, biologischem und physiologischem Gebiete

mufs eine Zusammenfassung der erzielten Er-

rungenschaften in gleicher Weise für den Fach-

mann wie für den Laien vom gröfsten Werte

sein und dieses umso mehr, als es sich dabei

namentlich um den Ausbau von Grenzgebieten

handelt — man denke an die physikalische

Chemie — , die früher nur wenig bearbeitet

wurden. Dieser Aufgabe sucht das vorliegende

Buch gerecht zu werden, indem es in 12 Kapiteln

behandelt: die Welt jenseits unserer Sinne; die

Endlichkeit des Weltalls; die Bausteine des

Weltalls; die Fortschritte auf dem Wege zur

Erklärung der Elektrizität; die Suche nach dem
Urstoff; die Begründung der synthetischen Chemie

durch Berthelot; an der Schwelle der Enthüllung

der Geheimnisse des Lebens und des Geistes;

die neuesten Gedanken über das Wesen des

Lebens; wie denkt das Gehirn? der Kampf des

menschlichen Körpers gegen Siechtum und Krank-

heit; die Geisterberichte, die Telepathie und

das Galvanometer; die drahtlose Telegraphie.

Diese Inhaltsangabe läfst erkennen, dafs die

grofsen Probleme der Gegenwart in grofser

V^ollständigkeit abgehandelt werden und, wollen

wir sogleich hinzusetzen, in einer Weise, die

vom wissenschaftlichen Standpunkte aus völlig

unanfechtbar ist, wie denn z. B. die » Gedanken «-

Wissenschaften und alles ihresgleichen mit Recht

für Träume erklärt werden. In mancher Hinsicht

freilich dürfte der Verf. wohl etwas weit gehen,

wenn er bereits als völlig sicher gestellt be-

trachtet, was doch im Grunde noch hypothetisch

ist, so z. B. wenn er chemische Einwirkungen als

alleinigen Grund der Instinkte und von ähnlichem

betrachtet. Die erschöpfende und klare Dar-

stellung andrerseits erklärt in ausreichender Weise
den Erfolg, den das Buch in Amerika gehabt

hat. Hat es doch dort in kurzer Zeit drei Auf-

lagen erlebt, nach deren zweiter die deutsche

Übersetzung gearbeitet ist. Diese hat das erste

und letzte Kapitel des Originals mit Einwilligung

des Verf.s weggelassen, welche Kapitel die Blüte

der alexandrinischen Schule mit Betrachtungen

über den Fortschritt der Wissenschaft in ver-

schiedenen Zeiten und die allzu sehr auf Er-

werb gehenden Bestrebungen der Amerikaner
als Ursache der Minderwertigkeit ihres Vater-

landes in der Wissenschaft zum Gegenstand haben.

So hat denn der Verf. hauptsächlich von den
Leistungen nichtamerikanischer Forscher zu be-

richten, doch macht ihm der Übersetzer mit Recht
den Vorwurf, dafs er die der deutschen chemi-

schen Schule im Vergleich zu denen der franzö-

sischen doch zu wenig berücksichtigt hat, und
sucht diesen Mangel durch Zusätze zu mildem,
in welcher Hinsicht nach seinem Eingeständnis
freilich mehr hätte geschehen können, wenn es

nicht als zweckmäfsig erschienen wäre, den
ursprünglichen Text möglichst unverändert zu

lassen. Es ist zu bedauern, dafs der Übersetzer

sich nicht für die Zufügung besonderer Anmer-
kungen entschieden hat, die beide Zwecke leichter

und vollständiger hätten erreichen lassen. Auch
durch Zufügung einiger Bildnisse hat er sich

bestrebt, den deutschen Forschem gerechter zu

werden. Die Übersetzung ist wohl gelungen

und liest sich, von einigen wenigen Unklarheiten

abgesehen, fliefsend. So darf .das von der

Verlagshandlung sehr schön ausgestattete Buch

als eine erfreuliche Bereicherung auch der deut-

schen Literatur angesehen werden, wenn auch

für seine Benutzung die Ausübung einiger Kritik

ratsam sein dürfte.

Clausthal. E. Gerland.

F. Bützberger [Prof. Dr.], Lehrburch der ebenen
Trigonometrie, mit vielen angewandten Aufgaben,

für Gymnasien und technische Hochschulen. 3., um-
gearb. u. erweit. Aufl. Zürich, Orell Füssli, 19C4.

62 S. 8'. .M. 2.

Seine Eigenart verleihen dem Büchlein eine, in

mathematischen Schulbüchern nicht allzu oft ange-

troffene, gute geschichtliche Einleitung und die grofse

Anzahl interessanter Aufgaben, durch die z. T.

schwierigere Probleme vorbereitet werden.

Jens Holmboe, Meiere epifytisk planteliv i

Norge. [Christiania Videnskabs - Selskabs Forhand-

linger for 1904. No. 6.] Christiania, in Komm, bei

Jacob Dybwad, 1904. 40 S. 8".

Der Verf. hat seine Abhandlung in 5 Abschnitte ge-

gliedert. Im I. geht er auf ältere Mitteilungen von
nordischen Epiphyten oder Überpflanzen im Volks-

glauben und in der Wissenschaft ein. Der II. be-

handelt das Vorkommen der Epiphyten, der III. gibt

ein systematisches Verzeichnis der nordischen Epiphyten,

die beiden letzten beschäftigen sich mit ihrer Verbreitung

und ihrer Biologie. Ein Literaturverzeichnis schliefst

das Heft ab.

Notizen and Mitteilungen.

Xotlzen.

Die grofsherzogl. Forstlehranstalt in Eisenach
ist zum Range einer Forstakademie erhoben worden.

Ihr Direktor Geh. Oberforstrat Dr. Stötzer ist zum Ober-

landesforstmeister, der erste Dozent Forstrat Matthes
von der philos. Fakultät der Univ. Jena zum Ehren-

doktor ernannt worden.

Die goldene Hanbury-Medaille für hervorragende

Verdienste um die Förderung der Chemie und Pharma-

kognosie ist in diesem Jahre dem ord. Prof. f. pharma-

zeut. Chemie an der Univ. Marburg Geh. Reg. -Rat

Dr. Ernst Schmidt verliehen worden.

Perionalchroitik.

Der Oberlehrer an der Navigationsschule zu Elsfleth

(Oldenburg) Dr. Emil Tim er ding Ist als aord. Prof. f.

angewandte Mathem. an die Univ. Strafsburg berufen

worden.
An der Univ. Wien hat sich Dr. M. Kohn als

Privatdoz. f. organ. Chemie habilitiert.

Der ord. Prof. f. angewandte Chemie an der Univ.

München Dr. Albert Hilger ist am 18. Mai, 66 J. alt,

in Possenhofen gestorben.

Xm •nekleaeae Werke.

W. Franz Meyer, Differential- und Integralrechnung.

II. Integralrechnung. [Sammlung Schubert. XL] Leipzig,

Göschen. Geb. M. 10.
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Christiaan Huygens, Oeuvres completes p. p. la

Societe hollandaise des sciences. X: Correspondance
1791—1695. Haag, Martinus Nijhoff.

Beiträge zur Geschichte der Handfeuerwaffen. Fest-

schrift zum 80. Geburtstag von Moritz Thierbach. Dresden,
Wilhelm Baensch. M. 20.

Zeitschriften.

Jahresbericht der deutschen Mathematiker -Vereini-
gung. 14, 5. O. Knopf, Ernst Abbe. — H. Lieb-
mann, Notwendigkeit und Freiheit in der Mathematik.
— G. Holzmüller, Bemerkungen über den Unterricht

und die Lehramtsprüfung in der angewandten Mathematik.

Bulletin international de l'acadimie des sciences

de Cracovie. Ct. des sciences mat. et nat. Fevrier.

S. Zaremba, Solution generale du Probleme de Fourier.
— S. Niementowski et M. Seifert, Bichinolyles nou-
veaux. — L. Bykowski et J. Nusbaum, Contributions

ä la morphologie du teleosteen parasite Fierasfer Cuv.
(suite). — S. Kfpiriski, Integration de l'equation

'^
A. Bochenek, Recherches sur le

d^' -|^1 =
^--

Systeme nerveux des invertebres (Anodonta, Distaplia,

Synapta). — Caroline Reis, Contribution ä la morpho-
logie des ossicules de Weber et de la vessie notatoire

chez les Siluroides nebulosus.

Das Weltall. Juni. F. S. Archenhold, Die Astro-

nomie im alten Testament. — A. Stentzel, Die Ent-

stehung der Eiszeiten (Schi.). — G. Gehlhoff und M.
Ikle, Vermischtes vom Röntgen-Kongrefs.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 52, 1. W.
V. Metcalf , Über feste Peptonhäutchen auf einer Wasser-
fläche und die Ursache ihrer Entstehung. — F. Fischer,
Die chemische Übertragbarkeit der Metallpotentiale und

* der chemische Lösungsdruck der Metalle. — E. Brun-
ner, Theoretisches über Reaktionen, die in mehreren
Stufen verlaufen. — C. L. Jungius, Über die Umlage-
rung zwischen einigen isomeren Glukosederivaten und
die Mutarotation der Zuckerarten.

Annales de Chimie et de Physique. Juin. Ber-
thelot et Gaudechon, Recherches thermochimiques
sur la strychnine et la brucine. — Berthelot, Nou-
velles recherches sur les alterations seculaires des sub-

stances hydrocarbonees dorigine organique. — H.

Moissan, Nouvelles recherches sur la reproduction du
diamant. — J. Violle et Th. Vautier, Experiences sur

la propagation du son dans un tuyau cyhndrique de 3

metres de diametre. — P. Langevin, Une formule

fondamentale de theorie cinetique.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pßanzen-
geschichte und Pflanzengeographie. 36, 3. M. Vahl,
Über die Vegetation Madeiras (Schi.). — R. Sade-
beck, Der helle und der dunkle Raphiabast von Mada-
gaskar. — E. Ulbrich, Über einige neue Ranuncula-

ceen Ostasiens. — F. Kränzlin, Orchidaceae ameri-

canae. — C. F. Millspaugh und Th. Loesener, Plan-

tae a clariss. Ed. et C. Seier in Yucatan collectae. —
U. Damm er. Zwei neue amerikanische Palmen.

Nuovo Giornale botanico italiano. Aprile. A. Fiori,

A. Beguinot e R. Pampanini, Schedae ad Floram
Italicam exsiccatam. — G. Albo, La flora dei monti

Madonie. — G. B. Traverso, La nomenclatura degli

organi nella descrizione dei Pirenomiceti e Deuteromiceti.

— E. Düse, Le Espeletia ed i Culcition dell' Erbario

Webb.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Anatomie und
Ontogenie der Tiere. 21, 4. W. Schuhmann, Über
die Eibildung und Embryonalentwicklung von Fasciola

hepatica L. (Distomum hepaticum Retz). — R. Gold-
sch midt, Eireifung, Befruchtung und Embryonalentwick-

lung des Zoogonus mirus Lss. — H. Nierstrasz,
Kruppomenia minima und die Radula der Solenogastren.

— H. Heath, The morphology of a Solenogastre.

Journal de Conchyliologie. 53, 1. A. Vayssiere,
Etüde sur les coquilles de quelques Cypraea. — A.

Bavay, Sur quelques especes nouvelles, mal connues
ou faisant double emploi dans le genre Pecten. — L.

Vignal, Note sur la section Pyrasus dans le genre

Potamides, et description d'une espece nouvelle.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. N. F.

33, 1. M. Rauther, Beiträge zur Kenntnis der Morpho-
logie und der phylogenetischen Beziehungen der Gordi-

iden. — W. Lubosch, Die Entwicklung und Metamor-
phose des Geruchsorganes von Petromyzon und seine Be-

deutung für die vergleichende Anatomie des Geruchs-

organes. — 0. Reche, Über Form und Funktion der

Halswirbelsäule der Wale.

Medizin.

Referate.

P. Vegeti Renati Digestorum artis mulome-
dicinae libri. Edidit Ernestus Lommatzsch
[Privatdoz. f. klass. Philologie an der Univ. Freiburg

i. Br.]. Accedit Gargili Martialis De curia

boum fragmentum. [Bibliotheca Scripto-

rum Graecorum et Romanorum Teubneriana.]
Leipzig, B. G. Teubner, 1903. XLII u. 342 S. 8».

Die lateinischen Bücher über Tierheilkunde

aus dem 4. Jahrh. Hegen nunmehr in sorgfältigen,

mit trefflichen Indices versehenen Ausgaben vor

und können für die Zwecke des Thesaurus lin-

gtiae Latinae, dem sie wichtiges Material liefern,

ausgenutzt werden. Auf die Ars veterinaria des

Pelagonius von M. Ihm (1892) ist die Editio

princeps der Mulomedicina Chironis von E. Oder
gefolgt (1901); daran schliefsen sich jetzt würdig

die Digesta artis mulomedicinae des in weiteren

Kreisen als Militärschriftsteller bekannten Vegetius

von E. Lommatzsch. Der Charakter dieser unter

sich eng zusammenhängenden Werke ist recht

verschieden. Bei Pelagonius handelt es sich um
eine von dem Rofsarzt selber angefertigte Zu-

sammenstellung seiner vorerst einzeln für ver-

schiedene Gönner aufgezeichneten Kuren und

Rezepte, wofür eine Anzahl lateinischer und

griechischer Fachschriftsteller benutzt ist. Die zehn

Bücher der in München gefundenen Mulomedicina

des sog, Chiron sind eine tierärztliche Kompi-

lation aus mehreren griechischen Quellen, und

zwar in vulgärlateinischer Übersetzung. Sowohl

dieses schlecht disponierte Sammelwerk als auch

den Pelagonius hat Vegetius seinen ersten beiden

Büchern zugrunde gelegt; die Quellen des dritten

Buches sind meist dunkel, das vierte stammt

fast ganz aus Columella.

Es liegt auf der Hand, dafs erst durch die

Feststellung dieses Tatbestandes und das Her-

anziehen dieser ausgiebigen Nebenüberlieferung

eine richtige Einschätzung und' methodische Re-

censio der 'Digesten' möglich geworden ist.

Dazu kommt, dafs die Ausgabe zum ersten Male

die vorhandenen Handschriften gruppiert und

ausgiebig verwertet hat, wodurch auch die von

Vegetius beabsichtigte Einteilung und Reiben-

folge der Bücher sich zweifellos herausstellte.
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Der vornehme Schriftsteller — er war Grund-

besitzer, Pferdeliebhaber und kaiserlicher Finanz-

minister, es fragt sich nur unter welchem Kaiser

- erweist sich also in seiner Tierheilkunde

ebenso unselbständig wie in seinem militärischen

Leitfaden, der übrigens ebenfalls vier Bücher

umfafst. Sein Eigentum sind in der Hauptsache

die jedem Buche, hier wie dort, vorausgeschick-

ten 'Prologe', die sich ganz gut lesen und mit

redlichem Sinn den Verfall der Zeit, Unverstand

und Gleichgültigkeit beklagen. Er redet natür-

lich viel vom praktischen Vorteil seiner Sache,

aber dieser Gerechte erbarmt sich wirklich

t'ines Viehes. Welche Naivetät in dem Satze:

iJuid enim iumentis spei superest, quae divinitas

fovere respuil, si hominum medela cessaverit?

Seine Vorlagen findet er teils unvollständig, teils

in der äufseren P'orm abschreckend; er will selbst

einerseits ordnen nach signa causae curae (I), a

capite ad calcem resp. ad ungulas (II) , de ossi-

bus nervis venis (III), wozu nachträglich ein Buch
über die Rinder (IV) kommt; andrerseits will er

die Darstellung aus dem Vulgären emporheben.

Die Kapitelfolge ist dennoch mangelhaft ge-

blieben; sehr interessant und zu weiteren Unter-

suchungen reizend ist die sprachliche Retusche.

Lommatzsch hat selbst bereits den Anfang damit

gemacht (Arch. f. lat. Lexikogr. XII), Wortschatz

und Syntax des Vegetius mit Chiron zu ver-

gleichen; sein Index und besonders der umfang-

reiche in der Ausgabe Oders sind willkommene
Vorarbeiten für die schwierige Feststellung

dessen, was um die Wende von Altertum und

Mittelalter Vulgärlatein war und von den Ge-
bildeten als anstöfsig empfunden wurde.

Leipzig.
J. Ilberg.

Notizen und Mittellungen.

GesellBchaften nnd Vereine.

li. Jahresversammlung der deutschen Ohrenärzte.

Homburg v. d. H., 9. Juni.

Prof. Hartmann (Berlin) sprach über die Schwer-
hörigkeit in der Schule. Er wies auf Prof. Bczolds
Entdeckung, dafs die meisten in Taubstummenanstalten
untergebrachten Zöglinge in der Skala der Töne sog.
> Gehörinseln 5, also auch eine gewisse Hörfähigkeit, ha-
ben. Mit Ausnutzung dieser Gehörreste sei es gelungen,
eine ganz neue erfolgreiche Taubstummen -Unterrichts-
methode auszubilden, durch »Sprachübung vom Ohr aust
aus der geringen Hörfähigkeit eine grofse Hörfertigkeit
zu entwickeln. Leider geschehe für die Ohrenkranken
immer noch nichts, und doch seien sie gerade die hilfs-

bedürftigsten. Vom Ohr aus lerne das Kind die Sprache,
Begriffe, denken. Das Gehör vermittele den Umgang
mit seinesgleichen, die Hörfährgkeit sei die Vorbedingung
zu einem Beruf. Um einer seiner idealsten und prak-
tischsten Aufgaben gerecht zu werden, sei der Staat
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dafs 1. alle heil-

baren Ohrenkranken zu heilen sind, 2. für die unheil-
baren Ohrenkranken die zweckmäfsigste .A.usbildung zu
ermöglichen ist. iNach übereinstimmender Statistik ver-
schiedener Kliniker an mehreren lOOOO) Schulkindern
sei ein Viertel dieser ohrenkrank. Davon sei die Hälfte
schwachhörig infolge heilbarer Krankheit. Diese seien
oft falscher Behandlung durch die Lehrer ausgesetzt. Ver-

hängnisvoll aber geradezu sei das Los eines geistig nor-

mal beanlagten, schwachhörigen Kindes, das in der

Schule für Schwachsinnige ausgebildet wurde; der Makel
hafte ihm fürs Leben an. Sogar schon in Idiotenanstalten

seien gehörkranke Kinder infolge mangelhafter Unter-

suchung aufgenommen worden. Dafs diese Momente
der Volksentwickelung und Volkserziehung auch bei der

Wehrkraft eines Staates mitsprechen , erhärtete H. nach
der Frkf. Z. durch ein reiches statistisches Material aus
den Akten des Kriegsministeriums. Für die unheilbar

ohrenkranken Kinder empfahl H. folgendp Fürsorgemafs-

regeln zur allgemeinen Einführung: 1. Kinder unter 2 m
Hörweite müssen einen dem Lehrer besonders nahen
Platz angewiesen erhalten, 2. Sie bedürfen einer öfteren

Kontrolle, ob das Gesagte gehört, bezw. verstanden wor-

den ist. 3. Vor allem dürften Hörfehler im Diktat nicht

mehr ungünstig zensiert werden. 4. Empfehlenswert sei

es, wenn ihnen fortgeschrittene, intelligente .Mitschüler

als Sitznachbarn und Spielkameraden beigegeben werden,

und 5. wenn sich nicht nur die Lehrer, sondern auch
die Angehörigen sprachlich recht viel mit ihnen beschäf-

tigen. Einzelunterricht, natürlich das Ideal, käme für

die Allgemeinheit nicht in Frage. H. behandelt zum
Schlufs die Frage: Wie grofs mufs eine Stadt bezw.

ein Bezirk sein, um an die .Aufgabe heranzutreten,

Sonderschulen für die bisher als taubstumm gegoltenen

Schwerhörigen zu errichten? — Geh.-Rat Dr. Passow
(Berlin) suchte dann aus seinem jahrzehntelangen Ver-

kehr mit Taubstummen heraus den Beweis zu erbringen,

dafs die heutige Methode der Taubstummenausbil-
dung ganz falsch sei, und in dieserAuffassung stimm-

ten ihm die hervorragendsten Kliniker und Ohrenärzte

bei. Kaum seien die Taubstummen ein Jahr lang aus

der Anstalt entlassen, so hätten sie die so unendlich

mühsam erlernte Lautiersprache wieder vergessen. Neben
den >Sprachübungen vom Ohr aus« nach Bezold und
den sprachgymnastischen Übungen müsse auch die Ge-

bärdensprache geübt werden, und zwar von den weni-

ger talentierten Taubstummen allgemein und nach ein-

heitlichen Grundsätzen. Wie der Arzt die Aufgabe habe,

für den bestmöglichen Ersatz eines verloren gegangenen
Gliedes zu sorgen , so sei er auch berufen , die sprach-

lichen Mängel nach Möglichkeit zu ersetzen. Die Taub-
stummen selbst forderten inständig den Gebärdenunter-

richt, haben aber bisher nur bei den Ärzten Verständ-

nis für ihre hilflose Lage gefunden und rechneten auf

deren tätige Unterstützung. — In der Diskussion wurde
u. a. von einem als Gast anwesenden Taubstummen-
lehrer die reine Lautiermethode verteidigt. In seinem

Schlufswort präzisierte F. seine Forderungen als die

nach einer gröfseren Individualisierung des Unterrichts.

Nach dem vorhandenen Intellekt und Gehörrest des ein-

zelnen müsse sich die Methode richten : die Gebärden-

sprache sei allen leicht zugängUch; den Forderungen des

Lautierunterrichts würden nur die Bestbegabten gerecht.

— Die übrigen 23 Vorträge hatten vorwiegend rein fach-

liches Interesse.

Personalchroalk.

Der ord. Prof. f. spez. Pathol. u. Therapie an der

Univ. Berlin, Geh. Medizinalrat Dr. E. vonLeyden, ist

zum ord. Mitgl. der Königl. Sozietät der Wissenschaften

zu Upsala gewählt worden.
Der aord. Prof. f. Physiol an der Univ. Giefsen Dr.

Otto Frank ist als Prof. Eckhards Nachfolger zum ord.

Prof. u. Direktor des physiolog. Instituts ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Ohrenheilkunde an der Univ. Kö-

nigsberg Dr. Emil Berthold ist in den Ruhestand

getreten.

An der Techn. Hochschule zu Stuttgart hat sich Dr.

Ludwig Bauer als Privatdoz. f. Hygiene habilitiert.

An der Univ. Wien hat sich Dr. O. Marburg als

Privatdoz. f. Neurologie habilitiert.

Der ord. Prof. f. Psychiatrie an der Univ. Halle Dr.

Kari Wem icke ist an den Folgen eines Radunfalls am
15. Juni, 57 J. alt, gestorben.
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Der ord. Prof. f. Chirurgie an der Univ. Breslau,

Dr. Johann von Mikulicz-Radecki, ist am 14. Juni,

55 J. alt, gestorben.

UniTersitätsschriften.

Dissertation.

F. Krayer, Über das Verhalten elastischer Fasern

in Geschwülsten. Würzburg. 22 S.

F. Lange nb ach, Beiträge zur Perityphlitisfrage aus

der Heidelberger Medizinischen Klinik. Unter Benutzung

der Bäumlerschen Arbeit »Die Behandlung der Perity-

phlitis« und mit spezieller Berücksichtigung der Cursch-

mannschen Leucocytenzählung. Heidelberg. 84 S.

L. Lempert, Über subunguale Angiosarkome. Ber-

lin. 26 S.

E. Magnus -Aisleben, Adenomyome des Pylorus.

Strafsburg. 22 S. mit 1 Taf.

L. Nöll, Zur Physiologie der Irisbewegung. Mar-

burg. 37 S.

Nen erschienene Werke.

Dun bar, Ursache und Behandlung des Heufiebers.

Leipzig. J. J. Weber. M. 0,75.

Zeitschriften.

Die Therapie der Gegenwart. Juni. M. Runge,
Die Heilung des Krebses der Gebärmutter. — W. Doeven-
speck, Beiträge zur intravenösen Injektionstherapie. —
H. Eisner, Über die Indikationen und Kontraindika-

tionen der Anwendung von Eisenpräparaten bei Magen-

krankheiten. — 0. Rommel, Künstliche Sauermilch als

diätetische Therapie kranker Säuglinge.

Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. 1. Juin. G. Migeon,
Notes d'archcologie musulmane. — P. Dorbec, L'Ex-

position de la Jeunesse au XVlIle siecle. — E. Morand,
Les Salons de 1905. — L. Benedite, Whistler.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Carl Waack, Richard Wagners Tristan und
Isolde. Kurze und übersichtlich gefafste musikalisch-

dramatische Erläuterungen nebst Notenbeispielen. Leip-

zig, Breitkopf & Härtel, 1904. 32 u. 5 S. 8». M. 0,50.

Der 1. Abschnitt des Büchleins soll einen Einblick in

das Kunstschaffen von Richard Wagners zweiter Lebens-

periode gewähren. In sämtlichen Werken vom Fliegen-

den Holländer bis Parsifal erblickt der Verf. als Quell

vollendeter, höchster Kunst den von allem Konventionellen

losgelösten, im Wandel der Zeiten nie versiegenden, ewig

gültigen und bleibenden Inhalt des reinmenschlichen
Dramas. Der II. Abschnitt erläutert die Grundzüge der

Dichtung 5) Tristan und Isolde«. »Liebes- und Todes-

sehnsucht, Sehnen! Sehnen! — Deutsches Sehnen! —
Das ist der seelendurchschauernde Inhalt von Tristan und

Isolde.« Der III. Abschnitt illustriert, nach den Auf-

zügen, die Handlung und die »wunderbare« Musik des

Dramas. Die angeschlossenen Notenbeispiele geben die

Motive aus Tristan und Isolde.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In München findet vom 15.— 21. JuH ein archäo-
logischer Ferienkursus für Gymnasiallehrer statt.

Personalchronik.

Die Techn. Hochschule in Dresden hat den Prof. f.

mittelalterl. Baukunst an der Techn. Hochschule in Karls-

ruhe Oberbaurat Karl Schaefer zum Ehren - Doctor-

Ingenieur ernannt.

Nen erschienene Werke.

M. Gg. Zimmermann, Sizilien. II: Palermo. [Be-

rühmte Kunststätten. Nr. 25.] Leipzig, E. A. Seemann.

Geb. M. 3.

W. Rolfs, Neapel. I: Die alte Kunst. [Dieselbe

Sammlung. Nr. 29.] Ebda. M. 3.

H. Zander, Ästhetische Neuerungen. A"'.fsätze und

Versuche. Berlin, Edmund Meyer.

Entgegnung.

Herr Direktor Dr. Max Friedländer hat in diesen

Blättern das 5. Heft meiner Kunststudien (Breslau,

Trewendt 1894), sowie meine bei Heitz in Strafsburg

erschienenen Schriften »Roger van Brügge, der Meister

von Flemalle« und »Roger van der Weyden und Roger

van Brügge mit ihren Schulen« einer Kritik unterworfen.

Er kommt zu dem Resultat, dafs sie nichts taugen, und

dafs ich als Kunsthistoriker und Kunstkritiker zu den

Toten geworfen werden müsse. Ja, er hält es sogar für

notwendig, auf meinem Grabe für kommende Geschlechter

eine Warnungstafel zu errichten.

Träfe seine Kritik ins Schwarze, ginge sie auf die

von mir geäufserten ästhetischen Betrachtungen, auf

meine historisch kritischen Forschungen und auf die von

mir veröffentlichten , den Kunstwerken entnommenen
Tatsachen im einzelnen ein, so wäre vielleicht mein

Todesurteil berechtigt, allein das ist durchaus nicht der

Fall. Seine Kritik kümmert sich um alle diese Dinge

nicht, sondern geht von dem Glauben aus, dafs

das zur Zeit von der Kunstwissenschaft Anerkannte ab-

solute Wahrheit ist, unerschütterlich fest steht. Sie ent-

spricht somit einem gewissen Unfehlbarkeitsbewufstsein

auf dem Gebiete der Kunstgeschichte, welches in jeder

Wissenschaft unberechtigt ist, allein leider vielfach den

Kritikern auf den verschiedenen Gebieten der Kunst und

Literatur namentlich in dem vermeintlichen Zentrum der

Intelligenz in Deutschland anhaltet.

Friedländer macht mir den Vorwurf und daraus

folgen die andern, dafs \ih anerkannte Hauptwerke

Rogers van der Weyden wie z. B. den Bladelinschen

Altar diesem abgesprochen und auch sonstige falsche

Bildbestimmungen vorgenommen habe. Zur unanfecht-

baren Anerkennung gehören Urkunden und sicher be-

glaubigte Nachrichten über die Entstehung und über das

Schicksal der Kunstwerke. Solche fehlen aber in diesem

Falle in ausreichendem Mafse, und somit ist kein ein-

ziges Werk Rogers van der Weyden sicher beglaubigt.

Sie können deshalb nur so lange als zugehörig anerkannt

werden, als keine Tatsachen gefunden werden, welche

mit der bisherigen Meinung, wenn auch aller Kunst-

forscher, in Widerspruch stehen.

Schon in meiner vierten Kunststudie 1892 begann ich,

solche Tatsachen anzuführen, und nach reiferen Studien

im Jahre 1894 in der fünften schied ich auf Grund

solcher und stUkritischer Betrachtungen die Überreste

des Flemaller Altarwerkes aus, die bis dahin so gut wie

allgemein als Werke des Brüsseler Meisters galten. Dem
schlofs sich später ohne meinen Namen zu nennen

V. Tschudi und selbst Friedländer an und damit war

eine Bresche geschlagen, und der Glaube an die Richtig-

keit bisheriger Annahmen erschüttert.

Es war somit natürlich, dafs ich nicht stehen blieb,

sondern mir die Frage vorlegte, ob das übrige Werk

Rogers einen einheitlichen Charakter trägt. Auf Grund

ästhetischer, geschichtlicher und stilkritischer Betrachtun-

gen und Studien kam ich dann in den folgenden Schriften

zu der Behauptung, dafs alle je dem Roger van der

Weyden zugeschriebenen Gemälde in zwei Gruppen zer-

fallen, und die Tatsachen, die dafür sprechen, führte ich

ausführhch an. In der einen Gruppe, die nichts mit der

andern, dem Brüsseler Meister allgemein zugeschriebenen

zu tun hat, gehört auch der Bladelinsche Altar und zu ihr

auch der Flemaller, wie viele andere, das jüngste Gericht in

Beaune, das jüngste Gericht in Danzig, die Kreuzabnahme

in Madrid. Um die dafür angeführten Tatsachen küm-

mert sich mein Kritiker gar nicht, sondern behauptet

schlankweg, das Middelburger Altarwerk ist und bleibt
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ein Hauptwerk Rogers van der Weyden, und ich habe

eine stilkritische Würdigung der Gemälde unterlassen.

War es doch seine Pflicht, die angeführten Tatsachen

zu prüfen und ihre Deutung anzugreifen. Wenn ich

dann aus ästhetischen, historischen und stilkritischen,

eingehend angeführten Gründen dazu komme zu be-

haupten, dafs die Gruppe der Kunstwerke, welche dem
Roger van der Weyden nicht zugeschrieben werden

kann, den Stempel der Schule Jans van Eyk trägt und

als Vorbild für Memling und andere Meister gedient

hat, dafs sie somit in Brügge entstanden sein mufs, wenn
ich dann ferner an der Hand der urkundlichen Angaben
von dem Lebensgang des Brüsseler Meisters es als höchst

unwahrscheinlich erkläre, dafs er längere Zeit in Brügge

lebte, und wenn ich dann endlich darauf hinwies, dafs

urkundlich ein Roger existierte, welcher zur Zeit Rogers

van der Weyden ein Schüler van Eyks und ein Lehrer

Memlings war, und dieser urkundlich Gemälde schuf,

welche auch von mir anerkannten Werken des Brüsseler

Meisters fern stehen, dann war eben dieser Roger ein

anderer, und ich mufste ihm naturgemäfs den Namen
Roger van Brügge geben, den Karel van Mander, und
den später auch Passavant gebrauchte. Das kümmert
aber den Herrn Dr. Friedländer nicht, er hält es nicht

für nötig, irgend einer Betrachtung, irgend einer Schlufs-

Folgerung, irgend einer Tatsache nachzugehen und sie

zu prüfen. Diese Art und Weise entspricht nicht den

Gepflogenheiten streng wissenschaftlicher Kritik, und da-

her möchte ich ihr meinerseits eine Warnungstafel er-

richten, wozu ich mich um so mehr berechtigt glaube,

als ich in der Wissenschaft kein Neuling bin , sondern

in derselben lange genug mit strenger Selbstkritik, ehr-

lich und nicht ohne Erfolg, der Wahrheit und nicht der

Tagesmeinung nachstrebend gearbeitet habe.

Breslau. C. Hasse.
Antwort

Ausführliche Gegenrede wider vorstehende Auslassung
wäre RaumVerschwendung. Die Hoffnung, Herrn Prof.

Hasse von der Irrigkeit seiner Aufstellungen zu über-

zeugen, hege ich nicht, und im übrigen kann ich ab-

warten, ob jemand die vorgeschlagene Teilung des
Roger -Werkes, die Verwechslung Rogers mit Memling
und all die anderen »angeführten Tatsachen und ihre

Deutung! annehmen wird. Dafs die Ökonomie dieser

Zeitschrift mir nicht gestattete, auf 30 Bilderbestimmun-
gen, die ich für falsch halte, »im einzelnen einzugehen«,
setze ich als bekannt voraus.

Berlin. Max J. Friedländer.

Moderne Dichtung.

Referate.

Edgar Kurz, Gedichte. Herausgegeben und mit

einem biographischen Vorwort versehen von Isolde
Kurz, Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta Nachf.,

1904. 87 S. 8°. Geb. M. 2,50.

Es war echtes Poetenblut, das in den Adern
von Hermann Kurz, dem Verfasser des »Sonnen-
wirtes« und Nachdichter von »Tristan und Isolde«,

rollte, und es ist nicht blofs auf die hochbe-
gabte Tochter Isolde, die längst gerühmte,
die uns jüngst wieder mit einem vollgewichtigen

Bande »Neuer Gedichte« (Cotta 1905) be-
schenkte, übergegangen, sondern auch auf den
Sohn, Edgar. Dieser starb als angesehener
.\rzt im Frühjahr 1904 in Florenz, auf der
Höhe des Lebens, 5 1 jährig. Aus seinem Nach-
lasse hat die Schwester dies Bändchen Gedichte
zusammengestellt, und ein liebevolles Bild von

dem ausgezeichneten Manne hat sie im Vorwort
entworfen.

Eine scharf geschnittene, edle Physiognomie

tritt uns in den Gedichten entgegen, eine

Dichternatur voll köstlicher, ungebundener Frische.

Hier spricht kein Papierner, kein Literatur-

mensch, kein sogenannter Bildungslyriker und

Reflexionsredner in Versen, sondern es liegt der

erquickende Tau echter Begabung und kecken
Sichauslebens und fröhlichen Siegesgefübls über

diesen Strophen, die auch in ihrem Bau und

in ihrer Melodie hohe Anforderungen be-

friedigen. Heroisches und Zartes, Kühnes und

Mildes, Barockes, Sprödes und wieder Lieb-

liches, Sanftes mischen sich in höchst eigen-

artiger und anziehender Weise. Wir sehen den

Vielbeschäftigten in seinen stillen Feierstunden,

wo er sich ganz in sich selbst versenkt und wo
er nur mit sich selber spricht. In der rück-

sichtslosen Offenheit und Aufrichtigkeit, mit der

er von seiner Naturfreude und Lebenslust, seiner

stürmischen Leidenschaft und seinen Liebesaben-

teuern singt, liegt der gröfste Reiz dieser Im-

provisationen, die, leicht geboren, mit raschem

Stift entworfen, doch von hohem Stilgefühl

Zeugnis geben. Man spürt, wie es von Lebens-

gefühl in diesem Herzen vibrierte, und zugleich,

wie der Schalk dem klugen und scharfsichtigen

Manne im Nacken safs; von Humor sprüht manches

Lied, manche Ballade; am eigenartigsten sind

die Gespensteriieder, in denen die Verstorbenen

»über das Grab hinaus ihre Menschlichkeiten

fortsetzen«, mit burlesker Phantastik. Als Probe

sei »Der Stutzer« hingestellt:

Sie haben mich in meinem Frack begraben.

Das freut mich sehr, das wollt' ich eben haben.

Auch sitzt die weifse Binde ganz korrekt.

Die Stiefel sind so blank als wie geleckt.

Mein Stöckchen ziert der Schmuck des Elfenbeins,

So promenier' ich nachts von Zwölf bis Eins.

Und dafs ich tot bin, sieht mir niemand an,

Zwei Dirnlein flüstern: »Welch ein hübscher Mann!«

Neuwied a. Rh. Alfred Biese.

Notizen und Mitteilungen,

»n erschienene Werke.

Wilhelm Fischer in Graz, Hans Heinzlin. Erzählung.

München, Georg Müller. M. 2,50.

W. Clark Russell, The Yam of Old Harbour Town.
A Sea Romance. [Unwin's Library. 34.] London,

Fisher Unwin. M. 1,50.

J. O. Hobbes, The Flute of Pan. A Romance.

[Dieselbe Sammlung. 35.] Ebda. M. 1,50.

Florence Roosevelt, The Siren's NeC American

Girls in the Quartier Latin. [Dieselbe Sammlung. 36.'

Ebda. M. 1,50.

Inserate.
Schreibmaschinenarheiten

Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-

gramme u. rervielfäUigitugen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Hnhse, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. l (Ecke Elbingerstr. 20).
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Im Verlage von B. G. TEUBNER in LEIPZIG erscheint soeben:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT YON FRITZ BÄÜMGÄRTEN, FRANZ POLAND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

ca. 30 Bogen, gr. 8. geh. Ji 10.— ,
geschmackvoll geb. .^^ 12.

—

Zu beziehen auch in fünf monatlichen Lieferungen zu ^.ü 2.

—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart, Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer
wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band, der zunächst allein erscheint, aber völlig in sich ab-

geschlossen ist, gliedert sich nach einer Einleitung über Land und Leute, Sprache

und Religion in drei große Perioden, das Altertum, das Mittelalter und die Blüte-

zeit. Die vielseitige Entwicklung der beiden letzten Perioden kommt in je drei

gesonderten Abschnitten zur Darstellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende

Kunst, C. Geistige Entwicklung und Schrifttum.

Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein reich-

haltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je leben-

diger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch seine

Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G.Teubner in Leipzig
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

"quos sibi ipsi scripsit libri XII. Iterum rec. I

Stich. [XXII u. 218 S.] geh. J(.2A0, geb. c/i^. 2.80

Aristotelis ethica Nicomachea. Rec. Fr. Susemiehl.
Ed. alteram cur. O. Apelt geh.

BIBLI0THF£A^r'Ä^ÄMT"TEUBNERI.4N./\
Die »Bibliotheca Teubneriana" stellt sich die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse

•r griechischen und römischen Literaturen in wohlfeilen Ausgaben zu veröffentlichen, soweit dies für die

Wissenschaft oder die Schule wünschenswert ist. Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten

Ergebnissen der kritischen Forschung, über welche die beigefügte adnotatio critica, die sich zumeist unter dem
Text befindet, Auskunft gibt. Neue Bände werden fortgesetzt weiter vorbereitet und ausgegeben, veraltete Aus-

gaben werden durch neue verbesserte ersetzt. So bietet die Bibliotheca die umfangreichste auf der Höhe wissen-

schaftlicher Kritik stehende, dabei wohlfeilste Sammlung klassischer Autoren dar.

Im nachstehenden sei auf die neuen Erscheinungen hingewiesen.

Die Sammlung umfasst zur Zeit gegen 400 Bände zum Preise von ca. 1400 Mark,
die bei einmaligem Bezüge zum Vorzugspreise von ca. 1050 Mark abgegeben werden.
)|ntonini, Marci, imperatoris commentariorum Minucii Felicis Octavius. Recensuit et praefatus est

''»Herrn. Böen ig. [XXXI u. 116 S.]. geh. .f(. 1.60,

geb. .^. 2.—.

XTonii Marcelli de conpendiosa doctrina libros
i'XX Onionsianis copiis usus ed. Wallace M. Lindsaj'.
Vol. I— III: libri I—XX et indices. [XLIV u. 997 S'.]

geh. .H. 17.20, geb. J(. 19.-.

IlavaavCov 'EX'/.dSo? kzo'A^it^z'.c. Pausaniae
Graeciae descriptio. Rec. Fr. Spiro. Vol. I— III libri

I—X et index. [XXI u. 1166 S.j geb. ..((?. 7.60, geb.

Jt. 9,20.

IloXvßtov tciogCai. Polybii historiae. Editio-

nem a Ludovico Dindorfio curatam relractavit Theo-
dorus Büttner-Wobst. Editio altera. Volumen I.

geh. M. 4.40, geb. jH. 5.— Vol. II. geh. M. 4.40, geb.

Jl. 5.— Vol. III. geh. M. 4.40, geb. JC. 5.— Vol. IV.
geh. M. 5.—, geb. ^^. 5,60. Vol. V (Appendix), geh.
.a. 2.40, geb. .*. 3.—
procopii Caesariensis opera omnia. Recognovit

Jacobus Haury. Vol. I: De bellis libri I
— IV. Opus

ab Academia Regia Bavarica praemio Zographico oma-
tum. [LXIV u. 552 S.] geh. Jl. 12.—, geb. JC. 12.60.

Vol. II. De bellis libri V—VIII. [II u. 678 S.] geh.
c^. 12.—, geb. M. 12.60.—.

Ptolemaei, Claudii, opera quae exstant omnia.
Vol. I ed. J. L. Heiberg. Pars II, libros VII -XIII

continens. [IV u. 608 S.] geh. M. 12.-, geb. JC. 13.—.

Senecae, L. Annaei, tragoediae recc. Rudolfus
Peiper et Gustavus Richter. Pciperi subsidiis instr.

denuo edendas curavit Gustavus Richter. [XLIV u.

500 S.] geh. Jt. 5.60, geb. JC. 6.20.

opera quae supersunt. Vol. I. Fase. I. Dialo-

gorum libros XII edidit Emil Hermes. [XX u. 383 S.]

geh. JC. 3.20, geb. Jl. 3.80.

[XXX u. 280 S.]

,*(. 2.40, geb. Jl. 2.80.

Alciphronus Rhetoris epistularum libri IV. Ed. M.

.A. Schepers. Accedunt duae tabulae phototj'picae.

[.XXVI u. 225 S.] geh. M. 3.20, geb. .«. 3.60.

Apulei opera quae supersunt. Vol. II. Fase. I. Apulei

Platonici Madaurensis pro se de magia liber (Apologia).

Recensuit Rudolfus Helm. [II u. 120 S.] geh. .<K. 2.40,

geb. .K. 2.80.

Augustini, Sancti Aurelii, Episcopi, de civitate Dei
libri XXII. Tertium recognovit B. Dombart. Vol. I:

Lib. I-XlII. Vol. II: Lib. XIV—XXII. geh. je Jl. 3.—,
geb. je oK. 3.60.

r|onati, Aeli, quod fertur commentum Terenti.

*^Accedunt Eugraphi commentum et Scholia ßembina.
Recensuit Paulus Wessner. Vol. II. [VIII u. 550 S.]

geh. M. 12.—, geb. ^Ü. 12.80.

Gellii Noctium Atticarum libri XX. Post M. Hertz
ed. C. Hosius. Vol. I/II. [LXIV u. 750 S.] geh.

JC. 6.80, geb. JC. 8.—.

Georgii Acropolitae opera rec. A. Heisenberg. Vol.

I. [XXIV u. 367 S.] geh. .fC. 8.—
, geb. c^. 9.—.

Vol. II. [XXVI u. 120 S.] geh. JC. "i.bO, geb. .«. 4.20.

/^rani Liciniani quae supersunt. Recognovit et

^apparatu critico instruxit M. Flemisch. [XVIII u.

58 S.j geh. .K. 1.—. geb. JC. 1.30.

Uerondae mimiambi. Novis fragmentis auetos quar-

'tum edidit Otto Crusius. Accedunt Phoenicis coro-

nistae, Mattii mimiamboram fragmenta, Mimorum frag-

menta et Specimina varia nuper reperta. Editio minor.
[VI u. 132 S.] geh. .ü. 2.40, geb. .ü. 2.80.

SAMMLUNG V^SSENSCHAFTLICHER KOMMENTARE ZU
GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN SCHRIFTSTELLERN

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.
SOPHOKLES ELEKTRA. Von G. KAIBEL. geh. n. M. 6,-, in Leinw. geb. n. M. 7.—
LUCREZ BLXH III. Von R. HEI^ZE. geh. n. M. 4.—, in Leinw. geb. n. M. 5.—
AETNA. Von S. SUDHAUS, geh. n. M. 6.—, in Leinw. geb. n. M. 7.—
VERGIL Aeneis Buch VI. Von E. NORDEN, geh. n. M. 12.—, in Leinw. geb. .« 13.—

Demnächst sind in Aussicht genommen:
CLEMENS A. PAIDAGOGOS. Von E. SCHWAKTZ- OVID HEROIDEN. Von R. EHWALD.
LUKIANS PHILOPSEUDES. Von R. WÜNSCH- PLAUTUS RUDENS. Von F. MARX.
MINUCIUS FELIX OCTAVIUS. Von E. NORDEN-

i

TACITUS GERMANIA. Von G. WISSOWA.
Mit dem Plan, eine Sammlnng wissenschaftlicher Kommentare zu griechischen und römischen Literaturwerkcn rrsrhrr : ;••;

lassen, hofft die Verlagsbuchhandlung einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. Liegen auch einzelne Schriftwerke i:i

die wissen-Schaftlichen Ansprüchen in hers'orragendera MaSe gerecht werden, so lieOen gerade diese Vorbilder den
regerf-ii B. t;;!igung auf gleichem Gebiete entstehen, wie dessen Verwirklichung in diesem Unternehmen als möglich t;-

^f- "
'>er darf sich wohl von ihm. das zu einer umfassenderen und verständnisvolleren Beschäftigung mit den H;iUiJt.»i"Lrkca J'-r

*' 1'' ^^ ^^^ vornehmsten Äußerungen des klassischen Altertums auffordern und anleiten soU, einiger Nutzen für die Pflege
"' 'len Wissenschaft überhaupt wie für den einzelnen Philologen versprechen lassen.

Die Bände sind geheftet und gleichmäßig gebunden durch jede Buchhandlung — auch zur Ansicht —
erhaltlich. Ausführliche Prospekte unentgeltlich und postfrei.
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B. G. TEUBNERS HANDBÜCHER
FÜR HANDEL UND GEWERBE

HERAUSGEGEBEN VON

Dr.VAN DER BORGET Dr. STEGEMANN Prof. Dr. SCHUMACHER
PRÄSIDENT DES STATISTISCHEN

AMTES IN BERLIN
REGIERUNGSRAT

IN BRAUNSUHWEIG
DIREKTOR DER

HANDELSHOCHSCHULE IN BONN

Die Handbücher sollen dem Kaufmann und Industriellen ein geeignetes Hilfs-

mittel bieten, um sich rasch und zuverlässig auf den Gebieten der Handels- und der

Industrielehre, der Volkswirtschaft und des Rechtes, der Wirtschaftsgeographie und

der Wirtschaftsgeschichte ein wohlbegründetes Wissen zu erwerben, wie es die er-

höhten Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens notwendig machen.

Die einzelnen Bände geben eine gemeinverständliche objektive Darstellung von

den tatsächlichen Verhältnissen und von dem Stande der wissenschaftlichen Forschung;

ausführliche kritische Auseinandersetzungen und theoretische Erörterungen sind aus-

geschlossen.

Bei aller Wahrung des wissenschaftlichen Charakters der einzelnen Werke ist

stets auf die besonderen Bedürfnisse des Kaufmanns und Industriellen Rücksicht ge-

nommen. Fragen und Gebiete, die seinem Interesse nahe stehen, werden entsprechend

eingehend behandelt, die Bedürfnisse der Praxis entscheiden über die Auswahl des

Stoffes wie die Behandlung.

Bisher sind erschienen:

T^ir^ 'ZnrilröT.iTirlnc'fi'iö Von Dr. H. Ciaaßen, Dr. W. Barfz und 0. Pilet. [Xu.um ^UCKeilUUU^Llie. 270 u. 92 S.j geheftet Mk. 7.40, gebunden Mk. 7.80.

Einzeln: I.Teil: „Die Zuckcrfabrikalion'*. Von H. Ciaaßen nnd W. Bartz. [X u. 270 S.] Mit

zahlreichen Abbildungen, geh. Mk. 5.60, geb. Mk. 6.— . IL Teil: „Der Znckerhandel". Organi-

sation und Betrieb eines Zuckergeschäfts. Von Otto Pilet. geh. Mk. 1.80, geb. Mk. 2.20.

[XII u. 468 S.] geh. Mk. 9.40»Von Dr. A. Mancs.
geb. Mk. 10.—Versicherungswesen.

PViomicf»>iA Tar»]innln<yio ^^^ ^^ ^^* Heusler. [XVI u. 351 S.] Mit zahl
l^nenilSClie XeCnUOl Ogie. reichen Abbild, im Text. geh. Mk. 8.—, geb. Mk. 8.60

Demnächst erscheinen:

Betrieb von Fabriken, Anlage von Fabriken.
Von Dozent Harzmann in Cöln, Bauingenieur

Haberstroh in Holzminden, Regierungsbau-

meister Goertz in Remscheid, Stadtbaurat

Weidlich in Holzminden, Regieriingsrat Dr.

Stegemaun in Braunschweig. [Unter der Presse.]

ca. 26 Bogen, geb. ca. Mk. 8—9.

Die Zuckerproduktion der Erde. l^^Z°vtf^:itBTi;,b'!eJmT-

Ferner befinden sich in Vorbereitung:

Von Geheimrat Zimmermann in Braunschweig,
Fabrikdirektor Johauning in Baden - Baden,
Stadtrat von Fraukenberg in Braunschweig,
Regierungsrat Dr. Stegemann in Braunschweig,
[Unter der Presse.] ca. 26 Bogen, geb. ca.

Mk. 8-9.

Einführung in die Volkswirtschaft von
Prof. Dr. Eckart, Cöln.

Geld-, Bank- nnd Börsenwesen von Prof.

Dr. Schumacher, Bonn.
Verkehrswesen von Prof. Dr. Wieden-

feld, Cölo.

Eisenindustrie von Ingenieur Siraniers-

bach, Düsseldorf.

Elektrotechnik von Ing. Kinkel, Cöln.

Einleitung in die Chemie von Prof.

Dr. Partheil, Königsberg.

Chemische Industrie von Geheimrat
Dr. Müller, Berlin.

Maschinenlehre von Prof. Dr. Lynen,

München.
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Verlag von B. O. Teubiier in l<eipzig.

Anj^sterorcleiitlielie Preis- Krmäsisig^ung:
der

neuesten"Snr S8 9Iark

anstatt

'Ai Mark

geheftet

fünften Auflage
von

Geheimrat Wüllners

^Tnr 34 Mark

anstatt

&i Mark

gebunden

Lehrbuch der Experimentalphysik
in 4 Bänden.

I. Band. Allgemeine Physik und Aknstik. Mit 321 in den Text gedruckten

Holzschnitten. [X u. 1000 S.] 1895. A 12.—, in Halbfranzband . . JC 14.—

II. Band. Die Lehre von der Wärme. Mit 131 in den Text gedruckten Ab-

büdungen und Figuren. [XI u. 936 S.] 1896. JC 12.—, in Halbfranzband J6 14.—

III. Band. Die Lehre rom Magnetismus und yon der Elektrizität mit einer

Einleitung: Grundzüge der Lehre vom Potential. Mit 341 in den Text gedruckten

Abbildungen u. Figuren. [XV u. 1415 S.] 1897. JC 18.—, in Halbfranzband JC 20.—

IV. Band. Die Lehre von der Strahlung. Mit 299 in den Text gedruckten Ab-

bildungen und Figuren und 4 lithographischen Tafeln. [XII u. 1042 S.j 1899.

A 14.— , in Halbfranzband JC 16

Im Umtausch gegen frühere Auflagen liefere ich das

Werk bei direkter Einsendung für 20 Mark geheftet.

Die wissenschaftlichen Vorzüge dieses reich ausgestatteten Lehrbuches sind von der

Kritik einstimmig anerkannt worden. Dasselbe hat sich die Aufgabe gestellt, einerseits die

physikalischen Lehren in weiteren Kreisen bekannt zu machen, andererseits denjenigen, welche

tiefer in das Gebiet des physikalischen Wissens eindringen wollen, als Vorschule zu dienen;

es hat aber, ohne den ersten Zweck außer acht zu lassen, die zweite, wissenschaftliche Auf-

gabe mehr ins Auge gefaßt, als dies von den verbreitetsten Lehrbüchern der Physik bis jetzt

geschehen ist.

Die vorliegende 5. Auflage der Experimentalphysik hat die gleiche Haltung wie die

früheren Auflagen; das Buch soll unter dem steten Hinweise auf die Originalarbeiten eine

Übersicht geben über den augenblicklichen Stand der experimentellen Physik und über die

theoretischen Auffassungen, zu denen die Physik zur Zeit gelangt ist.

Der Schwerpunkt des Werkes liegt hiernach in den Experimentaluntersuchungen , and
deshalb sind alle wichtigeren neueren Untersuchungen, die bis zur Bearbeitung des betreffenden

Bandes erschienen waren, aufgenommen; wo es wünschenswert erschien, wurde auch auf ältere

Arbeiten zurückgegriffen. Die Erweiterung des experimentellen Materials verlangte auch ein

tieferes Eingehen in die Theorien; dieselben sind so weit dargelegt, wie es oHbe zu ausge-

dehnte Rechnungen möglich war. Das neu zu behandelnde Material war ein recht ausgedehntes,

daher auch der ziemlich erheblich gewachsene Umfang des Buches.

II II
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lerlag tJOtt g, ®, feuhner in fetpjtg.

J1u$ Datur und 6ei$te$wclt.
|rcis

bes§änb(t)ens

nur 1 Porfi.

gammlung nitlTettft^aftlit^ ^ gemetnnerftänMit^er

^atliellungen am allen @ebieten hm piUens
§efd)mad{tioU

gebunben

nur 1.25 ilh.in §änbd)en üon 130—160 ^t\hn,

|ebes ^änbt^cn i|l in firf) abgefdjlolJcn unb einzeln käuflid).

|tt frftt)ö})fcnbtr unb oUgmftnDcrflänbHd)fr gfljanblung nicrbcn in obgcfdjloffentn fänbtl)ett auf n)lfffn|"d)aftlitf)cr §runb»
löge ruljtnbe garfifUungcn lutdjttgfr gebiete in ^jlanooUer fcf^ränhung au0 oUcn Iroeigen bes jüJiffens geboten, bie roirh»

ltd)c gffriebigung unb baucrnbcn |iu^cn }u geroälircn ncrmögtn unb fomit ouf ttügcmtints |ntcreffe red)ncn hönnen.

JtaturraiffenfdjaftL §ib(iolI)ch,

^ucrbad^, jDic ©runbftegvtffc ber

moberneu Sfiaturle^rc.

«lot^mann, 8uft, Söoffer, Stc^t

unb SBärntc.

^örnftein u. 9)?ardluotb, ©td^t^

bare unb unfic^tbarc ®trat)(en.

@ d ft c i n , tampf jiü. 3)?enfc6 u. jiter.

©tefenljagcn, Unferc tmdfittgften

^u(tur))f(Qnjen.

®rae^, jDq6 2\ä)t u. bie färben.

^aadi, 53au unb Seben be8 SiereS.

|)eiIborn, ^Der Wtn\ä).

|) e f f c , ?lbftammung«Iei^rc unb jDar?

li)ini8mu§.

5mie, moktük, ^omc, 2öettQtI)er.

%tiä)manix, !I)er 93efru(^tung§=

üorgang.

2Bebcr, 2Binb unb SBetter.

SSiglicenu«, 3)er tolenber.

fflgbt^inifd)^ giMtotl)gL

Sötcrnadi, 3)?ob. ^eittüiffenfd^Qft.

SBud^ner, ©efunb^eitSle^rc.

grcntjcl, (Srnä^rung unb SBoIfS;

no^rungSmittel.

©ac^8, jDer mcnfc^Iid^e Äör))er.

©^umburg, jCuberfutofe.

ßanber, SeibeSübungen.

3a über, 3)a0 9f?erl)enfl)ftem.

grec^, 3lu8 ber S3orjett ber @rbc.

©ruber, S)eutf(^. 2Birtf^aftöleben.

©untrer, ©efc^td^te be8 ^^italter«

ber (Sntbedungen.

^affcrt, ®te ^otarforfc^ung.

^eilborn, ®ie beutfd^en Kolonien.

3; a n f n , 9)?eeregforfc^ung u. 4eben.

tirc^^off, mtn\äi unb @rbc.

9f otogen, ®ie Japaner,

©f^ einer, 3)erS3an be« äBeltaü«.

^eife, 3)te bcutfd^en 35oIf8ftämme

93ruinier, ®a8 beutfi^e ^oIMieb.

©ruber, 3)eutfd^. 2Birtf(!^aftrieben.

§eit, jDeutfd^e ©tobte unb 33ürger

im a^ittetalter.

^aufefd^, 3)te beutf(^e ^Üuftration.

!Oocning, SDie btfc^. 9tei(!^8Uerfaff.

Dtto, 3)eutf^e8 ^rauenteben.

Dtto, !Dq8 beutfc^e ^anbtuerf.

SQSeife, 2)ie beutftfien ^ortSftämmc

unb Sanbfc^aften.

2öitfotu6fi, 35a« beutfti^e ®rama
be8 19. -äal^r^unbert«.

3iegler, ©dritter.

goIksmtrtfdjttftL jibÜDiligh.

S3Ioc^, 5)ie flänbtfc^en u. fojialen

kämpfe in ber röm. StepubUf.

©ruber, !Deutf(^. 2Birtf£^aft8(eben.

^auö^ofer, S3eDölferung«Ie^re.

Soening, 9?ei(^§t)erfa[fung.

So<5, 33erfet)r«entU)t(ft. in ®eutf(^tb.

3D^aier, ©ojiale 33eJ«cgungen unb

jl^eorien.

Dtto, ®a8 beutfd^e ^anbluerf.

"i)3or)te, 3)ic (SnllDidl. be8 beutfc^en

aßirt[(^aft«(eben« im 19. Qa^t^.

9? otogen, ®ie Japaner unb ll)re

Juirtf(^aftUc^e ©ntluidfung.

©r^irma(^er, SJfoberne ^vauen=

betuegung.

Unolb, 5lufgaben unb 3'^^^ ^^^

ÜJtenfd^entebeng.

§a^n, ®ie (Sifenba^nen.

Saun^arbt, %m [aufenben 2Beb;

ftu^^t ber ^tit

9)? e r cf e 1 ,3fngenieurte(!^n. b.^'ieujeit.

2)?er(fet,53i(bera.b.3ngenieurtcc^n.

©d^effer, SDZifroffope.

©e^eib, ®ie a^etatte.

S3ater, SBärmefraftmafc^inen.

S5ater, ©ampf u. jDampfmafc^ine.

2Bebbing, 3)a8 (Sifen^üttenlMefen.

yäbQ0O0.'|il)t(of, gibltotl)gL

SBuffe, 3)ie äßettanf^auungen ber

großen '»P^ilofop^en ber SJeuseit.

Äreibig, 3)ic fünf ©inne be«

9J?enfd^en.

Äülpe, 2)ie ^^iIofopT)ie b. ©egenlü.

9J?aenneI, S3om §ilfg[d^uliuefen.

SRartin, ®ie ^ö^ere9)?äbd^enfc^ule

in jDeutfc^tanb.

9te^mfe, ©ic ©eete beS 3J?enf^en.

Unolb, 3(ufgaben unb 3*^^^ be8

9JJenfd^enIeben8.

3anber, Leibesübungen.

3icglcr, Mgemeine ^öbagogtf.

guIturl)t|!orifd)g gil)ltot()efe.

(?Jeligion§=, Literatur', Äunft= u. tultur»

gefc^ic^tc.)

53 ö () m c r = 9? m u n b t, 3)ie 3efuiten.

öorinSfi, 3)a« S;^eater.

Söraafc^, ©ie rcügiöfen ©trömun»

gen ber ©egenioart.

©effden, 3lug ber Serbejeit beS

S'^riftentumS.

©iefebret^t, ^«raelitifi^e 9tcli=

gionggefc^id^te.

tauUfc^, ®ie beutft^e SUuftration.

gjJatt^aei, 3)ie beutfc^e iöaufunft.

Dtto, 3)a8 beutfc^e ^anbJüer!.

©d^luemer, 9?cftauration unb

9?eüoIution.

©oben, ipaläftina.

©ot^en, 3)q8 europäifc^e ^riegö»

tuefen im 19. Sa^r'^.

33oIbe^r, 33au unb Seben ber

bilbenben ^unft.

SBeber, 1848.

2BeineI, !Die ©teic^niffe 3efu.

äöeife, ©c^rift» unb S3u(^»üefen.

aSeife, 'Die beutfc^en SSoIf^ftömme

unb iOanbfc^aften.

Sitfolügfi, ®a§ bentfd^e 2)roma

be8 19. Oa'^rB.

3iegler, ©exilier.unb !Oanbf(!^aften.

guf Punftl) ausfü[)rÜii)nt tUuflrtcrtfn fatolog innfonjl unb yo|lfm.
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t:ungsherichte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

^t'Uschaft der Bücherfreunde zu Berlin.

Theologie und KIrohenwesen.

E. Rasmussen, Jesus. (Ollo Scheel,

Privatdoz. Lic, Kiel.)

'artin Schulze, Meditatio futurae

vitae. (August Baur, Dekan Dr.

theol., Weinsberg.)

C. Giemen, Die Apostelgeschichte im
Lichte der neueren text-, quellen- und
historisch-kritischen Forschungen.

Philosophie und Unterrichtsweten.

A. Matthias, Die soziale und politi-

sche Bedeutung der Schulreform
vom Jahre 1900. (Alfred Heu-
baum, Gymn.-Prof. Dr., Berlin.)

E. Metchnikoff, Etudes sur la nature
humaine.

L. Dugas, L'absolu, forme pathologique
et normale des sentiments.

Allgemeine und orientalische Philologie

und LIteraturgesohiohte.

A. Borgeld, Aristoteles en Phyllis.

(Hermann Reich, Privatdoz. Dr.,

Berlin.)

O. von Lemm, Der Alexanderroman bei
den Kopten.

firleohisohe und lateinische Philologie

und LIteraturgesohiohte.

A. W. Ahlberg, Studia de accentu
latino. (E. Schwyzer, Privatdoz.
Dr., Zürich.)

R. M. Burrows and W. C. Flamstead
\

Walters, Florilegium tironis Graecum.

R. Ellis, Catullus in the XIV«i Century.

Deutsohe Philologie und LIteraturgesohiohte.

E. Kühnemann, Schiller. (Adolf
Baumeister, Gymn.-Prof. Dr., Ulm.)

Gesellschaft für deutsche Literatur zu BerHn.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgeschichte.

W. T. Shore, Dickens. (Heinrich
Lohre, Oberlehrer Dr., Berlin.)

La Fontaine, Fables et poesies diverses.
Ed. annotee p. J. Berthet

Allgemeine und alte Geschichte.

J. Hense, Griechisch-römische Altertums-
kunde. Unter Mitwirkung von Th.
Grobbel, W. Kotthoff, H. Leppermann, E.
Schunck, A. Wirmer herausgegeben.

Numismatische Gesellschaft zu Berlin.

Ittelalterliohe Geschichte.

L. M. Hartmann, Zur Wirtschafts-

geschichte Italiens im frühen Mittel-

alter. Analekten. (Bernh. Schmeid-
ler, Dr. phil., Berlin.)

G. Volpe, Questioni fondamentali sull'ori-

gine e svolgimento dei Comuni Italiani

(sec X—XIV).

Neuere Geschichte.

L. Eisenmann, Le compromis austro-

hongrois de 1867. (Rudolf von
Herrnritt, aord. Univ.- Prof. Dr.,

Wien.)

Memoires d'un officier de la garde
royale (1785-1855) p. p. A. Heriot de
Vroil.

Geographie, Länder- und VBIkerJcunde.

Rene Schneider, L'Ombrie. (Fritz

V. Duhn, ord. Univ.-Prof. Dr., Hei-

delberg.)

Guide Annuaire de Madagascar et
Dependances. Annee 190S.

lö. Deutscher Geographentag (Schlufs).

Staats- und Sozialwissenschaften.

E. Gnauck-Kühne, Einführung in

die Arbeiterinnenfrage. (Alice Sa-

lomon, Berlin.)

16. Evangelisch - sozialer Kongreß (Forts.).

Rechtswissensohaft

Joseph Müller, Die bischöflichen Diö-

zesanbehörden, insbesondere das bi-

schöfliche Ordinariat. (G. Lüttgert,

Konsistorialrat Dr., Koblenz.)

W. F. Mueller, Die Teilung der Militär-
gewalt im deutschen Bundesstaat

athematik und Maturwissensohaften.

C. Stermer, Verzeichnis über den
wissenschaftlichen Nachlafs von
Sophus Lie. 1. (Friedrich Engel,

ord. Univ.-Prof. Dr., Greifswald.)

F. Krafft, Kurzes Lehrbuch der Chemie.
Organische Chemie. 4. Aufl.

O. Appel, Beispiele zur mikroskopischen
Untersuchung von Pflanzenkrankheiten.

edizin.

Mönkemöller, Geistesstörung und
Verbrechen im Kindesalter. (Walter

Spielmeyer, Assistent am psychiatr.

Institut, Dr., Freiburg i. B.)

Kunstwissensohaftan.

W. Spe mann, Kunstlexikon. (Frdr.

Leitschuh, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Freiburg i. d. Schw.)
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Verlag von G. B. Teubner in Leipzig.

Hus Deutfcb-Brafilien*
Bilder aus dem Ccbcn der Deutfcben im Staate Rio Grande do Sul.

Ton Hlfred funke.
Mit zahlreichen Abbildungen im Text und einer Karte von Rio Grande do Sul.

[VIII u. 287 S.] gr. 8. 1902. Vornehm geb. n. M 7.—

„Der Verfasser ist ein scharfer Beobachter und ein vortreffHcher Feuilletonist. So weiß er, gestützt
auf eine mehrjährige Bekanntschaft mit Land und Volk, ein lebendiges Bild von unseren Landsleuten am Rio
Grande zu geben. Es ist ein lehrreiches und amüsantes Buch über ein Gebiet, das in den deutschen
Kolonisationsbestrebungen eine ganz besondere und zukunftsvolle Rolle spielt."

Berliner Tageblatt 1902, No. 492.

Vom Kaukasus zum )Vlittelmecr»

Ton Dn p* Robrbacb.
[VIII u. 244 S.] gr, 8. 1903. geh. n. M 5,—, vornehm gebunden M 6.—

„Abwechselnd werden dem Leser eigene Erlebnisse, politische, ethnographische und kulturgeschichtliche

Betrachtungen in interessanter Weise vorgeführt; man kann mit Recht das Buch als einen vorzüglichen Weg-
weiser empfehlen, um zu einer gerechten und verständigen Beurteilung der armenischen Frage zu kommen."

Dresdner Journal No. 299. 27. 12. 1902.

„Der Verfasser weiß ebenso packend zu schildern wie anmutig zu plaudern, so daß das mit
kleinen guten Illustrationen versehene Buch auch anspruchsvolle Leser befriedigen wird."

Kölnische Volkszeitung No. 1120. 43. Jahrg.

6ine Huftralien- und Südfeefabrt
Ton Dr* H. Daibcr»

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf Tafeln, sowie einer Kartenbeilage.

[VIII u. 320 S.] gr. 8. 1902. Vornehm geb. Ji 7.—

„Ein liebenswürdiges, mit warmem Heimatgefühl geschriebenes Buch, das aber auch anderen Volks-

stämmen gerecht wird, den Engländern wie den ganz törichterweise als Wilde verschrienen Eingeborenen."

Illustrierte Zeitung, 20. Febr. 1902.

„Da es bisher fast gänzlich an gediegenen Büchern über Australien fehlt, so wird dieses Werk
vielen erwünschte Aufschlüsse geben können." Staats -Anz. f. Württemberg, 19. Dez. 1901.

„In diesem Sinne ist das Werk geschrieben, sowohl zur Anregung und Anleitung für den, welcher in

die weite Welt hinauszuziehen gedenkt, als auch für den, welcher, an die heimatliche Scholle gebunden, den

Reiz fremder Länder, fremder Sitten und eigenartiger Natur auf sich einwirken lassen will."

Zeitschr. f. mathem. u. naturw. Unterricht 1901, IL 7.

Huf jfava und Sumatra^
Streifzüge und forfd^ungsreifen im Cande der JMalaien.

Ton Dr. K. öiefcnbagcn.

Mit 16 farbigen Vollbildern, zahlreichen Abbildungen und 1 Karte.

[X u. 270 S.] gr. 8. 1902. Geh. n. M 9.—, vornehm geb. Ji 10.—

Zu lernen ist aus dem Buche viel, und der gut disponierte Text wird unterstützt durch eine sehr

reichliche und wirklich orientierende Beigebung von Illustrationen. Abbildungen in der Auswahl und aus-

führenden Technik, wie sie Giesenhagen seinem Werke beigibt, tragen aber wirklich in hohem Grade zur

Veranschaulichung der von ihm beschriebenen Welt bei. Am schönsten sind die großen Vegetationsbilder,

für den nichtbotanischen Liebhaber am interessantesten aber die zahlreich eingestreuten Genreszenen. Sehr

angenehm berührt die Vielseitigkeit des Interesses: die buddhistische Kultur in den grandios-phantastischen

Tempelbauten von Borobudur auf Java regt den Verfasser nicht weniger zur mündlichen und schriftlichen

Darstellung an, wie der nach seiner Schilderung in der Tat wahrhaft wunderbare „Berggarten" der holländisch-

indischen Regierung zu Tjibodas in der Preanger Residentschaft auf Java.

Preußische Jahrbücher. Januar 1903.
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Schulreform von 1900. (1679.)

M e m o i r e s d'un officier de la garde royale.
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Metchnikoff, Etudes sur la nature hi;-

maine. (I680.)

MönkemöUer, Geistesstörung u- Ver-
brechen im Kindesalter. (1722.)

M u e 11 e r, Teilung d. .Militärjrewalt im deut-

schen Bundesstaat. (1718.)

Malier, Die bisch&fL DiözesaobehCrden.
(1717.)

Rasmussen, Jesus. (1673.)

Schneider, L'Ombrie (1711.)
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Shore, Dickens. (1700.)

Spemann, Kunstlexikon. (1723.)

Stürmer, WissenschaftL Xachlafs von
Sophus Lie. (1719.)

Volpe, Ouesüoni fondam. sull' origine e
svolgimento dei Corauni Italiani. (1705.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Anton Frey [Landesbeamter und leitender Sekretär der

Gewerbeschul-Kommission in Wien], Die Eilschrift.

Ein neues System deutscher Stenographie. Zum
Selbstunterrichte geeignet. Wien, Karl Graeser & Kie.,

1905. VIII u. 183 S. 8». Geb. M. 5.

Der Verf. gibt als Aufgabe der Stenographie an, dafs

sie teilweise eine Silbenschrift werden müsse, um im-

stande zu sein, dem fliefsenden Sprechen zu folgen, und
dafs sie, als eine Schrift, die einzelnen Laute, soweit sie

zum sicheren Verständnisse, zur Lesbarkeit des Ge-

schriebenen notwendig sind, zum Ausdruck bringen

müsse. Mit seiner »Eilschrift« hofft er dem System der

idealen Stenographie, die eine Silbenschrift mit gleich-

zeitiger Darstellung der einzelnen Laute sein müfste,

etwas näher gekommen zu sein als die früheren

Systeme. Sein Buch hat er in zwei Teile zerlegt. Der
I., die Wortbildungslehre, gliedert sich in die zwei .Ab-

schnitte »die Zeichen und ihre Verbindungen < und »die

Wortbildung, Darstellung der Vokale-. Der II. Teil

enthält die Kürzungslehre, und zwar die Wortkürzung
und die Satzkürzung.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

"Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

: Juni. Gesamtsitzung. Vors. Sekr. : Hr. Waldeyer.

1. Hr. von Richthofe n las »über .\rt und Alter

der Bodenbewegungen im Gebiet des mittleren Yangtszö-
kiangr. (Erscheint später.) Zweck der Arbeit ist die

Untersuchung des .Mechanismus der tektonischen Aus-
bildung der ostasiatischen L^ndstaffeln an einem durch
den Quereinschnitt eines grofsen Stromes besonders
lehrreichen Beispiel. Es wird an der Hand des äufseren
und inneren Baues und der Formationsfolge dargetan,
dafs die Anlage des mittleren Yangtszi- und seiner Zu-
flüsse zwischen dem osttibetischen Bruch und dem
Hukwang-Bruch in mesozoischer Zeit geschah und die
Arbeit emerseits in der CberNvindung der zunehmenden
westlichen Neigung der 730 km breiten Staffel, andrer-
seits im diagonalen Durchschneiden von Antiklinalen
esteren Gesteines bestand. Eine bedeutende Fort-

bildung der Bewegungen hat in jüngster Zeit statt-

gefunden, und noch jetzt senkt sich der Boden am
Ostfufs eines jeden der beiden Bruchränder.

2. Hr. Conze legte den Jahresbericht über die

Tätigkeit des Kaiserlich Deutschen Archäologischen In-

stituts im Rechnungsjahre 1904 vor.

3. Die Akademie hat Ihren Kaiserlichen und König-

lichen Hoheiten dem Kronprinzen und der Kronprinzessin

des Deutschen Reiches und von Preufsen anläfslich

Höchstderen Vermählung eine Glückwunschadresse durch

ihre Sekretäre überreichen lassen.

4. Die .Akademie hat zu wissenschaftlichen Unter-

nehmungen durch die physikalisch-mathematische Klasse

bewilligt: Hm. Eng 1er zur Fortführung des Werkes
>Das Pflanzenreich« 2300 Mark; Hrn. Ludwig zur

Vollendung seiner Monographie der Holothurien des

Mittelmeeres 1000 Mark; Herrn Privatdozenten Dr.

Erwin Baur in Berlin zu Untersuchungen an Pfropf-

bastarden 600 Mark; Hrn. Prof. Dr. Walther Bergt
in Dresden zur Fortsetzung seiner geologisch -petro-

graphischen Untersuchung des Hohen Bogens bei Fürth

im Bayerischen Walde 400 Mark; Hrn. Prof. Dr.

Julius Bernstein in Halle a. S. zur Fortführung

seiner Untersuchungen an elektrischen Fischen 69C» Mark

;

Hrn. Dr. Max Blanckenhorn in Haiensee zu einer

geologisch -stratigraphischen Erforschung der jüngeren

Bildungen im Niltal und Jordantal 4000 Mark; Hrn.

Prof. Dr. Maximilian Braun in Königsberg i. Pr. zu

einer Reise nach Island und den Faer-Oer zwecks
Untersuchungen an Walen 4000 Mark; Hrn. Prof.

Dr. Friedrich Dahl in Berlin zur Fortsetzung seiner

Untersuchung der deutschen Spinnenfauna 650 Mark;

Hrn. Prof. Dr. Hugo Glück in Heidelbsrg zur Heraus-

gabe eines Werkes > Biologische und morphcl-"- ' '

Untersuchungen über Wasser- und Sumpfge
640 Mark; Hrn. Prof. Dr. Gustav Klemm :r. . .—
Stadt zur Fortsetzung seiner geologischen Untersuchungen

im Tessintal 250 Mark; der .AssistenUn am Zoologisthen

Institut der Universität Bonn Dr. Gräfin Maria vor

Linden zur Fortsetzung ihrer Unterscchungen übe-

Schmetterlingsfarbstoffe 500 Mark; HH. Prof. Dr.

.Adolf Loewy und Privatdozenten Dr. Karl Neu-

berg in Berlin zur .Ausführung von Versuchen pbr

die Physiologie der Verdauung 750 Mark; Hm. Priv:.

dozenten Dr. Julius Meyer in Breslau zu Unter-

suchungen über das Atomgewicht des Wasserstoffs

500 .Mark; HH. Dr. Fritz Römer in Frankfurt a. M.

und Privatdozenten Regierungsrat Dr. Fritz Schau-

dinn in Berlin zur Herausgabe des 4. Bandes der
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»Fauna Arctica« 1200 Mark; Hrn. Prof. Dr. Ernst
Schellwin in Königsberg i. Pr. zur Fortsetzung
seiner geologischen Untersuchungen in den Ostalpen

1000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Karl Wernicke in

Halle a. S. zur Herausgabe des 4. Bandes seines Photo-

graphischen Atlas des Gehirns 1000 Mark.
5. Die Akademie hat durch die philosophisch-

historische Klasse Hrn. von Wilamowitz-Moellen-
dorff zur Fortführung der Sammlung der griechischen

Inschriften 5000 Mark bewilligt.

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied

der philosophisch- historischen Klasse Hrn. Adolf
Mussafia in Wien am 7. Juni durch den Tod ver-

loren.

Gesellschaft der Bücherfreunde.

Berlin, Maisitzung.

Oberlehrer Paul Müller sprach über Friedrich Maxi-

mihan von Klinger. Er war der Typus des wilden

Genies, ein dichterischer Genosse hat ihn ironisch und
treffend den »Löwenblutsäufer« genannt; in seinen

jugendlichen Dramen lodert und brandet es von dichte-

rischem Überschwang und flammender Phantasie. Aber

auch im Leben war Klinger ein wilder Mensch, der

fortwährend in allerlei Händel verwickelt war, doch auch

willig die Folgen wilden Übermutes seiner weniger

starknervigen Genossen auf sich nahm. So, als Jacob

Michael Reinhold Lenz »Die Soldaten« geschrieben

hatte, die allerlei militärische und dreiste Anspielungen

auf die Vorgänge und Verhältnisse einer damaligen

»kleinen Garnison« — Strafsburg war gemeint und

ziemlich deutlich bezeichnet und charakterisiert — ent-

hielten, und Lenz bei seinem Aufenthalt in der elsässischen

Stadt, in der er vielfach mit den dortigen Offizieren

verkehrte, Unannehmlichkeiten für sich fürchtete, nahm
Klinger auf die Bitte von Lenz »Die Soldaten« auf seine

Kappe, da es ihm bei seinen vielen Duellen auf eins

mehr oder weniger nicht ankam. Ein Beweis für Lenz

als Verfasser war von den angegriffenen Offizieren um
so schwerer zu erbringen, als, dem damaligen Gebrauch

entsprechend, alle diese Stücke ohne Namen des Ver-

fassers bei demselben Verleger erschienen, »bey Weid-

manns Erben und Reich«. Die Dramen und Schriften

Klingers, dessen Trauerspiel »Sturm und Drang« nach

der Bezeichnung des »Gottesspürhunds« Christoph Kauf-

mann der ganzen Literaturperiode den bezeichnenden

Namen gegeben hatte, gehören neuerdings zu den ge-

suchtesten Seltenheiten, die geradezu mit Gold auf-

gewogen werden. M. konnte seinen Vortrag durch eine

fast vollständige, etwa dreifsig Einzelbände enthaltende

Reihe der Klingerschen Schriften erläutern. Er legte die

überaus seltenen Dramen »Otto«, »Das leidende Weib«,

»Simson Grisaldo« vor, ferner »Die Zwillinge«, mit dem
Klinger den von Friedrich Ludwig Schröder in Hamburg
ausgesetzten Preis für ein Stück, das den Brudermord

behandeln sollte, erhielt, u. a. m. Aufsehen erregte die

vollständige Reihe der Orpheus-Erzählungen Klingers, die

mancherlei phantastisch-erotische Anklänge in der Manier

Crebillons aufweisen, wie seine Faust-Romane. In seinen

Aphorismen zeigt sich Klinger als ein geistreicher,

philosophisch und phantasievoll gebildeter Kopf, der

über Gott und Welt, über Menschentum und Wissen,

über Kunst und Leben, über Leid und Liebe originelle

Gedanken besitzt. — Herr Erich Bog eng machte inter-

essante Mitteilungen über zwei Bücherliebhaber des

18. Jahrh.s, den bekannten Zacharias Conrad von Uffen-

bach aus Frankfurt a. M. (1683—1734), der eine Biblio-

thek von 20000 Bänden und 2000 Handschriften be-

sessen hat, worüber er in vier gewaltigen Oktavbänden

einen ausführlichen Katalog veröffentlichte, den B.

vorlegte. Uffenbach hat sich noch bei Lebzeiten, im

Interesse seiner Familie, von diesem reichen Bücher-

schatz, der eine Menge politischer, geschichtlicher,

juristischer und literarisch wertvoller Werke enthält,

getrennt, indem er sie selbst freihändig verkaufte. Seine

Autographen, darunter sehr schöne Briefe von hervor-

ragenden Persönlichkeiten der Zeit, sind, wie Herr

Gotthilf Weisstein mitteilte, zum gröfsten Teile zu-

sammengeblieben und befinden sich auf der Universitäts-

bibliothek in Göttingen. Der zweite Bibliophile ist der

Graf Karl Emanuel Alexander Revicky (1737— 1793),

der sich eine Zeitlang in Berlin aufgehalten hat und hier

im Jahre 1784 einen Katalog seiner Bücher, lauter erste

Ausgaben wertvoller Dichterwerke, erscheinen liefs. Ein

weiterer Liebhaberdruck dieses gräflichen Sonderlings

war eine musterhaft hergestellte Ausgabe des Petronius,

die er auf seine Kosten in der damals rühmlichst be-

kannten hiesigen Offizin von Johann Friedrich Unger
herstellen liefs, und die den Berliner Druckern gewisser-

mafsen ein Vorbild eleganter Bücherausstattung in

Typen, Anordnung und Papier geben sollte. — Herr

Paul Kersten legte einige Proben von gespalteten

Papieren vor, die das Interesse der technischen Kenner
erregten. Gedrucktes Papier wird auf eine Weise, die

K.s Fabrikgeheimnis ist, derartig gespalten, dafs die

beiden bedruckten oder mit Abbildungen versehenen

Seiten des Blattes nebeneinander gelegt werden können.

Bekanntlich haben Notenfälscher diesen Kniff früher

angewendet, um Banknoten zu spalten, von denen sie

je eine echte Seite für ihre verbrecherischen Zwecke
verwenden konnten, bis durch die Einführung des

Pflanzenfaserpapiers diesem Treiben Einhalt geboten

wurde. — Eine entzückende Reihe französischer Bücher

mit feinsten Kupferstichen nach Eisen, Moreau, Flipart,

Longueil u. a. legte Herr Max Perl vor, Meisterwerke

der Druck-, Buch- und Einbinde-Kunst des 18. Jahrhs.

Zum Schlufs machte nach der Nat.-Z. Dr. Leopold

Hirschberg die Gesellschaft mit einem halb oder ganz

vergessenen Humoristen des 18. Jahrhs., Theodor Heinrich

Friedrich, einem in der Mark geborenen Apothekerssohn,

bekannt, der eine lange Reihe satirischer Schriften heraus-

gegeben hat, die H. fast alle vorlegen konnte. Friedrich

war ein grofser Franzosenhasser und hat Romane und

Theaterstücke geschrieben, von denen eins eine Widmung
von Goethe trägt, ein anderes Iffland zugeeignet ist.

Am bekanntesten wurde er durch seine »satirischen

Feldzüge« sowie seine »Sardellen« , in denen er sich in

allerlei Späfsen über die Schwächen seiner Mitmenschen

lustig macht. Seltsamerweise verfiel dieser witzige

Spötter und Satiriker am Ende seines Lebens in Melan-

cholie und endete durch Selbstmord, indem er sich in

Hamburg in die Elbe stürzte.

Neu erschienene Werke.

Festschrift zur Begrüfsung der sechsten Versamm-

lung Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15. Juni

1905. Posen, in Komm, bei Joseph Jolowicz. M. 2.

Zeitschriften.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Mai. Th. Kolde:

Luthers Werke XXV. XXVIL — P. Wer nie: W. Wrede,
Die Echtheit des zweiten Thessalon icherbriefes. — A.

Rahlfs: The canons of Athanasius of Alexandria ed.

by W. Riedel and W. E. Crum. — B. Jakob:

Bereschit rabba hgb. von J. Theodor. Lief. 1, 2. —
H. Jacobi: J. Hertel, Über das Tanträkhyäyika. —
F. N. Finck: W. Thalbitzer, A phonetical study of

the Eskimo language. — E. Becher: G. Heymans,
Einführung in die Metaphysik. — G. Meyer von
Knonau: Die Akten des Jetzerprozesses hgb. von

R. Steck. — Th. Nöldeke: H. Ethe, Catalogue of

Persian manuscripts.

Österreichische Rundschau. 15. Juni. P. Feine,

Christliche und stoische Ethik. — W. Jerusalem,

Marie Heurtin. Erziehung einer blind und taub Ge-

borenen. — E. V. Wertheim er, Karls X. Exil in

Österreich (Schi.). — Bertha von Suttner, Zum
schwedisch-norwegischen Konflikt.

The Fortnighlly Review. June. L. Higgin, Al-

fonso XIII of Spain. ~ J. L. Bashford, Germany in
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Ihe Mediterranean. — F. G. Bettany, In praise of

Anthony Trollope's novels, — V. E. Marsden,
The present State of Russia. — F. S. A. Lowndes,
I.iterary associations of the American Embassy. —
\V. von Herbert, The Bulgarian army. — M. Geroth-
wohl, The ethics of Don Juan. — Militarist, »The

rimes^- history of the war in South Africa. — M. J.

l.anda, The case for the alien. — G. K. Chesterton,
Time's abstract and brief chroniclc. V. — Th. Fräser,
A Century of Empire. — Ph. Groser, Imperial relations:

a policy. — L. Binyon, Paris and Oenone. — Grazia

Deledda, Nostalgia. II.

The North American Review. June. H. James,
\'ew England: an autumn impression. III. — Fr. C.

enfield, Suez and Panama. — Count Lützow,
Stendhal. — J. S. Christison, Science and immortality.

— J. D. Whelpley, Control of emigration in Europe.
— B. Matthews, An apology for technic. — F. G.

Stone, A white South Africa. — F. G. Newlands,
The San Domingo question. — J. Gordon, Grades of

diplomatic representation. — A Paris authority,
The traffic in spurious pictures. — J. Bascom, An
open versus a closed Shop. — Juliet Everts Robb,
Arthur, Guinevere and Lancelot.

De Gids. Juni. Sara Bouterse, Ronald de

Toovenar. — R. P. J. Tutein Noithenius, Bijlage tot

Baedeker's Zuit-Duitschland. — H. G. van der Vies,
Het jongste wetsonwerp betreffende het onderzoek naar
het vaderschap. — B. Symons, Nederlandsche Schiller-

Feier. — J. H. Blanke rt, De rijksubsidie aan de

gemeenten. — Helene Lapidoth-Swarth, Roemeensche
balladen.

Revue des Deux Mondes. 15 Juin. E. Ollivier,
La loi militaire. L'empereur et Niel. — E. Rod,
L'indocile. I. — Comte d'Haussonville, La duchesse
de Bourgogne et Talliance savoyarde. II. — Th. Bentzon,
.\ travers Londres et aux environs. — F. Coppee,
Cbateau ä vendre. — Marquis de Segur, Julie de
Lespinasse. Le salon de la rue Saint- Dominique. —
' * *

, Cartes , marines et recifs sous - marins. —
R. Doumic, Le roman personnel. — T. de Wyzewa,
Une cause celebre anglaise au XVIIIs siecle.

La Revue de Paris. 15 Juin. R. Boylesve, Le
bei avenir. — M. Breal, LTliade d'Homere. —
.\. Sorel, Pour le pavillon de Flaubert. — A. R. de
•Mopinot et Madame de ***, Sous Louis le Bien-
Aime. I. — F. Le Dantec, Ressemblance et mimetisme.
— E. Dupuy, Les origines et la jeunesse d'Alfred de
Vigny. I. — W. Meyer-Förster, Jeunesse de prince
(fin). — J. Rambaud, L'emigration italienne. II.

Nuova Antologia. 16 Giugno. E. A. Butti,
Fiamme nell' ombra. — G. Verga, Dal tuo al mio
(fine). — F. Gabotto, Popolani e magnati in asti nel
secolo XIV. — P. Toldo, Due tragedie dello Shake-
speare nelle tradizioni popolari francesi. — I. Sanesi,
II Buddha. — Caterina Pigorini-Beri, Una perqui-
sizione nel 1849. — G. DeLorenzo, Visioni geologiche
nell' arte. — U. Fi eres, »Don Quixote« e iDon
Chisciotti». — Leonida Andreev, C'erano una volta.— R. Päntini, L'esposizione di belle arti ä Roma. —
M. Ferraris, Finanza navale. — ***, Delcasse.

Zentralblau für Volksbildungswesen. 1905, 6/7.
Jahresbericht des Wiener Volksbildungsvereins für das
Jahr 1904.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Emil Rasmussen [Dr. phil.], Jesus. En sammen-
lignende Studie. Kopenhagen, Nordiske Forfatteres
Forlag, 1905. 106 S. 8",

Nicht oft wird einem die Gelegenheit geboten,

aus Dänemark kritische Stimmen zu vernehmen.

Man ist darum angenehm überrascht, wenn ein

dänischer Theologe nicht blols Bekanntschaft mit

der gegenwärtigen neutestamentlichen Kritik ver-

rät, sondern auch auf kritische Fragestellungen

eingeht. Und wenn diese Kritik auch gleich

recht radikal einsetzt, so wird man dadurch sich

nicht abschrecken lassen, sondern , höchstens im

Radikalismus, sofern er sachlich nicht begründet

sein sollte, eine notwendige Reaktion gegen den

üblichen Konservatismus erblicken. Man liest

darum den ersten Teil dieses Buches, der vom
Menschensohn handelt und den Beweis erbringen

will, dafs Jesus sich nicht als Messias ausgegeben

hat, aber auch nicht als einen grofsen Menschen,

sondern als den Inhaber einer übernatürlichen,

göttlichen Mission, als den Dan. 7 prophezeiten

Menschensohn, mit Freude über die unbefangene

Verwertung der kritischen Methode, mag man
auch das historische Problem selbst in anderer

Weise lösen wollen.

Nun hat aber Rasraussens Buch in Kopen-

hagen besonderes Aufsehen erregt. Dies hat

nicht seinen Grund in der Selbstverständlichkeit,

mit der die historische Kritik zur Geltung kommt,

sondern in den beiden folgenden Teilen der

Arbeit, die unter dem Titel: »Guds Maend«

(Gottesmänner) und »Profeten Jesus« (der Pro-

phet Jesus) eingeführt werden. In diesen beiden

Abschnitten liegt der Schwerpunkt der Arbeit

R.s. Der Verf. will nämlich nicht einen Beitrag

zur neutestamentlichen Evangelienforschung liefern,

sondern eine religionsvergleichende Studie vor-

legen, mit der Absicht, die führenden Träger der

religiösen Bewegung als pathologische Gestalten

zu erweisen. Darum wird im zweiten Teil der

.Arbeit untersucht, welche Bewandtnis es mit den

Gottesmännern habe, die als religiöse Helden

dem gewöhnlichen frommen Menschen gegenüber

stehen, und zu denen, wie der erste Teil gezeigt,

auch Jesus gehören wollte. Hier findet nun R.,

dafs die Gottesmänner mit den Epileptikern zu-

sammen betrachtet werden müssen. Denselben

psychischen Erscheinungen, die bei den Epilep-

tikern uns entgegentreten — R. zählt an der

Hand der einschlägigen medizinischen Literatur

eine Reihe besonderer Merkmale auf, unter denen

hervorgehoben werden mögen die Zwangsvo.""-

stellungen, die Unbeständigkeit, die seelisc':en

Depressionen, insonderheit die Angstgefühle, dii

Vorstellung, für andere zu leiden usvv. — be-

gegnet man bei den Gottesmännera. So wird

Jeremia zum epileptischen GeisteskrankeiJ, ebenso

Ezechiel; dasselbe gilt von Paulus, dessen Selbst-

bewufstsein, dessen typische Gedankengänge,

dessen Systematisierung dieser Gedankengänge

bereits seine Epilepsie beweisen. Die Richtigkeit

dieses Urteils bestätigt und raufs bestätigen das

Urteil der Zeitgenossen. Wurde doch z. B.
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Jeremia von dem Tempelpriester für geisteskrank

gehalten. Und das Urteil der Zeitgenossen ist

mafsgebend.

Nachdem so R. durch Vergleichung der epi-

leptischen Geisteskranken mit herv^orragenden

Gestalten der Religionsgeschichte gefunden hat,

dafs bei beiden Klassen von Menschen dieselben

Erscheinungen zu konstatieren sind, die Prophe-

ten also als Epileptiker anzusehen sind, wird im

dritten, letzten Teil Jesu Gestalt speziell unter-

sucht. Die Antwort auf die Frage, was von

Jesus zu halten sei, kann nach dem im ersten

Teil vorgetragenen historischen Ergebnis und

nach dem im zweiten Teil durch Vergleichung

gewonnenen Resultat nicht mehr zweifelhaft sein.

Auch Jesus gehört in die Reihe der Geistes-

kranken. Denn ein jeder, der sich für einen

Propheten ausgibt, ist krank (S. 86). So findet

man denn auch bei Jesus die besonderen psy-

chischen Erscheinungen und ethischen Gebrechen

der Epileptiker: die Angstgefühle, die Gewalt-

samkeit, die Visionen und Halluzinationen, die

Unruhe und Rastlosigkeit, die Idee des Leidens

für die Menschen, den Hafs gegen die Ange-

hörigen, das Fehlen jeder Dankbarkeit — denn

Jesus nimmt jeden Liebeserweis gegen seine

Person als selbstverständlich hin — , das Selbst-

gefühl u. a. Wendet man gegen R.s Ergebnis

ein, dafs Jesu Erfolg sich nicht vertrage mit der

Annahme, es mit einem Geisteskranken zu tun

zu haben, so erwidert R., dafs Jesus zu seinen

Lebzeiten fast keinen Erfolg zu verzeichnen hatte.

• Weist man aber auf die hohen geistigen und

ethischen Qualitäten Jesu hin, so entgegnet R.,

kein Arzt werde behaupten, dafs Genialität und

Geisteskrankheit einander ausschlössen. So gut

geniale Menschen vom Krebs befallen werden

können, so gut können sie auch von der epilep-

tischen Geisteskrankheit ergriffen werden. Zu-

dem war Jesus nicht original; und sein Ideal war

der vollkommene Gegensatz zu unserem heutigen

Humanitätsideal. Doch will R. nicht Hafs gegen

Christus säen; man mufs vielmehr mit ihm Mitleid

haben, als mit einer grundunglücklichen (bundu-

lykkelig) Natur.

Es bedarf nicht vieler nachfolgender Worte.

Dafs R.s Untersuchung manche interessante Notiz

enthält, besonders dort, wo er die weniger be-

kannten modernen Religionsstifter schildert, David

Lazaretti in Italien, den Mahdi Muhammed Ahmed
u. a., soll nicht verschwiegen werden. Ja noch

mehr. Aus R.s Darstellung kann man aufs neue

einen Eindruck von der uns Gegenwartsmenschen

befremdlichen Gröfse Jesu gewinnen. Freilich

hat dies Befremden andere Gründe, als R. ver-

mutet, der zu seinem Ergebnis nur vermittels

einer starken methodischen Unsicherheit und recht

erheblicher Trugschlüsse gelangt. Es werden

rein formal psychologische Vergleichs vorge-

nommen. Nach R.s Methode könnte jeder Mensch,

der eine grofse Idee fest aufnimmt und verfolgt,

unter die Kategorie der geisteskranken Epilep-

tiker gebracht werden, überhaupt jeder Mensch,

der sich über das Mafs des Philiströsen erhebt

und den Widerspruch der Traditionsfanatiker er-

fahren mufs. Wenn nach R. die durchschnittlich

veranlagten Zeitgenossen das richtige Urteil über

die Gröfse und Eigenart eines mit eigener Kraft

auftretenden Menschen fällen sollen, würde die

Menschheit aus gesunden Philistern und epilep-

tischen Helden bestehen. Letzteren darf man
freilich »tiefes Mitleid« bezeugen; das wäre aber

auch die einzige Störung, die diese Kranken in

das normale Gleichgewicht der Gesunden bräch-

ten. Ob aber nicht R. selbst in Gefahr kommen
könnte, das Niveau des Durchschnittsfrommen

zu übersteigen? R. deutet zum Schlufs an, dals

man seine Ideale nicht von Gott oder Menschen

holen solle, sondern aus seiner eigenen Brust sie

nehmen müsse. Könnte aber nicht schon dies

von einem Durchschnittsmenschen unserer Zeit

als überstiegenes Selbstvertrauen und Selbstge-

fühl, das R. doch an den Gottesmännern so hart

tadelt, empfunden und beurteilt werden? Ich sage

nicht, dafs es so beurteilt werden mufs. Aber

die Möglichkeit wäre doch da, und dann käme

R. in eine fatale Siruation. R.s grofser Kampt

würde ein trauriges Satyrspiel.

Mit Einzelheiten sich auseinander zu setzen,

ist überflüssig. Ich werfe gar nicht die Frage

auf, ob das Bild Jesu richtig gezeichnet ist. Ich

greife nur einen Punkt heraus, der wiederum auf

die Methode R.s Licht wirft. Die Vorstellung,

für andere zu leiden, bekundet Epilepsie und

Geistesstörung. Luther schreibt seinem Vater

im Widmungsbrief zur Schrift von den Mönchs^

gelübden, er betrachte seine leidvollen Mönchs-

erfahrungen, die zu durchkosten der Sohn dem

Vater genommen werden mufste, als das Mittel,

anderen zu helfen und anderer Väter Söhne vor

ähnlichen Erfahrungen zu bewahren. D. b. also,

Luther trägt kein Bedenken, die Idee der Stell-

vertretung zu benutzen; und es geschieht dies in

einem Brief, der ohne grofse leidenschaftliche

Erregung ruhig und sachlich auf das verflossene

Leben zurückblicken kann. War nun auch Luther

Epileptiker und geisteskrank, weil er einen sitt-

lichen Erfolg von seinem Leben erwartet oder

weil er den Gedanken eines sittlichen Opfers zu

fassen wagte? R. würde vielleicht diese Frage

bejahen. Er läfst in seiner Untersuchung die

Vermutung durchschimmern, dafs auch Luther

unter dasselbe Urteil fallen könnte, wie Jeremia

und Jesus. Dann allerdings mufs jeder, der die

Idee eines sittlichen Opfers vertritt, pathologisch

zu nehmen sein. Eben dann wird man aber auch

die »Gesunden«, die keines Arztes bedürfen, sich

selbst überlassen dürfen und sich zu denjenigen

halten, die ein solcher »gesunder« Durchschnitts-

mensch für pathologisch erklärt. Wer gesund
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und wer krank ist, und wem das »tiefe Mitgefühl«

zu zollen ist, wird sich schon von selbst ergeben.

Kiel. Otto Scheel.

Martin Schulze [ord. Prof. f. systemat. Theol. an

der Univ. Königsberg], Meditatio futurae vitae.

Ihr Begriff und ihre herrschende Stellung im System

Calvins. Ein Beitrag zum Verständnis von dessen

Institutio. [Studien zur Geschichte der Theolo-

gie und derKirche hgb. von N. BonwetschundR.
Seeberg. VI, 4.] Leipzig, Dieterich (Theodor

Weicher), 1901. 89 S. 8°. M. 2.

Zu meinem eigenen Bedauern komme ich

jetzt erst dazu, die vorliegende, schon vor vier

Jahren erschienene Abhandlung zur Anzeige zu

bringen. Die Arbeit des Verf.s will ein »Beitrag

zum Verständnis der institutio Calvins« sein;

sie ist aber tatsächlich viel mehr. Denn indem

sie den Begriff der meditatio futurae vitae aus

Calvins institutio darstellt, handelt es sich

hierbei durchaus nicht um einen terminus in dem
engeren Sinne eines dogmatischen Systems, son-

dern um einen ganz wesentlichen, ja, wie der Verf.

mit Recht sagt, »beherrschenden« Grundpfeiler

der persönlichen Lebens- und Weltanschauung

Calvins überhaupt. Insofern gehört die meditatio

futurae vitae ebenso sehr in die Ethik, wie in die

Dogmatik Calvins. Um so auffallender ist es,

dafs, wie der Verf. nachweist, in den Darstellun-

gen der Dogmatik und Ethik Calvins, de

Wette und Pierson ausgenommen, der mafsge-

bende Begriff der meditatio futurae vitae die

ihm gebührende Anerkennung gar nicht gefunden

hat, weder bei dem »Entdecker der reformierten

Dogmatik« Alexander Schweizer, noch bei

P. Lobstein. Auch W. Gafs in seiner Geschichte

der prot. Dogmatik I, S. 99 erwähnt ihn nicht;

dagegen in seiner Schrift »Optimismus und Pessi-

mismus« (Berlin, Reimer, 1876) stellt er ihn

S. 123 in den Mittelpunkt, ohne ihm aber eine

ausführlichere Behandlung zu widmen, wie er

denn auch in seiner Geschichte der christlichen

Ethik II, 1 S. 64 (Berlin, Reimer, 1886) den Be-

griff kurz bebandelt und für die Erklärung der

Lebensanschauung Calvins auf seine klassischen

Studien, besonders auch Piatos richtig zurückweist.

Die Abhandlung verläuft in sieben Abschnitten.

Den Anfang bildet die Erörterung des Begriffs

der meditatio futurae vitae im Verhältnis zu ihrer

Ergänzung im contemptus mundi und zur Bedeu-
tung des Übels als Mittel der Übung in der
Welt und mit ihrer eschatologischen und pessi-

mistischen Stimmung. Der zweite Abschnitt

setzt die Beziehung der meditatio zum Erden-
und Berufsleben auseinander und kommt zu dem
Schlufs, dafs Calvin das mönchische Lebensideal
nie völlig überwunden habe. Weiterhin wird die

meditatio besprochen in ihrem Verhältnis zu den
Lebensgütern und ihrem Wert, zu Calvins Auf-
fassung vom Wesen des christlichen Glau-

bens und von der christlichen Hoffnung, vom
Königtum und Erlösungswerk Christi usw.,

und überall wird hervorgehoben, wie die ganze

Lebens- und Weltanschauung Calvins bis in die

einzelnsten Teile hinaus ganz wesentlich eschato-

logisch bestimmt ist. Den interessanten Schlufs

bildet der Versuch eines geschichtlichen Ver-

ständnisses der Anschauung Calvins: sie ist ein

durch das Christentum bezw. durch die Autori-

tät der h. Schrift modifizierter, durch Erasmus

vermittelter Piatonismus, Das Verhältnis zu

Erasmus hat der Verf. in einer zweiten Schrift

schon behandelt, worüber ich an einem andern

Ort Bericht erstatten werde.

Nicht unbemerkt will ich lassen, dafs sich

die Schrift nicht nur durch den Reichtum ihrer

Zitate aus Calvins institutio (Corp. Ref. tora. 29.

30), sondern auch durch tadellose Wiedergabe

dieser Zitate auszeichnet, wovon ich mich durch

genaue Kontrolle habe völlig überzeugen können.

Weinsberg. August Baur.

Carl Giemen [Privatdoz. f. neutestamentl. Theol. an der

Univ. Bonn, Prof. Lic. Dr.], Die Apostelgeschichte
im Lichte der neueren text-, quellen- und historisch-

kritischen Forschungen. Ferienkurs-Vorträge, Giefsen,

Alfred Töpelmann (vorm. J. Ricker), 1905. 1 Bl. u.

61 S. 8". M. 1,30.

Diese i übersichtliche Zusammenstellung der Ergeb-

nisse der neueren Forschungen über die Apostelgeschichte«

spricht zum Schlufs aus, dafs die historische Kritik so

viele glaubwürdige Überlieferungen zu erkennen gelehrt

hat, dafs das Gesamturteil jetzt wesentlich günstiger

lauten mufs als früher und namentlich der Lukasbericht

gegenüber allen Bedenken glänzend gerechtfertigt er-

scheint; und dafs wir auf eine genaue Erkenntnis der

von der Apostelgeschichte umfafsten Zeit nicht zu ver-

zichten brauchen, sondern, wenn wir die angegebenen
Forschungsergebnisse berücksichtigen, auf den Akten im
allgemeinen die Geschichte im eigentlichen Sinne des

Wortes aufbauen können. Auf Einzelheiten der Unter-

suchungen ist Giemen hier nicht eingegangen und eine

allseitige Begründung seiner eigenen Anschauungen hat

er hier nicht gegeben. Sie sind in seinem >Paulust zu
finden, dessen eingehende Würdigung wir bald hoffen

veröffentlichen zu können.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Der fr. ord. Prof. f. Kirchengesch. an der Univ. Basel

Dr. Franz Overbeck ist am 27. Juni, 67 J. alt, ge-

storben.
Unlrersitätsschriften.

Dissertation.

F. Wilke, Jesaja und Assur. Greifswald. 57 S.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Theologie und Kirche. 1 5, 3. Fr.

Nieb ergall, Die moderne Predigt.

Der Beweis des Glaubens. Juni. R. Reimann,
Religion und Philosophie (Schi.). — Steude, Die

buddhistische Weltanschauung (Forts.). — Ungöttüche

und gottmenschliche Lebens- und Weltanschauung.

Zeitschrift für katholische Theologie. 29, 3. H.

Grisar, Luther gegenüber dem Gesetze der Wahrhafüg-

keit. — J. Schmidlin, Die Eschatologie Ottos von Frei-

sing. — M. Grab mann, Studien über Ulrich von Strafs-

burg. IIL — J. H. Cladder, Hebr, 5, 11—10, 39. ü.
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Revue de Theologie et de Philosophie. Mars. Ed.

Logoz, Saint Augustin. IF. — Fr. Naumann, Lettres

sur la religion. III. — Ch. Schnetzler et J. Barnaud,
Notice bibliographique sur Pierre Viret.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Adolf Matthias [Geh. Oberreg.- Rat u. Vortrag. Rat

im Preufs. Kultusministerium], Die soziale und
politische Bedeutung der Schulreform
vom Jahre 1900. [S.-A. aus der Deutschen

Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart.

Januar 1905.] Berlin, Alexander Duncker, 1905. 36 S.

8". M. 0,75.

Auch dieses Schriftchen ist ein Zeichen da-

für, dafs die ästhetisch -individualistische Auf-

fassung unseres höheren Schulwesens immer mehr

der sozial-politischen Beurteilung Platz zu machen

beginnt. Damit wird wieder an Bestrebungen

angeknüpft, die um die Wende des 18. und

19. Jahrh.s besonders lebendig waren. Schon

das Zeitalter der Nationalerziehung hat das Unter-

richtswesen nach den Bedürfnissen aller, nicht

nach denen eines einzelnen Standes oder Be-

rufs zu organisieren im Sinne gehabt. In diesem

Nationalerziehungssystem sollte auch die Vorbildung

zu den bürgerlichen, den gewerblichen und kauf-

männischen Berufsarten ihre Stelle finden. Das

Verständnis für diese Bedürfnisse schwand bei

der Unterrichtsbehörde in dem Mafse, als die

Überzeugung von der Notwendigkeit allgemein

menschlicher Ausbildung, für die das griechische

und römische Altertum die besten Lehrmittel

seien, zunahm; und die Mahnrufe von Männern

wie Kunth oder wie Fr. A. Wolf und Schleier-

macher, auch die geeignete Vorbildung der ge-

werbetreibenden Stände zu berücksichtigen, fan-

den kein Gehör.

Die Arbeit zerfällt in einen historischen und

einen systematisch-begründenden Teil. Der ge-

schichtliche Abschnitt ist nicht eine Art obligater

Zugabe, sondern zeigt die logisch notwendige

Konsequenz, die in der Entwicklung des höheren

Schulwesens seit dem Beginn des 19. Jahrh.s

bis zur Reform von 1900 liegt. Wir sehen,

wie die schon von Humboldt dem Gymnasium

angewiesene Alleinherrschaft Johannes Schulze,

um den praktischen Bedürfnissen nachzugeben,

zu der enzyklopädischen Überlastung des Lehr-

planes führt; wie man diesem Übel erst durch

Konzentration (1856), dann (1859) durch die

Gründung von Realschulen erster und zweiter

Ordnung abzuhelfen sucht; wie diese Neu-

schöpfungen im Beginn der siebziger Jahre die

ersten Forderungen der Gleichberechtigung und

des gemeinsamen Unterbaus der höheren Anstalten

zeitigen; wie weiter in dem Bestreben, das

Monopol des Gymnasiums zu behaupten, ein Re-

formversuch nach dem andern scheitert, und

wie endlich die grundsätzliche Anerkennung der

Gleichberechtigung der drei höheren Lehran-

stalten und damit die endgültige Beseitigung des

Gymnasialmonopols das schwierige Problem un- *

sereres höheren Schulwesens seiner Lösung er- , \

heblich näher führt.

Der in dieser historischen Entwicklung liegen-

de Nachweis vom Werte der Reform von 1900

erfährt weitere eingehende Begründung im zweiten

Teile, der die politische und soziale Bedeutung

aufzeigt. Es ist nicht anzunehmen, dafs sich

alle hier angeführten Punkte allgemeiner Zu-

stimmung erfreuen werden, aber der Einsicht

kann sich niemand verschliefsen, dafs die Schul-

reform von 1900 der Gefahr der Einheitsschule

und der Gleichmacherei unseres geistigen Lebens

vorgebeugt, dafs sie der individuellen Entwick-

lung freie Bahn geschaffen und Spielraum für

die Eigenart gegeben hat, und dafs damit das

nun einmal in der germanischen Natur liegende

Bedürfnis nach Freiheit und Selbstverantwortung

in der neuen Gestaltung unseres höheren Schul-

wesens wieder zu seinem Rechte gekommen ist.

Friedenau b. Berlin. Alfred Heubaum.

Elie Metchnikoff [Präsident der Ecole russe des hautes

etudes sociales in Paris, Prof.], Etudessurlanature
humaine. Essai de philosophie optimiste. Paris,

Masson, 1904. VI u. 405 S. 8°.

Metchnikoff legt uns in diesem Werke die philoso-

phischen Gedanken vor, die ihm die Betrachtung der

fehlenden Harmonie der menschlichen Natur eingegeben

hat. Im I. Teile behandelt er das Disharmonische in

dem Organismus, in den physiologischen Funktionen

und in den Trieben des Menschen. Der II. setzt die

Mafsregeln auseinander, die Religion und Philosophie

zur Abhilfe dieser Mifsstände darbieten, und kritisiert

sie, wobei er den Glauben an ein künftiges Leben den

gröfsten Widerspruch gegen die menschliche Natur

nennt. Der III. Teil endlich geht auf die Bemühungen
der exakten Wissenschaften ein, den Disharmonien der

menschlichen Natur entgegen zu arbeiten.

L. Dugas, L'absolu, forme pathologique et nor-

male dessentiments. [Bibliotheque de philosophie

contemporaine.] Paris, Felix Alcan, 1904.

Der Verf. betrachtet in diesen Studien, die teils schon

einzeln veröffentlicht waren, das Absolute als eine Form

des Empfindens und behandelt seine krankhaften wie

seine normalen Ausgestaltungen. Jene mustert er in

den drei ersten Kapiteln, und zwar den Starrsinn, den

Fanatismus und die Askese. Das letzte Kapitel ist dem

Absoluten gewidmet, das in einem der edelsten Gefühle,

der Scham, zum Ausdruck kommt.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Die philos. Fakult. der Univ. Strafsburg hat den fr.

badischen Staatsminister Freiherrn von Roggenbach,
den einstigen Organisator der Universität, zu seinem

80. Geburtstage zum Ehrendoktor ernannt.

UniTersitätsscliriften.

Dissertationen.

A. Bastian, Der Gottesbegriff bei Jakob Böhme.

Kiel. 45 S.

K. M. Poe seh mann. Das Wertproblem bei Fries.

Ein Beitrag zur Geschichte der Lehre vom Wert und

Werturteil. Jena. 41 S.
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E. Winter, Henry Sidgwicks Moralphilosophie.

uittingen. 67 S.

W. Eberhardt. Die philosophische Begründung der

i'adagogik Schleiermachers. Strafsburg. 77 S.

Srholprutrramrae.

M. Thamm, Der Versuch einer Schulreform im

.\mte Montabaur unter Clemens Wenceslaus, dem letz-

ten Kurfürsten von Trier, nach ungedruckten Quellen

dargestellt. Montabaur, Gymn. 18 S.

F. Schmitz, Zur Reformschulfrage. Langenberg,

Realprogymn. 12 S.

F. Hey er, Unterrichtsreisen und ihre Bedeutung für

Unterricht, Bildung und Beruf. Kiel. 28 S.

A. Guenthart, Beiträge zur Pädagogik und Metho-

dik der Naturwissenschaften. Der chemische Unterricht

als philosophischer Unterricht. Barmen, Realgymn. 20 S.

Nea erschienene Tferke.

Immanuel Kants Physische Geographie. 2. Aufl.

hgb. von Paul Gedan. [Philosoph. Bibliothek. 51.] Leip-

zig, Dürr. M. 2,80.

Imm. Kant, Kleinere Schriften zur Logik und Meta-

physik. 2. Aufl. hgb. von K. V'orländer. [Dieselbe

Sammlung. 46.] Ebda. M. 5,20.

G.W. Fr. Hegel, Encyklopädie der philosophischen

Wissenschaften im Grundrifs. 2. Aufl. hgb. von G.

Lassen. [Dieselbe Sammig. 33.] M. 3,60.

M. Hevnacher, Goethes Philosophie aus seinen

Werken. [Dieselbe Sammig. 109.] Ebda. M. 3,60.

J. Marcinowski, Nervosität und Weltanschauung.

Berlin, Otto Salle. M. 3.

P. Natorp, Pestalozzi and die Frauenbildung. Leip-

zig, Dürr. M. 0,60.

G. Strakosch-Grafsmann , Geschichte des öster-

reichischen Unterrichtswesens. Wien, A. Pichlers Witwe
& Sohn. M. 7,50.

Zeitschriften.

Pädagogische Blätlerfür Lehrtrbildtmg und Lehrer-

bildungsansialten. 34, 6. Fr. Jonas, Eberhard von
Rochow. — Stöfsner, Die Komplikationen im Lichte

der neueren Psychologie.

Monatsschrift für höhere Schulen. Juni. F. Kühl

-

mann. Die eigene Hand des Schülers als Studienobjekt

für den Zeichenunterricht. — J. Lezius, Das bisherige

Ergebnis der Schulreform in Rufsland. — L. Burger-
stein, Vorbeugende sexuelle Belehrung zehnjähriger

Knaben. — A. Matthias, Belehrungen von Abiturien-

ten über geschlechtliche Gefahren, die ihnen im Leben
drohen. — F. Paetzolt, Zur Verbesserung mangel-

hafter eigner und fremder Stüleistungen durch die

Schüler.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schüler. 16, 9.

Hübler, Lehrbuch oder Leitfaden? — K. Geifsler,
Die Gerade als Ellipse und Hyperbel. — K. Knabe,
Schülers Bedeutung für das deutsche Volk und die deut-

sche Schule.

Educational Review. June. E. L. Thorndike,
The selective influence of the College. — W. S. Jack-
man, Nature study and religious training. — G. B.

Adams, The degree of doctor of philosophy. — Isabel

E. Lord and J. I. Wyer jr. , Bibliography for 1904.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 7.

P. Kannengiefser, Gedächtnisworte bei der Schiller-

feier des Protestantischen Gymnasiums zu Strafsburg i. E.
— E. Rödder, Kritische Nachlese zu Schillers Wilhelm
Teil. — J. E. Wülfing, Überflüssige Verneinung. —
Fr. Klinkhardt, Die Edelsteine und insbesondere der
Diamant im Spiegel der Poesie. — G. Heine, Der Erd-
geist und .Mephistopheles. — R. Sprenger, Zu Lessings
Nathan; Ein Gedicht Lessings in J. P. Hebels Erzählun-
gen des Rheinischen Hausfreundes. — Eb. Nestle,
Sprachliches aus der vorlutherischen deutschen Bibel. —
Spalter, Die Sutte.

Antiquarische Kataloge.

Heinrich Hugendubel, München. Kat. 22: Philo-

sophie mit Berücksichtigung der Religionen. Geheim-

wissenschaften. 2895 Nrn.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

A. Borgeld [Dr. phil.], Aristoteles en Phyllis.

Een bijdrage tot de vergelijkende literatuurgeschiedenis.

Groningen, J. B.Wolters, 1902. 2 BI. u. 120 S. 8».

M. 3,25.

Die Identität der zahllosen Märchen, Fabeln

und Novellen, die sich im Okzident und Orient

verbreitet finden, erklärte Jacob Grimm einst

mit einer geheimnisvollen Präexistenz in der Ur-

heimat aller Arier. Aber sie finden sich auch

bei Semiten und Mongolen und selbst bei den

primitiven Rassen. Da schien Benfey (Pantsrha-

tantra) dieses grofse Problem endlich entschei-

dend zu lösen: diese Erzählungen stammen aus

dem Orient, aus Indien, denn die ältesten, grofsen

Sammlungen sind indisch. Im Sturme allgemeiner

Begeisterung über diese so einfache Lösung ver-

hallte vereinzelter Einspruch, wie z. B. von Seiten

Rohdes, der für den autochthoqen Ursprung an-

tiker Novellen eintrat. Ein wirklich schwerer

Angriff auf der ganzen Linie ging aber erst

von Bedier aus (Les fabliaux, Paris 1893). Ihm

gelang es, eine Anzahl mittelalterlicher, besonders

französischer Novellen bis in die mittellateinische

und darüber hinaus in die antike Literatur

früher Epochen zu verfolgen. So schien der

erst im Mittelalter einsetzende indische Einflufs

teilweise eliminiert, und Bedier triumphierte über

die »theorie indianiste«. Aber nun seine eigene

Lösung: diese Novellen haben nicht eine Ur-

heimat, sie entstehen überall in der Welt, es

gibt hier die verschiedensten Schöpfungszen-

tren. Aber diese ein wenig ruchlosen Erzählun-

gen von verbotener Liebe, von siegreicher

Frauenlist, gebrochener Ehe und verratener

Treu zeigen eine so besondere und spezifische

.A.rt, dafs man nur zu geneigt bleibt, mit Grimm
und Benfey an eine Urheimat zu glauben, aber

wenn sie nicht Indien war, welche wäre sie dennr

Um der Wichtigkeit dieses Problems willen

hat man früh einzelnen Novellen ganze Mono-

graphien gewidmet, so Grisebach (Die treulose

Witwe 1873) der berühmten Erzählung von der

Matrone von Ephesos , die sich bei Phaedrus

und Petron und dann nicht nur in allen okziden-

talen Literaturen, sondern selbst im fernen China

wiederfindet.

Borgelds Monographie handelt nun nach dem

Vorgange von A. Heron, La legende d'Alexandre

et d'Aristote über den altberühmten Schwank

vom weisen Aristoteles, der Alexander vor der
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Liebe warnt und sich gleich darauf von der

verführerischen Geliebten des Königs vor dessen

Augen auf allen vieren als Pferd reiten lälst.

Ausführlich werden zuerst die beiden ältesten

okzidentalen Versionen aus dem 13. Jahrb. be-

sprochen, der Lai d'Aristote von Herni d'An-

deli und das mittelhochdeutsche Gedicht »Aristo-

teles und Fillis« ; dann folgen die lateinischen

Versionen aus den geistlichen, für den Gebrauch

der Prediger bestimmten Anekdotenbüchern wie

der Scala caeli (14. Jahrh.) und dem Promptu-

arium exemplorum (15, Jahrb.). Das nächste

Kapitel bringt eine wahre Flut von Anspielungen

auf unsere Novelle aus allen okzidentalen Lite-

raturen vom 13.— 19. Jahrh. Zahlreich sind

auch die Dramatisierungen des Schwankes von

deutschen Fastnachtspielen und von einer »Co-

media« des Hans Sachs bis zu dem Text einer

Opera comique von Paul Arene und Alphonse

Daudet. Schliefslicb hat Baumbach den un-

verwüstlichen Stoff in seinen Abenteuern und

Schwänken verwertet, und eine vortreffliche

Obersetzung des »Lai d'Aristote« findet sich

im »Spielmannsbuch« von Wilhelm Hertz. Auch

die mittelalterliche und selbst die moderne Kunst

hat sich das Motiv nicht entgehen lassen, und

manche alte Kirche zeigt die Darstellung des

gerittenen Liebhabers. Das alles sind in der

vergleichenden Literaturforschung wohl bekannte

Tatsachen, aber es ist dankenswert, sie einmal

in einer fleifsigen und gründlichen Sammlung

hübsch beisammen zu finden.

Schliefslicb wird die Frage nach dem Ur-

sprung gestellt, der Verf. zeigt sich als strammen

Anhänger der »theorie indianiste«, und seine Be-

kämpfung Bediers ist hier und da nicht unglück-

lich, aber zum eigentlichen Kerne des ganzen

grofsen Problems dringt er nicht. Das ist ja

auch auf Grundlage einer einzigen Novelle kaum
möglich, und zumal gerade dieser Novelle.

Berlin. Hermann Reich.

O. von Lemm, Der Alexanderroman bei den
Kopten. Ein Beitrag zur Geschichte der Alexander-

sage im Orient. Text, Übersetzung, Anmerkungen.

St. Petersburg, 1903. M. 4,50.

Der Verf., der ursprünglich nur den Text der beiden

Berliner Fragmente mit Facsimile und Übersetzung hatte

herausgeben wollen, veröffentlicht alle neuen bekannten

Fragmente der koptischen Fassung des Alexanderromans.

In der Einleitung, die dem Texte voraufgeht, setzt er

die Eigentümlichkeiten der Schreibung auseinander, die

die Sprache des Alexanderromans kennzeichnen; in An-

merkungen hinter jedem Fragment hat er für jedes Wort,

das sich in einer ungewöhnlichen Schreibung findet, die

wirkliche sahidische Form mitgeteilt. Unklare Stellen

sucht er im Kommentar durch analoge Beispiele aus

anderen sahidischen und bohairischen Texten zu er-

klären, wobei er zu besonderer Vorsicht bei der Be-

nutzung volkstümlicher Texte rät. Den Schlufs des

Buches bildet ein Wörterverzeichnis.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Dem Lehrer für afrikan. Sprachen am Seminar für

oriental. Sprachen an der Univ. Berlin Pastor a. D.

Carl Meinhof ist der Titel Professor verliehen worden.

üniTer8ität88chriften.

Dissertationen.

O.Kressler, Stimmen indischer Lebensklugheit. Die

unter Canakya's Namen gehende Spruchsammlung in

mehreren Rezensionen untersucht und nach einer Re-

zension übersetzt. Strafsburg. 195 S.

K. Römer, Der Codex arabicus Monacensis Aumer
238. Eine spanisch -arabische Evangelienhandschrift.

Jena. 59 S.

A. Levy, Das Targum zu Koheleth nach süd-

arabischen Handschriften herausgegeben. Heidelberg.

XIII u. 40 S.

Neu erschienene Werke.

B. l. Wheeler, The whence and wither of the

modern science of language. [Univ. of California

Publications. Class. Philology. I, 3.] Berkeley, The
Univ. Press. Doli. 0,25.

H. Oldenberg, Vedaforschung. Stuttgart, Cotta

Nachf. M. 2,50.

J. Dutoit, D-ie du.skaracarya des Bodhisattva in

der buddhistischen Tradition. Strafsburg, Trübner.

M. 3.

J. Wolfsöhn. Der Einflufs Gazälis auf ^'sdai

Crescas Frankfurt, J. Kauffmann. M. 2.

W. Thalbitzer, Skraelingerne i Markland og
Grönland, deres sprog og nationalitet. [S.-A. aus

Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger. 1905, 2.]

J. Masafi'k, Das böhmische Verbum in seinen

Formen und Zeiten. Lief. 17, 18. Prag, A. Haase.

Je M. 0,80.
Zeitschriften.

Orientalistische Literatur-Zeitung. 8,6. M.Stein-
schneider, Arabische Mathematiker usw. (Forts.).

— H. Lessmann, Der Schütze mit dem Apfel in Iran.

— G. Hüsing, Beiträge zur Kyrossage VIII.; Hadamdum.
— H. Winckler: H. Guthe, Geschichte des Volkes

IsraeL 2. Aufl. — S. Poznanski: N. M. Nathan,
Ein anonymes Wörterbuch zur Misna und Jad

hahazaka. — W. M. Müller: W. Spiegelberg, Cata-

logue general des antiquites egypt. du musee du Caire,

die demotischen Denkmäler I; K. Dyroff und

B. Pörtner, Ägyptische Grabsteine und Denksteine. —
B. Meissner, Ni-GIS. — V. Scheil, Miscelles. VL

The Celtic Review. April. A. W. Wade- Evans,
Notes on the Excidium Britanniae. — Mackinnon,
The Glenmasan manuscript (cont.). — Proverbs of

Brittany. »Moses o'r Aipht«. — J. Ferguson of

Kinmundy, The Celtic element in Lowland Scotland

(Qont). — J. Kennedy, Marbhrann Uisdein a Bhaile-

Shear. — H. F. Norman, Co -Operation and industry

in Ireland. — G. Henderson, The Fionn Saga (cont.).

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Axel W. Ahlberg [Dozent f. latein. Sprache an der

Univ. Lund], Studia de accentu latino.

Lund, Hjalmar Möller, 1905. 1 Bl. u. 69 S. 8».

Das Schriftchen fafst, ohne wesentlich Neues

zu bringen, zusammen, was sich zugunsten eines

exspiratorischen lateinischen Akzentes sagen läfst,
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namentlich im Hinblick auf die neueste Begrün-

dung der gegenteiligen Ansicht durch Vendryes.

Die ausführliche Verteidigung des von den römi-

«ichen Grammatikern auch für das Lateinische

!
genommenen Unterschiedes zwischen Akut und

AJrkumflex hat mich nicht überzeugt, ebenso wenig

die darauf beruhende Erklärung der Entwicke-

lung von cüpa zu cuppa u. ä. Bei der Dar-

legung des Verhältnisses zwischen Vers- und

Wort- oder vielmehr Satzakzent — das ist die

praktische Seite des Problems! — konnte der

Verf. die Untersuchungen von Zielinski, wie es

scheint, noch nicht berücksichtigen. Zum Schlufs

wird das Dreisilbengesetz als bodenständige, auf

Schwächung der vorhistorischen Anfangsbetonung

beruhende Entwickelung erklärt.

Zürich, E. Schwyzer.

R. M. Burrows and W. C. Flamstead Walters, Flori-
legium tironis Graecum. Simple passages for

Greek unseen translation chosen with a view to their

literary interest. London, Macmillan & Co., 1904. IX
u. 271 S. 8». Sh. 4. 6d.

Aus einem einzigen Stüclce des Euripides oder einem
einzigen Buch des Homer kann der Schüler keinen Be-

griff von dem Dichter, keine allgemeine Vorstellung der

Ilias oder Odyssee gewinnen. Von diesem Standpunkt
ausgehend, haben die Herausgeber ihre Sammlung ver-

anstaltet, die mit Hilfe von Kürzungen, Auslassungen,
zuweilen auch von Umformungen ermöglichen soll, dem
Schüler eine gröfsere Masse der griechischen Literatur

vorzuführen. Von Homer werden z. B. 84 Stellen ge-

boten, die 1500 Verse umfassen, und von den Dramen
haben sich die Herausgeber, oft mit Glück, bemüht, be-

sonders prägnante Stellen auszuwählen. Von der pro-

saischen Literatur sind Herodot, Plato, die Redner, Thuky-
dides, Xenophon vertreten. Das Urteil über die Auswahl
in diesen Teilen dürfte sehr verschieden lauten.

R. ElUs, Catullus in the XlV^h Century. London,
1905. 30 S. 8». Sh. I.

Das Rätsel des Epigramms Campesanis über das
Wiederauffinden Catulls ist nach Ellis noch ungelöst. Die
frühesten CatuUzitate nach dem Wiederauffinden des
Veronensis, auf die E. dann eingeht, gehen auf zwei
Sammlungen von fiores scriptorum zurück. Die erste

stammt aus dem Jahre 1329, die zweite von Mon-
tagnone, der nach E. nicht um 1300, sondern erst

nach 1321 gestorben ist; seine CatuUzitate soll er auch
dem Veronensis selbst entnommen haben. Dann wird
Catull bei Mussato vielleicht nachgeahmt, sicher in einer

Tragödie Achilles, die E. auch für eine Arbeit Mussatos
halten möchte. Sicher hat Pastrengirus, der ein Freund
des Petrarca war, den Veronensis benutzt. E. sucht nun
nachzuweisen, dafs Petrarca selbst eine Handschrift
Catulls besessen hat. Ein Anhang von Prof. PhUlimore
beschäftigt sich mit Properznachahmungen in Petrarcas
lateinischen Gedichten.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

An der am 12. und 13. Juni in München unter dem
Vorsitz des Österreich. Ministers für Kultus und Unter-
richt Dr. W. V. Hartel abgehaltenen Jahreskonferenz
der Kommission für den Thesaurus linguae
latinae nahmen teü Geh. Hofrat Prof. Dr. Brugmann
(Leipzig), Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Di eis (Berlin),
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Leo (Göttingen), Geh. Rat
Prof. Dr. V. Wölfflin (München) als Kommissionsmit-

glieder, Prof. Dr. Vollmer (München) als Generalredak-

tor; durch Krankheit ferngehalten wurde Geh. Regierungs-

rat Prof. Dr. Bücheier (Bonn). Es wurde beschlossen,

zum 1. Oktober einen neuen Generalredaktor zu be-

rufen, weil Prof. Vollmer jetzt nicht mehr imstande

ist, seine ganze Kraft dem Thesaurus zu widmen. Die

weitere Mitwirkung Vollmers an der Thesaurus -Arbeit

sicherte sich die Kommission dadurch, dafs sie ihn vom
1. Oktober ab als Mitglied kooptierte. Die Königl.

Bayrischen und Preufsischen Regierungen haben dem
Unternehmen besonders in Personalfragen das gröfste

Entgegenkommen bewiesen. Finanzielle Beihilfe leisteten

von neuem die Regierungen von Baden, Württemberg
und Hamburg; ebenso gewährten die Akademien von
Wien, Göttingen und Berlin aufserordentliche Zuschüsse.

Der I. Band des Werkes (A—Amyzon) wurde fertig ge-

druckt und gebunden vorgelegt.

Personalchronik.

An der Univ. München hat sich der Assistent am
Thesaurus linguae latinae Dr. Walter Otto als Privat-

doz. f. klass. Philol. habilitiert.

CniTersltitsschriften,

Dissertationen.

W. Aly, De Aeschyli copia verborum. Prologomena
et Caput primum. Bonn. 52 S.

O. Meiser, Mythologische Untersuchungen zuBacchy-
lides. München. 69 S.

A. Laudien, Studia Ovidiana. Greifswald. 38 S.

SehalprOErramme.

G. Wiemer, Ilias und Odyssee als Quelle der Bio-

graphen Homers. I. Marienburg, Gymn. 29 S. 8".

V. Hagen, Die Bildung der griechischen Adverbien.

Neuhaldensleben, Gymn. 8 S.

Nen erichieneae Werke.

Th. Sinko, Die alexandrinische Dichtung. Versuch

einer Charakteristik (polnisch). Krakau.

D. Magie, De Romanorum juris publici sacrique

vocabulis soUemnibus in graecum sermonem conversis.

Leipzig, B. G. Teubner.

ZeitschrifteB.

The Classical Review. June. D. B. Monro, The
place and time of Homer. — M. L. Earle, On Iliad I.

418; Demosthenes's nickname äpY'i?- — C. D. Bück,
Notes on certain forms of the Greek dialects. — A. R.

Ainsworth, A note on Theocritus I. 51. — H.Richards,
On Dionysius of Halicarnassus. — \. W. Verrall, Lon-

ginus on the rhythm of Demosthenes. — G. F. Hill,

Greek xi-p/otp and Hebrew kikkar. — T. W. Allen, Ety-

mologica. — J. P. Postgate, Pharsalia nostra. — .\.

E. Housman, Virgil .\en. IV 225. — W. W. Fowler,
On the new fragment of the so-called Laudatio Turiae

(C. I, L. VL 1527). — W. C. F. Walters, Note on

Tacitus, Agricola, 46.

Revue de Philologie, de Lilterature et d' Histoire

anciennes. Avril. G. Archambault, Le temoignage

de I'ancienne litterature chretienne sur l'authenticite d'un

flspl äv'xatä^Eiui; attribue ä Justin l'apologiste. — L.

Havet, Etudes sur Piaute, Asinaria. I. La seconde et

la troisieme scenes et la composition generale. — P.

Foucart, Hyperide contre Athenogene. — P.Monceaux,
Etudes critiques sur Lactance. — C. Gaspar, Sur

l'hippodrome d'Olympie. — F. Gaffiot, Etudes latines.

VIII. Quelques passages de r.Amphitryon. — S. Rein ach.

Pompa Diaboli. — J. de Decker, Notes epigraphiques

sur quelques inscriptions de Magnesie du Meandre.
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Referate.

Eugen Kühnemann [Rektor der K. Akademie zu

Posen, Prof. Dr.], Schiller. München, C. H.

Beck (Oskar Beck), 1905. XII u. 614 S. 8». M. 6,50.

Zu Beginn der Jahrhundertfeier, vor Torschlufs,

ist in obigem für die deutsche Klassikerforschung

so erfolgreich tätigen Verlag neben dem noch

nicht abgeschlossenen Bergerschen Buche Küh-

nemanns »Schiller« erschienen. Dieses fertig

vorliegende Werk darf u. E. ohne weiteres als

die hervorragendste Publikation des Schillerjahres

bezeichnet werden. Der Becksche Verlag konnte

ganz wohl mit der Bergerschen Arbeit zugleich

die Kühnemannsche ausgeben. Sie verfolgen

beide nicht denselben Zweck. Die Bergersche

Schrift, die wir bislang nur teilweise über-

sehen, stellt eine literarhistorische Arbeit dar,

gedacht als Gegenstück zu Bielschowskys

»Goethe«, dem freilich so leicht die Wage nicht

zu halten , an die früheren Schillerbiographien

anschliefsend und gerade schon bei der Dar-

stellung von Schillers Jugend in manchen Punkten

mit Durchprüfung alter und Erschliefsung neuer

Quellen über sie hinausführend, wenn demnächst

vollendet um so dankenswerter, als gerade die

wichtigsten Unternehmungen auf dem Gebiet

der Schillerbiographie in unheimliches Stocken

geraten sind.

Kühnemanns, des philosophischen Literators,

Werk ist ganz eigenartig. Es bietet zwar in

der Hauptsache die biographischen und literari-

schen Data auch; der Leser wird sehr ange-

sprochen durch die überlegene Organisation des

Stoffes, und der philosophische Verf. zeigt, dafs

er, wenn er den Gefallen tun will, auch ein sehr

anmutiger Erzähler sein kann. Vergl. z. B. gegen
den Schlufs die lebendige Schilderung der Wei-
marer Jahre mit ihrer vielseitigen rastlosen

Tätigkeit und Inanspruchnahme des Dichters;

wir werden ganz hineinversetzt. Es fehlt von

dem erforderlichen Material zu dem Leben und

zu den Werken Schillers nichts. Indes ist dies

alles nur Mittel zum Zweck. Auch O. Harnack
betitelt sein Buch nur »Schiller«. Diese bündige

Bezeichnung hat aber bei K. ihren ganz be-

stimmten Sinn. Mittels eindringender ästhetischer

und psychologischer Analyse insbesondere der

Dramen, einer Leistung, die in ihrer Sorgfalt

und Gründlichkeit, Exaktheit und Präzision sofort

die Kantische Schule verrät, wird vor allem der

Schillersche Genius und das Bild der ihn tragen-

den Persönlichkeit in einer Weise herausgearbeitet,

wie dies unseres Wissens bisher noch nirgends

geboten worden ist. Wir werden hie und da

stutzig, ob nicht zu viel gedacht wird; allein der

Verf. gibt überall die Probe. Es ist «so: gerade

diesem Dichter gegenüber, der nicht ruhte, bis

er in sich und um sich alles zu klarster Bewulst-

heit herausgearbeitet, ist, wenn irgendwo, solches

Suchen und Finden fester, markierter, das Bild

umreifsender Linien angezeigt. Es ist bei

Schiller tatsächlich nichts zufällig, sondern alles

notwendig, und alles steht in einem grofsen Zu-

sammenhang. So wird uns der Schillersche

Typus vorgeführt, in seiner Entwicklung und in

seiner Stätigkeit, der grofse Mann und der

grofse Künstler, der, immer im Blick auf die

höchsten und letzten Gesetze des geistigen und

natürlichen Seins, Kunst und Leben in die Form
zu zwingen vermochte — dies »Eigenste, was
ihm allein gehört«, in die Freiheit, die sich der

Natur im vollen Umfang bemächtigt und so im

Leben und in der Kunst das Schöne erzeugt.

Zugleich versteht es der Verf,, diesen Schiller

in seiner männlichen Hoheit und Künstlerherrlich-

keit zum Gegenstand unseres unmittelbaren und

persönlichsten Interesses zu machen. Am Schlüsse

der Schrift wird wohl dem Verlangen Ausdruck
gegeben, dafs das moderne Denken und Emp-
finden mit seiner reichen Naturerkenntnis und

Naturbeherrschung von einem grofsen Dichter

künstlerisch erfafst und so erst zu rechter

Wirkung gebracht würde; aber der Verf. ist

sich auch bewufst, dafs mit dem ästhetischen

Kulturideal, das in unseren Klassikern, nach einer

Seite charakteristisch in Schiller seine Verkörpe-

rung gefunden, dem zwanzigsten Jahrhundert noch

die wesentlichsten Dienste getan werden; nur

handelt es sich darum, es fruchtbar zu machen

auf dem Wege einer tieferen Erkenntnis, die

namentlich ein für allemal mit der Torheit quie-

tistischer Deutung aufräumt.

So ist denn das K.sche Buch auf Schritt und

Tritt darauf angelegt, dafs, wie denn Schiller

selbst zu einer grofsen Kulturmission für kom-

mende Alter sich berufen achtete, der historische,

verfestigte Stoff fort und fort zu einem flüssigen,

lebendigen und belebenden Element erhoben wird,

was freilich nur der zustande bringt, in dem die

Vergangenheit selbst lebendige Gegenwart ge-

worden ist. Und gerade die Partien des

K.sehen Buchs, die vorwiegend nach der be-

zeichneten Seite wirken wollen, sind vielfach in

einer unmittelbar überführenden, im besten Sinn

volkstümlichen Sprache gegeben. Damit ist einem

wirklichen Bedürfnis entsprochen. Was hilft alle

wissenschaftliche Erkenntnis der Geschichte, wenn

es nicht gelingt, mit dem alten Dannecker zu

reden, dessen Schillerbüste in Kupferdruck dem

Werk vorgesetzt ist, sie »lebig zu machen«? Was
nützt alle Schillerfeier, wenn sie sich nicht um-

setzt in eigene Kraft und Tat, in machtvolle

Wirklichkeit? Mit vielen kleinen Mitteln ist da

auch nicht gedient. Da Rat zu schaffen vermag

nur eine solche, vom reifsten Erkennen getragene,

hohe Begeisterung, von der in breiter, brausen-

der Flut das K.sche Schillerbuch durchzogen
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-^t. Es ist drum ein Buch für jeden Deutschen,

der es mit sich und seinem Vaterlande wohlmeint,

doppelt und dreifach für jeden Lehrer und Er-

zieher, der nur ergreifen kann, wenn er selbst

ergriffen ist. Und hier werden wir ergriffen,

nicht durch blofse Willensimpulse und Gefühls-

akzente, sondern durch eine Deduktion, der

gegenüber es kein Ausweichen gibt.

Wie schon bemerkt, hält sich der Verf., so

sehr auch die Lyrik und dann die W^issenschaft

zu ihrem Rechte kommen, bei seiner .Analyse in

erster Linie an die Dramen. Schiller ist für

die deutsche Nation und Literatur der grofse

Dramatiker. So wird sofort in der Grundanlage

des Werks zwischen dem Wesentlichen und Un-

wesentlichen oder doch Primären und Sekundä-

ren unterschieden. Das Ganze gliedert sich in

zwei Hälften, deren erste die Werke der Jugend,

deren zweite die des Mannesalters umfafst.

Dort gruppiert sich alles um »Die Räuber«, hier

wird alles auf dem »Wallenstein« aufgebaut. So
kommt Disziplin in den unerraefslichen Stoff. Alle

Dichtung der früheren Zeit käme nicht in Frage
ohne 5>Die Räuber«. Bis spät ist ja für Goethe
Schiller der Räuberdichter geblieben und als sol-

cher von ihm permanent abgelehnt worden. »Die

Räuber, sind es, die nach des Verf.s Darstellung

nicht nur die kleineren poetischen und prosai-

schen früheren Arbeiten, sondern auch die Dra-

men »Fiesko« und i> Luise Millerin « erst sichtbar

gemacht haben. So werden den »Räubern« von
den 340 Seiten vom Anfang bis zum ?>Don Carlos ;<

auschliefslich allein 86 Seiten gewidmet. Hier

vor allem, wie mehr oder weniger noch in den
folgenden Dramen, fehlt dem Dichter die wirk-

liche Welt; um seiner Dichtung überhaupt Inhalt

zu geben, ist er verwiesen auf das, was in ihm

selbst liegt. So begreift sich das Unangemessene
der Tragödie in Ansehung der Wirklichkeit, wie
zumal der Dichter uns in Staunen versetzt, wenn
wir auf den unermefslichen Reichtum seines

Geistes blicken. Von der störenden Doppelhand-
lung abgesehen, bewähren gerade nun »Die

Räuber« , wie es als eigenste Anlage dem
Dichter gegeben ist, das Bild vom Leben, wie
er es einmal sieht, auf der Bühne vorzutäuschen.

Bei allem Unwahren, das in den »Räubern« mit-

unterläuft, vermag der Dichter doch lebendige

Persönlichkeiten zu schaffen; indes ist es, wie
der Verf. dartut, hier und in aller Folge das

Charakteristische dieser Dramatik, dafs der Dich-
ter nicht etwa wie Shakespeare in erster Linie
auf Individualisierung ausgeht, sondern in dem
individuellen Element das grofse Ganze sich durch-
setzen läfst, Personen und Handlung immer an-
knüpft an grofse Welt und Zeit bewegende so-
ziale, politische, philosophische Ideen und Mächte.
Aber nicht so geschieht es, als ob die Figuren
seiner Tragödie nur gewissermafsen »Schulbei-
spiele« gewisser Begriffe und Prinzipien wären;

bei allem Unfertigen und Einseitigen, das z. B.

dem Franz eignet, weifs der Dichter wieder

durch besondere Züge ihm individuelles Leben
zu leihen; er ist eine dämonische Gestalt von

besonderer Art, nämlich mit der bewufsten Preis-

gabe des Familiengefühls. Dabei wird vom Verf.

die Schillersche Dichtung in die Zusammenhänge
der deutschen und aufserdeutschen Literatur hin-

eingestellt: in dem Räuber z. B. wandere die

Satansgestalt aus dem Epos bei Milton und Klop-

stock durch die Tragödie zur Lyrik in den Hel-

den Byrons; Karl, durch Verzweiflung getrieben,

mafse sich an, den Weltenrichter zu spielen,

und so die Grenze überschreitend, falle der Ge-
waltige. Wir werden darauf aufmerksam ge-

macht, wie die Verneinung charakteristisch für

das Satanische, dagegen nun die Bejahung für

das Prometheische, und wie in dem modernen

»Übermenschen« eine Verkoppelung von Pro-

metheischem und Satanischem versucht werde.

So werden überall die anziehendsten literarischen,

historischen und ganz besonders psycholog^schen

Beobachtungen eingestreut, von reicher Erfahrung

und tiefer Kenntnis der Seele zeugend und der

Lektüre des Werkes eigentümlichen unmittel-

baren Reiz verleihend. Die Beurteilung des

»Fiesko« schliefst an die gewohnte an, aber

auch sie hat besonderen Stempel: der Welt,

der Gegenwart tritt der in den »Räubern« noch

ganz aus seinen Ideen lebende Dichter näher,

nun aus jener schöpfend. Die Wahrheit des

Zeitalters ist identisch mit republikanischer Frei-

heit; der »Fiesko« heifst ^e'm republikanisches

Trauerspiel«. Die Schwäche des Stücks liegt

in dem einseitig Typischen der Figuren, dem
kahl und abstrakt Politischen. Erst in »Kabale

und Liebe« gelinge es dem Dichter mit Gegen-

wart und Wirklichkeit den Puls und das Ideale

der »Räuber« zu verbinden. Interessant ist die

hier allseitig durchgeführte Parallele mit Lessings

»Emilia«, in Konsequenz freilich der in Erich

Schmidts »Lessing« z. B. gegebenen Anregung;

wiewohl ausführlicher — fast eine abschweifende

Untersuchung für sich — »Emilia« schon für

»Die Räuber« herangezogen wird. Und dann:

auf Lessings Seite das reifste Kunstverständnis,

auf Schillers das grofse dramatische Können;

hier fesselt namentlich der im einzelnen geführte

Nachweis, wie es der Dichter fertig bringe, ver-

möge der ihm gegebenen Herrschaft über die

Mittel der Bühne und des dramatischen Täu-

schens den Zuschauer an soviel Unmöglichkeiten

und UnWahrscheinlichkeiten seines Stückes glatt

vorüberzuführen. »Don Carlos«, vom »Sturm

und Drang« abgehend, wird doch mit dem Bis-

herigen auf denselben Boden gestellt. Denn

noch bildet hier wie dort das politische und

moralische Bekenntnis des Dichters den eigent-

lichen Inhalt. Schiller kehrt hier zur Geschichte

zurück; dem mit der Idee der Menschheit ar-
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beitenden Dichter verschlägt dies nichts; denn

die Menschheit lebt in der Geschichte sich aus;

der Dichter der Menschheit mufs zur Geschichte

greifen — ein sehr dankenswerter Wink für die

Assoziation der späteren an die frühere Drama-
tik und die Einheit des Schillerbildes! »Don
Carlos« ein erhöhter »Fiesko«; nicht blofs in

dem aus der steigenden inneren Harmonie

quellenden Lust zum Verse, sondern besonders

auch darin, dafs der des Guten sicher Gewor-
dene nicht mehr das Zerrbild des Gegners zeich-

net, sondern objektiv die erstarrten Institutionen

vorführt, innerhalb deren doch auch grofse Per-

sönlichkeiten möglich sind. Freilich auch so

»Don Carlos« noch das Werk eines Jünglings

und jünglinghaft, »das Lied vom Königsohn,

der ein wahrer Mensch sein wird« — so wird je

das Grundmotiv eines Dramas von dem Verf. auf

eine künstlerisch geschmiedete Formel gebracht.

Aber in diesem jünglingbaften Geist — hier wird

nun das Ewigkeitsmoment berührt — ist die wahre

Menschheit enthalten, die ihre Seele entfaltet gegen

alle Verknöcherung. Noch wird ein Licht ge-

worfen auf die eigenartige immanente Entwick-

lung des Schillerschen Dichtergeistes, wie ihm

nämlich hier, indem der Gedanke des Guten mit

positivem Inhalt sich erfülle, in der Königin Elisa-

beth die erste lebendige Frauengestalt gelungen;

ihn locke und reize nicht, wie Goethe, das feine,

reiche Spiel der weiblichen Seelenregungen; er

sei »ganz männisch«; von der Idee aus komme
ihm selbst dieser Zuwachs des darstellenden

Könnens; 'das Weib ist das, wovon jene — die

Männer — träumen; es hat, was jene erstreben.'

Lessing spricht einmal davon, dafs neben dem
Archäologen, der neues Material herbeischaffe,

auch immer der seine Geltung habe, der aus den

alten Steinen neue Funken schlage. Was aus

dem geläufigen Schillerschen Material noch aller-

hand eingeheimst werden könne mittels bedeu-

tender Kombination und tieferer Interpretation,

gegen die ausgefahrenen philologischen und ästhe-

tischen Geleise, dahin gibt uns das K.sche Buch

eine verheifsungsvolle Perspektive. Sein Wert
scheint uns zu bestehen nicht blofs in dem, was

es tatsächlich hat und bietet an überraschenden

Lichtern die Hülle und Fülle, sondern namentlich

auch in all den aus seiner wahrhaft kritischen

und philosophischen Methode heraus sich erge-

benden neuen Möglichkeiten. Wie hat nicht Weiz-

säcker aus den doch sattsam bekannten paulini-

schen Briefen in seinem »Apostolischen Zeitalter«

eine neue Welt erstehen lassen! An dessen

glückliche produktive Kombination und Heraus-

arbeitung des Notwendigen aus dem Zufälligen

wurden wir mannigfach bei dem Lesen des K.sehen

Werkes erinnert.

Die Stellung, die im ersten Buch die Räuber

beanspruchen, nimmt im zweiten der »Wallen-

stein« ein, denn nach der historischen und philo-

sophischen Bereicherung und Vertiefung, die in

grofsen Zügen vorgeführt wird — dies Gebiet

der vSchillerforschung ja recht eigentlich bisher

K.s Domäne — , nachdem der Bund mit Goethe
geschlossen unter dem Zeichen der 'Einheit von
Philosophie und Wirklichkeitsforschung', nach

F'eststellung der Prinzipien der Ästhetik und

der ästhetischen Kultur mit dem restlosen Auf-

gehen der Natur in der Freiheit, hat Schiller

in seinem »Wallenstein« ein für allemal sich

seines tragischen Stils versichert, wenn schon

er in jedem Drama auch künftig wieder als

ein Neuer und anderer erscheint. K. be-

stimmt dies so, dafs es von hier ab nicht

mehr einen Fortgang zur Reife gebe, sondern

nur noch zur Vollendung. Jetzt gebe der Dichter

nicht mehr sich, wie in den Jugenddramen, son-

dern alles wird künstlerische Gestaltung des

Gegenstandes; nicht mehr Predigt, sondern Be-

trachtung, Darstellung des Lebens, wie es an

sich ist, weniger freilich in der Weise Shake-

speares in einzelnen Gestalten und besonderer

Artung, als in seiner grofsen allgemeinen Gesetz-

lichkeit. Gegenüber Shakespeares genialer Fülle,

mit der Schiller freilich nicht konkurrieren könne,

sei dieser der Meister der Konzentration der

Masse. Und wenn bei Goethe uns die gleich-

mäfsige Gesetzlichkeit wohltuend berühre, so

werden wir bei der Schillerschen Symbolik durch

das Bild der tragischen Notwendigkeit erschüttert,

der alles grofse Irdische zum Opfer falle. Bei

diesem Verhängnis der Schillerschen Tragik aber,

das gleichbedeutend sei mit der unerbittlichen

Notwendigkeit der Lebenszusammenhänge (worauf

auch Bellermann verweist) und der strengen Ord-

nung der sittlichen Ideen, sei alles losgelöst von

den Göttern der Alten — eine Neuschaffung der

antiken Schicksalsidee. Doch, um auf jene

Wucht der Sammlung des fast unübersehlichen

Stoffs gerade bei »Wallenstein« noch einmal zu

kommen, so gehört wohl zu den schönsten Partien

unseres Werkes, wenn gezeigt wird, wie nicht

nur um Wallenstein der ganze Reichtum von

Figuren sich stelle und alle Handlung sich be-

wege, sondern wie nun auch des Helden Art in

allen sich auseinanderlege, differenziere und spiegle,

in Freund und Feind. Wenn der Verf. in »Don

Carlos« die Posaszene, die meist rein als Selbst-

zweck mit der Ringszene im »Nathan« zusammen-

gestellt wird, in den Organismus des Dramas

einreiht, sofern nur diese völlige Selbstdarstellung

des Posa das volle Vertrauen des Königs be-

dinge, so wird mit demselben Erfolg im »Wallen-

stein« die Max- und Thekla-Episode aufs innigste

mit dem Ganzen verknüpft. Die Totalität des

Lebens will der Dichter zeigen; dann mufs er

unter die Realisten die Idealisten mischen. Und

noch einmal »Don Carlos«: ist hier der Idealist

»der geborene Prätendent, wenn auch nicht der

Herrscher der Welt«, so »bilden im »Wallen-
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stein« die Idealisten eine kleine verlorene Ge-

meinde für sich«, eine »Idylle im rauhen, häfs-

lichen Lärm des Kriegs und Verrats«. Darin tritt

zutage die »errungene Sicherheit des Blicks für das

reale Lebensgetriebe«. Doch ist die Idylle nicht

blofs eine mechanische äufserliche Ergänzung des

Bildes vom Leben in seiner Gesamtheit, ein

Fremdkörper im Gefüge; vielmehr Max und

rhekla sind mehr als alle andern Figuren um
Wallenstein dessen Geschöpfe; sie sind es »in

Wahrheit, Thekla seine leibliche Tochter, Max
sein geistiger Sohn«. Sie geben ihm Liebe,

er gibt sie ihnen. Und Wallenstein wird hier

— im Glauben der Liebe — »in seiner W^esen-

heit aufgefafst, wie das reine Herz ihn glaubt«.

»Er wird auch er selbst erst ganz durch sie.

Das Herz kommt hinzu, -von dem wir bis dahin

wenig gemerkt.« »Schiller bleibt in seiner geni-

alen Art der Darstellung, dafs in den Menschen,

die Wallensteins Kreis sind, dessen mächtige

Natur in ihren einzelnen Zügen sich auseinander

legt und deutlich macht.« Das ist Schillersche

Kraft der Konzentration. Gerade am »Wallen-

stein« den ausgebreiteten Nachweis zu führen,

ist verdienstlich. Wenn der Verf. wiederholt

Lessing und seine Tragödien heranzieht, so

könnte es auch hier geschehen. Die »Ordon-
nanz«, die Mauvillon an »Emilia« vermifste, ist

hier geleistet. Vor dem Bild des Lessingschen

Trauerspiels, auf welche der Figuren soll eigent-

lich unser Blick sich endgültig richten? Welche
Unsicherheit! welche Sicherheit beim »Wallen-

stein« ! Von selbst kehrt immer das beschauende
Auge aus dem weiten Umkreis zur Hauptfigur

zurück. Welcher Fortschritt nun auch im rechten

Kunstverständnis von Lessing zu Schiller! —
Von der »Idylle« war die Rede; sie »geht über
in die Elegie«, wenn »die Unschuldigen mit Glück
und Leben zahlen für die Schuld der Väter«.

Das ist wieder »die häfsliche Wirklichkeit der
Dinge«. Doch, wie überall die K.sche Dar-
stellung keine Apologie der Schillerschen Muse
ist, sondern eine aus der Tiefe geholte Würdi-
gung, so wird eingeräumt, dafs man hier freilich

den Wechsel der Zeiten wahrnehme. »Wie
Schiller an Körner berichtet, brachte bei allen

Vorstellungen das eigentlich Poetische, ja Ly-
rische, also dieser Teil immer den sichersten

und tiefsten Eindruck hervor. Mag er denn
also in höherem Grade als die andern Zeitfarbe
tragen !

«

In »Maria Stuart«, erörtert der Verf., ist

das Neben- und Aufsereinander der Idealisten

und Realisten im »Wallenstein«, was immer noch
an die äufserliche Gegenüberstellung der Guten
und Bösen in den Jugenddramen erinnert, über-
wunden; hier findet sich beides zusammen in der
Hauptgestalt, in der sich das sinnliche Menschen-
wesen durchringt zur geistigen Fassung durch
die drei Epochen der Akte I, lU, V, in Resig-

nation, in Überwindung erneuter sinnlicher Reaktion

und Explosion, in endgültiger freier F2rgebung

in das ungerecht und doch gerecht Verhängte.

Meisterhaft ist hier namentlich die durchgeführte

Abgrenzung und Abstufung der Charaktere um
Elisabeth und die Analyse dieser F'igur selbst

und ihres Handelns. Schillers Realismus ist zur

Vollendung gediehen, und die ganze herbe Wirk-

lichkeit tritt uns hier entgegen in diesem »Ge-
dicht vom Tode«. So »ruht der ganze Schiller-

sche Idealismus auf dem schroffsten Realismus

der Lebensanschauung. Er wäre sonst wirklich

kein Dichter für Männer«. »Freilich sieht er die

allzuwirklichen Menschlichkeiten mit soviel Deut-

lichkeit, weil er unseres Ziels gewifs ist und

daher überall die Ablenkungen von ihm erkennt.

Nur ist dies Ideal nicht ein Jünglings- und mäd-

chenhafter Traumwunsch, sondern das notwendige

Ziel unseres Willens. Die Gesinnung Schillers

ist nicht Traumidealismus, sondern Willensidealis-

mus«. Nicht trotz, sondern durch diesen Idealis-

mus ist seine Dichtung wahr — eine herbe, aber

heilsame Lehre für den modernen Eudämonismus,

der, da er Schiller wirklich nicht begreift, zu

seiner Beurteilung nicht berufen ist. Der tragi-

schen Satire in »Maria« wird in der »Jungfrau

von Orleans« die tragische Elegie gegenüber-

gestellt, im »Teil« endlich das dramatische Idyll,

so dafs nun der Dichter selbst in seinen Werken
den von ihm gezeichneten Kreis der poetischen

Arten vollendet. Kunst und historische Wahr-
heit bedingen sich gegenseitig in der »Jungfrau«

;

die Form ist dem Stoff analog in diesem 'Lied

vom Vaterland'. Die Jungfrau wird erfafst als

das 'rechte Sonntagskind', das am ewigen All-

tagsleben zugrunde gehen mufs. Freilich ist

eben dieser naive Stoff für Schiller zu einer

Klippe geworden. Hier mufs zugegeben werden,

dafs an gewissen Stellen die einfältige Helden-

gröfse, die die Gestalt der Jungfrau verlangt,

beeinträchtigt wird durch Bewufstheit und Re-

flexion, durch deklamatorische Pose, teils wenn

die Jungfrau selbst, das schlichte Bauernkind,

zur staunenden Interpretin ihrer Schicksalsgewalt

wird, teils wenn sie in der Stunde des Festju-

bels ihr Leid in kunstvollem Monolog entwickelt.

Ganz hervorragende Schwierigkeiten bilden sich

freilich auch von dem Augenblick an, da

die Jungfrau »mit ihren Siegen und Kämpfen«,

»ihrer heiligen Sendung« am Ende ist. Aber

sofort findet auch der Dichter wieder die Sicher-

heit seiner Darstellung, »wie die Jungfrau sich

fremd fühlt in all den Festlichkeiten und der

Sorel sich verrät, — wie sie im Wiedersehen

mit den Geschwistern meint: es war alles ein

Traum, und vor dem V^ater kein Wort der

Rechtfertigung, der Klage, geschweige des Zor-

nes hat, das ist die von ihrem Gott Verlassene,

die in endlose Leere starrt, aber noch jetzt in

allem Gottes Willen ehrt und duldet.« Und wie
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noch einmal alles nach dem Wunder ruft, »stirbt

sie siegend im Dienst ihres Gottes, und noch
im Sterben ein rührendes Kind spricht sie zu

den beschränkten Ihren nicht empört, nur liebend

und dankbar. Ihr Tod verklärt sie; die Jung-
frau, in der der Himmel ein Wunder tat, geht

in den offenen Himmel ein«.

Wie K. nicht einseitig Kritik übt oder Apolo-

getik treibt, sondern das Schillerdrama aus sich

selbst heraus begreift, zeigt sich ganz besonders

noch am »Teil«, den er als Schillers Märchen-
dichtung unter den Dramen charakterisiert, sich

abspielend in dem Märchenland, mit dem Tyran-
nen Gefsler, dem rechten Märchenkönig, da der

Dichter, heraustretend aus dem Allgemeinen und

Weiten der »Braut«, diesem neben »Wallenstein«

sich stellenden Werk rein tragischen Stils, in

das Enge und Besondere des ursprünglichen

Berg- und Naturvolks sich einschliefst, bei wel-

chem sich der in der »Jungfrau« durch die ver-

schiedenen Stände vertretene, mehr politisch ge-

wendete Gedanke des Vaterlandes als natürliches,

wurzelhaftes Heimatsgefühl äufsert. Dies Gefühl

bildet das Volk, das der Held des Stückes ist.

Das Zusammenleben der Menschen, das öffent-

liche Wesen erscheint auf diese einfachsten Ver-

hältnisse zurückgeführt. Es ist die hohe Sym-
bolik der Schillerschen Kunst. In ihr ruht ja die

eigenartige Stärke und Wahrheit dieser Poesie.

Denn nicht eine höhere Welt »im Sinn einer

blofsen Phantastik« malt uns dieselbe, »bei der

man in schönem, berauschendem Traum die

Wirklichkeit vergäfse, sondern im Sinn der

gröfseren Klarheit und Wahrheit. In der durch-

empfundenen Anschauung der Poesie treten die

Zusammenhänge und inneren Notwendigkeiten

menschlicher Dinge hervor, die beim gewöhn-
lichen Lebensverlauf im Zufälligen und Verworre-

nen versteckt bleiben. Dem Dichter ist gegeben,

sich über die Zufälligkeiten zu diesem ewig
Menschlichen zu erheben. Die Poesie ist die

Wahrheit des Lebens.« Das sind goldene Worte
über die Wahrheit der Schillerschen Kunst, ihren

Realismus und eigentümlichen Idealismus. Auf

den Wandel im letzteren Punkt verweist in in-

struktiver Weise ein Satz über die Bürger-

Rezension und den dortigen Begriff des »Ideali-

sierens« : »Er versteht unter dem Idealismus

nicht allein, wie er es später mit so grofser

Klarheit tat, den rein künstlerischen Vorgang,

das Herausarbeiten des Gegenstandes in seiner

ganzen Notwendigkeit, sondern an dieser Stelle

noch ein gewisses Umbilden zu einer edeln Form,

an der das moralische Urteil sich erfreuen kann.«

Das fällt für den reifen Schiller weg; dieser ist

also, wie der Verf. dartut, Idealist nur insofern,

als er die Idee, das Gesetz, das Allgemeine, das

im Einzelnen, das Notwendige, das im Zufälligen

wirksam ist, betont, dem Einzelnen Bedeutung

verleiht, indem er es an das Ganze, Grofse der

Welt und des Lebens anknüpft. Dies Notwen-
dige, das Naturgesetz, das Sittengesetz usw.,

dies ist aber das eigentlich und im strengsten

Sinn Wirkliche. Gegen einen solchen mit einer

enormen Gestaltungskraft verbundenen Idealismus

kann etwas einwenden nur eine völlig empiristi-

sche Kunst- und Lebensanschauung, die ganz auf

Prinzip, Typus, Idee verzichtet und nur noch ein

Sammelsurium von Erscheinungen kennt; für eine

solche mufs es Schiller begreiflich immer an

Wahrheit und Wirklichkeit fehlen; für sie hat

Schiller auch nicht gedichtet. Dafs Schiller fak-

tisch keineswegs überall auf der Höhe seiner

Forderungen selber steht, hat der Verf. bereit-

willig auch beim »Teil« wiederholt zugestanden.

— So, um zu »Teil« zurückzukehren, indem wir

die Geburt des besonderen und eigenen Schweizer-

volkes wirklich erleben, tun wir einen Blick in

die Grundmauern, die jeden politischen und sozialen

Bau zu tragen haben. Wohl Märchen hier, aber

nicht kindisches, unwahres, sondern kindliches,

das in der Form echt volkstümlicher Poesie

die tiefste Wahrheit über das Sein und die

höchste Weisheit über das Sollen offenbart.

Fein durchgeführt sind namentlich die Aus-

führungen über die Zusammenstellung des

Telldramas aus den drei Handlungen. »Das

Bild Schillers bedurfte der drei Handlungen,

in denen er es zusammenkomponiert hat. Teil

soll allein stehen, damit sein Leid die ganze

schreckliche Wirkung tut, und damit er als

der Nationalheros über die andern erhoben

werden kann. Die Bewegung des Bürgertums

und des Volkes bedarf des eigenen Raumes.

Endlich gibt Attinghausen den Hintergrund der

Vergangenheit«. Der Dichter zeigt seine ganze

Kunst in der Art, wie er immer diese drei Rä-

der in geschickter Weise ineinander greifen läfst.

So verläuft exakt das Ganze mit strikter Not-

wendigkeit unter berechtigter Mitwirkung der

hereinragenden und zugehörigen Landschaft in

See und Gebirg. Die Handlung im Ganzen und

in Teilen tritt ins hellste Licht. Dasselbe be-

trifft die Charaktere, so wenn z. B. »neben

Stauffacher, der bereits mehr in die Kultur

emporragt als der kluge sorgende Mann, Gertrud

steht als das Weib der kühnen Entschlüsse (a.

a. St.: »sie erscheint wie eine der germanischen

Frauen, die die Männer in die Kämpfe der Frei-

heit sandten«); dagegen neben dem Mann der

Natur und der so wohlerwogenen wie schnellen

Tat Hedwig, die nur häusliche Frau«.

Wir müssen abbrechen; der Raum verbietet,

wie schon angedeutet, auf all das Treffliche

einzugehen, das über Lyrik, Epik, über histori-

sche und philosophische Wissenschaft vorge-

bracht wird; und auch bei dem über die Be-

handlung des mit Recht in dem Buche ganz in

den Vordergrund gerückten Dramas Gesagten ha-

ben wir ja nur einige köstliche Früchte von dem
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reichen Baume heruntergeschlagen. Bei der Ideen-

lyrik sind in schöner Reihe mit stetiger Annähe-
• iing weg von der Idee, hin zum Wirklichen ge-

eilt z. B. > Ideal und Leben«, »Spaziergang <,

Hürgerlied«, »Glocke«. Auf die prächtige Dar-

tellung dieses letzteren »Liedes vom Leben«
möchten wir nicht versäumen, noch besonders

aufmerksam zu machen. Hier »geht er (Schiller)

nicht mehr vom Gedanken zur Anschauung, vom
Aligemeinen zum Besonderen, sondern das ein-

zelne, das Bild, die Anschauung geht voran«.

»Mit dem Lied von der Glocke ist Schiller in

der ganzen Reife seiner Lebensanschauung und

seines Könnens wahrhaft zum Volksdichter ge-

worden. Ein solcher Dichter aber, der einem

jeden in sein Leben gesunden Sinn und Adel

bringt, ist ein Segen für sein Volk«.

Wir glauben, der Verf., der seinem Volk

den deutschen Dichter mit solcher Meisterschaft

auszulegen imstande ist, ist der rechte Mann auf

seinem Posten als Pionier deutscher Kultur im

Osten des Reiches. Die Absicht des Werkes
entspricht einem wirklichen Bedürfnis, worüber
wir schon gesprochen; und die Ausführung ent-

spricht der Absicht. Wir lassen hier beiseite

die Frage, ob nicht auch Schiller, schon früher

und namentlich an Goethes Seite, tiefere Blicke

da und dort getan in das Wesen der Natur

nicht blofs als das Wirkensobjekt und Produkt
der Idee und des Geistes, sondern auch als

dessen bedingende Existenz-Grundlage. Schiller

ist in der Hauptsache Idealist, und was vom
\'erf. bei Schillers Stellung zu Goethe gesagt
ist, geht weit genug an sich und läfst in der
.Art der Fassung einigen Spielraum. Mit der

ganzen Anlage der Werkes wird jeder einver-

standen sein. Die Darstellung hat vielleicht hier

und da etwas Abstraktes oder allzu Knappes;
wir meinen aber, sie habe seit dem vor 10 Jahren
erschienenen Buche über Herder noch aufser-

ordentlich an Plastik und Fülle gewonnen. Frei-

lich hängt dort die schwerere Zugänglichkeit der

Darstellung auch zusammen mit derjenigen der

Herderschen Psyche im Vergleich mit dem Licht
und Glanz des Schillerscben Geistes. Wenige
Wiederholungen sind uns aufgefallen, wenn wir

uns recht erinnern, im ersten Buche. Ein paar
Druckfehler finden sich: z. B. S. 125 mufs es

heifsen xEnzweihingen« ; so im Unterschied von
iem durch den Knaben Schiller einst gesegneten
>eckarweihingen. Ein Register ist beigegeben.

In Einband, Druck und Papier ist das Werk
vorzüglich ausgestattet.

Ulm. Adolf Baumeister.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschafteii and VereLue.

Gesellschaft für deutsche Literatur.

Berlin, 17. Mai.

Herr Felix Rosenberg sprach über den Esther-
stoff in der germanischen und romanischen

Literatur. Grofsen Reiz für Dramatisierungen verlieh

dem Buch Esther schon der Inhalt. Durch seine scharfen

Gegensätze war der Stoff äufserst wirksam für ein

Drama. Die Erhöhung der Niedrigen erscheint zugleich

als Lohn der Guten, der Fall der Grofsen als Bestrafung

der Schlechten. Dazu lockten viele Einzelheiten, z. B.

das Unerwartete in der Entwicklung. .Auch der Gegen-
satz zwischen den gottgläubigen Juden und den heid-

nischen Persem liefs sich verwenden. Die Schilderung

des glänzenden Festes, die Anwendung fast märchen-

hafter Zahlen erregten die Phantasie: Ahasyeros beherrscht

127 Länder, das Gastmahl der Grofsen dauert 180 Tage;
besonders oft wird die Zahl 7 gebraucht. — Schon in

einer Bibliographie von James v. Rothschild (Paris 1891)

werden 92 Dramen aus germanischen und romanischen

Landen aufgezählt, ohne dafs z. B. Goethes >Jahrmarkts-

fest zu Plundersweilern« und Grillparzers »Esther« -Frag-

ment erwähnt werden. R. ordnet und charakterisiert

die zahlreichen Dichtungen nach bestimmten Gesichts-

punkten. Die .Absicht der frühesten Dramendichter war
die Verbreitung der Bibelkenntnis. Der Text der Bibel

wurde in Verse gebracht und auf Personen verteilt, die

sich den Zuschauern selbst vorstellten; solcher .Art sind

ein Stück von Veiten Voitto (1537), von .Andreas Pfeil-

schmidt (1555) und ein jüdisch-deutsches Purimspiel

(1697), handschriftlich aufbewahrt auf der Leipziger

Stadtbibliothek. In den romanischen Stücken, selbst den

frühesten, ist die Technik besser. Erst die Humanisten
des 16. Jahrh.s befolgten strenger die Gesetze des Dramas.

Vorbildlich wurde das lateinische Schuldrama des Thomas
Naogeorgus vom Jahre 1543. Er bearbeitete den Haman-
stoff allein. Esther ist bei Beginn des Stücks schon

Königin, die Vorgeschichte erfährt man durch ein Ge-

spräch .Vlardochais mit seinem Diener. Pierre Matthieu

arbeitete sein i. J. 1585 geschriebenes Esther-Stück

1589 in zwei Schauspiele um: »Vasthi< und ».Aman«.

Besonders interessant sind Zusätze neuer Motive bei

jüdischen Verfassern, z. B. ein Epos auf der Münchener
Bibliothek und ein Krakauer Druck >Megillath Esther*

(1589). sowie zwei provenzalische Werke, Eine Reihe

ihrer Motive stammen aus dem »Midrasch Esther». Diese

jüdischen Dichter wollten vor allem die Festesfreude

am Purim erhöhen. Aach die christlichen Verfasser bis

weit ins 17. Jahrh. wollten erbauend wirken; daher

fehlt nie die moralische Nutzanwendung. So z. B. bei

Hans Sachs. Die meisten Dichter der Reformationszeit

legen den Personen des Spiels auch symbolische und
allegorische Deutungen unter. So wird dieses Buch,

dem man nicht mit Unrecht vorgeworfen hat, dafs es

jüdischer Nationaleitelkeit schmeichle und den Rassenhafs

auf jüdischer Seite schüre, zum Träger der Dogmen
der christlichen Kirche. Dabei ist der Stoff selten

katholisch gefafst worden , sondern meist als Waffe

für den Protestantismus gegen die katholische Kirche

benutzt. — Besonders beliebt waren bei allen Verfassern

Witze und komische Figuren, die meist gar nicht in der

ursprünglichen Legende vorkommen. Einige jüdische

Purimspiele sind geradezu Parodien des Stoffs. Aber

dieselbe Richtung nehmen die Estherszenen in Goethes

»Jahrmarktsfest zu Plundersweilern«, besonders in der

ersten Fassung von 1774. Neue Bedeutung gewann
der Stoff als Sprachrohr politischer Fehde. Doch schlägt

keines der deutschen Stücke diese politische Seite an,

desto lauter erklingt sie in England und Frankreich.

Ein Quartdruck von 1561 im Besitz des Herzogs von

Devonshire meint mit Haman offenbar Kardinal Wolsey.

In Frankreich war zur Zeit Ludwigs XIÜ. der verhafsteste

Mann der .Marschall d'-Ancre» der einstige Stallmeister

Concini. Der Freude an seiner Ermordung (1617) gab

eine 1622 erschienene »trage'die nouvelle de la perfidie

d'.Aman« Ausdruck. .Am Ende des Jahrhunderts galt als

» Haman t der Kriegsminister Louvois, als »Esther« Frau

von Maintenon, als »Vasthic Madame de .Montespan,

und im Auftrage der Maintenon schrieb Racine 1688

seine »Esther«, die 1689 im Damenstift von Saint-
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Cyr aufgeführt wurde. Aber die Auftraggeberin erreichte

ihr Ziel, öffentlich zur Königin erklärt zu werden, nicht.

— Wie sich der Stoff unter den Händen eines grofsen,

modernen Dichters gestalten würde, zeigt Grillparzers

»Esther« -Fragment. Seine Quelle war Lope de Vegas
biblisches Drama >La hermosa Ester«. Aber während
Lope nur eine auschauliche Dramatisierung seiner

Quelle beabsichtigte, hat Grillparzer sein Augenmerk
besonders auf die Vertiefung der Charaktere und die

tragische Idee gerichtet. Dadurch überragt sein Fragment
alle anderen Bearbeitungen des Stoffs. Indem Esther

ihren Glauben verleugnet und durch diese halbe Lüge
Königin geworden ist, legt sie den Keim zu ihrem
Verderben, sie verliert ihre Unschuld und verscherzt ihr

Glück. Das Stück sollte mit dem Ausblick auf ein

qualvolles Leben Esthers schliefsen. Keiner von Grill-

parzers Vorgängern hatte daran gedacht, dies Motiv der

Verheimlichung ihres Namens zum Ausgangspunkt eines

tragischen Seelenkampfes zu machen. An der Besprechung
des Vortrags beteiligten sich die Herren Erich Schmidt,

Bolte, Michel und Pochhammer. — Weiterhin machte
Herr Münch nach der Voss. Z. einige interessante

Mitteilungen aus dem alten Kontobuch einer grofsen

Berliner Verlagsfirma, wo die bedeutendsten wissen-

schaftlichen Namen verzeichnet sind: Angust Becker,

Friedrich Diez, Krummacher, Varnhagen, Görres, E. T. A.

Hoffmann, Uhland, Tieck , Arnim, H. v. Kleist, Fouque,
die Gebrüder Grimm , Schleiermacher u. a. Die Ver-

schiedenheit der gezahlten Honorare ist kultur- und
literarhistorisch interessant. — Herr Michel teilte mit,

dafs Gottfried Kellers Gedicht »Jung gewohnt, alt getan»

zuerst in einer »Bibliothek der Unterhaltung und Be-

lehrung für Leser aller Standes; (Berlin 1854), gedruckt

worden ist. An der Spitze dieses Unternehmens, das

aber nicht floriert zu haben scheint, da der erste Band
zugleich der letzte war, stand Willibald Alexis. Dieser

selbst schrieb dafür eine Lebensskizze Joachim Nettel-

becks und eine Charakteristik Ludwig Tiecks. Aufserdem
lieferten Beiträge Anton Niendorf, Ferdinand Schmidt,

Adolf Widmann u. a. Das selten gewordene Buch ist

noch dadurch merkwürdig, dafs es aller Wahrscheinlichkeit

nach Adolf Menzel mit einigen Illustrationen versehen

hat. — Der Kommission, die zur Überwachung der

jetzt schon über 7000 Nummern zählenden »Bibliothek

deutscher Privat- und Manuskriptdrucke« gewählt ist,

wurden auf den Antrag der Herren Bolte und Violet

jährlich 100 Mark, vorläufig für die nächsten drei Jahre,

bewilligt.

Personalchronlk.

An der Univ. München hat sich Dr. Rudolf Unger
als Privatdoz. f. neuere deutsche Literaturgesch. habilitiert.

Unirersitätsschriften.

Dissertation.

F.C.Arnold, Das Kind in der deutschen Literatur

des 11.— 15. Jahrh.s. Greifswald. 162 S.

Scholprogramnie.

A. Scheibe, Schiller als Geschichtschreiber und Po-

litiker. Tarnowitz, Realgymn. 14 S.

Fr. Wilhelm, Über drei Gedichte Heinrich Heines
(Belsazar, Der Hirtenknabe, Schelm von Bergen). Ratibor,

Realgymn. 24 S.

Nen erschienene Werke.

Goethes SämtHche Werke. Jubiläums- Ausg. 11.

Bd. : Dramen in Prosa. Mit Einleitung von Franz
Muncker. Stuttgart, Cotta Nachf. M. 1,20.

W. Windelband, Schiller und die Gegenwart.

Rede. Heidelberg, Cari Winter. M. 0,60.

F. Rosiger, Friedrich Schiller. Gedächtnisrede.

Ebda. M. 0,60.

W. Oehlke, Bettina von Arnims Briefrom«me. [Pa-

lästra. 4L] Berlin, Mayer & Müller. M. 10.

F. Jönsson, Kräkumäl. [S.-A. aus Oversigt over
det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.

1905, 2.]

Zeltscbrirten.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. 6, 2. S.

Singer, Beiträge zur Kenntnis des berndeutschen Ver-

bums. — O.Meisinger, Die weiblichen Appellativ-

namen in den hochdeutschen Mundarten; Lexikalische

Beiträge aus Rappenau. — O. Weise, Die Alliteration

in den thüringischen Mundarten; Das Adjektiv in der

Altenburger Mundart. — L. Hertel, Der Name der Weser.
— W. Hörn, Die Senkung des i vor /, j im Hessischen.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letter-

kunde. 24, 1. 2. A. Kluyver, Mender. — N. van
Wijk, Naar aanleiding van het woord morgen. — C.

G. N. de Vooys, De legende »Van sunte Maria Magda-
lena bekeringhe«. — G. Kalff, Onuitgegeven brieven

van Bilderdijk aan Feith. — D. H. G. Bellaard, Nieuwe
fragmenten van Jacob van Maerlant's Spieghel Histo-

riael. — D. C. H., Bokje. —
- W. Zuidema, Shakespeare

in Nederland. I. Eerst verknoeid en toen vertaald. 11.

Hamlet -Torquatus.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

W. Teignmouth Shore, Dickens. [Bell's Minia-

ture Series of Great Writers.] London, George Bell

& Sons, 1904. 83 S. 8* mit 8 Illustrationen. Geb.

Sh. I.

Eine neuere Erscheinung des Büchermarktes

sind die Monographienserien zur Kunst und

Literatur, die auf kleinstem Räume, in gewähl-

tester Ausstattung, in möglichst unpedantischer

Form einem weiten Kreise von Liebhabern Be-

lehrung bieten wollen. Wohl diesen Unterneh-

mungen, wenn alle Mitarbeiter mit so vertrauter

Kenntnis und geschickter Hand an ihre Aufgabe

herantreten, wie der Verfasser des vorliegenden

Bändchens. Aufserhalb allen Wettbewerbs mit

grölseren Arbeiten, wie der gediegenen »kriti-

schen Studie« von George Gissing, führt Shore

auf noch knapperem Räume als das ältere Schrift-

chen von A. W. Ward in das Leben, vor allem

aber in die Kunst des grofsen britischen Er-

zählers ein. Das 1., biographische Kapitel hebt

aus dem reichen Leben absichtlich nur das her-

aus, was grundlegend für die Auffassung der

Persönlichkeit ist, oder das Verständnis einzelner

Werke fördert. Freie Beherrschung der Quellen,

namentlich der Briefe, Anschaulichkeit, die vor-

trefflich haftende Bilder typischer Situationen zu-

meist mit Dickens' eigenen Worten entrollt

(Dickens unter seinen Kindern, Dickens als Vor-

leser u. a.), charakterisieren dies Kapitel, das

die äufsere Geschichte der Werke gleich mit-

nimmt. Als ein Feind überwiegend biographi-

scher Literaturgeschichte (s. S. 9) widmet Sh.

zwei weitere abschliefsende Kapitel ausschliels-

lich der Dickensschen Kunst. Das erste charak-

terisiert allgemein Dickens' Art, Leben zu

schauen und Leben nachzubilden, das zweite
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malysiert den Copperfield. An umsichtigem,

triftigem Urteil scheint uns der allgemeine Ab-

-ihnitt voranzustehen. Sh. ist nicht blind für die

-. hwächen seines Helden, doch behutsam gegen-

über der aggressiven Kritik. Er unterstreicht

als Dickens' Hauptverdienst seine den Menschen,

den Dingen und den Stimmungen gleich ge-

wachsene Kraft der Vergegenwärtigung, als

Hauptschwäche die sorglose Komposition. Er
verteidigt glücklich das poetische Recht der

Karikatur — in Falstaffs Heimat freilich ein

leichteres Unternehmen als bei uns — , aber er

verteidigt nicht das Theaterpathos, die clenched

tceth. quivering Ups, blauched cheeks, apostrophes

to Heaven and Hell, denen Dickens mehrfach

in seinen Werken Raum gab. Unter den ein-

gangs des Abschnittes erwähnten literarischen

Ahnen von Dickens vermifst man ungern neben
Fielding den Namen Smollett, und unter den an-

gezogenen Beispielen sähe vielleicht mancher als

example of comedy statt einer rein beschreiben-

den Stelle lieber eine mit Handlung und Dialog.

Im ganzen aber zeigt sich Sh. in diesem Ab-
schnitt als sicherer Schilderer künstlerischer

Eigenart und als schiedlich -besonnener Richter

im Streite der Meinungen.

Weit mehr Skepsis kommt im Schlufskapitel

zu Worte. Bei der Analyse des Copperfield

sieht Sh. zunächst in dem Doppelstamm der

Begebenheiten — Steerforthhandlung und Copper-
fieldhandlung — schlechterdings einen Kompo-
sitionsfehler, keinerlei Vorteile. Er möchte den
Copperfield als rein biographischen Roman sehen.

Aber jeder rein biographische Roman gewährt
nur ein recht bescheidenes Mafs äufserer Ver-
wickelung; seine breite ruhige Entfaltung wächst
den stärkeren Schlägen überaus langsam ent-

gegen. Ungezwungen durchgeführt bleibt diese

Gattung eine Lektüre für wenige feinere Geister,

die, nach einem Goethischen Worte, »in ruhigem
Anschauen die Menschheit gerne fassen«. Dickens
lag nun nichts ferner als aristokratische Exklu-
sivität; er erstrebte breite populäre Wirkungen.
Die Einfügung einer zweiten, auf Intrigue ge-

bauten Handlung in den Copperfield gestattete

ihm, kräftigere Spannung und wuchtigere Wir-
kungen weit früher zu gewinnen, als die Lebens-
geschichte sie bieten konnte. Was immer an
»romanhafter« Würze das gröfsere Publikum
fordert, zog die Nebenhandlung an sich: gewifs
ein vorteilhafterer Kompromifs, als wäre der-

gleichen der Biographie aufgebürdet. Das über-
sieht Sh., und unbillig erscheint uns auch sein

rteil über die Charaktere der Nebenhandlung,
^teerforth ist ihm nichts als a pretentiotis yonng
prig and snob. Auch in den Momenten tiefer

Unbefriedigung über sein gehaltloses Treiben,
wo er aufstöhnt: David, I wish to God I had
had a judicious faiher these last twenty years
(eh. XXII)? Man mufs ferner doch grund-

gescheit und für Menschenart mit nicht gewöhn-
lichem Auge begabt sein, um seine Rede dem
Bedürfnis des Hörers so sicher anpassen zu

können, wie Steerforth allenthalben tut. Nur
der junge Steerforth, der Schüler in Salem
House, ist verzeichnet, vor allem durch die

peinliche Szene mit dem Unterlehrer Mr. Meli,

die gar nicht um Steerforth 's willen entworfen

ist, sondern um die erbärmlich gedrückte Stellung

eines solchen Lehrers tendenziös ins Licht zu

setzen. Nachher aber werden die Linien der

Charakteristik geschickt wieder zurecht gerückt;

der Ausdruck a total failiire als Endurteil schiefst

arg übers Ziel hinaus. Ähnlich möchten wir

über Little Emily mit Sh. rechten; doch scheint

es für unseren Zweck gebotener, hervorzuheben,

dafs man auch bei den schärfsten Urteilen Sh.s

den Eindruck der Überlegung und Überzeugung
behält, mithin nie verstimmt, sondern nur zu

energischer Nachprüfung angeregt wird. Das
aber ist gewifs kein Schaden. Sh.s schmuckes
Büchlein, dem gutgewählte und sauber aus-

geführte Illustrationen zu besonderer Zier ge-

reichen, wird sich als geschickte und geschmack-

volle Einführungsschrift behaupten.

Pankow bei Berlin. Heinrich Lohre.

La Fontaine, Fables et poesies diverses. Edition

annotee par J. Berthet. Paris, Librairie d'education

nationale, 1905. 562 S. 8° mit 48 Abbild. Fr. 2,75.

Die Ausgabe gibt den Text der Ausgaben, die La
Fontaine selbst veröffentlicht hat, und fügt dazu Sinn-

erklärungen, Bemerkungen über die Sprache und zum
Verständnis notwendige geschichtliche Anmerkungen.
Die Quellen der Fabeln sind nur zum Teil angeführt. »

Ab und zu fügt der Herausgeber auch eine literarische

Kritik von Chamfort, Aime Martin, Taine bei, zuweilen
auch eine Fabel von einem andern V^erfasser. .'\uf die

Fabeln folgt eine Auswahl aus den poesies diverses.

Den Schlufs des Bandes nehmen ausgeführte Themata
zu Aufsätzen über La Fontaine ein.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Die philos. Fakult. der Univ. Genf hat den Prof. f.

roman. Philol. an der Handelsakad. zu Frankfurt a. M.
Dr. Heinrich Morf zu seinem 25 jähr. Jubiläum zum
Ehrendoktor ernannt.

Der Prof. f. ital. Lit. an der Univ. Pisa Giovanni
Pascoli ist als Carduccis Nachfolger an die Univ. Bo-

logna berufen worden.

l'nlTersItitgschrlften.

Dissertationen.

A. Hasse, Studien über englische Volksetymologie.

Strafsburg. 62 S.

h. Merle, Massingers »The Picture» und Painter

II, 28. Halle. 54 S.

B. Beyer, Über den Gebrauch von »tout« im .Alt-

und Neufranzösischen. Berlin. 72 S.

W. Brachtefeldt, Der Bau des Nomens und Ver-

bums in den Chansons de Geste Amis und Amiles und

Jourdains de Blaivies. Ein Beitrag zur altfranzösischen

Dialektkunde. Kiel. 176 S.

M. Pfeiffer, Amadisstudien. Erlangen. 75 S.
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Neu erschienene Werke.

J. Swift, The Journal to Stella, ed. by F. Ryland.

[The York Library.] London, George Bell & Sons. Geb.

Sh. 2.

T. P. Hoskins, Parke Godwin and the translation

of Zschokke's tales. [S.-A. aus den Publications of the

Modern Language Association of America. June 1905.]

J. Wychgram, Stephan Waetzoldt. [S.-A. aus

»Frauenbildung«. 4. Jahrg.] Leipzig, B. G. Teubner.

Miguel de Cervantes, Der sinnreiche Junker Don
Quijote von der Mancha. Übs. von L. Braunfels. Neue
Jubiläumsausg. I. Bd. Stral'sburg, Trübner. M. 2,50.

Zeltschriften.

Archivio glottologico italiano. 16,3. C. Salvion i,

Appunti suir antico e moderno lucchese; Cremen, scutu-

mäja, soprannome, lomb. vierät pipistrello; Bugliölo,

bügno, ven. vaneza porca, ajuola, friul. piinte feccia;

Boulanger; Santhiä; Poesie in dialetto di Cavergno. —
S. Santangelo, II vocalismo del dialetto d'Adernö. —
P. E. Guarnerio, II sardo e il cörso in una nuova
classificazione delle lingue romanze. — G. Toppino,
II dialetto di Castellinaldo.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

J. Hense, Griechisch-römische Altertumskunde.
Ein Hilfsbuch für den Unterricht. Unter Mitwirkung

von Th. Grobbel, W. Kotthoff, H. Leppermann,
E. Schunck, A. Wir m er herausgegeben. Paderborn,

Th. Hense, 1903. 234 S. 8°. M. 2,75.

Dies Kompendium enthält zuerst einen Abrifs der grie-

chischen und römischen Literaturgeschichte. Daran

schliefsen sich für die griechische Altertumskunde Realien

zu Homer, zu den Tragikern, zum Kriegswesen, zur

politischen Beredsamkeit und ein Abschnitt über die

Topographie Athens. Die Abschnitte über die römischen

Realien sind geordnet nach Kriegswesen, Staatsleben,

Gerichtswesen, Staatsverwaltung und Topographie Roms.

Den weiteren Inhalt bildet ein Abrifs der griechisch-

römischen Mythologie, ein Überblick über die griechische

und römische Kunstgeschichte, ein Abschnitt »Klassische

Ruinenstätten« und einer über Metrologie.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Terelne.

Numismatische Gesellschaft.

Berlin, Maisitzung.

Der Direktor an den Kgl. Museen Dr. Menadier
legte einen geschnittenen Stein (Kiesel?) vor, der zwei

verschieden gefärbte Schichtungen aufweist, von denen

die eine das sehr schöne, offenbar gleichzeitige Bildnis

des Genfer Reformators Farel (f 1565) zeigt, während

die Rückseite dessen eingeritzten Namen trägt. Eine

entsprechende Medaille gibt es nicht, erst Dacier hat eine

solche gefertigt. Aufserdem zeigte M. ein goldenes Maje-

stätssiegel Kaiser Josefs I. — Oberbibliothekar Dr. Weil
besprach im Anschlufs an einen Aufsatz von Rapson im

»Numismatic Chronicle« die Funde antiker griechischer

Münzen im heutigen Beludschistan, dem alten Gedrosien.

Politisch habe dieses Land niemals eine Rolle gespielt,

zu selbständiger Staatenbildung sei es nicht gekommen,

wie auch die einzelnen Teile des schwachbevölkerten

Gebietes nur immer in sehr loser Abhängigkeit von den

Nachbarländern gestanden haben. Was an antiken

Münzen dort gefunden werde, zeige zunächst die lose

Zugehörigkeit Gedrosiens zum Seleukidenreich: syrische

Münzen und Nachbildungen von solchen aus der Zeit

von Seleukos bis Demetrios I. Soter, baktrische und

indoskythische Silbermünzen und deren N^chmünzen

bis auf Eukratides; ferner altes aus Indien herüber-

gekommenes, gestempeltes oblonges oder quadratisches

Barrengeld. In der unmittelbaren Nachbarschaft von
Beludschistan müsse die Herrschaft des Sophytes gelegen

haben, von dem uns seltene Drachmen nebst Teilstücken

überkommen sind. Der Versuch Rapsons, diese Münzen
mit dem Gepräge der in Indien gearbeiteten Nachahmun-
gen des athenischen Silbers in Verbindung zu bringen,

sei nun zweifellos verfehlt, sehr beachtenswert sei da-

gegen der Hinweis von Head; dafs auf diesen Münzen
die Aufschrift des Fürsten ohne Königstitel erscheint;

danach liefse sich als Zeitbestimmung ein Datum an-

nehmen, das vor dem Jahre 306 liegt, und zwar mög-
licherweise so weit, dafs Sophytes als Zeitgenosse

Alexanders d. Gr. erscheinen würde. — Landgerichtsrat

Dannenberg fuhr nach der Voss. Z. mit der Vorlegung

besonders schöner griechischer Münzen fort, und zwar
diesmal solcher aus dem eigentlichen Griechenland und
Asien, insbesondere von der Insel Thasos, den Städten

Korinth, Knidos, Rhodus, Aspendus, Tyrus sowie von
den Königen Philipp IL, Alexander d. Gr., Philipp III.,

Antigonus von Makedonien , Lysimachus von Thracien,

Pyrrhus von Epirus, Nikomedes II. von Bithynien, Phile-

taerus von Pergamum, Amyntas von Galatien, Seleucus L,

Antiochus III. und Antiochus VIII. von Syrien.

Personalchronili

.

Landgerichtsrat a. D. Hermann Dannenberg, Ehren-

vorsitzender der Berliner Numismat. Gesellschaft, ist am
14 Juni, 80 J. alt, gestorben.

ünlTersitStsschriften.

Dissertation.

W. Franzmeyer, KalHxenos' Bericht über das

Prachtzelt und den Festzug Ptolemäus' IL (Athenaeus V,

capp. 25—35). Strafsburg. 69 S.

Schalprogramni.

O. Beau, Das christliche Osterfest. Geschichtliches

und Berechnung. Sorau, Gymn. 24 S.

Nen erschienene Werke.

S. Eitrem, Kleobis und Biton [S.-A. aus Christiania

Videnskabs Selskabs Forhandlinger. 1905, 1]. Christiania,

in Komm, bei Jacob Dybwad.
W. Otto, Priester und Tempel im hellenistischen

Ägypten. I. Bd. Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Boletin de la Real Academia de la Historia. Mayo.

A. Herrera, Don Caspar de Quiroga. — Conde de

Cedillo, La sPuerta del Osario« en Cördoba; La

»Puerta de Sevilla« en Carmona. — C. F. Duro, Spain

in America (1450—1580) by E. G. Bourne. — N. Fe-

liciani, L'Espagne ä la fin du III^ siecle avant J.-C.

— F. Fita, El Caballero de Olmedo y la Orden de

Santiago.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Ludo Moritz Hartmann [Privatdoz. f. Gesch. an

der Univ. Wien], Zur Wirtschaftsgeschichte

Italiens im frühen Mittelalter. Analekten.

Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1904. 1 Bl. u.

131 S. 8". M. 4.

Für die Wirtschaftsgeschichte ist vielleicht

mehr noch als für andere Forschungsgebiete der

einzige Weg, auf dem sie gefördert werden kann,

die Monographie. Die Art der Überlieferung ist

zu zerstreut und in ihrer Dürftigkeit oft so viel-

deutig, gibt kühnen Kombinationen und über-

raschenden Verknüpfungen entlegen überlieferter
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Daten so viel Raum, dafs nur die energischste

Beschränkung und intensivste Vertiefung in ein

konkretes, in sich möglichst reichhaltiges und ab-

geschlossenes Material zu gesicherten Ergebnissen

zu führen vermag. Demgemäfs erscheint mir

als der wertvollste unter den vorliegenden Auf-

sätzen der über die Wirtschaft des Klosters

Bobbio im 9. Jahrh., der in ganz konkreter Weise
auf Grund reichen Materials das Bild einer grofsen

Grundwirtschaft in ihrer Organisation und allen

einzelnen Dispositionen vorführt. Der Aufsatz

zur Geschichte der Zünfte im frühen Mittelalter

sucht m. E. vergeblich die schwierige Unter-

scheidung zwischen historischem Zusammenhang
bezw. Abhängigkeit und gleichartiger Neubildung

auf Grund gleicher allgemeiner Verbältnisse durch-

zuführen; die allgemeinen Anschauungen über

Handel und Gewerbe, die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und Bedürfnisse sind im Mittelalter

und der älteren Zeit in vielen Punkten so gleich-

artig, dafs sich ähnliche Bestimmungen über die

Beziehungen zur öffentlichen Gewalt, über die

Beziehungen zum Publikum, den Konsumenten,

über die Regelung der Konkurrenz unter den

Handwerksgenossen selbst allenthalben ergeben,

so dafs Gleichartigkeiten selbst in Detailbestim-

mungen nur mit gröfster Vorsicht als Belege

historischen Zusammenhanges verwertet werden
dürfen; eine Heranziehung späteren Materials aus

der deutschen oder auch französischen rein mittel-

alterlichen Entwicklung, die Hartmann ganz bei-

seite läfst, würde Parallelen in Fülle ergeben.

Die Möglichkeit der Kontinuität ist ja besonders

für Rom und Ravenna zuzugeben, aber die Mög-
lichkeit kann doch ohne Quellenbeweise durch

keine Interpretation oder Aufzeigung von Pa-

rallelen zur Wirklichkeit gemacht werden, wir

können eben nicht wissen, welche der beiden

Möglichkeiten in dieser Frage WirkHchkeit war.

Aus dem Aufsatze über Marktrecht und Munera
wird man die Erklärung des Begriffes fititvaida

(S. 105— 109) in einer Weise, die den bei den

Langobarden sonst bekannten wirtschaftlichen Ver-

hältnissen viel besser entspricht als die bisherigen

Erklärungen, als durchaus plausibel gern annehmen
und mit dem Begriff der gemeinen Mark und der-

gleichen bei den Langobarden völlig aufräumen

können. Alles in allem bilden diese fünf Aufsätze

(zu nennen sind noch »Comacchio und der Po-

handel« und die gröfserenteils bereits bekannten

sBemerkungen zum Codex Bavarus«) mit der Fülle

des in ihnen enthaltenen Materials und der durch

sie gegebenen Anregungen eine wertvolle Gabe,
für die der Dank durch Verwertung und Weiter-
führung in künftiger Forschung sicherlich nicht

ausbleiben wird.

Berlin. B. Schmeidler.

G. Volpe, Questioni fondamentali sull'origine e

svolgimento deiComuni Italiani (sec. X—XIV).
Pisa, Druck von FrateUi Nistri Successori, 1904. 41 S. 8".

Der Verf. beabsichtigt in kurzem ein Werk über Ur-

sprung und Entwicklung der mittelalterlichen Gemeinden
im langobardischen Italien zu veröffentlichen, und macht
uns in der vorliegenden kleinen Schrift mit dem System
und einigen »neuen und nicht genügend beachteten

Grundbegriffen-- der Arbeit bekannt. Er sieht in den

von ihm zu behandelnden Jahrhunderten die Zeit der Ent-

stehung des Kapitalismus, der moralischen, wirtschaft-

lichen und territorialen Einheit der Halbinsel, der Ent-

stehung des Humanismus. Er behauptet, dafs die Ge-

meinde die verschiedensten Formen aufweise, die nicht

auseinander abgeleitet werden können, und weist auf

die Hauptgründe solcher Verschiedenheit hin. Er unter-

scheidet dann die Gemeinden nach zwei hauptsächlichen

Typen und betont das neue, das sich in den Gemeinden
und ihren Einrichtungen ausspricht.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei dem Abbruch eines Hauses in Konstanz ist

ein grofser M ü n z fu n d gemacht worden : mehrere

hundert Stück Goldmünzen, Florentiner und Genueser

Taler, rheinische und böhmische Goldgulden aus dem
Anfang des 14. Jahrh. s. Die Münzen sind aufserordent-

lich gut erhalten; sie lagen im Lettenboden, 40 cm
unter dem Fufsboden des Erdgeschosses, ohne irgend

welchen Behälter.

ünlTersititssclirift«]!.

Dissertationen.

H. Niese, Prokurationen und Landvogteien. Ein

Beitrag zur Geschichte der Reichsgüterverwaltung im

13. Jahrh. Strafsburg. 69 S.

R. Wegeli, Inschriften auf mittelalterlichen Schwert-

klingen. Zürich. 39 S. mit 62 Fig. 4".

Neu erschienene Werke.

K. Ha dank, Die Schlacht bei Cortenuova am 27.

Nov. 1237. Berliner Inaug.-Dissert. Berlin, Richard

Hanow.
K. Hampe, Urban IV. und Manfred 1261— 1264.

[Hampe-Marcks-Schäfers Heidelbei^er Abhandlungen zur

mittl. u. neuer. Gesch. 11.] Heidelberg, Carl Winter.

M. 2,60.

K. Stähl in, Die Walsinghams bis zur Mitte des 16.

Jahrh.s. Ebda. M. 2.

R. Meli, Abhandlungen zur Geschichte der Land-

stände im Erzbistum Salzburg. I. Salzburg, Druck von

Ringlschwendner & Rathmayr. M. 3,50.

A. Meli, Das Archiv der steierischen Stände im steier-

märkischen Landesarchive. [Veröffentl. d. Histor. Landes-

kommiss. f. Steiermark. XXL] Graz, Verlag d. Komm.
— — , Regesten zur Geschichte der Familien von

Teufenbach in Steiermark. [Dieselbe Samml. XX.] Ebda.

L. Moltesen, Eine Replik an den Rezensenten von

Acta pontificum Danica I in den Göttingischen Gelehrten

.Anzeigen. Kopenhagen.

Zeitschriften.

Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge-

schichtsforschung. 26. H. Finke, Zur Charakteristik

Philipps des Schönen. — E. Fueter, Ayala und die

Chronik Peters des Grausamen. — W. Bauer, Das Re-

gister- und Konzeptswesen in der Reichskanzlei .Maxi-

milians I. bis 1502. — A. Hasenclever, Johann von

Naves aus Luxemburg, Reichsvizekanzler unter Kaiser

Karl V.

Neuere Geschichte.

Referate.

Louis Eisenmann [Prof. f. Gesch. an der Univ.

Dijon], Le compromis austro-hongrois de
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1867. Etüde sur le dualisme. Paris, Societe nou-

velle de librairie et d'edition (Georges Bellais), 1904.

XX u. 695 S. 8". Fr. 10.

Seit dem Ausgleiche vom J. 1867 bildet das

Verhältnis zwischen den beiden Staaten der

österreichisch -ungarischen Monarchie die Kern-

frage des österreichischen Verfassungsrechtes und

der österreichischen Politik; insofern von der

Aufrechterhaltung der dauernden Verbindung

zwischen den beiden Reichshälften die Grofs-

machtstellung der habsburgischen Monarchie ab-

hängt, ist die Frage des Ausgleiches auch eine

wichtige Frage der europäischen Politik. Während
erst die, nicht besonders glückliche, Formalisie-

rung des Ausgleiches in dem österreichischen

Gesetze über die gemeinsamen Angelegenheiten

der Monarchie vom 21. Dezember 1867 einer-

seits und in dem ungarischen Gesetzartikel XII

ex 1867 andrerseits den Ausgangspunkt für eine

bereits ziemlich reiche Rechtsliteratur geboten

hat, die, meist nicht unbeeinflufst vom politischen

Standpunkte des Verfassers, die Einreihung der

Monarchie unter einen der hergebrachten Typen
der Staatenverbindungen, den Bundesstaat, die

Realunion, die völkerrechtliche Sozietät, ver-

suchte, ist die politische Literatur über das

Verhältnis der beiden Reichshälften weit älteren

Datums. Namentlich seitdem mit Erlassung des

Oktoberdiploms vom J. 1860 die Zentralgewalt

den Weg der Vereinbarung mit Ungarn beschritt,

hat es seitens der führenden ungarischen Staats-

männer nicht an überaus temperamentvollen, oft

über das Ziel schiefsenden Reklamationen der

alten ungarischen Verfassung gefehlt, welchen

der österreichische Standpunkt der möglichsten

Stärkung der Zentralgewalt im Interesse der

europäischen Stellung der Monarchie gegenüber-

gestellt wird. Doch eine volle Klarheit über

die grundlegenden Ideen und Ereignisse hat auch

diese Literatur nicht gebracht, indem namentlich

die erschwerte Zugänglichkeit der ungarischen

Quellen die Wirksamkeit der österreichischen,

einseitige nationale Tendenzen dagegen die

Glaubwürdigkeit der ungarischen Argumentation

schwächen.

Ein beiden Richtungen gleich fernstehender

französischer Historiker, Dr. Eisenmann, hat es

nun unternommen, auf breiter, wissenschaftlicher

Grundlage, unter Benutzung der einschlägigen,

nicht nur in deutscher, sondern auch in der

slavischen und in der ungarischen Sprache er-

schienenen Literatur eine umfassende Geschichte
der Bildung und Entwicklung des duali-

stischen Gedankens zu bieten. Seine Auf-

gabe hat der Verf., soweit die wissenschaftliche

Behandlung einer offenbar noch nicht abge-

schlossenen Entwicklung dies überhaupt gestattet,

in ganz vorzüglicher, die hierzu zunächst berufene

heimische Literatur fast beschämender Weise ge-

löst. Das Lob der erwähnten Arbeit soll auch

durch die Wahrnehmung nicht eingeschränkt

werden, dafs der Verf. bei Verteilung von Licht

und Schatten die ungarische Reichshälfte zum
Nachteile der österreichischen wohl zu reichlich

bedacht hat; vielleicht würde längere Beobachtung

der Verhältnisse an Ort und Stelle manche der

Einrichtungen der vielgepriesenen ungarischen

Verfassung, wenigstens nach ihrer gegenwärtigen

Interpretation, als mit dem Monarchenrechte

geradezu unvereinbar und umgekehrt manche der

Mifsgriffe der österreichischen Politik als erklär-

lichen Versuch, die altösterreichische Gesamt-

staatsidee aufrecht zu erhalten, dem Verf. in

anderem Lichte erscheinen lassen.

Es ist nicht leicht, aus der Fülle des in dem
fast 700 Seiten umfassenden Bande Gebotenen
in Kürze auch nur das Wesentlichste hervor-

zuheben.

Das einleitende Kapitel (L'ancien regime)

stellt die Bestrebungen dar, die nach der Ver-

einigung Ungarns und Böhmens mit den habs-

burgischen Erbländern zur Entstehung eines Ein-

heitsstaates führen sollten. Hier waren es die

auf die Weltherrschaft gerichteten Pläne der

habsburgischen Kaiser sowie die exponierte

Stellung Ungarns gegenüber den Türken, welche

die Länder der ungarischen Krone vor der

völligen Absorption in den Gesamtstaat, der die

böhmischen Länder seit der Schlacht am Weifsen

Berge immer mehr unterlegen waren , schützten.

Im Mittelpunkte dieser Epoche steht die pragma-
tische Sanktion Karls VI., die die Grundlage

für die Feststellung der gemeinsamen Angelegen-

heiten im Ausgleiche vom J. 1867 bildet und

schon durch die verschiedene Art ihres Zustande-

kommens — in den österreichisch -böhmischen

Ländern durch Oktroyierung gegen nachträgliche

Genehmigung der Stände, in Ungarn durch Ver-

trag zwischen dem Monarchen und den Ständen

— die heutige dualistische Gestaltung der Mo-

narchie vorbildet.

Nach kurzer Unterbrechung treten die politi-

schen Sonderbestrebungen Ungarns nach dem

Tode Josefs II. mit verstärkter Energie hervor,

um sich in den Revolutionsjahren 1848 und

1849 zum entscheidenden Kampfe gegen den

Wiener Zentralismus zu verschärfen. Dieser so-

wie der darauf folgenden Reaktions-Epoche
ist das erste Buch des E.sehen Werkes ge-

widmet. Während die schwache und schwan-

kende Regierung Kaiser Ferdinands die Auf-

stände in Wien und Prag bald überwindet, ist

sie genötigt, mit Ungarn, das inzwischen durch

die sog. 1848-Gesetze staatliche Selbstän-

digkeit erlangt hatte, wegen Beistellung von

Truppen gegen Italien von Macht zu Macht zu

paktieren. Die Einigung scheitert am Wider-

stände der radikalen Partei unter Kossuths

Führung, die schliefslich zur Unabhängigkeits-

erklärung führt. Nach blutigem Kampfe gelingt
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es mit Hilfe Rufslands den Aufstand zu besiegen;

ungarische Verfassung wird für verwirkt er-

M.irt, und aus sämtlichen Ländern der Monarchie

u ird ein absolutistisch regierter Einheitsstaat ge-

schaffen, dem erst nach zehn Jahren die finan-

ziellen Kalamitäten und der unglückliche Krieg

mit Frankreich-Italien ein Ende bereiten.

So klar der Verf. in diesem Abschnitte die

verschiedenen sich bekämpfenden politischen Rich-

tungen kennzeichnet, wäre hier doch ein genaueres

Eingehen auf die Entstehung und den Inhalt der

ungarischen 1848 -Gesetze erwünscht gewesen,

zumal diese seither das Programm der national-

radikalen Partei bilden, dem sich selbst Deak
während des Verfassungskampfes nicht entziehen

kann.

Der nächste Abschnitt (II. Buch), der den
letzten Versuch einer einheitlichen Ge-
staltung der Monarchie, diesmal auf konstitu-

tioneller Grundlage des Oktoberdiploms von
1860 und des ihm folgenden Februarpatentes

behandelt, gehört zu den gelungensten Partien

des Werkes, wenn auch die ebenso kluge wie

charaktervolle Haltung der leitenden Männer
Ungarns in dieser Epoche die Sympathien des

Verf.s vielleicht allzusehr auf die Seite der

ungarischen Sache stellt. Die Charakterschilde-

rungen der leitenden Männer, wie Deäk, An-
drassy, Szecsen. Schmerling, Belcredi sind muster-

hafte historische Porträts, und aus der geistvollen

Analyse des Oktoberdiploms wird auch der

Jurist neue Gesichtspunkte schöpfen.

Das Scheitern des B achschen Zentralismus

bedeutet den Sieg der ungarischen Staatsidee,

der denn auch nach den Ereignissen des J.

1866 in dem Ausgleiche voll ausgenutzt wird.

Dieser wurde zwischen der Krone und Ungarn
vereinbart und als vollendete Tatsache dem
österreichischen Parlamente zur Annahme vor-

gelegt. Seitdem ruht der Schwerpunkt der

Monarchie in Ungarn. Dieser Zustand, der

namentlich durch die in sich widerspruchsvolle,

zwischen Zentralismus und Föderalismus schwan-
kende österreichische Dezemberverfassung noch
gefördert wurde, wird im letzten Buche des
E.sehen Werkes an der Funktionierung der

Ausgleichsgesetze illustriert. Während nach den
Ausgleichsgesetzen blofs die politische Eini-

gung dauernd sein soll, ist die wirtschaft-
liche Einheit nur auf Zeit stipuliert, und die

Erneuerung des wirtschaftlichen Ausgleiches stellt

die österreichische Regierung vor die Alter-

native entweder durch Konzessionen an die poli-

tischen Parteien die Zustimmung des Parlaments
2u erkaufen oder unter zeitweiligem Rückfalle
in den Absolutismus (§ 14!) die wirtschaftlichen

Fragen auf eigene Verantwortung zu regeln.
Die Stärkung des österreichischen Parla-
mentes durch Versöhnung der nationalen Gegen-
sätze würde nach E. das geeignetste Mittel

j

bilden, dem politisch geeinigten Ungarn ein ent-

sprechendes Gegengewicht auf österreichischer

Seite gegenüberzustellen.

Die hochbedeutende Arbeit E.s, die von einer

bei einem Ausländer doppelt anerkennenswerten

Kenntnis unserer politischen Zustände zeugt, wird

namentlich den Österreichern auch darum wert-

voll sein, weil sie auf jeder Seite der Über-
zeugung des Verf.s von der Lebenskraft der

durch die dualistische Krise gegenwärtig er-

schütterten Monarchie Ausdruck gibt, die nach

einem Worte des Historikers Palackv, wenn sie

nicht schon bestände, im Interesse Europas ge-

schaffen werden müfste.

Wien. R. v. Herrnritt.

Memoires d'un officier de la garde royale (1785—1855)
publies par son petit-fils A. Heriot de Vroil. Paris,

Champion, 1904. 121 S. 8".

Das kleine Buch teilt an erster Stelle ein Tagebuch
mit, das der Schreiber, der .Maire der kleinen Gemeinde
Etrepy in der Champagne war, während der Zeit vom
17. Januar bis zum 19. Mai 1814 geführt hat, und das
besonders seine Bemühungen zeigt, seine Ortsgenossen
in Schutz zu nehmen bei den Anforderungen, die die

französischen wie die verbündeten Truppen an sie

stellten. »Mit viel Mühe, Aufmerksamkeit und .Arbeit

macht man's niemand in der Welt recht« — das ist die

melancholische .Moral, mit der er schliefst. Der zweite

Teil berichtet von der Reise nach Gent, die der Schreiber

während der hundert Tage zu machen hatte, um sich

dem militärischen Gefolge Ludwigs XVIII. anzuschliefsen.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Der kürzlich veröffentlichte erste Jahresbericht der

1904 begründeten Gesellschaft für neuere Ge-
schichteösterreichs gibt aufser den Satzungen und
Nachrichten über den Bestand und die Finanzlage der

Gesellschaft einen Überblick über den heutigen Stand
der österreichischen .Archivwissenschaft und .Archivpflege,

urteilt über die Bestrebungen und Leistungen staatlicher

und städtischer V'erwaltungen auf diesen Gebieten und
beschäftigt sich mit der Frage der Heranziehung und
Verwertung der Privatarchive für Geschichtsforschung

und Heimatkunde. Die erste Veröffentlichung der Ge-

sellschaft ist Hauptmann O. Cristes Monographie über

den Feldmarschall Johannes Fürst zu Liechtenstein.

Prof. Ottokar Weber wird den Plan zu einer Veröffent-

lichung über Fürst Anton Florian von Liechtenstein

vorlegen; endlich wird von dem Kustos der Wiener
Hofbibliothek Dr. MenCik die Publikation der vertrau-

lichen Korrespondenz zwischen Kaiser Leopold I. und
Ferdinand v. Harrach vorbereitet.

Penonalckronik.

Der aord. Prof. f. schweizer. Gesch. an der Univ.

Basel Dr. J. Burckhardt ist von seiner Stellung zurück-

getreten.
ünlreraititssckriftcB.

Dissertationen.

J. Clausing, Der Streit um die Kartause vor Strafs-

burgs Toren 1587— 1602. L Strafsburg. 35 S.

F. Vis eher, Der Kanton Basel vor der Auflösung

der Nationalversammlung bis zum .Ausbruche des zweiten

Koalitionskrieges (.April 1795 bis März 1799). Basel.

264 S. mit 9 Porträts, 1 Taf. u. 1 Karte.

Neu ersckicBeae Werke.

Traktat über den Reichstag im 16. Jahrhundert

Eine offiziöse Darstellung aus der kurmainzischen
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Kanzlei. Hgb. von K. Rauch. [Zeumers Quellen und
Studien zur Verfassungsgesch. d. deutschen Reiches in

Mittelalter und Neuzeit. I, l.j Weimar, Böhlaus Nachf.

M. 4,20, Subskr.-Pr. 3,40.

Acta publica. Verhandlungen und Korrespondenzen
der schlesischen Fürsten und Stände, hgb. von J. Krebs.

7. Bd.: Das Jahr 1628. Breslau, E. Wohlfarth.

W. Gundlach, Geschichte der Stadt Charlottenburg.

2 Bde. Berlin, Julius Springer. Je M. 10.

E. Gothein, Bismarck in der inneren Politik. Rede.

Heidelberg, Carl Winter. M. 0,80.

Zeitschriften.

Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alter-

tum Schlesiens. 39. Bd. C. Grünhagen, Breslau und
die Landesfürsten. IV. Breslau unter Friedrich Wil-

helm II. — J.Jungnitz, Das Breslauer Diözesanarchiv.

— H. Granier, Gneisenau und Humboldt und das

Dotationsgut Ottmachau. — O. Linke, Zur Reise des

Königs Friedrich Wilhelms III. nach Schlesien 1810. —
K. Kluge, Der Streit um das Patronatsrecht über die

Stadtkirche zu Trebnitz 1650—1669. — G. Bauch,
Beiträge zur Literaturgeschichte des schlesischen Huma-
nismus. VII. — W. Schulte, Das Ende des Kirchen-

streites zwischen dem Breslauer Bischof Thomas IL und

dem Herzog Heinrich IV.; Die villa Martini und die

Unechtheit der Stiftungsurkunde für Leubus; Der Todes-

tag Herzog Boleslaws I. und seiner Gemahlin Adelheid.

— Chrzaszcz, Zur oberschlesischen Schulgeschichte in

Friderizianischer Zeit. — C. Urban, Ferdinand voa
Schills Familienbeziehungen zu Schlesien.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Rene Schneider [Ancien eleve de l'Ecole normale

superieure, Agrege des lettres], L'Ombrie. L'äme

des cites et des paysages. Paris, Hachette et Cie,

1905. VIII u. 272 S. 8". Fr. 3,50.

Der Verf. hat zweimal, zuerst im Herbst,

dann im Frühling den Streifen italischen Landes

besucht, der durch Cortona, Trasimenus, Perugia,

Assisi, Spello, Foligno, Montefalco, Clitumnus,

Spoleto bezeichnet wird. Obwohl augenscheinlich

mit italienischem Wesen und italienischer Sprache

noch nicht lange, auch noch nicht genügend

praktisch vertraut, brachte er in das Land mit

ein offenes Auge für die Landschaft und ihre

Sprache und eine recht gründliche geschichtliche,

kunstgeschichtliche und literarische Bildung. Mit

einer Naturfreude, ja Innigkeit, deren Ausdruck

den Leser oft ganz deutsch anmutet, betrachtet

der Verf. das Land, lälst die sich gerade hier so

stark zusammendrängenden Eindrücke ruhig auf

sich wirken und versteht sie in Stimmungsbilder

umzusetzen, deren Wärme und Feinheit in jedem

Leser, der diese köstliche Landschaft mit Auge

und Herz gesehen hat, eigene Empfindungen und

Erinnerungen auslösen werden. Obwohl der Verf.

Carduccis herrliche Clitumnusode nicht zu kennen

scheint, schlägt seine Prosa hier und da ähnliche

Töne an. Auch für die Art gerade dieser Be-

völkerung zeigt er liebevolles Verständnis. Seine

Kraft zu schildern wächst mit dem Buch: am

besten gelungen erschien mir das Schlufskapitel

über Spoleto. »Neues« wird man in dem lie-

benswürdigen Buch nicht suchen, auch nicht

finden, aber sich freuen, in wie hübscher Form
manches alte uns wieder nahe gebracht wird.

Heidelberg. F. von Duhn.

Guide Annuaire de Madagascar et Dependances.
Annee 1905. Tananariva, Imprimerie officielle, 1905.

858 S. 8».

Das Jahrbuch wird von der französischen Regierung

herausgegeben und ist für Kolonisten, Pflanzer, Kauf leute,

Beamte und Reisende bestimmt. Der I. Teil enthält ein

Kalendarium, ein Adrefsbuch der Kriegs-, Marine- und
Zivilbehörden und eine vollständige geographische Dar-

stellung der verschiedenen Teile der Insel, in der ihr

physikalischer Charakter, ihre Bevölkerung, ihr Ackerbau,

Handel, Gewerbe usw. behandelt werden. Für jede

Provinz ist eine besondere Karte beigegeben. Der II. Teil

setzt sich aus einzelnen Aufsätzen zusammen, die sich

mit der allgemeinen Geographie, der Ethnographie, Meteo-

rologie, Geologie, den Waldungen, öffentlichen Arbeiten,

den Strafsen und Eisenbahnen , der Kolonisation usw.

beschäftigen.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Yereine.

15. Deutscher Geographentag.

Danzig, 13.— 16. Juni (Schi.).

Die vierte Sitzung war der Morphologie der

Küsten- und Dünenbildung gewidmet. Den ersten

Vortrag hielt Lehmann (Stettin) über die Gesetzmäfsig-

keit der Alluvialbildung an den deutschen Ostseeküsten.

Es wies besonders auf die bei der Odermündung ob-

waltenden Verhältnisse hin, die sich von den an der

Weichselmündung nicht unwesentlich unterscheiden. Er

ging von der bekannten Tatsache aus, dafs die Ostsee

geologisch ein sehr junges Meer sei, und erörterte so-

dann die Frage nach der Küstenabnahme, für die inner-

halb der letzten zwei Jahrhunderte an manchen

Stellen der baltischen Gestade Beträge bis zu 100 m
nachgewiesen seien. Auch die für die Dünenformation

in erster Linie mafsgebenden Windverhältnisse am
.Strande der Ostsee unterzog er einer eingehenden Be-

trachtung. — Der zweite Vortrag von Solger (Berlin)

handelte nach der Voss, Z. über fossile Dünenformen im

norddeutschen Flachlande an der Hand charakteristischer

Aufnahmen von Binnenlanddünen, die in Lichtbildern

zur Vorführung gelangten. Diese Dünen im Inlande

zeigen eine ganz andere Form als die Dünenbildungen

der Küste, sie sind bogenförmig und stammen aus der

Steppenperiode, wobei nachträglich der herrschende

Wind ihnen die charakteristische Form gegeben hat.

Nachdem noch Michow (Hamburg) einige sehr inter-

essante altrussische Karten des Danziger Geographen

Wied aus dem 16. Jahrh. in Projektionsbildern vorge-

führt hatte, wurde die Sitzung geschlossen.

In der fünften und letzten Sitzung wurde die Lan-

deskunde Westpreufsens und des Nachbar-
gebiets behandelt. Seligo (Danzig) gab eine Dar-

legung der Temperaturverhältnisse in westpreufsischen

Seen, besonders nach Beobachtungen von Lackowitz

(Danzig). Im Klostersee bei Karthaus und im Stuhmer

See sind zahlreiche und umfassende Beoachtungen über

die Wärmeverteilung mit der Tiefe angestellt worden,

dir sowohl geophysischen wie biologischen Zwecken

dienen sollten. Insbesondere wurde auch der Zeitpunkt

des Gefrierens , der durch zahlreiche zusammenwirkende

Faktoren beeinflufst wird, näher ermittelt. — Schubert

(Eberswalde) sprach über Wald und Niederschlag in

Westpreufsen , Posen und Schlesien. Das allgemeine

Problem der Niederschlagsbildung sei für die Physik

der Atmosphäre von grundlegender Bedeutung. Auch

sei es von Wichtigkeit, den Einflufs, den einzelne

mitwirkende Ursachen, wie z. B. Höhe, See und
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Wald , auf ] die Niederschlagsverteilung ausüben , mit

Hilfe möglichst zuverlässiger und verfeinerter Me-
thoden zu bestimmen. Die Hauptquelle der Niederschläge

sei die dynamische Abkühlung aufsteigender Luftströme.

Demgemäfs bringen Bodenerhebungen, welche dem Winde
ein Hindernis bieten und die heranströmende Luft zum
Aufsteigen veranlassen, eine deutlich erkennbare Ver-

mehrung der Regenmenge hervor. Die Wirkung der See

bestehe einmal in der Lieferung grol'ser Wasserdampf-

mengen für die Regenbildung. Anderseits werde aber

die Luft über dem Meer und an der Küste im Sommer
weniger erhitzt als über dem Binnenlande und somit

eine Verringerung der aufsteigenden Luftströme bewirkt.

Der Wald dürfte weniger als Feuchtigkeitsquelle noch
auch infolge veränderter Temperaturverhältnisse einen

merklichen Einflufs auf die Niederschlagsbildung haben,

aber er stelle sich wie eine Bodenerhebung dem Winde
hindernd in den Weg und begünstige so das Aufsteigen

der Luft und die Regenbildung. Von der preufsischen

Forstakademie und Versuchsanstalt zu Eberswalde sind

nach gemeinschaftlicher Beratung mit dem meteorologi-

schen Institut zu Berlin mehrere Regenmefsfelder ein-

gerichtet, deren besonderer Zweck die Erforschung des

vom Walde auf die Niederschläge ausgeübten Einflusses

ist. Für die Regenmefsfelder bei Schlochau in West-
preufsen, bei Obornik in Posen und bei Proskau in

Schlesien ergab die vorläufige Zusammenstellung der

bisherigen Beobachtungen auf den Waldstationen eine

gröfsere Regenmenge als auf den freigelegenen. Zum
Schlufs hielt Kummer (Danzig) einen Vortrag: Zur
Pflanzengeographie Westpreufsens, in dem er die ver-

schiedenen Faktoren, die auf die Bildung der heimischen

Flora eingev/irkt haben, kennzeichnete. Zunächst war
es der Einflufs der See, welcher die Flora nach der Eis-

zeit modifizierte, dann der Strom der Weichsel, der

durch seine über die Fluren brausenden Hochwasser die

Pflanzenwelt beeinflufste, und schliefslich hat auch der

Mensch durch seinen eigenen Einflufs auf die Zusammen-
setzung der Flora gewirkt. — Vorher war über die in

den vorigen Sitzungen eingebrachten Resolutionen abge-

stimmt worden. An die Sitzungen schlössen sich eine

gröfsere Reihe wichtiger Ausflüge während der näch-
sten Tage an. — Als Ort für die nächste, in der Pfingst-

woche 1907 stattfindende Tagung wurde einstimmig
Nürnberg gewählt.

Personalchronlk.

Der Privatdoz. f. Geogr. an der Univ. Berlin Dr.

Siegfried Passarge ist als Prof. Partschs Nachfolger als

ord. Prof. an die Univ. Breslau berufen worden.

Unlrersltätsscliriften.

Dissertationen.

R. Kohlmann, Beiträge zur Kenntnis der Strömun-
gen der westlichen Ostsee. Kiel. 49 S. mit 1 Taf.

P. Müller, Der Böhmerwald und seine Stellung in

der Geschichte. Eine geographisch -historische Abhand-
lung. Strafsburg. 110 S. mit 1 Karte.

Neu erschienene Werke.

A. Penck, Die Physiographie als Physiogeographie
in ihren Beziehungen zu andern Wissenschaften. Vor-
trag [S.-A. aus der Geograph. Zeitschrift. XI]. Leipzig,
Teubner.

AI. Kraus, Versuch einer Geschichte der Handels-
und Wirtschaftsgeographie. Frankfurt, J. D. Sauerländer.

A. Straufs, Auf dunklem Pfad. Volkstümliche Auf-
klärung über geheimnisvolle Erscheinungen und Kräfte.
Gütersloh, C. Bertelsmann.

Zeltschriften.

Globus. 87, 22. W. Götz, Bulgariens ungehobene
archäologische Bodenschätze. — F. Tetzner, Zur Volks-
kunde der Slowaken. — K. Th. Preufs, Der Ursprung
der Religion und Kunst. — J. Rein dl, Die ehemaligen
Weinkolturen bei Neuburg an der Donau.

Socielä geografica italiana. Giugno. R. Almagia,
Sullo sviluppo della conoscenza delle profonditä marine.
— G. Jaia, Escursioni nei Sibillini (Appennino Centrale).

— A. Faustini, Sülle cause di una debole attivitä gla-

ciale neir arcipelago artico americano.

Journal of American Folk-Lore. January-March.

G. L. Kittredge, Disenchantment by decapitation. —
H. H. S. Aimes, African institutions in America. —
W. W. Newell, The Passover song of the kid and an
equivalent from New England. — Ph. Barry, Seme tra-

ditional songs.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Elisabeth Gnauck- Kühne, Einführung in

die Arbeiterinnenfrage. M.Gladbach, Zen-

tralstelle des Volksvereins für das kath. Deutschland,

1905. 96 S. 8». Kart. M. 1.

Es gibt nur wenige geborene Lehrer, die

bei aller Vertiefung in ihr Gebiet sich die Fähig-

keit erhalten, von ihren Kenntnissen zu abstra-

hieren, sich in die Zeit zurückzuversetzen, in der sie

ihr Arbeitsgebiet als Neuling betraten, und die

infolgedessen den richtigen Ton treffen, die ein-

fachen, klar verständlichen Worte finden, die

nötig sind, um andere planmäfsig zu belehren.

Frau Gnauck -Kühne gehört zu diesen wenigen

geborenen Lehrern. Sie versteht es in seltener

Weise, für soziale Ideen oder Arbeitsgebiete

Kreise zu gewinnen und zu schulen, die diesen

Bestrebungen bisher fern gestanden haben. —
Die vorliegende Schrift, die insbesondere die

Lehrerinnen-Vereine und den jungen katholischen

Frauenbund in die soziale Arbeit für die Fabrik-

arbeiterinnen einführen soll, wird diese Aufgabe

glänzend erfüllen, und sie wird auch über diese

Kreise hinaus den Frauen als Einführung in die

Arbeiterinnenfrage ein wertvolles Hilfsmittel sein.

In zwei kurzen, einleitenden Kapiteln wird

der Unterschied zwischen der heilenden Charitas,

der Armenpflege, und der vorbeugenden sozialen

Arbeit klar gelegt. Die Bedeutung der Frauen-

arbeit in Hauswirtschaft und Volkswirtschaft wird

dann an der Hand der Statistik gezeigt. Aus

einer knappen Darstellung des Wirtschaftslebens,

die von grofsen Gesichtspunkten ausgeht, wird

darauf die Bedeutung der Arbeiterinnenfrage für

unsere Zeit abgeleitet.

Die Arbeiterinnenfrage wird von Frau Gnauck

definiert als der Inbegriff der Übelstände, die der

Übergang von der sicheren Gebundenheit des

patriarchalischen Verhältnisses zur Unsicherheit

des freien Arbeitsvertrages für die .Arbeiterinnen

mit sich bringt. Es handelt sich dabei um die

Existenzunsicherheit, die Vereinzelung, die sitt-

lichen Gefahren, die mangelnde Vorbereitung auf

den häuslichen Beruf, die Schädigung des Familien-

lebens und der Nachkommenschaft. Wenn diese

Schäden bekämpft werden sollen, ist es vor allem

notwendig, dafs weite Kreise sich mit der Lage

der Arbeiterinnen vertraut machen. Im Kampfe
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ist Terrainkenntnis unerläfslich. Das Bild, das

Frau Gn. zu diesem Zweck vom Leben der

F'abrikarbeiterinnen entwirft, ist mit dem ganzen
Farbenreichtum ausgestattet, den ein Maler finden

kann, dem zwar nur düstere Töne auf der Palette

zu Gebote stehen, der aber mit der Seele malt.

Gerade diese Kapitel sind mit Herzblut ge-

schrieben. Hat doch Frau Gn. vielleicht tiefer

als irgend eine andere deutsche Frau in das

Leben und in die Psyche der grofsstädtischen

Arbeiterinnen hineingeblickt, als sie vor Jahren

für ihre Arbeit über die Lage der Arbeiterinnen

in der Kartonpapier-Branche selbst mitten unter

den Fabrikarbeiterinnen gearbeitet hat.

Aus dieser Kenntnis heraus stellt sie ihre

Forderungen an die soziale Reform auf, nachdem
sie eine kurze Übersicht über die bisherigen Be-

strebungen auf diesem Gebiete gegeben, den

Stand der Schutzgesetzgebung, des Organisations»

Wesens geschildert hat. Frau Gn. fordert zu-

nächst den zehnstündigen Maximalarbeitstag für

Frauen, den Schlufs der Arbeit an Sonnabenden

um 12 Uhr, Wöchnerinnenruhe von mindestens

6 Wochen nebst voller Entschädigung für den

ausfallenden Lohn, Vereins- und Versammlungs-

freiheit für die Frauen, den bekannten, bisher

immer gescheiterten Arbeitgeber -Paragraphen,

Stimmrecht der Frauen für die Wahl der Gewerbe-
gerichts-Beisitzer. Zum Schlufs werden Winke
gegeben, wie die Frauen anderer Volkskreise

den Arbeiterinnen behilflich sein können sich zu

organisieren. Diese Ausführungen werden allen

denen von Nutzen sein, die mit dem ernsten Be-

mühen an die Arbeiterinnenfrage herantreten,

Hilfe zu bringen. Das Buch kann zur Einführung

in die Arbeiterinnenfrage wärmstens empfohlen

werden; es füllt in der Frauenfrage-Literatur tat-

sächlich eine Lücke aus.

Berlin. Alice Salomon.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

Evangelisch-Sozialer Kongrefs.

Hannover, 13.— 14. Juni.

(Fortsetzung.)

Auf einem Volksabend sprach Prof. Hans Delbrück
über die öffentliche Meinung. Wir hätten heute

eine öffentliche Meinung, die sich zu keiner Partei mehr
rechnen will. Diese unabhängige öffentliche Meinung
habe zum erstenmal sich gezeigt beim Streik im Ruhr-

revier. Sie sei es gewesen , die auf die Regierung und
die Parteien eingewirkt hat. In betrübender Art habe

sich bei den letzten Reichstagswahlen die öffentliche

Meinung gezeigt. Die fast nur sozialdemokratischen

Wahlen in Sachsen seien die Folge, dafs man die

Arbeiter von der Teilnahme an der Gesetzgebung völlig

ausschlofs. Trotzdem wage man jetzt in Hamburg
und Lübeck neue Entrechtungen der arbeitenden Klasse;

dort würden sich auch ähnliche Wirkungen zeigen.

Frau von Hindersin (Hannover) hebt die Notwendig-

keit der Mithilfe der christlichen Frau an der sozialen

Arbeit hervor. Dr. Fr. Naumann wies auf die Schrift

des Abts Uhlhorn hin, der vor 20 Jahren scnon für die

Arbeiter pintrat. Uhlhorn habe weiter in dieser Schrift

sich gegen Ketteier, Wichern und Stöcker gewendet und
verlangt, dafs die Kirche sich nicht um die Parteien

der Seelen, zu denen sie redet, kümmere; die Verkünder
der Kirche brauchen auch nicht konservativ zu sein, sie

seien an das alte System nicht gebunden. Nach Uhl-

horn fehle uns die religiöse Hochschätzung der .Arbeit.

Zwar stehe die Wertschätzung der Arbeit im Wider-
spruch mit der mittelalterlich -katholischen Auffassung,

dafs Arbeit Strafe ist. Arbeit sei Gottesdienst! Man
suche Gott dort, wo der grofse Kampf der Arbeit um
das Dasein gekämpft wird! — In der zweiten Sitzung

erstattete der Generalsekretär Liz. W. Schneemelcher
(Berlin) den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr,

indem er besonders die Erfolge der sozialen Aus-

bildungskurse und die Beteiligung der evangelischen

Arbeitervereine hervorhob. Prof. Dr. S i e v e k i n g
(Marburg) sprach über die Bedeutung der Arbeiter-

Organisationen für Wirtschaft und Kultur unter Vor-

legung folgender Leitsätze: »Der Evangelisch -soziale

Kongrefs, auf dem Boden der kaiserlichen Erlasse von
1890 stehend, sieht in den modernen Arbeiter-Organi-

sationen eine für unsere Wirtschaft notwendige und
für unsere Kultur bedeutungsvolle Erscheinung. Er

bedauert die einseitige Richtung, welche die Arbeiter-

organisationen heute vielfach verfolgen , vermag aber

die Schuld daran nicht lediglich den Arbeitern zuzu-

messen, sondern sieht sie ebenso sehr in dem mangeln-

den Entgegenkommen der Unternehmer, der Regierung

und der öffentlichen Meinung. Er hofft, dafs die

mageren Zugeständnisse, welche die preufsische Berg-

gesetznovelle der Arbeiterorganisation gemacht hat,

nicht ein durch die Not des Augenblicks ertrotztes

Gelegenheitsgesetz bleiben, sondern den Ausgangspunkt
bilden mögen für eine zielbewufste und konsequent

durchgeführte Politik, die den verständigen Forderungen

der Arbeiter die ihnen gebührende Gerechtigkeit wider-

fahren läfstt. Diese Leitsätze wurden nach einer leb-

haften Diskussion, an der sich Prof. AdolfWagner, Tischen-

dörfer, Dr. Zimmermann u. a. beteiligten, einstimmig mit

einer kleinen Änderung angenommen. (Schlufs folgt.)

UnirersltStsschriften.

Dissertationen.

P.Jason, Die Entwicklung der Einkommensverhält-

nisse in Grofsbritannien auf Grund der Materiahen der

Einkommensteuer. Heidelberg. 61 S.

K. Taeger, Die Einwirkung der letzten Wirtschafts-

krisis auf die industriellen Aktiengesellschaften in Deutsch-

land. Breslau. 73 S.

A. Hefs, Haustiere, Jagd und Fischerei von Deutsch-

ostafrika in ihrer wirtschaftsgeographischen Bedeutung.

Jena. 79 S.

Neu erschienene Werke.

F. Lifschitz, Zur Methodologie der Wirtschafts-

wissenschaft. [S.-A. aus dem Archiv für systemat. Philos.

XI, 2.] Berlin, G. Reimer.
•

A. Marshall, Handbuch der Volkswirtschaftslehre.

Übs. von H. Ephraim und A. Salz. Stuttgart, Cotta

Nachf. M. 12.

P. S. Rein seh, Colonial autonomy with special re-

ference to the Government of the Philippine Islands.

[S.-A. aus den Proceedings of the American Political

Science Association. 1904.] Chicago.

C. G. Molt, Die Kreditversicherung. [S.-A. aus der

Zeitschrift lür die gesamte Versicherungswissenschaft.]

Berlin, E. S. Mittler.

Zeitschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 6. R. Lief-

mann, Die Erwerbung der Hibernia-Gesellschaft durch

den preufsischen Staat und dessen weitere Aufgaben im

rheinisch -westfälischen Kohlenbergbau. — Fr. J. Neu-

mann, Die Aktien- und ähnlichen Gesellschaften als

Rechts- und als Steuersubjekte (Forts.). — H. Rehm,

Die Thronfolgefähigkeit des Grafen von Welsburg in
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Oldenburg. — A. Arndt, Der Gesetzesbegriff in der

Beleuchtung des Herrn Professors Dr. Hubrich. — A.

Knab, Zeitweise Unzulässigkeit des Rechtswegs bei

Verfolgung von Ansprüchen gegen den Fiskus nach

Art. 2 Bayer. AG. zur CPO. und KO.

Journal des Econotnistes. 15 Juin. A. Revillon,
Le regime douanier de l'Algerie et ses conseqaences

economiques. — A. Raffaloyich, Cartels et trusts. —
Laborer, Les Indiens aux Etats-Unis. — D. Bellet,

Mouvement scientifique et industriel. — J. Lefort,
Revue de l'Academie des Sciences morales et politiques

(25 fevrier au 15 mai 1905). — E. Martineau, Lettre

ouverte ä M. .Meline.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Joseph Müller [Sekretär des bischöflichen General-

vikariats zu Fulda], Die bischöflichen Diö-
zesanbehörden, insbesondere das bi-

schöfliche Ordinariat. [Kirchenrechtliche
Abhandlungen, hgb. von Ulrich Stutz. 15. H.]

Stuttgart, Ferdinand Enke, 1905. Vlll u. 140 5. 8".

.M. 5.

Der Verf. weist im Eingang seiner Schrift

darauf hin, dafs in den Lehrbüchern des Kirchen-

rechts zwar ausführlich von den Domkapiteln

und ihrer Rechtstellung gehandelt werde, doch
sei es Tatsache, dafs diese Kapitel in Deutsch-

land seit dem Tridentinum durchaus hinter neueren

Einrichtungen zurückgetreten seien, die von der

Doktrin kaum beobachtet würden: den kirchlichen

Beamten, die sich um den Bischof oder seinen

Generalvikar scharen und im Ordinariat oder

Generalvikariat und im Offizialat zusammengefafst
sind ; ersteres in der Regel die Verwaltungs-

behörde, letzteres die Gerichtsbehörde. Jene
Lücke in der bisherigen Literatur auszufüllen ist

die genannte Schrift ein guter Anfang. Sie teilt

zunächst die geschichtliche Entwicklung des be-

zeichneten Beamtenkreises mit und gibt auf Grund
der vorhandenen Diözesanschematismen einen

Überblick der vorhandenen Einrichtungen.

In der zweiten Hälfte des Buches wird die

Rechtsnatur der bischöflichen Behörden wissen-

schaftlich untersucht: sie sind nicht iure divino,

sondern ihr Vorhandensein liegt in der Hand des
Bischofs, der die erledigjten Stellen nicht wieder
zu besetzen braucht, ein wesentlicher Unterschied
von den Stellen der staatlichen Beamten. Recht-
lich haben sie alle keinen von dem des Bischofs

verschiedenen Willen, keine iurisdictio propria.

Daraus folgt, dafs der Bischof keine Appellations-
instanz im Verhältnis zu ihnen ist, denn in den
Entscheidungen jener Behörden hat er selbst

schon entschieden. Andrerseits sind die Inhaber
der beschriebenen Ämter öffentliche Beamte,
wenn auch nicht Staatsbeamte, wie das preu-
fsische Oberverwaltungsgericht ausdrücklich aus-

gesprochen hat, und zwar im Unterschied von
seiner bekannten, aber fehlgehenden .Auffassung
der evangelischen Kirchenregimentsbeamten.

In den vorstehend angedeuteten wissenschaft-

lichen Erörterungen liegt der Hauptwert der

Schrift, die hierin eine willkommene Anregung
zu weiteren Untersuchungen gibt.

Coblenz. G. Lüttgert,

W. F. MueUer[Dr., Die Teilung der Militärgewalt
im deutschen Bandesstaat. Leipzig, Veit &
Comp., 1905. VI u. 84 S. 8». .M. 2,20.

Das Resultat der Abhandlung ist, dafs die Militär-

hoheit zugleich dem Reich und dem Einzelstaat je zu
einem Teile zustehe. Das deutsche Heer sei weder ein-

heitliches Reichsheer noch Kontingentheer, unterliege

vielmehr zwei Gewalten. Die Kontingente bildeten ein

bundesstaatliches Heer, ein Institut des deutschen Bundes-
staates als der aus Reich und Einzelstaaten bestehenden

Einheit.

Notizen und Mitteilungen.

PersonalchroBlk.

Der ord. Prof. f. Institutionen u. Rechtsgesch. an der

Univ. Genf Henri Brocher de la Flechere ist aus
Gesundheitsrücksichten von seinem Lehramte zurück-

getreten.

Der fr. ord. Prof. f. deutsches Privatrecht, Handels-

und Wechselrecht an der Univ. Tübingen Dr. Otto

v. Franklin ist kürzlich, 75 J. alt, gestorben.

CnlTersititsschriften.

Dissertationen.

H. Giesker, Das Recht des Privaten an der eigenen

Geheimsphäre. Ein Beitrag zu der Lehre von den In-

dividualrechten. Zürich. 192 S.

F. Hirsch feld. Die Bedeutung und die rechtliche

Natur der Verzeihung im Bürgerlichen Gesetzbuch. Würz-
burg. 90 S.

P. Wosilat, Die Wirkung der confusio als .Auf-

hebungsgrund der Obligation im Vergleich zur solutio

im römischen und gemeinen Recht. Greifswald. 67 S.

Nes erschienene TVerke.

Zur Reform des Reichsstrafgesetzbuches
(.A.llg. Teil). Berichte über die Literatur der Jahre 1902
— 1904, hgb. von W. Lehmann. [Abhandlgn des Krimi-

nalist. Seminars an der Univ. Berlin. N. F. IV, 3.]

Berlin, Gnttentag.

F. X. Künstle, Die deutsche Pfarrei und ihr Recht

zu Ausgang des Mittelalters. [Stutz' kirchenrechtl. Ab-

handlgn. 20.] Stuttgart, Enke. M. 4,40.

Zeitschriften.

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.

25, 4. Die landesgesetzlichen Aufenthaltsbeschränkungen
bestrafter Personen. — C. Spohr, Der Satz vom za-

reichenden Grunde, Kausalzusammenhang und Ursach-

begriff und deren Bedeutung für Zivil- und Strafrecht.

— P. Krug, Zur Frage der absoluten Nichtigkeit strat-

richterlicher Entscheidungen. — S. Jaffa, Einige dogma-
tische Fragen aus dem IX. Abschnitt der Strafprozefs-

ordnung. — A. v. Bippen, Besetzung der Kriegsgerichte

und Ort der Hauptverhandlung. — R. Loening, Zu
dem preufsischen Entwurf eines Gesetzes betr. die Er-

schwerung des Vertragsbruches landwirtschaftlicher .Ar-

beiter und des Gesindes. — F. v. Liszt, Eine Weih-

nachtsgabe für die Mitglieder der Internationalen Krimi-

nalistischen Vereinigung. — E. Kohlrausch, Ein Wende-

punkt der Kriminalität.

Revue de Droit international et de Legislation

comparee. 2. S. VII, 3. J. de Ridder, La liberte de

conscience en droit international. — P. de Paepe, De

l'autorite et de l'execution des jugements etrangers en

France. — J. Caleb, Le regime constitutionnel en Bal-

garie. — Th. E. Holland, Les de%oirs des neutrcs

dans la guerre maritime et les evenements recents.
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Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Carl St0rmer [Prof. f. Mathem. an der Univ. Christiania],

Verzeichnis über den wissenschaftlichen
Nachlafs von Sophus Lie. 1. Mitteilung.

[Videnskabs-Selskabets Skrifter. I. Math.-nat.

Kl. 1904, 7.] Christiania, in Komm, bei Jacob Dyb-

wad, 1905. 31 S. 8».

Sophus Lies handschriftlicher Nachlafs ist

aufserordentlich umfangreich, er umfafst minde-

stens 20000 Folioseiten; kommt es einmal zu

einer Gesamtausgabe von Lies Abhandlungen —
und es wäre dringend zu wünschen, dafs das

recht bald geschähe — so wird die Durcharbeitung

und Verwertung dieses Nachlasses zweifellos der

schwierigste und zeitraubendste Teil der Aufgabe

der Herausgeber sein, aber vielleicht auch der

lohnendste, denn man darf wohl als sicher an-

nehmen, dafs diese Aufzeichnungen gar manche

Aufschlüsse über die allmähliche Entwicklung der

Lieschen Ideen liefern werden und gar manche
Aufklärungen über Dinge, die Lie in seinen

Veröffentlichungen nur kurz angedeutet oder bei-

läufig erwähnt hat, und die dem Verständnisse

Schwierigkeit bereiten. Auch ist die Hoffnung

nicht unberechtigt, dafs der Nachlafs vieles ent-

hält, worüber Lie gar nichts veröffentlicht hat,

und dafs auf diese Weise für die Nachwelt doch

noch manches von dem gerettet werden kann, was
Lie gefunden hatte, aber mit ins Grab genommen
hat. Unter diesen Umständen ist es mit auf-

richtigem Danke zu begrüfsen, dafs sich Pro-

fessor St0rmer in Christiania der nicht geringen

Mühe unterzogen hat, wenigstens eine vorläufige

Übersicht über den Nachlafs zusammenzustellen

und herauszugeben. Die später vorzunehmende

systematische Durchforschung der Manuskripte

wird auf diese Weise ganz wesentlich erleichtert,

denn man hat nunmehr schon einen einigermafsen

sichern Anhalt, wo man darauf rechnen darf,

etwas Wichtiges zu finden, und man wird den

Stöfsen von Manuskripten nicht so ratlos gegen-

überstehen, wie es der Fall wäre, läge eine

solche Übersicht noch nicht vor. Selbstver-

ständlich ist es nicht ausgeschlossen, dafs auch

in solchen Manuskripten merkwürdige Dinge

vorkommen, die nach der von St. gegebenen

Beschreibung nur bekannte, schon veröffentlichte

Untersuchungen zu enthalten scheinen, doch ist

die Wahrscheinlichkeit dafür nicht grofs, und

man wird in jedem einzelnen Falle ohne grofse

Mühe feststellen können, ob es sich so verhält

oder nicht.

Lie hat selbst noch, jedenfalls in dem Sommer
vor seinem Weggange von Leipzig, seine Manu-

skripte einigermafsen geordnet. Nach seinem

Tode haben Sylow , Holst und Guldberg den

Nachlafs einer Durchsicht unterzogen und die

Manuskripte in 65 numerierte Pakete geordnet.

Die vorliegende Mitteilung von St. berichtet

über den Inhalt der ersten 27 dieser Pakete,

die über 7000 Folioseiten enthalten. Die Ma-
nuskripte sind durchweg in deutscher Sprache

geschrieben. Merkwürdig sind namentlich eine

ganze Reihe von Briefen und Briefentwürfen,

meist an F. Klein gerichtet, in denen sich Lie

über Prioritätsfragen ausspricht. Es war ja eine

der Eigentümlichkeiten Lies, dafs er sehr oft

Briefe, die er geschrieben hatte, lange mit sich

herumtrug, aber schliefslich doch nicht ab-

schickte

Ein grofser Teil der Pakete enthält Sachen,

die schon veröffentlicht sind. Den wesentlich-

sten Inhalt des Pakets Nr. 12, mit Ausnahme

der Untersuchungen über den tetraedralen Kom-
plex habe ich selbst in Bd. 59 der Mathemati-

schen Annalen herausgegeben (»Drei Kapitel aus

dem unvollendeten zweiten Bande der Geometrie

der Berührungstransformationen«). Wirklich neues

scheint ferner Paket Nr. 14 zu enthalten, mit der

Überschrift: »Vorarbeiten zum hyperabelschen

Theorem. Vorbereitende Untersuchungen zu-

sammengefafst« ; darin finden sich allerhand Sätze

über Systeme von partiellen Differentialgleichun-

gen. Von den Untersuchungen über unendliche

Gruppen in Paket 26 ist wohl sehr vieles schon

bekannt, sicher neu ist aber die Bestimmung der

Transformationsgruppen der Gleichungen: s =
F (x, y, z) und s = F (x, y, z, p, q). Ob die

Pakete 6 (über Minimalflächen) und 9 (über

partielle Differentialgleichungen mit oo" Charak-

teristiken im Räume xi . . . Xn) etwas Neues

enthalten, kann nur durch eingehende Prüfung

festgestellt werden. Die übrigen Pakete schei-

nen, so weit man urteilen kann, meist nur histo-

risches Interesse zu haben.

Hoffentlich dauert es nicht allzulange, bis auch

der noch ausstehende Teil des St.schen Berichts

über die Lieschen Manuskripte vorliegt. Dann

erst wird man sich wenigstens eine annähernde

Vorstellung von der Ausbeute machen können,

die aus diesen Manuskripten noch zu er-

warten ist.

Greifswald. Friedrich Engel.

F. Krafft [aord. Prof. f. Chemie an der Univ. Heidel-

berg], Kurzes Lehrbuch der Chemie. Orga-

nische Chemie. 4., verm. u. verb. Aufl. Wien,

Franz Deuticke, 1905. XII u. 757 S. 8° mit Abbild.

M. 15.

Das Buch gliedert sich in 7 Abschnitte. Es beginnt

mit einer Einleitung, die in die organische Chemie ein-

führen soll. Der darauf folgende, umfangreichste Ab-

schnitt (S. 63—389) behandelt die aliphatischen Verbin-

dungen oder Fettkörper. Daran schliefsen sich die hydro-

zyklischen, die aromatischen und die heterozyklischen

Verbindungen. Der V. Abschnitt umfafst die Eiweifs-

und Galienstoffe; zum Schlufs wird die Nomenklatur

der Kohlenstoffverbindungen gegeben.

Otto Appel [wissenschaftl. Hilfsarbeiter am botan. La-

borat. d. Gesundheitsamtes, Dr.], Beispiele zur

mikroskopischenUntersuchungvonPflanzen-
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krankheiten. [S.-A. aus Hager-Mez, Das Mikroskop.]

Berlin, Julias Springer, 1904. 48 S. 8' mit Abbild.

M. 1,40.

Das Büchlein behandelt in seinem I. Teile die wich-

. ,;sten Krankheiten der Kulturgewächse, die durch Pilze

veranlafst werden, während im II. die von Tieren herbei-

geführten dargestellt werden. Die Darstellung wird durch
gute Abbildungen erläutert

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An die Techn. Hochschule zu Aachen ist der Regie-

rungsbaumeister Oskar Domke in Sablon b. Metz als

etatsmäfs. Prof. f. Ingenieurwiss. berufen worden.
Die Techn. Hochschule zu Danzig hat den Prof. f.

Physik an der Hochschule zu Aachen Geh. Reg.- Rat

Adolf Wüllner zu seinem 70. Geburtstag zum Ehren-
doktoringenieur ernannt.

UniTersitätsschrIft«n.

Dissertationen.

R. Dölle, Orthogonale Invarianten der Zirkular-

kurven 3. Ordnung. Jena. 38 S.

W. Hassenstein. Neue Bearbeitung von William
Herschels Beobachtungen der inneren Saturnmonde (1789).
Königsberg. 35 S.

G. Berendts, Beiträge zur Kenntnis der Pyro-
phosphate. Berlin. 42 S.

A. Hoerburger, Der elektrische Kohlelichtbogen im
Vacuum. Ein Beitrag zur Kenntnis des Lichtbogens.
Greifswald. 47 S. mit 22 Fig.

F, Schulz, Geomorphologische Studien in den Am-
pezzaner Dolomiten. Erlangen. 58 S. mit 8 Taf.

M. Oettli, Beiträge zur Ökologie der Felsflora.

Untersuchungen aus dem Curfirsten- und Sentisgebiet.

Zürich. 171 S. mit 4 Taf.

C. A. Fenner, Beiträge zur Kenntnis der Anatomie,
Entwicklungsgeschichte und Biologie der Laubblätter und
Drüsen einiger Insektivoren. Zürich. 104 S. mit 16 Taf.

G. Hü necke, Zur Anatomie der Pleurothallidinae.
Heidelberg. 75 S. mit 2 Taf.

Nen erschienene Werke.

M. Doli und P. Nestle, Lehrbuch der praktischen
Geometrie. 2. Aufl. Leipzig, Teubner.

J. Klein, Chemie. Organischer Teil. 3. Aufl.

(Samml. Göschen. 38.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

G. Jäger, Theoretische Physik. IL IIL 3. AufL
pieselbe Sammlung. 77. 78.] Ebda. Geb. je M. 0,80.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. 52, 1.

J. Hörn, Weitere Beiträge zur Theorie der kleinen
Schwingungen. — R. v. Mises, Zur konstruktiven In-

finitesimalgeometrie der ebenen Kurven. — E. Selling,
Neue Rechenmaschine. — C. Runge, Numerische Be-
rechnung der Hauptachsen einer Fläche zweiter Ordnung.
— F. Ludwig, Neue Literatur über das Grenzgebiet
der Biometrie.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker -Ver-
einigung. 14, 6. E. Lampe, Guido Hauck t. — P.
Harzer, Die exakten Wissenschaften im alten Japan.
— F. Ebner, Zu den Bemerkungen usw. des Herrn
Holzmüller.

Wiadotnosci Matematyczne. 9.1.2. W. Biernacki,
Sur un simple moyen de prouver la double refraction
dans les liquides deformables. — C. Segre, La Geo-
metrie d'aujourd'hui et ses liens avec l'Analyse. — S.
Dickstein, Des recherches recentes sur les fondements
des Mathematiques. — R. Merecki et Wl. Gorczynski,
Station Centrale du reseau meteorologique du Musee de
rindustrie et de TAgriculture ä Varsovie, Annee 1904. —
L. Böttcher, Sur les iterations d'une fonction lineaire

(fin). — Wl. Gorczynski, Sur le Cours d'Optique de
M. A. Witkowski.

Bulletin de laSocietephilomathique. 7,3. J.Winter,
Notice sur Victor de Luynes. — C. .Matignon et

F. Bourion, Transformation des oxydes et sels me-
talliques oxygenes en chlorures anhydres. — P. .Mahler,
Experiences sur la resistance electrique de l'acier. — Ch.
Gravier, Sur un Polynoidien, Lepidasthenia Digueti n.

sp., commensal d'un Balanoglosse de Basse Califomie.
— H. Coutiere, Sur Lysiosquilla Digueti n. sp., com-
mensale d'un Polynoidien et d'un Balanoglosse de Basse
Califomie.

Stettiner entomologische Zeitung. 66,1. G.Ulm er,
Zur Kenntnis aufsereuropäischer Trichopteren. — Fr.

Ohaus, Revision der amerikanischen Anoplognathiden
(Coleoptera lamellicornia). — Edm. Schmidt, Die Rican-

niiden des Stettiner Museums.

Medizin.

Referate.

Mönkemöller [Oberarzt an der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt Osnabrück], Geistesstörung und
Verbrechen im Kindesalter. [Sammlung
von Abhandlungen aus dem Gebiete der
pädagogischen Psychologie und Physiolo-
gie, hgb. von Th. Ziehen und Th. Ziegler. V'I, 6.]

Berlin, Reuther u. Reichard, 1903. 108 S. 8». M. 2,80.

Das ausgezeichnete kleine Buch, das in psy-

chiatrischen und kriminalpsychologischen Kreisen

bereits die ihm gebührende Anerkennung ge-

funden hat, soll hier auch einem gröfseren

Publikum warm empfohlen werden. Das von
Mönkemöller behandelte Thema wendet sich ja

weit über den ärztlichen, richterlichen und päda-

gogischen Interessenkreis hinaus an jeden, der

für die Entwicklung des Seelenlebens und für

dessen frühe Entgleisungen Sinn und Gefühl hat.

In Obersichtlicher Weise hat der Verf. die

Ursachen der Kriminalität im Kindesalter dar-

gelegt. Er weist auf die Beziehungen hin zum
»physiologischen« kindlichen Verbrechen, er

bespricht die Reibe derjenigen Psychosen, die

zum Verbrechen führen, und schildert in klaren

Zügen die inneren und äufseren Charakteristika

des kindlichen Rechtsbrechers. Neben die Eigen-
art der Persönlichkeit stellt er dann den an-

deren Faktor, der in der Genese des Verbrechens

mitwirkt, das Milieu. Von ganz besonderem
Interesse ist die Schilderung der einzelnen
Verbrechen kindlicher Geisteskranken: die

Ausführungen in den vorangehenden Kapiteln

zeigen, wie diese kriminellen Handlungen die

Folgen sind der eigenartigen psychischen Per-

sönlichkeit und der schädigenden Einflüsse des

Milieus. Die wesentlichen Ergebnisse aller dieser

Untersuchungen sind die praktischen Kon-

sequenzen, die sich daraus für die Bekämpfung
des Verbrechens ergeben. M. legt dar, wie

Haus und Schule, wie Besserungs- und Irren-

anstalten, wie Richter und Strafvollzugsbeamte

hier zusammen wirken müssen, um diesem Übel
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vorbeugend zu begegnen oder seine gefährlichen

Wirkungen zu bekämpfen.

Freiburg i. B. Walther Spielmeyer.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Dem ord. Prof. f. Psychiatrie an der Univ. Berlin

Dr. Theodor Ziehen ist der Charakter als Geh. Medi-
zinalrat verHehen worden.

An der Univ. Göttingen hat sich der Assistent an
der Frauenklinik Dr. Richard Birnbaum als Privatdoz.

f. Gynäkol. habilitiert.

Der aord. Prof. f. Chirurgie an der Univ. Lemberg
Dr. Victor Wehr ist kürzlich, 52 J. alt, gestorben.

ünirersitätsscliriften.

Habilitationsschrift.

B. Fleischer, Beiträge zur Histologie der Tränen-

drüse und zur Lehre von den Sekretgranula. Tübingen.

66 S. mit 3 Taf.

Dissertationen.

F. Bethge, Über die Prophylaxe der Fufskrankheiten

in der Armee. Berlin. 29 S.

W. Glatzel, Über Bantische Krankheit. Erlangen.

45 S.

J. Hobohm, Beiträge zum Studium der Haut-

rellexe. Kiel. 47 S.

0. Sporberg, Staphylococcus als Erreger von
pleuritischen Ergüssen. Strafsburg. 45 S.

Zelt8chrirten.

Klinisches Jahrbuch. 14, 1. A. Gramer, Die

Heil- und Unterrichtsanstalten für psychische und
Nervenkranke in Göttingen. — F. Ahlfeld, Erlebnisse

und Erfahrungen mit eigener Küchenverwaltung in

Frauenkliniken und Hebammenlehranstalten. — Die-

minger, Beiträge zur Bekämpfung der Ankylostomiasis.
— Seiffert, Säuglingssterblichkeit, Volkskonstitution

und Nationalvermögen. — M. Moritz, Über die

Tagesbeleuchtung der Schulzimmer. — M. Kirchner,
Die Verbreitung der Lepra in Deutschland und den

deutschen Schutzgebieten.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Wilhelm Spemann, Kunstlexikon. Ein Hand-

buch für Künstler und Kunstfreunde. Berlin und

Stuttgart, W. Spemann, 1905. 1054 S. 8".

Der Verleger nennt dieses Lexikon »das

Resultat der gemeinschaftlichen Arbeit ausgezeich-

neter Fachmänner« und führt auf dem Titelblatt

nicht weniger als 30 Mitaibeiter auf. Das Lexikon

hat eine Reihe wertvoller gröfserer Beiträge auf-

zuweisen, aber es mangelt ihm leider im allge-

meinen die einem solchen Unternehmen durchaus

notwendige Zuverlässigkeit. Schon wenige Stich-

proben zeigen, wie vieles in dem Lexikon mate-

riell falsch ist. So wird z. B. das Grabmal der

hl. Cäcilie in Rom (Trastevere) dem Carlo

Maderna zugeschrieben; Benedetto da Majano

wird ohne Fragezeichen als Erbauer des Palazzo

Strozzi bezeichnet; die Direktoren der Fulda-

ischen Fayencefabrik werden Lönenfink genannt;

bei Erwähnung des Kunstschriftstellers W. Lübke

wild nur erwähnt, dafs er 1866 an das Poly-

technikum und an die Kunstschule in Stuttgart

kam; der Maler und Keramiker Max Länger ist

als Länger aufgeführt und eingeordnet; von

Carlo Maratta wird gesagt: »er vereinigte

Raffaels Fresken im Vatikan und in der Farne-

sina« ; Massys »geb. . in Antwerpen« ; »Dietter-

lein . . geb. in Strafsburg« usw. Sehr häufig

sind die Geburts- und Sterbedaten der Meister

nicht richtig, so z. B. »Canova . . geb. 4. Nov.«

u. a. Wichtiges ist manchmal vergessen, da-

gegen ist ein neunzeiliger Artikel: »Morganatisch

aufgenommen. Besonders die kunsttopographi-

schen Artikel bedürfen einer Ergänzung. Bei

»Genf« ist z. B. das Rathaus gar nicht erwähnt.

Eine gewisse Willkür herrscht in der Raum-

verteilung des Lexikons. Lionardo mufs sich

mit 29, Dürer mit 33 Zeilen begnügen, lebende

Berliner Kunsthistoriker sind in 27 und 37 Zeilen

behandelt! Wenn der Herausgeber sich in der

Vorrede der »klugen Ökonomie« nicht selbst

rühmen würde, möchte man sie ihm gerne an-

empfehlen. Der über das Lexikon zerstreute

»kleine Atlas« wird vielen willkommen sein. Selt-

sam berührt es aber, dafs auf Tafel 15 ein

bekanntes Mumienbildnis bei der »Plastik« ein-

gereiht ist. Die Abbildungen der Tafel 105

(Glas) sind sämtlich nach Gegenständen aus dem
Nordböhmischen Gewerbe-Museum in Reichenberg

gefertigt; die Erwähnung der Stadt Reichenberg

aber sucht man im Lexikon vergebens. Mit

diesen Bemerkungen soll auf die Notwendigkeit

einer gründlichen Umgestaltung des an sich sehr

dankenswerten Buches hingewiesen werden.

Gröfsere Einheitlichkeit in der Fassung der

Artikel und Beachtung ihrer relativen Wichtig-

keit in Hinsicht auf den zuzuweisenden Raum
wird den nächsten Auflagen des Werkes nur

zum Vorteil gereichen.

Freiburg j. d. Schw. F. Leitschuh.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. klass. Archäol. an der Univ. Frei-

burg i. B. Dr. Otto Puchstein ist zum Generalsekretär

des Archäolog. Instituts in Berlin ernannt worden.

Der Prof. am Gymn. zu Karlsruhe i. B. Dr. Hermann
Luckenbach ist zum ord. Mitglied des Deutschen

Archäolog. Instituts ernannt worden.

Dem Privatdoz. f. Architektur an der Techn. Hoch-

schule zu Aachen, Regierungsbaumeister Carl Sieben
und dem Privatdoz. f. mittelaltcrl. Profanbau an der

Techn. Hochschule zu Berlin, Stadtbauinspektor Otto

Stiehl ist der Titel Professor verliehen worden.

Der ord. Prof. f. Kunstgesch. an der Univ. Wien Dr.

Alois Riegl ist kürzlich, 47 J. alt, gestorben.

Neu erschienene Werke.

V. Cherbuliez, Die Kunst und die Natur. Übs.

von H. Weber. Ascona, C. v. Schmidtz. M. 2,35.

K. Rösener, Kunsterziehung im Geiste Ludwig

Richters. Gütersloh, C. Bertelsmann.

Chr. Klinkenberg et K.-F. Kinch, Exploration

archeologique de Rhodes. [S.-A. aus dem Bulletin de

l'Acad. Roy. des sciences et de lettres de Danemark.

1905, 2.]
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'g^^crCag von ^. (^. '^eu^xxcv in Seip^i^ xxxxb gßerCtn.

l{ünftlcrifd]cr tDanbfdimucf
•"•*"• „3Jon bcn ©ilberuntemc^mungen ber legten So^re, bie bcr neuen „öfifietifc^en ©eroegung" entfprungen ftnb,

begrüßen luir cinä mit ganj ungetrübter greube: ben „funftlerifc^en SBonbfc^inucf für ©djule unb ^qu8" .... ffiir

{»oben ()ier wirtlid) einmal ein aus Juarmer üiebe jur guten ^Sadjt mit redjtem 33cr|iönbni§ in e^rlidjem SBemü^en ge«

fdjaffeneä Unternehmen oor un5 — förbern mir eS, i^m unb un§ ju 3Ju^, nac^ Äröften!" --• (»unfiroart, i9oi, Sr.s.)

Bisher erfcbienen u. a. folgende grofse Blätter:

2)ie mit * »erfebenen 33ilber fmb 100x70, bie mit f 75x55, bie onberen 60x50 cm grog.

preis pro Blatt Mk. 4—6. •-

•3. Örrgmanit. Sffrofen.

*fi. fiifff. günengrab.

*ft. Öifff, 3m Stoljlrotrii bei frupp.

*f. flu fiois'ßenmonb, ilttird)! foub^
fdiioft (flkropolis).

tir.ßunhliarbt. /ifdirr om ölittrlmefrf.

*§). (ton?. Sdjmorjiunlbtonnf.

*{. Orttmann. lIulhou = fl]erh(löttrn bei

Sffttin.

t§. Stdirobt. flrobrn Jlt^ti bie faptUe.

t§. tftd)robt, Särmonn.
*fi. Cngrls. (ßubruu am Hlerre.

t3. |iktntrd)fr. polorn.

t®. /ikcntfdjrr. firöf)fn im 5d)nff.

t®. /iktittfdjrr. iudjs im gifb.

t©. JFihentrdjer. ^iit)|)örnd)cn.

*i. hitft, ^pringenbrr fötoe.

*9. ©forgt, Krntf.

*|D. (öforgi, pflügcnber Öttutr.

*ä. §Quriffn, Orr fibljUr.

*i. §fin. am ÖJchlfuJ)!.

fJF. §od), aiorgeu im §od)gtbirge.

'-* Rabtncn: 3u ben größeren Slättem .1^ 3,80 bi§ J( 17.—

fflJ. 5d)ad)t. Cinrome flJtibf.

I

*fori|a 5d)nriber, flJttUauf.

*R. 5d)romm'3ittau, Bdjroönf.

*fll.^triil)=CI)opfU.€if'b§eimotlQnbabf.

*fl3. Strid) ='tClioprU , §frbfl im €onb.

tp. Irübner. fllt = §fibflbfrg.

*/. Ö. floigt. fiirdjgang.

*§. 0. öolkmaun, Bit Sonn' rrinodjt.

*§. tJ. flolkmann, IDogfitbfs fiornfrlb.

fß. SItÜf. 3ungc fonncn.
T§. 6. IPiflönb. Bt'frnrnnaitjt (fflatter«

l)orn).

7^. ÜJürtfuberger, HIjnletn ber Reben
aufred)tfn.

*f. §od). fird)frboote.

*/. §od). (ßlttrdjer.

*/. |od). fiiffcrn.

*jr. fiaümorgrn. Sübamfriko^Bontpfer
im fjamburger f)offn.

*J.fiaÜmorgrn.€okomotiüfnroerkllöttf.

*fl5. fiampmann. Ulonboufgang.

f©. fiampmonn. ßerglonb im Sd)ncf.

t(ß. fiompmann. äbenbrol.
*«. fianolbt. ^id)h.

tC.fiuitljan, Stille |lnd)t. Ijfilige nod)t.

jt. Cciber. SonntogsdiUe.

*S. it\). /ingerljut im DJalbf.

*€. €itbtrmonn. flJrm ©ott roiü rcrfjte

©und ermfiffn.

ftf. $intr, abtnbfritbfn.

T(j). älott|)afi. florbftfibjjU.

t|. ©rlik. pbtmljl.

t£. ©rlik. gänffl unb ©retel.

C.'©t'to. Cljriflus unb llikobemus.

-öl. ßoman. fiömirdje Compogna.
*Hl. fiomon. pocftum.

Porträts: 50x60 cm c^3.—

Sauer, ^oetfje — 5d)iüer — futljtr.

I ampf. fittifer ptlljclm n.
Bauer. fiUincs SdjiUerbilb. ©röße

19X29 cm. ^reiS.« 1, in ?yurnier-

ro^men JC 2, in maffto. Stammen c^ 3.

Kleine Wandbilder
für das deutfcbe Raus

preis )^h. 2.50, gerahmt ^Ih. 5.— , ir Salonrabmcn ^Ih. 5.50.

€unfe. glltes Btöbtdjcn.

Sirff. £!jriflmorkt.

laufiren. fiuljf.

§ofr. 9ad)aucriH.

t). flolkmann. /rüljltng ouf
brr pribc.

o.Uolkniaun. abrnbraolben.
€ifbrr. gribrrot.

ßifre, Cinrnmer §of.

fa^, güljuer.

SxktnUö^tr, paimorgen.
§u ßois^^eqmonb. um |em°

pel t}on ürgina.

fein, Oas ^al.

©rtlieb. gerbdluft.

pefett, am Stabttor.

|trid)=Äl)apeU. ßlüljenbefio»

Hanicn.

0. Uolkmann, gerbd in ber

«ifrl.

Ceinwandmappe mit 10 Blättern für fik. 28.—
Kartonmappe mit 5 Blättern für . Mh. 12.—

Bunte Blätter
preis Jik.i.—, in fumier-Rabmen Mh- 1-*«!

in malTivem Rahmen Mk- *•—

^^tiittgröBc i.'Jxüo cm. :ölbcvöüe ücrfd)icbcn.

10 Blätter in Ceinwandmappe ^Ih. t2.—
5 Blätter in Kartonmappe . fV*. 5.—

Don §. iOidanö.5tctnfnnad)t (Slaltcr^otn

= Verkleinerte {Qiedergabe in Schwarz.

Öirre, Drrrdjurit.

fionipmonn. Sturm.

(ßliitk. porgenfonue i. god)=

gebirgr.

fampmann, faumblüte.

fiampmann. ßcrgborf.

Xie „Bunten Blätter" bieten

§ilbfnbranb, |ttUes «öß=

i^tn.

fiompmonn, fiirdje im flionb»

lidjt.

(filüdi. 3m fiofenljttg.

äftb. Irr fialtfnrdngrr.

Sdjroebffr, üer finoppr.

al5 tleinfie ftünfttcrfteiri^fi*

Den Uluftricrtcn Katalog Tcrfctidct der Verlag
auf Vcrlatigcn UTicntgeltUd> und poftfrci.

nungen ben Huniifreunben bilbet in tiefer SCulfüftrung nttftt orrDac

bene »fappenblätter unb «lätter für ben 6<Sniurf tleiner

aBanbfId(^en unb jum aufteilen. Sie eignen fii* be)onbe«

roegen iljre« biüigen ^reifes ju lönftlerif^en &t\tqtn\)nn»
gef (Renten, roie fe bisher faiim öorljanben fUib.
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C* !> Bcck*rcbc Verlagsbuchhandlung Oskar Bcch in München.

Neueste Erscheinungen Juni 1905.

Baltet eaffett,
^^ift«^ ¥^^^ «i« ""f«

"
Beitgenoffe. geS. 1 'M.

Oskar Jäger, .

Homer .md Horaz
=^—2— im Gymnasialunterricnt.

13'/., Bog. 8° in Leinw. geb. 5 Mk.

Dr Walther ludeich
Topographie toii

ur. wanner juaeicn,
^^^^^ ^.^ ^^ ^^

bildungen im Text und 3 Plänen größten Maßstabes.

26»/, Bog. gr. 8" geh. 16 Mk., in Halbfr. geb. 20 Mk.
[Handbuch der klassischen AUertumsivissenschaft, III. Band,

2. Abteilung, 2. Teil]

Dr. M. ^VOnmhtt^, et^lfd^e ^rälttbien.

21 S3o9. 8° ge^. 5 mt, geb. 6 m.

Dr. ^gen M^nematttty e^iKer.

aWit Porträt noc^ 2)annccfer8 ©üfte in ©rooüre. (Srfle

unb jweite Stuflage. 36 ^og. 8« fein geb. 6.50 2«r.

Dr. mUti mm. %nminnmomm^

3)ramett. (Goethe- und Schülerstudien. Eine Samm-
lung loissenschaftlicher Arbeiten über die klassische

Literatur der Deutschen. Band I.) 19*/. Sog. 8°

ge^. 6 mi, geb. 7 mi

Martin Schanz,
Geschichte der

römischen Litteratur.

III. Teil: Die Zeit von Hadrian (107) bis auf Con-

stantin (324). Zweite neubearbeitete Auflage.

Mit Register. 33 Bog. gr. 8" geb. 9 Mk., in Halb-
franz geb. 10.80 Mk.

[Handbuch der klassischen AUertumsivissenschaft , VIII. Band,
3. Abteilung.]

Sdftult^e^r ^uro^äifc^et @eft^i(^t^g

Mßltbßlt 5«euc5oIgc: 20.3;a^rgang/1904. (®er
»wviPimi^v.

g^j^^^^ gjgj^g -j^y^ jg^j^jj^j |)erou§.

gegeben üon (S u ft a ö 9i o I o f f.
26 Sog. gr. 8". ge^. 9 2«f.

Dr. Heinrich Weber, Nene Hamanniana.

Briefe und andere Dokumente, erstmals heraus-

gegeben, mit Faksimile-Beilage, geh. 10 Mk.

$(tttl bott SSittterfelb, ©cbtd^te,

VU «og. 8». ©leg. fort. 1.50 mt

u rg Persönliche Erinnerun-
tierman Zumpe,

gen. Mit Geleitwort von

Ernst V. Possart und einer Porträt -Gravüre.

12 Bog. gr. 8" eleg. kart. 5 Mk., fein geb. 6 Mk.

Dr. phil., cand. theol., 28 Jahre alt, der 14 Monate
lang an der Königl. Bibl. in Berlin als wiss. Hilfs-

arbeiter beschäftigt gewesen und z. Zt. Lehrer im Hause
eines Prinzen ist, sucht gestützt auf ausgez. Empfehlungen
geeign. Stellung an einer Bibl. oder Lesehalle. Off. unter

K 100 befördert die Exped. d. Bl. =
Schreibmaschinenarbeiten

Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
granitne u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Knhse, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

SKIZZEN LEBENDER SPRACHEN
HERAUSGEGEBEN VON W. VIETOR.
I. NORDENGLISCH: NORTHERN ENGLISH

BY R. J. LLOYD : PHONETICS. GRAMMAR. TEXTS.
[VI U. 127 S.] 8. 1899. geb. Mk. 3.—

IL PORTUGIESISCH: PORTUGAIS
VON A. R. G. VIANNA: PHONETIQUE ET PHONO-

LOGIE. MORPHOLOGIE. TEXTES.
[VI u. 148 S.] 8. 1903. geb. Mk. 4.—

III. HOLLÄNDISCH
VONR.DIJKSTRA: PHONETIK. GRAMMATIK. TEXTE.

[VI u. 105 S.] 8. 1903. geb. Mk. 3.60.

Die „Skizzen lebender Sprachen", denen Sweets klassisches

„Elementarbuch des gesprochenen Englisch", d. h. Londonisch, im

großen und ganzen als Muster dient, sollen knappe, übersichtliche

Darstellungen der Lautlehre und Grammatik, die 4urch möglichst

mannigfaltig gewählte Texte erläutert und belebt i^erden, bringen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

OSCAR THIERGEN:
METHODIK DES

NEUPHILOLOGISCHEN UNTERRICHTS.
MIT 5 ABBILDUNGEN IM TEXTE.

[VIII u. 183 S.] gr. 8. 1902. geheftet Mk. 3.60,1902. geheftet

Mk. 4.20.

gr. 8.

gebunden

„Das Buch behandelt zunächst die Vorbereitung des Lehrers

der fremden Sprachen auf seinen Beruf. Besonders berücksichtigt

ist dabei der Aufenthalt im Auslande. Man erkennt sofort, daß

alle Ausführungen zu diesem Punkte auf reichen Erfahrungen

und feinen Beobachtungen beruhen. Man merkt es dem Buche

sofort an, daß es eine Zusammenfassung alles dessen ist, was ein

tüchtiger Schulmann in langen Jahren treuer Lehrerarbeit an Er-

fahrungen gesammelt hat. — Angenehm berührt der vermittelnde

Standpunkt, den der Verfasser einnimmt. Über den Vorzügen

der Reformmethode vergißt er keineswegs die der grammatischen

und weist energisch darauf hin, daß nur in einer Verbindung der

ersteren und letzteren Methode zu einer vermittelnden das wahre

Heil des fremdsprachlichen Unterrichts liegt."

AUgem. Deutsche Lehrerzeitung. Nr. 4/5. 1903.

Bücberfreundett

empfehlen wir unser Über 300 000 Bände um-

fassendes Hntlquarlat. Guriosa, illustrierte

franzSsiscbe und deutsche merke des i<.3abr-

hnnderts, Hlte Drucke, Seltenfteiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

ßuchbandlung S. CALVABY & CO.,
Berlin NW. 7, Neue Wilhelmstr. 1.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Vorlag: B.G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

LEHRPßOBEN
ZUR LÄNDERKUNDE VON EUROPA.

EIN BEITEAG ZUM PROBLEM DER STOFFGESTALTUNG.

Von Hauptlehrer HERMANN ITSCHNER.
[IV u. 278 S.] gr. 8. 1904. geh. Mk. 3,60, geb. Mk. 4,20.

Der Verfasser sieht seine Aufgabe darin, Ländercharaktere zu entwickeln. Die Nötigung
hierzu kommt dem Schüler aus den gestellten Problemen, die, dem Leben entnommen, die Aufrollung
des Lebens zur Folge haben. So wirkt das Problem als gestaltender Gedanke im ganzen V^erlauf der

Lehrprobe. Äußerste Beschränkung der Namen und durchgängige Hervorkehrung der nationalen Inter-

essen sind Begleiterscheinungen. Eine kurze Begründung geht voraus; sie zeigt auch, daß die gebotenen
Lehrproben eigentlich den Zweck haben, ein neues didaktisches Prinzip mit allem Nachdruck zu
illustrieren: das Prinzip der künstlerischen Stoffgestaltung.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

W. STAVENHAGEN,
DIE GESCHICHTLICHE ENTWICKELÜNG

DES PREUSSISCHEN MILITÄR-KARTENWESENS.
(Sonderabdruck aus Hettners Geographischer Zeitschrift, VI. Jahrgang.)

[44 S.] gr. 8. 1900. geh. n. Mk. L—

.

Diese Abhandlung bezweckt, sowohl Militär-Personen aller Waffen und Grade wie der grofsen

Zahl von Angehörigen anderer Stände, welche im praktischen Leben die Generalstabskarten benutzen

oder auch rein wissenschaftlichen Anteil an der Kartographie nehmen, zunächst einen kurzen, aber

anschaulichen Überblick der Geschichte dieses wichtigen Zweiges der Militärwissenschaften zu geben,

wobei zugleich der hervorragenden Förderung gedacht wird, welche das Kartenwesen den Herrschern

Brandenburg- Preufsens und dem preufsischen Generalstabe verdankt. Ferner soll die Broschüre aber

auch das allgemeine Interesse und Verständnis für den Wert und Gebrauch der Generalstabskarten an-

regen und fördern, da diese die Grundlage der Heimatkunde bilden. Die Arbeit, welche ein ernstes

Studium, sowie Lust und Liebe zur Sache erkennen läfst, kann jedem sich für Kartographie Inter-

essierenden empfohlen werden. Reichsanzeiger, 1901 Nr. 20.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ALLGEMEINE KARTENKÜNDE.
EIN ABRISS IHRER GESCHICHTE UND IHRER METHODEN.

Von Dr. H. ZONDERVAN
IN WARFUM.

Mit 32 Figuren im Text und auf 5 Tafeln. [X u. 210 S.] 8. 1900. geh. Mk. 4.60.

In Leinwand geb. Mk. 5.20.

Das Werk bietet zum ersten Male eine vollständige kurzgefaßte Übersicht über das gesamte

Gebiet der Kartenkunde, indem es unter spezieller Berücksichtigung der deutschen offiziellen Karten-

werke die Geschichte der Kartenkunde, die Topographie, die Kartenprojektionslehre, die Situations- und

Terrainzeichnung, die Kartenreproduktion, die Kartometrie und Kartenkritik und die Schulkarten behandelt.

So ermöglicht es jedem, sich rasch ein tieferes Verständnis für die Karte, ihre Entstehung,

ihren Wert und ihre Benutzung zu verschaffen. Es wird daher für den Offizier wie für den Lehrer

der Geographie sowie für jeden, der die 'Karte oft verwendet, ein unentbehrliches Hilfsmittel sein.
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Gasquet, A life of pope st. Gregory the
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Besprechungen, in groseem Druck, sind kritieche Referat«; die nicht ontei-
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Teutsch, Prähistor. Funde aus d. Burzen-
lande. (1766.)

Weise, Charakteristik d. latein. Sprache
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Weisengrün, Derneue Kurs in d. Philog.
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Wi e g n e r, Kriegskonterbande. (1776.)

Young's Travels in France. (1765.)

Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

W. Switalski [ord. Prof. f. Philos. u. Pädag. am
Lyceum Hosianum zu Braunsberg], Die erkennt-
nistheoretische Bedeutung des Zitats.
Ein Beitrag zur Theorie des Autoritätsbeweises. [S.-A.

aus dem Verzeichnis der Vorlesungen am König!.

Lyceum Hosianum zu Braunsberg im Sommersemester

1905.] Braunsberg, Druck von Heyne (G. Rieben-

sahm), 1905. 20 S. 4".

Die Arbeit beschränkt sich auf das Gebiet

der Urteilsbildung, führt das Zitieren auf das Ur-

phänomen der vereinfachenden Arbeitstendenz

zurück und macht die Geltung des Zitats von
der Weise seiner Entstehung abhängig. Die Art

der »Erkenntnis des Erkannten« wird nur auf

die allgemeinsten Gesichtspunkte hin geprüft;

auf die Entwicklung der literarischen Berufungs-

formen, auf die magische Wirkung bestimmter

Namen und die zaubermäfsige Anwendung ge-

wisser oft nur anklingender Sentenzen fällt kein

Blick.

Berlin. Richard M. Meyer.

Festschrift zur Begrüfsung der sechsten Versammlung
Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15.

Juni 1905 unter Mitwirkung von Oswald Collmann
1. Bibliothekar an der Raczyriskischen Bibl., Prof.],

A'ilhelm Fabricius [Bibliothekar an der Kaiser Wil-
helm-Bibl., Dr.], Joseph Jolowicz [Buchhändler und
Antiquar], Fr. Guntram Schultheifs [Bibliothekar
an der Kaiser Wilhelm-Bibl., Dr.], Adolf Warschauer
[Archivar am Staatsarchiv, Archivrat Prof. Dr.], Bern-
hard Wenzel [Bibliothekar an der Kaiser Wilhelm-
Bibl., Dr.] herausgegeben von Rudolf Focke [Direk-
tor der Kaiser Wilhelm - Bibliothek, Prof. Dr.]. Posen,
in Komm, bei Joseph Jolowicz, 1905. 99 S. 8».

M. 2.

Die Festschrift beginnt mit einer allgemeinen Theorie
jer Klassifikation und einem kurzen Entwurf einer In-

struktion Tiir den Realkatalog aus der Feder ies Direk-

tors der Kaiser Wilhelm - Bibliothek. Der erste Teil der

Abhandlung ist zuerst in englischer Sprache in den

Papers and Proceedings of the 26^^ General Meeting of

the .'American Library .A^ssociation gedruckt worden, das

vom 17.— 22. Okt. 1904 in St. Louis stattfand. Der

zweite schliefst sich eng an Fockes »Grundlegung zu
einer Theorie des systematischen Katalogst im 13. Heft

von Dziatzkos Sammlung bibliothekswissenschafthcher

Arbeiten. Ein praktisches Beispiel zu F.s Abhandlung
gibt Wenzel in seinem Aufsatz: Die .Abteilung Bücher-

kunde im Realkatalog der Kaiser Wilhelm -Bibliothek.

Schultheifs schildert die Fortbildung, die das Schema des

Realkatalogs der Universitätsbibliothek zu Halle an der

Kaiser Wilhelm-Bibliothek gefunden hat. Der 1. BibUothe-

kar der Raczynskischen Bibliothek gibt dann einige Mit-

teilungen über diese; der Buchhändler Jolowicz legt die

Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der polni-

schen Bibliographie dar. Einige seltene Gelegenheits-

drucke aus der Provinz Posen und zwar Einladungen

grofspolnischer Grofsgrundbesitzer an deutsche Kolo-

nisten aus dem 17. und 18. Jahrh. teilt Archivrat War-
schauer mit. Zum Schlufs erzählt Fabricius einzelne

Züge aus dem Leben des Preufsenlied-Dichters Bernhard

Thiersch nach Aufzeichnungen Corvins und teilt eine

gereimte Bittschrift des General-Accise-Sekretärs Hancke
an .August den Starken mit.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften mad Tereine.

Silzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschafltn.

22. Juni. Sitzg. d. philos.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Diel s.

1. Hr. .Meyer las über die Mosesagen und die Lewiten.

Der Sinai ist ein Vulkan in .Midian, Jahwe ein Feuer-

gott; der feurige Dornbusch dagegen liegt bei Qade.i.

.Mose gehört nach Qades und ist der Ahnherr der Priester-

schaft des hier ansässigen Stammes Lewi. Diese Priester

üben, anders als die israelitischen Priester, die Gerichts-

barkeit und sind im Besitz alter Rechtssatzungen ,^ die

die Grundlage der späteren Gesetzbücher bilden. Zum
Schlafs werden die ägyptischen Bestandteile in den israe-

litischen Traditionen besprochen.

2. Vorgelegt wurde: Deutsche Texte des Mittelalters

herausgegeben von der Königlich Preufsischen Akade-

mie der Wissenschaften. Bd. II. Rudolfs von Ems Wille-

halm von Orlens herausgegeben von V. Junk. Berlin

1905.
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22. Juni. Sitz, d.phys.-math. Kl. Vors.Sekr. : Hr. Auwers.
1. Hr. Br an CO las über seine gemeinsam mit Hrn.

Prof. Dr. E. Fraas in Stuttgart gemachten Untersuchungen
über das kryptovulkanische Becken von Steinheim auf
der schwäbischen Alb. (Abb.) Die den Klosterberg im
Zentrum des Beckens bildenden Schichten des Braun-
und des Untern Weifs-Jura sind senkrecht um etwa
150™ aufgeprefst, was auf die Einwirkung eines in der
Tiefe befindlichen Lakkolithen zurückgeführt wird. Die
vulkanischen Erscheinungen des Rieses von Nördlingen,
des Vor- Rieses und dieses Steinheimer Beckens werden
in Zusammenhang gebracht und als verschieden geartete
Wirkungen eines ausgedehnten Tiefengesteins betrachtet.

2. Hr. Klein legte eine Mitteilung des Hrn. Prof.
R. Brauns in Kiel vor über eine mit akademischen
Mitteln ausgeführte Untersuchung der zur Diabasgruppe
gehörenden Gesteine des rheinischen Schiefergebirges.
Je nach dem Mineralbestand und dem geologischen Auf-
treten lassen sich folgende drei Arten von Diabas unter-
scheiden. Stromdiabas. Hierzu gehört der oberdevoni-
sche Deckdiabas, ein gleichartiger aus dem Mitteldevon
und der Diabasporphyrit; er ist von Bombenhaufwerken
und von Schalstein mit Roteisenstein begleitet und den
Basaltlaven, z. B. vom Ätna, vergleichbar. Intrusiver
Diabas. Führt Hornblende oder Biotit im Mitteldevon,
ist frei davon im Oberdevon. Struktur divergent strahlig.

Gangdiabas. Steht chemisch dem Stromdiabas nahe,
gleicht in der Struktur mehr dem intrusiven Diabas. An
diese echten Diabase schliefst sich der olivinreiche Pikrit

an, der im Mitteldevon Hornblende führt, im Oberdevon
hornblendefrei ist.

SitzuHgsberichie der Kgl. Bayr. Akademie der
Wissenschaften.

Junisitzungen.

In der philos.-philol. Kl. legte Hr. Furtwängler
eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung des
Hrn. Dr. A. Mayr in München vor: Aus den phöni-
kischen Nekropolen von Malta. Es werden die vor-

handenen Fundberichte über die phönikischen Gräber
auf Malta gesammelt und die Fundgegenstände behan-
delt; insbesondere die eigentümlichen Grabbüsten, die

auf den Gräbern standen, und die Grabstelen, ferner

die zum Teil anthropoiden Tonsarkophage, die Ton-
masken, die verschiedenen Arten von Tongefäfsen, die

einheimischen wie die eingeführten, unter denen die

korinthischen und attischen am häufigsten sind, endlich
die kleinen meist ägyptischen Amulette und Schmuck-
gegenstände. Die Bestattungsgebräuche scheinen denen
im punischen Nordafrika sehr verwandt gewesen zu
sein. — Hr. Muncker hielt einen für die Sitzungsbe-
richte bestimmten Vortrag: Zu Schillers Dichtungen:
A) Die ursprüngliche Gestalt der »Künstler«. Das in

seinem Gedankengehalt sehr bedeutende, aber nicht

durchaus zur vollen philosophischen und künstlerischen
Klarheit durchgebildete, auch unter manchen Wider-
sprüchen leidende Gedicht entstand langsam im Winter
1788/89. Die Urform, in der die hernach noch zweimal
überarbeiteten :» Künstler« bald nach Neujahr 1789 vor-

lagen, läfst sich aus Andeutungen im Briefwechsel
zwischen Schiller und Körner in der Hauptsache er-

schliefsen; hier und da können wir selbst Blicke in

frühere Phasen der Entstehung hinauf tun. Das Bild,

das wir dabei gewinnen, weicht freilich von der will-

kürlichen Konstruktion Kuno Fischers (»Schiller als

Philosoph«, 2. Aufl., 1891, S. 140ff.) beträchtlich ab.

B) Die Behandlung des Wunders in der »Jungfrau von
Orleans«. Der mehrfach geäufserte Tadel, dafs Schiller

sein Drama mit Wundern ausgeschmückt habe, ist in

dieser Form unberechtigt; denn Schiller fand die Wun-
der bereits in seiner Überlieferung. Er behielt sie nur
bei, veränderte und vermehrte sie auch gelegentlich,

stets so, dafs sie seinem dramatischen Zwecke dienten.

Ohne als Mensch an sie zu glauben, verwertete er sie

als Dichter zur unmittelbar sinnlichen Veranschaulichung
innerer Regungen, Empfindungen und Gedanken, zur
äufseren Objektivierung seelischer Vorgänge. Die frühere
ästhetische Theorie konnte ihm für diese Verwendung des
Wunders nicht viel bieten. Dafür stimmt sie jedoch
genau zu der Erklärung, die vierzig Jahre später Richard
Wagner in »Oper und Drama« von dem dichterischen
Wunder (im Gegensatz zum religiösen) gab.

In der math.-phys. Kl. sprach Hr. A. Föppl über
die Torsion von runden Stäben mit veränderlichem
Durchmesser. Zunächst wird ein Verfahren abgeleitet,
nach dem man in einer Reihe von Fällen zu einer
strengen Lösung des Torsionsproblems für Stäbe von
der Gestalt eines Rotationskörpers gelangen kann. Die-
ses Verfahren versagt aber gerade in einem Falle, der
für die praktische Anwendung von besonderer Wichtig-
keit ist. Daher wird noch ein Näherungsverfahren an-
gegeben, dafs auch in diesem Falle wenigstens eine
Abschätzung der gröfsten Torsionsbeanspruchung an
der meist gefährdeten Stelle gestattet. Das Näherungs-
verfahren beruht auf einer Abbildung des Spannungs-
verlaufs im Meridianschnitte des Stabes durch eine ebene
Flüssigkeitsströmung. — Hr. P. v. Groth legte eine für
die Denkschriften bestimmte Abhandlung des korresp.
Mitgl. Prof. E. v. Fedorow in Moskau: Über Syn-
gonielehre vor. Ein kristallographischer Komplex ist

ein Ebenen- oder Strahlenbüschel, für welchen das so-

genannte Rationalitälsgesetz gilt. Während die Kristall-

formen nach ihrer Symmetrie in 32 Klassen zerfallen,

können die kristallographischen Komplexe mehrerer
Symmetriearten übereinstimmen, und diese Gleichheit
wird als »Syngonie« bezeichnet. Der Verf. entwickelt
nun nach den Methoden der neueren Geometrie in zu-

sammenhängender Darstellung die Gesetzmäfsigkeiten
der »rationalen Strahlenbüschel«, zunächst diejenigen in

der Ebene, dann diejenigen im Räume, aus welchen
sich eine mathematisch streng definierbare Einteilung
der kristallographischen Komplexe nach Syngonien er-

gibt, ebenso wie es diejenige der Kristallformen nach
Symmetriearten ist.

Personalchronik.

Der Assistent an der Univ. -Bibliothek zu Würzhurg
Dr. Otto Handwerker ist zum Sekretär ernannt
worden.

Xen erschienene Werke.

Fr. Ratzel, Glücksinseln und Träume. Leipzig,

Grunow. M. 7,50.

Zeitschriften.

Pretifsische Jahrbücher. 1905, 1. E. Daniels,
Roon und Moltke vor Paris, L — K. Seil, Übertritte

von der evangelischen zur katholischen Kirche in der

ersten Hälfte des 19. Jahrh.s. — H. Reufs, Können die

staatlichen Freiheitsstrafen erziehen? — A. Döring, Die

Stätten der Philosophie in Grofsgriechenland und Sizi-

lien. — A. Haas, Die Kartell-Enquete und die deutschen

Kartelle. — K. C. Schneider, Die Mneme. — G.

Böcker, Wahre und falsche Reform des bürgerlichen

Strafprozesses. II.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

135. K. Goebel, Zur Erinnerung an K. F. Ph. v.

Martius. — E. v. Schkopp, Die Schutzverträge in Süd-

westafrika. — 136. Fr. Bern t, Adolf Stern. — E. P.

Evans, Autobiographie des amerikanischen Gelehrten

und Diplomaten Andrew Dickson White. — 137. X.

Erinnerungen an Paul v. Schanz. — W. Weyh, Legende

und Wunderglaube. — 138. Th. Schiemann, Drei

russische Historiker. — W. Schräm, Die Markgraf-

schaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung. —
139. K. Borinski, »Innere Form«. — L. v. Buerkel,
Zur Geschichte der Räderuhr. — 140. O. B. , Erzieher

zu deutscher Bildung. — L. Wisser, Dürfen Geistes-

kranke heiraten? — E. P. Evans, Das Schachspiel in

Island.
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Ballische Monalsschrift. Februar. W. v. Meng-
den, Der Salon des Rigaschen Kunstvereins. — E.

Fehre, Am Kamin; Inmitten. — H. v. Engelhardt-
Pabst, Ein Sangesleben. — F. Rechtlich, In welcher

Weise könnten die riesengrofsen Gemeinden Livlands
geteilt werden? — Th. Pezold, Im Rigacr Gymnasium
und auf der Dorpater Universität 1859/62. — Eine
Unterredung mit K. F. Pobjedonoszew im Jahre 1885.
— K. Stavenhagen, Die Grundlagen der Hebbelschen
Tragödie. — Cl. von Henke, Idealismus und Realis-

mus in den geistigen Strömungen der Gegenwart. —
K. Girgensohn: H. Prutz, Bismarcks Bildung.

The Conlemporary Review. June. L. Courtney,
The regeneration of parliaments. — Th. Lough, Ten
ycars Tory rule in Ireland. — G. Macdonald, Vivi-

section and progress. — Mrs. Alfred Earle, Dominae
scholae. — E. Givskov, Germany and her subjected

races: a struggle for the soil. — S. McComb, What
is Christianity? — H. Belloc, The argument for Pro-

tection. — R. W. Bond, Ruskin's views of literature.

— Colonial, Titled Colonial v. titled Americans.

Revue de Belgique. Juin. Edouard Champion
et Louis Thomas, Une correspondance intime de La-
menais. — Ch. Didier, La fete des arbres. — S.-J.

Visser, L'influence sociale du culte (suite). — E. Ge-
rard, Un fils de Bussy-Rabutin (suite). — G. Rency,
Lycees et athenees. — J. Lhoneux, Henri Borel (suite).

— H. Borel, Histoire d'un petit garijon.

La Civillä caltolica. Quad. 1320. Le idee medie
nel movimento sociale. — I nostri Quattr Evangelii: II

Vangelo quadriforme verso il 150. — II recesso di Ratis-

bona giudicato dalla S. Sede, dagli storici tedeschi, da
Adolfo Thiers. — Giglio d'oro. V. VI.

The Library Journal. May. R. C. Moon, Books
and libraries for the blind. — Alice S. Tyler, The
league of library commissions. — J. C. Rowell and
J. C. M. Hanson, Questions in cataloging rules. —
Mary F. Isom, Library conditions in Oregon. — Mr.
Carnegie's Hbrary gifts. — R. Mead, Reference work in

Colleges.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

William Rainey Harper [Prof. f. semit. PhiloL

an der Univ. 'Chicago], The structure of
the text of the book of Arnos. [The De-
cennial Publications of the Univ. of Chicago.
V.] Chicago, The University of Chicago Press,

1904. S. 130— 164. 4». $ I.

Diese vortrefflich ausgestattete Textausgabe
des Arnos beabsichtigt dreierlei zur Auschauung
zu bringen: die strophische Gliederung, die

spätem Textwucherungen, textkritische Ände-
rungen im einzelnen. Da jedoch die Begrün-
dung in allen drei Beziehungen nicht in dieser

Veröffentlichung, sondern in desselben Verfassers
International Critical Commentary zu Arnos und
Hosea geboten wird, so läfst sich hier ein Urteil

über Wert und Haltbarkeit der vorgetragenen
Ansichten nicht fällen. Immerhin scheint uns
der Verf., der die Aufgabe der Textkritik im
engeren Sinne meist mafsvoll löst, in der Aus-
scheidung wirklicher oder vermeintlicher späterer
Zusätze sehr weit zu gehen, wenn er z. B. aufser
den sog. kosmologischen Stellen und dem Schlufs
des Buchs auch 1, 2, die Orakel gegen Tyrus

und Edom (neben dem gegen Juda), Stücke von

4, 7; 6, 3. 9; 7, 8; 8, 6 für unecht erklärt

und, um die für richtig gehaltene Metrik herzu-

stellen, die Bestandteile des Buchs ziemlich bunt

durcheinanderwürfelt. Aber einen anschaulichen

Überblick über die wichtigsten Probleme des-

selben gewährt diese Schrift, die dem hebräischen

Text eine sehr wörtliche englische Übersetzung

gegenüberstellt.

Greifswald. S. Oettli.

E. Jacquier [Professear d'ecriture sainte aax facultes

catholiques de Lyon], Histoire des livres du
Nouveau Testament. Tome II. Paris, Victor

Lecoffre, 1905. III u. 511 S. 8".

Von diesem zweiten Teil des wohl auf 3 Bände

angelegten Einleitungswerkes gilt alles, was seiner

Zeit vom ersten gesagt werden konnte (Jahrg.

1903, Sp. 642 f.), nur dafs diesmal nicht die

paulinischen Briefe, sondern die synoptischen

Evangelien zur Behandlung kommen. Auf eine

vergleichende Analyse derselben nach ihrem drei-

fach, dann auch nur zweifach, endlich nur von

je einem vertretenen Inhalt (S. 35— 282) folgt

eine ausführliche, aber etwas kraus geratene Über-

sicht der Geschichte des synoptischen Problems

und der diesem geltenden Losungsversuche, be-

sonders seit Baur. Der Verf. verwirft sie alle

zugunsten einer, teilweise an Schleiermachers

Versuch (S. 292) erinnernden, Hypothese, wo-

nach die mündliche Überlieferung (»une catechese

orale arameenne«) von unsern Evangelisten teils

unmittelbar, meistenteils aber durch Vermittelung

verschiedener kleiner Traktate benutzt wurde (S.

426 f.), die ihrerseits keinerlei gemeinsame Direk-

tion erkennen liefsen und erst in der dreifachen

Redaktion der Synoptiker Ordnung und Zusam-

menhang gewannen (S. 355). Den Schlufs bilden

drei den einzelnen Evangelien gewidmete Artikel,

die alle zwischen 60 und 70 schon fertig gewor-

den sein sollen. Die Unmöglichkeit einer so

frühen Datierung kann ein mit selbständigem Ur-

teil begabter Leser aus den mitgeteilten Akten

der Kontroverse selbst entnehmen, wie denn

überhaupt das Verdienstlichste an dieser Ver-

öffentlichung darin besteht, dafs sie den Klerus,

dem sie gewidmet ist, mit den Engpässen, durch

die eine grundsatzmäfsig traditionell und konser-

vativ gerichtete Kritik sich fortwährend hindurch-

zuwinden hat, wenigstens bekannt macht.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

Hippolyte Delehaye [S. J., Bollandiste], Les le-

gendes hagiographiques. Brüssel, Societe

des BoUandistes, 1905. XI u. 264 S. 8°.

Die Schrift will nicht ein vollständiger hagio-

graphischer Traktat sein, sondern summarisch

darlegen, in welchem Geiste man die hagio-

graphischen Texte lesen mufs, die Methode zei-

gen, die zu befolgen ist, um das historische Gut
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in ihnen zu erkennen und von den Erfindungen

ihrer Autoren zu unterscheiden, Behutsamkeit vor

der Macht der Formeln und der vorgefafsten

Systeme wecken und empfehlen (S. Xf).

Demgemäfs wird, nachdem im 1. Kapitel die

einschlägigen Begriffe festgestellt worden, in

in den sechs folgenden die Arbeit der Legende
und die Arbeit der Hagiographen geschildert,

die Klassifikation der hagiographischen Texte
unternommen, an der Hand der Prokop von
Cäsarea betreffenden Dokumente gezeigt, welche

Wandlung ein Heiliger im Laufe der Jahrhunderte

erfahren konnte, von den Erinnerungen und

Überbleibseln aus dem Heidentum und endHch

von den hauptsächlichsten Fehlgriffen gehandelt,

die im Gebiet der Hagiographie vorzukommen
pflegen. Die Arbeit zeugt von einer Beherr-

schung des Stoffes und der Literatur sowie von

einem allseitigen unbefangenen Urteil, wie beides

zumal nur von einem Mitglied der gelehrten Ge-

sellschaft zu erwarten ist, die sich vollständig

dem Studium der Hagiographie widmet und, wenn
auch dem Jesuitenorden angehörig, die geistige

Freiheit sich wahrt, ohne die es keine Wissen-

schaft gibt. Es wird wenige geben, die die

Schrift ohne einen Gewinn aus der Hand legen.

Besonders zu empfehlen ist sie allen, die sich

auf dem Gebiet der Hagiographie versuchen.

Tübingen. F. X. Funk.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Die theol. Fakult. der Univ. Greifswald hat den Leiter

der Missionsgesellschaft Berlin I, fr. Superintendenten

der Diözese Beigard i. P. Martin Gensichen zum Ehren-

doktor ernannt.

Dem Privatdoz. f. Kirchengesch. an der Univ. Berlin

und wissenschaftl. Beamten der Preufs. Akad. d. Wiss.,

Lic. Dr. Karl Schmidt ist der Titel Professor verliehen

worden.
Schalprogramme.

O. Richter, Kants Auffassung des Verhältnisses von

Glauben und Wissen und ihre Nachwirkung besonders

in der neueren Theologie. Lauban, Gymn. 53 S.

Nea erschienene Werke.

Die Schollen des Theodor Bar Koni zur Patri-

archengeschichte (Genesis XII— L) hgb. und mit einer

Einleitung und Anmerkungen versehen vonj Martin

Lewin. Berlin,'Mayer^&^^Müller. M. 2,40.

Fr. Wilke, Jesaja und Assur. Eine exegetisch-

historische Untersuchung zur Politik des Propheten

Jesaja. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher). M. 3.

A. Gerson, Der Chacham Koheleth als Philosoph

und Politiker. Frankfurt a. M. , J. Kauffmann. M. 4.

H. Lisco, Der Christus der Heiden. Bemerkungen

zu den Evangelien. Halle a. S., in Komm, bei Rudolf

Heller.

E. Foerster, Weshalb wir in der Kirche bleiben!

[Hefte zur^Christhchen] Welt. 54.] |t Tübingen, Mohr.

M. 0,40.

H. Stephan, Herder in Bückeburg und seine Be-

deutung für die Kirchengeschichte. ;_ Tübingen, Mohr.

M. 4,50.

Festgabe zum Bonifatius- Jubiläum 1905. I. Gr.

Richter, Beiträge zur Geschichte der Grabeskirche des

hl. Bonifatius in Fulda. — IL C. Scherer, Die Codices

Bonifatiani in der Landesbibliothek zu Fulda. Fulda,

Fuldaer Actien Druckerei. M. 3.

J. Stier, Gedanken über christliche Religion. Eine

Abweisung D. Fr. Naumanns. Leipzig, Dieterich (Theo-

dor Weicher). M. 1,60.

A. H. Braasch, Was hat das nicht -ultramontane

deutsche Volk von der Annahme des Toleranzantrages

zu erwarten? Leipzig, B. G. Teubner. M. 0,30.

Zeltschriften.

Zeilschrift für die neutestantenlliche Wissenschaft

und die Kunde des Urchristentums. 6, 2. R. Ka-
bisch, Die Entstehungszeit der Apokalypse Mose, —
H. Grefsmann, Studien zum syrischen Tetraevange-

lium. — B. W. Bacon, The Markan theory of demonic

recognition of the Christ. — S. A. Fries, Was bedeutet

der Fürst der Welt in Joh. 12, 31; 14, 30; 16, 11? —
W. Bousset, Beiträge zur Achikarlegende. I. — H.

Vollmer, »Der König mit der Dornenkrone«. — Eb.

Nestle, Über Zacharias in Matth. 23. — W. Bacher,
Cena pura; Ein Name des Sonntags im Talmud. — R.

Reitzenstein, Ein Zitat aus den S-ö^a 'lYjaoö. — G.

Klein, Mt. 6, 2.

Protestantische Monatshefte. 9, 6. G. Graue, Die

protestantische Lehrfreiheit. — A. Thürlings, Der

Katholizismus in der römisch-katholischen Kirche. —
R. Planck, Zu Karl Chr. Plancks Gedächtnis. I.

Theologische Quarlalschrift. 87, 3. P. Vetter,

Das Buch Tobias und die Achikar-Sage. — E. Stolz,

Didymus, Ambrosius, Hieronymus. — Sägmüller, Die

formelle Seite der Neukodifikation des kanonischen

Rechts. — G. Rauschen, Die Lehre des hl. Hilarius

von Poitiers über die Leidensfähigkeit Christi.

Philosophie.

Referate.

Bruno Stern, Positivistische Begründung
des philosophischen Strafrechts (nach

Wilhelm Stern) veröffentlicht in Hans Gross' »Archiv

für Kriminalanthropologie und Kriminalistik«. Berlin,

Hermann Walther, 1905. 99 S. 8». M. 2.

Der Verf überträgt die genetische Methode

der naturwissenschaftlichen Forschung auf das

strafrechtliche Gebiet und bemüht sich auf Grund

der interessanten Arbeit seines Vaters über »die

allgemeinen Prinzipien der Ethik auf naturwissen-

schaftlicher Basis« die allgemeinen Grundlagen

des Strafrechts, das Wesen des Verbrechens und

der Strafe, die Freiheit des Willens und die

Kultur und Sittlichkeit vom empirisch-psychologi-

schen Standpunkte aus zu beleuchten. Er führt

seine Anschauungen in konsequenter Weise

durch, indem er für jede Rechtsordnung eine

gründliche Kenntnis und Berücksichtigung der

psychologischen Probleme fordert. Deshalb zieht

er aufser allgemeinen Betrachtungen über die

Grenzen des Naturerkennens vor allem auch die

vielumstrittene Frage nach dem Wesen des Be-

wufstseins ins Bereich seiner Erörterungen —
eine Frage, die mir für den Strafrichter weniger

wichtig zu sein scheint als die Berücksichtigung

und die richtige Beurteilung seiner unter ver-

schiedenen Einflüssen verschiedenen Helligkeits-

grade, die ja vom Dämmerzustand durchs
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Wachen bindurcb bis zur gespannten Aufmerk-

samkeit variieren.

Beim näheren Eingehen auf das eigentliche

Thema hebt dann der Verf. den aus einer ur-

sprünglichen physio- psychischen Notwendigkeit

hervorgegangenen allmählichen Werdegang ethi-

scher Ideen hervor. Wenn er auch das Problem

der evolutionistischen Ethik auf anderm Wege zu

lösen sucht als Fritz Schnitze (Psychologie der

Naturvölker, Leipzig, Veit & Comp.) oder als A.

Sutherland (The origin and growth of the moral

instinct) oder auch ich (Aufbau der menschlichen

Seele, Leipzig, Engelmann), so ist es doch er-

freulich, dafs der Verf. überhaupt zwingende

physio -psychologische Vorgänge zur Grundlage
seiner Studien über das Strafrecht gemacht hat.

Ebenso wird man dem Verf. beistimmen, wenn
er betreffs des Lombrososchen tipo criminale die

Konstruktion einer essentiellen Verschiedenheit

zwischen Verbrecher und Normalmensch als zu

weit gehend verwirft. Denn angeboren kann
blofs eine bestimmte krankhafte Hirnform und
somit eine ebenso bestimmte Funktionsmöglich-
keit, also eine Disposition, sein; der zweite

Faktor aber, der die Art der Individualität mit

bestimmt, das Milieu, kann in einem solchen F'alle

immer noch bei richtiger Schulung in mächtiger

Weise günstig und ausgleichend einwirken. Einen
geborenen Verbrecher kann es deshalb nicht

geben. In ähnlichem Sinne bespricht er die

Freiheit des Willens.

In dem Kapitel über das W^esen der Strafe

kommt der Verf. nach der Besprechung der

verschiedenen bisher aufgestellten Theorien zu

einer Strafrechtstheorie, die er eine zusammen-
gesetzte nennt, indem sie von den relativen

Theorien den Begriff der Abwehr, von den
absoluten den der Vergeltung nimmt. Dem
möchte ich entgegenhalten, dafs das Strafgesetz

vom positivistischen Standpunkte nur dann das
Richtige trefifen kann, wenn es einerseits die

Bedürfnisse der .Allgemeinheit, andrerseits die

unabweisbaren physio -psychischen Verhältnisse

des einzelnen berücksichtigt. Die ersteren ver-

langen den Schutz der Allgemeinheit, die letzteren

aber neben der verschärften Freiheitsstrafe nicht

sowohl die Vergeltung als vielmehr den Versuch
einer Besserung des Schuldigen, da dies, wenn
dieser in die Gesellschaft zurückkehren soll, im
wohlvestandenen Interesse der letzteren liegt.

Die Vergeltung aber würde den Charakter einer

gesellschaftlichen Rache an sich tragen, die die

Gesellschaft nicht nötig hat, und die den zu Be-
strafenden nicht bessert.

Wenn ich auch in meinen Auseinander-
setzungen dem Verf. des trefflichen Buches in

emigen Punkten widersprochen habe, so ist es
doch in so anregender und der positivistischen

Forschung so gerecht werdender Weise ge-

schrieben, dafs ich ihm viele Leser wünschen
möchte.

Strafsburg i. E. H. Kroell.

Paul Weisengrün [Dr. phil.], Der neue Kurs in der
Philosophie. Eine Revision des Kritizismus. Wien,
Wiener Verlag, 1905. V u. 94 S. 8*. M. 1,50.

Nach der Ansicht des Verf.s steht eine neue Wieder-

geburt der Philosophie bevor. Die Aufgabe einer solchen

sei, mit Beiseitelassung jeder Art von .Metaphysik auf

psychologischem Wege über die Erkenntnistheorie hin-

auszukommen.

Notizen und Mitteilungen.

Ge8ellgchaft«n and Tereine.

Psychologische Gesellschaft.

Berlin, 29. Juni.

Dr. Gramzow sprach über den Anthropologis-
mus in der Feuerbachschen Religionsphiloso-
phie. Den Schlafs, dafs die Philosophie höher stehe

als die Religion, den man schon zu Hegels Zeiten hätte

ziehen müssen, zog erst Feuerbach. Feuerbachs Stellung

in der Geschichte der Philosophie sei höchst eigenartig,

besonders wenn man berücksichtigt, dafs die Hegelianer

scharf Front gegen ihn machten. Feuerbach sei Anthro-

pologist; die Wahrheit allein sei ihm die Anthropologie.

Gott sei das Erzeugnis des ganzen Menschen, und jeder

müsse irre gehen, der dies nicht ins Auge fasse; nicht

Gott habe den Menschen, sondern der Mensch habe Gott

geschaffen. Hierbei sei das .-Ibhängigkeitsgefühl des Men-
schen als die einzige universelle Quelle der Religion zu
betrachten, und die Furcht wiederum sei die augenfälligste

Erscheinung des Abhängigkeitsgefühls. Dieses Abhängig-
keitsgefühls werde sich der Mensch am meisten bewufst
dem Tode gegenüber; der Gedanke, unter allen Umstän-
den sterben zu müssen, sei dem Menschen am unerträg-

lichsten, und so sei »das Grab des Menschen die Geburts-

stätte der Götter». Als Götterbildner gelten Feuerbach,

der ja das menschliche Erkennen vom sinnlichen Er-

kennen ableitet, das Auge und vor allem das Ohr. Die-

jenige Naturerscheinung, die dem Menschen das Ab-
hängigkeitsgefühl von der Natur am meisten zum Be-

wufstsein bringt, sei z. B. das Gewitter. So entstanden

Zeus und Donar. Feuerbach behauptet sogar, wenn
beim Menschen nur der Geruchsinn ausgebildet wäre,

würden seine Götter aus Duft bestehen. Der Wunsch
nun, dies drückende Abhängigkeitsgefühl, das sich überall

im täglichen Leben, in Nahrungssorgen usw. geltend

macht, los zu sein, das Gebet an Gott, er möge uns
davon befreien, lasse als letzte Quelle der Religion den
menschlichen Egoismus erscheinen. Gr. streift dann
weiter das ästhetische Moment, das in den Religionen

vorkomme. Nach Feuerbach ist die Verehrung der Götter

immer dann am höchsten, wenn auch die Selbstverehrung

des Menschen am höchsten ist. Die Frage, welche Re-

ligion am höchsten stehe, beantwortet Feuerbach etwa
dahin, dafs jede Religion für ihre Zeit wahr sei, und
man kein Recht habe, sich über niedriger stehende Re-

ligionen absprechend zu äufsern. Im übrigen bestehe

zwischen allen Religionen nur ein Unterschied des Gra-

des: je mehr das .Aufsermenschliche überwiegt, um so

niedriger stehe die Religion. Für die Entwicklung des

Christentums und des Christengottes sei ein notwendiges

Requisit das Wunder (die Durchbrechung der Natur-

gesetze); das gröfste Wunder, das ausschliefslich auf

das .Abhängigkeitsgefühl des Menschen zurückzuführen

sei, sei die Schöpfung der Welt aus nichts; das zweite

die Menschwerdung und Erlösung, das in der allver-

söhnenden Liebe wurzele; das dritte, die Dreieinigkeit,

die sich aus dem Gedanken erkläre, dafs Gott nicht

allein sein kann. Feuerbach hält es hier für sehr in-

konsequent, dafs der Protestantismus den Marienkultus

beseitigt hat. Das vierte Wunder sei die Auferstehung.
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Der Mensch weigere sich aus Furcht vor dem Tode,
das Grab als die letzte Stätte zu betrachten. Diese Furcht
vor dem Tode gibt Feuerbach Anlafs zu einer scharfen
Kritik, und es ist verständlich, dafs er auch das Christen-

tum nur als eine religiöse Stufe in der Entwicklung des
Menschen betrachtet.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

0. Kluge, Darstellung und Beurteilung der Einwen-
dungen des Aristoteles gegen die Platonische Ideenlehre.

Greifswald. 74 S.

P. Wolft, Die Bedeutung der ästhetischen Kultur für

die Humanität. Jena. 62 S.

Schnlprogramm.

0. Jahn, Einiges vom Zahlbegriff, Halle, Stadtgymn.
16 S.

Neu erschienene Werke.

Mary Whiton Calkins, Der doppelte Standpunkt in

der Psychologie. Leipzig, Veit & Comp. M. 2.

J. Schultz, Die Bilder von der Materie. Eine psycho-
logische Untersuchung über die Grundlagen der Physik.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 6.

C. Guastella, Saggi suUa teoria della conoscenza.

S. II: Filosofia della metafisica. Palermo, Remo San-

dron.

Ed. Hitzig, Welt und Gehirn. Ein Essay. Beriin,

August Hirschwald.

Stoicorum veterum Fragmenta coUegit lo. ab Arnim.
I: Zeno et Zenonis discipuU. Leipzig, B. G. Teubner.

J. ßaumann, Häckels Welträtsel nach ihren starken

und ihren schwachen Seiten. 3. Aufl. mit einem Nach-
wort über Häckels »Lebenswunder«. Leipzig, Dieterich

(Theodor Weicher). M. 1,50.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. 12, 5.

M. Lobsien, Kind und Kunst (Forts.). — G. Pfann-
stiel, Leitsätze für den biologischen Unterricht (Schi.).

— Ferienkurse in Jena August 1905. — P. Thiry, »Die

neue Schule« (Forts.).

Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Patho-

logie und Hygiene. 7, 2. Elisabeth Kölling, Cha-
rakterbilder schwachsinniger Kinder. — V. Lowinsky,
Hypothesen, Methoden und Anwendungen in der Hall-

schen Kinder -Psychologie. — Th. Benda, Besonder-

heiten in Anlage und Erziehung der modernen Jugend. I.

Unterrichtswesen.

Referate.

Otto Baumgarten [ord. Prof. f. prakt. Theol. an

der Univ. Kiel], Über Kindererziehung. Er-

lebtes und Gedachtes. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 1905. VII u. 75 S. 8". M. 0,80.

In dem System der Volkserziehungswissen-

schaft, deren Ausgestaltung zu einem besonderen,

in sich abgeschlossenen Forschungsgebiet zur

Zeit sichtlich auf gutem Wege ist, kommt dem
Kapitel 'Familie' ohne Zweifel die erste Stelle

zu, und mit der wichtigste Abschnitt dieses Ka-

pitels wieder betrifft die Kindererziehung, über

die in den letzten Jahrzehnten bei uns in Deutsch-

land mehr als ein vortrefflich lehrreiches Buch —
ich nenne nur Karl Oppels Buch der Eltern, E.

Ackermanns Häusliche Erziehung, eine^ Populari-

sierung Herbartscher Ideen, und vor allem Adolf

Matthias' prächtigen 'Benjamin' — erschienen

ist. Die vorliegende Schrift, aus Vorträgen über

'Ideale Ziele der Kindererziehung' im Kieler

Frauenbildungsverein hervorgegangen, behandelt

in sehr anregender Weise sechs Hauptpunkte

der Hauspädagogik: 'physische Kraft, Geweckt-
heit, Anschauungskraft, Wahrhaftigkeit, Wirklich-

keitssinn und Religiosität.' Fast überall darf man
dem Verf. ohne Einschränkung zustimmen; so,

wenn er irn ersten Abschnitt für das Thema vom
surmenage mental dans la civilisation moderne

den Anteil des Elternhauses an der Pflege ge-

sunder Leiblichkeit skizziert und dabei u. ,

auch mit Recht als 'erste sozialpolitische Forde-

derung jedes Volkserziehers' die bezeichnet, 'dem

Proletariat die Mutter wiederzugeben'; so ferner,

wenn er 'die Erziehung zur Gewecktheit weit

mehr Verhütung als Beförderung fordern' läfst

und verfrühte Geselligkeit und übles Vorbild des

Elternhauses selbst als die Quelle der Lüge bei

den Kindern mit treffenden Worten kennzeichnet.

Auch methodisch durchaus richtig ist es, wenn

der Verf. die Erziehung zum Wirklichkeitssinn

mit der zur Wahrhaftigkeit aufs engste verbun-

den wissen will, und mit besonderer Freude

sehen wir einen so feinen Beurteiler von Er-

ziehungsfragen daran festhalten, dafs gegenüber

der stillen Welt der Phantasie, wie sie sich im

Kinderglauben an Christkind und Storch offen-

bart, 'der rationalistische Klugheitsdünkel' sich

hüten soll, 'mit der Wirklichkeit des Symbols

auch seinen tiefen Wahrheitswert zu zerstören'.

Und endlich: sehr beachtenswert ist gerade von

Seiten des Theologen der Ausdruck der 'festen

Überzeugung, dafs die Schwäche der religiösen

Stimmung bei den Erwachsenen die Folge ist

von der zu frühen Weckung durch unzarte Mittel'.

Abhold dem 'Seufzen nach mehr Religions- und

gar Konfirmandenstunden', betont der Verf. in

sinniger Schilderung den Wert des Mutterunter-

richts für das Gebiet der religiösen Erziehung;

er erhebt hier wie allenthalben in seiner Schrift

hohe Anforderungen an das Elternhaus, aber er

zeigt überall auch klar die Wege, auf denen

diesen Forderungen nach besten Kräften ent-

sprochen werden kann.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen,

Paul Natorp [ord. Prof. f. Philos. u. Pädag. an der

Univ. Marburg], Pestalozzi und die Frauen-
bildung. Leipzig, Dürr, 1905. 47 S. 8". M. 0,60.

Die Frauenfrage, die Frage der Berufswege und da-

mit der ganzen Lebensstellung, auch der rechtlichen

Stellung der Frau fafst man nach dem Verf. bei ihrer

tiefsten Wurzel, indem man sie als Frauenbildungsfrage

versteht. Was der »deutscheste« Pädagoge zu dieser

Frage Förderliches gesagt, in seinen Werken aufzusuchen,

dazu will Natorp in seinem Vortrage anregen, der ab-

sichtlich nur kurze Auszüge gibt. Eine neue Auswahl

der Schriften Pestalozzis, knapper als die bisherigen,

aber dafür nicht auf zu wenige Schriften beschränkt,

dürfen wir bald von N. erwarten.
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Notizen und Mitteilungen.

>'otlz«ii.

Die beiden badischen Universitäten zählen in diesem

Sommersemester 169 Hörerin nen. Von ihnen sind 83

(49 in Heidelberg, 34 in Freiburg i. B.) immatrikulierte

Studentinnen, und zwar mehr als die Hälfte, 47, in der

medizinischen Fakultät. In Freiburg studieren 20 Frauen

Medizin und 14 Fächer der ungeteilten phiios. Fakultät;

in Heidelberg: 1 Theologie, 1 Rechtswissenschaft, 27

Medizin, 1 Zahnheilkunde, 2 Kameralia, 15 Philosophie

und 3 Naturwissenschaften. Von den 42 Freiburger

Hörerinnen sind 2 bei der rechts- und Staatswissenschaftl.,

17 bei der medizin. und 23 bei der philosoph. Fakultät

eingeschrieben; von den 44 Heidelberger Hörerinnen 34

bei der philosoph., 6 bei der math.-naturwissenschaftl.

und 4 bei der medizin. Fakultät.

nesellRchaften and Vereine.

. Jahresversantmlung des Allgemeinen Deutschen

Vereins für Schul- Gesundheitspflege.

Stuttgart, 14. Juni.

Nach Begrüfsungsansprachen des württembergischen

Kultusministers Dr. v. Weizsäcker, des Geh. Oberbau-

rats Del i US (Berlin) vom Preufsischen Ministerium für

öffentliche Arbeiten, des Vertreters der Stadt Stuttgart

Dr. Rettich u. A. sprach der Vorsitzende Prof. Gries-
bach (.Mülhausen i. E.) über die Frage der Unterrichts-

hygiene; er betonte, in den heutigen höheren Schulen

habe die Jugend keine Zeit zu Spiel und Zerstreuung.

Ein wander Punkt sei die Frage des Examens. Viele

beim Abiturienten-Examen gestellte Anforderungen mathe-

matischer, philosophischer und naturwissenschaftlicher

Art gehörten erst in die Hochschule. Vor allem verlangt

er eine Einheits-Volksschule und verwirft jede konfessio-

nelle Abtrennung! — Bei der Verhandlung über die

Frage nach Anfang und Anordnung des fremd-
sprachlichen Unterrichts sprach Prof. Dr. Victor (Mar-

burg) namentlich gegen die Fachklassen. Er fafste seine

Ausführungen in folgenden Leitsätzen zusammen: 1. Es

ist wünschenswert, dafs dem fremdsprachlichen Unter-

richt eine längere Beschäftigung mit der Mutter-

sprache vorausgeht, wobei nicht auf den grammatischen
Betrieb, sondern auf die Erweckung und Festigung des

Sprachgefühls — in Verbindung hiermit auch auf die

lautliche Schulung an der Hand der Mundart —
das Hauptgewicht zu legen ist. 2. Die gewonnene
Zeit ist nur zum Teü auf den Unterricht im Deutschen,

zum andern Teil auf Erholung . Spiel und freie Betäti-

gung, sowie auf die Anleitung zum Beobachten und zum
zeichnerischen Darstellen des Beobachteten zu verwen-

den. 3. Das Hinaufschieben des fremdsprachlichen

Unterrichts darf der überhaupt zu fordernden Verkürzung
der täglichen Unterrichtszeit keinen Eintrag tun , also

keine spätere Vermehrung der fremdsprachlichen Stunden
herbeiführen. — Der zweite Hauptredner Dr. m6d. Jäger
(Stuttgart) stellte folgende Leitsätze auf: Die Mutter-

sprache ist in den Mittelpunkt des Sprachunterrichts zu
stellen. 2. Die Frage nach dem Beginn des fremd-

sprachlichen Unterrichts ist in zwei zu zerlegen, da es
zwei Wege der Erlernung gibt: a) den Weg, wie das
Kind die .Muttersprache erlernt; b) den Weg der Gramma-
tik. Der erste ist der natürliche, physiologisch-biologi-
sche Weg. Er entspricht dem erwerbenden, stoff-

sammelnden Denken der Jugend und der allmählichen
Entwicklung des Gehirns an der Hand der Sinne und
der Anschauung. Diese Art kann einsetzen, so früh sie

will. Der andere Weg, der der Grammatik, entspricht
dem ordnenden Denken des Erwachsenen, dem fertig-

entwickelten, für den verwickelten Prozefs abstrakt-
philosophischer Denkoperationen ausgereiften Gehirn.
Für diese Art gilt deshalb: so spät wie möglich. Der
fremdsprachliche Unterricht ist jedenfalls auf der Unter-
stufe, soweit es irgend die Eigenart des Massenbetriebes
der Schule ermöglicht, der ersten Art zuzuweisen.

Hieraus ergibt sich für die Reihenfolge der Fremdspra-

chen : 1 . Zunächst lebende Sprachen , da sie allein der

Forderung der natürlichen Erlernung genügen können.

2. Ihre Folge müfste sein : erst Englisch, dann Franzö-

sisch, weil der Gang vom Näherstehenden und damit

Leichteren zum Fernstehenden und Schwierigeren der

der natürlichen Entwicklung der jugendlichen Kräfte

mehr entspricht. 3. Der ausschliefslich grammatikalische

Betrieb der toten Sprachen (Latein , Griechisch und He-

bräisch) ist den höheren und höchsten Altersstufen

zuzuweisen. — An diese beiden Referate schlofs sich

eine rege Besprechung an. Prof. Victors Antrag: »Die

6. Hauptversammlung des AUg. Dtsch. Vereins f. Schul-

Gesundheitspfl. spricht den Wunsch aus, es möge den

Schulen, die sich dazu bereit erklären, versuchsweise er-

laubt werden, den fremden Sprachunterricht erst in der

zweituntersten Klasse zu beginnen. Die Versammlung
bittet den Vorstand, diesen Wunsch den deutschen

Regierungen zu unterbreiten« wurde mit allen gegen

3 Stimmen angenommen. (Schlafs folgt)

Berliner Gymnasiallehrer - Verein.

Maisitzung,

Prof. Gottfried Koch berichtete über die diesjährigen

Landtagsverhandlungen, soweit sie sich auf das höhere

Schulwesen bezogen. Er ging dabei näher auf die aus-

führliche Besprechung der Reformschulen ein. Während
die Einrichtung der Reformrealgymnasien im Landtage

allgemeinen Beifall fand, gingen die Ansichten über die

Zweckmäfsigkeit der Reformgymnasien auseinander. Von
mehreren Seiten wurde gröfsere Freiheit der Bewegung
in bezug auf die Lehrpläne verlangt und vom Minister

die Berechtigung dieser Forderung zugestanden. Zum
Schlufs hielt Prof. A. Heubaum einen Vortrag über die

historisch-pädagogische Forschung in ihrer geschichtlichen

Entwicklung und ihre Pflege durch die Gesellschaft für

deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. Er legte nach

der Voss. Z. in grofsen Zügen den Zusammenhang der

historisch-pädagogischen Forschung mit den allgemeinen

wissenschaftlichen Bestrebungen der verschiedenen Zeiten

dar, und erläuterte die Ziele und Bedeutung der Gesell-

schaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte so-

wie die wissenschaftliche Neuorganisation im Jahre 1904.

Prof. Kehrbach schilderte im Anschlufs die Organisation

des ganzen Unternehmens. Der Verein beschlofs, der

Gesellschaft als körperschaftliches Mitglied beizutreten.

Personalchronik.

Dem bisherigen Dirigenten der Realschule in Suhl,

Oberlehrer Dr. Voelker ist die Direktion dieser Anstalt

übertragen worden.

Schnlprogrmmnie.

Ludwig, Lebensgeschichte eines schlesischen Schul-

mannes (Dr. Caesar Albano Kletke, ersten Lehrers der

Realschule am Zwinger 1836— 1876). Breslau, Realgymn.

am Zwinger. 17 S.

R. Mücke, Aus der älteren Schulgescbichte llfelds

(Forts.). Ilfeld, Klosterschule. SOS.
Sattig, Gesichtspunkte für die Behandlung apolo-

getischer Fragen im evangelischen Religionsunterricht

Goldberg i. Schi., Progymn. 27 S.

E. Herforth, Zum lateinischen Anfangsunterricht

in Reformschulen. Gera, Stadt. Realgymn. 18 S.

Xea ersckieneiie Werk«.

E. Lamparter, Christliches Glaubensleben. Hand-

buch für den Religionsunterricht an höheren Lehr-

anstalten. Tübingen, Mohr. M. 1,60.

Zeitsrbrirtea.

Neue Blätter aus Süddeutschland für Erziehung

und Unterricht. Mai. K. Ehni, Schutz der Kinder-

kraft. — J. Endrifs, Die Grundgedanken der Schrift

Pestalozzis: »Wie Gertrud ihre Kinder lehrte. — H.

Mosapp, Nachklänge zum Schillertage.
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Zeitschrift für mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Unterricht. 36, 3. K. Kruse, Die unend-
liche geometrische Reihe. — F. Ludwig, Weitere Ab-
schnitte aus der Biometrie (Forts.). — R. Müller. Über
die Dreiecke, deren Umkreis den Kreis der 9 Punkte
orthogonal schneidet. — E. von Weber, Einige Sätze
über die Krümmungskreise eines Kegelschnitts. — J.

Adamczik, Konstruktionen der Achsen bezw. konju-
gierten Durchmesser der Projektionen des Schnittkreises

zweier Kugelflächen.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Erich Bischoff [Dr.], Thalmud-Katechismus.
[Morgenländische Bücherei. 3.] Leipzig, Th.

Grieben (L. Fernau), 1904. XII u. 112 S. 8» mit

Abbild, von seltenen Originalen. M. 2.

Derselbe, Der Koran. [Dieselbe Sammlung. 4.]

Ebda, 1904. VIII u. 125 S. 8" mit 10 Abbild. M. 2.

Beginnend mit dem 1 8. Jahrh. hat das reli-

gionsgeschichtliche Interesse bei uns ständig zu-

genommen und besonders in den letzten Jahr-

zehnten wirklich bedeutende wissenschaftliche

Resultate gezeitigt. Nicht nur die Kenntnis und

das Verständnis der einzelnen Religionen
hat zugenommen; auch in die geistige Werkstatt

des Entstehens und der Formengebung reli-

giösen Denkens überhaupt führt uns histo-

rische und philosophische Arbeit ein; letzteres

wird wohl besser fürs erste nicht populari-
siert, da diese Resultate doch noch nicht so

feststehen wie die der Kritik der Einzelreligionen,

deren Popularisierung man nur mit Freuden be-

grüfsen kann. In den Dienst dieser Popularisie-

rung stellen sich Dr. E. Bischoff und sein Ver-

leger. »Thalmud-Katechismus« und »Der Koran«
bilden Band III und IV der »Morgenländischen

Bücherei«, als dessen erster Band Oleotts

»Buddhistischer Katechismus«, verdeutscht von

E. Bischoff, als dessen zweiter Band Bischoffs

»Kabbalah« bereits erschienen sind.

Der Thalmud-Katechismus zerfällt in sieben

Kapitel: I. Wichtigkeit des Thalmud, II. Zur Ge-
schichte des Thalmud (enthält einen Überblick

über die Mischnah und die Thalmude, über die

Handschriften, Drucke und Übersetzungen), III.

Allgemeine Charakteristik (mit Übersetzungs-

proben), IV. Zur inneren Charakteristik, V. Thal-

mud und Christentum, VI. Die Frau im Thalmud,

VII. Aus dem Leben der Rabbinen (allerlei Le-

genden und Anekdoten). Faksimiles von Hand-

schriften und Drucken, Übersetzungen wichtiger

Zitate und ein Wort- und Sachregister schliefseri

das Ganze. Es hätte sich wohl verlohnt, auch

das Siglum des Titelblattes U'^ (= n"'TtD Ht^'t')

für den Laien zu erklären. Wenn ich eine

wissenschaftliche Nachprüfung vor allem der

letzten Kapitel dem Thalmudisten überlassen mufs,

so macht doch das Ganze einen vertrauen-

erweckenden Eindruck und wird dem grofsen

Publikum von Nutzen sein, um sich . eine allge-

meine Idee von Disposition, Inhalt und Wesen
des Thalmuds zu bilden. Der Ausdruck Thalmud-
Katechismus ist allerdings irreführend.

Für nicht ganz so glücklich halte ich das

zweite hier zu besprechende Bändchen der

»Bücherei«, Bischoffs »Koran«, dessen zwei

Hauptteile »Mohammeds Leben und die Ent-

stehung des Koran« und ein »Koran- Auszug«
bilden, denen sich dann noch einige kürzere

Kapitel über Koran' und Judentum, Koran und

Christentum, den Koran und die Frauen an-

schliefsen. Es ist gewifs zu loben, bei einer

populären Darstellung nicht neue und neueste

Ansichten zu äufsern, sondern sich auf berufene

Autoritäten zu stützen , man braucht aber dafür

nicht gerade auf die allerältesten zurückzugreifen,

wie es der Verf. für Mohammeds Vorfahren und

seine Jugendgeschichte tut. An die »Herrscher-

und Priesterwürde« der Vorfahren Mohammeds
(S. 8) glaubt schon seit Jahrzehnten kein Mensch
mehr. Auch müssen wir uns bescheiden, dafs

wir von Mohammeds Leben vor der Higra fast

nichts wissen. Die alten europäischen Bear-

beiter eines Lebens Mohammeds haben sich an

die islamische Tradition gehalten und ihr einfach

nacherzählt, wir haben historischer denken ge-

lernt und sehen in vielen Zügen tendenziöse

Legende. Hier verwertet der Verf. die moderne
Forschung nicht genügend , was für ein popu-

läres Werk, wie gesagt, auch nicht so unbedingt

nötig ist, aber das darf man wohl von einem

Bearbeiter des Korans verlangen, dafs er eine

klare Vorstellung davon hat, wer die Qurais

sind. Nach S. 6 ist Mohammed ganz rich-

tig ein »Koreischit«, während S. 21 (vgl. S. 7)

von einer »Gegenpartei, die sich 'Koreischiten'

nannte« die Rede ist, worunter die 'Abdsems und

Naufal verstanden werden; S. 113 Anm. 3 end-

lich wird behauptet: »Überreste des Stammes
Koreisch haben noch heute ihre elenden Hütten

vor den Toren Mekkas«, während doch noch

die heutigen Fürsten von Mekka sich stolz als

Qurais bezeichnen, was sie auch tatsächlich durch

Abstammung von Mohammed und Ali sind. —
Im ganzen zeigt die Lebensbeschreibung beson-

ders in der medinensischen Zeit zu wenig innere

Entwicklung, die sich auf demselben Raum
hätte darstellen lassen; denn das ist ja gerade

das Reizvolle am Koran, dafs er kein geschlosse-

nes Lehrsystem enthält, sondern das Werden und

Verblassen einer religiösen Persönlichkeit zeigt.

Die äufseren Ereignisse sind für den Koran

nur insofern von Wichtigkeit, als sie zum guten

Teil diese innere Entwicklung beeinflussen. Den

Schlufs dieses Abschnittes bildet die Geschichte

des Korans nach Mohammeds Tode. Die 'Otman-

sche Koränredaktion beurteilt B. nach Weil; besser

wäre er wohl Nöldeke gefolgt. Dann folgt eine
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Liste der Übersetzungen, unter denen z. B. die

beiden bekanntesten bei Reclam und Hendel

fehlen.

Die von B. des weiteren in eigner Über-

setzung gegebenen Koranauszüge habe ich an

zahlreichen Stichproben nachgeprüft und frei,

aber gut gefunden. Über das Prinzip der Über-

setzung in Reimen kann man verschiedener Mei-

nung sein; denn an manchen Stellen bekommt
man eine unrichtig hohe Vorstellung von dem
poetischen Wert des Korans, und manche feine

Wendung ist dem dichterischen Geschick B.s,

nicht Mohammeds zu danken. Zum »Merken«
(Einl. V'II) möchte ich aber doch der Rückertschen

oder Klamroihschen Übersetzung den Vorzug
geben. Als Ganzes ist das Werkchen gewifs

orientierend, aber es ist nicht aus dem Vollen

geschöpft. Von dem eigentlichen Wesen des

Islams bekommt der Laie doch keine rechte

Vorstellung. Wenn der Verf. auch nicht über

den Islam, sondern über den Koran schreiben

wollte, so sind doch beide untrennbar verbunden;

jedenfalls wären einige Worte über die Rolle des

Korans im Islam, die Entstehung der Exegese,
sein Verhältnis zum hadit, seine Koordinierung mit

Sunna und Igmä"^ am Platze gewesen. Analoge
Fragen sind im Thalmud-Katechismus recht hübsch

behandelt, gehören also zum Plane der Morgen-
ländischen Bücherei.

Heidelberg. C. H. Becker.

H. CoUitz [Prof. f. german. Philol. u. vergl. Sprach-
wissensch. am Bryn Mavvr College, Pennsylv.], Die
Herkunft der ä-Deklination. [Beiträge zur Kunde
der indogermanischen Sprachen, hgb. von Ad. Bezzen-
berger und W. Prellwitz. 29, 2. 3.] Göttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht, 1905. S. 81— 114. 8".

Die Untersuchung will die allgemeine Annahme, dafs
es sich bei der ä-Deklination um alte ä-Stämme handle,
als irrig erweisen und dartun, dafs die vermeintliche ä-

Deklination von Haus aus eine äi-Deklination ist. Nach-
dem die drei ersten Abschnitte die TDeklination im Rig-
veda, im Lateinischen (mit einem Exkurs zu den ie-

Stammen der 5. Deklination) und in den übrigen euro-
päischen Sprachen behandelt haben, geht der IV' . auf den
Parallelismus der ä- und der ! Deklination im Altindischen,
der V. auf die ä- und T-Deklination im .Altiranischen, der
VI. auf die Vorgeschichte der T-Deklination ein. Der VII.

findet dann als Ergebnisse für die ä-Deklination, dafs sie

sich aus einem einheitlichen, ursprünglich auf äi aus-
lautenden Stamme erklären läfst. Eine eingehende Wider-
legung von Joh. Schmidts Theorie, dafs die altindische
ä-Deklination ihre Kasus zum Teil der ursprünglichen
oe-Deklination entlehnt habe, sei nicht erforderlich; doch
geht Collitz auf »ein paar Lücken und Unebenheiten«
der Beweisführung Schmidts ein. Die beiden letzten Ab-
schnitte beschäftigen sich mit abgeleiteten Stämmen auf
•e-ya- im Altindischen und mit der a-Deklination in den
europäischen Sprachen.

Notizen und Mitteilungen.

UniTersitätsschriftcn.

Dissertationen.

N. Mironow, Die Dharmaparlksä des Amitagati.
Ein Beitrag zur Literatur- und Religionsgeschichte des
indischen Mittelalters. Strafsburg. 56 S.

S. Gitelsohn, Die Zivilgesetze der Karäer von Sa-

muel al-Magrebi nach einer Berliner Handschrift heraus-

gegeben. Strafsburg. 27 u. 43 S.

Nea erschienene Werke.

Alfred Biese, The Development of the Feeling for

Nature in the Middle Ages and .Modern Times. (Autori-

sierte Übersetzung.) London, George Routledge & Sons,
Ltd. (New York: E. P. Dutton & Co.)

W. Bacher, Die exegetische Terminolpgie der jüdi-

schen Traditionsliteratur. 2. (Schl.-)Teil. Die Bibel- und
Traditionsexegetische Terminologie der Amoräer. Leipzig,

J. C. Hinrichs. M. 11.

Keitschrirten.

Sphinx. 9, 2. R, Weill, L'Asie dans les textes

egyptiens de l'Ancien et du Moyen Empire. VI. Adden-
dum. — J. Levy, Lotanu-Lotan. — E. Andersson,
Observations sur l'ouvrage de M. Erman intitule >Ägyp.
tisches Glossar. Die häufigeren Worte der ägyptischen
Sprache«; Les Oeuvres de Karl Piehl.

Revue celtique. AvriL E. Ernault, Sur l'etymo-

logie bretonne (suite). — A. Holder, Le mot soi-disant

gaulois Xoö-^oc. — W. Stokes, The adventure of St.

Columba's clerics.
•

Entgegnung.

Die Nr. 25 der DLZ. enthält eine Anzeige meiner
.Ausgabe »Palmyrenischer Inschriften« von Prof. M.
Lidzbarski, die neben einer Anzahl textlicher Ver-

besserungsvorschläge auch scharfe persönliche .Ausfälle

gegen mich enthält.

Auf die sprachlichen Einwendungen Herrn L.s will

ich hier nicht eingehen, sondern nur bemerken, dafs

von dem, was er als unbedingt sichere Lesung gibt,

vieles nicht nur mir, sondern, wie ich aus der Korre-

spondenz mit Fachgenossen ersehe, auch andern und
überaus ernsten Semitisten (vergl. Clermont-Ganneaus
ausführliche Besprechung im Journal Asiatique 1905,
.Mars-Avril) zweifelhaft ist.

Zur Charakteristik der Persönlichkeit des Herrn Refe-

renten sehe ich mich aber verpHichtet, folgende zwei Tat-

sachen hervorzuheben : 1. hat Herr L., der es sonst in sei-

ner Besprechung an persönlichen Bemerkungen wahrlich

nicht hat fehlen lassen, wohl nur im sachlichen Eifer mitzu-

teilen vergessen, dafs ich ihm für sein Referat das eine

Exemplar Abklatsche der Inschriften, über das ich selbst

nur verfüge, bereitwillig zur Benutzung leihweise gesandt
habe. 2. hat Herr L. neben seinen persönlichen .Aus-

fällen gegen mich auch ferner von feinem Takte Zeugnis
abgelegt, indem er an mich unter gleichzeitiger Über-
sendung seiner Besprechung brieflich das Verlangen
stellte, ihm die .Abklatsche noch bis Oktober zu über-

lassen.

Wie weit es die Herren Fachgenossen nach meinen
persönlichen Erfahrungen mit Herrn L. in Zukunft noch
tür angebracht halten werden, ihm Vertrauen entgegen-

zubringen, bleibe dahingestellt.

Berlin. M. Sobernheim.

Antwort.

Herr Dr. Sobernheim zeigt sich als echter Dilettant

unfähig, Wissenschaftliches und Persönliches zu unter-

scheiden. Meine Besprechung enthält kerne >scharfen

persönlichen .Ausfälle«, sondern ist sachlich und, bei der

Qualität der besprochenen .Arbeit, milde und nachsichtig.

Die Abklatsche wurden von mir für die Behandlung

der Texte in der »Ephemeris« entliehen. Dort werden

die aus ihrem Studium gewonnenen Resultate eingehend

besprochen, und dabei wird selbstverständlich ihre Über-

sendung durch Herrn Dr. S. mit Dank hervorgehoben.

Hier wurde nur eine gedrängte Zusammenstellung der

zahlreichen Verbesserungen gegeben, die S.s Arbeit er-

forderlich machte.

KieL M. Lidzbarski.
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Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Wilhelm Schulze [ord. Prof. f. vergl. Sprachwiss. an

der Univ. Berlin], Zur Geschiebe lateinischer
Eigennamen. [Abhandlungen derGöttinger
Gesellschaft der Wissenschaften. Phil.-hist.

Kl. N. F. Bd. V, Nr. 5.] BerUn, Weidmann, 1904.

647 S. Lex.-S". M. 40.

Fast täglich bereichern neu der Erde ent-

steigende Inschriften unsere Kenntnis lateinischer

Eigennamen, und die Zahl der letzteren, über die

wir verfügen, ist nachgerade Legion. Um so ver-

wunderlicher ist es, wie wenig sich bis vor kurzer

Frist die sprachgeschichtliche Forschung der Auf-

gaben mannigfaltiger Art angenommen hat, die

ihr dieser Schatz stellt. Zwar gewisse Grund-

linien für die richtige Auffassung des römischen

Namensystems sind vorlängst von Männern wie

Borghesi, Mommsen, Deecke gezogen worden.

Aber die zahllosen Einzelfragen betreffs Bedeu-

tungsgehalt und Bildungsweise von Orts- wie

Personennamen, hinsichtlich der zeitlichen Ent-

wicklung und räumlichen Verbreitung der Be-

nennungstypen, nach dem Anteil an diesen,

den jeder Stamm und jedes Volk des riesigen

Sprachgebiets für sich beanspruchen darf, sie

haben nur in geringem Mafse Antwort gefunden,

und es waren zum guten Teile Anfänger, die

an ihnen ihre Kräfte erprobten, oder Leute mit

ungenügender sprachwissenschaftlicher und philo-

logischer Schulung oder mangelhaftem historischem

Verständnis oder beidem, die ihnen ihr Interesse

zuwandten; die wenigen Meister aulser den

schon genannten, die dem Gegenstand in jedem

Betracht gerecht zu werden vermögen, haben

ihn mehr nur durch gelegentliche Bemerkungen
gefördert. Hier Wandel geschaffen und nicht

nur über umfangreiche Teile dieser Forschungs-

provinz helles Licht ergossen, sondern auch ein

glänzendes Vorbild völliger Durchdringung und

allseitiger Würdigung der Probleme, die sie

bietet, aufgestellt zu haben ist das Verdienst

des monumentalen Werkes, mit dem diese

Zeilen die Leser der DLZ. bekannt machen
möchten.

Es läfst die Eigenschaften, in denen sich

Wilhelm Schulzes wissenschaftliche Persönlichkeit

vor nun 14 Jahren in seinem ersten grofsen Buche,

den vornehmlich der Sprache Homers gewid-

meten Quaestiones epicae, ausprägte, womöglich

noch vertieft und gereift hervortreten: neben

staunenswerter physischer Arbeits- und geistiger

Spannkraft, die allein es ermöglichen, so ungeheure

Stoffmassen zu bewältigen, ausgebreitetes Wissen

in fast allen Zweigen der indogermanischen

Sprachenwelt und im Verein damit eindringende

philologisch-historische Kenntnisse auf dem jeweils

zur Untersuchung stehenden Sondergebiete; pein-

liche Gründlichkeit in der Aufarbeitung des Mate-

rials, das bis in die entlegensten Tiefen aus-

zuschöpfen Seh. sich nicht genug tun kann, und
damit gepaart hervorragender Scharfsinn, dem
über zahlreiche Einzelergebnisse im kleinen zu

grofsen Gesamtresultaten vorzudringen gelingt;

bewundernswerte Leichtigkeit in der Darstellung

eines spröden und einförmigen Gegenstandes und
dabei trotz aller Lebendigkeit, die diese Dar-

stellung auszeichnet, eine durchweg vornehme und

rein sachliche Art sich mit gegnerischen An-
sichten auseinanderzusetzen. Dafs, wo so viel

Licht ist, es auch an Schatten nicht ganz fehlt,

ist nur menschlich: eine gewisse Neigung, ein für

richtig befundenes Prinzip zu überspannen, es

auch da noch durchzuführen, wo es sich dem un-

befangenen Blicke als nicht mehr zutreffend er-

weist, machte sich schün in den Quaestiones

epicae fühlbar und läfst sich, wie mir scheinen

will, auch in der neuen Leistung stellenweise

nicht verkennen.

Seine Materialsammlungen und Untersuchun-

gen legt der Verf. in vier grofse Kapitel ge-

ordnet vor. Deren letztes gilt den Beziehungen

zwischen Gentilnamen und Ortsnamen, die drei

ersten erörtern die verschiedenen Klassen der

Gentilnamen, wie sie sich dank der Romanisie-

rung stammfremder Nationalitäten im lateinischen

Onomastikon neben und über den ursprünglichen

latinischen Bildungstypen abgelagert haben (unter

latinisch fafst Seh. die Idiome der Römer, Osker,

Umbrer usw. im Gegensatz zu denen der Etrus-

ker, Messapier usw. zusammen). Mit den 'jüng-

sten Schichten der Gentilnamenbildung' hebt das

Buch an (S. 3— 61). Zu ihnen gehören die

keltischen Namen: neben den nach römischem

Muster geformten auf -ius (Solimarius Caran-

tius Vassetius Vassillius), die zu beiden Seiten

der Alpen begegnen, andere, bei denen auch die

Suffixbildung mit rein keltischen Mitteln bestritten

ist, auf -acus (Cariacus Curtiacus Carbonnaca)

in Oberitalien und -icus (Cocilicus Vatricus

Araica) in Spanien. Des weiteren die illyrisch-

venetischen, durch schliefsende -icus (Laepicus

PulUcus Oplica) und -ocus (Laepocus Viniocus),

gelegentlich auch durch vielleicht den Kelten ent-

lehntes -acus (yhoiiYpntiiaka) gekennzeichnet; sie

reichen im Westen bis Ferrara, Atria, Patavium.

Endlich die über alle Provinzen verstreute Masse

der ganz nach lateinischer Analogie neugebildeten;

sie haben nicht nur -ius als Ausgang, sondern

enthalten auch lateinische stammhafte Elemente,

aber in der Wahl dieses dem Ganzen seinen

Sinn verleihenden Bestandteils offenbaren sich

tiefgreifende Unterschiede zwischen den romani-

sierten Neulanden und dem alten Stammlande:

zahlreiche Cognomina, grofsenteils adjektivischer

Natur oder auf -inus endend, die hier nicht mehr

oder nur vereinzelt noch die Grundlage für
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vientilizia abgegeben haben, sind dort, wo mit

dem massenhaften Eintritt von Barbaren in das

römische Kulturleben und Staatsgefüge die

Schaffung neuer Familiennamen in weitestem Um-
fange sich notwendig machte, zu diesem Zwecke
benutzt worden; daher die Namen Primius bis

Quariitis, denen Italien, da man in alter Zeit

die Söhne erst vom fünften an zu zählen statt

zu benennen pflegte, im wesentlichen nur Quin-

tius bis Decumiiis gegenüberstellt, die von Parti-

zipien abgeleiteten wie Cresceniitis Gaudentius

Mansiieliiis Servatitis, Candiditis Ingenuius Mater-

nius Peregrinitis u. v. a. Für die Rheinlande

geradezu charakteristisch ist der Typus auf -inius

(Macrinius), der seine Spur bis auf den heutigen

Tag in den Ortsnamen auf -nich (Mechernich =
Macriniacnm) hinterlassen hat.

Es folgen die 'etruskischen Namenformen',

das eigentliche Herz- und Kernstück des Werkes
(S. 62— 421). Zum ersten Male wird hier mit

voller Konsequenz und Energie, unter Beibrin-

gung der gesamten, nach Tausenden zählenden

Belege der Versuch unternommen, aus den latei-

nischen Namenbeständen diejenigen auszusondern,

die ihr Typus als Schöpfungen des Rätselvolkes

der Etrusker erweist. Solcher Art sind nicht

nur die Gentilizia auf -na -en(n)a -in(n)a wie

Tarcna Largenna Aulinna Veiina, die, wie man
längst erkannt hat, mit den etruskischen gleicher

Endung identisch sind', sondern auch eine sehr

grofse Anzahl derer auf -nitis -ett(n)ius -in(n)itis

-en(n)tis -in(n)tis, in denen sich das mehr oder

minder vollkommen durchgeführte Bestreben aus-

spricht, die originalen Formen auf -na, die mit

solchen auf -ni -nie wechseln, den echt lateini-

schen Bildungskategorien anzuähnlichen. Viele

von ihnen haben direkt Formen auf -na neben
sich (Tarquinitis , Largennins Larginius, Olnius

Olen{n)ius AuUnius Aulenus, Vet{t)en{n)ius Vetti-

nius Vettenus Vettimis), bei anderen machen die

Gestalt des stammhaften Teiles, ihr eigener Ver-
breitungsbezirk oder der parallel gehender Ab-
leitungen, verschiedene sonstige Umstände etrus-

kische Herkunft wahrscheinlich, und nur wenige
Namen auf -ennius 4nius wie Dossennins neben
Dossenntis, Genünius Flanünins neben geniintis

flamen können mit Sicherheit als wirklich lati-

nische angesprochen werden. An dem Geltungs-
bereich dieser Namenklassen läfst sich ermessen,
wie weit über Etrurien hinaus nach Norden, Osten,
Süden einmal die Macht der Etrusker gereicht
haben mufs und wie reichlich überall dort in ge-
schichtlicher Zeit der anderssprachigen Bevölke-
rung etruskische Elemente beigemischt gewesen
sein müssen; das gilt vor allem für das cisalpi-

nische Gallien, Umbrien, Teile Latiums und Cam-
paniens und darüber hinaus. Bei der Durch-
musterung und Analyse der einschlägigen Beleg-
stücke stellen sich noch weitere Formationen in

nicht unbeträchtlicher Zahl als ursprünglich tuski-

sche Prägungen heraus, z. B. auf -lius {Lartius

zum etr. Praenomen LarO, Tarquitius Tarconlius),

-eins {Larcius zu etr. Larce, Ciarcius neben
darUlis), -Irius (Caleslrius neben Calesterna) uud

-torius {Serlorius von Sertor neben Serennius

Sertius, Tinlorius neben TivOoyg). Manche vom
lateinischen Standpunkt auffällige oder gar uner-

klärliche Gentilizia entpuppen sich als unvoll-

kommene Latinisierungen etruskischer auf -i -e\

so faliskisch Petriines und wohl auch lat. Verres,

Macciis im Namen des T. Maccus Platttus und

sonstige aut -«5 in Umbrien und anderen Grenz-

landschaften Etruriens. Neben -na und -ie war
den Etruskern als Suffix für Familiennamen -h

und mit Kombination der anderen Elemente -tina

-iinie vertraut; es spiegelt sich wider in latei-

nischen Namen auf -bnitis {Tarconins = etr.

Tary^ii, TdgxoJV bei Lykophron, Veltonitis :=

etr. l^eiit, Ac(h)onins neben Accenna), weniger

durchgreifend latinisiert in den Gentilizia auf -o

{Matho neben Fem. Mathonia und etr. Maiiina,

Snelo neben Suetonia Stietonius und Suetins Sui-

tius, die sich im letzten Grunde zu Soeniiis etr.

Svea stellen. Aber auch die lateinischen Cogno-
mina auf -o leiten sich zu einem Teile aus die-

sen etruskischen Familiennamen auf -u her, die-

jenigen nämlich, die nach ihrem stammhaften

Element nicht aus den Zusammenhängen etruski-

scher Namengebung losgelöst werden können

{Matho, Cato := etr. Catti und neben Catinna

Catinins Cateniiis, Nero ^ etr. Nern und neben

Neronius Nerutitis), und ganz allgemein die Fami-

liencognomina; denn in Etrurien ist die Bezeich-

nung des Einzelindividuums durch Verbindung

zweier Gentilizia, die vermutlich durch Ver-

schwägerung zu erklären ist und auf halb mutter-

rechtlichen Anschauungen beruht, seit früher Zeit

bräuchlich, in Rom aber hat das Cognomen bis

zur Sullanischen Epoche in der offiziellen Nomen-

klatur keine Rolle gespielt, und alle Gründe der

Wahrscheinlichkeit sprechen dafür, dafs die vor-

nehmen Familien die Sitte, die einzelnen stirpes

ihrer gens durch erbliche Beiwörter zu sondern,

von den Etruskern übernommen haben. Nicht

anders steht es um die entsprechenden Repräsen-

tanten der Beinamenklasse auf -a (Acerra Casca

Caetra Helva Scaeva Scaevola Saxula); auch sie

decken sich in ihrer Endung mit etruskischen

Gentilizia und müssen als Entlehnungen aus die-

sen schon deshalb angesehen werden, weil die

latinischen Sprachen ein a-Suffix in einer Geltung,

von der aus sich der älteste Gebrauch dieser

Cognomina bezw. Nomina verständlich machen

liefse, gar nicht besitzen. Dann müssen sich

aber weiter der gleichen .Auffassung die Gentil-

namen anbequemen, die in ihrem suffixalen Teile

a enthalten, also kürzere auf diesen Vokal aus-

gehende Formen voraussetzen: die auf -aeus,

die mit solchen auf -eitis wechseln (Tettaeus

Tetteius neben etr. Teta, Vekaeus Vokeüis neben
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VoJca), ein Schwanken, das in den Lautgewohn-
heiten des Etruskischen ohne weiteres seine Er-

klärung findet, die auf -actus -alins -anins -aritis

-asiiis -atius -avtis -avins] neben ihnen allen lassen

sich identische Formationen im Etruskischen auf-

zeigen. VölHg parallel dieser durch a charak-

terisierten Reihe geht eine andere mit u als

Kennlaut, auf -ucius -ullitis -uriiis -usins -uHtis

-Ulis -uvius] sie ist durch Fortbildung aus den

etr. Gentilizia auf -u erwachsen und samt diesen

zu den Römern hinübergewandert. So entrollt

sich vor unseren Augen das Bild einer grandiosen

Sprachmischung: wie die Etrusker selbst von

jeher zahlreiche Elemente, stammhafte wie suffixale,

aus der latinischen Nomenklatur angenommen
haben, so haben sie, allmählich in den Stämmen,

über die sie einst in so weitem Umfange ge-

herrscht hatten, auf- und untergehend, deren

Namensystem bis in überraschende Tiefe mit den

von ihnen geschaffenen Typen durchsetzt.

Der dritte Abschnitt (S. 422—521) hat es

mit den 'latinischen Gentilnamen' zu tun. Es
wird zunächst die 'Konsonantengemination' er-

örtert, die einem so grofsen Bruchteil des latini-

schen Namenschatzes eigen ist (^Attiiis Atteius

Attedius Attidius), und überzeugend dargelegt,

dafs sie, von wenigen Ausnahmen wie der Klasse

Appuleiiis Epptileius abgesehen, ausgeschlossen

ist von allen deminutivischen oder deminutiv-

artigen Bildungen, die /-Suffix aufweisen {Atellhis

Atiliiis Atullins). Dieser Gegensatz kehrt wieder

im Griechischen, wo wir zwar (PcXXiag ^iXXetg

(PCXXig (PiXXoi neben Formen mit einfachem X,

aber nur 0cXvXXa (PcXcvva (JfiXCxxa antreffen;

er beruht darauf, dafs bei den indogermanischen

Kurznamen, die die Wurzeln für die latinischen

Familiennamen gebildet haben, die Konsonanten-

verdoppelung als Bildungsprinzip nur da Anwen-
dung finden konnte, wo nicht auch das ableitende

Suffix Doppelkonsonanz enthielt. Im Zusammen-
hang dieser Ausführungen werden noch die

Quantitätsverhältnisse und die Herkunft der wich-

tigsten bei den latinischen Gentilnamen erscheinen-

den Suffixe untersucht, -eins -editts -idius -iUus

-ieniis. Weiter werden die 'theophoren Namen'
durchgesprochen (Marcus Mamerctis — Marcius

Mamercius Martius, Herius Paciiis Trebius, San-

quinitis Pacuvius u. a.). Hier wie im vorher-

gehenden Unterabschnitt wird immer von neuem
eingeschärft, dafs, um die FamiHennamen zu ver-

stehen, es unerläfslich sei, auf die Individual-

namen alten Schlages zurückzugehen, aus denen

jeder einzelne von jenen hervorgewachsen sei.

Über den 'Individualnamen' und seine Entwicklung

im Ablauf der Geschichte handeln dann noch die

Schlufsbemerkungen dieses Kapitels. Sie gehen

von der Periode aus, wo das Cognomen sich all-

gemein einbürgert und nach und nach der für die

Kennzeichnung der Einzelpersönlichkelc wichtigste

Bestandteil des Namens wird, und steigen von da

hinauf in die Zeiten, in denen diese Rolle den spä-

teren Praenomina zusteht und die in den zwischen-

liegenden Jahrhunderten diese Funktion ausüben-

den Gentilizia sich erst ausbilden. Durch eine

planmäfsige Analyse der letzteren die ganze

Masse der ältesten italischen Individualnamen

wiederzugewinnen, wird mit Recht als eine

der vornehmsten Aufgaben zukünftiger Namen-
forschung bezeichnet.

Der letzte Teil (S. 522— 582), dem sich reich-

liche Nachträge (583— 596) und sehr sorgfältige

Wörterverzeichnisse(597 — 644)anschliefsen, führt

die Überschrift: 'Gentilnamen und Ortsnamen'. In

kurzen Erörterungen ergänzt Seh., was schon

früher über die Bildung der ersteren aus den

letzteren bekannt war, in eingehenderen beschäf-

tigt er sich mit der der letzteren aus den erste-

ren. Wie die italischen Ortsnamen überhaupt in

weitem Umfange ursprünglich adjektivischen Cha-

rakter tragen, so sind die auf -tnuni -cum (-ca)

-ciiluni -ilae -ulae -fae -ftila -fuhim zum grofsen

Teil nichts als adjektivische oder adjektivartige

Ableitungen von Gentilnamen (Sentinum — Sentius,

Satricum — Satrius, Corniculum — Cornius, Car-

sulae — Carso [-ius], Allifae — Allius, Aefula —
Aius). Andere decken sich ganz mit Gentilnamen

bis auf einen Unterschied im Geschlecht (Ameria

Antium Lanuvium — Amerius Antiiis Lanuvius)\

diese doppelte Verwendungsmöglichkeit ergibt

sich aus der yon Anfang an adjektivischen Natur

der Bildungen auf -ius. Endlich in PluraHa tan-

tum wie Tarquinii Volsinii Gabii Pompei ist

einfach der Name des Geschlechts für den Ort

seiner Niederlassung mitverwendet. Dieser Typus
ist vor allem innerhalb des alten etruskischen

Herrschaftsbereiches zu Hause, und es ist ledig-

lich eine die originalen Formen treuer bewah-

rende, d. h. nicht der Latinisierung unterlegene

Abart von ihm, die uns in den mit Gentilizia

gleichlautenden Ortsnamen auf -na -a entgegen-

tritt: Felsina, wie Bononia hiefs, cum princeps

Etruriae esset, = etr. Gent. Felzna, Capena

Kdnivva =^ Capna, Artenna = Artena, Saena

= Saena, Blera = Blerra, desgleichen Alba

Atella Buca Sassula Sora u. a. So lüftet sich

denn auch der Schleier, der bislang den Ursprung

des Namens Roma verhüllt hat: wer bedenkt,

dafs die FamiHe der Romilii , nach deren auf

der tuskischen Seite des Tiber gelegenen Ackern

die alte tribus Romulia benannt und deren Eponym
Romtilus gemäfs der Sage der Gründer der Stadt

war, nach Ausweis eines Ruminas Sedres aus

Volcii in Etrurien Heimatrecht hatte; wer die

Romatü Oberitaliens, die in Clusium als Rumade
erscheinen, und den 5. Romaeus Tuscus aus Te-

lesia in Samnium kennt; wer sich all der etruski-

schen Anklänge in Namen von Familien und Ört-

lichkeiten erinnert, die für die älteste Geschichte

Roms bedeutungsvoll sind, der wird nicht zwei-

feln, dafs die vielen Geschichtschreiber, die laut
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Dionysius von Halikarnafs Rom als eine TvQQrjvlg

noXii ansprachen, recht gehabt haben und dafs

die ewige Stadt den Namen eines etruskischen

Geschlechts durch die Jahrtausende getragen hat,

r als solcher früh verschollen ist und nur we-

nige uns aufbewahrte Seitenschöfslinge derselben

Funktion getrieben hat.

Immer wieder im Laufe seiner Darlegungen

1 tont der Verf., wie unsicher die Deutung und

Einordnung vieler Namen ist und geraäfs der

VrUur der Sache sein mufs: zu häufig treten

ei und mehr verschiedene Typen um das ein-

zelne Belegstück in Wettbewerb. Um so mehr
ist ihm daran gelegen, diese Typen herauszu-

stellen, sie richtig zu erklären und zu werten.

Wer der Arbeit, die er in dieser Hinsicht ge-

leistet hat, gefolgt ist, kann von ihr nur mit

warmem Dank für reichste Belehrung scheiden

und wird weitaus das meiste von seinen Auf-

stellungen gut heifsen. Nicht alles freilich: ins-

besondere in der Würdigung der etruskischen

Einschüsse ins italische Onomastikon hat sich

Seh. ganz gewifs, wie das so oft gerade
Pfadfindern widerfährt, von der neu entdeckten

Wahrheit zu weit hinreifsen lassen und für etrus-

kisch ausgegeben, was sicherlich latinisch ist

oder doch zum mindesten latinisch sein kann.

Im grofsen wie im kleinen. Dafs die Institution

der Familiencognomina toto corpore von den
Etruskern übernommen sei, scheint mir vorläufig

ein keineswegs genügend begründetes Theorem.
Bei beiden Stämmen kann das gleiche Bedürfnis

unabhängig voneinander zu dem gleichen Mittel

der Abhilfe getrieben haben, wie denn Familien-

beinamen ja auch anderwärts unter dem Zwange
der Umstände aufgekommen sind: ich erinnere

an die durch Zusatz des Heimatsortes oder Erb-
hofes differenzierten Schtiltes in Westfalen : Schulie-

Castrop, -Dehvig, -Nierhoff' usw., an die Sitte der
guten Geschlechter in den schweizerischen Städten,

die einzelnen Familien durch Beifügung des Na-
mens der Frau zu kennzeichnen: Burckhardt-

Bischoff, -Heusler, -Merian, -Sarasin, -Burck-

hardt in Basel usw. Und selbst wenn Seh. in

diesem Punkte Recht behalten sollte: die lat.

Familiencognomina auf -o und die Individualcog-

nomina gleicher Endung als genetisch völlig ver-

schiedene Klassen anzusehen, werde ich mich
nicht so leicht entschliefsen, sondern dann noch
eher die Frage aufwerfen, ob nicht das -« der
etruskischen Namen ganz oder teilweise das ent-

lehnte lat. -0 darstellt, so gut wie etr. -ie -e aus
lat. -ins übernommen ist. Die Bedenken ferner,
um derentwillen Seh. das -a eines grofsen Teils
der Cognomina dem Lateinischen glaubt ab-
sprechen zu sollen, scheinen mir nicht durch-
schlagend, insonderheit nicht das oben angeführte
Hauptbedenken: wer die in den meisten idg. Spra-
chen Europas, namentlich dem Slavolettischen und
Griechischen, verbreiteten Maskulinstämme auf

-a erwägt und sich dabei nicht von dem jetzt

freilich durch alle sprachwissenschaftlichen Hand-

bücher durchgehenden, aber, wie mir trotzdem

scheint, unbegründeten Vorurteil leiten läfst, sie

seien überall erst auf dem Boden der Einzel-

sprachen durch Geschlechtswechsel aus Feminina

hervorgegangen, wird die Annahme unbedenklich

finden, es habe bei den Lateinern usw. neben
der durch scriba advena repräsentierten, die ge-

wohnheitsmäfsige oder charakteristische Tätigkeit

ausdiückenden Klasse der Maskulina auf-a in Casca

Helva Scaeva eine andere die charakteristische

Eigenschaft (vielfach mit üblem Beigeschmack)

bezeichnende sei es von Anfang an bestanden, sei

es nachträglich, wenn auch sehr frühzeitig, sich

herausgebildet; dafs diese mit Sicherheit nur noch in

Eigennamen zu belegen ist, ist eine Erscheinung,

die wir bei zahlreichen morphologischen Kate-

gorien auf allen Sprachgebieten beobachten

können. Damit entfällt denn weiter der Anlafs,

die Reihe der Namen auf -aeus, -acius, -alius usw.

aus Etrurien herzuleiten, und öicht mehr Grund

scheint mir vorhanden, die Reihe -itcius -itUius

usw. in ihrer Gesamtheit als unlateinisch zu ver-

dächtigen. Dafs einzelne Angehörige der nam-

haft gemachten Bildungstypen tuskischer Herkunft

sein können, will ich damit nicht leugnen. Was
aber überhaupt das einzelne anlangt, so ver-

schliefst sich Seh. der Erkenntnis, wie viel Ele-

mente auch das latinische Namensystem zum Auf-

bau des etruskischen hergegeben hat, natürlich

keineswegs; und doch scheint er mir dieser Tat-

sache nicht mit vollem Nachdruak Rechnung zu

tragen, sondern im Zweifelsfalle gar zu leidenschaft-

lich und ohne Wank fürs Etruskische ins Feuer zu

gehen. Als Beispiel diene die Behandlung des

Ortsnamens Niiceria, alt Noticeria, der in der

Aemilia, in Umbrien, Campanien, Samnium (in

deminuierter Gestalt Niireriola), Bruttium vor-

kommt (S. 57 5 f.). Gewöhnlich wird er nach dem
Vorgange Bücbelers aus dem Lateinischen ge-

deutet und mit 'Neuburg' übersetzt. Seh. erklärt

diese Etymologie für hinfällig: dem Namen
wohne schon in guter Zeit eine gewisse Tendenz
zur Aspiration inne (Nucheriniis geben wiederholt

Inschriften, auch solche aus Pompeji), und Stepha-

nus von Byzanz bezeuge eine Nebenform mit a,

NaxQia, beide Erscheinungen aber wiesen ins

Etruskische, zu dessen Lauteigentümlichkeiten sie

bestens stimmten. Deshalb reiht Seh. Xnceria den

ihrem Ursprünge nach mit Gentilizia identischen

etruskischen Ortsnamen auf -a an, die mit Luceria,

Ventisia, Bantia, Acerronia bis nach Apulien und

Lukanien hinabreichten, und verknüpft ihn mit

den etr. Personennamen Xa^misa Nayrrnal Na-

cerei Nacerial. Aber eine etruskische Siedelung

tief unten in Bruttium hat denn doch schliefslich

ihr Bedenkliches, und können nicht die Aspiration

und das a für ou ganz gut ihre Erklärung darin

finden, dafs die Etrusker, die in Campanien ein-
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zogen und von denen Reste, mehr oder minder

oskisiert und latinisiert, lange dort verblieben

sind, den Namen von der vor ihnen an Ort

und Stelle sefshaften latinischen Bevölkerung

übernommen und ihren Aussprachgewohnheiten

angepafst haben? In den von Seh. herange-

zogenen etruskischen Menschennamen aber wird

man so lange rein zufällige Anklänge an

NaxQca erblicken dürfen, als nicht für sie

auch Nebenformen mit -an- oder -uv- nachge-

wiesen sind.

Es versteht sich von selbst, dafs bei einem

so umfänglichen Werke eines Gelehrten wie

W. Schulze zahlreiche Nebenergebnisse abfallen;

sie sind dieses Mal insbesondere etymologischer

und morphologischer Natur. Von ihnen zu

reden ist unmöglich im Rahmen einer Anzeige,

die ohnehin das für diese Zeitschrift sonst ge-

setzte Mafs weit überschritten hat. Es gilt für

sie dasselbe wie für den Hauptinhalt des Buches:

das meiste ist einleuchtend, manches unsicher,

einiges wohl geradezu abzulehnen. Aber mag
von den grofsen und kleinen Ergebnissen fallen

müssen so viel wolle: dies Werk als ganzes

wird seinen Wert behalten noch für manche der

nach uns kommenden Geschlechter. Für uns

aber ruht seine wesentliche Bedeutung darin: es

hat die künstlichen Dämme, die zwischen der

Etruskologie und der Wissenschaft der anderen

italischen Mundarten aufgetürmt waren, nieder-

gerissen und beide Forschungsströme in ein

grofses gemeinsames Bette geleitet und hat ge-

zeigt, dafs nur so die sprachlichen Probleme

gelöst werden können, die uns die bunte, mannig-

fach über- und durcheinander geschichtete Völker

weit des alten Italien hinterlassen hat.

Bonn. Felix Solmsen.

Oskar Weise [Prof. am Gymn. zu Eisenberg, Dr.],

Charakteristik der lateinischen Sprache.
3. Aufl. Leipzig, B. G. Teubner, 1905. VI u. 190 S.

8».

Vermehrt und verbessert dürfte diese neue Auflage

des bekannten Werkes, in dem der Verf. vor allem da-

hin wirken wollte, dafs für den Sprachunterricht »eine

mehr vertiefende, mehr zum Nachdenken zwingende
und anregende Lehrmethode gewählt werde, sich mit

Recht nennen. Nachdem schon in der zweiten Auf-

lage ein Kapitel über die klassische Sprache Cäsars

und Ciceros hinzugekommen war, behandelt Weise
jetzt in einem Anhange das Verhältnis von Kultur

und Wortschatz. Aufserdem hat er, vor allem in den

Anmerkungen, eine gröfsere Anzahl von Nachträgen

und Ergänzungen hinzugefügt.

Notizen und Mitteilungen.

UniTergitätsschriften.

Dissertationen.

N. Schneider, Quaestiones Sophocleae. Strafsburg.

44 S.

E. Ho ffmann. De Aristotelis Physicorum libri sep-

timi origine et auctoritate. P. I. Berlin. 33 S.

Schniprogramnie.

P. Klo he, In welchem Verhältnis stehen die olyn-

thischen Reden des Demosthenes zueinander. Kolberg,

Gymn. 18 S.

Fr. Paetzold, Adnotationes criticae ad Lucianum
imprimis pertinentes. Berlin. 35 S. 8°.

N'ea erschienene Werke.

W. Kroll, Die Altertumswissenschaft im letzten

Vierteljahrhundert. Leipzig, 0. R. Reisland. M. 14.

K. Meister, Der syntaktische Gebrauch des Genetivs
in den kretischen Dialektinschriften. Leipziger Inaug.-

Dissert. Strafsburg, Karl J. Trübner.

Th. Gollnisch, Quaestiones elegiacae. Breslauer
Inaug.-Dissert. Breslau, H. Fleischmann.

J. Ph. Krebs, Antibarbarus der lateinischen Sprache.

7. genau durchgesehene und vielfach umgearb. Aufl. von
J. H. Schmalz. 1. Lief. Basel, Benno Schwabe. Vollst,

in 10 Lieff. zu M. 2.

Wilhelm Meyer aus Speyer, Gesammelte Abhand-
lungen zur mittellateinischen Rhythmik. Bd. I. II. Berlin,

Weidmann. Je .M. 8.

— — , Übungsbeispiele über die Satzschlüsse der

lateinischen und griechischen rhythmischen Prosa aus
den Gesamm. Abhandlungen. Ebda. M. 0,60.

M. Boas, De epigram matis Simonideis. I: Commen-
tatio critica de epigrammatum traditione. Amsterdamer
Inaug.-Dissert. Groningen, J. B. Wolters. Fl. 3,90.

Zeitschriften.

Atene e Roma. Maggio. T. Tosi, II colloquio tra

Ulisse e Penelope. — V. Costanzi, L'imprecazione di

Nabucodonosor in Abideno. — F. Ramorino, Un
nuovo libro suH' incendio Neroniano. — P. E. Pavo-
lini, L'Iliade volgarizzata in greco.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Camilla Lucerna [Lehrerin am Landes - Mädchen-

lyzeum zu Agram], Die südslavische Ballade
von Asan Agas Gattin und ihre Nach-
bildung durch Goethe. [Forschungen zur

neueren Literaturgeschichte hgb. von Franz
Muncker. XXVIII.] Berlin, Alexander Duncker,

1905. 2 Bl. u. 70 S. 8°. M. 2.

Die Übersetzung der Asanaginica von Goethe,

entstanden in einer verhältnismäfsig frühen Zeit,

fast 50 Jahre vor der systematischen, dem
Dichter von Grimm, Vater, Kopitar, Vuk und

Talvj nahegelegten Beschäftigung mit der ser-

bischen Volkspoesie bereitet eben durch diese

anscheinend völlige Zufälligkeit der Entstehung

den Goetheforschern manche Schwierigkeiten,

hauptsächlich bezüglich der genauen chrono-

logischen Datierung (Goethe selbst gab 1824

nur eine annähernde, runde Zahl: »vor fünfzig

Jahren« an), bezüglich der Quelle, aus wel-

cher der Dichter schöpfte (ein späterer Ge-

dächtnisfehler des Dichters machte die Beant-

wortung dieser Frage noch schwieriger), so

wie auch bezüglich der Frage, auf welche

Art und Weise der des Serbischen unkundige

Dichter das in seinen in Betracht kommen-

den Vorlagen nicht beobachtete Versmafs, den
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»serbischen Trochäus« traf. (Er soll nach

seiner eigenen späteren Angabe »mit Ahnung

des Rh\ thmus und Beachtung der Wortstellung

des Originals« übersetzt haben.) Die Verf. stellt

gewissenhaft und übersichtlich alles zusammen,

was bisher über den Gegenstand geschrieben

wurde, an mehreren Orten ihre eigenen beach-

tenswerten (in der Analyse des Inhaltes dieses

ergreifenden »Klaggesanges von der edlen

Frauen* frauenhaft fein nachempfundenen) Be-

merkungen hinzufügend. In der ersten der obi-

gen Fragen entscheidet sie sich mit Düntzer,

Suphan, Miklosich, Geiger, Eckermann, Riemer,

Bartsch, Pniower wider Herold und Bernays für

das J.
177 5 als Entstehungsjahr, in der zweiten

läfst sie als Vorlage »die Sitten der Morlacken«,

Bern 17 75, eine Übersetzung aus Fortis Werk
»Viaggio in Dalmatia«, Venetia 17 74, besorgt

von Werthes gelten. Der Zusammenhang der

Nachbildung Goethes mit der Übersetzung von

Werthes, nachgewiesen von Miklosich und Geiger

ist augenfällig. Den Gedächtnisfehler Goethes,

der eine französische Übersetzung der Gräfin Rosen-

berg als Vorlage angab, wo aber das Lied gar

nicht vorkommt, führt die Verf. darauf zurück,

dafs Talvj, welche Rosenberg gelesen hatte, im

persönlichen Verkehr dem Dichter den Namen der

französischen Gräfin suggerierte. Bezüglich des

Rhythmus scheint sie mit Düntzer an Goethes ei-

gener Aufserung festzuhalten, registriert Murkos
Vermutung von dem Eigennamen Aga Asan Aga
als den Anhaltspunkt und ignoriert die Behaup-

tung Miklosichs, der ernste Inhalt selbst habe

den Dichter auf den episch getragenen Trochäus
gebracht. In der ästhetischen Gliederung des

Liedes hält sich die Verf. an Markovic und

fügt ihrer hübschen Monographie am Schlüsse

ein informierendes, obwohl nur skizziertes und

keineswegs erschöpfendes Kapitel »Zur Ent-

stehungsgeschichte der südslavischen (in diesem

Falle besser: dalmatinisch-slavischen) National-

poesie« hinzu.

Wien. Ivan Prijatelj.

Paul Gastrow [Pastor in Bergkirchen], War Lessing
ein »frommer« Mann? Ein Vortrag. Giefsen, J.

Ricker (Alfred Töpelmann), 1904. 32 S. 8". M. 0,50.

Von dem Standpunkt aus, der in Petrus' Aussprach
uoer den Kornelius in der Apostelgeschichte zum Aus-
druck kommt: iGott fürchten, das ist Religiosität, und
recht tun, das ist Sittlichkeit c, sucht der Verf. seine Frage
zu beantworten. Und eine Durchmusterung vor allem
der intimsten Lebensäufserungen Lessings führt ihn zu
dem Urteil, dafs in seiner .^rt und seinem Wesen mannig-
fache .Motive der Frömmigkeit sich finden, die sich in seinem
Leben urkräftig ausgewirkt haben auf Lebenshaltung
und Lebenswerk, als Pietät und Selbstzucht, Wahrheits-
trieb und Freiheitsdrang. Und andrerseits haben die

kräftigen, vielleicht für ihn unüberwindlichen Hindernisse
und Schranken einer stetigen Entwicklung und gesunden
Ausgestaltung des frommen Innenlebens, sein schranken-
loser Subjektivismus und einseitiger Intellektualismus
doch auch dazu gedient, dafs die Schwelle des heiligen
Tempels evangelischer Frömmigkeit von manchem Staub

und Unrat menschlichen Irrtums, kleinlicher Willkür, an-

mafsender Beschränktheit gereinigt wurde.

Notizen und Mitteilungen,

»u erschienene n'erke.

J. Grimm und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch.

X. Bd., 2. .Abt., 1. Lief.: Sprecher— Spruchdichtung.

Leipzig, S. Hirzel. M. 2.

Rudolfs von Ems Willehalm von Orlens hgb. aus

dem Wasserburger Code.x der fürstlich Fürstenbergischen

Hof bibliothek in Donaueschingen von Victor Junk. [Deut-

sche Texte des .Mittelalters hgb. von der Kgl. Preufs.

Akad. d. Wiss. Bd. IL] Berlin, Weidmann. M. 10.

Volks- und Gesellschaftslieder des XV. unci

XVI. Jahrhunderts. I. Die Lieder der Heidelberger Hand-

schrift PaL 343 hgb. von Arthur Kopp. [Dieselbe Samm-
lung. Bd. V.] Ebda- M. 7,60.

R. Petsch, Freiheit und NotwendigTieit in Schillers

Dramen. [Goethe- und Schillerstudien. L] München,
Beck. M. 6.

R. Wessely, Zur Geschichte der deutschen Literatur.

Proben literarhistorischer Darstellung für Schule und Haus
ausgewählt und erläutert. [.Aus deutscher Wissenschaft

und Kunst.] Leipzig und Berlin, B. G. Teubner.

Adolf Frey, Die Kunstform des Lessingschen Laokoon

mit Beiträgen zu einem Laokoon-Kommentar. Stuttgart

u. Berlin, J. G. Cotta Nachf.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. May. H. Collitz, Zum
vokalischen Auslautsgesetze der germanischen Sprachen.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Theodor Claufsen [Dr. phil.]. Die griechischen
Wörter im Französischen. Erster Teil.

[S.-A. aus K. Vollmöllers Romanischen Forschungen.

XV, 3.] Erlangen, Fr. Junge, 1904. 114 S. 8".

M. 3.

Der Verf. gibt mehr, als er im Titel ver-

spricht: nicht nur die griechischen Lehnwörter

im Französischen, sondern die Geschichte des

griechischen Lehnwortes im Lateinischen; und

wenigstens in den Hauptsachen werden auch die

meisten anderen romanischen Sprachen heran-

gezogen. Tatsächlich konnte die Arbeit nicht

anders angepackt werden, wenn sie zu einem

wissenschaftlich befriedigenden Ergebnis führen

sollte, da ja die griechischen Wörter nicht un-

mittelbar ins Französische kamen, sondern durch

das Medium des Lateinischen (S. 1 9) und nur

deshalb eine gesondeite Betrachtung verdienen,

weil — in den meisten Fällen — ihnen etwas

von der griechischen Lautung anhatten blieb

(S. 25). Fast alle griechischen Wörter im Latei-

nischen haben das dem Lehnwort eigentümliche

Schicksal, in verschiedenen Gestalten vorhanden

zu sein, und die Mannigfaltigkeit ihrer Formen

nach Zeit und Dialekt zu erklären, hat der Verf.

angestrebt. Die Lösung der schwierigen Fragen

ist derzeit noch nicht in allen Punkten möglich,

immerhin ist viel Material übersichtlich geordnet,

und es ist dabei nur zu erwähnen, dafs die-
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selben Beispiele, an verschiedenen Stellen immer
wieder mit allen romanischen Entsprechungen
aufgezählt, recht ermüdend wirken. So kommt
noXvnovg S. 31, 32, 34, 36, 42, 46, 76, 90,

91 vor, nv'^ig S. 34, 42, 67, 7 1, 79, 81, 94,

95, 96 usw. Es ist überhaupt auffallend, dafs

immer wieder dieselben Beispiele auftauchen,

während doch der griechische Wortschatz des

Vulgärlateinischen nach hunderten gezählt wurde
(S. 21). Es wäre sehr dankenswert, wenn der

Verf. dem angekündigten zweiten Teile der

Arbeit eine vollständige Übersicht der griechi-

schen Wörter im Lateinischen beigäbe.

Der Kernpunkt von Claufsens Arbeit ist der

Nachweis, dafs die Behandlung der griechischen

Wörter im Vulgärlateinischen mit der im Alt-

lateinischen übereinstimmt und zu der im

Klassisch -Lateinischen im Widerspruch
steht. Alt- und Vulgärlatein übernehmen das

Wort aus der gesprochenen Sprache und

sprechen es möglichst getreu nach. Das
klassische Latein dagegen hat das griechische

Schriftbild vor Augen und bemüht sich um
möglichst genaue graphische Wiedergabe, sowie

um Beibehaltung der griechischen Quantität, wie

sie auch im Metrum zur Geltung kommt. Dem-
entsprechend bewahrt das klassische Latein
Länge und Kürze des griechischen Vokals,

verändert aber — lateinischem Betonungsbrauche

folgend — den Akzent. Es wird also xvfiivoc

) atminos, ^xavffwv ) encdustum usw. Vulgär-
latein dagegen behält den griechischen Akzent,
verändert jedoch — nach eben demselben hei-

mischen Betonungsbrauche — die Quantität des

Paenultimavokals; daher encäustunt ) afrz. enche,

asXcvov ) selimim ) it. sedano usw. Viele Verän-

derungen der Vokale erklären sich aus ihrer ton-

losen Stellung in den so veränderten Wörtern.

Von der Mehrzahl der Wörter kann man nun

sagen, dafs sie in verschiedener Gestalt ins

Romanische gedrungen sind; ja manche sind in

so vielen Varianten vorhanden, dafs man darüber

stutzig werden möchte. So nvQQOi als frz. btire

u. ä. , bareite, heret, botirre u. ä. (S. 71) oder

TTV^og als frz. buis, buisse, bois, buche, it. bosco,

biisca usw. (ebda). Am vielgestaltigsten ist die

Wiedergabe des v, das als ii, u, o, o, ce, e, i

auftritt (S. 92 ff.). Unter den Konsonanten hat

die mannigfaltigsten Schicksale (p, das als p'^ p,

pp, b, 6&, y erscheint (S. 60 £f.) Der Verf. führt

den von Meyer- Lübke ausgesprochenen Ge-
danken aus, dafs v in der ältesten Lehnwort-

schicht u lautete, da es von dorischen Kolonisten

übernommen wurde (S. 93). Diese Annahme
dorischen Einflusses wirkt Hchtbringend auch für

die Beurteilung so vieler anderer lautlicher Vor-

gänge. Besonders anziehend ist die Zusammen-

stellung der Wörter, die den griechischen mit

ov entsprechen (S. llOff.). Sie ercvfheinen mit

0, o, M, so wie die mit attisch -ionischem (o, das

entweder der Quahtät nach als o oder der Quan-

tität nach als o^ ü aufgefafst wurde. Dieser

scheinbare Zusammenfall in der Behandlung des ov

und des cd erklärt sich dadurch, dafs dem attisch-

ionischen ov tatsächlich dorisches co entsprach, das

vor allem in Italien gehört wurde. Unter den

Beispielen hätte auch ayyovQiov {ayyovQOv) an-

geführt werden können, das schriftitalienisch und

venezianisch anguria, veronesisch languria, hin-

gegen ferraresisch languola, bergam. angoria

lautet (vgl. Mussafia, Beitrag zur Kunde der

nordit. Mundaiten S. 27), also teils auf u, teils

auf o zurückzuführen ist.

Sonst wären an Randbemerkungen noch etwa

zu machen: S. 32. Herculens ist gewifs nicht

ans participium angeglichen. Zu einer solchen

Analogiewirkung fehlt es vor allem an einem

Verb von passender Bedeutung; auch stimmt

die weitere Deklination nicht zur Annahme einer

Analogiebildung, wie sie bei Atlas — Atlantis ) Al-

lans begreiflich ist. Vielmehr ist App. Probi 19

wohl nur eine graphische Bemerkung, eine ortho-

graphische Korrektur: man schrieb ens für

es, weil man eben ens = es aussprach. Vgl. die

Schreibungen Thensaurus, formonsus und dgl.

mehr. — S. 33. In der Ablehnung der Bedeu-

tungsentwicklung xcoQoovCg ) courotinda stimme ich

Thomas zu. Es kommt auch mir nicht wahr-

scheinlich vor, dafs man eine Säule als etwas

gekrümmtes bezeichnen wird. — S. 68— 69.

Hier konnte noch afrz. poacre, pouacre ( noSdyga
genannt werden. — S. 69. Die Annahme einer

Entlehnung aus griech. Akkusativ und griech.

Genetiv wie (paQayya ) *barranca und (fdqayyog

y^barrancus ist wohl abzulehnen, sobald es sich

nur um Variationen innerhalb einer und derselben

Sprache handelt wie hier, wo die Doppelform

barranca und barranco nur im Spanischen vor-

liegt, beide lateinische Grundformen aber nicht

belegt sind. — S. 76. Der Verf. bemerkt, dafs

der Wechsel von X und q nicht mit Sicherheit

zu konstatieren sei, da er auch im Lateinischen

und auch im Romanischen vorkommen könne.

Man mufs hinzufügen, dafs Beispiele nur aus

einer romanischen Sprache fürs Griechische

überhaupt nichts beweisen können. Speziell ab-

zulehnen ist die Entwicklung von pieuvre , wie

der Verf. sie sich denkt: noXvnoda ) *7tOQV-

noSa ) *poropoda ) *podopora ) pieuvre. Dabei

werden noch die supponierten Formen *noQVTioda

als Beleg für Metathesis von 2 zu p (S. 76)

und *podopora als Beleg für Metathesis von d

zu r (S. 32) angeführt. Abgesehen von diesem

methodischen Versehen ist das ganze Substrat

*podopora gar nicht brauchbar, denn daraus hätte

sich *poduevre entwickeln und die Spur des vor-

tonigen im Altfranzösischen vorhanden sein

müssen. Die Entwicklung des Triphthongs ieu

bliebe dabei ganz unaufgeklärt (vgl. ML I § 196).

— S. 91 konnte äficpoxsQOV ) afrz. antbure ge-
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nannt werden. — S. 94 könnte man span. corcoreo

( corcyraeus einfügen. — S. 108. Die französi-

sche Aussprache Urope u. ä. seit dem 17. Jahr-

luimlert beweist nichts mehr für € ü ) «, son-

1 entspricht dem auch sonst üblichen Ablauts-

verhältnis eu — u'' im Mittel- und Neufranzösi-

schen. — S. 108 Anmerkung. Es ist nicht ein-

zusehen, in wiefern die Behandlung von € v }

UM ) u ein neues Licht auf deo(r)sum ) giuso

usw. werfen sollte, da ja in deosum keine re-

gressive Assimilation der Vokale zu konstatieren

ist, sondern — wie auch in linteöhtm! — die Ent-

wicklung dioso lintiölo. Es bleibt also bei

der alten Erklärung.

Im ganzen haben wir eine eingehende, be-

sonnene Arbeit vor uns, deren zweiter Teil noch

wesentlich interessanteres Material verspricht,

sodafs man seine baldige Veröffentlichung nur

wünschen kann.

Wien. Elise Richter.

Arthur Young's Travels in France during the years

1787, 1788, 1789 edited by .Miss Betham-Ed wards.
[The York Library.] London, George Bell and Sons,
1 Q05. LIX u. 366 S. 8°. Geb. Sh. 2.

oungs Reisen in Frankreich sind zuerst im Jahre
! /

'-' veröffentlicht worden. Ein Jahrhundert nach der

Beendung der Reisen, 1889, gab Miss Betham- Edwards
das Buch, um es einem gröfseren Kreise zugänglich zu
machen, mit einer Einleitung, einer biographischen Skizze,

einer Bibliographie und .Anmerkungen in Bohns Standard
Library heraus. Von dieser Ausgabe, die mehrfach neu-
gedruckt worden ist, gibt nun auch die York Library
einen gut ausgestatteten Neudruck.

Notizen und Mitteilungen.

\otizen.

Die Bibliothek Gaston Paris' ist kürzlich in Paris
in der Ecole des Hautes-Etudes in der Sorbonne feier

lieh eröffnet worden. Sie ist von der Marquise .Arconati-

Visconti angekauft und dem Staate geschenkt worden.
Die von den Freunden und Schülern von Gaston Paris
gegründete Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Bibliothek zu verwalten und sie allen Forschern zu-
gänglich zu machen. Der Katalog ist bereits fertig-

gestellt Die Kosten der Drucklegung wird der franzö-
sische Staat tragen. Im Bibliotheksaal ist auch eine von
D. Puech geschaffene .Marmorbüste Gaston Paris' auf-

gestellt. Prof. Gabriel .Monod vom Institut und Prof.
von Hamel von der Univ. Groningen, der Präsident der
Societe Gaston Paris, hielten bei der Feier Ansprachen.

luiTersitätsschriften.

Dissertationen.

L. Beszard, Les larmes dans l'epopee, particuhere-
ment dans l'e'popee francaise jusqu' ä la fin du XII «

siecle. Strafsburg. 98 S.'

A. Ganter, Beiträge zur Geschichte der Anrede im
Altfranzösischen. I. TL (ca. 1250 bis ca. 1350). Heidel-
berg. IIOS.

K. Poelchau. Susannah Centlivre's Tragödie »The
Cruel Giftt in ihrem Verhältnis zur Quelle, Boccaccios
Decameron IV. Halle. 121 S.

Neu erschienene Werbe.
J. Runeberg, Etudes sur la Geste Rainouart.

Helsmgforser Doctor -These. Helsingfors, Aktiebolaget
Handelstryckeriet.

K. Christ, Quellenstudien zu den Dramen Thomas
Middletons. Strafsburger Inaug -Dissert. Borna-Leipzig,
Druck von Robert Noske.

Albinia Wherry, Daniel Defoe. [Bell's Miniature
Series of Great VVriters.] London, George Bell and Sons.
Geb. Sh. 1.

Zeitsclirirten.

Modern Langue Notes. .May- June. C. H. Col-
lester, Narcissus plays distinguished. — .\. S. Cook,
Notes on Shelley. — L. H. Holt, Notes on Ben Jon-

son's Volpone. — G. L. Swiggett, Notes on the Finns-

burg fragment. — O. .M. Johnston, Use of the French
equivalents of Latin em, en and ecce. — A. Schinz,
Is French literature going back to naturalism? — E. N.

Thompson, Dante and Landor. — R. Schwill, An
Impression of the condition of Spanish .American libraries.

— \. M. Buchanan, Pan y toros: Bread and bulls. —
K. C. M. Sills, .An other word on Dante's Cato.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Julius Teutsch, Prähistorische Pfunde aus
dem Burzenlande. Vortrag in der Monatsver-

sammlung am 12. Dezember 1899. [S.-.A. aus den

Mitteilungen der .Anthropologischen Gesellschaft in

Wien. Bd. XXX.] Wien, im Selbstverlage der An-

thropologischen Gesellschaft, 1900. S. 189—202. 4»

mit 1 Farbentaf. u. 157 Textfig.

Ein schlichter Bericht über verschiedene vor-

geschichtliche Funde aus dem südöstlichsten Teile

Siebenbürgens, wovon eine kupferne Doppelaxt

mit kreuzweise gestellten Schneiden von den

Kronstädter Wiesen, drei geschliffene Steinmesser

vom Steinbruchhügel und vom Gräfenberg und

reichhaltige Funde von einer spätneoüthischen An-

siedelung am Gesprengberge Erwähnung ver-

dienen. Ein weitergehendes Interesse haben die

Funde von einer ebenfalls spätneolithischen An-

siedelung auf dem Priesterhügel bei Brenndorf

wegen des Vorkommens von plastischen Ton-
figuren und von bemalter Keramik. Ähnliche

Figürchen sind schon mehrfach im südöstlichen

Europa in Kulturgemeinschaft mit Bandkeramik

beobachtet worden — es sei nur an die bekannte

Station von Butmir erinnert; die Siebenbürger

Figuren zeichnen sich durch eine auffallend aus-

geprägte Steatopygie (starkes Hervortreten des

Gesäfsteiles) aus. Die prächtige bemalte Ke-

ramik, von welcher die farbige Tafel eine gute

Vorstellung gibt, steht nicht mehr isoliert. Seit

der .Abhandlung Palliardis über die bemalte Ke-

ramik Mährens ist sie an mehreren Punkten

Südost-Europas beobachtet worden; Teutsch

will sie auf Einflüsse der mykenischen Malerei

zurückführen, während von anderer Seite der

umgekehrte Weg angenommen wird. Das letzte

Wort hierüber ist jedenfalls noch nicht gesprochen.

Berlin. A. Götze.

Joh. Richard Mucke [ord. Prof. f. Geogr., Ethnogr.

u. Statistik], Das Problem der Völkerverwandt-
schaft. Greifswald, Julius Abel, 1905. XVI u.

368 S. 8". M. 7,50.
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Das Werk, auf das wir noch zurückzukommen haben
werden, knüpft eng an Muckes frühere Schriften: »Horde
und Familie in ihrer urgeschichthchen Entwickelung« und
»Urgeschichte des Ackerbaues und der Viehzucht« an.

Wollte er in der ersten zeigen, wie der Wohnraum die ersten

geselligen Beziehungen und eine natürliche Ordnung der

Dinge begründet, die für das ganze spätere Leben der

Menschen bedeutsam geworden ist, und in der zweiten

den Einflufs des Wohnraums auf die Ausnutzung des

ihn umgebenden Lebensraums und die daraus ent-

springende Organisation der ältesten wirtschaftlichen Ver-

bände darlegen und auf die beiden Grundformen des

Wohnraums, der Längslager auf den Ebenen und der

Rundlager auf den Höhen, hinweisen, so will er hier

zeigen, wie sich aus jenem die Nähe, aus diesem die

Ferne der Völkerverwandtschaft erklären läfst. Diese

beruht, wie er beweisen will, auf Hordenverwandtschaft.

Die Urvölkertheorie verwirft er. »Wir dürfen uns nicht

erst in der Idee ein Volk bilden und dann für dieses

ideelle Volk einen Wohnort suchen, sondern wir müssen
umgekehrt vom Tatsächlichen ausgehen, und das sind

die geographischen Kleinsträume, auf denen uns Arier

historisch gemeldet worden sind«. Das Werk setzt sich

aus vier Abschnitten zusammen. Der L behandelt das

Zerstreut- und Durcheinanderwohnen der kleinen ethni-

schen Gebilde und geographischen Individuen , der II.

die Entstehung und Entwicklung der ethnischen Gebilde

im allgemeinen, der III. die durch die Ebene vermittelte

Verwandtschaft der Völker, der IV. die durch das Hoch-
land begründete Völkerverwandtschaft.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Dr. Nürschs Prähistorische Sammlung der

Funde vom Schweizersbild und Kefslerloch im Kanton
Schaffhausen soll nach der Voss. Z. jetzt zusammen mit

den kleineren prähistorischen Sammlungen des Schaff-

hausener historisch-antiquarischen Vereins und der natur-

forschenden Gesellschaft von der Stadt Schaffhausen
für 30000 Franken erworben und in zweckmäfsiger

Weise für die öffentliche Besichtigung aufgestellt wer-

den. In dem mit Dr. Nürsch abgeschlossenen Vertrage,

der noch der Genehmigung durch den Grofsen Stadtrat

von Schaffhausen bedarf, verpflichtet sich dieser, die

Sammlung so zu ordnen, dafs sie ein treues Gesamtbild

der prähistorischen Zeit gibt.

In Kellmünz (Coelio Monte) in der Nähe von Ulm
ist schon vor längerer Zeit ein Kastell aufgedeckt wor-

den; weitere Nachforschungen liefsen den Untergrund

einer sich weit erstreckenden Mauer erkennen. Vor kur-

zem sind an einem der Südosttürme des Kastells und
zwar etwa 2 m unter der Erdoberfläche die lebensgrofse

Marmorstatue eines mit der Toga bekleideten Feldherrn

aufgefunden worden. Das Standbild, das auf schmalem
niedrigen Sockel sich erhebt, ist mit dem gewaltigen

Fundament des Kastellturms ins Erdreich gesunken und
lag so fest in der Erde, dafs es Zoll um Zoll aus den

Steinen des Fundamentes herausgemeifselt werden
mufste. Der Statue fehlt der Kopf und die linke Hand,
die sich aber vielleicht in der Nähe bei weiteren Nach-

forschungen noch auffinden lassen. Mit der rechten

Hand wird die Toga zusammengehalten, die in prächti-

gen Falten herabwallt, und das aus den Falten der

Toga ziemlich stark heraustretende rechte Knie gab dem
Bildhauer noch weitere Gelegenheit zur Anbringung eines

ungewöhnlich schönen Faltenwurfs. Vom Sockel bis

zum Halse hat das Standbild eine Höhe von 1,6 m.

Unmittelbar neben dem Funde wurde eine fast 1 m
lange, '/a "^ ™ Durchmesser ergebende Säulentrommel

aus zierlich schimmerndem Sandstein aufgedeckt.

Schnlprogramin.

Fr. Langewiesche, Beiträge zur altgermanischen

Landeskunde. Bünde i. W. 13 S.

Zeitschriften.

Deutsche Geschichlsblätter. 6, 9. G. Boerner,
Die Brüder des gemeinsamen Lebens in Deutschland. —
H. Wäschke, Anhaltische Akten zum Wiener Kongrefs.

Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

20, 1. Kr. Nyrop, En Kuriositet i Kunstkammeret. —
M. Mackeprang, Lydpotter i danske Kirker.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

J. Brassinne, Les paroisses de l'ancien

concile de Saint - Remacle ä Liege.
[S.-A. aus dem Bulletin de la Societe d'art et d'hi-

stoire du diocese de Liege. T. XIV.] Lüttich, 1904.

97 S. 8".

Diese Arbeit bildet einen interessanten Bei-

trag zur historischen Geographie des Fürsten-

tums Lüttich nicht nur vom Standpunkte der

geistlichen, sondern auch mit Hinsiebt auf die

politische und wirtschaftliche Organisation. Der

Verf., der schon über die Pfarreien des alten

Dekanats von Hozemont eine Monographie ver-

öffentlicht hat, bringt diesmal die Geschichte der

fünfzehn ursprünglichen Pfarrbezirke des Deka-

nats von Saint Remacle. Er sucht die Zeit genau

zu bestimmen, wann jede Pfarrei entstanden ist.

Dank einer genauen und forschenden Benutzung

der Urkunden ist er zu den Ergebnissen ge-

kommen, dafs die meisten dieser Pfarreien alten

Domänen entsprechen. Die Grenzen des wirt-

schaftlichen Bezirks kommen genau überein mit

denen des geistlichen Gebiets. Mehrere dieser

Domänen, wie Jupille und Herstal, entstanden

gewifs in der Karolingerzeit. Im 9. Jahrb. waren

wenigstens elf von den fünfzehn Domänen, die

das Dekanat von Saint Remacle bildeten, Fiskal-

güter. Das läfst sich aber dadurch erklären,

dafs die weit ausgedehnten Teile Wald und

Heideland in dieser Gegend (östlicher Teil der

heutigen Provinz Lüttich) ganz natürHcl? dem

Fiskus anheimfallen und von diesem betrieben

werden mufsten. Meiner Ansicht nach war dies

jedoch nicht mit den vorhergenannten Domänen

von Jupille und Herstal der Fall, die vielmehr

zu den Erbgütern des Karolingerhauses gehört

zu haben scheinen.

Als Beilage veröffentlicht der Verf. einen

Auszug aus dem »Pouille« von 1558 betreffs

des Dekanats von Saint Remacle. Auch vier

Karten sind der Arbeit beigelegt und stellen

dar: 1. die 15 ursprünglichen Pfarreien des

Dekanats von Saint Remacle; 2. die 36 Pfarreien

des nämhcben Dekanats im J. 1558; 3. den beuti-

gen geistlichen Zustand des alten Dekanats von

Saint Remacle; 4. die Grenzen der Karolinger-

güter im 9. Jahrh. in dem nämlichen Dekanat,

Über den Ursprung des Dekanats selbst

wären vielleicht einige Einzelheiten willkommen

gewesen. Wahrscheinlich behält der Verf. sich
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dieses für die Gesamtarbeit vor, die er hoffent-

lich über die historische Geographie des Bistums

Lüttich vornehmen wird. Zu solcher Arbeit

!ieint übrigens niemand besser berufen als er.

Lüttich. H. Vander Linden.

F. A. Gasquet, A life of pope st. Gregory the

Great. Westminster, Art and Book Company,
1904. Sh. 2.

Das Buch teilt den vollständigen Text der >Vita

Antiquissima« Gregors I. nach einer Handschrift des

Klosters von St. Gallen mit. Der Verfasser ist nach

Gasquet kein Schweizer, stammt vielmehr aus Nort-

humberland, ist also ein Landsmann Wilfrids und Willi-

brords. Er gehörte als Möncli dem Kloster Withby an

und lebte im 8. Jahrb. Die Quellen seiner Lebensbe-

schreibung waren die Überlieferungen, die unter seinen

Klostergenossen über Gregor im Umlauf waren, andere,

auch die Briefe Gregors hat er nicht benutzt. Aus dieser

Vita haben vermutlich Beda und andere geschöpft.

Am meisten Bedeutung hat sie für die alte Kirchenge-

schichte Englands.

Notizen und Mittellungen.

Schnlprogranime.

F. Kies er. Das salisch-fränkische Siedelungssystem

und die Heppenheimer Markbeschreibung vom J. 773.

Ein Beitrag zur geschichtlichen Heimatkunde. Bens-

heim, Gymn. 48 S.

A. Rische, Bemerkungen zu einzelnen Urkunden
des Mecklenburgischen Urkundenbuches Bd. I

—IV nebst

chronologischer Einordnung der nachträglich gedruckten

Urkunden. Ludwigslust, Realgymn. 79 S. 8".

Nea erschienene Werke.

Urkundenbuch der Stadt Efslingen. II. Bd. bearb.

von A. Diehl. [Württembergische Geschichtsquellen, hgb.

von der Württemberg. Komm. f. Landesgesch. VII].

Stuttgart, W. Kohlhammer.

Zeitschriften.

Beiträge zur Geschichte der Landes- und Volks-
kunde der Altmark. 2, 1. P. Kupka, Neue altmärki-

sche Gräberfelder mit Gefäfsen des ältesten Lausitzer

Typus; Das La -Tene- Gräberfeld auf dem Hermsberge
bei Hämerten a.E.; Kagelwit; Beiträge zur Volksheilkunde.
— W. Zahn, Mittelalterliche Eingemeindungen in .Sten-

dal. — E. Wollesen, .A.ltere Abendmahlsgeräte in

Werben und Umgegend. — A. Pohlmann, Neue Sagen
aus der Altmark.

Neuere Geschichte.

Referate.

Samuel Rawson Gardiner, Oliver Crom-
well. Autorisierte Übersetzung aus dem Eng-
lischen von E. Kirchner. Mit einem Vorwort von

A. Stern [Prof. f. allg. Geschichte an der Eidgen.

techn. Schule in Zürich]. [Histor. Bibliothek hgb.

von der Redaktion der Historischen Zeitschrift. XVII.]

München, R. Oldenbourg, 1903. VII u. 228 8. 8°.

Geb. M. 5,50.

Es ist bekannt, dafs, wenn Cromwell lange
von der englischen Wissenschaft vernachlässigt
war, sich das Blatt neuerdings aufs vollständigste

gewandt hat. Fast gleichzeitig sind nicht weniger
als drei verdienstvolle Biographien des Lord
Protektors erschienen. Der grofse Historiker
des Bürgerkrieges Gardiner, sein jüngerer Nach-

folger Firth und der Politiker .Morley haben
versucht, dem Mann ein würdiges Denkmal zu

setzen, den zuerst Carlyle mit wahrer Leiden-

schaft zum Gegenstand patriotischer Heroworship
machte. Von diesen möchte ich Firth den Vor-

zug geben, denn er vereint die Farbe und Frische

Morleys mit der P'einheit und Solidität Gardiners.

Gerade auch für eine Übersetzung, die sich

naturgemäfs an die gebildete Laienwelt wendet,

erschiene mir das Firthsche Buch am besten ge-

eignet. Gardiner ist mehr für den Kenner
englischer Geschichte, der zumeist auch mit der

englischen Sprache vertraut genug sein wird.

um das Werk im Original zu lesen. Denn G.

setzt manches voraus. Die Dinge werden nicht

so sehr erzählt wie erörtert. Im Mittelpunkt

stehen die politischen und psychologischen

Probleme. Der äufsere Hergang gilt mehr oder

weniger als bekannt.

Trotzdem ist die Bedeutung des Mannes und

Buches zu grofs, als dafs nicht die vorliegende

geschmackvolle Ausgabe ihre Freunde finden

sollte. Die Übersetzung ist sorgfältig und nicht

ungewandt, nur hätte sie vielleicht etwas mehr
nach der Seite wirklicher Verdeutschung tun

können. Das Englische scheint einigermafsen

durch. So, wenn es S. 110 heifst: in die Enge
getrieben, offenbarte sich das reine Gold in ihm,

oder S. 136: verdächtige Royalisten wurden
als Präventivmafsregel ins Gefängnis geschickt.

Bonn. Friedrich Luckwaldt.

K.Xg^TavQOTtovkog, 'laiogCa lov Zvyoßiffitov.

Athen, Druck von P. Leoni, 1905. 63 S. 8'^.

Unter diesem Titel erschien neuerdings in

Athen eine kleine Broschüre, die sich mit der

»Geschichte« des gortynischen Dorfes Sygovisti

in Arkadien beschäftigt und viel Interessantes, zum
Teil auch schon Bekanntes, in die Öffentlichkeit

bringt. Das betreflfende Dorf, aller Wahrschein-

lichkeit nach an der Stelle der von Pausanias

VIII, 35, 7 als zerstört erwähnten altgriechischen

Stadt 'Yipovq in den Jahren 1500—1520 ge-

gründet, hat sich durch seinen regen Anteil am
Befreiungskriege von 1821 und besonders durch

seine heldenmütigen Krieger, die die Leibgarde

von Kolokotronis bildeten und von ihm selbst

immer als die »dihxvawc« bezeichnet wurden,

einen Namen gemacht. Dafs die Sygovistler

den nationalen Unabhängigkeitskampf auch mit

Geld unterstützt haben, wird durch eine zum

ersten Male veröffentlichte Urkunde (in Stavro-

pulos' Besitz) nochmals bezeugt. Das Büchlein,

das wohl etwas anspruchsvoll mit dem Titel

»Geschichte« auftritt, zeichnet sich besonders

dadurch aus, dafs es eine reiche Angabe von

Familiennachrichten enthält, die man sonst schwer

sammeln könnte, und auch manche Legende

nebst einigen Volksliedern von der Kriegszeit

ans Licht bringt. Und dies ist eben deshalb
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wertvoll, weil der Verf., ein paar Jahre nach

der Befreiung geboren, vieles von Augenzeugen
der hochbedeutenden Epoche gehört und in

seinem bewundernswerten Gedächtnis aufbewahrt

hat, so dafs er es jetzt in seinem 80. Jahre so

frisch wiedergeben kann. Diese an die hero-

doteische Erzählungsart erinnernde kleine Bro-

schüre hat ein gutes Material zur Geschichte

geliefert; diese Zusammenstellung wird nicht nur

von den Sygovistiern. an die sie sich richtet,

gern gelesen, sondern auch von dem unpar-

teiischen Spezialforscher als ein nicht unnützer

Beitrag zu einer Geschichtschreibung dieser Zeit

angesehen werden.

Berlin. G. P. Oikonomos.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Academie des sciences morales et politiques in

Paris hat den Preis Drouye de Lhuys im Betrage von
3000 Francs an Richard Waddington für seine Histoire

diplomatique et militaire de la guerre de sept ans ver-

liehen.
Universität sschriften.

Dissertationen.

F. Vis eher, Der Kanton Basel von der Auflösung

der Nationalversammlung bis zum Ausbruche des zweiten

Koalitionskrieges (April 1798 bis März 1799). Basel.

264 S. mit 9 Porträts, 1 Taf. u. 1 Karte.

A. Maurer, Rühl, ein Elsässer aus der Revolutions-

zeit. Strafsburg. 143 S.

Schnlprogramnie.

G. Kühn, Die Salzburger Emigranten in Eisenach

im Jahre 1732. Eisenach, Carl Friedrich-Gymn. 12 S.

F. Muth, Untersuchungen zum Frieden von Nikols-

burg. Glogau, Gymn. 37 S.

Neu erschienene Werke.

G. Pages, Contributions ä l'hisloire de la politique

fran9aise en AUemagne sous Louis XIV. Paris, Georges

Bellais.

R. Doebner, Briefe der Königin Sophie Charlotte

von Preufsen und der Kurfürstin Sophie von Hannover
an hannoversche Diplomaten. [Publikationen aus den

K. Preufsischen Staatsarchiven. 79.] Leipzig, S. Hirzel.

M. 12.

G. Pages, Le Grand Electeur et Louis XIV 1660

—

1688. Paris, Georges Bellais. Fr. 10.

P. de Nolhac, Ludwig XV^ und die Marquise von
Pompadour. Deutsch von Th. MüIlerFürer. [Memoiren-

Sammlung. Bd. I.] Berlin , Hüpeden & Merzyn.

Zeitschriften.

Das Staatsarchiv. 71, 1— 3. Verhandlungen und
Verträge zwischen Grofsbritannien und Frankreich über

Ägypten, Marokko, die Neufundländer Fischerei, Sene-

gambien, Siam, Madagaskar, Neue Hebriden 1904.

La Revolution frangaisc. Juin. E. Champion,
Doutes sur l'authenticite de l'ouvrage de Voltaire : La
Bible enfin expliquee. — Ferdinand- Dreyfus, Les

secours ä domicile ä Paris pendant la Revolution. — G.

Dubois, Le general Cambray et les administrations

municipales de la Manche en l'an V. — A. Aulard,
Ch. Schmidt, Le grand-duche de Berg; La reforme de

rUniversite imperiale.

Giornale storico e letterario della Liguria. Aprile-

Giugno. U. Cutignoli, Uberto Foglietta. — L. Staf-

fetti, Inventario di beni e robe dell' opera di S. Mar-

tin© in Pietrasanta.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Arthur Köhler [Dr. phil.], Der Philosoph Carl

Christian Friedrich Krause als G t-

graph. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher), l^yu,.

94 S. 8». M. 2.

Dafs Krause bei seinem Bestreben, allen Ge-

bieten menschlichen Wissens gerecht zu werden,

auch der Geographie eine grofse Bedeutung zu-

gesprochen hat, ist bekannt. So erwähnen Zeune

und besonders Peschel seiner rühmend und geben

ihm einen bestimmten Platz in der Geschichte

der Entwicklung der wissenschaftlichen Erdkunde.

Es ist deshalb mit Freude zu begrüfsen, dafs in

dem vorliegenden Werkchen Krauses Stellung

zur Geographie möglichst umfassend und mög-

lichst abschliefsend bestimmt wird. Mit Recht

kennzeichnet der Verf. diese Stellung schHefslich

(S. 91) folgendermafsen : »Dafs Krause durch

weltbewegende, neue Gedanken auf den F'ort-

schritt der geographischen Wissenschaft ent-

scheidend eingewirkt habe wie etwa v. Hum-
boldt, Herder und Ritter, läfst sich unsern Unter-

suchungen zufolge nicht behaupten, wohl aber,

dafs er sich der höheren Forderungen, die der

Zeitgeist an die Geographie stellte, voll und

ganz bewufst gewesen ist und durch Aufsätze,

Rezensionen und eigene Lehrtätigkeit (privatim

und an der Königl. Ingenieur-Akademie in Dres-

den) den neuen Ideen Eingang zu verschaffen

gesucht hat«. So stellt die vorliegende Arbeit

einen dankenswerten Beitrag zur Geschichte der

Geographie dar, ganz abgesehen davon, dafs sie

natürlich die Charakteristik der Persönlichkeit

Krauses in dieser und jener Hinsicht vervoll-

ständigt.

Braunschweig. Alex. Wer nicke.

t Eivind Astrup, Unter den Nachbarn des Nord-
pols. Autorisierte Übersetzung aus dem Norwegischen

von Margarete Langfeldt. Leipzig, H. Haessel,

1905. VI u. 275 S. 8" mit 76 Abbild, u. 2 Karten.

M. 4.

Das im Original vor 10 Jahren erschienene Werk des

schon im Alter von 25 Jahren verstorbenen Mitgliedes

zweier Grönlandexpeditionen Pearys gibt einen Bericht

über die Überwinterungen unter den Eskimos des Smith-

sundes und über die grofsen Schlittenreisen, die Astrup

als einziger Gefährte Pearys zur Ostküste Grönlands

machte, und die andere, die er von einem Eskimo be-

gleitet durch die Melvillebai unternahm. Die übrigen

Kapitel geben Schilderungen des Eskimostammes, denen

zahlreiche Abbildungen beigefügt sind, und ergänzen in

manchem Pearys >Northword over the Great Ice«.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Direktion des Germanischen National-

museums in Nürnberg teilt mit, dafs am 18. Juni

die Sammlung deutscher Volkstrachten und Bauern-

altertümer für den allgemeinen Besuch geöffnet worden

ist. Das Museum verdankt diese neuen Teile der Samm-

lung fast ausschliefslich der eifrigen und umsichtigen



73 15. Juli. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 28. 1774

j atigkeit eines altbewährten Freundes und Gönners, der

im Einvernehmen mit Geh. Rat v. Essenwein vor 14

Jahren seine Tätigkeit diesem Sammlungsgebiet zuge-

wendet hat. Die modernen Produktions- und Verkehrs-

Verhältnisse gestalten nicht nur die Tracht, sondern auch

die Wohnung und die übrigen Lebensverhältnisse des

Landvolkes um; in nicht ferner Zukunft werden sie ganz
anders sein als in den letzten Jahrhunderten. Sollen die

Kunstdenkmäler dieses Gebietes der Kenntnis der Nach-

welt erhalten werden , so hat die letzte Stunde , sie zu

sammeln, geschlagen. Vollständigkeit kann nur für be-

schränkte Gebiete in provinziellen Sammlungen erreicht

werden. Eine Sammlung, die, wie das Germanische
Museum, das ganze Gebiet der deutschen Kultur um-
fafst. mufs sich auf eine Auswahl beschränken. Es
bietet einen Überblick über die Wohnweise, das Mobiliar,

Gefäfse und Geräte, letztere nur im beschränkten Umfang;
in grofser Reichhaltigkeit dagegen die ländliche Tracht
Diese Sammlung zeigt die verschiedenen T3'pen der

Männer- und der Frauentracht an 353 bekleideten Fi-

guren, Halbfiguren und Büsten. Sie gewähren ein

lebensvolles Bild von dem Reichtum und der Anmut der

deutschen Volkstrachten. Die Figuren sind mit gröfster

Sorgfalt in ihrer Haltung wie in ihrer Kleidung behan-

delt. Neben den vollständigen Kostümen sind dann noch
einzelne Stücke, Hauben. Hüte, Mieder usw. in reichster

Fülle aufgestellt. Eine sehr umfassende Sammlung zeigt

die in den verschiedenen deutschen Landen gebräuch-

lichen Schmuckformen.

Nea erschienene Werke.

W. Judeich, Topographie von Athen. [Iwan von
Müllers Handbuch der klass. Altertumswiss. III. Bd.,

2. Abt., 2. Tl.] München, Beck. M. 18.

Zeitschriften.

Globus. 87, 23. Die östliche Elfenbeinküste. —
Chinas Kanäle. — W. Krebs, Tabellarische Reiseberichte

nach den meteorologischen Schiffstagebüchern der Deut-
schen Seewarte. — K. Th. Preufs, Der Ursprung der
f'Higion und Kunst (Forts.).

Geographische Zeitschrift. 11, 6. K. Hassert,
1 nedrich Ratzel. Sein Leben und Wirken. — G. A.
Lukas, Helgoland. — J. Zemmrich, Die Sprach-
gebiete Böhmens nach der Volkszählung von 1900.

Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volks-
kunde. 47, 6. Verslag betreffende een Dienstreis van
den .\ssistent-Resident van Loeboeq Sikaping A. Baliot,

vergezeld van den chef van den staf van Sumatra's
Westkust, naar den landschappen Moeara Soengei Lolo
VI Kota Kampar en Mapat Toenggoel. — J. Brandes,
De verzameling gouden godenbeelden gevoonden in het
gebucht Genvoeroeh, bij Wanasaba, en naar aanleiding
daarvan iets over Harihara en de geschiedenis van het
ujterlijk van Garüda op Java.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Bernhard Franke [Dr.], Der Ausbau des
heutigen Schutzzollsystems in Frank-
reich und seine Wirkungen im Lichte
der Handelsstatistik. [Staats- und sozial-
wissenschaftliche Forschungen hgb. von
Gustav Schmoller und Max Sering. XXII, 1.]
" lipzig, Duncker & Humblot, 1903. XII u. 148 S.

. M. 4.

Ich habe neulich in dieser Zeitung (Nr. 14,
Sp, 874) aus der Brentano-Lotzschen Sammlung
die Schrift von Bajkic über die französische

Handelspolitik 1892—1902 besprochen. Das

gleiche Thema behandelt die vorliegende Studie,

die in Schmoller -Serings Forschungen ein Jahr

früher erschien. Beide Verfasser haben unab-

hängig voneinander die neueste französische

Handelspolitik, deren Grundlage die Tarifreform

von 1892 bildet, nach ihrem Ursprung, Werde-
gang und Wirkungen zu schildern sich bemüht,

Bajkic auf 498, Franke auf 148 Seiten. Des
kleineren Umfanges ungeachtet zog Fr", den Kreis

seiner Betrachtungen weiter; unter Zugrunde-

legung der Arbeit Prof. Giraults in Poitiers,

der er damit eine dankenswerte Verbreitung in

unserem Vaterlande verschafft, behandelt er auch

die Anwendung der französischen Schutzzollpo-

litik auf die Kolonien Frankreichs und femer die

moderne Entwicklung der französischen Handels-

marine. Seine Darstellung, die mehr skizzenhaft

gehalten ist, aber die Entwicklung der Handels-

politik im ganzen richtig schildert, wird denen

willkommen sein, die sich rasch unterrichten

wollen. Ernstere Interessenten hingegen werden
zu dem viel eingehenderen und wertvolleren

Buche von Bajkic greifen, das namentlich auch

die parlamentarischen Erörterungen in allen ihren

Phasen wiedergibt.

Jena. G. K. Anton.

Notizen und Mitteilungen.

Geseilschmften and Vereine.

16. Evangelisch-sozialer Kongrefs.

Hannover, 14. Juni.

(Schlafs.)

In der letzten Nachmittagssitzung sprach Prof. Dr.

theol. Otto Baumgarten (Kiel) über kirchliche Ein-

richtungen, die antisozial wirken. Er stellte die Leitsätze

auf: L Antisozial, d. h. das Zusammengehörigkeitsgefühl
des ganzen evangelischen Volkes, das Gerechtigkeits-

und das Klassengefühl seiner aufstrebenden Klassen ver-

letzend, wirken alle kirchlichen Einrichtungen, die, auf
plutokratischer Basis beruhend, Unbemittelteren den
vollen Mitgenufs des kirchlichen Lebens erschweren oder
doch einen üblen Unterschied zwischen ihnen und den
Begüterten zur Darstellung bringen. Dazu gehören,
nach allen erheblichen Reformen durch Verwirklichung
des Sulzeschen Gemeinde-Ideals, auch heute noch : a) die

immer da und dort sich findende Kirchstuhlvermietung,

b) die Massentaufen und Massentrauungen, soweit sie

eine Folge der Besteuerung der Haustaufen und Haus-
trauungen sind, c) die noch immer tatsächlich vorhan-
denen Liebesgaben an die Geistlichen, wie Beichtgroschen

oder Konfirmanden- und Kindergottesdienst- Honorare,

d) die .A.nsetzung mancher Gemeindegottesdienste —
Wochen-, Gustav .Adolf-Missionsgottesdienste, Bibel- und
Betstunden — auf Zeiten, wo auf Besuch der Arbeiter

von vornherein verzichtet werden mufs, e) die tatsäch-

liche Vereitelung des Verbrüderungszweckes des .-Abend-

mahls, wozu aber nicht die Einführung des Einzelkelchs

zu rechnen ist, f) die Teilung der .Amtsbezirke der Geist-

lichen nach sozialen statt rein lokalen Gesichtspunkten,

g) der .Ausschlufs der .Armenunterstützung empfangenden

Gemeindeglieder vom aktiven kirchlichen Wahlrecht, h) der

tatsächliche .Ausschlufs fast aller Angehörigen des vierten

Standes von den kirchlichen Vertretungskörpern, i) das

Filtriersystem der Synodalordnung, das zumal in Preufsen

fast nur kirchliche und staatliche Würdenträger, Geburts-

und Geldaristokraten zum entscheidenden Einflufs auf

das kirchliche Leben zuläfst, k) das Pfarrwahlrecht dorch
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die Patrone, da es sich um eine Sache der Gemeinde

handelt. — 2. Dagegen darf sozial nicht verwechselt

werden mit radikaldemokratisch, die historisch gewordene

soziale Schichtung des Volkes ignorierend und nivel-

lierend. Darum sind folgende Forderungen abzuweisen

:

a) das Übersehen der verschiedenartigen Zusammen-
setzung der Gemeinde aus Gebildeten und Nichtgebil-

deten bei der Predigt, b) die strikte Durchführung des

Lokal- an Stelle des Personalgemeindetums, c) das Über-

sehen der verschiedenartigen Herkunft der Kinder bei

ihrer Zuteilung zu verschiedenen Konfirmanden -Cöten,

d) das Übersehen der tatsächlichen Bedeutung von Bil-

dung und Besitz für die Ausübung der Funktionen eines

Gemeindevertreters und Synodalen. — 3 Wichtiger aber

als einzelne kirchliche Einrichtungen ist der Geist der

Kirchenleitung, der sie erfüllt. Antisozial ist er, sofern

er das Vertrauen zur Volkstümlichkeit, Aufrichtigkeit

und sozialen Gerechtigkeit der Kirche unterbindet. Anti-

sozial wirkt darum das Staatskirchentum nicht an

sich, wohl aber: a) sofern es Hofkirchentum ist,

Hof- und Prunkstil wie in die Kirchen- (und Pfarr-

haus)-Bauten , so auch in die Titulaturen und Ein-

weihungen einführt und deshalb Methoden benutzt,

die der evangelischen Einfalt widersprechen, b) sofern

es bureaukratische Regel und Ordnung und ruhiges

Verhalten der Kirchendiener der freien Auswirkung ihrer

persönlichen Kraft und Eigenart vorzieht, auch die Be-

wegungen des Laienchristentums als unbequem und

sektiererisch mifstrauisch betrachtet, c) sofern es in

Dingen der Lehre zur Kirchendiplomatie geführt hat, die

»dem Volk« die Religion und zwar in traditioneller Ge-

stalt erhalten, die kritischen Bewegungen und Resultate

der Rehgionswissenschaft »dem V'^olk«, auch den Volks-

schullehrern vorenthalten und den Schein einer einheit-

Uchen, bekenntnismäfsigen Lehre der »Kirche« behauptet

wissen will. — In der Diskussion erklärte Prof. v. Soden
(Berlin) seine fast rückhaltlose Zustimmung zu den Aus-

führungen. Er warf die Frage auf, ob nicht auch der

ganze Gottesdienst als antisozial einer Umgestaltung be-

dürfe, ob nicht die Taufen sämtlich in die Kirchen zu

verlegen seien, ob nicht zu erwägen sei, dafs die Staats-

kirche gegenwärtig die einzig berechtigte Form der

Kirche sei, da in England z. B. die Freikirchen noch

weniger sozial wirken als die Staatskirche. Frl. Paula

Müller wünscht, dafs den Frauen ein vermehrter Einflufs

auf das Gemeindeleben zugewiesen werde, wie z. B.

durch Mitwirkung bei der Pfarrwahl. Prof. Gregory
(Leipzig) tritt für gemeinsamen Konfirmandenunterricht

der Kinder aller Stände, für Beteüigung aller Stände

an der kirchhchen Verwaltung, für Vorzüge der Frei-

kirche gegenüber der Staatskirche ein, da in jener wahres

Leben vorhanden sei. Ferner sprachen Pf. v. Ruck-

teschell (Hamburg),. Frl. Dunsing, Pfarrer Naumann
(Leipzig), Lic. Traub (Dortmund), der das Mifstrauen

gegen die Kirche darauf zurückführt, dafs die Geistlichen

oft keine innerlich freie Stellung zu der Sozialdemo-

kratie in der Seelsorge, bei Amtshandlungen usw. ge-

wonnen haben; die Kirche müsse eine Kirche des Fort-

schritts werden und alle Konsequenzen daraus ziehen,

um mit den drei grofsen Mächten des Fortschritts, Wissen-

schaft, sozialem Aufschwung und Kunst Schritt halten

zu können. — Nach einem kurzen Schlufswort des Refe-

renten wurde folgende Resolution angenommen: Der

Evangelisch -soziale Kongrefs erklärt, dafs unter den

kirchlichen Einrichtungen, die antisozial wirken, jenes

Filtriersystem besonders schädlich ist, das die Provinzial-

und Generalsynoden ganz wesentlich zu Versammlungen

staatlicher und kirchlicher Würdenträger bezw. der Ge-

burts- und Geldaristokratie macht. Er erkennt an, dafs

die Vertretung der Kirche nicht von den Mächten ihrer

geschichtlichen Entwicklung getrennt werden darf, aber

er verlangt, dafs sich in dieser Vertretung auch der so-

ziale Aufbau der Kirche widerspiegelt«. Darauf wurde

der Kongrefs geschlossen.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

S. Margolin, Zur Kritik der Böhm-Bawerkschcn
Lehre von Kapital und Kapitalzins. Bern. 102 S.

A. Blumenberg, Die Konzentration im deutschen

Bankwesen. Heidelberg. 1 1 1 S.

W. Kohlhammer, Der Kommissär im Buchhandel.

Leipzig. 71 S.

R. Krzymowski, Die Landwirtschaft des ober-

elsässischen Kreises Altkirch. Jena. 66 S. mit 26 Fig.

Neu erschienene Werke.

St. Waszynski, Die Bödenpacht. Agrargeschicht-

liehe Papyrusstiadien. I. Bd. : Die Privatpacht. Leipzig,

B. G. Teubner.
Zeltschriften.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 8,6. L. Fuld,

Mitteleuropäische Rechtsausgleichung. — P. Frauen-
städt. Zwanzig Jahre Kriminalstatistik. — K. v. Sam-
son-Himmelstjerna, Die neuere Agrargesetzgebung

in Livland, mit Ausblicken auf Agrargesetzgebung und

Agrarverhältnisse in Deutschland. IL — Fr. Klein-

wächter, Der gerechte Lohn.

Zeilschrift für die gesamte Versicherungs-Wissen-

schaft. 1. Juli, E. Czuber, Neuere Sterblichkeitsunter-

suchungen an Versicherten. — E. Friedeberg. Die

Versicherung auf Gegenseitigkeit in England. — A. Biele-

feldt, Arbeiterversicherung und Volksgesundheit. — Cos-

mao-Dumanoir und R. Fachini, Der französische

Gesetzentwurf über den Versicherungsvertrag. — A. An-

drae, Die Sterblichkeit in den Berufen, die sich mit der

Herstellung und dem Verkauf geistiger Getränke befassen.

— C. G. Molt, Die Kreditversicherung. — U. Broggi,

Zur Einrichtung einer staatlichen Mutterschaftsversiche-

rung in Italien. — G. Helm, Die Feststellung von Renten-

tarifen unter Berücksichtigung des allmählichen Rück-

gangs der Sterblichkeit. — L. Feilchenfeld, Über den

Ausbau der Versicherungsmedizin.

La Science sociale. Juin. A. Dauprat, La revolu-

tion agricole. Une experience agricole de proprietaire-

residant.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Max Wiegner [Dr. jur.], Die Kriegskonter-

bande in der Völkerrechtswissenschaft

und der Staatenpraxis. Von der rechts- und

staatswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-

Universität in Freiburg mit dem Preise der Schleiden-

stiftung ausgezeichnet. Berlin, Carl Heymann, 1904.

XXIV u. 360 S. 8». M. 10.

Gegenüber der Unsicherheit des heutigen

Neutralitätsrechts ist es begreiflich, dafs die

völkerrechtliche Literatur und die Bestrebungen

gelehrter Verbände, so vor allen des Institut du

Droit international, auf eine Klärung jener Materie

gerichtet sind. Die gleiche Aufgabe setzt sich

bezüglich der Kriegskonterbande eine neue

historisch-dogmatische Untersuchung von Wiegner.

Nach der heutigen Rechtslage wäre es von

gröfstem Wert, den Umfang des Konterbande-

begriffs genau abgrenzen zu können. In den

Quellen kommt jedoch keine übereinstimmende

Ansicht zum Ausdruck, ja selbst in Verträgen

und Gesetzen desselben Staats ist derselbe

Gegenstand bald als Konterbande bezeichnet,

bald in das Verzeichnis der verbotenen Waren
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nicht aufgenommen. So kommt denn auch W.
zu dem Ergebnis, dafs es eben unmöglich ist,

eine allgemein verbindliche Begrenzung des Ura-

fangs der Konterbande durch Aufzählung der

einzelnen Gegenstände zu geben. Soweit nicht

Verträge etwas anderes bestimmen, sei nur das-

jenige als Konterbande anzusehen, was zu allen

Zeiten als solche behandelt worden ist; im übrigen

entscheide der einzelne Fall, wobei das Prinzip

zugrunde zu legen sei, dafs durch den neutralen

Handelsverkehr dem Gegn«r Kriegshilfe nicht

geleistet werden darf. Bei der Feststellung der

juristischen Idee der Konterbande sei auszugehen

von dem Satze, dafs in der Zufuhr einer jeden

Art von Waren, welche zur Stärkung einer

Armee oder Flotte geeignet und für die Land-

oder Seemacht eines Belligerenten von einem

Neutralen bestimmt sind, mag dieser ein

Staat oder eine einzelne Privatperson
sein, eine Konterbandehandlung liege. Wie
soll sich die Regierung eines neutralen Staates

einem Neutralitätsbruch ihrer Untertanen gegen-

über verhalten? Es ist dem Verf. nur zuzu-

stimmen, wenn er meint, dafs die weitere Ent-

wicklung ganz entschieden zu dem Erlafs natio-

naler Verbotsgesetze drängt. Ebenso ist dem
Verf. beizustimmen, wenn er die Frage nach

dem prävalierenden Interesse in Konflikten der

Interessen der Belligerenten und Neutralen dahin

beantwortet, dafs die vorwiegenden Interessen

jene der Neutralen seien.

München. E. von Ullmann.

Otto Müller, Die Kompensation im Verfahren
vor den Börsenschiedsgerichten. Wien, Manz
1905. VIII u. 48 S. 8°. Kr. 1.

Der Verf. untersucht, wieweit die österreichischen

Börsenschiedsgerichte an die Vorschriften des bürger-
lichen Gesetzbuches und der Zivilprozefsordnung über
die Kompensation, die Tilgung zweier einander gegen-
überstehender Forderungen durch die Erklärung einer
der beiden Parteien, gebunden seien. Er sieht in den
Börsenschiedsgerichten staatliche Sondergerichte wie die

Gewerbegerichte und die deutschen Kaufmannsgerichte,
und bekennt sich zu der Auffassung, dafs sie sich an die
zwingenden Rechtssätze zu halten hätten, die Befolgung
der nicht zwingenden ihrem Ermessen anheimgegeben
sei. Die meisten Vorschriften des bürgerlichen Gesetz-
buches und der Zivilprozefsordnung über die Aufrech-
nung seien aber nicht zwingend.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Internat. Recht an der Univ. Bern Dr.
M. Kebedgy ist zum aord. Prof. daselbst ernannt worden.

üniTersititsschrifteii.

Dissertation.

H. Karrass, Scriptura und pictura im römischen
und bürgerlichen Rechte. Ein Beitrag zur Lehre von
der Akzession. Erlangen. 104 S.

C. Peikert, Die Rechtsnatur der offenen Handels-
gesellschaft angewandt auf die bei derselben auftretenden
Aufrechnungsfälle. Breslau. 39 S.

C. Enders, Die Haftung für den durch Tiere an-
?enchteten Schaden. .Marburg. 43. S.

Titu erichieaene Werke.

Oberrheinische Stadtrechte, hgb. von der

Badischen Historischen Kommission. H. Abt.: Schwäbi-
sche Rechte. 1. Villingen, bearb. von Chr. Roder.

Heidelberg, Carl Winter. M. 8.

R. Weyl, System der Verschuldensbegriffe im Bür-

gerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich. München,
J. Schweizer (.Arthur Sellier). M. 21.

.'\d. Reinach, Über den Ursachenbegriff im geltenden

Strafrecht. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. M. 1,80.

ZeItschrirt«B.

Deutsche Juristen- Zeitung. 10, 13. Fr. Stang,
Die norwegisch -schwedischen Vorgänge in staatsrecht-

lichtlicher Beleuchtung. — G. Lindenberg, Zur Reform
des Strafprozesses. I. — P. Laband, Zur Frage der

Justizaufsicht. — Lindenau, Das geltende Strafvoll-

zugsrecht.

Zeitschrift für die gesamte StrafrechtsWissenschaft.
25, 5. J. Makarewicz, Genesis und kriminalpolitische

Bedeutung des § 214 des österreichischen Strafgesetzes.

— G. Becker, Die Grenze der gerichtsherrlichen Be-

fugnisse. — E. Heys er, Hexenprozefs gegen Catharina
Ranzebach , nach ihres Mannes Namen .Martens die

Martensche genannt. Verhandelt im Amt Schöningen
(Braunschweig) 1656. — A. Löwen stimm. Die be-

dingte Verurteilung in Rufsland. — E. Beling, Zur
Strafprozefsreform. — Ein internationales Abkommen
gegen den Mädchenhandel. — Th. Distel, Kursächsi-

sche Hermäa (1563 f.).

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf

-

rechtsreform. Juni. Freudenthal, Haftwirkungs-
enqueten. — J. R. B. de Roos, .Aus der niederländischen

Kriminaistatistik. — H. Engelken, Über die Versorgung
der geisteskranken Verbrecher in England. — Wulffen,
Zur Kriminalpsychologie des Kindes.

Berichtigiug.

In der Besprechung von Seidler, Das juristische

Kriterium des Staates in Nr. 25 ist zu lesen auf Sp.

1584 Z. 13 V. u. >die Grundlage der Rechtsubjektivitätc

und Z. 11 V. u. »Staates als Rechtsubjektc; auf Sp. 1585
Z. 6 V. u. »Sie fufst im wesentlichen auf Jellineks

Ausführungen«.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Niels Nielsen [Privatdoz. f. Mathematik an der Univ.

Kopenhagen], Handbuch der Theorie der
Cylinderfunktionen. Leipzig, B. G. Teubner,

1904. XII u. 408 S. 8».

Die Theorie der Zylinderfunktionen, die auf

Fourier und Bessel zurückgeht, ist namentlich

seit dem Erscheinen der Schriften von C. Neu-

mann (1867) und Lommel (186S) Gegenstand

zahlreicher Untersuchungen geworden; auch sind

verschiedene zusammenfassende Darstellungen der

Theorie und ihrer Anwendungen sowohl in

deutscher, als in englischer Sprache veröffent-

licht worden. Von allen diesen Lehrbüchern

und Monographien unterscheidet sich das vor-

liegende Handbuch nicht nur durch Umfang (die

Entwicklung der Theorie umfafst, ohne dafs

irgend wie auf die Anwendungen eingegangen

wird, 370 Seiten) und durch Vollständigkeit des

Inhalts, sondern vor allem dadurch, dafs die Er-

gebnisse fast durchweg in allgemeinerer Form
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als bisher und nach möglichst allgemeinen Prin-

zipien hergeleitet werden, so dafs hier die Re-
sultate früherer Forscher vielfach als spezielle

Fälle allgemeinerer Formeln sich ergeben, auch

viele neue Beziehungen der Zylinderfunktionen

unter sich und zu andern Funktionen aufgestellt

werden. Einen grofsen Teil der ihm eigentüm-

lichen Resultate hatte der Verf. bereits in den

Jahren 1898— 1902 in zahlreichen Abhandlungen
in dänischen, deutschen, französischen und italieni-

schen Fachzeitschriften veröffentlicht, und er

hatte durch diese Abhandlungen unsre Einsicht

in das Wesen der in Rede stehenden Funktionen

in vieler Beziehung erweitert. Dafs er sich

nunmehr zu einer systematischen Darstellung der

ganzen Theorie entschlossen hat, ist dankbar zu

begrüfsen. Jeder, der künftig über Zylinder-

funktionen arbeiten will, wird sich notwendiger-

weise auf das Handbuch von Nielsen stützen

müssen. Für eine erste Einführung in die

Theorie ist das Buch allerdings wohl etwas

zu schwer.

Aus dem reichen Inhalt des Buches seien

einige wichtige Punkte angeführt. Zur Definition

der Zylinderfunktionen werden die bekannten

beiden Rekursionsformeln benutzt; aus ihnen wird

die Besselsche Differentialgleichung abgeleitet

und daraus durch Reihenentwicklung die Zylinder-

funktion erster Art I''(x) oder die Besselsche

Zylinderfunktion, die damit für beliebige Werte
des Arguments x und des Index v definiert ist.

Von I''(x) ausgehend, kann man sehr viele an-

dere der Definition genügende Zylinderfunktionen

bilden. Die einfachste von diesen ist die

Zylinderfunktion zweiter Art oder Neumannsche
Zylinderfunktion ^(x), die sich in bekannter

Weise aus I*'(x) und I~''(x) zusammensetzt. Die

Funktion I"~''(x) genügt für ganzzahlige Werte
von V der Definition nicht und ist daher keine

Zylinderfunktion. Neben den genannten beiden

Funktionen führt der Verf. noch eine Zylinder-

funktion dritter Art oder Hankeische Zylinder-

funktion ein, nämlich

I»'(x) + iY''(x).

Auch die Frage nach der allgemeinsten Funktion,

die der Definition genügt, findet ihre Erledigung,

ebenso die Frage nach den Funktionen, die nur

einer der beiden zugrunde gelegten Funktional-

gleichungen genügen.

Bei der Ableitung und Erweiterung der

wichtigsten die Zylinderfunktionen betreffenden

Formeln spielt eine wichtige Rolle die Reihe für

das Produkt zweier Zylinderfunktionen, ferner

die Betrachtung von Funktionalgleichungen, die

aus den zugrunde gelegten Rekursionsformeln

durch Hinzufügung je eines Gliedes entstehen. Mit

Hilfe dieser ergeben sich verschiedene un-

bestimmte Integrale und unendliche Reihen

mit Zylinderfunktionen. Eingehend werden jiie

Schläflischen und Soninschen Integraldarstellungen

behandelt, desgleichen die angenäherten Dar-

stellungen der Zylinderfunktionen, ferner ver-

schiedene Differentialgleichungen, die aus der

Besselschen Differentialgleichung folgen, endlich

am Schlufs des ersten, umfangreichsten Teiles

die Sätze über die Nullstellen der Zylinderfunk-

tionen.

Der zweite Teil ist den bestimmten Inte-

gralen mit Zylinderfunktionen gewidmet. Hier

wird eine Fülle zum Teil neuer Formeln ent-

wickelt, von denen wir die Darstellung der

hypergeometrischen Reihen durch ein derartiges

Integral sowie die Aufstellung verschiedener

diskontinuierlicher Faktoren erwähnen.

Der dritte Teil betrifft die Entv/icklung

analytischer Funktionen nach Zylinderfunktionen.

Es treten hier vier verschiedene Reihen auf, die

Neumannschen Reihen erster und zweiter Art,

die nach den Funktionen 1*'+" resp. nach Pro-

dukten solcher Funktionen fortschreiten, bei

denen aber alle Glieder dasselbe Argument x

haben, ferner die Kapteynschen Reihen erster

und zweiter Art, bei denen die Argumente der

verschiedenen Glieder verschiedene Vielfache

von X sind. Zwischen den beiden Arten von

Reihen werden interessante Beziehungen her-

geleitet.

Im vierten Teil (Darstellung willkürlicher

Funktionen durch Zylinderfunktionen) sind vor

allem verschiedene Nullentwicklungen bemerkens-

wert, ferner eine Theorie der Fourierschen

Reihen nach DIni.

Sehr dankenswert ist die Beigabe eines aus-

führlichen und äufserst vollständigen Literatur-

verzeichnisses, in dem auch die physikalischen

Anwendungen der Zylinderfunktionen berück-

sichtigt werden, auf die, wie schon erwähnt, das

Handbuch selbst nicht eingeht.

Halle a. S. A. Wangerin.

V. Maiwald [Prof. in Braunau], Geschichte der Bo-
tanik in Böhmen. Wien, Carl Fromme, 1904.

297 S. 8°.

Der Verf. gibt in diesem mit Unterstützung der Ge-

sellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst

und Literatur in Böhmen veröffentlichten Werke eine

grofse Menge Angaben zu den verschiedenen Zweigen

der Geschichte der Botanik in Böhmen. Er hat sie zum
gröfsten Teil Originalquellen entnommen, die Bibliographie

umfafst einen vollen enggedruckten Bogen. Die Dar-

stellung ist in die folgenden 7 Abteilungen gegliedert:

1. die botanische Vorzeit, 2. die Periode der Herbarien,

3. die Pflanzenpflege der früheren Jahrhunderte, 4. die

Entwicklung des botanischen Unterrichtes in Böhmen,

5. die Botanik als scientia amabilis bis zur Mitte des

19. Jahrh.s, 6. die Pflanzenpflege im 18. und in der

ersten Hälfte des 19. Jahrh.s, 7. die Geschichte der

Botanik in Böhmen in den letzten Jahrzehnten.

Jos. V. Pleyel, Die Schulsammlung, ihre Anlage,

Ausgestaltung und Erhaltung. Wien, A. Hartleben,

1905. 144 S. 8° mit 43 Abbild. M. 3.

Das Buch, das hauptsächlich den Lehrern, denen

Schulsammlungen unterstellt sind, von Nutzen sein wird,

weist in allgemeinen Abschnitten, z. B. Anlage der Schul-
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Sammlung, Der Schüler in der Sammlung, Die Schul-

exkursion, Pnanzen- und Tierschutz in der Schule dar-

auf hin, wie die Lust und Liebe für die Natur in den

Schülern geweckt werden mufs, wie manches Zweck-

widrige bei der Beschäftigung des Schülers mit den Ge-

bilden der Natur gehemmt werden könne, usw. Andere
Abschnitte sind technischer Art und leiten zum Sammeln
und Präparieren der Naturkörper, zur Fertigstellung und
Konservierung des Präparats, zur Bälgerei, Stopfarbeit

usw. usw.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften ond Vereine.

Berliner Malhematische Gesellschaft.

28. Juni.

Hr. Fleck sprach über Darstellung ganzer Zahlen als

Summen von positiven Kuben und von Biquadraten gan-

zer Zahlen. — Hr. Rot he behandelte das Problem der

Bekleidung einer Fläche mit einem biegsamen unausdehn-
baren Netz.

12. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesell-

schaft für angewandte physikalische Chemie.

Karlsruhe, 1.— 4. Juni.

Den ersten wissenschaftlichen Vortrag hielt Prof.

L e B 1 a n c (Karlsruhe) über Elektrolysemit Wechsel-
strom. Er schilderte seine Versuche der Elektrolj'se

von Kupfer in Cyankaliumlösung, wobei die Menge des

ausgeschiedenen Kupfers bei steigender Wechselzahl
stieg, während durch Gleichstrom keinerlei .Ausscheidung

des Kupfers zu erreichen war. Nachdem bisher nur
Wechselgeschwindigkeiten bis zu 600 in der Sekunde
verwandt wurden, hofft er bald bis zu ca. 50,000 in

der Sekunde zu gelangen und seine Versuche unter

diesen Bedingungen fortzusetzen. — Geh. Hofrat Prof.

W. Ostwald (Leipzig) wies in seinem Vortrag über
Malerei auf die Schwierigkeiten der Herstellung eines

Bildes ohne die erforderlichen chemischen Kenntnisse.

Schon das Trocknen des Bildes, das Nachdunkeln seien

chemische Prozesse, die der Maler nach seinem Willen

regeln könne. Das sehr rasche Verderben moderner
Bilder liege nur an der Unkenntnis der einfachsten phy-

sikalischen und chemischen Dinge. 0. empfiehlt vor
allem ein dünnes Auftragen der Farbe und möglichste

Enthaltsamkeit an Bindemitteln, was auch der Grund
sei warum Pastellbilder, also ganz ohne Bindemittel

gemalte Bilder, so dauerhaft sind. Er zeigte noch an
einigen selbst gemalten Bildern die »Dauerhaftigkeit«

einer weifsen Farbe »Lithopon« genannt, eines Gemisches
von Baryumsulfat und Zinksulfid an Stelle des gesund-
heitlich so schädlichen und sehr bald nachdunkelnden
Bleiweifses. — Prof. van t'Hoff (Berlin) referierte über
seine Untersuchungen der Stafsfurter Abraumsalze und
deren Bildungstemperaturen , die etwa zwischen 20 und
72 Grad liegen, bei w^elchen Temperaturen sich demnach
in der Urzeit die betreffenden Mineralien aus dem ver-

dampfenden Meereswasser abgeschieden haben. — Prof.

N ernst (Berlin) demonstrierte die Bildung von Wasser-
stoffsuperoxyd bei der raschen Abkühlung einer Wasser-
stoffflamme durch Wasser. Noch bessere Resultate er-

zielte er, wenn er einen elektrischen Funken unter
Wasser durchschlagen läfst. Der Wasserdampf wird
dabei sehr hoch erhitzt, aber durch das umgebende
Wasser sofort abgekühlt, so dafs das Wasserstoff-
superoxyd nicht erst durch die gewöhnlichen mittelhohen
Temperaturen zum Zerfall gebracht wird. — Dr. Engler
(Karlsruhe) besprach im Anschlufs an die klassischen
Analysen der Badener Thermalquellen durch Bunsen
einen neu entdeckten QuellenbestanJteil, das Radium,
und die darauf beruhende Radioaktivität der Quellen.
Alle Badener Quellen enthalten Radium, am meisten der
Schlamm, weniger das entströmende Gas und das Wasser.
Mit Hilfe von elektrischen Methoden ist es heute möglich,
die ganz minimalen Mengen der Radioaktivität deutlich

zu demonstrieren und so noch die 1/150,000 Menge
dessen nachzuweisen, wie bisher mit spektroskopischen

Apparaten. — Nach einer kürzeren Erläuterung von

Dr. V. B Ol ton (Charlottenburg) über das Tantal und

eine neue mit Hilfe dieses seltenen Elementes hergestellte

Glühlampe, die in ihrem prachtvollen Lichte vorgeführt

wurde, referierte Geh. Reg. Rat Prof. Paul über die

phj'sikalische Chemie des Weines mit einigen Vorschlägen

zur Bestimmung des Säuregehaltes des Weines bei ver-

schiedener Konzentration und Versuchen, Wein praktisch

zu entSäuren. — Prof. Jul. Wagner (Leipzig) sprach

über die physikalische Chemie und den Schulunterricht;

er empfahl ihr intensiveres Studium bereits auf den

Mittelschulen, wenn auch unter Hintansetzung der

speziellen Chemie. Er wünschte vor allem Gleichstellung

des chemischen, und speziell des physikalisch-chemischen

Unterrichtes mit allen anderen Unterrichtsfächern und
unterbreitet der Bunsen-Gesellschaft eine dementsprechende

Resolution, die mit einer kleinen Modifikation auch an-

genommen wird. — Prof. Elbs (Giefsen) und Dr. Grafen

-

berg (Köln) referierten über einen neuen Nichtblei-

Akkumulator. — Privatdoz. Dr. Brode (Berlin) behandelte

die 0.xydation des Stickstoffes in der Hochspannungs
flamme. Bei der elektrischen Entladung in Luft kann

man an der Flamme drei Teile unterscheiden, in deren

wärmstem sich Stickoxyd und Ozon bildet, während im

zweiten Teil das Ozon zerfallt, im dritten hingegen das

Stickoxj'd. Dieser dritte Flammenteil mufs, wenn es

sich daher um künstliche Erzeugung von Salpeter und
Salpeterverbindungen handeln soll, vermieden werden,

was am besten durch Hineinbringen kühlender Gegen-

stände in die Flamme erreicht wird. Br. erhofft von

diesem Prozefs ein rationelles Verfahren zur Herstellung

von Salpeter und von dessen Abkömmlingen. — Prof.

Cohen (Utrecht) sprach nach der Frkf.-Z. über das

explosive Antimon mit sehr interessanten Experimenten.

Dr. Richter demonstrierte einen künstlich hervorgerufe-

nen Benzinbrand und teilte ein unfehlbares Zusatzmittel,

die Ölsäure Magnesia, zu dem Benzin mit, das bereits

in ein Hundertstel Prozent die Entstehung elektrischer

Entladungen, die allein an den Bränden die Schuld

tragen, verhindert. — Zum Kongrefsort für das nächste

Jahr wurde einstimmig Dresden gewählt.

PersonalchronUc.

Dem ord. Prof. f. Phj-sik an der Univ. Kiel Dr.

Phihpp Lenard ist der Charakter als Geh. Regierungs-

rat verliehen worden.
Die naturw. -mathem. Fakult. der Univ. Heidelberg

hat den Prof. an der Forstl. Hochschule zu Aschaffen-

burg u. auswärt. Mitgl. der Kgl. Bayr. Akad. d. Wiss.

Emil Erlenmeyer zu seinem 80. Geburtstage zum
Ehrendoktor ernannt.

An der Techn. Hochschule in Berlin - Charlottenburg

hat sich der fr. Privatdoz. an der Univ. Genf Dr. Fritz

Uli mann als Privatdoz. f. die Technik der künstl.

Farbstoffe habilitiert.

Der Reg.-Baumeister an der königL Eisenbahndirek-

tion in Posen Hans \. Martens ist mit Vorlesungen

an der dortigen KönigL Akademie beauftragt worden.

Der ord. Prof. f. allg. u. landwirtschaftl. Chemie an

der Univ. Upsala Dr. Per Theodor Cleve ist kürzlich

gestorben.

Cnirersititsschrlften.

Habilitationsschrift.

P. Claufsen, Zur Entwicklungsgeschichte der Asco-

myceten. Freiburg. 23 S. mit 3 Taf.

Dissertationen.

F. J. D Ohmen, Darstellung der Berührungstransfor-

mationen in Konnexkoordinaten. Greifswald. 41 S.

G. Haecker. Bestimmung des Transparenzkoeffi-

zienten des Nebels und der zugehörigen Sichtweite, sowie

Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Be
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leuchtungsstärke, Kontrastgröfse und Sehschärfe. Kiel.

53 S. mit 2 Taf.

S. Isaac, Über das Auftreten von Purinbasen bei

der Autolyse. Strafsburg. 22 S.

D. L. Bryant, Beiträge zur Petrographie Spitz-

bergens. Erlangen. 58 S. mit 1 Taf.

M. Nowikoff, Untersuchungen über den Bau der
Limnadia lenticularis L. Heidelberg. 61 S. mit 5 Fig.

U. Bohl, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der
Leibeshöhle und der ersten Genitalanlage bei den Salmo-
niden. Zürich. 84 S. mit I Taf. u. 37 Abbild.

Nen erschienene Werke.

P. Appell et J. Chappuis, Le9ons de Mecanique
elementaire. Paris, Gauthier -Villars.

G. Bigourdan, Les eclipses de soleil. Ebda.
Fr. 3,50.

E. Lindelöf, Le calcul des residus et ses apphca-
tions ä la theorie des fonctions. Ebda. Fr. 3,50.

S. Günther, Varenius. [Klassiker der Naturwissen-
schaften hgb. von L. Brieger -Wasservogel. IV.] Leipzig,

Theodor Thomas. M. 3,50.

E. Teich mann. Vom Leben zum Tode. Ein Kapitel

aus der Lebenskunde. Stuttgart, Kosmos, Gesellschaft

der Naturfreunde (Franckhsche Verlagshandlung). M. 1.

Zeitschriften.

Archiv der Mathematik und Physik. 9, 2. L.

Saalschütz, Zur Bildung der symmetrischen Funk-
tionen. — M. Grofsmann, Metrische Eigenschaften

reziproker Bündel. — E. Gehrcke, Über elektrische

Wellen. — P. Milau, Beitrag zur Untersuchung des

erkenntnistheoretischen Wertes der verschiedenen ana-

lytisch möglichen Raumformen.

Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Ge-

sellschaft. E. Sändor, Über die günstigste Form des

Gitterträgers, ein Beitrag zur Theorie des Fachwerks. —
R. Skutsch, Anwendungen der Massenreduktionen nach
Reye und nach Poinsot. — P. Zühlke, Bemerkung zu
dem Vortrage »Über eine quadratische Kongruenz«.

Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Math.-nat. Kl. Februar. H. v.

F ick er und A. Defant, Über den täglichen Gang der

elektrischen Zerstreuung und des Staubgehaltes auf dem
Patscherkofel. — O. Tumlirz, Die stabilen und labilen

Zustände der Flüssigkeiten und Dämpfe. — B. Zölfs,
Beiträge zur Kenntnis der atmosphärischen Elektrizität.

XVIII. Elektrizitätszerstreuung in Kremsmünster.

Zeitschrift für analytische Chemie. 44, 6. 7. K.

K. Järvinen, Über die Bestimmung von Magnesium
und Phosphorsäure als Magnesiumpyrophosphat. — F.

Seemann, Studien über die quantitative Bestimmung
und Trennung der Kieselsäure und des Fluors. — C.

Friedheim, Kritische Studien über die Anwendung des

Wasserstoffsuperoxyds in der quantitativen Analyse. —
B. M. Margosches, Zur Verwendung des Benzols, be-

ziehungsweise Toluols als Indikator in der Jodometrie.
— Ed. Schaer, Über eine neue Form von Reagier-

gläsern zu chemischen und bakteriologischen Zwecken.
— 0. Seib, Bestimmung der zitratlöslichen Phosphor-

säure in Superphosphaten. — E. Eckart, Apparat zur

Entwicklung von Chlor, Kohlensäure, Schwefelwasser-

stoff usw.

Journal de Chimie physique. 3, 5. Ph.-A. Guye,
Nouvelle methode pour la determination physico-chimique

exacte des poids moleculaires et des poids atomiques

des gaz.

Beihefte zum botanischen Centralblatt 1. Abt. Ana-
tomie, Histologie , Morphologie und Physiologie der

Pflanzen. 18, 3. K. Asö, On the Nature of Oxidases.
— E. Bolleter, Fegatella conica (L.) Corda. — H.

Fischer, Über die kolloidale Natur der Stärkekörner

und ihr Verhalten gegen Farbstoffe. — A. Schulz, 'Das

Blühen von Silene Otites (L.) — W. Wächter, Wund-

yerschlufs bei Hippuris vulgaris L. — G. Tischler,
Über die Beziehungen der Anthocyanbildung zur Winter-

härte der Pflanzen.

Botanisk Tidsskrift. 26, 3. E. Rostrup, Myko-
logiske meddelelser. — H. Jönsson, A contribution to

the knowledge of the Marine Algae of Jan Mayen. —
C. Christensen, Vegetationen paa 0erne i Smaalands-
havet. — H. E. Petersen, Unders0gelser over Bladner-

vationen hos Arter af Slaegten Bupleurum Tourn. —
C. H. Osten feld, Om Vegetationen i og ved Gudenaen
nae Randers. — Emma Hai las, Nye Arter af Oedogo-
nium fra Danmark.

Medizin.

Referate.

0. v. Boltenstern [Dr. med.]. Die Vergiftungen.
[Medizinische Bibliothek für praktische Ärzte.] Leipzig,

C. G. Naumann, 1905. 355 S. 8".

Der allgemeine Teil des Buches gibt zuerst eine

Definition der Begriffe Gift und Vergiftung. Darauf
spricht der Verf. über die allgemeinen Giftwirkungen

und ihre Bedingungen, über Ätiologie, Symptomatologie,
Therapie und Prophj'laxe der Vergiftungen, und schliefst

mit einer Anleitung für den Verlauf der chemischen
und physiologischen Giftuntersuchung bezw. den Nach-
weis von Giften durch chemische und physiologisch-

biologische Methoden. Im speziellen Teile werden die

verschiedenen Vergiftungen nach den ursächlichen

Wirkungen in Gruppen gesondert und unter Berück-

sichtigung gewisser Gelegenheitsursachen eingehend be-

schrieben.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Hufe landische Gesellschaft hat folgende

Preisaufgabe gestellt: »Essollen im Anschlufs an die

W. A. Freundschen Untersuchungen die Ursachen der

Stenose der oberen Thoraxapertur und ihre Bedeutung
für die Entwicklung der Spitzenphthise untersucht

werden.« Bearbeitungen in deutscher Sprache sind bis

1. Mai 1906 an Prof. Dr. Straufs in Berlin einzusenden.

Der Preis beträgt 800 Mark.

Personalchronik.

Der Laboratoriums -Assistent u. Prosektor an der

Univ.- Kinderklinik und -Poliklinik zu Leipzig Dr. Her-

mannn Brüning hat sich als Privatdoz. f. Kinderheil-

kunde an der Univ. Rostock habilitiert.

Unirersitätsschriften.

Habilitationsschrift.

H. M. Peckert, Über Lokalanästhesie. Die zahn-

ärztliche Lokalanästhesie mit besonderer Berücksichti-

gung der Präparate Dr. Ritserts. Heidelberg. 68 S.

Dissertationen.

M. Dal m er, Über Diphtherie im Deutschen Heere

(1882—1902). Berlin. 29 S.

R. Fr ei de 1, Über das durch typhusähnliche Bazülen

und abweichende Typhusrassen erzeugte Krankheitsbild.

Basel. 29 S.

H. O. Geisfs, Über Pseudo- Hermaphroditismus an

asculinus externus. Leipzig. 28 S.

Inserate.

Schreihmaschinenarheiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-

gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kuhse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).
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Hcuc Erscheinungen aus dem

Uerlage von B. G. Ccubncr in Ceipzid.

Klassische Jtlfertumswisscnscbaft.

JiovcüCov 1] AoyyCvov neql vipovq. De subli-

mitate libelliis. In usum scholarura edidit

Otto Jahn. Tertium edidit I. Vahlen.
[XX u. 92 S.] gr. 8. geh. Mk. 2.80,

geb. Mk. 3.20.

Otto, Walter, Priester iiod Tempel im
helleiiistisclien Ägypten. Ein Beitrag

zur Kulturgeschichte des Hellenismus.

Erster Band. [XIV u. 418 S.] gr. 8.

geh. Mk. 14.— ,
geb. Mk. 17.

—

ß^riftitttt Oftcrmann^ Iateinifri^c§ Übung^s
hwii^. ©rfter Xeil: Sejta. Stu^gttBc C be=

arbeitet Don ^rof. Dr. ^. 3. gj^üüer, ®i=

reftor be» Sui)en[täbtifd)en @t)mnQftum§ in

Berlin, unb Dr. @. 9Jhc^aeIi§, ^ireftor

be§ D^eformrealgQmnafium» in Sarmen. 9JZit

5(briB ber Formenlehre im 5(n^ang. [VIII

n. 192 S.] gr. 8. geb. 9J?f. 1.80.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et

Romanorum Teubneriana.

P. Vegeti Renati digestorum artis mulo-

medicinae libri edidit Ernestus Lom-
matzsch. Accedit Gargili Martialis de

curis boum fragmentum. [XLII u. 342 S.j

8. geh. Mk. 6.—, geb. Mk. 6.60.

Schulausgaben

griechischer und lateinischer Klassiker

mit deutschen Anmerkungen.

Ciceros Rede für den Dichter Archias.

Für den Schul- und Privatgebrauch. Er-

klärt von Friedrich Richter und Alfred

Eberhard. Fünfte Auflage. Bearbeitet

von Hermann Nohl. [39 S.] gr. 8.

geh. Mk. —.50, geb. Mk. —.80.

Demostlienes, neun Philippische Reden.
Für den Schulgebrauch erklärt von C.

Rehdantz. Zweites Heft. I. Abtei-
lung. V.—IX. Sechste, verbesserte Auf-

lage, besorgt von Friedrich Blass. [IV

u. 154 S.l gr. 8. geh. Mk. 1.50, geb.

Mk. 2.—

'

Horatius, Flaccus (^., sämtliche Werke.
Erster Teil. Oden und Epoden. Für
den Schulgebrauch erklärt von Dr. C. W.
Nauck, weil. Gymnasialdirektor a. D.

Sechzehnte Auflage von Dr. 0. Weißen-
fels, Professor am Königl. Französischen

Gymnasium in Berlin. [XLIII u. 244 S.]

gr. 8. geh. Mk. 2.25, geb. Mk. 2.75.

Teuhners Schülerausgahen griechischer

und lateinischer Schriftsteller.

Piatons Apologie und Kriton. Nebst Ab-

schnitten aus dem Phaidon und Sympo-
sion, herausgegeben von Professor Dr.

Ferdinand Rosiger. Hilfsheft. [VIH
u. 99 S.] gr. 8. geb. Mk. 1.—

Erklärungen. [VHI, 90 u. 80 S.] gr. 8.

geb. Mk. 1.60.

Schülerpräparationen zu lateinischen

und griechischen Schriftstellern.

Präparation zu Tacitus' Germania von
Prof. Dr. J. Dürr in Cannstatt. [39 S.]

gr. 8. geh. Mk. —.60.

Meisterwerke der Griechen und Römer

in kommentierten Ausgaben.

IX. Briefe des jüngeren Plinius. Her-

ausgegeben und erklärt von R. C. Kukula.
Text, Einleitung und Kommentar, 2

Hefte. [V, 95 u. XXXVIII, 119 S.]

gr. 8. Steif geh. Mk. 2.20.

Deutsche Clferatur. Gescbicbte. Pbllosopble* neuere Spracbem

Bäumer, Dr. phil. Gertrud, Goethes
Satyros. Eine Studie zur Entstehungs-
geschichte. [125 S.] gr. 8. geh. Mk. 3.20,

geb. Mk. 3.80.

Dittrich, Dr. Ottmar, Privatdozent an der

Universität Leipzig, die Grenzen der

Geschichte. Ein programmatischer Ver-

such. (Sonderabdruck aus der Histori-

schen Vierteljahrschrift. VIH. Jahrgang.)

[32 S.j gr. 8. geh. Mk. —.80.
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Deutsche Citeratur. 6e$cbicMe. Philosophie, neuere Sprachen.

SBcifc, ^rof. Dr. O., tnmt Stbrife titt

Sogif uttb ber ^ftid^ologle für p^cre
Sel^ranftaltctt. [26 @.] gr. 8. gefi.

mt —.50.

«BartcBsSSirtp beittf(i^c§ SefeBui^ö. Sn öier

Xeilen. herausgegeben dou St. $8ur!=

^arbt, Ä. Saa^, (g. gif ^er imb 51. Sdiers

bac^, 9?eftoren in 03era. 3!>rittcr %tiU
2)ritte, üoüfttinbig neu bearbeitete Auflage.

[XII u. 429 B.\ gr. 8. geb. mt 2.20.

— SSicctcr %t\U Dberftufe. ^^^eite, ooH;

ftänbig neu bearbeitete ^tuflage. 5tu§gabe

für !!8olf§f^uIen. [XIV u. 388 S.]

gr. 8. geb. äKf. 2.20.

— 5fn§gobe für 93ürgerfc^uten. [XVI
u. 488 'S.] gr. 8. geb. m. 2.80.

S^iolet Dr. ^tan^, Oberlehrer an ber SDoro=

t^eenfc^ule in 93erlin, an^ ®cf(^i(^tc mtb

Sttfle. S3ilber unb ©rjä^tungen für bie

S3orftufe be§ gefd)i(^tü(|en Unterrichts in

f)ö^eren 9JJöb(f)enfc^u(en auf (SJrunb beS

Se^rbuc^S ber ©efd^ic^te für ^ö^ere £e§rs

anftotten öon t ^ii^e^tor Dr. Ä. ©^ent
(5lu§gabe E: 58orftufe.) Se^rftoff ber V.

u. vi. ^(affe. Wü äa§(reid)en 5lbbilbungen

im Xejt. [IV u. 158 ©.] gr. 8. geb.

mt 1.80.

SSoerner, Dr. Otto, Officier d'Academie,

Dberlel^rer am ©Qmnafium 3. ^i. Äreu^ in

Bresben, unb i^covQ SSerr, Ägl ^rofeffor

für neuere @prad)en am @l)mnafium in

Sngotftabt, Sci^rBudj hn fransöfifd^cn

Spradie. 9}tlt befonberer ^erücffidjtiguug

ber Übungen im münbli(^en unb fc^rift;

lidien freien ©ebrauc^ ber @pracE)e. ^u§>'

befonbere für ba^rifc^e 9^ealfcf)uteu

unb ^anbeUfc^uIen. III. Stbtcilttng.

Dberftufe. (4. unb 5. Stoffe.) 9J?it einem

^öl3elfrf)cn 58oabi(b »La Ville« unb 8 S(n=

fiepten üon ^ari§, fonjie ^mi Seibüc^ern

„.^auptregetn" unb ,,9Börterbu(^" in Saft^en.

[VIII u. 172 ®., 84 u. 106 ©.] gr. 8.

@eb. mt 3.20.

Geographie. UolK$wirt$chaft$lehre. Kaufmännisches

Unterrichtswesen.

Abhandlungen, Geographische, herausge

geben von Dr. Albrecht Penck, Prof.

der Geographie an der Universität Wien.

Band VIII. [562 S.] Lex.-8. geh. Mk. 22.—

©ruBcr, Dr. gl^riftittii, ^önigt. ^rofeffor an

ber (Stöbt. <^anbel§fd)ute in 9J?ünd)en, SSitt*

f(J)aft§9eogra|J^ic mit einge^enber S3e;

rüdfi^tigung ®eutfd^lanb§. mit 12

^Diagrammen unb 5 harten. [X u. 235 ©.]

gr. 8. geb. Mt 2.40.

Bericht über die Ausschnßberatungen
des Deutschen Verbandes für das kauf-

männische Unterrichtswesen in Kiel

vom 1. bis 3. September 1904. (Ver-

öffentlichungen des Deutschen Verbandes

für das kaufmännische Unterrichtswesen.

Band 31.) [83 S.] gr. 8. geh. Mk. 1.80.

B. G. Teubners Handbücher für Handel
und Gewerbe herausgeg. von Präsident

Dr. Van der Borght (Berlin), Prof. Dr.

Schumacher (Bonn) u. Regierungsrat Dr.

Stegemann (Braunschweig).

Die Zuckerindustrie. Von Dr. H.

Ciaaßen, Dr. W. Bartz und Otto
Pilet. [X u. 270 und 92 S.] geh.

Mk. 7.40, geb. Mk. 7.80. Einzeln:

I. Teil: „Die Zuckerfabrikation«.

Von H. Ciaaßen und W. Bartz. [X u.

270 S.] Mit zahlreichen Abbildungen,

geh. Mk. 5.60, geb. Mk. 6.—
IL Teil: „Der Zuckerhandel". Or-

ganisation und Betrieb eines Zucker-

geschäfts. Von Otto Pilet. geh. Mk. 1.80,

geb. Mk. 2.20.

lHatbematik. naturwi$$en$cbaften.

Berichte, Mathematische und natur-

wissenschaftliche, aus Ungarn. Mit

Unterstützung der Ungarischen Akade-

mie der Wissenschaften und der Königl.

Ungarischen Naturwissenschaftlichen Ge-

sellschaft. Herausgegeben von Roland
Baron Eötvös, Julius König, Karl

von Than. Redig. von Josef Kürschak
und Franz Schafarzik, Mitglieder der

Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

Zwanzigster Band. 1902. Mit 6 Tafeln

und 94 Figuren im Text. [X u. 410 S.]

gr. 8. geh^ Mk. 8.—
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matbetnatlk. Haturwissenscbaften.

Correus, C, Gregor Mendels Briefe an
Carl Nägeli 18G6—1873. Ein Nach-

trag 7Ai den veröffentlichten Bastardie-

rungsversuchen Mendels, (Des XXIX.
Bandes der Abhandlungen der Mathe-

matisch-Physischen Klasse der Königl.

Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften

Nr. III.) Mit einem Faksimile. [77 S.]

Lex.-8. geh. Mk. 3.—

2>ott t' Dr. ajl., gero. Setter ber praftifdien

©eometrie an ber @roßf). STec^niic^cn ^ocE)=

id)ule 511 itnr(^3ru^e, unb 6. 9lcft(e, 9?egie;

ruiigäbaumeifter unb ^rofeffor an ber @ro^^.

Söaugeroerfic^ule ju ^arl^ru^e, Sel^rbud) ber

praftifdjen ©comctric, bearbeitet für htn

Unterrid)t an 33aut3en)erfic^u(en unb tec^ni=

fd^eu ^Jcittelfc^uleu, foroie für ben ©ebrauc^

in ber ^^raj:i§. 3^^^^^/ erttjeiterte unb um=
gearbeitete 5(uf(age. ^J^it 145 giguren im
Xej-t. [VII u. 164 @.] gr. 8. ge^.

m. 3.20, geb. ^t 3.80.

Gutsche, Dr. Oskar, mathematische
Übungsaufgaben, für Primaner von Real-

anstalten und jüngere Studierende gestellt

und zum Teil mit Lösungen versehen,

[IV u. 82 S.] gr. 8. kart. Mk. 1.20.

Krüger, Prof. Dr. L., Abteilungsvorsteher

am Königl. Preußischen Geodätischen In-

stitut, über die Ausgleichung Ton
bedingten Beobachtungen in zwei

Gruppen. (Veröffentlichung des Königl.

Preuß. Geodätischen Institutes. Neue
Folge. Nr. 18.) [IV u. 24 S.] 4. geh.

Mk. 1.60.

äßüUer, ^rof. ^., Oberlehrer am 5?aiferin;

?tugufta=®i)mnafium ju (S^artottenburg,

unb ^^rof. %, $te|fer, Cberle^rer am
©Dmnafium 5U S^orb^aufen, 9led)enbud^

für bic unteren klaffen ber ^ö^eren ge^r*

anftalten. (£rgän5ung§§eft für bie

9J?itt elf (äffen ber S^tealfc^ulen unb Stu;

ftalten mit (Srfa^unterric^t. [IV u. 89 3.]

gr. 8. fart. mi 1.20.

Preisschriften, gekrönt und herausgegeben

von der Fürstlich Jablonowski'schen
Gesellschaft zu Leipzig. (Nr. XV der

Mathem.-naturwissenschaftl. Sektion.)

XXXVII: Ernst Richard Neumann:
Studien über die Methoden Yon C.

Neumann und G. Bobin zur Lösung
der beiden Randwertaufgaben der
Potentialtheorie. [XXIII u. 194 S.]

Lex.-8. Geh. Mk. 10.—

Höcli, Dr. F., in Luckenwalde, Sind Tiere
und Pflanzen beseelt? (Sammlung natur-

wissenschaftlich - pädagogischer Abhand-
lungen. Herausgeg. von Otto Schmeil
in Marburg a. L. und W. B. Schmidt
in Leipzig. Band IL Heft 2.) [25 S.]

gr. 8. geh. Mk. 1.—

Scbulgesundbeitspficge. I)anaarbeit$unterricbt

Stenograpbie.

Burgerstein, Dr. Leo, Prof. an der Staats-

Realschule in Wien VI, Gesundheits-

regeln für Schüler und Schülerinnen

aller Lehranstalten. Zehnte, durchge-

sehene Auflage. [16 S.] 8. geh. Mk. —.10.

Zur häuslichen Gesundheitspflege

der Schuljugend. Bemerkungen für die

Eltern und die Pfleger von Kostzöglingen.

Zehnte, durchgesehene Auflage. [16 S.]

8. geh. Mk. —.10.

3(^öne, Sclnttt, Cberle^rerin t. 'St. ber ftäbt.

Bd)n[t für grauenberufe ju Seip^ig, 5ln(cis

tung gum ^äfdie^ufc^neiben nad) ^örptt^
ttitt^cn. \^iiv untere, mittlere unb ^ö^ere

9Jiäbd)enfd)u(en. I. .^eft: ^1nber=, 9J?äb=

d)en= unb grouen^emben. dritte, Derbefferte

5(uflage. [20 2.] gr. 8. ge^. ^Jlt —.50.

— IL .^eft: Knaben; unb 9}?änner^emben.

dritte, üerbeffcrte ^luflage. [20 ®.] gr. 8.

gef). 9J?f. —.50.

— 2ef)rp(an = @ntrourf: ^ur Sleforw be^

StabelarbeitösUntcrrid^teS in ber ge^obe=

neu 55oIfÄfcf)u(e, geftü^t auf 35jä^rige dx-

fa^rung. [15 «S.] 4. ge^. mt —.60.

atöt^ig, SBalt^cr, ftaatlid^ geprüfter Se^rer

für Stenographie au ber |)ö^eren ^anbef^=

(e^ranftalt 5U i)re§ben, mel^obifrfier ?e^f»

gttng ber Olebcfc^rift be3 ©abel§berger=

fd)en Stenograp§ieft)ftem§ für ^anbü^-

fc^ulen u. Stenograp[)euöereine. 3""! heften

b. Säc^f. Se^reroerein^ „©abel^berger" bcar=

beitet. [44 <3.] gr. 8. ge§. m. —.70.

Cclp2ig. B. 6. Ccubner.
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Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Klassiker der Kunst

in Gesamtausgaben
I. Raffael. Des Meisters Gemälde in 202 Ab-

bildungen. Mit einer biographischen

Einleitung von Adolf Rosenberg.
2. Auflage. Gebunden 5 Mark

II. Rembrandt. Des Meisters Gemälde in 405

Abbildungen. Mit einer biographi-

schen Einleitung von AdolfRosen-
berg. Gebunden 8 Mark

III. Tizian. Des Meisters Gemälde in 230 Abbil-

dungen. Mit einer biographischen

Einleitung von Dr. Oskar Fische 1.

Gebunden 6 Mark

IV. Dürer. Des Meisters Gemälde, Kupferstiche

u. Holzschnitte in 447 Abbildungen.

Mit einer biographischen Einleitung

von Dr. Valentin Scherer.

Gebunden 10 Mark

V. Rubens. Des Meisters Gemälde in 551 Ab-

bildungen. Mit einer biographischen

Einleitung von Adolf Rosen-

berg. Gebunden 13 Mark

VI. VelaZqUeZ. Des Meisters Gemälde in 146

Abbildungen. Mit einer biographi-

schen Einleitung v.Wa IterGensel.

Gebunden 6 Mark

prof. Dr. Karl Voll in der Hllgcmeinen Zeitung, J^Iüncbcn :.

„Dieldee dieses Unternehmens ist ansich so
ausgezeichnet, dafs der Nutzen, den Laie und Kunst-

historiker daraus ziehen können, ohne weiteres ein-

leuchten wird. Man bekommt im besten Sinne des

Wortes einen klaren Überblick über die ganze Ent-

wicklung und Wirksamkeit der Künstler. Hervor-

zuheben ist, dafs die Abbildungen ausreichend gut und
viel besser sind, als sie in derartigen populären Dar-

stellungen gewöhnlich angetroffen werden."

InVorbereituns:
Michelangelo - Schwind -

— van Dyck — Murillo — Holbein.

Verlag i»m 93. @. Xcubner in Sei|isi0*

:prxif. Dr. €ftßalralb 3\t^Ut:

[VIII u. 136 ©.] 8. 1901.

gel). ÜHf. 1.—, gefc^macfDott geb. 2Rf. 1,25.

„"Sie S)arfleüiing 3-* 'P *" ^^»^ 2^"t ii" f'^P^" ©inne

gefuiib » »erftänbig. @o lic^ttooH luie mafetioQ iinb Df)ne iebe

SJoretngeiiommen^eit erörtert ber 3Serf. feinen ©egenftanb, im

bcfieu «Sinne unterri^tcnb unb flövenb für ben Joien. Unb

Quc^ ben gac^monn «trb ba8 Urteil be« lüeitblicfenben unb

öiclerfoljrenen ^äbagogen interefrierff-"

(Seutfd^e gtteroturaeitung 1902. mt. 10.)

Deutsche Verlags -Anstalt in Stuttgart

Prof. Friedrich Delitzsch

Babel und Bibel

Dritter (schiub) Vortrag
7.-I0. Tausend. Geheftet M. 2.—, karton. M. 2.50.

Von Prof. Friedrich Delitzsch sind früher in

unserem Verlag erschienen:

Zweiter Vortrag über Babel und Bibel.

41.—45. Tausend.

Geheftet M. 2.—, kartoniert M. 2.50.

Im Lande des einstigen Paradieses.
16.— 18. Tausend.

Geheftet M. 2.—, kartoniert M. 2.50.

Babel und Bibel. Ein Rückblick und Aus-
blick. 10. Tausend.

Geheftet M. 1.—, kartoniert M. 1.50.

Dcutfchc Tcrlags-Hnstalt in Stuttgart

frißdricbCbcod.Ui$cbcr,

JlUCb Gitter« em Hei$ebeKannt$cDaft.

Uolksausgabe in einem Bande:

17. tausend. Geheftet m. 4.—, gebunden Hl. 5.—

Die Ausgabe in zwei Bänden kann wie bisher

fleh, für m,9.-, fleb. für m.n.- bezogen werden.

9?eue greie treffe, äßten: „®te beutfc^c

Sitevatur ift nit^t reir^ an ^umoriftift^en SBerfen,

benen man flaffifc^en äöert unb flafftftJ^e 93ebeu=

tung jufpre^en barf. — „^ud^ einer" ift

eineö ber föftlt^ften ^>rob«!te

unfrer ^umoriftif^en Literatur.

ein <Spxaä)= unb ©eifteggelualttger '^at e8 ]^evDor=

gebracht, ber im tampfe gegen ^^I)tüftertum unb

^euc^elei nimmer ermübetc, babet fetbft aU ®id^ler

„beg (äotte« üott" tüor, ein SSerfte^enber , ber

»Die lüenige fetneggteic^en bem ®eniu§ ©oet^e«,

©d^iflerö, ®f)a!e[peareS einbringenb na^egefom=

men ift unb babei ein ©c^affenber, ber ftc^ einen

eigenen, ganj eigenen ^lalj in unferer neueren

©ic^tung gefi^ert "^at."

Verantwortlich für den redaktioneUen Teil: Dr. Richard Böhme, BerUn; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppm.
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zn Anfang des redaktionellen Teils.

Allgemeinwlssensohaftllohes ; Gelehrten-,

Sohrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

Die Sonntagsbeilage derVossi-
schen Zeitung 1858— 1903.
Das Neueste aus dem Reiche des

Witzes. 1751. (Ernst Consentius,

Dr., Berlin.)

L.Günther, Keppkr und die Theologie.

tzungsheriehte der Kgl. Bayrischen Aka-
demie der Wissenschaften.

VI. Deutscher Bibliothekartag in Posen.

Theologie und Kirohenwesen.

Archiv für Religionswissen-
schaft. Hgb. von A. Dieterich

und Th. Achelis. Siebenter Band:
l.u. 2. Heft; 3. u. 4. Heft (Edvard
Lehmann, Univ.-Prof. Dr., Kopen-
hagen.)

H. Werner, Die Flugschrift ^onus
ecclesiaet (1519). (Albert Lang,
Domprediger und Privatdoz. Lic.

Dr., Halle a. S.)

K. Frdr. Nösgen, Der heilige Geist.

Philosophie und Unterriohtswesen.

A. Schneider, Die Psychologie
Alberts des Grofsen. I. T. (Rein-
hold Seeberg, ord. Univ.-Prof. D. Dr.,

Berlin.)

H. Klaeber, Die Schule Schopenhauers
und E. DiUirings vom Werte des mensch-
lichen Lebens.

6. Jahresversammlung des Allgemeinen Deut-
sehen Vereins für Schul- Gesundheitspflege
(Schlufs).

Allgemeine und orientallsohe Philologie

und LIteraturgesohiohte.

Seh. Ochser, Judentum und Assyrio-
logie. (Joseph Nikel, ord. Univ.-
Prof. Dr., Breslau.)

K. Florenz, Geschichte der japanischen
Literatur. 1. Halbbd.

Entgegnung. {Edgar Frohster, Dr. phil.,

Neustadt Orla.)

Antwort. (K. Völlers, Prof. Dr., Jena.)

Grieohlsohe und lateinlsohe Philologie

und üteraturgesohiohte.

Galeni De temperamentis libri III.

Rec. G. Helmreich. (Julius Ilberg,

Gymn.-Prof. Dr., Leipzig.)

J. Ph. Krebs, Antibarbarus der lateinischen

Sprache. 7. Aufl. hgb. von J. H. Schmalz.

Oeutsohe Philologie und LIteraturgesohiohte.

Frdr. Wilhelm, Die Geschichte der

handschriftlichen Überlieferung von
Strickers Karl d. Grofsen. (Friedrich

Panzer, Handelshochschul - Prof.,

Frankfurt a. M.)

Englisohe und romanische Philologie

und LIteraturgesohiohte.

Le Livre d'or de Sainte-Beuve
public ä l'occasion du centenaire

de sa naissance. (Emile Haguenin,
aord. Univ.-Prof., Berlin.)

J. Swift, The Journal to Stella. Ed. by
Fr. Ryland.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

G. des Marez, L'organisation du
travail ä Bruxelles au XV^ siecle.

(Henri Pirenne, ord. Univ.-Prof.

Dr., Gand.)

Jahresbericht über die Herausgabe der ilu-

numenta Germaniae historiea.

Neuere Geschichte.

Wilh. Langenbeck, Die Politik des

Hauses Braunschweig-Lüneburg in

den Jahren 1640 und 1641. (August
Wolfstieg, Direktor der Bibliothek

des Kgl. Preufs.Abgeordnetenhauses,
Prof. Dr., Berlin.)

Wilh. Gundlach, Geschichte der Stadt
Charlottenburg. 1. Bd.: Darstellung. II.

Bd.: Urkunden und Erläuterungen.

Geographie, Länder- und Vfilkerliunde.

Ed. Hahn, Das Alter der wirtschaft-

lichen Kultur der Menschheit. (Paul

Ehrenreich, Privatdoz. an der Univ.

Dr., Berhn.)

B. Meli, L'Eritrea delle sue origini a tutto

l'anno 1901.

Staats- und Rechtswissenschaft

Zum ältesten Strafrecht der
Kulturvölker. Fragen zur Rechts-

vergleichung gestellt von Theodor
Mommsen, beantwortet von H.

Brunner, B. Freudenthal, I. Gold-

ziher, H. F. Hitzig, Th. Noeldeke,

H. Oldenberg, G. Roethe, J. Well-

hausen, U. v. Wilamowitz-Moellen-
dorff. Mit einem Vorworte von
K. Binding. (Joseph Kohler, ord.

Prof. f. Rechtsphilosophie, Zivil-

prozefs u. Französ. Zivilrecht, Straf-

recht und Strafprozefs, Dr., Berlin.)

S. Mexin, Der Mädchenhandel.

Mathematik, Naturwissenschaften und ledizin.

G. Darboux, Etüde sur ledeveloppe-

ment des methodes geometriques.

(August Schoenßies, ord. Univ.-

Prof. Dr., Königsberg.)

Frdr. Dessauer, Röntgenologisches Hilfs-

buch.

E. Teichmann, Vom Leben und vom
Tode.

Kunstwlssensohaften.

<V. C o h e n , Studien zu Quinten Metsys.

(Hans W. Singer, Direktorial-Assi-

stent an der Königl.Gemäldegallerie,

Professor Dr., Dresden.)
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YERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

Soeben ist vollständig erschienen:

BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN.
SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICHNIS

DER BIS ENDE 1899 GEDRUCKTEN BÜCHER UND AUFSÄTZE

ÜBER DAS DEUTSCHE UNIVERSITÄTSWESEN.

IM AUFTRAGE DES PREUSSISCHEN UNTERRICHTS-MINISTERIUMS BEARBEITET VON
WHiHELM ERMAN UND EWALD HÖRN.

ERSTER, ALLGEMEINER TEIL,

ÜXTER MITWIRKUNG VON E. HÖRN BEARBEITET
VON W. ERMAN.

fXXu.836S.] Lex.-8. 1904. geh. J^ 30.—
,
geb. .if 36.—

ZWEITER, SPEZIELLER TEIL,

UNTER MITWIRKUNG VON W. ERMAX BEARBEITET
VON E. HORX.

[XXa.l263S.] Lex.-8. 1904. geh. Jf 40.—,
geb. .^4 G.-

DRITTER TEIL, REGISTER UND NACHTRÄGE ENTHALTEND, BEARB. VON W. ERMAN.
[VI u. 313 S.] Lex.-8. 1905. geh. Ji 15.—

;
geb. cif 18.—

Hauptaufgabe des Werkes ist es, das für die Geschichtschreibung der deutschen Universitäten und des Studenten-
lebens vorhandene Material an Druckschriften möglichst vollständig zu verzeichnen und durch zweckmäßige Anordnung
und erschöpfende Register bequem zugänglich zu machen : femer soll die Bibliographie dienen als Hilfsmittel für den Betrieb
der Bibliotheken , für Sammler und für Antiquare. Endlich dürfte sie sich auch als nützlich erweisen für den Gebrauch der
Behörden, denen die Verwaltung und Leitung der Universitäten obliegt, für die Unterrichtsministerien sowie für die Kura-
torien und Rektorate der einzelnen Universitäten.

Nach Erscheinen des ersten Bandes schrieb das Ceutralblatt für Bibliothekswesen:

,.Yon der mit Spannnng erwarteten Bibliographie der deutschen UniTcrsitäten Ist endlich der erste,

allgemeine Teil, von Herrn W. Erman redigiert, erschienen. Es ist ein stattlicher Band TOn 17 363 Xuniniern
auf 836 doppelspaltigen Seiten, das Resultat einer fast 16jährigen Arbeit der beiden Heransgeber, und mit
unbegrenzter Hochachtung vor dieser gewaltigen Arbeitsleistnng dorchblättert man den ersten Band, welcher
in sich die Titel aller allgemeinen Schriften Ober die deutschen UniTersitäten vereinigt, während der zweite
die Literatur für die einzelnen Universitäten enthalten wird. Alle, die in irgend welchen Beziehungen zu
den deutschen Unirersitäteu stehen, wie alle Bibliotheken schulden Herrn Ernian den lebhaftesten Dank fOr
die ausgezeichnete Arbeit."

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. J6 3.60,

geb. JC 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an
das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen tlieoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten,

sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen

Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie

für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen

Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVIDSEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. J( 5.—, geb. JC 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteile der Presse:

„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich

an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch

wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.)
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chiv f. Religionswissenschaft (1805.)

hen, Studien zu Quinten Metsys. (Id36.)

Darboux, Developpement des methodes
geometriques. (1834.)

Dessauer, Röntgenologisches Hilfsbuch.
(1834.)

Florenz, Gesch. d. Japan. Literatur. (1812.)

Galeni de temperamentis libri 111. (1813.)

Gundlach, Gesch. der Stadt Charlotten-
burg. (1823.)

Günther, Kepler u, die Theologie. (1799.)

h n , Alter
Menschheit.

d. wirtschaftl.

(1824.)

Kultur d.

Klaeber, Schopenhauers u. E. Dührings
Schule vom Werte d. nienschl. Lebens.
(1809.)

Krebs, Antibarbarus der latein. Sprache.
(1814.)

Langenbeck, Politik d. Hauses Braun-
schweig-Lüneburg. (1822.)

Li vre d'or de Sainte-Beuve. (1817.)

des Marez, Organisation du travail a.

Bruxelles. (1818.)

Meli, L'Eritrea delle sue origini a tutto

l'anno 1901. (1827.)

Mexin, Der Mädchenhandel. (1833.)

Xösgen, Der heilige Geist. (1808.)

Ochser, Judentum u. Assyriologie. (I8I1.)

Schneider, Psychologie Alberts d. Gr.

(1809.)

Sonntagsbeilage d. Vossischen Zeitung.

(1797.)

Strafrecht, Ältestes, der Kulturvölker.
(1827.)

Swift, The Journal to Stella. (1817.)

Teichmann, Vom Leben und vom Tode.
(1834.)

Werner, Die Flugschrift „onus ecclesiae".

(1807.)
Wilhelm, HandschrifiL Überlieferung von

Strickers Karl d. Gr. (1815.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Die Sonntagsbeilage der Vossischen Zei-

tung 1858— 1903. Das Neueste aus dem
Reiche des Witzes. 1751. Bibliographi-

sches Repertorium. Bedin, B. Behr, [1904]. XIX u.

1074 Sp. Lex.-8 ». M. 40.

Die Bibliographische Gesellschaft verläfst mii

diesem zweiten Band ihrer Veröffentlichungen,

der zum gröfsten Teile aus einem von Dr. H. H.

Ho üben bearbeiteten Verzeichnis über 46 Jahr-

gänge der Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung

besteht, vorübergehend das von ihr programmäfsig

zunächst ins Auge gefafste Gebiet der Romantik.

Die Anregung zu dieser Publikation dürfte der

eine der Besitzer der Voss. Zeitung, Herr Ge-
heimrat C. R. Lessing, gegeben haben, damit sie,

neben der Festschrift von Arend Buchholtz,

als eine zweite Jubiläumsgabe der Zeitung zum
29. Oktober 1904 diene. Wenigstens hebt den

persönlichen Anteil des Geheimrats Lessing

Houben in seiner Einleitung dankbar hervor, und

die Vossische Zeitung selbst nennt das Reper-

torium eine »Festgabe«.

Es ist das gute Recht des einzelnen, wie

eines grofsen Instituts, Gedenktage zu feiern.

Weniger festlich Gestimmte dürfen aber daran

erinnern, dafs das Zeitungsblatt, zu dessen Her-

ausgabe vor 200 Jahren J. M. Rüdiger ein Privileg

erhielt, mit der späteren Vossischen Zeitung nicht

das mindeste zu tun hat. Ich habe in meinem
Buche: »Die Berliner Zeitungen bis zur Regie-

rung Friedrichs des Grofsen« (Berlin 1904) das

nachgewiesen. Das Privileg vom 29. Oktober
1704 nannte der Sprachgebrauch jener Zeit

zudem ein »erschlichenes«, weil Rüdiger bei

seinem Gesuch um Privilegierung wahrheits-

widrig angegeben hatte, sein Vorhaben sei nie-

mand nachteiüg, während es dem allein privile-

gierten Zeitungsverleger Konkurrenz machte.

Blättert man weiter in den Akten des Geh.

Staatsarchiv zu Berlin (Rep. 78. 204) nach, so

ergibt sich, dafs J. M. Rüdiger gegen den be-

rechtigten Einspruch des Zeitungsverlegers Lo-

rentz nichts zu sagen wufste. Rüdiger wurde

die Zeitung am 30. Oktober 1706 wieder ver-

boten und so sein Privileg kassiert. Mit der

angeblich in bester Form erteilten Konzession

von 1704 stand es so, dafs Rüdiger auch nicht

mit einem Worte den Versuch machte, sein

Recht gegen Lorentz zu erstreiten. Das Ein-

gangsbuch der Lehnskanzlei nennt in den Jahren

1706,07 kein einziges Gesuch von Rüdiger, ihm

sein Recht zu lassen oder ihm den versprochenen

Schutz bei seiner Konzession zu gewähren. Die

Herrlichkeit mit seinem Privilege war 1706 zu

Ende. Und wo Rüdiger es nur auf krummem
Wege erhalten hatte, schwieg er, als ihm die

Zeitung verboten ward.

Doch auch bei einem ungeeigneten Anlafs kann

ein brauchbares Buch entstehen. So ist, glaube

ich, Houbens Repertorium über die Sonntags-

beilage zu nennen. Eine knappe Einleitung

unterrichtet über die einzelnen Redakteure und

hervorragende Mitarbeiter. Die Sonntagsbeilage

hat Zeiten des Aufschwunges und Niederganges

gehabt. Ihre Glanzzeit dürfte mit der Redaktions-

tätigkeit Paul Schienthers zusammenfallen.

Eine volle und reiche Persönlichkeit hatte die

Führung und gab der Beilage die Richtung.

Was die Beilage inhaltlich bietet, hat Hou-

ben mit aufserordentlicher Genauigkeit registriert.

Aber das Repertorium mit seinen 1074 Spalten

ist nicht schlechthin eine Erleichterung für wissen-

schafdiche Arbeit, sondern auch eine Hinderung.

Seiner Anlage entsprechend konnte das Reper-
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torium über wertlose Beiträge nicht schweigend
hinweggehen; es mufste die Makulatur mit fort-

schleppen und zwingt nun den Forscher, wo
alle Beiträge der Sonntagsbeilage ein ewiges
Leben durch das Register erhalten, mehr oder
weniger auch zur Lektüre von Aufsätzen, die

besser überhaupt ungedruckt geblieben wären.

Dem Repertorium ist Lessings »Neuestes

aus dem Reiche des Witzes« von 1751 voraus-

geschickt. Soll das heifsen, dafs die Sonntags-

beilage die Fortsetzerin des »Neuesten aus dem
Reiche des Witzes« sei?

Berlin, Ernst Consentius.

Ludwig Günther [ord. Honorar-Prof. f. Strafrecht an d.

Univ. Giefsen], Kepler und die Theologie. Giefsen,

Ricker (Töpelmann), 1905, 144 S, 8°. M. 2,50.

Dieser Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des 16.

und 17. Jahrh.s fafst sein Ergebnis dahin zusammen:
»Wohl stand Kepler insofern über seiner Zeit, als er sich

nicht nur gegen allen und jeden Jesuitismus, sondern
auch gegen die spitzfindige Orthodoxie seiner Kirche
verwahrte, allein er hatte doch die christlichen Dogmen
in der Form in seinen Glauben aufgenommen, in welcher
die alte Kirche sie aufgestellt hat, und wollte auch von
der Reaktion gegen das Dogmensystem nichts wissen,

welche noch im Reformationszeitalter durch die Unitarier

und Philosophen begonnen hatte. Nach der Materie

oder dem Inhalt seines Glaubens stand Kepler in seiner

Zeit, nach der Form stand er über ihr.« — Wir kommen
auf die interessante Arbeit noch zurück.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Unter dem Titel »Eine typographische Torheit«
tritt in der Beil. z. Münch. Allg. Ztg. Nr. 156 Prof. K.

Brugmann (Leipzig) für die Abschaffung einer üblen

Angewohnheit ein, der Gepflogenheit, den Sonderabzügen,
den sog. »Separata« von Zeitschriftaufsätzen, eine be-

sondere Paginierung von S, 1 an im Gegensatz zu den
Seitenzahlen im Bande der Zeitschrift selbst zu geben.

Gesellschaften nnd Vereine.

Sitzungsberichte der Kgl. Bayr. Akademie der
Wissenschaften

,

Junisitzungen.

In der histor. Kl. behandelte Hr. Hermann Grauert
Forschungen und Texte zur Geschichte des Kaisertums
und Papsttums im Mittelalter. In einem ersten Ab-
schnitt derselben beschäftigt er sich mit dem anonymen
Tractatus de iurisdictione Imperatoris et Imperii, welcher

nicht erst unter Ludwig dem Bayern und noch weniger
unter Karl IV., sondern bereits im Jahre 1300 zur Zeit

Papst Bonifatius VIIL entstanden und für die Beziehun-

gen zwischen Kaisertum und Papsttum während des

ganzen 14. Jahrh.s von grundlegender Bedeutung ist

und auch auf die Entstehung von Dantes Schrift De
Monarchia neues Licht wirft. Hr. Walter Goetz trug

eine Untersuchung über Franz von Assisi und die Re-

naissance vor. Er wies auf die starken, inneren Gegen-

sätze zwischen Franz und der Renaissance hin; eine

Beziehung seiner Nachfolger zur Renaissance konnte

nur entstehen, weil sie andere Wege gingen als der

Gründer ihrer Gemeinschaft. Die Zeitbewegung ergreift

den Minoriten- Orden, und so wirkt auch er in ihrem

Sinne und setzt seine in mancherlei Hinsicht originalen

Kräfte dafür ein; aber er hat die zur Renaissance hin-

drängende Bewegung weder geschaffen noch wesentlich

beeinflufst. Was Franz und die Franziskaner vom Geist

der italienischen Renaissance trennt, ist bei weitem stär-

ker als was sie mit ihr verbindet. Hr. v. Reber legte

der historischen Klasse eine Abhandlung von E. Bran-
denburg: Neue Untersuchungen im Gebiet der phrygi-
schen Felsendenkmäler vor, welche die Klasse in die

»Abhandlungen« aufzunehmen beschlofs. Die auf wieder-
holten Studien an Ort und Stelle beruhende Arbeit bringt
aufser einer eingehenden Untersuchung über den Typus
und Zweck der Anlagen namentlich eine völlig neue
Erörterung der Wohngrotten, welche auf jene Zeit zurück-
zugehen scheinen, in der sich syrische Stämme über
einen grofsen Teil Kleinasiens ergossen.

VI. Deutscher Bibliothekartag.

Posen, 14. und 15. Juni 1905.

Die Zahl der Besucher des sechsten deutschen Biblio-

thekartages stand trotz der Lage Posens an der Ost-
grenze des Reiches nicht hinter den bisherigen Versamm-
lungen zurück; wohl aber mufste im Hinblick auf die

einzelnen Punkte der Tagesordnung, deren Wichtigkeit
dem Posener Tag von vornherein einen Vorsprung ge-
gewährleistet hat, die schwache Vertretung der preufsi-

schen Universitätsbibliotheken Bedauern hervorrufen.
Wenn die vier grofsen Bibliotheken Bayerns nicht ver-

treten waren, so konnte dafür wenigstens die weite
Reise als Erklärungsgrund gelten.

Die Tagesordnung lautete: 1. Die Kaiser-Wilhelm-
Bibliothek in Posen (Ref.: Bibliotheksdirektor Prof. Dr.

Focke). Führung durch die Kaiser -Wilhelm-Bibliothek.
— 2. Einheitliche Katalogisierung und Zetteldruck für

die deutschen Bibliotheken (Ref.: Oberbibliothekar der
Königl. Bibliothek Prof. Dr. Paalzow [Berlin] und Geh.
Regierungsrat Direktor der Königl. und Univ. -Bibliothek

Dr. Erman [Breslau]). — 3. Die Organisation des
Bibliothekswesens in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika (Ref.: Bibliothekar der Bibliothek des Hauses
der Abgeordneten Prof. Dr. Wolfstieg [Berlin]). —
3. Über Jeremias David Reufs und seine Bibliothek

(Ref.: Oberbibliothekar der Univ.- Bibliothek Dr. Geiger
[Tübingen]). — 5. Berichte der Kommissionen.

Die Verhandlungen fanden im Hörsaal der festlich

geschmückten Kaiser- Wilhelm -Bibhothek statt, deren

Direktor Prof. Dr. Focke auch eine Festschrift zur Be-

grüfsung des VI. deutschen Bibliothekartages herausge-

geben hatte, über deren Inhalt wir an anderer Stelle

berichten. In Eröffnung der Verhandlungen am 14. Juni

Morgens 9 Uhr — ein Begrüfsungsabend hatte Tags
vorher schon die Teilnehmer vereinigt — wies der

Vorsitzende Abteilungsdirektor der Königlichen Biblio-

thek Dr. Schwenke (Berhn) auf die nationale Bedeu-

tung der Kaiser -Wilhelm - Bibliothek hin; aufserdem

handle es sich bei ihr gröfstenteils um die Eröffnung

eines bibliothekarischen Neulandes, so dafs das Inter-

esse der Fachgenossen in hohem Mafse auf Befriedigung

rechnen dürfe. Im Namen der Stadtverwaltung und der

Bürgerschaft hiefs Bürgermeister Künzer die Teilnehmer

willkommen; im Namen der KönigL Akademie Prof.

Dr. Kühnemann, ausgehend von der engen ideellen

Verbindung derselben mit der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek,

die beide in wesentlich neuen Formen, in Verknüpfung
der strengen Wissenschaft mit dem Volkstümlichen und
in der Auffassung, Deutschsein bedeute auch eine

Pflicht, ihre nationale Aufgabe zu erfüllen bestrebt seien.

Hierauf gedachte Direktor Schwenke der im verflosse-

nen Jahre gestorbenen Berufsgenossen, darunter der Di-

rektoren der Herzoglich Braunschweigischen Bibliothek zu

Wolfenbüttel Prof. Dr. Otto von Heinemann und der

Universitätsbibliothek zu Rostock Prof. Dr. Schirr-
m ach er. Neue Bibliotheksgebäude haben bezogen die

Murhardsche Bibliothek zu Kassel und die Univer-

sitätsbibliothek zu Giefsen. In Bayern ist für die Zu-

lassung zum wissenschaftlichen Bibliotheksdienst eine

neue Ordnung nach dem Muster der preufsischen er-

lassen worden. Für den Gesamtkatalog der Preufsischen

Bibliotheken ist die Abschrift des Zettelkataloges der

Königlichen Bibliothek zu Berlin bis zum Buchstaben H
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gediehen und umfafst jetzt 313000 Zettel; die Verglei-

chung mit den Katalogen der verschiedenen preufsischen

Universitätsbibliotheken ist bis Bo vorgeschritten. An-
dere Mitteilungen betrafen die vom deutschen Reich

eingesetzte Kommission zur Herstellung eines Inkunabeln-

verzeichnisses der deutschen Bibliotheken, die Fortschritte

im Leihverkehr und in der Zugänglichmachung der

Bibliotheken.

Zum ersten Punkt der Tagesordnung knüpAe Direktor

Focke an sein bei der Eröffnung der Kaiser- Wilhelm-
Bibliothek aufgestelltes Programm an (vgl. die Begrün-
dung der Kaiser -Wilhelm-Bibliothek dargestellt von der

Verwaltung der K. W.-B. Posen 1904. S. 29), das

noch in voller Kraft stehe: die Hoffnungen, die bei der

Begründung der Bibliothek gehegt worden seien, hätten

sich in reichstem Mafse erfüllt; die Erwartungen von
der Benutzung seitens der Bevölkerung seien sogar
weitaus übertroffen worden. Aber gerade dadurch sei

eine Änderung in der Organisation wünschenswert ge-

worden, über deren Notwendigkeit und Erspriefslichkeit

sich das Urteil aller sachkundigen Stellen inzwischen
geklärt und gefestigt habe. Die Kaiser-Wilhelm-Biblio-

thek sei zur Zeit noch wie von Anfang an eine Ein-

heitsbibliothek, eine Verbindung zwischen einer wissen-

schaftlichen und einer Volksbibliothek, wobei aber der

wissenschaftliche Charakter schon durch das Zahlen-

verhältnis von 18000 Bänden Unterhaltungsliteratur

unter 135000 katalogisierten Büchern gekennzeichnet
sei. Die Loslösung einer besonderen Volksbibliothek

mit besonderem Betrieb bei gemeinsamer Leitung werde
ein wesentlicher Fortschritt der Organisation sein. In

diesem Verhältnis stehe zur Kaiser-Wilhelm- Bibliothek

schon die Provinzial-Wanderbibliothek, eine besondere,

der Hebung des Volksbibliothekswesens der Provinz
dienende Abteilung. Interesse erregten die Mitteilungen

über die aufserordentlich hohen privaten Zuwendungen,
deren sich die Kaiser-Wilhelm- Bibliothek auch im ab-

gelaufenen Jahr wieder erfreut hat; darunter ein Betrag
von 16000 Mark bar seitens zweier Gönner und
Bücherschenkungen der Verleger Engelmann, Hirzel,

Reisland und Teubner in Leipzig, Stuber in Würzburg
im Gesamtbetrage von 22000 Mark. Die Führung durch
die Kaiser -Wilhelm -Bibliothek fand zum Schlüsse der
ersten Sitzung statt.

Zum 2. Punkt der Tagesordnung »Einheitliche Kata-
logisierung und Zetteldruck'- ergriff zunächst als Refe-

rent der Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek,

Prof. Dr. Paalzow das Wort, indem er einen Rück-
blick gab auf die Entwicklung der Frage seit Treitsch-
kes auf Anregung des jetzigen Ministerialdirektors Dr.

Althoff geschriebenem Aufsatze über die Königliche
Bibliothek in den Preufsischen Jahrbüchern 1884 — der
zuerst eine zentrale Veranstaltung zur Auskunft, in

welcher preufsischen Bibliothek ein gesuchtes Buch zu
finden sei, für wünschenswert erklärte; es war der Ab-
druck der Kataloge aller preufsischen grofsen Biblio-

theken angeregt. Der verstorbene Dziatzko gestaltete

diesen Wunsch zu dem Plane eines gedruckten einheit-

lichen Realkataloges der Bestände aller deutschen Biblio-

theken aus. So sei denn zunächst die Abschrift der
alphabetischen Kataloge der Berliner Königlichen Biblio-

thek und die Versendung der Titeldrucke ihres Zu-
wachses in Angriff genommen. Die für die Herstellung
eines gedruckten Gesamtkataloges 1894 ausgeworfene
Summe von 300000 Mark in 15 Raten, wobei eine
irrtümliche Schätzung der Druckkosten zugrunde gelegt
worden sei, würde nun voraussichtlich für die Her-
stellung eines handschriftlichen alphabetischen Gesamt-
katalogs aufgebraucht werden, und so sei allmählich
zum Selbstzweck geworden, was ursprünglich nur als
Mittel zum Zweck gedacht gewesen sei. Bei dieser
Sachlage sei es ein unbestreitbares Verdienst der be-
kannten Aufsätze des Geheimen Regierungsrates Direktor
Dr. Erman und des Abteilungsdirektors Dr. Schwenke
im Zentralblatt für das Bibliothekswesen, die Frage des

Druckes des Gesamtkataloges wieder aus der drohenden
Versumpfung herausgehoben und zur Diskussion gestellt

zu haben.

Der Korreferent Geh. Reg.-Rat Dr. Er man verteidigte

hierauf in Verlesung einer ausführlichen Darstellung seine

im Zentralblatt f. Bibl.-Wes. gemachten Vorschläge, ins-

besondere Zentralisierung der systematischen Katalogisie-

rung, gegen die erhobenen Einwendungen.
Zur Eröffnung der Debatte empfahl Direktor

Schwenke, die hauptsächlichsten Gesichtspunkte, die

in den beiden Referaten weniger in ihrer prinzipiellen

Bedeutung als in ihrem Zusammenhang gewürdigt

worden seien, einzeln zu beleuchten. Es handle sich

zunächst um die Frage, ob preufsischer oder deutscher

Gesamtkatalog, dann ob nur alphabetischer oder auch
systematischer Gesamtkatalog; endlich könne auch der

Standpunkt völliger .•\blehnung vertreten werden. Oberbi-

bliothekar der Königlichen Bibliothek Dr. Krause [Berlin]

bittet um Auskunft, ob tatsächlich die Realkataloge der

preufsischen UniversitätsbibUotheken so durchaus un-

brauchbar seien, dafs ihre Umarbeitung besser zentrali-

siert werde. Oberbliothekar Prof. Dr. Paalzow bezeichnet

nur die Kataloge von Bonn, Halle und teilweise Göttin-

gen als rühmliche Ausnahmen. Oberbibliothekar Dr.

Geiger [Tübingen] betont, wie sehr gerade die vom
preufsischen Gesamtkatalog ausgegangene Umfrage über

Arndt ergeben habe, dafs ein nur preufsischer Gesamt-
katalog Stückwerk bleiben müfste. Hierauf entwickelte

Bibliothekar a. D. Prof. Dr. Hottinger [Berlin] die

Möglichkeit und die Druckkosten einer von ihm ge-

planten privaten Herstellung eines Gesamtkataloges.

Die abgebrochene Diskussion über die Fortführung

des Gesamtkataloges wurde am 15. Juni nach der

Hauptversammlung des Vereins deutscher Bibliothekare

wieder aufgenommen auf Grund folgender von Geh.

Regierungsrat Direktor Dr. Erman eingebrachten Resolu-

tion. >1. Der Königl. Preufsischen Unterrichtsverwaltung

wird der wärmste Dank der Versammlung ausgesprochen
für die Begründung der grofsen Unternehmungen des
Gesamtkataloges, des Auskunftsbureaus der deutschen

Bibliotheken und der Inkunabelnkatalogisierung. 2. Bei

der Weiterführung des Gesamtkataloges erscheint jedoch
der Anschlufs der preufsischen nichtstaatlichen Biblio-

theken und der deutschen nichtpreufsischen Bibhotheken

mit erheblichen Beständen an deutscher Literatur an
den Gesamtkatalog unerläfshch, wenn das Unternehmen
nicht ein unbefriedigendes Stückwerk bleiben, vielmehr

den vollen denkbaren Nutzen bringen solle. 3. Ebenso
ist die Drucklegung des Gesamtkatalogs unbedingt er-

forderlich und zwar ist aufser dem in erster Linie zu
empfehlenden Druck von unmittelbar verwendbaren
Katalogzetteln womöglich auch ihr Druck in Buchform
anzustreben. — Die Versammlung richtet deshalb an die

preufsische Unterrichtsver\valtung die Bitte, zur Erreichung

der angedeuteten Ziele mit den Regierungen der übrigen

deutschen Bundesstaaten und den andern zuständigen

Stellen in Verbindung zu treten.«

Geh. Hoffat Prof. Dr. Haupt, Direktor der Universi-

tätsbibliothek Giefsen, betont die grofsen Schwierigkeiten

in der Durchführung des Gesamtkatalogs, gegen den von
mancher Seite auch wegen seiner späteren Einwirkung
auf die bisherige Selbständigkeit der einzelnen Biblio-

theken prinzipielle Bedenken bestünden, und begründet

einen Gegenantrag auf Einsetzung einer Kommission

zur besseren Vorbereitung der Angelegenheit für den

nächstjährigen Bibliothekartag. Oberbibliothekar Dr.

Geiger betont die Pflicht der Dankes für die Initiative

der preufsischen Regierung auf dem bibliothekarischem

Gebiet und erklärt sich deshalb für die Resolution

Erman; ebenso Direktor Focke, der zur Fortsetzung

der literarischen Diskussion die Herausgabe eines

Sonderheftes des Zentralblattes für Bibliothekswesen

wünscht. Nach einigen weiteren Äufserungen Ober-

bibliothekars Prof. Dr. Schulz [Leipzig], Geheimen Re-

gierungsrates Dr. Erman, Bibliothekars Dr. Berghöffer
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[Frankfurt], der zugleich mit der Annahme der Resolu-

tion Erman die Einsetzung einer Kommission zur Be-

handlung einiger spezieller von Direktor Schwenke
im Zentralblatt formulierter Punkte wünscht, Direktors

Pocke, der fruchtbare Arbeit eher von einer staat-

lichen Kommission erwartet, und Oberbibliothekars

Schulz, der mehr Wert auf das Gemeinsame in der

Resolution Erman und der Gegenresolution Haupt legt

als auf das Verschiedene, wird die Resolution Erman
mit allen gegen drei Stimmen angenommen.

Unter Vorausnahme des Punktes 5 der Tagesordnung

referierte hierauf der Vorsitzende Direktor Schwenke
über den gegenwärtigen Stand der Rabattfrage, wozu
sich noch Geiger, Schulz und Bibliothekar Prof. Dr.

H ab 1er [Dresden] äufserten.

Über die Organisation des Bibliothekswesen in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika — Punkt 3 der

Tagesordnung — erstattete Prof. Dr. Wolfstieg auf

Grund seiner Studien an Ort und Stelle Bericht; das

von ihm entrollte Bild amerikanischen Lebens bot bei

der von durchaus eigenartigen Voraussetzungen und

Bedürfnissen ausgegangenen Entwicklung manches Lehr-

reiche, wenn auch nichts Mafsgebendes für die deut-

schen Verhältnisse.

Über Jeremias David Reufs und seine Bibliothek

sprach Oberbibliothekar Dr. Geiger. Die namentlich an

bibliographischen Schriften reiche, als Vermächtnis nach

Tübingen gekommene Büchersammlung und das Ge-

lehrtenleben des anfänglichen Tübinger Privatdozenten

und Bibliothekskustos, späteren Göttinger Professors

und Oberbibliothekars bot dem Berichterstatter einen

reichen und dankbaren Stoff und erweckte in den Zu-

hörern den Wunsch nach späteren ähnlichen Mitteilungen.

Die Tagesordnung war somit erledigt und der ge-

schäftliche Teil des sechsten deutschen Bibliothekartages

konnte in den üblichen Formen geschlossen werden.

Personalchronik.

Dem Oberbibliothekar an der Königl. Bibliothek zu

Berlin Dr. iur. Hans Paalzow ist das Prädikat Pro-

fessor verliehen worden.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

140. 0. B., Erzieher zu deutscher Bildung. — L. Wisser,

Dürfen Geisteskranke heiraten? — E. P. Evans, Das

Schachspiel in Island. — 141. J. Marcuse, Zur Ge-

schichte altorientalischer Kultusbäder. — K. v. R. , Die

T. O. Weigelsche Miniaturensammlung. — 141/142. B.

Meyer, Sonderschulen für Begabte. — 142. F. Muncker,
Deutsche Dichtung in Tirol. — 143. O. Stählin, Neu-

testamentliche Apokryphen (hgb. von E. Hennecke). —
H. M.-B., Kühnemanns »Schiller«. — G. E., Briefe Konrad

Ekhofs. — 144. E. M. M., Bernhard Windscheids Reden

und Abhandlungen. — 144/145. V. Georgevitch, Das

Ende der Obrenovitch. — 145. Frieda Port, Erinne-

rungen an Hermann Lingg. — 146. E. Wrobel, Tech-

nische Briefe. XIX. — K. Baas, Medizinisch- kunstge-

schichtliche Betrachtung der Seitenwunde Christi. — E.

Sieper, Wissenschaftliche Damenkurse in München. —
147. Fr. Friedrich, Laiengedanken über Willensfreiheit.

— Fr. Bernt, Menschenbildung. — 148. Th. Bitter-

auf, Napoleon und Europa (Sorel, L'Europe et la revo-

lution fran9aise). — F. Thorbecke, Der 15. Deutsche

Geographentag in Danzig.

Deutsche Rundschau. Juni. Marie von Ebner-
Eschenbach, Meine Kinderjahre. Biographische Skizzen.

III. — R. Fester, Schiller und das Jahrhundert. — E.

Heilborn, Die Krone. Erzählung. — Fr. W. Foerster,

Bedenken gegen Ellen Keys Ansichten über Liebe und

Ehe. — K. Joel, Griechische Denker. — Fr. Ratzel,

Diana von Val Fresnes. — Olga von Gerstfeldt,

Francesco Landini degli Organi. Ein blinder Musiker

des 14. Jahrh.s. — Th. Nöldeke, Zwei al>essinische

Deisten (Zara Jakob und Walda Hejwat). — R. Weifsen-

feis. Neuere Schiilerliteratur. — Politische Rundschau.
— P. D. Fischer, Paul Heyses italienische Dichter. —
Isolde Kurz. — Juli. Marie von Ebner-Eschen-
bach, Meine Kinderjahre (Schi.). — E. Heilborn, Die

Krone (Schi.). — W. Lang, Manzonis literarischer Nach-

lafs. — Aus dem Frankfurter Parlament. Briefe des

Abgeordneten Ernst von Saucken-Tarputschen. Hgb.

von G. von Belo w. — Th. Kappstein , Adolf Harnack.
— A. Ungnad, Die Anfänge der Staatenbildung in Ba-

bylonicn. — W. Bölsche, Der Strafsburger Fischer-

meister Leonhard Baldner. — C. Krebs, Aus dem Ber-

liner Musikleben. — Politische Rundschau. — 0. From-
mel, Neue Belletristik.

Deutsche Revue. Juni. H. v. Posch inger, Briefe

des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern. — Spielt

nicht mit dem Kriegsfeuer! Von einem Diplomaten. —
Frhr. v. Loc, Erinnerungen aus meinem Berufsleben.

XI. — R. Hennig, Die Entwicklung der modernen Be-

strebungen zur Schaffung nationaler Seekabel. — H.

Oncken, Aus den Briefen Rudolf v. Bennigsens. XL
— P. V. Baumgarten, Goethes Naturstudien, insbe-

sondere in darwinistischer Beleuchtung. — Aus dem
Winter 1870/71. Neue Beiträge von A. v. W. — Nahida

Lazarus, Zur Geschichte der Schillerstiftung. — Frhr.

V. Seh lein itz, S. M. S. »Arkona« im deutsch-französi-

schen Kriege (SchL). — Th. Ziegler, Zur Biographie

von David Friedrich Straufs (Forts.). — Toni Schwabe,
Tristan und Isolde. Novelle. — Das Bündnis zwischen

dem Reich der aufgehenden und dem Reich der unter-

gehenden Sonne. Von einem französischen Diplomaten.

— K. Suyematsu, Frankreich und Japan.

Österreichische Rundschau. 29. Juni. A. Penck,
Amerikanische Städte. — St. Hock, Der Literarische

Verein in Wien. — P. Busson, Die Kleinodien des

Tormento. — R. F. Kaindl, Aus der Bukowina. — L.

Fleischner, Das Fachschulwesen in Österreich. III.

The Forlnightly Review. July. J. Conrad, Auto-

cracy and war. — A. Hurd, The battle of the Sea of

Japan. — Fr. Harrison, A morning in the galleries.

— J. A. Spender, How it Struck a contemporary. —
F. St. J. Morrow, The marquis of Lansdowne. — A.

Hamilton, The mission to CabuL — W. A. Ellis,

Richard and Minna Wagner. — R. S. Rait, Scotland

and John Knox. — Mona Caird, The duel of the sexes.

— Agnes Grove, The threatened resubjection of woman.
— Annie E. Lane, The extravagant economy of women.
— R. L., Peace and internal politics: a letter from Russia.

— F. Gribble, Francis William Newman. — J. G.

Frazer, The beginnings of religion and totemism

among the Australian aborigines. I. — Grazia Deledda,

Nostalgia. III. — A. Stead, Japan an peace.

The Contemporary Review. July. O. Lodge,

Some social reforms. — A. Ular, The revival of Georgia.

— E. Grieg, My first success. — J. Howley, Family

and faction. — E. Verney, A revolution in Egypt. —
J. K. Snowden, Cornlaw memories. — W. H. Mallock,

Through matter to mind. — Constance L. Maynard,
A farming holiday. — G. S. Streatfeild, Christianity

and social Service. — H. W. Massingham, An un-

constitutional minister.

Revue des Deux Mondes. 1. Juillet. E. Rod, L'indo-

cile. II. — Marquis de Segur, Julie de Lespinasse

(Cont.). — G. Lafenestre, L'art du moyen äge dans

ritalie meridionale. Du IVe au XlII^ siecle. — E.

Olivier, La liberte de la presse au corps legislatif. —
L. Bertrand, Les villes africaines. II. Thimgad. —
Marquis Gicquel des Touches, Souvenirs d'un marin

de la Republique. — A. Dastre, Acidite, alcalinite, en

chimie et en biologie.

Rivista d'Italia. Giugno. F. Masci, 11 pensiero

filosofico di G. Mazzini. — M. Rosi, G. Mazzini e la

critica di un amico emigrato. — G. Salvemini, L'unitä

e la repubblica nell'azione politica di G. Mazzini. — G.
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Mazzatinti, Lettere di G. Mazzini ä F. Campanella.
— G. C. Abba, I funerali di G, Mazzini.

Zenlralblatl für Bibliothekswesen. Juli. G. Stein-

hausen, Der Neubau der Murhardschen Bibliothek der

Stadt Kassel. — R. Kukula, Die österreichischen Studien-

bibliotheken. — P. Trommsdorff, Zettelstützen für

Giefsener Katalogkapseln. — E. Voullieme, Noch vier

unbeschriebene niederländische Inkunabeln. — A. Hortz-
schansky, 6. Versammlung deutscher Bibliothekare. —
Neuordnung der Zulassung zur Bibliothekslaufbahn in

Bayern.

Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. Juli-

August. Kurpiun, Der Stand der Volksbüchereien in

Oberschlesien. — E. Schultze, Musterverzeichnis von

Büchern der schönen Literatur für Volksbibliotheken.

— A. Biese, Ernst Müllenbach.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Archiv für Religionswissenschaft. Unter Mit-

redaktion von H. Usener, H. Oldenberg, C. Be-

zold, K. Th. Preufs herausgegeben von Albrecht
Di et er ich [ord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ.

Heidelberg] und Thomas Achelis [Prof. am
Gymn. in Bremen, Dr.]. Siebenter Band: 1. u. 2.

Heft; 3. u. 4. Heft. Leipzig, B. G. Teubner, 1904.

280 S. mit 38 Fig. im Text und auf einer Tafel; IV

u. S. 282— 544 8".

Mit der Übernahme der Redaktion des Archivs

für Religionswissenschaft durch Albrecht Dieterich

— bis dahin wurde es von Th. Achelis allein

redigiert — ist diese Zeitschrift in die Reihe

der grofsen führenden Fachorgane eingetreten;

sie ist jetzt der bisher auf diesem Gebiete allein-

herrschenden Revue de l'histoire des Religions

vollkommen ebenbürtig, unterscheidet sich jedoch

von ihr durch stärkere Berücksichtigung moder-

ner, von der Volkskunde befruchteter Philologie,

die die meisten der bisherigen Arbeiten aus-

zeichnet. Mit welcher Autorität die neugestal-

tete Zeitschrift sich meldet, ersieht man aus der

Reihe von Namen, die den ersten Jahrgang
schmückt: Usener hat den Band mit einer Ab-
handlung »Mythologie« eingeleitet, deren Haupt-

theorie ist, dafs »alle unsere sittlichen Begriffe

und Lebensordnungen aus ursprüngHcher reli-

giöser Bindung des menschlichen Eigenwillens her-

vorgegangen sind«. In einem anderen Artikel

zeigt Usener, dafs die »heilige Handlung« ur-

sprünglich »Gedanken versinnlicht hat, die durch

die Darstellung magische Kraft erhielten und

über Natur und Götter Zwang ausüben konnten«.

In diesem Lichte treten die römischen Caterven
und »Ilions Fall« als epische Widerspiegelung einer

alten Kultsitte auf; auch die »Wasserweihe «der
katholischen Kirche analysiert Usener. — Well-
hausen bespricht die Salbung bei den Hebräern,
deren eigentlichen Zweck er indessen nicht be-

greifen zu können erklärt. »Man kann es wohl
verstehen, dafs der Geist durch Handauflegung
übertragen wird. Wie er aber im Öl sitzen soll,

kann ich zurzeit noch nicht einsehen. « — Wi s s o w a

zeigt in überzeugender Weise, dafs die römischen

Laren von Haus aus keine animistiscbe oder

Ahnengeister, sondern Naturgottheiten, die be-

sonders im Walde und auf dem Felde hausten,

waren. — H. Holtzmann hebt in seinem Artikel

»Sakramentliches im Neuen Testamente« die

Tatsache hervor, dafs das junge Christentum in

eine mit Mysteriendunst gesättigte Atmosphäre

eingetreten ist, um sofort in der Umbildung ge-

wisser symbolischer Gemeindebräuche zu Sakra-

menten dieser Beeinflussung zu unterliegen. <
—

Farneil »Sociological hypotheses conceming the

Position of women in ancient religion« kommt
nach kritischer Untersuchung zu dem Resultat,

»that the matriarchate has not left so clear an

impress upon classical religion as has been

supposed, and that many of tbe curious pheno-

mena in the relation of the sexes to cult are

not necessarily distinctive indicaiions of any

special family-organisation; in particular, that the

prevalence of a goddess and the prominence of

women in the divine Service can be due to other

causes than matriarchy or g}-naecocracy.« —
Wünsch hat den vierten Mimiambus des Herondas

einer ausführlichen Exegese unterworfen, aus dem
der ganze Vorgang eines Dankopfers an Askle-

pios hervorhellt. — Karo gibt auf Grund der

Ausgrabungen Evans' und Milanis eine Beschrei-

bung der altkretischen Kultstätten, besonders der

diktäischen Höhle und des Palastes von Knossos.

— De Groot, der neuerdings sein grofses W^erk

über die ReHgionsverfolgungen in China beendigt

hat, gibt einen Exkurs über Wu Tsungs Ver-

folgung des Buddhismus (840 n. Chr.). — C. H.

Becker bespricht den ursprünglich gegen den

Türkensultan gerichteten, jetzt aber dank Abdul-

hamids schlauen Operationen seinen Zwecken
dienenden Panislamismus, der jedoch im wesent-

lichen nur eine Tendenz, keine Organisation ist.

— Nöldeke konstatiert an vier voneinander

sehr entfernten Sitzen semitischer Bevölkerung

die Heilighaltung von »sieben Brunnen« und ver-

mutet hinter dieser einen altbabylonischen Kult.

— Gray behandelt die Frage von der doppelten

Natur der persischen Ameshas Spentas, deren

Naturseite er für ein heidnisches Überbleibsel

hält, das neben der abstrakten Fassung weiter-

lebte und sich späterhin auf Kosten dieser letzte-

ren entwickelt hat. — Indem jülicher auf nea-

entdeckte Fälle der geistlichen Ehen (virgines

subintroductae) in der alten Kirche aufmerksam

macht, will er dieser so oft geschmähten Form

der altchristlichen Askese einen gewissen edlen

Heroismus nicht absprechen. — Reitzenstein

verbessert nach der lateinischen Übersetzung im

Asklepius des Pseudo-Apuleius ein früher von ihm

im Poimandros ediertes griechisches Gebet aus

dem Papyrus Mimaut, und zieht aus dem Texte

interessante Folgerungen für die Religion des

Späthellenismus. — Über Ursprung und Bedeu-
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tung des ßovc, eßSofXog führen Röscher und

Stengel eine interessante Polemik. — Rader-
macher analysiert den See-Heiligen St. Phebus.
— K. Sapper berichtet über die Religion der

Kekebie-Indianer.

Ganz besonders dankbar wird von allen Fach-

männern der mit der Zeitschrift verbundene lite-

rarische Jahresbericht begrüfst werden, der von

Kennern ersten Ranges geboten wird (Primitive

Völker von Preufs, Ankermann und Juyn-
boll; Ägyptische Religion von Wiedemann,
Babylonisch-Assyrische von Bezold, Indische von

Oldenberg, Germanische von Kaufmann usf.).

Auch an Textillustrationen und Tafeln fehlt es der

Zeitschrift in ihrem neuen Gewände nicht.

Kopenhagen. Edvard Lehmann.

Heinrich Werner [Dr. phil.], Die Flugschrift
»onus ecclesiae« (1519) mit einem Anhang
über sozial- und kirchenpolitische Prophetien. Ein

Beitrag zur Sitten- und Kulturgeschichte des aus-

gehenden Mittelalters. Giefsen, J. Ricker (Alfred

Töpelmann), 1901. 106 S. 8». M. 2.

Die durch Arbeitsüberhäufung des Referenten

verschleppte Besprechung soll sich im wesent-

lichen auf eine kurze Inhaltsangabe beschränken.

Nachdem der Verf. in zwei einleitenden Ab-

schnitten die Abfassungszeit der zum allseitigen

Verständnis der Reformationsepoche bedeutsamen

Schrift »onus ecclesiae« auf Mitte 1519, ihren

ersten Druck mit antilutherischen Zusätzen durch

den Korrektor auf 1524, den 2. Hauptdruck auf

1531, ferner als Verfasser den Bischof Berthold

von Chiemsee festgestellt hat, bietet er S. 13—
50 eine ausführliche, freilich nicht immer ganz

durchsichtige Inhaltsangabe mit kritischer Analyse

einzelner Punkte. Als Quellen bezeichnet er u. a.

Picus Mirandola, ferner die Weissagungen der

Birgitta, den Methodiuskommentar und vor allem

einen Sammelband unter dem Kollektivtitel:

»Abbas Joachim magnus propheta«, Venedig

1516. Zusammenfassend schildert Werner das

onus ecclesiae als einen in der joachimitischen

Prophetie wurzelnden »geschichtsphilosophischen

Traktat mit kirchenpolitischer Tendenz« ; die

letztere spricht sich in dem Satze aus: »ecclesia

non nisi post suam ruinam restaurari potest«.

In dem »Anhang über sozial- und kirchenpoliti-

sche Prophetien im ausgehenden Mittelalter«,

S, 70— 106, stellt W. die Flugschrift Bertholds

in den breiteren Zusammenhang anderer sozial-

und kirchenpolitischer prophetischer Literatur,

wie der Reformation des Kaisers Sigmund, der

Praktik Lichtenbergers, einer 1508 erschienenen

Schrift Joseph Grünpecks und des oberrheini-

schen Revolutionärs. Aus allem leuchtet hervor,

wie sehr die weit verbreitete apokalyptische

Stimmung der Aufnahme der Reformation im

Volke vorgearbeitet, andrerseits auch den wirk-

lichen Gang der Reformationsgeschichte bestimmt

hat. Der Verf. weist mehrfach auf den Bauern-

krieg hin; es wäre jedoch interessant gewesen
— bedürfte aber wohl einer eigenen Unter-

suchung — , mit der joachimitischen Prophetie

des ausgehenden Mittelalters weiterhin die früh

entstehende Apokalyptik der Anabaptisten, zumal

Melchior Hofmanns, die bekanntlich auch auf die

Entwicklung des Protestantismus nicht ohne Ein-

wirkung geblieben ist, zu vergleichen. Zur Er-

kenntnis der Parallelen wäre es freilich nötig

gewesen, auch die mittelalterliche Apokalyptik

nicht blofs als sozial- und kirchenpolitisches

Spiegelbild, sondern mehr, als es in der vor-

liegenden Schrift geschieht, auch als religiöse

Erscheinung an sich zu würdigen.

Halle a. S, . A. Lang.

Karl Friedrich Nösgen [ord. Prof. f. neutestam. Exegese

an der Univ. Rostock], Der heilige Geist, sein

Wesen und die Art seines Wirkens. Berlin, Trowitzsch

& Sohn, 1905. 259 S. 8". M. 5,50.

Der Verf. erklärt es als seine Aufgabe, »mit Melanch-

thon von dem Zeugnis der göttlichen Tat- und Wort-

offenbarung auszugehen, wie es uns in der Heiligen

Schrift vorliegt, dasselbe in Glauben aufzunehmen und

von der auf diesem Wege gewonnenen Anschauung und

Erfahrung aus den Spuren des Wesens und Wirkens

des heiligen Geistes denkend nachzugehen und das so

Gefundene zur Darstellung zu bringen«.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Kirchengeschichte und christliche

Archaeologie an der Univ. Freiburg i. B. Dr. Joseph

Sauer ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Nen erschienene Werke.

Die Kanonessammlung des Kardinals Deudedit.

1. Bd. Neu hgb. von V. Wolf von Glanvell. Pader-

born, Schöningh.

J. Mein hold, Sabbat und Woche im Alten Testa-

ment. [Bousset-Gunkels Forsch, zur Religion und Lite-

ratur des Alten und Neuen Testaments. Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht. M. 1,80.

Erich Foerster, Die Entstehung der Preufsischen

Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wil-

helms III. 1. Bd. Tübingen, Mohr. M. 7,60.

Zeltschriften.

Deutsch- evangelische Blätter. Juli. E. Sachfse,

Jesus und die evangelische Kirche. — E. Haupt, Ge-

meinde und Wissenschaft im Kampf um die Bibel; Heils-

glaube und Heilserkenntnis.

The Expositor. July. G. A. Smith, Isaiah's Jeru-

salem. — W. O. E. Oesterley, The study of the

Synoptic Gospels exemplified by Matthew V. 21, 22. —
A. R. Eagar, The greater sin. A note on St. John

XIX, 11. — F. W. Lewis, The suffering of God. —
J. c'hapman, The original contents of Codex Bezae.

— B. White fo ord, New Testament teaching on law-

lessness. — G. Jackson, The ethics of speech in the

teaching of St. PauL — J. Moffatt, Literary illustrations

of the Book of Daniel.

Teyler's Theologisch Tijdschrift. III, 3. H. J. El-

horst, De twee boeken der Makkabeers en de vöör-

geschiedenis van den joodschen vrijheidskrijg. — A. C.

Düker, De oude en de nieuwe philosophie aan Utrechts

jonge academie. — T. Cannegieter, Het mysterie der

tegenstellingen in's menschen zieleleven.

Etudes Franciscaines. Juin. Timothee, Le Pro-

bleme eucharistique; Les decrets du 11 mai 1904 sur
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les messes. — Ubald, Journal du Royal Monastere de

Sainte-Elisabetli ä Paris pendant la Revolution. — H.

Matrod, Une excursion sur les cotes de Bretagne en

1827. — O. Richemont, Le pelerinage de Claude

Albany. — Theobald, Un poete normand. — L. Ber-

son, L'Association franciscaine de Paris.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Arthur Schneider [Privatdoz. f. Philos. an der Univ.

.München], Die Psychologie Alberts des

Grofsen. Nach den Quellen dai^estellt. I.Teil.

[Beiträge zur Geschichte der Philosophie

des Mittelalters. Texte und Untersuchungen hgb.

von Clemens Baeumker und Georg von Hert-

ling. IV, 5.] Münster, .A.schendorff, 1903. XIV

u. 292 S. 8». M. 9,50.

Man mufs sich über jede Publikation lebhaft

freuen, die dazu beiträgt, die grofsen weifsen

Flächen auszufüllen, die unsere Karten vom
Geistesleben des 12.— 14, Jahrhunderts auf-

weisen. Die vorliegende Arbeit über Alberts

Psychologie darf als eine überaus gediegene

gründliche Leistung bezeichnet werden. Der

Verf. hat nicht nur Albert auf das eingehendste

studiert, sondern er weifs auch den Leser gut

über die Quellen der von Albert erwähnten An-

schauungen, sowie über die Probleme und Frage-

stellungen der Psychologie des 13. Jahrhunderts

zu orientieren.

Der vorliegende 1. Teil behandelt die peri-

patetischen Elemente in der Psychologie Alberts;

eine Erörterung über die augustinischen Ele-

mente bei ihm, sowie über die Synthese bei-

der soll folgen. Diese Einteilung veranschau-

licht schon genügend die Schwierigkeiten, die

es macht, feste klare Gedanken aus dem
grofsen Kompilator Albert zu gewinnen. Es ist

nicht eben reizvoll, eine solche zerhackte Dar-

stellung zu lesen, zumal immer wieder Diffe-

renzen und Widersprüche bei dem Meister auf-

zudecken sind. Aber nach Lage unserer Kennt-

nisse der Scholastik bedürfen wir einstweilen

noch dieser dem kleinsten Detail nachspürenden

Darstellungsweise. Ein abschliefsendes Urteil

über Schneiders Arbeit kann erst nach dem Er-

scheinen des 2. Teils ausgesprochen werden.

Berlin. R. Seeberg.

H. Klaeber, Die Schule Schopenhauers und
E. Dührings vom Werte des menschlichen
Lebens. Jena, Rafsmann, 1905. 68 S. 8°. M. 1,50.

Die beiden Philosophen, mit denen sich die vor-

liegende Schrift beschäftigt, sind, wie der Verf. ausführt,

in der Frage nach dem Wert menschlichen Lebens
Antagonisten. Schopenhauer ist Verächter and .Ankläger

des menschlichen Lebens und sieht in den lebensbejahen-

den Trieben der menschlichen Natur die Schuld an dem
Leiden und Jammer des Daseins. Dühring sieht in dem
Lebenstrieb eine gesunde Funktion menschlichen Seelen-

lebens und damit auch in dem Leben selbst einen posi-

tiven Wert.

Notizen und Mitteilungen.

GeuUschaftcB «! Vereise.

6. Jahresversammlung des Allgemeinen Deutschen

Vereins für Schul- Gesundheilspßege.

Stuttgart, 14. Juni.

In der zweiten Sitzung sprach Stadtarzt Dr. Caspar
(Stuttgart) über Schüleruntersuchungen. Durch
sein sehr umfangreiches statistisches Material, das er

bei Untersuchungen von Stuttgarter Volksschülern ge-

sammelt und auf farbigen Tafeln dargestellt hat, wies der

Vortragende die Notwendigkeit der Schüleruntersuchung

nach. Sowohl die körperlichen Verhältnisse der Jugend

in Stadt und Land, als auch die der hereditären, sozialen

und häuslichen Verhältnisse seien zu untersuchen und
dabei alle die normale Entwicklung hemmenden Einflüsse

besonders zu berücksichtigen, um durch Hygiene, Heil-

kunde oder Pädagogik eine Abhilfe für die gesundheit-

lichen Schäden zu erreichen. Der Schularzt soll ein

Anwalt der Jugend sein. In der Erörterung wies

Lehrer Reichardt (Stuttgart) darauf hin, dals vielfach

die Ursache der schlechten gesundheitlichen Zustände

der Jugend mangelnde Ernährung sei. Der von dem
Referenten gestellte Antrag, den Regierungen nahe zu

legen, dafs die schulärztliche Untersuchung auf sämt-

liche Schulen, also auch auf die höheren Knaben- und
Mädchenschulen ausgedehnt werde, wurde nahezu ein-

stimmig angenommen. — Zur Frage des ungeteilten
Unterrichts forderte Oberrealschuldirektor Dr. Hintz-
mann (Elberfeld), der Referent für die höheren Schulen,

die Verlegung des gesamten wissenschaftlichen Unter-

richts auf den Vormittag, so dafs der Nachmittag für

Turnen und andere körperliche Übungen, sowie für

selbstgewählte Beschäftigung frei bleibe. Der Redner

verlangt die Beschränkung der einzelnen Unterrichts-

stunden auf 45 Minuten. Der zweite Referent Lehrer

J. Bafs (Stuttgart) wies darauf hin, dafs dieselben

Gründe, welche gegen den Nachmittagsunterricht an den

höheren Schulen sprächen, auch für die Volksschulen zu-

treffen. — Dr. Hellpach (Karlsruhe) wies vom ärztlichen

Standpunkt auf die Notwendigkeit einer Verkürzung der

Unterrichtsstunden und einer andern Einteilung des

Unterrichts hin, so dafs mehr freie Nachmittage erreicht

werden. Nur die allgemeine Beschränkung des Unter-

richts im Hochsommer könnte helfen. — Direktor Hörn
(Frankfurt a. M.) sprach sich entschieden für ein wöchent-

liches Maximum von 30 Unterrichtsstunden aus. Das

Abiturientenexamen sei abzuschaffen. Die Überschätzung

des einseitigen Wissens sei die Quelle vieler Übel. Fol-

gender von Direktor Hintzmann gestellter .Antrag wurde
angenommen : Gegen die heute allgemein übliche Schul-

zeiteinteilung sind im hygienischen und unterrichtlich-

erzieherischen Interesse schwere Bedenken zu erheben.

Der Vorstand wird daher beauftragt, geeignete Schritte

bei den Regierungen zu tun, um durch zahlreiche Ver-

suche an Volks- und höheren Schulen die Frage einer

zweckmäfsigen Unterrichtseinteilung ihrer Lösung ent-

gegenzuführen. Auch die ärztlichen- und Lehrer-Vereine

sind um ihre Mitarbeit anzugehen.

ünlTersItitsschriften.

Dissertationen.

E. Spranger, Die erkenntnistheoretischen und psy-

chologischen Grundlagen der Geschichtswissenschaft I.

Beriin. IX u. 29 S.

P. Jensen, Schleiermachers .\uffassung vom Wesen

der Religion und ihr Wert gegenüber dem modernen,

besonders dem naturwissenschafUich - geschichUichen

Denken. Erlangen. 105 S.

Sehalprogramm.

A. Schäfer, Die Verwandlung der menschlichen

Gestalt im Volksaberglauben. Darmstadt, Oberrealschale.

103 S.
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Neu erschienene Werke.

Maria Raich, Fichte, seine Ethik und seine Stellung
zum Problem des Individualismus. Tübingen, Mohr. M. 4.

Br. Wille, Das lebendige All. Hamburg, Vofs. M. 1.

V. Del b OS, La philosophie pratique de Kant. [Biblio-

theque de philosophie contemporaine.] Paris, Alcan.
Fr. 12,50.

D. Mercier, Logique. 4. Ed. [Cours de philo-

sophie. I.] Löwen, Inst, super, de Philosophie (Paris,

Alcan). Fr. 5.

Derselbe, Metaphysique generale ou ontologie.

4. Ed. [Dies. Samml. IL] Ebda. Fr. 10.

Derselbe, Psychologie. T, I, IL 7. Ed. [Dies.

Samml. III.] Ebda. Fr. 10.

C. Gua Stella, Dottrina di Rosmini suU' essenza
della materia. Fase. 1. 2. Druck von »Boccone del

Povero«.

E. Kösters, Natur und bildende Kunst. Wissensch,
Beilage z. Jahresber. des Gymn. zu Brühl. 1904/1905.
Paderborn, Schöningh.

Zeltschriften.

Neue Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. IL Abt.

XVI. Bd. R. Wessely, Zur Frage des Auswendig-
lernens. I. — M. Seydel, Die Kunst der Rede und des
Vortrags und ihre stimmtechnischen Grundlagen in den
höheren Schulen. — H. Schott, Zur Praxis des deut-

schen Aufsatzes, besonders in den oberen Klassen. —
J. Ilberg, Eine Schüleraufführung der Taurischen Iphi-

genie des Euripides. — F. vonKozlowski, Zur päda-
gogischen Literatur des XVIII. Jahrhunderts.

Das humanistische Gymnasium. 16, 4. 0. Jäger,
Die Bedeutung Schillers für das Gymnasium. — P.

Brandt, Die 42. Versammlung rheinischer Schulmänner
in Köln und der 6. altphilologische Ferienkursus in

Bonn. — Vom Niederrheinischen Zweigverband des

Gymnasialvereins. — Von der Ortsgruppe Hamburg. —
Die 33. Generalversammlung des Bayerischen Gymnasial-
lehrervereins. — Die 35. Jahresversammlung des Sächsi-

schen Gymnasiallehrervereins. — Die 15. Landesver-
sammlung des Württembergischen Gymnasiallehrervereins.
— V. Thumser, Die Entwicklung des deutschen Gym-
nasiums in Österreich seit 1849. IL — J. Baar, Über
den Gebrauch von Kommentaren beim Übersetzen.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 10.

R. Mielke, Führt unsere Kunsterziehung zur Kunst-
empfindung? — E. Lange, Zur Charakter- und Willens-

bildung. — Koehler, Ein Beitrag zur Gleichberechti-

gung der höheren Lehranstalten. — Hörn ig, Übersicht

über den Besuch der sächsischen Realschulen.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Sch. Ochser [Dr. phil], Judentum undAssyrio-
logie. Drei volkstümliche Vorträge gehalten im

Vereine für jüdische Geschichte und Literatur in

Berlin. Berlin, C. Calvary & Co., 1904. 63 S. 8°.

M. 2.

Der erste der drei Vorträge behandelt die

assyrischen Parallelen zu den erzählenden Schrif-

ten des Alten Testamentes, insbesondere zu den

Patriarchengeschichten, zu dem Berichte über die

Einwanderung Israels in Kanaan unter Josua und

zu einigen Abschnitten der Königsbücher. Im

zweiten Vortrage wird die Frage behandelt, in-

wieweit die Erzählungen aus der biblischen Ur-

geschichte, sowie gewisse Ideen und Einrichtun-

gen des A. T.s auf babylonischer Grundlage
ruhen. Im dritten Vortrage vergleicht der Verf.

die bürgerliche Gesetzgebung des Pentateuchs mit

dem Gesetzbuche Hammurabis; er sucht zu be-

weisen, dafs Moses und Hammurabi aus einer
assyrisch -babylonischen Quelle geschöpft haben,
dafs »Moses aber auch nicht übersehen habe,

bei jeder Gelegenheit assyrische Vorschriften zu

derogieren und gegen assyrische Grausamkeiten
durch buchstäbliches Umgiefsen manchen Ge-
setzes offen zu protestieren« (S. 52).

Der Verf. ist im allgemeinen ziemlich orien-

tiert. Manche etwas zuversichtlich vorgetragene

Behauptung wird man auf Rechnung der apolo-

getischen Tendenz der Vorträge setzen müssen.

Störend wirken neben der oft etwas eigentüm-

lichen Art der Polemik mehrere stilistische

Fehler, die wohl beim mündlichen Vortrage vom
Publikum gern verziehen werden, die aber in

einer Druckschrift vermieden werden könnten.

Es sei noch bemerkt, dafs die babylonische Ur-

form des griechischen Euedorachos nicht Eume-
duranki, sondern En-me-dur-an-ki lautet.

Breslau.
J, Nikel.

K. Florenz [Prof. f. deutsche Sprache u. Liter, an der

Univ. Tokyo], Geschichte derjapanischen Lite-

ratur. 1. Halbbd. [Die Literatur des Ostens in

Einzeldarstellungen. X, 1.] Leipzig, C. F. Amelang,
1905. X u. 254 S. 8». M. 3,75.

Der Verf. nimmt unter den europäischen Kennern
japanischen Geisteslebens, zum mindestens nach japa-

nischem Urteil, die erste Stelle ein, weshalb er

auch allein von allen europäischen Gelehrten , die an

japanischen Hochschulen unterrichten, den Rang eines

Burgaku-Hakuski (ungefähr gleich unserem »Ord. Prof.«)

bekleidet. So war von vornherein anzunehmen, dafs

Fl.s Darstellung hohe Anforderungen erfüllen würde.

In der Tat trügt diese Erwartung nicht. Es handelt

sich um eine hervorragende Leistung, auf die wir bei

dem stetig wachsenden Interesse, das japanische Kultur

zur Zeit in Anspruch nimmt, schon jetzt aufmerksam
gemacht werden sollen. Ein näheres Eingehen ver-

schieben wir bis zum Abschlufs des ersten Bandes.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

Faridu 'D. Din 'Attdr's Tadhkiratu 'L-Awliyä.
(Part I.) Ed. by R. A. Nicholson. [Persian Historical

Texts. Vol. III.] London, Luzac & Co. (Leiden, E. J.

Brill). M. 18.

Zeltschriften.

Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte.

5, 3. K. Larsen, Cervantes Vorstellungen vom Norden.
— A. Ludwig, Vergleichende Studien zu Calderons

Technik, besonders in seinen geistlichen Dramen. I.
—

K. Borinski, Nachtrag zum Brandenburgischen Re-

gentenspiegel. — R. F. Arnold und K. Kipka, Nach-

träge zur Geschichte der Julian-Dichtungen. — P. Toldo,
Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter. — H.

Henkel, Zu Goethe und die BibeL

Entgegnung.

In dem Referate von Professor Völlers in Jena über

den von mir edierten Ibn Ginn! (DLZ. Nr. 24, Sp. 1490)

findet sich die Bemerkung: »Seine (d. i. meine) Bearbei-

tung liegt nunmehr unter wesentlicher Beihilfe Professor
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August Fischers vor.« Diese Bemerkung kann insbe-

sondere im Hinblick auf den Schlufs des vorhergehen-

den Satzes nichts anderes bedeuten, als dafs diese Arbeit,

von der ich den ersten Teil als Doktordissertation be-

nutzte, wie Herrn Professor Völlers bekannt ist, in der

Hauptsache von Herrn Professor August Fischer herrührt.

Darin liegt aber nicht nur eine Verleumdung meines wissen-

schaftlichen Könnens, sondern auch meiner moralischen

Gewissenhaftigkeit, indem mir unterstellt wird, dafs ich

trotz entgegengesetzter ehrenwörtlicher Versicherung als

Doktordissertation eine Arbeit einreichte, die in der

Hauptsache nicht von mir herrührt.

Ich mufs diese Verleumdung auf das energischste

zurückweisen und gewärtige von Herrn Professor Völlers

den Beweis seiner Behauptung.

Neustadt Orla. Edgar Pröbster.

Antwort.

Die Auslegung, die Herr E. Pröbster meinen Worten
zuteil werden läfst, ist eine durchaus irrige. Dafs seine

Arbeit ,in der Hauptsache' von Prof. Aug. Fischer (Leip-

zig) herrühre, habe ich nicht gesagt und nicht sagen

wollen. Ich bestreite nicht, dafs der Genannte der

alleinige Verfasser der Schrift ist und habe ihn in meiner

Anzeige als solchen behandelt. Meine Worte tragen der

Tatsache Rechnung, dafs Prof. Aug. Fischer als Referent

und akademischer Lehrer im Einklänge mit einem all-

gemein anerkannten, wenn auch individuell verschieden

gehandhabten Brauch die in Frage stehende Publikation

wesentlich gefördert hat. Es schien mir geboten, dieses

Verdienst Prof. .A.ug. Fischers öffentlich anzuerkennen.

Jena. K. Völlers.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Galeni De temperamentis libri IIL Recensuit

Georgius Helmreich [Rektor des Gj-mnasiums

zu Ansbach, Dr.]. [Bibliotheca scriptorum Graecorum

et Romanorum Teubneriana]. Leipzig, B. G. Teubner,

1904. X. u. 132 S. 8°. M. 2,40.

Der Herausgeber hat bereits mehreren Schrif-

ten des Galenos seinen Fleifs und seine Sorg-

falt zugute kommen lassen, insbesondere das

dritte Bändchen der Scripta minora bearbeitet

(Leipzig 1893). Die Sammlung wird als solche,

soviel uns bekannt ist, nicht fortgesetzt, man
darf jedoch in dieser Ausgabe der drei Bücher

nsgl xQciaswv eine zwanglose Weiterführung er-

blicken. Sie schliefsen sich unmittelbar an negl

zwv xai/ 'InnoxQairjv OTOixscoiv, ein Werkchen,

das Vorjahren (187 7/8) den Ausgangspunkt für

die Galenstudien des Verf.s gebildet hat; auf

negl xgctascov folgt dann weiterhin negi dvvd-

fieojv (fvGlxüiV, ebenfalls von Helmreich heraus-

gegeben (1893). Diese drei physiologischen

Schriften gehören zusammen; die erste behandelt

die vier Elemente und Elementarqualitäten nach

Hippokrates und die ihm zugeschriebene Humoral-

theorie; die zweite, soeben neu erschienene,

beschäftigt sich mit den Kombinationen jener

Qualitäten im Körper und in den Arzneimitteln;

die dritte endlich vorzugsweise mit der Physiolo-

gie der Ernährung. Abgefafst scheint die

ganze Gruppe am Anfang der langen Mufsezeit

des Arztes, die er sich durch seine Weigerung,

den Kaiser Marcus in den Markomannenkrieg

zu begleiten, ertrotzt hatte; doch könnte die

Niederschrift auch schon einige Jahre vorher,

vor Ausbruch der grofsen Pest, erfolgt sein.

Zusammenhang mit der pneumatischen Schule

ist deutlich, was bei der Wichtigkeit, die deren

Anhänger der Physiologie beimafsen, sich von

selbst versteht. Galen polemisiert gegen sie

und ihre philosophischen Vorgänger, namentlich

die Stoa, hat sie freilich mifsverstanden , wie

V. Wilamowitz und M. Wellmann erkannt haben,

und ist dabei in der Lehre von der normalen

und anormalen Mischung der vier Qualitäten

(Eukrasie und Dyskrasie) völlig von Athenaios

und Archigenes abhängig. In der Schrift nEQO

xQaffeoJV werden von Galen eingehende pharma-

kologische und therapeutische Werke in Aussicht

gestellt, die er in den nächsten Jahren nachweislich

abgefafst hat; insofern man für deren Verständnis

seine physiologischen Theorien kennen mufs, hat

der Herausgeber eine glückjiche Wahl getroffen.

Der Text hat sichtlich gewonnen; es ist ja

überhaupt die erste Recensio damit vorgenommen
worden, denn seit der Aldina, die einer Hand-

schrift der geringeren Klasse folgte, geschah so

gut wie nichts dafür. Er beruht jetzt haupt-

sächlich auf Laur. 74, 5, Trivultianus 685,

Marcianus 275, die aus dem 14. und 15. Jahrh.

stammen. Ein reichhaltiger Wortindex ist sehr

willkommen. Somit wäre zu einem bescheidenen

Teile wiederum der schlechte löschpapierne Kühn
überflüssig gemacht, den jeder Beteiligte gern

fortwerfen möchte. So bald wird man das frei-

lich nicht dürfen, und das wissen die Antiquare;

sie fordern jetzt für die Gesamtausgabe den

Preis von 270 M. ! (Focks Lagerverzeichnis 265

Nr. 589).

Leipzig. J.
Ilberg.

J. Ph. Krebs, Antibarbarus der lateinischen
Sprache. 7. genau durchgesehene u. vielfach um-
gearb. Aufl. von J. H. Schmalz [Gymn.-Dir. in Frei-

burg i. B.]. In 10 Lieff. Lf. 1. Basel, B. Schwabe,

1905. VIII u. 160 S. 8". M. 2.

Die neue Bearbeitung von Schmalz hat gegenüber

der oft unvermittelten Anreihung von Einzelwahrneh-

mungen, wie sie sich in der früheren Auflage fand,

mehr Ordnung in den Stoff gebracht, und die seit 1888

erschienene grammatisch-stilistisch-lexikalische Literatur,

vor allem Wölfflins Archiv und den Thesaurus linguae

latinae zur Benutzung herangezogen. Wie weit die neue

Auflage die Anforderungen der Gegenwart erfüllt, wird

sich erst nach Abschlufs der .Ausgabe beurteilen lassen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. klass. Philologie an der böhm.

Univ. Prag und Gymn.-Prof. Dr. Franz Groh wurde

zum aord. Prof. daselbst ernannt

ünlTersititsschriften.

DisserlatioM.

M. J. Baale, Stadia in Anytes poetriae vitam et

carmlnum reliquias. Amsterdam. 190 S.
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Schnlprogranini.

R. Tieffenbach, Sophokles' Ödipus Tyrannos.
Königsberg i. Pr., Wilhelms-Gymn. 32 S.

Nen erschienene Werke.

D. Junii Juvenalis Saturae. Ed. A. E. Hous-
man. London, Grant Richards. Sh. 4, 6 d.

Zeltschriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 6.

A. Thumb, Griechische Dialektforschung und Stammes-
geschichte. — A. Gercke, Die Einnahme von Oichalia.— Th. Claufsen, Griechische Elemente in den roma-
nischen Sprachen.

Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen

Altertumswissenschaft. 33, 2. 3. G. Lehnert, Bericht

über die Literatur zur griechischen Rhetorik (mit Aus-
schlufs der zweiten Sophistik) aus den Jahren 1894 bis

1900. — S. Widmann, Jahresbericht über die Lite-

ratur zu Thukydides für die Jahre 1900—1903. — S.

M ekler, Bericht über die die griechischen Tragiker be-

treffende Literatur der Jahre 1898— 1902. — F. Reufs,
Jahresbericht über die griechischen Historiker mit Aus-

schlufs des Herodot, Thukydides und Xenophon, 1900
bis 1904.

Listy filologicke. XXXII, 3. 4. K. Müller, Die

Frauenfrage im V. und IV. Jahrh. v. Chr. — 0. Jiräni,
Achilles oder Achilles Aristarchi? Ein Beitrag zu den
Tragödien des Ennius. — T. Hruby, Über Cato's Ori-

gines.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Friedrich Wilhelm [Dr. phil.]. Die Geschichte
der handschriftlichen Überlieferung von
Strickers Karl dem Grofsen. Amberg, H.

Boes, 1904. VIII u. 290 S. 8" mit Stammtaf. M. 8.

In seinem Karl hat der Stricker ein altez

mcere erniuwet durch der werden gunst, die noch

minnent hoveltche kunst: den sol hie mite gedienet

sin. Wer heute die beiden Rolandslieder ver-

gleicht, möchte wohl finden, dafs der jüngere

Dichter den alten Teig, ihn neu zu kneten,

lediglich mit einer grofsen Wassersflut übergössen

und angerührt hat; die leere Weitschweifigkeit

seiner Erneuerung mufs dem modernen Leser

trotz der glatteren Form ungeniefsbar erscheinen

neben der herben Strenge des alten Liedes.

Seinen Zeitgenossen aber hat der Stricker genug

getan. Hinter der Überlieferung seines Karl ver-

schwindet Konräds Dichtung, ja die Tatsache,

dafs uns nicht weniger als 35 Handschriften,

das sind mehr als vom Nibelungenliede, bekannt

sind, weist auf eine aufsergewohnliche Beliebt-

heit, die freilich in erster Linie der Stoff bewirkt

haben mufs.

Eine erneute Durchforschung dieser Über-

lieferung war notwendig, nachdem Bartsch für

seine Ausgabe vom J. 1857 nur einen Teil der

Handschriften benutzt, zudem aber ihr Verhält-

nis, wie schon ein Aufsatz v. Jecklins (Germania

22, S. 129 £f.) dartat, keineswegs richtig be-

urteilt hatte.

Der Verf. des vorliegenden Buches sucht die

von Jecklin nur begonnene Arbeit zu vertiefen

und abzuschliefsen. Er kommt dabei aber zu

wesentlich anderen Ergebnissen als sein Vor-

gänger.

Er eröffnet die Untersuchung mit einer etwas

breit geratenen Übersicht der bisherigen For-

schung; der reichlichen Polemik dieses Ab-
schnittes hätte wohl ein etwas gehaltenerer Ton
angestanden. Daran schliefst sich eine ein-

gehende Beschreibung der erhaltenen Hand-

schriften und Fragmente; ihre Zahl hat inzwischen

ein in der Zeitschr. f. dtsch. Altert. 47, S. 446 ff.

veröffentlichtes Bruchstück aus Brunn schon wie-

der vermehrt. Das 4. u. 5. Kapitel charakteri-

sieren eingehend die beiden bereits durch Jecklin

erkannten Hauptgruppen der Überlieferung, legen

die Unterabteilungen klar und weisen jeder ein-

zelnen Handschrift ihre Stelle an. In der Auf-

fassung des einzelnen wird man mit dem Verf.

öfter zu streiten geneigt sein; im ganzen ist

seine Darlegung überzeugend.

Das wichtige 5. Kapitel sucht nun gegen

Jecklin nachzuweisen, dafs nicht die Gruppe

HKR den originalen Text biete, sondern viel-

mehr die von Jecklin als *A bezeichnete. Die

erstere Gruppe wird charakterisiert als eine

blofse Schreiberarbeit ohne besondere Tendenz;

sie entstand dadurch, dafs eine Handschrift der

Gruppe GIO bearbeitet wurde unter Heran-

ziehung einer zweiten Handschrift des Karl, die

T nahestand, und des alten Rolandsliedes,

Eine Charakteristik der Mischhandschrift F,

Mitteilungen über die Einfügungen des Karl in

die verschiedenen Weltchroniken und Erörte-

rung einzelner schwieriger Stellen des Gedichtes

auf Grund der gewonnenen Ergebnisse machen

den Beschlufs. Angehängte Tabellen zeigen den

sehr verschiedenen Versbestand der einzelnen

Handschriften und erleichtern so den Einblick in

diese ungewöhnlich verwickelte Überlieferung.

Der Verf. verspricht eine neue Ausgabe des

Gedichtes, die allerdings notwendig erscheint; sie

wird sich von der Bartschs nach Lesarten und

Versbestand nicht unwesentlich unterscheiden.

Möchte sich ihr nur bald auch eine kritische

Ausgabe der kleineren Gedichte des Strickers

anschliefsen, die uns vor allem not täte.

Frankfurt a. M. Friedrich Panzer.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

O. Beckers, Das Spiel von den zehn Jungfrauen

und das Katharinenspiel. [Vogts Germanistische Ab-

handl. 24. H.] Breslau, Marcus. M. 5.

E. Mühlbacher, Die literarischen Leistungen des

Stiftes St. Florian bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.

Innsbruck, in Komm, bei Wagner.
Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret. Hgb.

von C. A. H. Burkhardt. Weimar, Böhlaus Nachf. M. 4.

Eduard Mörike, Gesammelte Schriften, Volksausg.

4 Bde. Leipzig, Göschen, M, 5.
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ZeiUchrirua.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 6.

H. V. Petersdorff, Friedrich Wilhelm I. und Leopold

von Dessau. — H. Fischer, Schiller der Dichter des

öffentlichen Lebens.

Antiquarische KaUIoice.

Oskar Gers che 1, Stuttgart. Kat. 73: Deutsche Lite-

ratur des 18. und 19. Jahrhunderts (mit Ausschlufs der

»Moderne^<). 4621 Nrn.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Le Livre d'or de Sainte-Beuve public ä

Toccasion du centenaire de sa naissance.

Paris, Albert Fontemoing, 1904. XXI u. 466 S. 4°

avec illustrations et facsimiles. Fr. 12.

Avec la substantielle, penetrante et eloquente

preface de M. Brunetiere — qui est son dis-

cours ä la ceremonie du centenaire — ce grand

ouvrage contient de nombreuses etudes qui pre-

sentent au lecteur les differents aspects du

talent de Sainte-Beuve et les differentes phases

de sa vie. Parmi ces etudes il y en a sans

doute d'un peu superficielles et generales. II y
en a, en plus grand nombre, de fort conscien-

scieuses et precises; et plusieurs apportent des

faits nouveaux et des documents inedits: lettres

de Sainte-Beuve ä Jules Ravenel, ä Mme Nepo-
mucene Lemercier, ä Prosper Enfantin, ä Ville-

main, etc. J'ai note entre autres, p. 244— 245,
une lettre ä Villemain, du 30 janvier 1830,

qui nous renseigne d'une facon fort interessante

sur l'etat d'esprit du jeune critique ä cette

epoque; dejä il desire quitter Paris »voyager,

se retremper ailleurs« : »si dans quelque uni-

versite allemande, si ä Berlin, ä Munich chez

ce bon roi de Baviere, un professeur de littera-

ture fran9aise pouvait trouver place, — vivre

lä, apprendre Tallemand, rAllemagne, nie serait

bon et doux pour quelques annees.«

Une bibliographie copieuse (p. 353— 435)
et nettement ordonnee complete le volume. Elle

en fait un instrument de travail indispensable

pour quiconque desorraais voudra s'occuper de
Sainte-Beuve. Parmi les publications pro-

voquees par le centenaire du critique (cf. mon
article sur Seche, Sainte-Beuve, DLZ. 1905
Nr. 6) Celle -ci est assurement l'une des plus

considerables et des plus utiles.

Berlin. E. Haguenin.

Jonathan Swift, The Journal to Stella. A. D. 1710
— 1713. Edited by Frederick Ryland. [The York
Librarj'.] London, George Bell & Sons, 1905. Geb.
Sh. 2.

In der schön ausgestatteten Sammlung englischer
Klassiker hat Frederick Ryland Swifts Journal to Stella

herausgegeben. Von den 65 Briefen, die dieses Journal
bilden, sind die 25 noch als Manuskript vorhandenen

genau so gegeben, wie Swift sie schrieb, soweit sich das
irgend entziffern liefs, während alle früheren Ausgaben
den verderbten Text der 1766 bei Hawkeswort gedruck-
ten enthalten. Bei den übrigen 40 folgt der Herausgeber
der ersten .Ausgabe, die 1768 von Deane Swift ver-

öffentlicht wurde.

Notizen und Mitteilungen.

UBiTcrsititiSchrirten.

Dissertationen.

G. Humpf, Beiträge zur Geschichte des bestimmten
Artikels im Französischen. Marburg. 62 S.

G. Holborn. Wortaccent und Rhythmus im pro-

venzalisch-französischen Zwölfsilbler. Greifswald. 57 S.

ScIiiLlprogramni.

W. Weiske, Comparaisons dans les poemes de
Frederic Mistral. Cottbus, Realschule. 71 S.

Zeitschrift«!!.

Revue des Langues romanes. .Mai. Juin. P. Bar-
bier fils, Le mot bar comme nom de poisson en fran-

(jais et en anglais. — A. Roque-Ferrier, >Jana de
Mourmeiroun« (Essai de restitution d'un chant populaire

Montpellierain. — F. Castets, I Dodici Canti. — A.

Vi dal, Les deliberations du Conseil communai d'Albi

de 1372 ä 1388.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

G. Des Marez [Prof. an der Univ. libre in Brüssel],

L'organisation du travail ä Bruxelles
au XV^ siecle. Brüssel, Henri Lamertin, 1904.

XII u. 520 S. 8".

Ce nouveau travail de M. G. Des Marez

prend place dignement ä cote des recherches

precedentes de l'auteur sur la propriete fonciere

dans les villes flamandes au moyen äge et sur

la lettre de foire ä Ypres au XIII® siecle. On y
retrouve la meme clarte, la meme surete d'in-

formation, la meme faculte de grouper les details

en tableaux d'ensemble, enfin la meme conscience

dans la recherche des sources. Ce sont presque

exclusivement des documents inedits conser\'es

aux archives communales de Bruxelles qui ont

fourni la matiere de ce beau volume. Et si

Ton songe que Bruxelles avec sa gilde. son

Industrie drapiere produisant pour l'exportation

et la quantite de ses petits metiers, presente ä

la fois presque toutes les formes de travail

connues au moyen-äge, on comprendra facilement

que l'auteur ne pouvait guere trouver un sujet

mieux approprie a son but que celui qu'il a

choisi. II faut ajouter enfin, que le XV® siecle

se pretait parfaitement bien ä une etude de ce

genre. Non seulement, en effet, il fournit des

sources extremement abondantes, mais il se

caracterise encore comme l'epoque oü se realise

pleinement l'organisation industrielle teile que

l'ont comprise les villes medievales.

Les metiers bruxellois ne se sont constitues

en corporations officiellement reconnues par le

pouvoir public qu'ä une epoque assez tardive.

Ils n'apparaissent comme tels qu'ä la fin du
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XIV^ siede et surtout au cours du XV^ M.
Des M. montre ä l'evidence que ce fut le tri-

omphe politique des artisans sur les patriciens qui

les appela ä l'existence. II existait bien aupara-

vant des »groupements economiques volontaires«,

mais dans lesquelles il est impossible de recon-

naitre de veritables metiers. Tout en acceptant

ces conclusions, on pourra se demander, toute-

fois, si l'auteur n'a pas trop exclusivement

envisage le metier sous son aspect corporatif.

II semble parfois perdre de vue que le regime

industriel du moyen-äge fut avant tout regle-

mentaire, que, dans beaucoup de villes les

raetiers ne formerent jamais de corporations, et

que partout, cependant, le travail fut regle-

mente et controle par l'autorite municipale. II

en fut sans doute ainsi ä Bruxelles comme ailleurs,

et si Ton connait mal la condition des classes

laborieuses dans cette ville avant la fin du

XIV ^ siecle, c'est bien certainement faute de

documents. En tous cas, il est inexact, comme
M. Des M. parait le croire, que les premiers

reglements industriels soient contemporains de

l'epoque oü les artisans s'emparerent plus ou

moins completement du gouvernement urbain.

L'exemple de la Flandre (p. 7 et 42) est mal

choisi. On possede de ce pays une foule de

»Keures« relatives ä la police economique dont

les plus anciennes remontent au milieu du

XIII^ siecle c'est ä dire ä une epoque bien

anterieure au renversement du regime patricien.

De plus, si les »metiers-corporatifs« sont encore

rares ä cette epoque dans les Pays-Bas, il serait

pourtant excessif d'en nier l'existence. Je me
bornerai ä mentionner ici les Decain Gul-
darum de Saint -Trond en 1254 et ä rappeler

qu'en 1255, les batteurs de Dinant ont des jures,

une cloche et un sceau.

M. Des M. a divise son livre en huit

chapitres: Le metier dans sa lutte pour le

devenir; La hierarchie corporative; La juri-

diction corporative; La production; La vente;

L'artisan dans la vie publique; La con-

frerie des pauvres; Le protectionnisme des

metiers ou la lutte contre la libre industrie.

Cette enumeration suffit ä montrer qu'il a etudie

le metier sous toutes ses faces et que l'analyse

minutieuse qu'il fournit de ses diverses fonctions

est aussi complete que possible. II faut naturelle-

ment renoncer ä analyser une etude aussi fouillee

:

je n'en puis signaler ici que l'exceptionnelle

richesse. On lira, je pense, avec un interet parti-

culier, les developpements consacres ä l'organisa-

tion de l'industrie drapiere, les pages relatives ä

la gilde, dont le role politique et economique a

ete si importante et revet un caractere si original,

enfin la demonstration de l'existence ä Bruxelles

d'une classe de marchands de draps en gros qui

disparurent au cours du XV® siecle, par suite

de la decadence de l'industrie d'exportation.

Dans son ensemble, le tableau que M. Des
M. nous presente du regime corporatif bruxellois

est assez pousse au noir. II nous fournit la

contrepartie des apologies dont l'organisation

des metiers au moyen-äge a ete si souvent

l'objet. Mais le jugement de l'auteur se justifie

parfaitement si l'on songe que le XV® siecle a

vu tout ä la fois la pleine efflorescence du

regime corporatif et le commencement de son

declin. Jamais la reglementation n'a ete plus

abondante, mais cette abondance s'explique juste-

ment par les difficultes de plus en plus grandes

qui assaillent les metiers. Les artisans urbains

menaces par la concurrence du capitalisme et

de l'industrie rivale cherchent ä se defendre par

une recrudescence d'exclusivisme et de protec-

tionnisme qui a pour consequence de les affaiblir

toujours davantage et de les rendre de moins

en moins aptes ä la lutte industrielle. C'est ce

que l'auteur a parfaitement montre dans son

dernier chapitre, Tun des plus instructifs de tout

l'ouvrage.

Gand. H. Pirenne.

Notizen und Mittellungen.

Xotlzen.

Die Ausgrabungen des Kais, deutschen Instituts

in Pergamon sind neuerdings fortgeführt worden.

Prof. Dörpfeld gibt in den eben erschienenen Mitteilungen

der Athenischen Abteilung des Instituts eine kurze Auf-

zählung der wichtigsten Ergebnisse: Zwischen der zweiten

Agora und dem Gymnasien wurde der südliche Abhang
des Stadtberges wieder aufgedeckt. Zuerst kam ein

antikes Gebäude unbekannter Bestimmung zum Vor-

schein. Sodann zeigten sich höher am Berge die Reste

eines grofsen griechischen Wohnhauses, des Baues, aus

welchem der Hermes nach Alkamenes stammt. In der

westlichen Halle fand sich ein zweiter Hermenschaft

noch aufrecht an seiner alten Stelle, der, wie die In-

schrift lehrt, die Herme eines römischen Konsul Attalos

trug. Das Wohnhaus selbst gehörte aller Vermutung
nach einer der ersten Patrizierfamilien von Pergamon.

Grofse Stücke von Mosaikboden haben sich erhalten.

Die Hauptarbeit war die weitere Ausgrabung des grofsen

Gymnasien. Nachdem in der ersten Hälfte der Kam-
pagne die mittlere Terrasse vollständig freigelegt war,

wobei die gewaltige Architektur der grofsen Säulen-

halle zum Vorschein kam, begann man in der

zweiten Hälfte mit der Ausgrabung der grofsen oberen

Terrasse, die das Gymnasion twv vfouv trug. Ein Teil

des weiten Säulenhofes und der ihn umgebenden Halle

und Säle ist schon aufgedeckt. Die ursprünglich dori-

schen Säulen sind in römischer Zeit durch Marmor-

säulen korinthischen Stiles ersetzt worden. Unter in

grofser Zahl zutage gekommenen Inschriften sind die

auf einen Gymnasiarchen, dem wegen seiner grofsen

Verdienste um Stadt und Gymnasion fünf Standbilder,

darunter ein Reiterbild, geweiht • wurden, besonders

wichtig. Nach einer vollständigen Freilegung wird das

Gymnasion wegen seiner verhältnismäfsig guten Erhal-

tung das wirkungsvollste und wegen seiner mehrfachen

Umbauten eines der lehrreichsten Bauwerke Pergamons

sein. Besonders reich an Funden ist ein merkwürdiger

unterirdischer Gang von etwa 200 m Länge und

einer Breite von über 6 m unter der Südhalle des

Gymnasionhofes. Die früher ausgegrabenen Gebäude

wurden weiter untersucht, der Unterbau des grofsen

Altars von Schuttmassen ganz befreit und das Skenen-

gebäude des Theaters nochmals gereinigt. Für die Ge-
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schichte des griechischen Theaters hat dieser Bau an

Bedeutung gewonnen. Der verdienstvolle Kaimakam
von Pergamon in Pascha Lj'dscha (etwa drei Stunden

südöstlich von Pergamon) hat mehrere Säle einer römi-

schen Thermenanlage aufgedeckt, die noch jetzt einen

guten römischen Mosaikboden und eine etwa 2 m hohe

Marmorinkrustation der Wände aufweisen. Da die alte

heifse Quelle noch fliefst, sind die Säle vorläufig über-

dacht und wieder als Baderäume in Gebrauch genommen
worden.

Gesellschaften und Vereine.

Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta
Germaniae historica.

Erstattet von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 0. Holder- Egger.

Die Zentraldirektion der Monumenta Germaniae histo-

rica war in den Tagen vom 6.— 8. April zu ihrer

31. ordentlichen Plenarversammlung in Berlin vereinigt.

Es nahmen an der Sitzung des ersten Tages sämtliche

13 Mitglieder teil, nämlich die HH. Prof. Bresslau aus

Strafsburg, Geh. Justizrat Prof. Brunner, Geh. Ober-

Regierungsrat Prof. Koser, Archivrat Krusch aus Breslau,

Hofrat Prof. Luschin Ritter von Ebengreuth aus Graz,

Prof. von Ottenthai und Prof. Redlich aus Wien, Geh.

Rat Prof. von Riezler aus München, Geh. Rat Prof.

Schäfer, Prof. Steinmeyer aus Erlangen, Prof. Tangl, der

das Protokoll führte, Prof. Zeumer und der Verfasser

dieses Berichtes, der noch einmal den Vorsitz zu führen

hatte. An den Sitzungen des 7. und 8. April konnte

Hr. Schäfer, da er verreisen mufste, nicht mehr teil-

nehmen.
Auf den dem Hrn. Staatssekretär des Innern am

27. April 1903 erstatteten Bericht über die von der

Zentraldirektion für die Stelle des Vorsitzenden präsen-

tierten Kandidaten war von diesem ein Schreiben vom
7. .März 1905 eingegangen, in welchem er um weitere

Vorschläge ersuchte. Diesem Ersuchen kam die Zentral-

direktion nach.

Im Laufe des Geschäftsjahres 1904 wurden folgende

Bände ausgegeben

:

In der Abteilung Auetores antiquissimi: Auctorum
antiquissimorum t. XIV. Fl. Merobaudis reliquiae. Blossii

.'\emilii Dracontii carmina. Eugenii Toletani episcopi

carmina et epistulae. Edidit Fridericus Vollmer. Diese

Abteilung ist damit zum Abschlufs gekommen. — In

der Abteilung Scriptores: Scriptores rerum Germani-
carum: lonae Vitae sanctorum Columbani, Vedastis,

lohannis. Recognovit Bruno Krusch. — In der Ab-
teilung Leges: Legum Sectio III. Concilia. Tomi II.

pars prior. Bearbeitet von Albert Werminghoff. — Vom
Neuen Archiv Bd. XXIX, Heft 3 und Bd. XXX, 1. und
2. Heft.

In der Abteilung Scriptores steht das Erscheinen

eines weiteren Bandes der Scriptores rerum Germani-
carum, Vitae Bonifatii archiepiscopi Moguntini und in der

.Abteilung Diplomata das der Diplomata Karolina t. I

unmittelbar bevor, welche Bände nach Drucklegung dieses

Berichts vermutlich schon ausgegeben sein werden. Aufser-

dem sind sechs Quart- und zwei Oktav-Bände im Druck.
In der Serie der Scriptores rerum Merovingicarum

waren deren Leiter Hr. Archivrat Krusch und Hr.

Privatdozent Dr. Levison in Bonn während des ab-

gelaufenen Geschäftsjahres vornehmlich mit der Be-

arbeitung und Drucklegung der oben genannten
Bände der Scriptores rerum Germanicarum beschäf-
tigt, aber auch die Arbeiten für den V. Band der
Scriptores rerum Merovingicarum sind so weit gefördert,

dafs der Druck in diesem Jahre wird beginnen können.
Insbesondere liegt das Manuskript der wertvollen alten

Vitae Germani Grandivallensis und Wandregiseli fertig

vor, die Bearbeitung der Vitae Salabergae und Remacli
ist weit vorgeschritten. Hr. Krusch ist durch die Sorge
für seine Gesundheit leider genötigt, die Arbeiten für

diese Serie vom 15. August 1905 bis 31. März 1906 zu
unterbrechen. "Hr. Dr. Levison, der auf einer Reise

nach England im Sommer 1904 nicht nur für diese

Serie, sondern auch für andere Teile der Scriptores ge-

arbeitet hat, hofft nach Vollendung der ihm übertragenen

Ausgaben für den V. und VI. Merovingerband schon in

diesem Jahre der Bearbeitung der Fortsetzung des Liber

pontificalis sich zuwenden zu können. Ihn verpflichteten

folgende HH. durch gefällige Besorgung von Kollationen

und Mitteilungen zu grofsem Dank: Rev. W. J. Ed-
monds von der Kathedralbibliothek zu Exeter, Geh.
Regierungsrat Prof. Kehr, Dr. E. GöUer und Dr. F.

Schneider vom Königlich Preufsischen Historischen In-

stitut in Rom, Prof. H. Lebegue in Paris, Prof. Dr. Milch-

sack, Direktor der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfen-

büttel, und Bibliothekar Dr. 0. Schiff in Frankfurt a. M.
(Forts, folgt)

rnlrersititsscbrlften.

Dissertationen.

C. Bretschneider, Quo ordine ediderit Tacitus

singulas annalium partes. Strafsburg. 75 S.

Walter Nietzold, Die Überlieferung der Diadochen-

geschichte bis zur Schlacht von Ipsos. Würzburg.

170 S.

Xen erschienene Werke.

A. Harpf, Morgen- und .Abendland. Vergleichende

Kultur- und Rassenstudien. Stuttgart, Strecker & Schrö-

der. M. 5.

E. Kornemann, Kaiser Hadrian und der letzte

grofse Historiker von Rom. Leipzig, Dieterich. M. 4,20.

Zeitschriften.

Neue Mitteilungen aus dem Gebiet historisch-anti-

quarischer Forschungen. 22, 1. F. 0. Pfeil, Chronik

des Dorfes Kötzschau im Kreise Merseburg. — R.

Schmidt, Zur Ortsgeschichte Zörbigs. — H. Heine,
Johann Georg Leuckfeld. Sein Leben und seine Schriften.

Atli e Memorie della R. Deputazione di Storia

Patria per le Province di Romagna. Gennaio-Giugno.

A. Trauzzi, Bologna nelle opere di G. C. Croce (cont.).

— L. Ciaccio, II Cardinal legato Bertrando del Poggetto

(cont). — G. Salvioni, II valore della lira bolognese

nella prima metä del secolo XVI (cont.). — G. .Albini,

L'ecloga di Giovanni del Virgilio ad Albertino Mussato.
— L. Frati, Due cronisti bolognesi plagiari.

Neuere Geschichte.

Referate.

Wilhelm Langenbeck [ord. Honor.-Prof. f. Sachs.

Privatrecht an der Univ. Jena], Die Politik des

Hauses Braunschvv eig-Lüueburg in den
Jahren 1640 und 1641. [Quellen und Dar-

stellungen zur Geschichte Niedersachsens
hgb. vom Hist. Verein für Niedersachsen. XVIII.]

Hannover, Hahn, 1904. VIII u. 261 S. 8». M. 5.

Diese dem Andenken Ludwig Weilands ge-

widnoete Schrift verdankt der Einsicht ihr Da-

sein, dafs die in Rede stehenden Jahre für die

Machtverhältnisse des braunschweig - lüneburgi-

schen Hauses von entscheidender Bedeutung ge-

wesen sind. Mitten im Strudel des dreifsig-

jährigen Krieges versuchte hier die kräftige

Persönlichkeit Herzog Georgs eigene Wege zu

gehen und im Anschlufs an Schweden eine selb-

ständige Stellung für sein Haus innerhalb der

Reichspolitik und vor allem Frieden für das Land

zu gewinnen. Allein Georg war doch nicht

kräftig genug, um die verschiedenen fürstlichen

Herren des Hauses Braunschweig für eine feste
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Gesamtpolitik der Weifen mit klaren, sicheren

Zielen und absolut nach völliger Abwägung der

Mittel vorgezeichnetem Wege mitzureifsen und
festzuhalten und, was das Schlimmste war: er

starb zu früh (2. April 1641) für die Durch-
führung der eingeschlagenen Politik. So führte

denn der Weg lediglich zu dem Sonderfrieden

von Goslar (16. Jan. 1642), in dem die Weifen
auf das Stift und die Stadt Hildesheim — wie

hatte doch Herzog Georg immer seine ganze

Kraft darauf verwandt, gerade das bei seinem

Hause festzuhalten! — ohne weiteres zu ver-

zichten und sich dem Kaiser glattweg in die

Arme zu werfen, um schliefslich dafür nicht

Frieden, sondern nur Neutralität für Nieder-

sachsen zu erlangen.

Die verschlungenen Wege dieser Politik

mit ihren oft verhängnisvollen Wandlungen
und Biegungen hat Langenbeck nach den Akten

des Staatsarchivs von Hannover und unter

Zuhilfenahme der vorhandenen Literatur dar-

gestellt: eine Unmasse Einzelheiten von Verhand-

lungen, die namentlich Lampadius in Nürnberg

und Regensburg führte , von Kriegszügen und

Gefechten, von Kriegsnot und Elend, und doch

nach festen Gesichtspunkten klar gruppiert und

anschaulich dargestellt. Ich bin natürlich nicht

imstande, diese Einzelheiten nachzuprüfen, dazu

müfste ich die Akten selber haben; aber mir

kam das bei der Lektüre des Buches nicht

so vor, als ob wesentliche Mifsverständnisse dem
Verf. unterlaufen wären. Man sieht deutlich,

L. beherrscht das Material und versteht etwas

daraus zu machen, hat ein klares, unbestechliches

Urteil und eine wohlgeübte Handhabung der

wissenschaftlichen Methode.

Solche Bücher, wie das vorliegende, kleine

nach Zeit und Raum begrenzte Ausschnitte von

Darstellungen aus der Geschichte einer grofsen

und schweren Zeit, haben ihre Berechtigung: sie

sind für künftige Arbeiten im grofsen Stile not-

wendig und nützlich und ein beredtes Zeugnis

für deutschen Fleifs und deutsche Gelehrsamkeit.

Ich verkenne ihren Wert nicht, aber ich stehe

nicht an, für meine Person zu erklären, mir sind

sie auch dann zu elementar, wenn sie einen

weiteren Abschnitt behandeln wie die vorliegende

Arbeit. Die Zeit drängt m. E. auf Quellensamm-

lung, Biographien und Zeitschilderungen. Würde
der Herr Verf. sich nicht entschliefsen, uns eine

Biographie Herzog Georgs zu bescheren? Die

Deckensche ist doch gar zu veraltet, und L.

wäre, glaube ich, der richtige Mann zu dieser

Arbeit.

Berlin. Aug. Wolfstieg.

Wilhelm Gundlach [Dr. phil. et iur.], Geschichte der

Stadt Charlottenburg. I. Bd.: Darstellung.

II. Bd.: Urkunden und Erläuterungen. Berlin,

Julius Springer,
J
1905. M. 20.

Die Stadt Charlottenburg hat das Zweihundertjahrs-

jubiläum ihrer Gründung zum Anlafs genommen , eine

eingehende auf wissenschaftlicher Grundlage errichtete

Geschichte ihres Entwicklungsganges schreiben zu lassen.

Die Bearbeitung des fast überreichen Stoffes lag in den
Händen Dr. Wilhelm Gundlachs, der längere Zeit Mit-

arbeiter der Monumenta Germaniae, bisher wesentlich

auf dem Gebiete der mittelalterlichen Geschichte sich

betätigt hat. Wie weit es dem Verf. gelungen ist, des

Gegenstandes Herr zu werden, wird noch näher zu er-

örtern sein.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

H. Rachel, Der grofse Kurfürst und die ostpreufsi-

schen Stände. [Schmolier-Serings Staats- und sozial-

wissenschaftl. Forschungen. XXIV, 1.] Leipzig, Duncker
& Humblot. M. 8,40.

A. Tardieu, Questions diplomatiques de l'annee

1904. [Bibliotheque d'histoire contemporaine.] Paris,

Alcan. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landes-
geschichte. N. F. 14, 3, C. F. Aichele, Baulastenstreit

zwischen der Reichsstadt Ulm und dem Chorstift Wiesen-

steig wegen der Kirche zu Bernstadt. — E. Holz er.

Zur Biographie der Marianne Pirker. — Fr. Hertlein,
Die Stöckenburg bei Vellberg; Die Pfarrkirchen Alten-

münster und Crailsheim. — Rauch, Geschichte der Jo-

hanniter-Kommende Rexingen. — P. Kap ff, Georg Bern-

hard Bilfinger als Philosoph. — E. Schneider, Herzog

Ulrichs Höhlenbesuch, — H. Schöllkopf, Das Schul-

wesen im ehemaligen Deutschordensgebiet des König-

reichs Württemberg unter der Herrschaft des Ordens.

— Gerber, Die Wahl einer Amtsschreiberin in Merk-

lingen im Jahre 1757. — v. Bruselle-Schaubeck,
Herrschaftliche Erlasse an die Untertanen in Heutigsheim.

— G. Mehring, Zur Geschichte des Klosters Baindt. —
G. Bossert, Zum ersten Band des Heilbronner Urkun-

denbuchs.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Ed. Hahn [Dr. phil. in Berlin], Das Alter der

wirtschaftlichen Kultur der Menschheit.
Ein Rückblick und ein Ausblick. Heidelberg, Carl

Winter, 1905. XVI u. 256 S. 8". M. 6,40.

Die Ergebnisse seiner langjährigen wirtschafts-

und kulturgeschichtlichen Arbeiten und Studien

fafst Hahn in diesem für weitere Kreise be-

stimmten Werke zusammen, das durch zahlreiche,

die verschiedensten Fragen der Soziologie be-

handelnden Exkurse eine aktuelle Bedeutung

gewinnt. Gerade aus diesen Abschnitten, wenn sie

zum Teil auch nur lose mit dem Thema zusammen-

hängen, werden Politiker und Nationalökonomen

um so reichere Anregungen gewinnen, je weni-

ger sich die Zunftgelehrten bisher mit diesen

Dingen befafst haben.

Dem resümierenden Charakter des Ganzen

entsprechend bieten die Abschnitte über das

Alter der wirtschaftlichen Kultur, über die Un-

haltbarkeit der bisher gültigen Dreistufentheorie

(Jäger, Hirten -Nomaden und Ackerbauer), über

den Gegensatz von Hackbau uncf Pflugbau im
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wesentlichen dasselbe , was der Verf. in seinen

früheren Arbeiten an der Hand des ganzen wissen-

schaftlichen Apparates dargelegt hat.

Der Nachweis, dafs Pflug und Felderwirt-

schaft mit dem Hackbau nicht direkt zusammen-

hängen, sondern ein ganz neues Moment dar-

stellen, dafs die Domestizierung des Rindes nur

auf der Agrikulturstufe möglich war und der

llirtennomadismus eine Bildung besonderer Art

ist, dafs der babylonische Kulturkreis als Aus-

gangszentrum dieser neuen Entwicklungsreihen

anzusehen sei, das alles sind gesicherte Ergeb-

nisse, die einen ernsthaften Widerspruch wohl

nicht mehr erfahren dürften.

Wenn nun auch bezüglich des Tatsachenmateri-

als nichts wesentlich neues geboten wird, so ist

an den theoretischen Erörterungen doch deutlich

die Abklärung und weitere Vertiefung der An-

sichten des Verf.s zu erkennen. Seine vielbe-

strittene Hypothese von der Entstehung der

Domestikation des Rindes auf religiöser Grund-

lage, anknüpfend an den Kult einer Mondgottheit,

die ursprüngliche Entstehung des Milchgenusses

aus der Opferspende, die Bedeutung des Ochsens

als verschnittenen Zugtiers, die Rolle des Wagens
als Kulturgeräts und seine Beziehungen zum
Pfluge haben viel von dem ihnen früher an-

haftenden phantastischen Charakter verloren. Sie

ergeben sich ungezwungen aus dem Material

und werden durch weitere Ermittelungen ge-

stützt, die sich übrigens aus der amerikanisch-

ethnologischen Literatur der letzten Zeit noch

vermehren liefsen.

Dafs im einzelnen noch manche Unklarheiten

bestehen bleiben und nicht alle Argumente voll

überzeugend sind, ist nur natürlich. Dies gilt

besonders für die Theorie von der Entstehung des

Rades und des Wagens. Mit Forestier leugnet H.

die Ableitung des Rades aus der Walze schlecht-

hin, besonders mit Rücksicht auf die Tatsache,

dafs das in seiner Achse drehbare Speichenrad

bereits der ältesten Bronzezeit angehört und hier

als Kult- bezw. Spielgerät an den bekannten
sakralen Zwecken dienenden Kesselwagen er-

scheint. Hierzu wäre die Frage zu stellen, ob
nicht von vornherein zwischen Wellrädern und

Wagenrädern als prinzipiell verschiedenen Typen
zu unterscheiden und demgemäfs ein verschiede-

ner Ursprung derselben zu supponieren sei. Das
Wellrad, dessen Verwandtschaft mit der Walze
oder wenigstens dem mit einer Schwungmasse
versehenen rotierenden Zylinder evident ist,

könnte sehr wohl von einer uralten, der künst-

lichen Bewässerung dienenden, rotierenden Schöpf-
vorrichtung abzuleiten sein, während für das

Wagenrad die Entstehung aus einem Spiel- oder
Kultgerät daneben zu Recht bestände, was sich

auch direkt ethnologisch belegen läfst.

Wenn der Verf. den sozialpolitischen Ex-
kursen einen so grofsen Raum gewidmet hat.

so ist dies, wie der Ref. im Gegensatz zu

andern betonen möchte, geradezu ein Vor-

zug seines Buches. Nur scheinbar führen sie

vom Thema ab. Es kommt dem Verf. eben
darauf an, zu zeigen, was sich aus dem riesigen

Tatsachenmaterial der menschlichen Wirtschafts-

geschichte als »Richtschnur und Leitlinie für die

Fortentwicklung der Kulturmenschheit« entneh-

men läfst.

Vortrefflich sind die Abschnitte über die

wirtschaftliche Kultur Babyloniens, Ägyptens und

Chinas. Namentlich letzteres spielt in der Argu-

mentation des Verf.s eine wichtige Rolle als

Musterland einer intensiven, dem inneren Kon-

sum und damit dem Gesamtwohl dienenden

Agrikultur, die der unsrigen, von den Verhält-

nissen des Weltmarkts und der Spekulation allzu-

sehr abhängigen in vielen wichtigen Beziehungen

weit überlegen ist.

An unseren europäischen Zuständen übt der

Verf. Oberhaupt die allerschärfste Kritik, im be-

wufsten Gegensatz zu dem naiven Optimismus

gewisser Moderner, der nur bewundert, wie

herrlich weit wir es gebracht.

Mit offenem Blick für die Schäden und Ge-

fahren der heutigen Überkultur mit ihrem aus-

schliefslich für den Weltmarkt arbeitenden kapi-

talistischen Wirtschaftsbetrieb und ihrem unnatür-

lich forcierten Industrialismus betont er die Not-

wendigkeit intensiverer Kultur, Eindämmung des

rücksichtslosen Individualismus und der Bildung

einer wahren sozial sich betätigenden Aristokratie.

Die Unhaltbarkeit und Rückständigkeit der sozia-

listischen Theorien, das trostlos kümmerliche

Ideal des Zukunftsstaates werden vortrefflich

charakterisiert. In seinen Angriffen auf den

Liberalismus als die Hauptursache unserer un-

erfreulichen Zustände und namentlich des -Auf-

kommens der Sozialdemokratie geht der Verf.

wohl zu weit. Ist doch jede politische Richtung

aus bestimmten Bedingungen entstanden und be-

hält für gewisse Zeit ihr historisches Recht und

ihre Bedeutung. Gesündigt wird innerhalb und

aulserhalb Ilions. Für die Mifsgriffe der Bureau-

kratie gerade den Liberalismus verantwortlich

zu machen, geht doch wirklich nicht!

Eine Lösung der sozialen Frage oder wenig-

stens Abhilfe der schlimmsten Mifsstände er-

wartet der Verf. von der Bildung einer grofsen,

zur Pflege idealer und humanitärer Bestrebungen

gegründeten Organisation aller wahrhaft sozial

gesinnten Elemente, sowie aus einer Vertiefung

des religiösen Lebens, nicht auf Grund über-

lebter dogmatischer Konstruktionen, sondern auf

der Basis der naturwissenschaftlichen und ethnolo-

gischen Erkenntnis. Die Wunder der Schöpfung

der kosmischen und organischen Welt, der allen

Völkern aller Rassen innewohnende Glaube an

höhere Mächte und das schon auf primitiver

Stufe sich äufsernde Streben nach höheren Da-
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Seinsformen, alles das müfste sich für das moderne

Christentum verwerten lassen, um die Volksseele

mit neuen Idealen zu erfüllen. Ob freilich ein

dogmenloses Christentum als solches bestehen

kann, ist eine andere Frage. Auf die prakti-

sche Durchführbarkeit seiner vortrefflichen, aber

nur in grofsen Umrissen angedeuteten Ideen

geht der Verf. überhaupt nicht näher ein. Auf

alle Fälle aber leitet seine mit warmer Begeiste-

runs vorgetragene Lehre zum Nachdenken an.

Das ist schon ein Verdienst. Die Überzeugung,

dafs ein Weiterschreiten auf der Bahn unseres

sogenannten »F'ortschritts« unweigerlich zu einer

Kulturkatastrophe führen mufs, wird, wenn sie bei

unseren Politikern Boden gewinnt, die ungeheu-

ren Schwierigkeiten einer Einkehr und Umkehr
im Sinnne des Verf.s überwinden helfen.

Berlin. P. Ehrenreich.

B. Meli [aord. Prof. f. angew. Geologie an der Univ.

Rom], L'Eritrea delle sue origini a tutto l'an no
1901. [Manuali Hoepli.] Mailand, Hoepli. 163 S.

8". L. 2.

Das kleine der vortrefflichen Sammlung Hoepli an-

gehörende Werk behandelt in zuverlässiger Form die

Geschichte der Eritrea und Italiens koloniale Beziehungen

zu diesem Lande. Dem Bande ist aufser einigem stati-

stischem Material eine Karte 1 : 3 100000 beigegeben.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

Globus. 87, 24. W. Krebs, Erdbeben im deutschen

Ostseegebiet und ihre Beziehungen zu Witterungsver-

hältnissen. — Über die Salzgewinnung in der chinesi-

schen Provinz Szetschwan, — W, Lehmann, Über
taraskische Bilderschriften. — K. Th. Preufs, Der Ur-

sprung der Religion und Kunst (Schi.),

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

27, 10. J. M. Juttner, Fortschritte der geographischen

Forschungen und Reisen im Jahre 1904. — A. Bencke,
Avembaland und seine Bewohner. — H. Kalbfus, Eini-

ges vom Simplontunnel. — A. Erbstein, Die grofsen

Geyser auf Neuseeland. — E. Müller vom Wal deck,
Von Brasiliens Küste nach Europa. — H. Mankowski,
Zur Regulierung der Nogat.

Bulletin of the American Geographical Society.

June. A. P. Brigham, The Great Roads across the

Appalachians. — Notes from the Diary of the late

Francis H. Nichols in China.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Zum ältesten Strafrecht der Kulturvölker.

Fragen zur Rechtsvergleichung gestellt

von Theodor Mommsen, beantwortet von

H, Brunner [ord. Prof. f. deutsche Rechtsgeschichte

an der Univ. Berlin], B. Freudenthal [Prof. f.

Strafrecht an der Handelshochschule in Frankfurt a. M.],

J,
Goldziher [ord, Prof. f. semit. Philol. an der

Univ. Budapest], H. F, Hitzig [ord. Prof. f. röm.

Recht an der Univ. Zürich], Th, Noeldeke [ord.

Prof. f. semit. Philol. an der Univ. Strafsburg],

H. Oldenberg [ord. Prof. f. Sanskrit an der Univ.

Kiel], G. Roethe [ord. Prof. f. deutsche Philol. an

der Univ. Berlin], J. Wellhausen [ord. Prof. f.

semit. Philol. an der Univ. Göttingen], U. von
Wilamowitz-Moellendorff [ord. Prof. f. klass.

Philol. an der Univ. Berlin]. Mit einem Vorworte

von Karl Binding [ord. Prof. f. Strafrecht an der

Univ. Leipzig]. Leipzig, Duncker & Humblot, 1905.

X u. 112 S. 8". M. 3,60.

Wer seinerzeit Mommsens Römisches Straf-

recht las, mufste erstaunt sein über den tiefen

Blick des Forschers in die Zeiten, die der römi-

schen Kultur vorhergingen, und über die Kühn-

heit, mit der er das römische Recht auf frühere

Zeiten der Blutrache und Selbsthilfe zurückzu-

führen unternahm. Man mufste sich umso mehr

darüber wundern, als Mommsen selbst den rechts-

vergleichenden Studien im übrigen ziemlich fern

geblieben war. Als ich ihm nach dem Er-

scheinen seines Werkes meine Ansicht darüber

kundgab, erzählte er mir, dafs er bereits eine

Art von Enquete über das ältere Strafrecht ver-

anlafst habe. Ob diese zu dem gewünschten

Ziele führen werde, war mir allerdings schon

damals zweifelhaft. In dem vorliegenden Werke
liegt jetzt das Ergebnis seiner Umfrage vor,

und ich mufs leider gestehen, dafs meine Be-

fürchtungen sich bewahrheitet haben und die

Förderung der Wissenschaft keine allzu erheb-

liche ist. Zwar sind die Aufsätze an sich teil-

weise sehr bedeutungsvoll; allein einmal war die

Auswahl der Autoren eine höchst einseitige und

das Gebiet, auf das sich die Enquete erstreckte,

sehr beschränkt und ziemlich willkürlich abge-

grenzt. Sodann aber fehlte es vor allem an

planvoller juristischer Organisation der Umfrage,

die den beteiligten Philologen die entsprechenden

juristischen Gesichtspunkte präzisierte; denn die

in der Enquete Mommsens enthaltenen Fragen

waren teils so allgemein gehalten, teils so unvoll-

ständig und der rechtsvergleichenden Methode

entbehrend, dafs sie demjenigen, der nicht

bereits tiefes juristisches Verständnis entgegen-

brachte, durchaus nicht die nötige Anleitung

gaben, um den Rechtsstoff mit rechtswissenschaft-

lichem Geiste zu durchdringen. Wenn der Leiter

des Unternehmens nach dem Tode Momm sens,

Binding, es sich zur Aufgabe gemacht hätte,

andere Rechtsgebiete zum Vergleiche heranzu-

ziehen, die einzelnen Autoren um eine Er-

gänzung anzugehen und sodann aus dem Ganzen

eine fruchtbringende, rechtsvergleichende Gesamt-

studie herauszuarbeiten, so hätte aus dem reichen

Stoff immer noch etwas Tüchtiges werden

können. Allein Binding gebrach es an der rechts-

vergleichenden Erkenntnis ebenso sehr wie an

dem nötigen geschichtlichen Sinn. Er fügte ein-

fach die einzelnen Antworten zusammen, und

während er selber in der Vorrede glaubt, sich

gegen dilettantische Ausflüge in fremde Gebiete

wenden zu müssen, bringt er hier unter den

Beiträgen etliche, die vom juristischen Stand-
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punkte aus als recht dilettantisch bezeichnet

werden müssen. Denn das sollte doch jedem,

iiich dem unbefangen urteilenden Philologen, von

clbst klar sein, dafs die Rechtsgeschichte wahr-

haft nutzbringend nur mit juristischer Methode

behandelt werden kann; dafs aber diese juristische

Methode gelernt sein will und dem Philologen

so wenig wie irgend einem anderen Wissen-

schaftsvertreter von selber anhaftet, wird jeder

unvoreingenommene Beurteiler ebenfalls zuge-

stehen. Im Gegenteil, die juristischen Gesichts-

punkte und Methodenwege sind von den philo-

logischen oft so sehr verschieden, dafs sogar ein

Gegensatz der Interessen und Bearbeitungsweisen

konstatiert werden kann und gerade die besten

Philologen für die juristische Bearbeitung eines

Problems bisweilen am wenigsten geeignet sind.

Das Hauptelement in der Entwicklung des

trafrechts ist die Ausscheidung des externen

und des internen Rechts. Das externe Strafrecht

tritt dann in Kraft, wenn die Verletzung von aufsen

herkommt, während, wenn sie sich im Kreise

des eigenen Geschlechts bewegt, ursprünglich

ein Strafrecht nicht gegeben war, sondern nur

eine Abhilfe, die in schweren Fällen darin be-

stand, dafs man den Täter aus dem Kreise

ausschlofs, während man es in milderen Fällen

bei einer Züchtigung, einer coercitio, bewenden
liefs. Erst von diesem Standpunkt aus kann die

Geschichte des Strafrechts erkannt werden. Das
externe Strafrecht führt natürlich zur Blutrache,

und diese schwelgt so lange, als die Geschlechter-

kreise noch eng begrenzt sind und ohne festeren

Zusammenhang einander gegenüberstehen. Wenn
sich später die Geschlechter zu einem gröfseren

Ganzen aneinander anschliefsen oder wenn an

Stelle der Geschlechterverbände der territoriale

Staat tritt, wird die Blutrache zwar immer noch
weiter bestehen, aber mehr und mehr hinter

dem internen Strafrecht zurücktreten. Der ganze
Kreis tritt nun als Einheit auf, und die Ver-

gehungen, die sich in diesem Kreise bewegen,
unterliegen dem internen Strafrecht, das zur

Ausstofsung, zu Acht und Bann führt oder auch,

sofern man den Zorn der Götterwelt fürchtet,

zur Götterbufse und zur Opferung.

Nach dieser Richtung hätte die ganze Frage-
stellung zielen sollen, und nach dieser Richtung

hätten die Antworten sich gestalten müssen, und
zwar mit Rücksicht auf die gesellschaftliche

Organisation und Kulturhöhe der jeweiligen Be-
völkerung.

Die Beiträge über griechisches Recht von
Preudenthal und von Wilamowitz enthalten

vielerlei Anregendes. Freudenthal gibt einiges

schätzenswerte Material, Wilamowitz darüber
hinaus eine tiefere Verarbeitung und ein bedeut-
sameres Eindringen in frühere Zeiten, die wir
aus der späteren Entwicklung erschliefsen können.
Das griechische Recht kennt natürlich bereits

den Unterschied zwischen vorsätzlicher und nicht

vorsätzlicher Verfehlung ; dagegen bat es den juri-

stischen Begriff der Fahrlässigkeit nicht gehörig

ausgearbeitet; wenigstens in den früheren Ent-

wicklungsstufen findet sich nochdurchausder Grund-

gedanke, dafs die blofs äufserliche Schädigung

zur Rache führt, auch wenn dem Schädigenden

jede Schuld gebricht. Nachweise darüber habe ich

in meinem Werke »Shakespeare vor dem Forum
der Jurisprudenz« S. 152 gegeben. Zutreffend

hebt Wilamowitz hervor, was ich auch selber

schon in meinem bezeichneten Werke S. 154

darlegte, dafs noch der athenische Strafprozefs

nichts anderes als eine staatlich geregelte Blut-

rache ist.

Die Darstellung von Hitzig ist besonders

eingehend und auch gründlich, führt aber, wie na-

türlich, nicht weit in die Urzeit zurück. Dafs

übrigens das römische Recht stark von dem grie-

chischen, namentlich dem athenischen, beeinflufst

worden ist, steht nunmehr fest: die poena furti

nee manifesti auf das Doppelte ist sicher dem
athenischen Rechte entnommen, und ebenso

sicher auch der Grundsatz des allgemeinen

Anklagerechts der Staatsbürger, der bereits

eine höhere Staatenkultur und ein bedeutend

entfaltetes Staatsgefühl voraussetzt.

Über das germanische Recht handeln

Brunner und Roethe. Brunner bietet eine

kurze Zusammenfassung jener Ideen, , die er

ausführlich in seiner Rechtsgeschichte dargelegt

hat, die in vielem unser Wissen befestigten und

erweiterten, in manchem aber auch anfechtbar

erscheinen. So ist insbesondere die Meinung

unzutreffend, dafs bei den Germanen ein Urzu-

stand, wo lediglich Götterzorn und Menschen-

rache das Strafgericht bildeten, nicht anzunehmen

sei; ein solcher ist vielmehr nach aller histori-

schen Analogie sicher, er war aber natürlich in den

Zeiten des Tacitus längst überwunden. Gerade

das germanische Recht bietet uns die Doppel-

entwicklung des externen und internen Straf-

rechts: auf der einen Seite das Blutrachesystem

und auf der anderen Seite das System der

Friedlosigkeit, Treffend hat dies bezüglich der

deutschen Urgeschichte Roethe entwickelt. Dafs

im übrigen gerade das deutsche Recht drei be-

sondere Züge des Strafrechts durchführt, näm-

lich die Strafe des Ungefährwerkes, d. h.

der absichtslosen Missetat, sodann die Sinnbild-

strafe und endlich das religiöse Moment,

mit der Furcht vor dem Zorn Gottes und

vor dem Schatten des Getöteten, ist be-

kannt. Der Satz aber, dafs eine mifsglückte

Vollstreckung des Todesurteils nicht wieder-

holt werden darf, beruht nicht auf religiöser

Grundlage, sondern auf dem Gedanken, dafs

dem Verbrecher ein bestimmtes Mafs von

VoUstreckungsmafsnahmen gebührt, nach deren

Vollziehung man ihm nichts mehr anhaben darf,
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auch wenn die Mafsnahmen erfolglos blieben.

Es ist wie wenn die Australneger den Verfolg-

ten 10 mal mit Speeren bewerfen und ihn für

frei erklären, wenn dies den Tod nicht zur

Folge hatte. Übrigens findet sich die entgegen-

gesetzte Bestimmung, dafs man den Verurteilten

so lange traktieren solle, bis er tot ist, auch im

mittelalterlichen italienischen Recht. In einem
Urteil des Capitaneus von Cittä di Castello von
1351, das demnächet zu veröffentlichen ist, findet

sich die Wendung: furcis laqneo per golam sus-

pendantur ita et taliter quod penitus moriantnr.

Anscheinend recht inhaltsreich ist der Beitrag

von Oldenberg über das indische Strafrecht.

Aber gerade hier ist vollständiger Mangel an

juristischer Methode und an geschichtlicher Auf-

fassung des Rechts zu erkennen. Der Verf. hat

meine Schrift über das indische Prozelsrecht

(1891) benutzt, dagegen ist ihm meine Abhand-
lung über das indische Strafrecht in der Zeitschr.

f. vergl. Rechtswissensch. XVI, S. 179 f. ver-

borgen geblieben. In ihr hätte er gefunden, in

welcher Weise man auf die Grundsätze der Ent-

wicklung des Rechts zurückgehen und den Rechts-

stoff nach juristischen Gesichtspunkten gestal-

ten soll. Insbesondere ist das ganze indische

Recht nur verständlich, wenn man das weltliche

Strafrecht und das geistliche Bufssystem ausein-

anderhält; bei diesem handelt es sich durchaus

nicht um Sühnung gegenüber dem Staat, sondern

um eine Aussöhnung mit der Gottheit und um
die Besserstellung im jenseitigen Leben; es be-

rührt daher das Strafrecht nur mittelbar: eine

jede Darstellung, die nicht beides streng von-

einander unterscheidet, ist verfehlt. Auch für

den Strafprozefs bieten die Ausführungen des

Verf.s durchaus keinen Fortschritt. Während er

im Text anerkennt, dafs der Prozefs nicht aus-

schliefslich Anklageprozefs gewesen ist, läfst

er meine Beweise für den Inquisitionsprozefs

nicht als stichhaltig gelten. Was aber den

dort erwähnten Einwurf von Foy betrifft,

so habe ich diesen bereits im Jurist. Literaturbl.

IX, S. 188 f. widerlegt. In der Tat, wenn in

den Rechtsbüchern gesagt ist, dafs bei gewissen

Verbrechen gegen das öffentliche Interesse das

Gottesurteil erfolgen kann, ohne dafs ein Kläger

die entsprechende Verantwortung für den gegen-

teiligen Ausfall des Ordals übernimmt, so ist für

jeden, der die geschichtliche Entwicklung durch-

schaut, von selbst sicher, dafs hier entweder

gar kein Ankläger hervortritt, oder der An-

kläger höchstens den Charakter eines Anzeigers

an sich trägt, durchaus aber nicht die Stellung

und Funktion des Klägers im Akkusationsprozefs

übernimmt. — Anerkannt werden muls, dafs der

Verf. durch Beziehung auf die buddhistischen

Texte und auch sonst, so auf S. 84 bezüglich

des Freiheitsverlustes, einige schätzenswerte neue

B'elege beigebracht hat.

Wenig Einschlagendes für die Zwecke des

rechtsvergleichenden Studiums bieten die Arbeiten

von Nöldeke und Wellhausen über das ara-

bische und über das arabisch-israelitische Recht.

Was das letztere betrifft, so wäre ein Zurück-

gehen auf das babylonische und eine Zusammen-
stellung des Israel-Rechts mit dem Gesetze Baby-

lons allein entsprechend gewesen. Zwar ist das

israelitische Recht durchaus nicht ein Ableger

von Babylon, sondern ein Ausfiufs des gesamten

semitischen Rechtslebens, der Zusammenhang mit

Babylon ist aber ein viel engerer als der mit

den Stämmen Arabiens. Dafs man eben ein

eminenter Philologe sein und der tieferen Kennt-

nis der Methoden und Probleme vergleichender

Rechtswissenschaft doch entbehren kann, ist

sicher. Dies zeigt auch der Beitrag von

Goldziher über das Recht des Islam, der in

seiner unzusammenhängenden und bruchstück-

artigen Weise kein Bild der grofsartigen Islam-

rechtsentwicklung gewährt; nicht einmal die ver-

schiedenen Rechtsschulen sind hier weiter ver-

folgt worden, und doch wäre die Rechtsent-

wicklung der Hanefiten- und der Schafiitenschule

notwendig zur Darstellung zu bringen gewesen.

Ich verweise über diese Lehre auf meine Aus-

führungen über das Islamstrafrecht in der »Blut-

rache« S. 1 5 f. und im Gerichtssaal Bd. 41, S. 297 f.

Schliefslich finden wir bei dem Verf. die lahme

Bemerkung, die von Snouck Hurgronje schon

längst im Übermafs wiederholt worden ist, dafs

das Recht der grofsen muslimischen Rechtsbücher

nur theoretische Bedeutung gehabt habe, und er

bezieht sich hierwegen auf seine Abhandlung in

der Zeitschr. f. vergl. Rechtswissensch. VIII, S.

406 f. Es wäre aber meine Erwiderung ebenda

VIII, S. 424 f. und wären die Ausführungen Lam-
berts, Function du droit, I S. 378 ff. zu berück-

sichtigen gewesen. In der Tat beruht die Mei-

nung von der blofs theoretischen Bedeutung jener

Rechtsbücher auf völlig verfehlten juristischen Vor-

stellungen von dem, was die Bedeutung eines Rechts

besagt. Nimmermehr kann in einem so ausgedehnten

Kreis wie dem Gebiete des Islam, namentlich

wenn es an gemeinsamer, straffer Organisation

fehlt, ein praktisches Recht so einheitlich ge-

staltet sein, wie etwa das kodifizierte Recht

eines europäischen Staates. Immer werden sich

partikuläre Sondergewohnheiten entwickeln, die

der Forscher natürlich ebenfalls zu berücksichti-

gen hat; immer wird das einmal festgesetzte Recht

sich weiter entwickeln; und dafs an manchen

Gerichten auch das Recht gebeugt wurde, ver-

steht sich von selbst: das ist eine Erschei-

nung aller Zeiten. Darum aber diesem Rechte

die reale Natur absprechen, ist ebenso irrig, als

wenn man das römische Recht, das eben auch

in dem ungeheuren Rechtskreis nur sehr teil-

weise zur Anwendung kam, als ein blofses Ideal-

recht darstellen wollte.
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Ein Gutes hat das vorliegende Enquete-

Werk auf alle Fälle; es läfst ahnen, was aus

einer methodischen Zusammenarbeit werden kann,

wenn diese in rechtsvergleichendem Geiste ge-

liitet ist.

Berlin. Josef Kohler.

S. Mexin [Dr. Lic. iur.], Der Mädchenhandel. Sozial-

und kriminalpolitische Studie. Baseler Inaug.-Dissert.

Basel, Basler Buch- und Antiquariatsbuchhandlung,

1904. SOS. 8".

Der Verf. gibt zunächst an der Hand von Beispielen

und Tabellen einen Überblick über den gegenwärtigen

Stand des »Mädchenhandels«. Dann folgt eine genaue

Untersuchung der bestehenden und der in .Aussicht ge-

nommenen Gesetzgebungen der verschiedenen Kultur-

staaten zu diesem Gegenstande. Den Schlafs bildet eine

Darstellung der bisherigen segensreichen privaten und
öffentlichen Bestrebungen zur Bekämpfung des Mädchen-

handels und eine Reihe von Besserungsvorschlägen für

diese Bestrebungen.

Notizen und Mitteilungen.

Xen erschienene Werke.

0. Riesebieter, Bürgerliches Gesetzbuch nebst

Einführungsgesetz mit Rechtsprechung des Reichsgerichts.

Oldenburg, Stalling. M. 7.

Derselbe, Rechtsprechung des Reichsgerichts zum
BGB. Ebda. M. 3,60.

R. Saleilles, Einführung in das Studium des deut-

schen bürgerlichen Rechts. [Leonhards Studien zur Er-

läuterung des bürgerlichen Rechts. 14. H.] Breslau,

Marcus. M. 3,60.

R. Bahr, Gewerbegericht, Kaufmannsgericht, Eini-

gungsamt. [Schmoller-Serings Staats- und sozialwissen-

schaftliche Forschungen. XXIII, 5.] Leipzig, Duncker
& Humblot. M. 4.

K. Tiel, Iniuria und Beleidigung. [Belings Straf-

rechtl. Abhandl. H. 62. j Breslau, Marcus. M. 6.

G. Diena, L'articolo 11 della legge introduttiva del

Codice civile germanico e la regola locus regit actum.

Zeitscbriften.

Zeitschrift für Volkswirtschaft , Sozialpolitik und
Verwaltung. 14, 3. L. v. Mises, Zur Geschichte der

österreichischen Fabrikgesetzgebung. — L. Petritsch,
Die Zollfrage in England. — W. Löwen feld, Die Sta-

tistik der direkten Steuern in Ungarn. — J. P. v. Inama,
Die SchiffahrtsSubventionen in Italien.

Giornale degli Economisti. Giugno. A. Contento,
Un punto nero nella legge suU'esercizio ferroviario di

Stato. — N. Mazzoni, Una pagina storica dell'orga-

nizzazione dei contadini, lo sciopero II mandamento di

Mantova. — L. Camboni, Monografie di famiglie agri-

cole del comune di Mores. — L. Nina. Le entrate del

comune di Roma ed il loro naturale incremento. — V.

Giuffrida, Storia giuridica e storia economica.

Archiyes d'Anthropologie criminelle. 15 Juin. L.

Proal, Education et suicide d'enfants.

Rivista italiana per le Scienze giiiridiche. 1 5 Maggio.
F. Schupf er, La pubblicita nei trapassi della proprietä
secondo il diritto romano del basso impero. — F. Buo-
namici, Recitatio solemnis ad tit. D. de his quae poe-
nae causa relinquuntur et ad tit. C. de his quae poenae
nomine in testamento vel codicillis relinquuntur. — A.
Zocco-Rosa, Jus civile papirianum. — F. Ferrara,
L'usufrutto dei crediti nel diritto civile italiano (fine).

Mathematik, Naturwissenschaft, Medizin.

Referate.

Gaston Darboux [Prof. f. höh. Mathem. an der

Univ. Paris], Etüde sur le de veloppement
des methodes geometriques. Lue le 24

septembre 1904 au Congres des Sciences et des

Arts ä Saint- Louis. Paris, Gauthier -Villars, 1904.

34 S. 8».

Von einem Meister des Fachs und der Dar-

stellung verfafst, ist diese kleine und inhaltreiche

Schrift ebenso klar wie fesselnd geschrieben.

Sie bildet den Abdruck eines auf dem Kongrefs

in St. Louis gehaltenen Vortrags. Dafs auf einem

so kleinen Raum alle Zweige der Geometrie mit

gleicher Tiefe und Gründlichkeit behandelt wer-

den, wird man allerdings nicht erwarten.

Monge und Poncelet sind die Begründer der

modernen geometrischen Denkweisen, die das

neunzehnte Jahrhundert kennzeichnen, und die

nicht das einzelne geometrische Gebilde, sondern

ihren Zusammenhang, ihre Transformation und

deren Gesetze zum Gegenstand haben. An sie

anknüpfend führt uns der Verfasser alle die

modernen Gedanken und Hilfsmittel, die für die

allgemeine Theorie der algebraischen Kurven

und Flächen, oder überhaupt der algebraischen

Raumgebilde und für die Erforschung einzelner

Gattungen von Nutzen gewesen sind , in einem

knappen, zusammenhangsvollen Bilde vor. Fast

ebenso gründlich werden die Fortschritte und

Entdeckungen auf dem zweiten an Monge an-

knüpfenden Gebiet, nämlich der Differential-

geometrie, geschildert. Auch hier wird ins-

besondere der Verdienste gedacht, die wir den

Methoden der Abbildung und Transformation,

in diesem Fall der infinitesimalen, zu danken

haben, und angedeutet, was diese Methoden
noch zu leisten versprechen.

Einige kürzere Bemerkungen über die

Schöpfungen von Lie und über die nichteuklidi-

sche Geometrie bilden den Schlufs.

Königsberg i. Pr. A. Schoenflies.

Friedrich Dessauer [Dr. phU.], Röntgenologisches
Hilfsbuch. Mit einem Anhang über Radioaktivität.

Würzburg, A. Stuber (C. Kabitzsch), 1905. 136 S. 8"

mit 33 Abbild.

Sieben an verschiedenen Stellen schon vorher publi-

zierte .A.ufsätze sind hier zu einem Ganzen vereinigt,

wodurch sich die vielen Wiederholungen erklären, die

in dem Buche zu finden sind. Im übrigen gewährt es

einen guten Überblick über die für die Röntgentechnik,

vor allem für die Gewinnung guter Röntgenbilder wesent-

lichen Fragen.

E. Teichmann [Dr.], Vom Leben und vom Tode.

Ein Kapitel aus der Lebenskunde. Stuttgart, Kosmos,

Gesellschaft der Naturfreunde (Franckhscher Verlag).

112 S. 8» mit 2 Abbild. .M. 1.

Die ansprechende kleine ungefähr in den Bahnen

Bölsches sich bewegende Schrift enthält aufser einem

Einleitungsabschnitt die Kapitel: 1. Wie sich Leben

änfsert; 2. Wie sich Leben erhält; 3. Wie Leben ge-
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worden ist; 4. Wie Leben vergeht. — Die beigefügten

2 Abbildungen geben ein Schema der Zell- und Kern-

teilung und eines der Befruchtung.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erBcbieneDe Werke.

P. Killmann, Lehrbuch der ebenen Trigonometrie.

13. Aufl. Mittweida, Polytechn. Buchhandlung. M. .3.

J. Hoops, Waldbäume und Kulturpflanzen im ger-

manischen Altertum. Strafsburg, Trübner. M. 16.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. 52, 1.

J. Hern, Weitere Beiträge zur Theorie der kleinen

Schwingungen. — R. v. Mises, Zur konstruktiven In-

finitesimalgeometrie der ebenen Kurven. — E. Selling,
Neue Rechenmaschine. — C. Runge, Numerische Be-

rechnung der Hauptachsen einer Fläche zweiter Ordnung.
— F. Ludwig, Neue Literatur über das Grenzgebiet

der Biometrie.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker -Ver-

einigung. 14, 6. E. Lampe, Guido Hauck f. — P.

Harzer, Die exakten Wissenschaften im alten Japan.
— F. Ebner, Zu den Bemerkungen usw. des Herrn
Holzmüller.

Bulletin astronomique. Juin. H. Bourget, Sur

las nombres de Cauchy. — Simon in, Perturbations

seculaires de la longitude moyenne. — Salet, Sur

l'existence d'un champ magnetique dans le voisinage du
soleil. — M. Luzet, Sur l'etoile variable RX Hercule

(Ch. 6636). — H. Lau, Mesures micrometriques d'etoiles

doubles. — Rambaud et Sy, Observations de planetes

faites ä Alger.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 52, 3. A.

W. Visser, Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches

Gleichgewicht in homogenen Systemen und deren An-

wendung auf Enzymwirkungen. — N. Lewis, Zer-

setzung von Silberoxyd durch Autokatalyse. — R.

Lucas, Untersuchungen über die Feuerschwindung. —
J. Thomsen, Die numerischen Resultate einer syste-

matischen Untersuchung über die Verbrennungswärme
und Bildungswärme flüchtiger organischer Verbindungen.
— J. Tafel und B. Emmert, Über die Ursache der

spontanen Depression des Kathodenpotentials bei der

Elektrolyse verdünnter Schwefelsäure.

II Nuovo Citnento. Aprile. G. Zambiasi, Un
capitolo di acustica musicale. — E. Daniele, Forze

d'attrito ed equazioni del movimento nei sistemi liberi;

Sulla rappresentazione parametrica delle forze d'attrito.

— S. Maresca, Una disposizione per misurare la

grossezza di una lamina. — E. Cominotto, Un appa-

recchio per la dimostrazione del principio dell' azione e

della reazione.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Walter Cohen [Dr.], Studien zu Quinten
Metsys. Ein Beitrag zur Geschichte der Malerei

in den Niederlanden. Bonn, Friedrich Cohen, 1904.

1 Bl. u. 91 S. 8" mit Abbild. M. 3.

Die gröfsere Hälfte des Buches war eine an

der Strafsburger Universität eingereichte Doktor-

arbeit. Hierzu bringt der vorliegende Druck

noch ein kritisches Verzeichnis der echten Ge-

mälde Massijs', deren der Verf. 34 (die grofsen

Altare als je ein Bild gerechnet) aufzählt. Manche

von diesen sind uns nur in Kopien erhalten.

Der Verf. hebt hervor, da(s Löwen nun als

Geburtsort Massijs' unerschütterlich feststeht: er

läfst sämtliche »Legenden«, die sich auf die Be-

rufswahl des Meisters beziehen, etwas leichthin

fallen.

Für den Verf. ist Massijs nicht der kühne

Neuerer, der sich von den alten Überlieferungen

losreifst, sondern der »Spätgeborene«, der als

letzter noch einmal die Kunst des 15. Jahrh.s

aufleben läfst, freilich in einer Zeit des Verfalls,

dessen Einflufs er selbst sich nicht entziehen

kann, und der die vielen Widersprüche in seiner

Erscheinung bedingt. Als hochbegabter Künstler

»sucht er einen Kompromils zwischen dem Alten

und den neuen Zeitströmungen in Kunst und

Kultur herzustellen«. Die Arbeit will demnach

zwei Aufgaben lösen: den Nachweis von Massijs'

nationalen Eigenschaften führen , und seine Ab-

hängigkeit von italienischen Vorbildern erläutern.

Ob nun der Forschungsweise des Verf.s

unbedingtes Vertrauen entgegenzubringen ist, er-

scheint mir zweifelhaft. In doch wohl unzu-

lässiger Weise sucht er, gleich am .Anfang, sich

für Massijs aus dem Wierixschen Stich dasjenige

heraus, was in seine Theorie pafst; das übrige

schiebt er dem Stecher in die Schuhe. Der

Versuch aber, den hl. Joachim auf dem Brüsseler

Altarbild unmittelbar von Bouts' Moses vor dem
brennenden Busch abzuleiten, ist um so kühner,

als der Verf. die beiden Figuren im Buch selbst

nebeneinander abbildet, und uns so die Mittel in

die Hand gibt, seinen »Blick« zu kontrollieren;

in diesem P'all mit durchaus verneinendem Er-

gebnis.

Als Hauptergebnis wird Massijs im wesent-

lichen in die Nachfolgschaft von Bouts gestellt,

und gegenüber dem bisherigen Standpunkt seine

Beeinflussung durch da Vinci und die Quattrocen-

tisten betont. Die gründliche Kenntnis der ein-

schlägigen Literatur ist noch hervorzuheben.

Dresden. Hans W. Singer.

Notizen und Mitteilungen.

Zeltsdiriften.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Ja-

nuar-März. A. Hagelstange, Jörg Breus Holzschnitte

im Konstanzer Brevier von 1516. — H. Stegmann,
Die Holzmöbel des Germanischen Museums. — Fr. T.

Schulz, Die Originalzeichnung zum Holzschnitt Hans
Sebald Beham. B. 149.

Zeitschrift für die christliche Kunst. 18, 3. St.

Bei fsei. Die kunsthistorische Ausstellung in Düsseldorf

1904. IV b. Gebetbuch des Fürsten Salm -Salm (Schi.).

— A.Schnütgen, Die romanischen Wandmalereien der

Rheinlande von Giemen. — F. G. Cremer, Ein Rück-

blick auf die »moderne Kunstt in der internationalen

Kunstausstellung zu Düsseldorf 1904. IV.

Inserate.

Schreihmaschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
granitne u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kuhse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).
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Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften

mit Einschluß ihrer Anwendungen.

Herausgegeben im Auftrage der

Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Leipzig, München und Wien,

sowie unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen.

In 7 Bänden zu je 6—8 Heften, gr. 8.

I. Arithmetik und Algebra, 2 Teile, red. von W. Frz.

Meyer.

I. Teil [XXXVni u. 554 S.] geh. JC 17.— , eleg.

in Halbfranz geb. M 20.—.

II. Teil [X u. S. 555— 1197] geh. J( 19.— , eleg.

in Halbfranz geb. J( 22.—

.

II. Analysis. 2 Teile, red. von H. Burkhardt.

I.Teil. Heft: 1. [160 S.] 1899. J^ 4.80; 2/3.

[240 S.] 1900. .« 7.50; 4. [160 S.]

J(4.80;ö. [199 S.] 1904. J( 6.—.

II. Teil. Heft: 1. [175 S.] 1901. J( b.20.

111. Ceometrle, 3 Teile, red. von W. Ffz. Meyer.

II. Teil. Heft: 1. [160 S.] 1903. .«4.80.
II. Teil. Heft: 2. [96 S.] 1904. ./if 2.80.

III. Teil. Heft: 1. [183 S.] 1902. Ji ö.AO.

III. Teil. Heft: 2/3. [256 S.] 1903. .«: 6.80.

IV. Mechanik, 2 Teile, red. von F. Klein u. C. H. Müller.

I. Teil. 1. Abt. Heft: 1. [121 S.] 1901. .« 3.40; 2.

[156 S.] 1902. ./(if 4.60; 3. [156 S.] 1903.

J( 4.60.

— 2. Abt Hefl: I. [478 S.] 1904. J( 4.40.

II. Teil. Heft: 1. [147 S.] 1901. .^ 3.80;

2. [131 S.] 1903. JC 3.80.

V. Physik. 2 Teile, red. von A. Sommerfeld.

I.Teil. Heft: 1. [160 S.] 1903. .<if 4.80;

II. Teil. Heft: 1. [280 S.] 1904. ./^ 8.—

.

Unter der Presse:

VI. 1: Geodäsie und Geophysik,
red. von Ph. Furtwängler und E. Wiechert.

In Vorbereitung:
VI. 2: Astronomie, red. von K. Schwarzschild.

VII. Historische, philosophische u. didaktische Fragen
behandelnd, sowie Generalregister.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig — Gauthier-Villars in Paris.

Encyclopedie des sciences mathematiques
pures et appliquees.

Publice sous les auspices des Acad^mies des sciences

de Göttiiigue, de Leipzig, de Muuicli et de Vieune
avec la collaboration de nombreux savants.

Kdition fran^aise,
redigee et publiee d apres ledition allemande sous la direction de Jules Molk, professeur ä

l'universite de Nancy.

En sept tomes.

Tome I: vol. 1, fasc. 1 [160 pag.] 1904. J6 4.—.

Durch die günstige Aufnahme veranlaßt, welche die deutsche Ausgabe dieses monu-

mentalen Werkes in Fachkreisen gefunden hat, und auf vielfache Anregungen hat sich die

Verlagsbuchhandlung entschlossen, die Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften in

Geraeinschaft mit der Firma Gauthier-Villars in Paris auch in französischer Sprache

erscheinen zu lassen. Das Werk wird, wie schon die erste Lieferung zeigt, seitens der deutseben

Bearbeiter viele Änderungen und Zusätze erfahren, und auch die französischen Mitarbeiter,

sämtlich Autoritäten auf ihren Gebieten, haben eine gründliche Umarbeitung vorgenommen.

Zum ersten Male dürfte somit wohl hier der Fall eingetreten sein, daß sich bei einem so

großen Werke die ersten deutschen und französischen Fachgelehrten zu gemeinsamer Arbeit

verbunden haben.



1839 22. Juli. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 29. 1840

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Heinrich Brauns Kleine Schriften, gesammelt von
Hermann Brunn und Heinrich Bulle. In drei

Bänden. I.Band: Römische, altitalische und etruski-

sche Denkmäler. Mit 65 Abbildungen im Text und
einem Bildnisse Brunns, gr. 8. geh. Mk, 10.—
II. Band: Zur griechischen Kunstgeschichte. Mit 69
Abbildungen im Text und auf einer Doppeltafel, gr. 8.

geh. Mk. 20.—
Diese handliche Sammelausgabe von Brunns kleinen Schriften

will die weit zerstreuten Aufsätze, die durch Brunns feinfühlige
voraussetzungslose Art der Kunstbetrachtung den Pachgenossen und
Altortumsfreunden ein so geeigneter Führer zum Verständnis der
Antike sein können, vereinigen. Der I.Band enthält die Arbeiten
Brunns über römische, altitalische und etruskische Denkmäler.

Der II. Band enthält die Schriften zur griechischen Kunst-
geschichte, diejenigen also, die außer für die Archäologen auch
für die weitesten Kreise der humanistisch Gebildeten das größte und
dauerndste Interesse haben, und die, da sie fast durchgängig in den
Schriften der bayerischen Akademie erschienen sind, nicht einmal
in den archäologischen Pachbibliotheken vorhanden zu sein pflegen.

Der III. Band enthält Interpretationen von Vasenbildem und
anderen Denkmälern. Diese Musterleistungen einer auf Auge und
Bück beruhenden Auslegungskunst dürften von Wert sein beson-
ders auch für Gj-mnasialkreise , die der im modernen Schulwesen
immer mehr sich bahnbrechenden Überzeugung huldigen, daß der
rein sprachlichen Ausbildung eine Ausbildung des Anschauungs-
verraögcns ergänzend zur Seite treten müsse. Ferner wird der
III. Band die Aufsätze zur Kritik der Schriftquellen der Kunstge-
schichte, einige Arbeiten über neuere Kunst, Eeden und Vorträge,
darunter einen unpublizierten, endlich ein chronologisches Verzeich-
nis von Brunns sämtlichen Schriften enthalten.

Ein unbestreitbarer Vorzug, der die Neuausgabe vor den Ori-
ginalpublikationen auszeichnen wird, ist die weit reichere Aus-
stattung mit Illustrationen. Jedes eingehender besprochene Denk-
mal soU, um dem Leser das mühsame und oft schwierige Herbei-
holen von Foliobänden zu ersparen, eine ausreichende Abbildung
erhalten, da nur im unmittelbaren Anblick des Bildwerkes selbst

die kunstwissenschaftliche Erörterung lebendig Avirkt und voll ver-
standen wird.

Vei^ils epische Technik. Von Richard Heinz e.

gr. 8. geh. Mk. 12.—, geb. Mk. 14.—

„ . . . Aber auch die wissenschaftlichen Kontroversen neuerer
Zeit, die sich um Vergil und was mit ihm zusammenhängt, be-
wegten, haben deutlich gezeigt, daß keine Aufgabe dringlicher war
als die in diesem Buch gelöste. Wenn das Urteil über eine der
literarischen Weltgrößen wieder einmal schwankend geworden ist,

so beweisen zwar diese Größen immer, daß sie erstaunlich fest auf
ihren Füßen stehen, aber damit das Urteil nicht umfalle, müssen
die Bedingungen, aus denen das Werk selbst hervorgegangen ist,

die persönlichen, nationalen, die im Zusammenhang der geistigen
Bewegung liegenden neu untersucht werden ; dann werden die reiche-
ren Mittel der Zeit das Verständnis des Werkes gegenüber der Be-
wunderung früherer Zeiten fester begründen. Nicht immer erzeugt
die wissenschaftliche Bewegung das Buch, auf das sie hindrängt:
in diesem Falle ist es geschehen. . . . Das Buch ist, soweit ich die
Läteratur kenne, das Beste, was bisher über Vergil geschrieben
worden ist. Es hat aber auch allgemeine Bedeutung als durchge-
führtes Beispiel der Analyse und wissenschaftlichen Würdigung
eines der großen literarischen Kunstwerke."

(F.Leo i. d. Deutschen Literaturzeitung.)

Die antike Kunstprosa Tom YI. Jahrhundert v. Chr.
bis in die Zeit der Renaissance. Von Eduard
Norden. 2 Bände, gr. 8. geheftet Mk. 28.—
(Einzeln jeder Band Mk. 14.—

)

„Dies grandiose Werk wird wohl für immer die erste Etappe
auf dem kaum betretenen Wege der Geschichte des Prosastils bil-

den. . . . Aber nicht nur die gewaltige Kezeptivität des Verfassers,
der namentlich in den gelehrten Noten einen künftig für alle be-
handelten Fragen unentbehrlichen Apparat zusammengetragen hat,

auch die Gewandtheit in der Auffassung der stilistischen Individua-
lität und das frische Urteil fordern meistens hohe Anerkennung."

(Zeitschrift für das deutsche Altertum.)

Leo, Friedrich, die griechisch-römische Bio-
graphie nach ihrer literarischen Form. gr. 8.

1901. geh. Mk. 7.—
Aus einer Untersuchung über die literarische Form der biogra-

phischen Schriften Suetons ist ein Buch geworden , das den Ver-
such macht, die wichtigsten Entwicklungslinien der biographischen
Literatur des Altertums aufzuzeigen. Diese Linien sind niitüilich

nicht durchweg gerade Linien, und die Wege, die der Verfasser
gehen mußte, darum nicht immer gerade Wege; doch darf er hoffen,

daß sie zum Ziele führen. Vor der christlichen Biogjaphie hat der
Verfasser Halt gemacht, aber die heidnische bis auf ihre antiken
Ausläufer verfolgt.

Charakteristik der lateinischen Sprache. Von Prof.

Dr. O. Weise. Dritte Auflage, gr. 8. geh. Mk. 2.80,

geb. Mk. 3.40.

Die Kenntnis einer Sprache bleibt oberflächlich, solange sich
der Lernende nicht auch die Gründe für die verschiedenartige Ge-
staltung ihres Baues klar gemacht hat. Das bereits in dritter,
mehrfach vermehrter Auflage vorliegende Schriftchen will der
Schablone des rein gedächtnismäßigen Einübens im Sprachunter-
richt möglichst zu entraten helfen und darauf hinwirken, dafür
eine mehr vertiefende, mehr zum Nachdenken zwingende und an-
regende Lehrmethode zu wählen.

Das alte Som. Entwickelung seines Grundrisses und
Geschichte seiner Bauten auf 12 Karten u. 14 Tafeln
dargestellt und mit einem Plane der heutigen Stadt
sowie einer stadtgeschichtlichen Einleitung heraus-
gegeben von Arthur Schneider. 12 Seiten Text,
12 Karten, 14 Tafeln mit 287 Abbildungen und 1 Plan
auf Karton. Quer-Folio 45X56 cm. Geschmackvoll
gebunden Mk. 16.

—

Das Werk sucht ein Gesamtbild des alten Rom zu geben,
in dem die Darstellung durch das Wort mit der in Bild und Plan
zusammenwirkt, auf streng wissenschaftlicher Grundlage, aber zu-
gleich in allgemein verständlicher Form. Es erscheiut deshalb be-
sonders geeignet, jedem Gebildeten die Bedeutung des alten Rom
für unsere Zeit nahe zu bringen , indem es ihm ein besseres Ver-
ständnis der antiken Architektur und Kultur zu ennöglichen sucht,
und bietet so besonders für jeden Romfahrer die beste Vorbe-
reitung und die schönste Erinnerung.

Führer durch die öflfentlichen Sanimlnngren klassi-
scher Altertümer in Rom. Von Wolfgang
Hei big. 2 Bände. 2. Auflage. 8. Geschmackvoll
geb. Mk. 15.— Ausgabe mit Schreibpapier durch-
schossen geb. Mk. 17.— (Die Bände sind nicht

einzeln käuflich.)

Die zweite, völlig umgearbeitete und vielfach vermehrte Auf-
lage des „Führers" dürfte sich für jeden Archäologen und Philolo-
gen sowie überhaupt für jeden Gebildeten, der die Antiken Roms
mit Verständnis sehen will, als unentbehrlich erweisen.

Aus den griechischen Papyrusurkunden. Ein Vor-

trag, gehalten auf der VI. Versammlung deutscher

Historiker zu Halle a. S. am 5. April 1900 von Prof.

Dr. Ludwig Mitteis. 8. geh. Mk. 1.20.

„Es ist ein verdienstliches Unternehmen von Ludwig Mitteis,

in einem Vortrage auf dem diesjährigen deutsehen Historikertage
zu Halle einem weiteren Kreise von Historikern die neueren Er-
gebnisse der griechischen Papyrusurkunden vorzuführen
Dieser Überblick über die inhaltsreiche Schrift dürfte zum Beweise
dessen genügen , wie viele wichtige Probleme der iintiken Ge-
schichte auf Grund der Papyrusfunde der Lösung näher gebracht
werden. Allen Historikern und Altertumsforschern sei daher die

Schrift zur Einführung in die Papyruskunde aufs dringendste
empfohlen." (Deutsche Literaturzeitung.)

Die Bodenpacht. Agrargeschichtliche Papyrusstudien

von Dr. Stefan Waszynski. Erster Band: Die

Privatpacht, gr. 8. 1905. geh. Mk. 6.—
, geb.Mk.8.—

Die so überaus reichen Papyrusfunde und die ihnen nach-
folgenden Papyruspublikationen der letzten zwei Jahrzehnte bringen
uns schier unerschöpfliche Materialien zur Erweiterung und Ver-
tiefung unserer Kenntnisse und zur Beleuchtung des antiken Le-
bens von den verschiedensten Seiten her. Besonders die Wirt-
schaftsgeschichte gewinnt durch die Papyri neue, höchst inter-

essante Perspektiven.
Von den sehr zahlreichen und verschiedenartigen Urkunden,

die zu der antiken Agrargeschichte in Beziehung stehen, hat

der Verfasser die Pachtverträge, die sich über ein volles Jahr-
tausend (etwa 500 V. bis 600 n. Chr.) hin erstrecken, als Ganzes ge-

faßt und die hundert und etlichen Urkunden als Einheit behandelt.

Die Urkunden stammen zwar alle aus Ägypten,.. doch führen sie

durch die Fragen, zu welchen sie anregten, über Ägyptens Grenzen
hinaus nach Griechenland und Rom, in manchen Momenten auch in

unsere moderne Zeit hinüber. Sie enthalten sowohl Materialien

zur vergleichenden Rechts- als auch solche zur allgemeinen Wirt-
schaftsgeschichte. Speziell für den antiken Historiker sind sie be-

sonders dadurch von Bedeutung, daß sie den Übergang von der

freien Pacht über den halbfreien Kolonat hin in den völlig unfreien

und in tUe Sklaverei in Einzelheiten illustrieren. Ein Papyrus-
forscher mußte die Arbeit in Angriff nehmen, doch die Fragen,

welche sie behandelt, reichen über die Kreise der Fachgenossen
hinaus ; das Interesse des Historikers, des Juristen, des Wirtschafts-

politikers dürften sie nicht minder erwecken.
Band II, der die Staatspacht behandelt, soll in Bälde folgen.

Dieser Nammer der ,,Ueat8eheu Literatorzeitnng*' liegt eine Beilage der Weidmannschen Buchhaud-
lang in Berlin bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leiozie. Verlae: E.G. Teubner. Berlin und Leiozie. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Sohrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

Wilhelm von Humboldts Ge-
sammelte Schriften. Hgb. von der

Kgl. Preufsischen Akademie der

Wissenschaften. (Paul Hensel,
ord. Univ.-Prof. Dr., Erlangen.)

A. Frey, Die Eilschrift.

Theologie und Kirohenwesen.

Kleine Texte für theologische Vor-

lesungen und Übungen hgb. von
H. Lietzmann. (Gustav Krüger,
ord. Univ.-Prof. D. Dr., Giefsen.)

H. Weinel, Die Gleichnisse Jesu.

2. Aufl. (Rudolf Knopf, Privatdoz.

• Dr., Marburg.)

Fr. Wilke, Jesaja und Assur.

Philosophie und Unterriohtswesen.

L. Goldstein, Moses Mendelssohn
und die deutsche Ästhetik. (Hugo
Spitzer, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Graz.)

Aus dem pädagogischen Universi-
tätsseminar zu Jena. Hgb. von Prof.
Dr. W. Rein. U.Heft.

Entgegnung. (Georg Kaufmann, ord.
Univ.-Prof. Dr, Breslau.)

Antwort. {Alhei-t Klein, Oberlehrer Dr.,
Giefsen.)

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

The Srauta-Sütra of Drähyä-
yana. Ed. by J. N. Reuter. (Her-

mann Oldenberg , ord. Univ.-Prof.

Dr., Kiel.)

Grleohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohlohte.

R. Kapff, Der Gebrauch des Opta-

tivus bei Diodorus Siculus. (Fr.

Vogel, Gymn.-Prof, Dr., Fürth i. B.)

H. U b e 1
1 , Die griechische Tragödie.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

E. Geiger, Hans Sachs als Dichter

in seinen Fastnachtspielen im Ver-

hältnis zu seinen Quellen betrachtet.

(Karl Drescher, Privatdoz. Prof.

Dr., Bonn.)

W. Panthenius, Das Mittelalter in Leon-
hard Wächters (Veit Webers) Romanen.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgeschichte.

E. Calvi, Bibliografia analitica Pe-

trarchesca 1877 — 1904. (Karl
Appel, ord. Univ.-Prof. Dr., Bres-

lau.)

J. Hug, Französische Laut- und Leseschule.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

M. Schermann, Der erste punische

Krieg im Lichte der Livianischen

Tradition. (Friedrich Münzer,
ord. Univ.-Prof. Dr., Basel.)

S. P. Widmann, Geschichte des deutschen
Volkes, 2. Aull.

Jahresbericht über die Herausgabe der Mo-
numenta Germaniae historiea (Forts.).

ieuere Geschichte.

H. Kiewning, Die auswärtige Politik

der Grafschaft Lippe vom Ausbruch
der französischen Revolution bis

zum Tilsiter Frieden. (Hermann
Althof, Gymn.-Prof., Weimar.)

L. Graf Kolowrat-Krakowsky, Meine
Erinnerungen aus den Jahren 1848 und
1849.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

P. Loti, Indien. (Max von Brandt,
Kais, deutscher Gesandter a. D.,

Wirkl. Geh. Rat, Weimar.)

J.L. Rei m e r , Ein pangermanischesDeutsch-
land.

Staats- und Rechtswissenschaft

G. Amadori-Virgilj, L'Istituto fa-

migliare nelle Societä primordiali.

(Ernst Große, aord. Univ.-Prof.

Dr., Freiburg i. B.)

Georg Meyer, Lehrbuch des deutschen
Staatsrechtes. 6. Aufl. von G. Anschütz,

athematik, Naturwissenschaften und Medizin.

Fr. Schmitthenner, Pharmakog-
nosie des Pflanzen- und Tierreiches.

(Erich Harnack, ord. Univ.-Prof.

Dr., Halle.)

Jahrbuchder Natur Wissenschaften.
Hgb. von M Wildermann. 20. Jahrgang.

G. Hegi und G. Dunzinger, Alpenflora.

L. Hopf, Die Anfänge der Anatomie bei

den alten Kulturvölkern.
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

n • und seine Zeit v. V. Gardthausen. I.

AUgUStUS Teil kompl. geb. JC 32.-, II. Teil kompl.

geb. Ji 24.— Einzeln -.l.l.n.JC 10.— I. 2. n. JC 12.—

I. 3. n. JC 8.— II. 1. n. JC 6.— II. 2. n. JC 9.—

II. 3. n. JC 1 —
-y, 1 . Die griechisch-römische Biographie

DlOQrapniB. nach ihrer literarischen Form von

Friedrich Leo. n. JCl.—
n r der, in der römischen Literatur von H. Peter.

DrieT, n. JC 6 —
n kleine Schriften. I. Bd. Römische Denk-

BrUnn, maler — Altitalische u. etruskische Denk-

mäler, n. JC 12.

—

p. Der Briefwechsel Ciceros v. s. Prokons. b. z.

UiCCrO. Cäsars Ermordung von 0. E. Schmidt,

n. JC. 12.—
— Ciceros Villen von 0. E. Schmidt. Mit 2 Tafeln

und Abbildungen im Text. n. Jt \.—
n XL und seine Zeit von A. Schaefer.

uemostnenes 2. aua. 3 Bände, n. jc 30-
n j K^ua^^ Von Richard Meister.

Dorer und Acnaer. i. Ten. n. jc 3.60.

_.. , .• Geschichte der griech. Etymologika

EtymOlOgika. v. R. Reitzensteln. n. JC 18.—

I- "Ui- r 4. der Insel Malta. Ein Beitrag zur

rrUnlmgSTeST GescWchte der antiken Religion

von R. Wünsch, n. JC 2.—

o x"l histor., d. lat. Sprache v. H.Blase,
brammatiK, a. Olttmar, J. GolUng, G. Her-

big, G.Landgraf, C. F.W. Müller, J.H.Schmalz,

Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. I. 1. Ein-

leitung u. Lautlehre. I. 2 Stammbildungslehre. Von

Fr. Stolz, je n. JC 7.—. III. l. Einleitung in die

Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. GoUing.

Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. GoUing. Tempora

und Modi; Genera Verbi. Von H. Blase, n. JC %.—

[Fortsetzung unter der Presse.]

— Studien z. latein. Moduslehre v. A. Dittmar. n. J^ 8.—

U . . Leben des Kaisers Hadrian. Quellen-
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Das schöne Unternehmen, über dessen An
fang bereits an dieser Stelle (DLZ. 1903, Sp
3045 ff.) berichtet worden ist, hat in den vor

liegenden Bänden einen erfreulichen Fortgang,

und was die politischen Denkschriften angeht,

seinen Abschlufs gefunden. Mit der Herausgabe
dieser Bände hat sich der der Wissenschaft so

früh durch den Tod entrissene Humboldt -For-
scher Bruno Gebhardt ein schönes Denkmal
gesetzt. Denn mir scheint es, als ob nicht oft

die mit den Hilfsmitteln rein wissenschaftlicher

Gesichtspunkte unlösbaren Schwierigkeiten bei

der Herausgabe von Aktenstücken in so hohem
Grade überwunden worden sind, als in diesem

Falle geschehen ist. Es kann niemals die Auf-

gabe sein, in einem solchen Falle alle aus der

Kanzlei eines Ministers hervorgegangenen Akten-
stücke zu publizieren, doch mufs die Auswahl
so getroffen werden, dafs sie ein vollständiges

Bild der Amtsführung und der Gesichtspunkte
geben, aus denen die einzelnen konkreten Pro-

bleme behandelt wurden. Niemand wird's z. B.

tadeln, dafs an 2 Stellen anscheinend das ganze

Aktenmaterial, das von Humboldt herrührt, publi-

ziert worden ist. Denn es handelt sich in

diesen beiden Fällen um die Wiener Verhand-

lungen über den deutschen Bund und über den

Entwurf zu einer ständischen Vertretung in

Preufsen. Rechtfertigt es auch schon die her-

vorragende Wichtigkeit der hier in Betracht

kommenden Fragen, dafs das Aktenmaterial voll-

ständig uns vorgelegt wurde, so haben noch

mehr die Freunde des Menschen Humboldt allen

Grund, sich dieser Vollständigkeit zu freuen.

Denn wahrlich, das gerade Gegenteil des Dok-
trinarismus, den man vielleicht nicht mit Unrecht

Gelehrten zum Vorwurf macht, die auf den

Ministersessel berufen worden sind, zeigen diese

Arbeiten Humboldts. Wie Plato es sich nicht

verdriefsen liefs, seinem »Staat«, für den die

Zeiten nicht reif waren, seinen zweitbesten

Staat der »Gesetze« folgen zu lassen, so sehen

wir auch Humboldt emsig bemüht, wenn das

Beste nicht verwirklicht werden konnte, auch

dem Zweit- und Drittbesten eine brauchbare

Form zu geben. Und ebenso grofs wie in der

konstruktiven Arbeit zeigt er sich in der fein-

sinnigen Kritik, die er an den Verfassungsvor-

schlägen Schöns und Vinckes übt, wobei wir

mit Erstaunen ersehen, wie es gerade Rück-

sichten der Praxis sind, die der Theoretiker

gegenüber den Praktikern siegreich ins Feld

führt. Von einigem aktuellen Interesse sind auch

noch heute die Aktenstücke über ein Abkommen

mit den Barbareskenstaaten zum Zweck eines

besseren Schutzes der unter preufsischer Flagge

segelnden Schiflfe. Da eine preufsische Kriegs-

flotte fehlte, so sehen wir mit peinlichem Er-

staunen den erfindungsreichen Mann alle mög-

lichen und unmöglichen Kombinationen mit den

Raubstaaten selber, mit England, mit der Türkei

im Geiste erwägen, um schliefslich doch bei dem
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Geständnis stehen zu bleiben, dafs alle diese

Mittel ohne den Schutz, den eine eigene Flotte

gewährt, eben doch nur als Palliativmittel zu

betrachten seien. Es handelte sich hier darum,

das Unmögliche möglich zu machen, und dieser

Aufgabe war auch Humboldt nicht gewachsen.
— Ähnlich unerfreulich aber ebenso interessant

ist auch die grofse Denkschrift über die Schweiz

und die Neuordnung ihrer Verhältnisse nach

1814. Die vollständige Unmöglichkeit, hier mit

den Grundsätzen des legitimen Rechtes, gekreuzt

mit dem Liberalismus Alexanders und La Harpes,

durchzukommen, spricht sich deutlich genug in der

Denkschrift aus. Sehr interessant ist auch das

Gutachten XII, 344 über den Magdeburgischen

Elbschiffahrts-Assekuranzverein. Wir haben es

hier mit den bescheidenen Anfängen zu einer

Trust-Bildung zu tun, und es ist merkwürdig,

wie unsicher und tastend die Versuche Hum-
boldts sind, den sich hierbei ergebenden Pro-

blemen gerecht zu werden. Namentlich der

Satz (348): »Wenn also hier ein Monopol ist,

so ist es keines des Rechts sondern des Reich-

tums und der Ausdehnung der Geschäfte. Ein

solches existiert überall und läfst sich durch

kein Gesetz aufheben. Es ist aber auch seiner

Natur nach mehr oder minder wandelbar und

vorübergehend« zeigt den Zustand nationalökono-

mischer Unschuld, der fast die ganze damalige

Zeit beherrschte, an einem deutlichen Beispiel.

Gelangt man zu den letzten Aktenstücken, so

wird man sich eines Gefühls der Wehmut und

der ästhetischen Befriedigung nicht entschlagen

können, denn diese betreffen die Reorganisation

der königlichen Museen in Berlin. Die erste

grofse selbständige Wirksamkeit Humboldts war
die Leitung des Ressorts des öffentlichen Unter-

richts, die Organisation der Volksbildung. Nach

einer wechselvollen vielgestaltigen staatsmänni-

schen Tätigkeit, nach fast einem Menschenalter

sehn wir ihn auf dieses erste Gebiet seiner

Tätigkeit wieder zurückkehren, denn ganz im

Geist einer ästhetischen Erziehung wünscht er

als Beratender, nicht mehr Beschliefsender die

Frage nach der Reorganisation der Museen ge-

löst zu sehen. Es ist dieser Standpunkt in

letzter Linie immer der, von dem alle Radien,

auf denen sich die Tätigkeit Humboldts bewegt,

ausgehen, und von ihm aus läfst sich auch die

wissenschaftliche Arbeit Humboldts am besten

überblicken.

Gehn wir nunmehr zu dieser über, so ist es

selbstverständlich, dafs hier die Masse des be-

reits bekannten Materials das Neue erheblich

überwiegt. Namentlich hat der Hgb. in seiner

Publikation: »Sechs ungedruckte Aufsätze über

das klassische Altertum von Wilhelm von Hum-
boldt« uns schon früher mit einigen der wert-

vollsten Bestandteile des dritten Bandes der

Schriften bekannt gemacht. Immerbin wird

hoffentlich das Erscheinen dieser schönen Aus-

gabe für manchen die Gelegenheit bieten, bei-

spielsweise der wundervollen Abhandlung Hum-
boldts über Hermann und Dorothea ein erneutes

Studium zuzuwenden — sollte es auch nur zu

dem Zweck geschehen, um die ebenso strenge

wie ungerechte Beurteilung, die Hehn dem
Buche gewidmet hat, auf ihre Gründe hin zu

untersuchen. Neu war mir die französische

Selbstanzeige dieser Schrift, III, 1— 30, die ein

ganz vorzügliches Resume der schwierigen und

umfangreichen Schrift enthält. Sie ist vielleicht

die beste Einführung in das Studium der ästhe-

tischen Schriften Humboldts und zeigt die klare

Übersicht über die verwickelten Gedankenmassen,
die strenge Disposition, die Humboldt seinen Ar-

beiten zu geben sich bemühte.

Weitaus die interessanteste neue Gabe ist *

die grofse Schrift über das 18. Jahrhundert, ein

Fragment, auf das bereits Haym hinwies, das

aber jetzt zum ersten mal publiziert ist. Es ist

dankenswert, dafs auch ein von Humboldt auf-

gezeichnetes mündliches Urteil Schillers über

diese Arbeit beigefügt worden ist, das durch

seinen vollkommenen Freimut Zeugnis für die

rückhaltlose Ehrlichkeit ablegt, die im Verkehr

beider Männer herrschte. Auch ein auffallend

hartes Urteil über Fichte wirft ein interessantes

Streiflicht auf die Stellung Schillers zu dem
grofsen Philosophen. Allerdings ersehen wir

auch, weshalb die Arbeit notwendigerweise

Fragment bleiben mufste. Wir können hier den-

selben Weg verfolgen, den das Denken Hum-
boldts so häufig genommen hat. Von einem

konkreten Problem ausgehend, sieht sein philo-

sophischer Geist sehr bald ein, dafs nur durch

umfangreiche Behandlung der schwierigsten ab-

strakten Fragen einer Lösung des Problems

näher getreten werden kann. Häufig geht die

Untersuchung ins Uferlose, sie sieht sich ge-

nötigt, an scheinbar entlegenen Punkten die

volle Kraft einzusetzen, und so kann es kommen,
dafs dieser entlegene Punkt zur Hauptsache, die

Arbeit eine ganz andere wird, als es die ur-

sprüngliche Absicht vermuten liefs. Irre ich

mich nicht, so ist dies die Entstehungsgeschichte

der meisten Arbeiten Humboldts, namentlich sei-

nes Werks über die Kawi- Sprache. Der Auf-

satz über das 18. Jahrhundert zeigt uns diesen

Vorgang der Expansion eines ursprünglichen

Planes sehr deutlich. Immer weiter ziehn sich

die Kreise der Betrachtung: die Fragen nach

dem Sinn der Geschichte, nach der Bedeutung

des Genies für die geschichtliche Entwickelung

werden in den Kreis der Untersuchung gezogen,

eine allgemeine Charakterologie des Individuums

sowohl wie der Gesellschaft wird als notwendig

zur Lösung der Aufgabe erkannt und sogleich

in Angriff genommen. Es ist deutlich, dafs auf

dieser breitesten Grundlage das Werk Fragment
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bleiben mufste. Wer aber die Entwicklung
' lumboldts kennt, wird nicht im Zweifel darüber

in, dafs manche Werkstücke, die zu dem hier

geplanten Bau nicht zur Verwendung kamen,

später zu selbständigen Schöpfungen verwendet

wurden, denn organisches Leben war in jedem

dieser Teile vorhanden.

Erlangen. Paul Hansel.

Anton Frey [Landesbeamter u. leit. Sekretär der Ge-
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darie. — 0. Bacci, Affanni amorosi. — XXX, Politica

estera ed emigrazione.

Revue des BiUiotheques et Archives de Belgique.

Mai-Juin. A. Delstanche, Un incunable de la Xylo-

graphie imprime sur une reliure. — J. Cuvelier et H.

Pirenne, Les petites archives. — H. Angenot, La
bibliotheque communale de Verviers. — L. Stainier,

Congres international pour la reproduction des manu-
scrits, des monnaies et des sceaux. — H. Nelis, Le

depöt des archives du Royaume pendant la Revolution

de 1830. — A. Fayen, Notices sur les manuscrits de

la Bibliotheque Vaticane concernant la Belgique. I.

Fonds de la Reine de Suede (fin).

Archiv für Stenographie. N. F. 1, 7. J.Schmidt,
Zur Geschichte der griechischen Tachygraphie im Zeit-

alter der Hellenen. — R. Havette, Beiträge zur Ge-

schichte der Stenographie während der französischen

Revolution I (SchL). — O. Henke, Stenographie und
Sprachwissenschaft (Forts.).

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Kleine Texte für theologische Vorlesungen
und Übungen herausgegeben von Hans Lietz-

mann [Privatdoz. f. Kirchengesch. an d. üniv. Bonn].

5: Liturgische Texte. I. Zar Geschichte der

orientalischen Messe und Taufe im II. und IV. Jahr-

hundert. Ausgewählt von Hans Lietzmann. —
6: Die Didache. Mit kritischem Apparat hgb.

von Hans Lietzmann. — 7: Babylonisch-

assyrische Texte übersetzt von Carl Bezold

[ord. Prof. f. Assyriol. an der Univ. Heidelberg]. 1:

Die Schöpfungslegende. — 8: Apocrypha. 11:

Evangelien hgb. von Erich Klostermann [Privat-

doz. f. bibl. Gräcität und Patristik an d. Univ. Kiel].

9: Ptolemaeus, Brief an die Flora, hgb. von

Adolf Harnack [ord. Prof. f. Kirchengesch. an
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d. Univ. Berlin]. Bonn, A. Marcus & E. Weber,

1903/04. 16; 16; 20; 18 S. kl. 8". Je M. 0,30.

Die Sammlung, deren erste Hefte ich in

dieser Zeitung 1904 Nr. 19 Sp. 1163 f. zur An-
zeige brachte, ist inzwischen rüstig fortgeschritten.

Ich bewundere nach wie vor die geschickte Aus-

wahl und die Sicherheit, mit der die Herausgeber

den ihnen zur Verfügung stehenden Raum von

1 Bogen oder wenigen Seiten mehr für das Heft-

chen auszunützen wisssen. Heft 5 und 6 sind

von Lietzmann selbst gearbeitet. Heft 5 ent-

hält die auf den Gottesdienst bezüglichen Stellen

aus Plinius, der Didache, Justin; dazu die Be-

schreibung des Gottesdienstes in den apostoli-

schen Konstitutionen 8, 57 und die Stellen aus

Cyrills Katechesen, die über das Tatsächliche

der heiügen Handlungen Aufschlufs geben. Heft

6 : Die Didache in ausgezeichnet knapper Zu-

sammenstellung des Textes und seiner Varianten.

Heft 7: Eine von Bezold bearbeitete Übersetzung

der babylonischen Schöpfungslegende, die haupt-

sächlich auf Jensens und Kings Arbeiten ruht,

übrigens aber, wie es bei dem Herausgeber

selbstverständlich ist, mit eigener Durchprüfung

des Textmateriales. Heft 8 bringt die F'ortsetzung

der Apokrypha, mit deren Herausgabe Kloster-

mann im Heft 3 begonnen hatte, und zwar:

Hebräerevangelium, EbionitenevangeUum, das

Fajjumfragment, die Oxyrhynchuslogia, Ägypter-

evangelium, Thomasevangelium, Matthiasüberliefe-

rungen, Philippusevangelium, Evangelium der Eva,

aus Origenes' erster LukashomiHe, Zeugnisse für

das Petrusevangelium. Heft 9, von Harnack

herausgegeben, enthält den Brief des Ptolemäus

an die Flora auf Grund der von H. in den Sitz.-Ber.

der Berliner Akad. d. Wissensch. (1902, 15. Mai)

gegebenen Rezension. In Heft 10 ediert Giemen die

lateinische Fassung der Assumptio Mosis aus dem
von ihm selbst verglichenen Cod. Ambros. C 73

inf. saec. VII. In Heft 1 1 veröffentlicht Kloster-

mann im Anschlufs an Ropes 44 eigentUche

Agrapha und weitere 44 wichtigere Aussprüche,

die irrtümlich als Herrenworte angesehen worden

sind. Bei Abweichung von Ropes sind Anmer-

kungen beigefügt. Die neuen Logia sind unter

Berücksichtigung der Rekonstruktionsversuche

von Grenfell-Hunt, Swete und Deifsmann wieder-

gegeben.

Giefsen, G. Krüger.

Heinrich Weinel [aord. Prof. f. neutest. Theologie

an der Univ. Jena], Die Gleichnisse Jesu.
Zugleich eine Anleitung zu einem quellenmäfsigen

Verständnis der Evangelien. 2. verb. Aufl. [Aus

Natur und Geisteswelt. Samml. wissensch.-

gemeinverst. Darstell, aus allen Gebieten des Wissens.

46.] Leipzig, B. G. Teubner, 1904. VIII u. 135 S.

8». Geb. M. 1,25.

Noch ehe ich dazu kam, in diesem Blatte

die erste Auflage des Buches (1904) 'zu be-

sprechen, ist bereits die zweite erschienen. Das
Bändchen hat, in der üblichen starken Auflage

der Sammlung, der es angehört, Tausende von
Lesern gefunden. Sein Zweck ist, weiteren

Kreisen, die die griechische Ursprache nicht

verstehen, die Gleichnisse Jesu zugänglich zu

machen. Mit der Erklärung der Gleichnisse ist

seit Jahrtausenden, von Anfang an, Mifsbrauch

getrieben worden. Man hat beziehungsreiche

AUegorieen in ihnen gefunden und sich weit von

der Erkenntnis dessen entfernt, was Jesus tat-

sächlich mit ihnen hat sagen wollen. Es ist

das Verdienst der historisch- kritischen Forschung

unserer Tage gewesen, mit dem durch die alte-

Überlieferung bald unentbehrlich gewordenen
Brauch zu brechen und das Wesen der Gleich-

nisse, ihren ursprünglichen Sinn, zu ermitteln

(B. Weifs und vor allem Jülicher).

Auf Jülichers Untersuchungen fufst Weinel,

und es gelingt ihm in ausgezeichneter Weise,

die Ergebnisse und die Methode dieser modernen

Gleichniserklärung in zwingender und allgemein

verständlicher Form zur Anschauung zu bringen.

— Die Darstellung zerfällt in vier Abschnitte:

I. Allgemeines über Gleichnisse und Bildreden;

II. Das Wesen der Gleichnisse; III. Die Über-

lieferung der Gleichnisse Jesu; IV. Jesus als

Gleichnisdichter. Ein Anhang stellt in deutscher

Übertragung die Gleichnisse Jesu nach ihrer

Überlieferung geordnet zusammen.

Marburg i. H. Rudolf Knopf.

Fritz Wilke, Jesaja und Assur. Leipzig, Dieterich,

1905. 128 S. 8". M. 3.

Der Verf. untersucht die politischen Ideen, die bei

dem Propheten Jesaja nachweisbar sind, an der Hand
seiner politischen Stellung gegenüber Assur. Diese war
»in Urteilen, Erwartungen und Wünschen« buntem

Wechsel unterworfen. »Der Umschwung in seiner

Stellung zu Assyrien beruht im letzten Grunde auf dem
lebendigen Glauben an das Regiment eines planvoll und

nach sittlichen Grenzen in der Völkerwelt waltenden

Gottes.«

Notizen und Mitteilungen.

UniTersitatsschriften.

Disserlation.

M. Esser, Der ontologische Gottesbeweis und seine

Geschichte. Bonn. 54 S.

Xen erschienene Werke.

L. A. Rosenthal, Joel-Nahum-Habakuk mit ein-

ander verglichen. [Bibelwissenschaftliches. I.] Strafs

bürg, im Komm, bei Trübner. M. 1.

W. Soltau, Himmelfahrt und Pfingsten im Lichte

wahren evangelischen Christentums. Leipzig, Dieterich.

M. 0,40.

Zeitschriften.

Zeilschrift für wissenschaflliche Theologie. 48, 3.

F. Maecklenburg, Über die Auffassung der Berufs-

tätigkeit des Ebed- Jahwe nach den Ebed- Jahwestücken

42, 1—7. 49, 1—9. — A. Hilgenfeld, Die neuesten

Logia-Funde von Oxyrhynchus; Eine dreiste Fälschung

in alter Zeit und deren neueste Verteidiger. — F. Gör-
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res, Das Judentum im westgotischen Spanien von König

Sisebut bis Koderich (612-711). — J. Dräseke, Psellos

und seine Anklageschrift gegen den Patriarchen .Michael

Kerullarios. II. — W. Weber, Die Unsterblichkeit der

Weisheit Salomos.

Deutsch-Evangelisch. IV, 4. E.Fuchs, Was haben

wir, von unseren Erfahrungen in Grofsbritannien aus,

zu sagen über Wechselwirkung von Frömmigkeit und
Nationalität? (Schi.). — Braunschweig, Die evange-

lische Volksschule Österreichs in Geschichte und Gegen-

wart (Schi.). — R. Kobbelt, Die deutsche evangelische

Diaspora und die Ausbildung der Theologen. — Goetz,
Muttersprache.

Revue chretienne. 1. Juillet. P. Stapf er, L'oeuvre

en prose et en vers de la comtesse Mathieu de Noailles.

— E. Vautier, Eugene Rambert. — A. Leroux, Le
manuel de M. Coste. — Ch. Combe, Le coUecteur.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Ludwig Goldstein [Dr. phil.], Moses Mendels-
sohn und die deutsche Ästhetik. [Teutonia.

Arbeiten zur german. Philol. hgb. von Wilhelm Uhl.

3. H.] Königsberg i. Pr., Gräfe & Unzer, 1904. VIII

u. 240 S. 8». M. 5.

Bei der Gründlichkeit und dem Scharfsinn,

womit die Probleme der Ästhetik von Mendels-

sohn behandelt worden sind, ist es ohne Zweifel

eine nützliche Aufgabe, alles das, was der deutsche

Popularphilosoph für die Theorie des Schönen
und der Kunst geleistet hat, in einer monographi-

schen Darstellung zusammenzufassen. Goldstein

aber hat sich nicht nur dieser Aufgabe mit Ge-
schick entledigt, sondern noch manches darüber

hinaus geboten, sofern er in mehreren, gewisser-

mafsen als Anhang erscheinenden Abschnitten

seines Buches teils die Beziehungen Mendelssohns
zu hervorragenden Zeitgenossen, vor allen zu

Lessing, dann zu Herder, Kant und Schiller aus-

einandersetzt, teils seine Verdienste um die rich-

tige Würdigung Shakespeares und »seine vor-

bildliche Bedeutung« als Stilist und Kritiker über-

haupt darlegt. Auch unter den drei einleitenden

Kapiteln findet sich eine allgemeine Kennzeich-
nung des Geistestypus, welcher durch Mendels-
sohn repräsentiert wird, seines »wissenschaft-

lichen Charakters« , und diesem Stücke gehen
noch wertvolle bibliographis'dhe Nachweisungen
betrefifs der Literatur über Mendelssohn und eine

kleine Studie »Poetik und Poesie im 18. Jahr-
hundert« voran. Hieraus kann man schon eine

Vorstellung von dem reichen Inhalt der Schrift

gewinnen.

Was nun die Hauptverdienste Mendelssohns
auf dem Gebiete der philosophischen Ästhetik
anlangt, so scheinen sich mir aus G.s trefflicher,

überzeugender Darstellung folgende unbestreitbar
zu ergeben. Wenn auch die »Briefe über die

Empfindungen« zunächst in den Schuldogmen des
Wolffschen Rationalismus stecken bleiben und
den ästhetischen Genufs entsprechend der all-

gemeinen Gefühlstheorie als Hemmung oder Ein-

schränkung der höheren Seelenkräfte betrachten,

wenn nach dieser Richtung, wie G. sehr gut

zeigt, das von Danzel, Hettner u. a. Mendels-

sohn gespendete Lob nicht ganz verdient ist,

so mufs man es dem Wolffianer doch hoch

anrechnen, dafs er gegen die einseitig morali-

sierenden, den Selbstzweck des Schönen ver-

kennenden und verleugnenden Tendenzen der

zeitgenössischen Kunstlehre entschieden Front

gemacht hat. Seine Unterscheidungen »der

wahren und der theatralischen Sittlichkeit«, »der

Sittlichkeit der Epopöe von der wahren Moral«

mögen im Ausdruck verfehlt sein — dafs sie es

wirklich sind, dafs man heutzutage die Sache

anders formulieren müfste, hebt G. mit Recht

hervor — ; aber in der Periode der moral-

strotzenden Lehrgedichte war es immerhin von

grofser Bedeutung, zu konstatieren, dafs die

Wirksamkeit der Kunst nicht von der Vorführung

moralischer Muster abhängt, dafs also die sitt-

liche Vollkommenheit der Gestalten, welche der

Künstler schafft, mit Unvollkommenheit des

Kunstwerkes und umgekehrt die Unvollkommen-

heit jener mit Vollkommenheit dieses verbunden

sein kann.

Liegt in den diesbezüglichen Feststellungen

Mendelssohns, z. B. in dem Satze: »die Absicht

des Drama« sei, »die Handlungen und Gemüts-

neigungen der Menschen nach dem Leben vor-

zustellen und gesellige Leidenschaften zu er-

regen«, eine Anerkennung des berechtigten Rea-

lismus, so hat der Freund Lessings doch auch

die Schranken des Naturnachahmungsprinzips

nicht übersehen und daher den Begriff einer idea-

lischen Schönheit gebildet, die umso weniger der

blofsen kalten Formenschönbeit gleichzusetzen ist,

als nach Mendelssohns ausdrücklicher Erklärung

die »Rührung« zu ihren wesentlichen Ingredien-

zien gehört. Mit dieser richtigen Stellungnahme

zur Naturalismusfrage hängt auch die Betonung

des Gegensatzes von innerer und äufserer, poe-

tischer und historischer Wahrheit — eines Gegen-

satzes, dessen stete Beachtung für die Ästhetik

von gröfster Wichtigkeit ist — offenbar zusammen.

Nicht minder hat Mendelssohn die Kunstlehre

durch eine andere Trennung gefördert. Zwar
ist ihm, wie G. nachweist, in der Sonderung

der natürlichen und der künstlichen Zeichen, in

der Aufdeckung einer grundsätzlichen Verschieden-

heit der Darstellungsmittel der bildenden Künste

von denjenigen der Poesie, Harris vorangegangen

und darf man mit dem Verf. sogar annehmen,

dafs Mendelssohn hier tatsächlich seine Konzep-

tionen dem Engländer entlehnt habe. Sommer

überschätzt also vielleicht das Verdienst des

deutschen Philosophen, indem er dessen Auf-

fassung für originell hält; aHein die Fruchtbarkeit

und die orientierende Kraft des Gedankens bleiben

gleichwohl bestehen, auch wenn derselbe schon

von anderen Kunstphilosophen entwickelt worden
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ist. Ja, eine noch weitere Vertiefung in die

Natur jenes Unterschiedes der Darstellungsmittel

mit all seinen Folgen hätte Mendelssohn vielleicht

sogar vor dem Fehler behüten können, dessen

er sich noch in Gemeinschaft mit Winckelmann,
wenngleich nicht in demselben Mafse wie dieser,

schuldig gemacht, nämlich vor den allzu weit

gehenden Zugeständnissen an die Allegorie im

Bereich der bildenden Künste. Indessen führt

G. in treffender Weise aus, dafs bei Mendels-

sohn dieser Fehler nicht so schlimm war, wie

z. B. von Guhrauer behauptet wurde.

Zu besonderem Danke ist die Kunstästhetik

unserem Aufklärer dafür verpflichtet, dafs er

eine Gebietsabgrenzung, die rein theoretisch

allerdings schon bei den Gründern der deutschen

Ästhetik, Baumgarten und Meier, vorhanden war,

welcher diese praktisch aber nur in höchst un-

zulänglichem Mafse gerecht wurden, durch seine

eindringlichen Erörterungen zu allgemeiner An-

erkennung und Durchführung brachte. In der

Tat zeigte Meier nicht übel Lust, entgegen

seiner eigenen Begriffsbestimmung die Ästhetik

als blofse Theorie der schönen Wissenschaften

auszugestalten, wobei er unter schönen Wissen-

schaften natürlich nichts anderes als die Dicht-

kunst verstand. Die stiefmütterliche Behandlung

der bildenden Künste hörte erst auf, nachdem
sie von Mendelssohn mit berechtigter Schärfe

an seinen Vorgängern gerügt worden war. Und
dadurch, dafs er die Poesie zu den anderen

Künsten in engste Beziehung brachte, insofern

er sie ebenso wie diese als Objekt der Ästhetik

auffassen lehrte, löste er sie gleichzeitig aus der

falschen, verhängnisvollen Verbindung mit der

Wissenschaft und bewirkte oder erleichterte er

es also, dafs die Poesie selbst »poetischer«

wurde. Die Bemühungen Mendelssohns kamen
daher nicht nur der Kunstwissenschaft, sondern

— was bei Erschliefsung der bedeutsamsten

ästhetischen Einsichten nicht immer der Fall zu

sein braucht — tatsächlich auch der Kunst zu

statten.

Hält sich G. an die »Briefe über die Empfin-

dungen« und an einige ältere Rezensionen, wenn
er die Verdienste Mendelssohns um die Anerken-

nung selbständiger ästhetischer Werte darlegt,

so verknüpft er die Erörterung von dessen son-

stigen Leistungen für die Ästhetik und Kunst-

philosophie mit der Zergliederung des Inhalts

anderer, später erschienener Schriften, welche

er nach der Zeitfolge ihrer Veröffentlichung be-

handelt. Er verfährt also chronologisch -literar-

kritisch und ideengeschichtlich zugleich. Jede

Schrift zeigt ihm Mendelssohn als Ästhetiker von

einer neuen Seite. Die sämtlichen bisher aufge-

führten Ergebnisse der Gedankenarbeit des

Philosophen, mit Ausnahme eben der Scheidung

des Ästhetischen vom Moralischen, entnimmt er

der Abhandlung »Über die Hauptgrundsätze der

schönen Künste und Wissenschaften«, und diese

Studie erhält eine besondere Bedeutung auch

noch dadurch, dafs sie reich ist an feinen, von

G. mit Sorgfalt wiedergegebenen Ausführungen

sowohl über die Natur der einzelnen Künste als

über die Bedingungen, unter welchen eine Ver-

bindung der Künste möglich und. wertvoll er-

scheint. Alle halbwegs vernünftigen Ideen des

»Kunstwerks der Zukunft« hat Mendelssohn gleich

anderen alten Ästhetikern: Brown, Herder, Eber-

hard usw. antezipiert, während es fast einer Be-

leidigung seines Andenkens gleichkäme, auch nur

eigens hervorzuheben, dafs niemand den wüsten

Phantastereien und dem heillosen Unsinn der nach

etwa einem Jahrhundert hervorgetretenen, Feuer-

bachs Wirklichkeitsphilosophie auf das Ärgste mifs-

brauchenden und verballhornenden Kunstlehre

ferner bleiben konnte als er. In den Fufstapfen

der Engländer, Burkes und Homes, einherschrei-

tend zeigen ihn die späteren Ausgaben seiner

»Betrachtungen über das Erhabene und Naive in

den schönen Wissenschaften« ; aber auch auf

diese Schrift gründet sich eines seiner Verdienste:

ihre dritte Bearbeitung verleiht ihm nämlich den

Anspruch, zu denjenigen gerechnet zu werden,

die den Begriff der »Grazie« herausgearbeitet

haben. Wie wichtig gerade dieser Begriff für

die praktische Ästhetik, die speziellere Kenn-

zeichnung des in der Natur und in Kunstwerken

Gefallenden, geworden ist, weifs man aus der

Arbeit des frühverstorbenen Seuffert - Schülers

Pomezny, in welcher die ganze Geschichte des

Begriffs und Wortes »Grazie« verfolgt wurde.

Es ist schade, dafs G. auf Pomezny gar nicht

Bezug genommen.
Schliefslich analysiert der Verf. jene »Zu-

sätze in den Briefen über die Empfindungen«,

welche Mendelssohn selbst auch als »Rhapsodie«

betitelte, und prüft sie auf die daraus zu ge-

winnende Ausbeute an prinzipiellen Erkenntnissen

und Fragestellungen. Er findet Untersuchungen

über das Vermögen der Kunst, an sich mifs-

fällige Gegenstände durch die Darstellung wohl-

gefällig zu machen, eine »vertiefte Auffassung

des Erhabenen«, Betrachtungen über das

Lächerliche und dne erneute Behandlung der

»Frage nach den Beziehungen zwischen Kunst

und Moral«. Vor allem aber ist es die Be-

schäftigung mit dem Illusionsproblem, welche

der »Rhapsodie« in unseren Tagen, wo Konrad

Langes Anschauungen die lebhafte Aufmerk-

samkeit der Philosophen wie der Kunstwissen-

schafter erregt haben, ein besonderes Interesse

sichert. Mimdelssohn geht hier nämlich mit sei-

' ner ganzen Gründlichkeit auf die Illusionswirkun-

gen der Künste ein, und wieder* kann man sagen,

dafs er das Berechtigte der Langeschen Theorie

vorweggenommen hat, ohne dabei in die Ein-

seitigkeiten des modernen Kunstforschers zu

verfallen, ähnlich, wie er in seinen Auseinander-
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Setzungen über die Verbindung der Künste unter

glücklicher Vermeidung der Wagnerseben Über-

treibungen doch dasjenige erfafst hat, was zu-

gunsten einer gelegentlichen Kooperation mehre-

rer Künste geltend gemacht werden kann.

So zeigt sich Mendelssohn überall als der

ernste, umsichtige, verstandesklare Denker, als

der echte Sohn seines rationalistischen Jahrhun-

derts. Der schönen und gediegenen Arbeit G.s

aber gebührt der Ruhm, die Überzeugung, wie

viel sich aus Mendelssohns Schriften auch heute

noch lernen läfst, ja wie diese unserer Zeit der

Oberflächlichkeit, intellektuellen Gewissenlosigkeit

und hohlen Geistreichelei geradezu als Muster

dienen können, in dem urteilsfähigen Leser er-

weckt und in Kennern befestigt zu haben.

Graz. Hugo Spitzer.

Aus dem pädagogischen Universitätsseminar zu Jena.

Hgb. von Prof. Dr. Wilhelm Rein. 11 Heft. Langen-

salza, Beyer & Söhne, 1904. VI u. 192 S. 8". M. 2,50.

Den gröfsten Teil des Heftes nimmt eine Abhandlung

des athenischen Gymnasiallehrers Dr. D. Lampsas über

die künstlerische Erziehung der athenischen Jugend im

5. und 4. Jahrh. v. Chr. ein. Nachdem L. in der Ein-

leitung auf den den Griechen angeborenen Kunstsinn

und seine Förderung durch die äufsere Natur und die

künstlerische Umgebung, sowie den Unterricht im all-

gemeinen hingewiesen hat. behandelt er im I. Teile im

einzelnen die künstlerische Wirkung des Hauses, der

Schule und der Stadt, im II. die bewufste künstlerische

Einwirkung in Haus und Schule und die künstlerische

Betätigung der athenischen Jugend bei den Festen. —
Weiter enthält das Heft einen Bericht über die Tätigkeit des

Seminars, in dem u. a. die »Ordnung des pädagogischen

Universitätsseminars und seine Übungsschule« mitgeteilt

wird. Aufserdem findet sich hier noch der Entwurf eines

Lehrplans für eine achtklassige Volksschule in Thüringen.

Notizen und Mittellungen.

CniTersit«tsschrift«ii.

Dissertationen.

K. J. Grofs, Sulzers Allgemeine Theorie der Schö-
nen Künste. Berlin. 101 S.

W. Ramm, Zur Lehre von den Ideen in Schopen-
hauers Ästhetik. Berlin. 43 S.

A. Hasl, Geschichte der Anschauungsmethode. Mün-
chen. 68 S.

S«halprügramme.

M. Busse, Die Didaktik des Comenius und der er-

ziehende Unterricht Leipzig. 30 S.

K. Just, Die Notwendigkeit einer erweiterten und
vertieften Mädchenschulbildung. j\ltenburg, Gymn. 7 S.

Nea erschienene Werke.

A. l'Houet, Zur Psychologie des Bauerntums. Tü-
bingen, Mohr. M. 4.

Marie Martin, Wahre Frauenbildung. [Weineis
Lebensfragen.] Tübingen, Mohr. M. 0,50.

Zeitschriften.

Zeitschriftfür Philosophie und philosophische Kritik.

126, 2. H. Glasen, Der Wandel in Schillers Welt-
anschauung. — K. Vorländer, Die neueren Bände der

akademischen Kant-Ausgabe. — K. Geifsler, Identität

und Gleichheit mit Beiträgen zur Lehre von der Mannig-
faltigkeit. — J. Freudenthal, Über den Text der Luccas-
sehen Biographie Spinozas.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. 38, 4. Th. Lipps, Zur Verständigung
über die geometrisch - optischen Täuschungen. — W.

Sternberg, Irrtümliches und Tatsächliches aus der

Physiologie des süfsen Geschmackes.

Annales de Philosophie chritienne. Juin. J. R.

Charbonnel, L'illusion du continu. — A. Laroppe,
L'analyse et les sources da beau. — A. Ledere, Le
mysticisme catholique et l'äme de Dante. V. — F. Gi-
rard, Dien et l'auteur inspire. — .Monseigneur Mignot.
— Ch. Denis, Le moralisme de Kant et l'amoralisme

contemporain, selon M. Fouillee.

Natur und Schule. 4, 8. D. A. Möbufs, Das
Gedächtniszeichnen im biologischen Unterricht. — H.

Fischer, Unser Wissen von den Mikroorganismen

(Schi.). — Th. Krug, Das chemische Praktikum an

höheren Lehranstalten. — R. France, Die Fühlpapillen

der Blütepflanzen. — L. Linsbauer, Versuche mit

neuen pflanzenphysiologischen Schulapparaten.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
56, 6. L. Langer, Adalbert Stifter und die Kinder-

seele. — Biach, Der Einflufs des bayrisch - österreichi-

schen Dialektes auf das Gabelsbergersche System. — F.

Lentner, Bettina von Arnim im Möbelwagen.

Zentralblatt für Volksbildungswesen. 1905,8. Fel-

des, Organisation und Tätigkeit der ungarischen popu-

lären Hochschulkurse. — Krüger, Ländliche Volks-

hochschulen.

Entgegnung.

In Nr. 25 Sp. 1557/1558 urteilt Hr. .\lbert Klein,

dafs Heft V der von mir und Prof. G. Bauch herausge-

gebenen Akten und Urkunden der Universität Frankfurt

a. O., das den Titel führt »Urkunden zur Güterverwaltung

der Universität Frankfurt a. O.«, hgb. von Emmy Vos-

berg, wertlos sei. Die .\rbeit nütze niemandem, denn
nach meiner eigenen Erklärung im Vorwort würde ja

niemand, der weitere Untersuchungen anstellen wolle,

»umhin können, die Rechnungsbücher selbst einzusehen«.

Der Rezensent hat meine Worte sehr flüchtig gelesen.

Erstens beziehen sie sich nicht auf die ganze Sammlung
der 39 Urkunden , sondern nur auf Nr. 8 , das Rech-

nungsbuch von 1621, und zweitens sage ich über die

Bearbeitung dieses Rechnungsbuches etwas ganz anderes

als mich der Rezensent sagen läfst. Nach einer Über-

schau über eine Reihe von wichtigen Fragen, zu deren

Untersuchung diese Rechnungsbücher und zunächst auch

das von 1621 Material bieten, sage ich: »Wer davon
(von diesen Aufgaben) eine lösen will, wird niemals

umhin können, die Rechnungsbücher selbst einzusehen,

es kam zunächst darauf an, in ihre Benutzung einzu-

führen und gewisse Tatsachen übersichtlich zusammen-
zustellen. Das ist die Aufgabe, die sich die vorliegende

Bearbeitung gesetzt und, wie mir scheint, nicht ohne Er-

folg gelöst hat«. Ich sage also einmal, dafs diese Be-

arbeitung eine Vorarbeit liefert für die ganze Reihe wich-

tiger Untersuchungen, zu denen die Rechnungsbücher
Material bieten, und zweitens, dafs sie uns schon selbst

gewisse Tatsachen übersichtlich zusammenstelle. Die

iVlifsdeutung dieser bescheiden formulierten Anerkennung
durch den Rezensenten zwingt mich zu einer genaueren

Charakterisierung dieser Leistung. Die Rechnungsbücher

setzen der Benutzung durch Ungenauigkeiten und durch

sachliche Dunkelheiten zum Teil recht erhebliche Schwie-

rigkeiten entgegen. Die Verf. hat sich durch lang fort-

gesetzte Beschäftigung mit vielen Jahrgängen das Ver-

ständnis der Eigentümlichkeiten dieser Rechnungsführung

erworben, hat die Rechnungen nachgeprüft und sich aus

den übrigen .\kten der Güterverwaltung mit den sach-

lichen Verhältnissen, die erwähnt werden, vertraut ge-

macht. So gelang es ihr, alles Tatsächliche der Ein-

nahmen und Ausgaben übersichtlich zusammenzustellen

und jedem künftigen Benutzer dieses wie der übrigen

Rechnungsbücher die Arbeit auf das wesentlichste zu

erleichtern. Das haben noch alle anerkannt, die das

Material kennen. — Dafs der Rezensent diese .\ner-
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kennung versagt, das ist gleichgültig, denn er spricht

ohne Kenntnis des Materials.

Zweitens aber habe ich zu betonen, dafs meine Worte,
das Heft stelle gewisse Tatsachen übersichtlich zusammen,
nur eben andeuten, was hier geboten ist. Wer bewan-
dert ist in dem Material, das uns bisher zur Kenntnis

der Güterverwaltung der Universitäten zugänglich war,

der wird sich der ungewöhnlich grofsen Bereicherung

erfreuen, die wir in dieser Bearbeitung des Rechnungs-
buchs von 1621 und weiter in den übrigen Urkunden
empfangen, die in Heft V vereinigt sind. Gegenüber
den spöttischen Worten des Rezensenten darf ich zu-

nächst wohl hinzufügen, dafs schon das Aufsuchen in

den damals noch ganz unzureichend geordneten Massen
der Akten nicht blofs Ausdauer, sondern auch viel Scharf-

sinn und Vertrautheit mit dem Stoffe erfordert. Diese

Arbeit hat zur sachlichen Ordnung der Akten erheblich

mitgeholfen. Dafs aber der Rezensent die Bedeutung
des so zugänglich gemachten Materials für die Forschung
nicht zu würdigen versteht, ist wieder nur ein Beitrag

zu seiner eigenen Charakteristik. Im besonderen, dafs

er mit den Akten über die Fischerei in einem der Uni-

versitätsdörfer Nr. 9—24 nichts anfangen kann. Denn
diese Akten geben anschauliche Darstellungen von den

mannigfaltigen Sorgen, die damals die Professoren und
besonders den Rektor einer Universität bedrängten, und
gewähren Einblick in verschiedene Seiten der Beziehun-

gen der Universität zu Behörden, Korporationen und
Herren in der Nachbarschaft. Hier tadelt der Rezensent

ferner, dafs das Wort Drebel nicht erklärt, dagegen zu

Kietzer ein seitenlanger Kommentar gegeben sei. Wörter,

die in jedem Wörterbuch zu finden sind, wie Drebel,

das überdies jeder aufmerksame Leser der Urkunden
von selbst versteht (vgl. S. 82 Nr. 12 wird Drebel unter

den »Fischhelder Gefäfsen« genannt), sind allerdings

nicht erklärt, dagegen solche, zu deren Verständnis eine

besondere Untersuchung nötig war, wie das gerade für

Kietzer (S. 98) aus der Arbeit der Verf. selbst erhellt,

wenigstens für jeden , der nicht die Augen verschliefst.

Am Schlufs erklärt der Rezensent: »Rechnungsbücher
müssen entweder ganz oder gar nicht veröffenthcht wer-

den«. Mag er einen solchen Satz aufstellen, der ganz
davon absieht, dafs es Rechnungsbücher sehr verschie-

dener Art gibt: bei den mannigfaltigen Erwägungen
über die Herausgabe der Frankfurter Akten, die nament-

lich durch den lang gehegten Plan eines gröfsercn Ur-

kundenwerkes veranlafst worden sind, ist kein Kenner
auf den Gedanken verfallen, diese Bücher zu veröffent-

lichen so wie sie sind. Der Rezensent hat sie nie ge-

sehen, aber er dekretiert: ganz oder nicht. Doch genug,

ich überlasse den aufmerksamen Lesern das Urteil über

dies Heft und diesen Rezensenten.

Breslau. G. Kaufmann.
Antwort.

Auf die Entgegnung des Herrn Prof. Kaufmann er-

widere ich, dafs ich mich auf Polemiken prinzipiell nicht

einlasse, da ich mir kein sachliches Resultat davon ver-

spreche. Ich habe mein Urteil auf Grund sorgfältiger

Prüfung des Heftes abgegeben, und es ist mir deshalb,

und noch aus manchem anderen Grunde, vollkommen
gleichgültig, was Herr Prof. Kaufmann über »diesen

Rezensenten« urteilt und zu welchem Urteil die übrige

wissenschaftliche Welt durch ihn veranlafst wird.

Giefsen. A. Klein.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

The Srauta-Sütra of Drähyäyana with the

commentary of Dhanvin. Edited by J. N. Reuter

[Lektor f. Sanskrit an der Univ. Helsingfofs]. Part L

[S.-A. aus den »Acta Societatis scientiarum fennicae«.

T. XXV, p. II.] London, Luzac & Co., 1904. 216 S.

4°. Sh. 10. 6 d.

Während in neuerer Zeit die Arbeit der

Vediker sich neben dem Rgveda auch in er-

freulicher und fruchtbringender Weise dem
Atharva- und Yajurveda zugewandt hat, blieb

der Sämaveda mehr im Hintergrunde. Man wird

das, da dieser Veda von seiten seiner Texte
bekanntlich ganz überwiegend aus dem Rgveda
schöpft, wohl begreiflich finden; erfreulich ist

doch alles, was auf eine Änderung dieser Sach-

lage hindeutet. Neben dem musikgeschichtlichen

Interesse der rituellen Melodien greifen hier

namentlich Fragen ein, welche die Technik des

vedisch - priesterlichen Zauberwesens betreffen;

es handelt sich darum, den Dingen, die zunächst

als nichtssagende und willkürliche Spitzfindig-

keiten erscheinen, ihre Bedeutung abzugewinnen

und sie so für die religionsgeschichtliche For-

schung fruchtbar zu machen. Bloomfields Auf-

satz über die Beziehungen zwischen dem Gott

Indra und dem Sämaveda hat eine vielver-

sprechende Ader angeschlagen.

Zur Festlegung der Fundamente, auf denen

hier gebaut werden mufs, liefert die vorliegende

Publikation einen höchst dankenswerten Beitrag.

Neben Lätyäyanas Handbuch (Sütra) für die mit

dem Gesang der rituellen Lieder betrauten

Priester stellt sich jetzt der Paralleltext des

Drähyäyaiia. Der Text selbst, dem anderen

überaus nahestehend, ja zum grofsen Teil mit

ihm identisch, bietet nicht viel Erhebliches; desto

nützlicher ist der zugehörige Kommentar. Es

ist dem Herausgeber gelungen, eine ansehnliche

Zahl von Handschriften in Devanägarl- wie in

Granthaschrift nutzbar zu machen. Ein ab-

schlielsendes Urteil über seine Tätigkeit — so-

weit Ref. zu solchem Urteil ohne Nachverglei-

chung der Handschriften überhaupt gelangen

kann — wird man auszusprechen erst versuchen

dürfen, wenn die dem letzten (dritten) Teil des

Werkes beizugebende Einleitung vorliegt. Der

Eindruck der sorgfältigen Arbeitsweise, wie wir

sie bei R. gewöhnt sind, und der Dank für die

entsaguugsreiche Mühe, der er sich unterzogen

hat, darf doch schon jetzt ausgesprochen werden.

Kiel. H. Oldenberg.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Die 48. Versammlung deutscher Philologen
und Schulmänner wird von Dienstag, dem 3. Oktober,

bis Freitag, den 6. Oktober 1905 in Hamburg unter dem

Präsidium von Prof. Dr. Brütt, Schulrat in Hamburg

und Dr. Wendland, Prof. an der Univ. Kiel stattfinden.

Das Verzeichnis der Vorträge ist das folgende:

A. Allgemeine Sitzungen. Dr. Bethe, Prof. an der

Univ. Giefsen: Liebe und Poesie. — Dr. Conze, Prof.,

Vorsitz, der Zentraldir. des Kaiserl. Deutschen Archäolog.

Instituts, Berlin: Pro Pergamo. — Geh.-R. Dr. Di eis,

Prof. an der Univ. Berlin: Der lateinische, griechische'
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und deutsche Thesaurus. — Dr. Geffcken, Prof. am
WilhelmGymn. in Hamburg: Altchristliche Apologetik

und griechische Philosophie. — Prof. Dr. Frhr. Hiller

von Gärtringen, Berlin: Geschichte von Priene nach

den Baudenkmälern und Inschriften. — Prof. Dr. Kehr-

bach, Berlin: Bericht über die Veröffentlichung der Ge-

sellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte.

— Dr. Koepp, Prof. an der Univ. Münster i. W. : Die

Ausgrabungen bei Haltern (mit Lichtbildern). — Dr.

Lenz. Prof. an der Univ. Berlin: Ziel und Charakter

der Politik Napoleons I. — Prof. Dr. Lichtwark, Dir.

der Kunsthalle in Hamburg: Künstlerische Bildung auf

örtlicher und nationaler Grundlage. — Lic. Metz, Prof.

an der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg:
Der Pflichtbegriff innerhalb Goethescher Ethik. — Dr.

Oldenberg, Prof. an der Univ. Kiel: Indologie und
klassische Philologie. — Dr. Paulsen, Prof. an der

Univ. Berlin: Noch eine Schulreform. — Geh.-R. Dr.

Reinke, Prof. an der Univ. Kiel: Dogmen und Ten-

denzen in der Wissenschaft. — Aufserdem werden die

beiden Vorsitzenden in einer allgemeinen Sitzung sprechen.

B. Sektionssitzungen. 1. Philologische Sektion
(Obmänner: Dr. Sudhaus, Prof. an der Univ. Kiel,

Prof. Dr. Schult efs, Dir. der Gelehrtenschule des Jo-

hanneum in Hamburg, Dr. Geffcken, Prof. am Wilhelm-

Gymn. in Hamburg). Dr. Brinkmann, Prof. an der

Univ. Bonn : Die gegenwärtigen .Aufgaben der philologi-

schen Textkritik. — Dr. Corfsen, Gymn.-Prof. in Berlin:

Horaz' Römeroden. — Dr. Gercke, Prof. an der Univ.

Greifswald: Heimat und Sprache Homers. — Dr. Hau 1er,

Prof. an der Univ. Wien : Der Stand der Fronto-Ausgabe.
— Dr. Schenkl, Prof. an der Univ. Graz: Predigt und
Schriftwerk in der lateinischen Patristik des 4. Jahrh.s.

— Dr. Skutsch, Prof. an der Univ. Breslau: C. Cor-

neli Galli Ciris.

Kombinierte Sitzung der philologischen und
indogermanischen Sektion: Dr. Thumb, Prof. an
der Univ. Marburg: Prinzipienfragen der Koineforschung.
— Dr. Zacher, Prof. an der Univ. Breslau: Die dämo-
nischen Urväter der Komödie.

2. Pädagogische Sektion (Obmänner: Prof. Wege-
haupt, Dir. des Wilhelm-Gymn. in Hamburg, Geh.-R.

Dr. Schlee, Realgymn.-Dir. in Altona). Gymn.-Dir.

Dr. Aly in Marburg: Universität und Schule. — Dr.

Baumgarten, Prof. an der Univ. Kiel: Der Religions-

unterricht auf der Oberstufe des Gymnasiums. — Prof.

Dr. Gurlitt in Steglitz bei Berlin: Über die Pflege und
Entwicklung der Persönlichkeit. — Geh.-R. Dr. Münch,
Prof. an der Univ. Berlin : Die Pädagogik und das aka-

demische Studium. — Prof. Dr. 0. Weifsenfeis in

Berlin : Läfst sich aus Übersetzungen eine den Zielen

des höheren Unterrichtes ensprechende Vertrautheit mit

der alten Literatur, Geschichte und Kultur gewinnen?
— Dr. Wotke, Prof. in Wien: Die Entwickelung des

österreichischen Lehrerstandes bis 1848.

3. Archäologische Sektion (Obmänner: Dr.

Noack, Prof. an der Univ. Kiel, Dr. Klufsmann,
Prof. am Wilhelm-Gymn. in Hamburg). Dr. von Duhn,
Prof. an der Univ. Heidelberg: lEine Giebelkomposition
aus Neapel« und »Reiterfigürchen aus böotischen Grä-

berm (mit Lichtbildern). — Dr. Graef, Prof. an der

Univ. Jena: Ein Kapitel griechischer Plastik (mit Licht-

bildern). — Dr. Petersen, Prof. in Berlin (früher I.Se-

kretär des Kais. Deutschen Archäol. Instituts zu Rom):
Die Ära Pacis Augustae und ihre Vorbilder (mit Licht-

bildern). — Dr. Pick, Dir. des Herzog!. Münzkabinetts
in Gotha und Prof. an der Univ. Jena: Numismatische
Beiträge zur griechischen Kunst (mit Lichtbildern). —
Dr. Puchstein, Prof. an der Univ. Freiburg: Eine syri-

sche Stadt (mit Lichtbildern). — Dr. Schrader, 2. Sekr.

des Kaiserl. Deutschen Archäol. Instituts zu Athen: Zur
Entwicklungsgeschichte des ionischen Baustiles. — Dr.

Schreiber, Prof. an der Univ. Leipzig: Die neuen

alexandrinischen Kapitelle der Ptolcmäerzeit. — Dr.

Warburg, Hamburg: Dürer und die italienische Antike

(im Anschlufs an Handzeichnungen und Kupferstiche

der hamburgischen Kunsthalle).

Kombinierte Sitzung der archäologischen,
philologischen und historisch -epigraphischen
Sektion: Dr. Robert, Prof an der Univ. Halle: Pan-

dora (mit Lichtbildern).

4. Germanistische Sektion (Obmänner: Geh.-R.

Dr. Gering, Prof. an der Univ. Kiel, Dr. Dissell,

Prof. am Wihelm-Gymn. in Hamburg, Dr. Rosenhagen,
Oberl. an der Realschule in Eilbeck -Hamburg). Dr.

Heusler, Prof an der Univ. Berlin: Alter und Heimat

der eddischen Gedichte. — Dr. Krumm, Gymn.-Prof.

in Kiel: Friedrich Hebbel als Tragiker. — Dr. .Meifs-

ner, Prof. an der Univ. Göttingen : Römische Altertümer

in der Römverja saga. — Oberlehrer Dr. Mensing,
Privatdoz. an der Univ. Kiel: Über Volkssyntax. —
Dr. Mogk, Prof. an der Univ. Leizpig: Volkskunde und
deutsche Philologie. — Dr. Sara n, Privatdoz. an der

Univ. Halle : Mystische Theologie in Klopstocks Messaias.

— Dr. Sijmons, Prof. an der Univ. Groningen: Das
niederdeutsche Lied von Ermenrichs Tod und die eddi-

schen Haml)esmö.l. — Dr. Strauch, Prof. an der Univ.

Halle: Das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. —
Dr. Uhl, Prof. an der Univ. Königberg: Winileod. —
Dr. Witkowski, Prof. an der Univ. in Leipzig: Über

den Plan einer wissenschaftlichen Ausgabe von Goe-

thes »Faust«.

5. Historisch-epigraphische Sektion (Obmän-
ner: Dr. Volquardsen, Prof. an der Univ. Kiel, Prof.

Dr. Ohly, Direktor der Hansaschule in Bergedorf-Ham-
burg, Dr. Ziebarth, Oberl. am Wilhelm-Gymn. in Ham-
burg). Dr. Hitzigrath, Oberl. am Realgymn. des Jo-

hanneums in Hamburg: Hamburgischer Handel im

18. Jahrhundert. — Dr. K. Jacob, Privatdoz. an der

Univ. Tübingen: Gustav Freytags »Ahnem im Spiegel

deutscher Geschichte. — Dr. C. F. Lehmann, Prof. an der

Univ. Berlin: Zur auswärtigen Politik der ersten Ptole-

mäer und Seleukiden. — Dr. H. Swoboda, Prof. an

der Univ. Prag: Über die altgriechische Schuldknecht-

schaft. — Dr. Soltau, Gymn.-Prof. in Zabem i. E.:

Römische Geschichtsforschung und Bibelkritik. — Dr.

von Scala, Prof. an der Univ. Innsbruck: Makedonisch-

Hellenistische Beiträge aus Inschriften.

Kombinierte Sitzung der historisch-epigra-
phischen, archäologischen und philologischen
Sektion. Dr. Ed. Meyer, Prof. an der Univ. Berlin:

Alexander der Grofse und die absolute Monarchie. —
Dr. Ziebarth, Oberl. am WUhelm-Gymn. in Hamburg:
Das Schulwesen von Milet.

6. Romanistische Sektion (Obmänner: Geh.-R.

Körting, Prof. an der Univ. Kiel, Prof. Dr. T ende-

ring, Direktor des Realgymn. des Johanneums in Ham-
burg): Dr. Bouvier, Prof. an der Univ. Genf: Les

dernieres recherches et les plus recents travaux relatifs

ä J. J. Rousseau. — Dr. Scheffler, Prof. an der Techn.

Hochschule in Dresden: Zur ästhetischen Erläuterung

französischer Schriftsteller (mit Ausstellung). — Dr.

Suchier, Prof. an der Univ. Halle: Geschichtliche

Grundlagen von Wolframs Willehalm. — Prof. Dr.

Zschech, Realschuldir. in Hamburg: Der italienische

Wertherroman Ügo Foscolos »Die letzten Briefe des

Jacopo Ortis«.

7. Englische Sektion (Obmänner: Dr. Holt-

hausen, Prof. an der Univ. Kiel, Dr. Wendt, Prof. an

der Oberrealschule vor dem Holstentore). Dr. Henry

Bradley-Oxford: »The O.xford English Dictionary«.

—

Dr. Creizenach, Prof. an der Univ. Krakau: Hamlet-

philologie. — Dr. Hecht, Privatdoz. an der Univ. Kiel:

Der gegenwärtige Stand der Balladenkritik. — Dr. Holt-

hausen, Prof. an der Univ. Kiel: Thema noch unbe-
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stimmt. — Dr. Jespersen, Prof. an der Univ. Kopen-

hagen: System oder Systemlosigkeit in der Behandlung

der englischen Grammatik. — Dr. Spies, Privatdoz. an

der Univ. Berlin : Ein lexikographisches Experiment: Der

Wortschatz von John Gower's Confessio Amantis in

Zettelform katalogisiert.

8. Indogermanische Sektion (Obmänner: Dr.

Wackernagel, Prof. an der Univ. Göttingen, Dr.

Fritsch, Prof. an der Gelehrtenschule des Johanneums
in Hamburg). Dr. Bezzenberger, Prof. an der Univ.

Königsberg: Thema noch unbestimmt. — Dr. Hermann,
Oberl. an der Hansaschule in Bergedorf: Die Rekonstruk-

tion als Grundlage der indogermanischen Sprachwissen-

schaft. — Dr. Kretschmer, Prof. an der Univ. Wien:

Thema noch unbestimmt. — Dr. Streitberg, Prof. an

der Univ. Münster: Das indogermanische Relativum.

Kombinierte Sitzung der indogermanischen
und philologischen Sektion: Dr, Solmsen, Prof.

an der Univ. Bonn: Über griechische Etymologie.

9. Mathematisch - naturwissenschaftliche
Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Thaer, Dir. der Ober-

realschule vor dem Holstentore in Hamburg, Dr. F. Ahl-
born, Prof. am Realgymn. des Johanneums in Ham-
burg): Dr. Bohnert, Oberl. an der Oberrealschule vor

dem Holstentore in Hamburg: Physikalische Schüler-

übungen auf der Mittelstufe der Realanstalten. — E.

Grimsehl, Prof. an der Oberrealschule auf der Uhlen-

horst in Hamburg: Ausgewählte physikalische Schüler-

übungen (mit Demonstrationen). — Dr. Schubert, Prof.

an der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg:
Die Probleme der Ganzzahligkeit in der algebraischen

Geometrie.

10. Orientalische Sektion, verbunden mit der

Sitzung der Deutsch-Morgenländischen Gesell-
schaft (Obmänner: Dr. Hultzsch, Prof. an der Univ.

Halle, Senior D. Behrmann in Hamburg): Dr. Lidz-
barski, Prof. an der Univ. Kiel: Die Namen der

Alphabetbuchstaben. — Dr. Hertel, Oberl. in Döbeln:

Über einen südlichen »textus amplior« des Pafichatantra.

— Dr. med. et phil. Kotelmann, Hamburg: Über die

Augenkrankeit, an welcher Paulus in Galatien litt.

Am 2. Oktober wird in Hamburg auch die Jahres-
versammlung des deutschen Gymnasialvereins
und die Abgeordnetenversammlung des Verban-
des deutscher Vereine für Volkskunde stattfinden.

Neu erschienene Werke.

G. S. Petrow, Rufslands Dichter und Schriftsteller.

Halle, Waisenhaus. M. 2.

P. Maerkel, Der Kulturwert des Russischen.

Wissensch. Beil. zum Jahresbericht des Askanischen

Gymn. zu Berlin. Berlin, Weidmann.

Zeitschriften.

Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte.

N. F. XVI, 1. A. Ludwig, Zur Biographie des Cer-

vantes. — A. Glock, Über den Zusammenhang des

römischen Mimus und einer dramatischen Tätigkeit

mittelalterlicher Spielleute mit dem neueren komischen

Drama. — K. Bruchmann, Sprache und Literatur mit

Rücksicht auf Wilhelm Grube, Geschichte der chinesi-

schen Literatur. — E. Kayka, H. v. Kleists Amphi-

tryon. — Ph. Aronstein, William John Courthope als

Literarhistoriker.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Rudolf Kapff, Der Gebrauch des Opta-
tivus bei Diodorus Siculus. Tübi»>ger Inaug.-

Dissert. Tübingen, Druck von H. Laupp jr., 1903.

1 Bl. u. 116 S. 8°.

Die Schrift ist dem Verf. des Atticismus

W. Schmid gewidmet. Wie die glückliche Wahl
des Themas dem Meister, so macht die um-

sichtige Bearbeitung desselben dem Schüler alle

Ehre. Zunächst werden die bei Diodor vor-

kommenden Optative ihrer äufseren Form nach

besprochen, dann folgt eine genaue Untersuchung

über ihre syntaktische Verwendung; den Schlufs

bildet ein Exkurs über den Gebrauch von av

und eine Zusammenstellung der Ergebnisse. Dem-
nach finden sich bei Diodor 254 Optative, d. h.

im Durchschnitt 13 auf je 100 Teubnerseiten

(bei Xenophon 330, Piaton 250, Strabo 76,

Philo 66, Polybios 37). Von diesen 254 Opta-

tiven treffen: 159 auf den Aorist, 91 auf das

Präsens und 4 auf das Perfekt; 155 auf das

Aktiv und 76 auf das Medium; 215 auf die

3. P. Sing., 34 auf die 3. P. Plur., nur 3 auf die

1. P. Sing., je l auf die 2. P. Sing, und 1. P.

Plur. Syntaktisch betrachtet steht der Optativ

108 mal potential, 7 9 mal oblique und (unter

323 Bedingungssätzen) 58 mal hypothetisch. Sehr

viele Mühe hat sich der Verf. auch gemacht,

indem er der Frage nachging, welchen Ersatz

sich Diodor für den absterbenden Optativ zu

schaffen suchte, so dafs der Grammatiker jeden

erwünschten Aufschlufs erhält. Den Historiker,

dem es hauptsächlich auf die Beurteilung Diodors

ankommt, hätte eine einfache Aufzählung der Fund-

stellen mehr interessiert als diese Verteilung nach

verschiedenen Gesichtspunkten. Daraus wäre mit

einem Blick ersichtlich gewesen, dafs in dem

ganzen Geschichtswerk der Gebrauch des Opta-

tivs gleichmäfsig selten ist, dafs also Diodor

seine Quellen wenigstens in seine Sprache um-

geschrieben hat und doch ein bischen mehr als

eine »atmende Abschreibmaschine« war. Der

kleine Überschufs, der sich für die fünf ersten

Bücher ergibt, erklärt sich aus der dort häufig

verwendeten Formel (xaxQov av ecrj oder olxsiov

av f,cv YqdifSiv. In den rhetorisch gefärbten

Partien verwendet Diodor den Optativ etwas

häufiger als Schmuck (S. 32), während in der

schlichten Erzählung oft 20—40 Seiten lang kein

einziger Optativ vorkommt. — Diod. XIII 87, 2

hat mich der Verf. falsch verstanden: ich möchte

Stecfihcqav av, si . . . xaredCoa^av schreiben.

Auch bin ich nach wie vor der Ansicht, dafs

bei Diodor a? av mit Partizip regelmäfsig den

objektiven Grund angibt.

Fürth i. B. Fr. Vogel.

H. Ubell, Die griechische Tragödie. [Die Litera-

tur, hgb. von Georg Brandes. Bd. XVII.] Berlin,

Bard, Marquardt & Co., [1905]. 46 S. kL 8" mit

9 Vollbildern in Tonätzung. Geb. M. 1,50.

Das Büchlein hat einen einigermafsen irreführenden

Titel. Es will nicht eine Analyse der griechischen Tra-

gödie, noch auch eine Skizze ihrer Entwicklung bieten.
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sondern vielmehr, hauptsächlich an Euripides' Medea
ui Bakchen, deren vortreffliche Verdeutschung wir

Wilamowitz-Möllendorff und v. Arnim verdanken,

zeigen, wie viel Wertvolles uns noch heute eine grie-

chische Tragödie bietet, auch wenn wir das, was heute

wirkungslos bleiben mufs, abziehen.

Notlzea und Mitteilungen.

Unlrersltätssrhriften.

DissertaiioneM.

M. .Alten bürg. Die Methode der Hypothesis bei

Piaton, ."Xristoteles und Proklus. Marburg. 240 S.

.\. Eichhorn, Bdtpßapo? quid significaverit. Leipzig.

64 S.

Scholpro^ramm.

Th. Schiebe, Zu Ciceros Briefen. Berlin, Friedr.

Werdersch. Gymn. 30 S.

5ea •nchlenene Werke.

Sammlung der griechischen Dialekt - Inschriften.

Hgb. von H. Collitz und F. Bechtel. 3. Bd. 2. Hälfte,

5. (Schi.-) H. Die ionischen Inschriften. Bearb. von

F. Bechtel. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M.9,20.

H. Merguet, Handlexikon zu Cicero. 2. H. (D—M).
Leipzig, Dieterich. M. 6.

Quintiliani quae feruntur declamationes XIX maiores
ed. G. Lehnert. [Bibl. script. graec. et rom. Teubne-
riana.] Leipzig, B. G. Teubner.

TiberiClaudi Donati interpretationes Vergilianae.

Ed. H. Georgii. I : Aeneidos libri. [Dieselbe Sammlung.]
Ebda.

Zeitschriften.

Hermes. 40, 3. R.Bürger, Studien zu Lygdamus
und den Sulpicia- Gedichten. — G. Knaack, Ein ver-

lorenes Epyll des Bion von Smyma. — A. Klotz, Pro-

bleme der Textgeschichte des Statius. — H. Dessau,
Minucius Felix und Caecilius Natalis. — G. Busolt,
Spartas Heer und Leuktra. — W. Dittenberger, Zu
Antiphons Tetralogien. — M. Manitius, Aus der Mün-
chener Hyginhandschrift.

Wochenschrift für klassische Philologie. 22, 27.

Th. Stangl, Zur Textkritik der Annalen des Tacitus. I.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Eugen Geiger [Dr. phil.], Hans Sachs als

Dichter in seinen Fastnachtspielen im
Verhältnis zu seinen Quellen betrachtet.
Eine literarhistorische Untersuchung. Halle a. S.,

Max Niemeyer, 1904. XII u. 388 S. 8°. M. 9.

Eine zusammenfassende Behandlung der Hans
sächsischen Dramatik war schon seit längerer Zeit

aufs lebhafteste gewünscht. Geiger beschäftigt

sich mit dem von der Forschung auch sonst be-
vorzugten Teil der Fastnachtspiele. Für eine

Erstlingsarbeit, welche die Schrift zu sein scheint,

ist das Ziel der ganzen Untersuchung sehr an-

erkennenswert weit und umfassend gesteckt. Zu-
trefifend sind zunächst die allgemeinen Gesichts-

punkte festgestellt, so der scharfe Unterschied

zwischen den Fastnachtspielen und der übrigen
Dramatik, die richtige Einschätzung des Wertes
dieser Spiele, die Einsicht, dafs allein metho-
disches Zurückgehen auf alle bis jetzt bekannten
Quellen die poetische Tätigkeit des Hans Sachs

richtig erkennen lasse. Von solchen Voraus-

setzungen ausgehend nimmt nun G. eine ein-

gehende Untersuchung von 39 der insgesamt

185 Fastnachtspiele des Hans Sachs vor. Der
ganze Stoff ist in zwei grofse Abschnitte: innere

Technik (A. dramatischer Bau, B. Darstellung)

und äufsere Technik (A. szenische, B. formale

Technik) geteilt, doch ist insofern die Dispo-

sition nicht ganz glücklich durchgeführt, als gleich

der erste Abschnitt von I A. 'Die' Abmessung
des Raumes im Drama' besser dem zweiten Ab-

schnitt zuzuweisen wäre. Er enthält Beobach-

tungen über die Breiten der Darstellung, Streben

nach deren Abrundung, Einheit von Ort und

Zeit, wobei übrigens die oft sehr geschickten

dramatischen Arrangements bei Hans Sachs (vgl.

zu Fsp. 74 S. 18 ff.) gut herausgehoben werden.

Dann folgt als zweites Kapitel von Nr. I 'Die

Betrachtung des inneren Baues'. Hier werden die

künstlerischen Mittel der Komposition, der Rea-

lismus, die Durchführung, die Motivierung im ein-

zelnen, die Spannung, das retardierende Moment
usw. einer eingehenden Betrachtung unterzogen.

Eine Reihe zutreffender Beobachtungen wird ge-

bracht, wie auch die unbefangene Würdigung
der poetischen Leistungen des Fastnachtspiel-

dichters Hans Sachs und die richtige Erkenntnis

einer inneren Entwicklung des Dichters angenehm

berühren. Wir sehen den Ernst und die Sorgfalt,

mit der Hans Sachs doch immer wieder in seiner

Produktion vorgeht, so dafs er in einzelnen

Punkten schliefslich geradezu als Meister er-

scheint, vgl. Einleitung der Handlung S. 69; Er-

regung von Spannung S. 80 ; worin er auch

den besten Quellen gegenüber seine Souveränität

behauptet S. 80. 89 usw.

Nicht minder wichtige Fragen stellt die Be-

handlung der Darstellung (I B.) zur Erörterung.

Hier ist die Änderung der Motivierung behandelt,

die starke Neigung zum Didaktischen, Belehren-

den, die Art der Verteilung der Schuld, das

Streben nach Milderung von Roheiten der

Quellen, die Übertragung der Handlung in

deutsche oder speziell nürnbergische Verhältnisse,

wobei G. die glückliche Beobachtung macht, dafs

alle nicht antiken Stoffe vom Fremdländischen

in deutsche Verhältnisse umgesiedelt worden sind,

während Hans Sachs den antiken ihr ursprüng-

lich antikes Gewand läfst. Auch das wichtige

Gebiet der Hans Sachsischen Komik gelangt

hier zur Erörterung (S. 261— 90), ohne dafs

jedoch hier der Stoff erschöpft wäre. Das inter-

essante Kapitel vom Wortwitz ist mit S'/g Seiten

— also doch viel zu kurz — abgemacht, und

Stellen wie die aus dem Fsp. vom 'Abt im Wild-

bad' Nr. 27 (der Abt bedroht den Knecht mit

dem 'schweren ban', worauf dieser frech 'ind

erbeis' (Erbsen) gehn will) hätte umso weniger

übergangen werden sollen, als der Witz ja nur

mit Hilfe des Nürnberger Dialektes heraus-
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kommt ^). Auch dafs Hans Sachs aufser in

Nr. 42 und 53 sich fern von allem halte, was
den Katholizismus angehe, kann ich nicht

finden; die stete Pfaffenverhöhnung bringt doch

genug Antikatholisches, und G. sagt selbst ja

(S. 269), dafs ein tadelloser Pfaff bei Hans Sachs

ein Ding der Unmöglichkeit sei.

Auch der Abschnitt über Hans Sachsens

Darstellungsweise (I B.) fördert Interessantes zu-

tage. Hier besonders gewinnen wir ein lebhaftes

Bild von Hans Sachsens poetischer Produktions-

weise, wenn wir sehen, wie eine leichte An-

deutung der Vorlage schon genügt, um ihm eine

reiche dramatische Ausbeute zu verschaffen, wie

er durch Umdeutung neue Züge geschickt ge-

winnt, wie er mit Rücksicht auf die Gesamt-

komposition Eigenschaften mehrerer Personen

seiner Quelle auf eine einzige überträgt, wir

lernen den Realismus seiner Charakterisierung im

Zusammenhange beurteilen und uns zugleich an

deren Feinheiten erfreuen. Für die Charakteri-

sierung durch Namengebung (S. 303) wäre aber

ebenfalls noch mehr Material zu verwerten ge-

wesen, so z. B. wenn er nach dem Namen des

Markgrafen Malaspini aus dem Decamerone Tag II

Nov. 6 einen in seiner Buhlschaft erfolgreichen

JüngHng Felix Spini (im Fsp. 61) nennt, oder

wenn er im Fsp. 47 (Tyrann Dionysius) die

beiden Trabanten, die sich entschieden gegen

die Tyrannei ihres Herrn aussprechen, mit den

Namen Dion und — Nisius belegt! Überall

aber sehen wir doch schon aus dem Gebotenen

die grofse poetische Arbeit hervorleuchten, die

Hans Sachs geleistet hat (S. 3 13 f.); die beson-

dere Besprechung einzelner Typen, wie Bauer,

Gauner, fahrender Schüler, Pfaff, Kupplerin

rundet das Ganze noch weiter ab.

Weniger war im allgemeinen über die äufsere

Technik (II. Teil) zu sagen. Hier bemerken wir

(II A. szenische Technik) als charakteristisch für

den Dichter die Weglassung unnötiger Personen

und die Übertragung verschiedener Rollen auf

einen einzigen Spieler im Interesse der gröfseren

Einheit, wir sehen überhaupt Streben nach gleich-

mäfsiger Verteilung der Rollen bei Seltenheit

völliger Neuschöpfung einer Figur, wir erkennen

die Leichtigkeit und Ungezwungenheit der not-

wendigen Zwischenszenen, der lokalen Orien-

tierung — auch hier wieder als Gesamtresultat

einen gewaltigen Fortschritt des Dichters über

seine Vorgänger hinaus. Und schliefslich wird

noch das formale (II B.) Element der Hans Sach-

sischen Technik erörtert, das Schablonenhafte

aufgezeigt, Wendungen und Bilder kurz be-

') Ebenso wird im ersten Aufzuge von Wagners
'Meistersingern' der Wortwitz zwischen Paar (Schuhe)

und Bar (Meisterlied), den Walther dem David gegen-

über braucht: 'Bis zu n'em Paar (Bar) — recht guter

Schuh', erst durch Wagners sächsischen Dialekt möglich

und verständhch.

sprochen und dann noch der wichtige Punkt des

Hans Sachsischen Dialoges, der im Fastnacht-

spiel an vielen Stellen als vorzüglich zu gelten

hat, leider nur kurz (S. 374— 82) gestreift.

So erscheint die Aufgabe, die der Verf. sich

gestellt, durch reiche Beobachtungen und Zu-

sammenstellungen zum gröfsten Teile gelöst. Ein

Erdenrest bleibt aber immer noch zu tragen

und zwar, weil G. die einschlägige Literatur

doch nicht überall erschöpfend ausgeholt und

schwächeren Arbeiten, z. B. der wenig genügenden
von Mac Mechan zu willig nachgeht. Was die

Verarbeitung der gegebenen Literatur anbetrifft,

so bezeichnet G. mehrfach (S. 5. 17) das Fsp.

16 als das erste mit bekannter Quelle, S. 5 diese

vermeintüche Tatsache noch ausdrücklich bedau-

ernd hervorgehoben. Doch hat z. B. Szamatölski,

Vierteljahrschr. f. Lit.-Gesch. II, 90 (1889) nach-

gewiesen, dafs die Quelle von Fsp. 5 (Buler,

Spiler, Trincker) eine lateinische Deklamation

des Phihpp Beroaldus (De tribus fratribus, ebrioso,

scortatore et lusore) sei, die Hans Sachs in der

deutschen Übersetzung des Seb. Franck 1531

benutzte. Die gleiche Wahrnehmung hatte Stiefel

gemacht, der in seinen — von G. selbst zitierten

— Zusammenstellungen (Germ. 36 und 37) neben

weiteren Bemerkungen über Fsp. 5 auch in

betreff der anderen, von G. nicht herangezogenen

Fastnachtspiele 1— 14 noch eine Reihe Hinweise

zusammengestellt hat, welche für G. recht von

Nutzen gewesen wären. Sie zeigen nämhch schon

jetzt doch deutlich, dafs bei den ersten Fastnacht-

spielen die Quellenfrage eine viel weniger scharf

zu beantwortende ist als später, etwa von Fsp. 1

6

ab. Zweifellos entnimmt Hans Sachs hier noch

einzelne Stoffe dem Leben oder didaktischen

Prosaschriften, oder findet ein einzelnes Motiv,

das er mit seiner Darstellung weiter ausführt oder

neu umkleidet. Dieses jedoch ist für die Beur-

teilung der Hans Sachsischsn Fastnachtspieldich-

tung von Wichtigkeit. Dann aber kommt für

die Beurteilung gerade dieser 1 5 ersten Fastnacht-

spiele noch etwas anderes hinzu. Sie verteilen

sich zeitlich, in zum Teil grofsen Zwischenräumen

entstanden, auf fast 30 Jahre; gerade ebenso

lange hat dann Hans Sachs zur Abfassung seiner

übrigen 70 Stücke gebraucht. Sehr allmählich

also sehen wir die Hans Sachsische Fastnacht-

spieldichtung ihren eigenen charakteristischen Weg
gewinnen, auffallend lange steht sie in der Ge-

samtproduktion im Hintergrund, und erst gegen

die Mitte des 16. Jahrb. s, 1544, im 51. Lebens-

jahre, schreibt der Dichter sein 16. Fastnachtspiel,

dasjenige, das nach verschiedenen Richtungen hin

einen entscheidenden Fortschritt darstellt. Auch

das ist wichtig, denn das, was wir hier bei Hans

Sachs bemerken, das deckt sich genau mit der

Entwicklung des Fastnachtspiels in Nürnberg über-

haupt. Wir sehen in den ersten Jahrzehnten des

16. Jahrh.s, wie es Hampe, Die Entwicklung des
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riieaterwesens in Nürnberg. 1898, S. 41 ff. klar

und überzeugend dargetan hat, eine entschiedene

Reaktion gegen die frühere Fastnachtspieldtchtung

des 15. Jahrh.s mit ihren sexuell so verrohten

Darbietungen sich durchsetzen, und erst gegen
• Mitte des 16. Jahrh.s in einem erneuten von

Anregungen eben aus den Kreisen der Meister-

singer ausgehenden Interesse schwindet die Ab-

neigung wieder. So hat die allgemeine histo-

rische Entwicklung auf die Ausgestaltung der

ersten 1 5 Fastnachtspiele zweifellos erheblich

eingewirkt und hilft das Interesse an diesen

ersten Spielen noch weiter begründen. Und so

ist es denn ein empfindlicher Mangel, wenn G.

eben von diesen 1 5 ersten Spielen bezüglich

ihrer Quellen nichts zu berichten weifs. — Beim

16. Spiele (S. 9) wendet sich G. gegen eine an-

gebliche Bemerkung meinerseits in der Zeitschr.

f. vgl. Lit.-Gesch. N. F. VII, S. 402, dafs die

Einführung des Ortswechsels in diesem Stücke

ein 'Wagnis' des Dichters darstelle. Dort aber

(und auch sonst) findet sich nichts derglei-

chen. Ich schrieb: ». . . und in den Fastnacht-

spielen knüpft sich der erste bedeutende '

technische Fortschritt, die Benutzung des

Ortswechsels, ebenfalls an eine Geschichte des

Decameron«. Und wenn man S. 48 dann bei G.

liest: »Mit Nr. 16 beginnt der Aufschwung, wohl

nicht zum allergeringsten Teil ist es das Ver-

dienst der Quelle«, so sieht man, dafs ich im

wesentlichen dasselbe gesagt habe, wie G., 'nur

mit ein bischen anderen Worten'. — Auch das

l^^sp. Nr. 22 (farend schOler) hätte mindestens

mit demselben Rechte wie das oft herangezogene

Fsp. 36 in die Liste der Spiele gehört, die G.

seiner Untersuchung zugrunde legt, auch hier ist

die Quelle bekannt (Pauli — indirekt Bebel),

vgl. Goetze, Fsp. II, S. X. XI; Oesterley, Ausg.

von Pauli Schimpf und Ernst S. 527; Stiefel

Germ. 36 und besonders noch Bolte, Jac. Freys

Gartengesellschaft Lit. Ver. Nr. 209, S. 236 f.

— Das Bedauern über das Fehlen einer Quelle

auf S. 259 kann sich natürlich nicht auf Fsp. 45
beziehen, hier ist die Quelle (Dec. VII, 5) bekannt

und von G. genannt, wahrscheinlich ist hier Nr. 54
(bauer mit dem plerr) gemeint. Die Decamerone-
übersetzung ferner sollte nicht mehr unter den

Namen Stainhöwels gehen (S. 117. 225. 291

asw.); für die Frage nach der Lateinkenntnis

des Dichters (S. 303), ist jetzt auch stets auf

seine Beziehungen zu Niclas Prann (Michels, Nürn-

berger Festschrift 1894, S. 6). zu verweisen.

Die Behandlung der Hans Sachsischen Komö-
dien und Tragödien steht, wie gesagt, noch aus.

Könnte sich der Verf. entschliefsen unter Berück-
sichtigung der Erfahrungen, welche diese erste

Arbeit ihm. bringt, selbst auch jenen Teil der

lans Sachsischen Dramatik zu behandeln?

Bonn a. Rh. Karl Drescher.

Walter Panthenius, Das Mittelalter in Leonhard
Wächters (Veit Webers) Romanen. [Probe-
fahrten. 4. Bd.] Leipzig, Voigtländer, 1905. 132 S.

S". M. 4,80.

Panthenius will einen Beitrag zur Geschichte der
Wiederbelebung der mittelalterlichen Weltanschauung
von ihren Anfängen im 18. Jahrh. an liefern. Seine

Monographie behandelt zu dem Zwecke den Dichter, der

den Ritterroman modernisiert und zur Modegattung
unserer Literatur gemacht hat. Doch hat es Wächter
an geschichtlichen Studien nicht fehlen lassen, um seinen

Dichtungen eine höhere kulturhistorische .Grundlage zu
geben als dies seine Vorgänger getan.

Notizen und Mittellungen.

Neo erschienene Werke.

L. A. Rosenthal, Schiller und die Bibel. Strafs-

burg, in Komm, bei Trübner. M. 0,60.

Friedrich Schlegels Fragmente und Ideen. Hgb.
von F. Deibel. [Die Fruchtschale. 3. Bd.] München,
Piper.

Platens Tagebücher. Hgb. von E. Petzet. [Die-

selbe Samml. 2. Bd.] Ebda.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Emilio Calvi [Bibliothekar an der Bibl. Alessandrina

in Rom], Bibliografia analitica Petrar-

chesca 1877— 1904 in continuazione a quella

del Ferrazzi compilata. Fonti bibliografiche — Opere

intorno al Petrarca — Edizioni — Autografi e

manoscritti Petrarcheschi — Conferenze. Rom , Er-

manno Loescher e Co., 1904. XI u. 103 S. 8".

Fr. 6.

Seitdem Ferrazzi 1877 im 5. Bande des

'Manuale dantesco' seine unentbehrliche Petrarca-

bibliographie veröffentlichte . ist die Literatur,

die sich mit dem Dichter beschäftigt, in das fast

Unübersehbare gewachsen. So hat uns denn das

Jubiläumsjahr 1904 als natürliche Gabe nicht

weniger als drei Fortsetzungen jener Bibliographie

in Aussicht gestellt, und die erste liegt uns in

dem Buche Emilio Calvis vor. Der Aufgabe ist

hier in vorzüglicher Weise entsprochen worden.

Durch 1136 Artikel werden etwa 1100 Schriften,

teils selbständige, teils Zeitschriftenartikel, ge-

nannt, die wichtigeren davon ihrem Inhalt nach

charakterisiert, und auch ihre Rezensionen werden

angeführt und oft deren Stellung gegenüber dem
angezeigten Werk hervorgehoben. Ja, gelegent-

lich erhält eine besonders wichtige Rezension,

wie Reniers Besprechung von Bartolis VII. Band

der Storia della letteratura italiana, einen eigenen

Artikel. Eine erhebliche Zahl von Stichproben

haben mich in alle dem keine Lücken von Be-

deutung finden lassen.

Bei der Wahl zwischen den beiden Metboden

der Anordnung: gröfster mechanischer Einfach-

heit und feinster sachlicher Spezialisierung, hat

sich Calvi annähernd, nicht durchaus, für die erste

entschieden. Er teilt sein Material in fünf Haupt-
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abschnitte: I, Fonti bibliografiche, IL Bibliografia

propriamente detta, III. Edizioni petrarchesche,

IV. Studi suglt autografi, le postille, i disegni e

i mss. del Petrarca, V. Conferenze, und den

dritten wieder in vier Unterabteilungen. Es ist

nicht immer leicht, das, was man sucht, in diesen

acht Abschnitten aufzufinden. I. und III. A (Cata-

logo di bibliografie di edizioni petrarchesche),

hätten sich wohl ohne Schaden vereinigen lassen,

IV. vielleicht auch mit II. Jedenfalls hätte Calvi

noch ein alphabetisches Autorenverzeichnis bei-

geben sollen, und ein freilich nicht leicht zu er-

reichendes, aber dafür aufserordentliches Ver-

dienst hätte er sich erworben, wenn er, der die

ganze wichtige Petrarcaliteratur nicht nur den

Titeln nach, sondern auch nach ihrem Inhalte

kennt, ein eingehendes Sachregister hinzugefügt

hätte. Auch dieses Ideal bat er vor sich ge-

sehen, auf seine Verwirklichung aber aus Mangel

an Zeit verzichtet. Vielleicht lockt es ihn jetzt,

sich nachträglich auch diesen wärmsten Dank
der Petrarchisten zu gewinnen. Jedenfalls dürfen

wir ihn bitten, dafs er in seiner Arbeit nicht inne-

halte, sondern dafs er uns nun auch die über-

reiche Literatur des Jahres 1904 verzeichnen

und dann weiter in kurzen Zeitabständen seine

so sorgfältige Bibliographie fortsetzen möge.

Breslau. C. Appel.

J. Hug [Prof. an der Kantonsschule in Zug], Franzö-
sische Laut- und Leseschule, mit phonetischen

Erläuterungen. Mit einem Begleitwort von Prof.

Andre, Lausanne. Zürich, Orell Füssli, 19,05. Fr. 1,50.

Das Buch gibt auf den linken Seiten eine kurze Dar-

stellung der französischen Laute, mit Angabe der Mund-
stellung und Hinweis auf die bei jedem Laute am häufig-

sten gemachten Fehler, die Lehre vom Absetzen, von
der Betonung, vom Binden, eine Belehrung über das

Lesen der Poesie, u. dgl. m. Auf den rechten Seiten

wird dazu ein reicher Übungsstoff geboten.

Notizen und Mittellungen.

Unirersltätsschriften.

Dissertationen.

A. Kurz, König Eduard und der Einsiedler, eine

mittelenglische Ballade. Erlangen. 30 S.

J. O. Kling, Nichtakademische Syntax bei Voltaire.

Marburg. 79 S.

Zeltschriften.

Transactions qf ihe Royal Society of Literature.

27, 2. S. Davey, The letters and autobiographical

writings of Oliver Goldsmith. — W. E. A. Axon,
Romeo and Juliet before and in Shakespeare's time.

Studi romanzi. IIL E. Monaci, Per la topo-

ftomastica itahana. — G. L Ascoli, Ricordi concernenti

la toponomastica italiana; Intorno ai continuatori corsi

del lat. ipsu. — E. G. Parodi, La data delia composi-

zione e le teorie politiche dell' Inferno e del Purgatorio

di Dante. — S. Santangelo, II manoscritto provenzale

U. — C. Marchesi, La prima traduzione in volgare

italico della Farsaglia di Lucano e una nuova redaziont

di essa in ottava rima. — C. Nigra, Note etimologiche

e lessicali. — G. Crocioni, Lo studio sul dialetto

marchigiano di A. Neumann -Spallart. — G. Bertoni,
Un nuovo testo volgare del sec. XIII; Un nuovo accenno

alla rotta di Roncisvalle.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Max Schermann, Der erste punische Krieg
im Lichte der Livianischen Tradition.
Ein Beitrag zur Geschichtschreibung des Livius und
seiner Nachfolger. Tübinger Inaug. - Dissert. Tübin-

gen, H. Laupp, 1905. IV u. 120 S. 8". M. 2,50.

Bei verschiedenen Abschnitten der römischen

Geschichte ist eine der Vorbedingungen für jede

neue Bearbeitung die möglichst sorgfältige Re-

konstruktion der verlorenen Bücher des Livius.

Der Verf. hat sich diese Aufgabe für den ersten

punischen Krieg gestellt, aber leider hat er sein

nächstes richtig erkanntes und durchaus erstre-

benswertes Ziel im Laufe der Untersuchung über

jenem entfernteren und höheren aus den Augen
verloren. So hat er bei aller Mühe seine Auf-

gabe nicht gelöst; es ist bezeichnend, dafs er die

Verteilung und Anordnung des Stoffes bei Livius

nur gelegentlich streift und dafs er im Schlufs-

wort mehr von den Quellen spricht, die Livius

selbst benutzt hat, als von Livius und den ihn

benutzenden erhaltenen Werken. Eine kritische

Durcharbeitung und Darstellung des Krieges

selbst aber überstieg die Kräfte des Anfängers

und konnte keinen nennenswerten Ertrag bringen,

nachdem gerade dieser Teil der römischen Ge-

schichte in letzter Zeit von den berufenen Be-

arbeitern der hellenistischen, sizilischen und kartha-

gischen Geschichte aufs neue behandelt worden

ist. Manche Einzelheiten wären zu berichtigen

oder nachzutragen, z. B. die Nichtberücksichti-

gung des Bellum Punicum des Naevius oder des

Elogiums des Duilius (CIL I^ p. 193 el. XI), das

offenbar dessen Taten in derselben Reihenfolge

verzeichnete wie die Inschrift der Columna

rostrata. Im ganzen ist die vorliegende Schrift

als eine fleifsige Dissertation anzuerkennen, aber

eine Förderung der Wissenschaft bedeutet sie

nicht.

Basel. F. Münze r.

Simon Peter Widmann [Gymn.-Dir. in Hadamar], Ge-

schichte des deutschen Volkes. 2. verb. Aufl.

Paderborn, F. Schöningh, 1905. X u. 915 S. 8». M. 8.

Der rühmlich bekannte Pädagog will mit dieser jetzt

in 2. verb. Aufl. vorliegenden Darstellung natürlich nicht

wissenschaftlich neue Resultate zutage fördern. Worum
es ihm zu tun war, war, einen im christlichen Sinne

gehaltenen Überblick über den Gesamtverlauf der deut-

schen Geschichte zu geben, bei dem das kulturhistori-

sche Element stärker berücksichtigt ist, als das zumeist

bei derartigen Darstellungen zu geschehen pflegt. Unter

diesem Gesichtspunkte verdient das Werk auch in der

neuen Auflage die Anerkennung der Kritik.

Notizen und Mitteilungen.

Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta
Germaniae historica.

Erstattet von Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. 0. Holder -Egger.

(Fortsetzung.)

In der Hauptserie der Scriptores hat der Druck des

XXXII. Bandes, der die Chronik des Minoriten Salimbene
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de .^dam von Parma nebst einigen Appendiccs bringen

wird, begonnen und ist so weit vorgeschritten, dafs ein

erster Halbband, der nur Text, noch ohne Vorrede, ent-

halt, vor Ende des Jahres 1905 ausgegeben werden

wird. Das Erscheinen des zweiten Halbbandes kann für

das Rechnungsjahr 1906 in .Aussicht gestellt werden,

sofern es mir möglich sein wird, die Arbeit dafür ohne
Störung fortzusetzen. Einen Dienst, welcher nicht hoch

genug geschätzt werden kann , hat der Präfekt der Bi-

blioteca .Apostolica V'aticana, Hr. Franz Ehrle S. J., der

Zentraldirektion und dem Herausgeber erwiesen, indem

er diese -Ausgabe so unterstützte, dafs es ermöglicht

wurde, eine, soweit es in menschlichen Kräften steht,

völlig genaue Wiedergabe des vielfach äufserst schwieri-

gen, ganz von des Verfassers eigener Hand geschriebenen

Kodex zu veröffentlichen. Hr. Dr. F. Güterbock ver-

pflichtete den Bearbeiter zu grofsem Dank, indem er

eine .Abschrift der Salimbene-Chronik aus dem 16. Jahr-

hundert untersuchte. Zwar stellte sich heraus, dafs die

Originalhandschrift schon damals, als die .Abschrift ge-

macht wurde, genau die zahlreichen bedauerlichen

Lücken durch herausgerissene Blätter hatte wie heute,

aber eine Stelle, die heute durch Reagenz -Tinktur so

so verdorben ist, dafs sie nicht mehr vollständig lesbar

ist, konnte nach der .Abschrift doch ganz hergestellt

werden. Der am 1. April 1904 eingetretene Mitarbeiter

Hr. Dr. B. Schmeidler leistete bei den Korrekturen für

den XXXII. Band Hilfe, besorgte einige .Abschriften aus
Handschriften, so für die Ausgabe der Annales Metten-
ses oder für spätere Benutzung, und hatte die Chronik
des süditalischen Cistercienserklosters S. Maria de
Ferraria, die dem verstorbenen Mitarbeiter Dr. K. A.
Kehr früher übertragen war, quellenkritisch und sach-

lich zu bearbeiten. Die Kollation der einzigen Hand-
schrift dieser Chronik steht noch aus. Es ist zu hoffen,

dafs es dem Abteilungsleiter möglich werde, diese Ver-

gleichung sowie zahreiche andere sehr dringende .Ar-

beiten für die italienischen Quellen der Stauferzeit und
manche andere auf einer Reise nach Italien in diesem
Jahre zu erledigen.

In Übereinstimmung mit vielfach lautgewordenen
-nschen, wie sie z. B. durch ein Schreiben der Württem-

bergischen Kommission für Landesgeschichte uns aus-
gesprochen wurden, gedenkt die Zentraldirektion die

handlichen und billigen Ausgaben der Scriptores reriitn

Germanicarum nach Möglichkeit, d. h. nach Mafsgabe
der vorhandenen brauchbaren Arbeitskräfte zu ver-
mehren. Es sind viele .Arbeiten für diese Serie in An-
griff genommen oder geplant.

Das Manuskript der Annales Meltenses priores hat
der Herausgeber, Hr. Geh. Hofrath Prof. von Simson
zu Freiburg im Breisgau, schon vor Ende des Jahres
1905 eingesandt; es ist jetzt im Druck. Die sehr er-

wünschte .Ausgabe wird nach zwei bis drei .Monaten
erscheinen. Dem älteren Text der Handschrift von
Durham werden die Abweichungen und Zusätze der
jetzt in Berlin befindlichen, ehemals Cheltenhamer, Hand-
schrift beigegeben.

Neue Auflagen von Einhardi Vita Karoli Magni
und Nithardi historiae müssen besorgt werden, da
die Exemplare der früheren .Auflagen vergriffen sind.
Für die Vita Karoli ist viel Arbeit nicht aufzuwenden,
da der von G. Waitz hergestellte Text ohne .Änderung
wiederholt werden kann.

Hr. Landesarchivar Dr. Bertholz in Brunn, der die
Neubearbeitung der Chronik des Cosmas von Prag
übernommen hat, ist bedauerlicher Weise im vergangenen
Jahre von schwerer Krankheit befallen worden, die ihm
fast ein halbes Jahr lang die Arbeit unmöglich machte.
Daher kann der Beginn des Druckes noch nicht in
Aussicht gestellt werden. Das überaus komphzierte
Handschriftenverhältnis veranlafste den Bearbeiter auch
noch jüngere Handschriften mehr heranzuziehen.

Die Bearbeitung der Chronik Ottos von Freising,
welche von Grund aus neu gestaltet werden mufs, hat

der am 1. April 1905 eingetretene .Mitarbeiter Hr. \.
Hofmeister übernommen und ist jetzt mit der Kollation
der ältesten Handschriften beschäftigt.

Den Druck der Annales Marbacenses und anderer
kleinerer Elsässischen Annalen gedenkt Hr. Prof. Bloch
in Rostock in den Sommerferien dieses Jahres zu be-
ginnen und bald zu beenden.

Hr. Prof. Uhlirz in Graz hat im Herbst vorigen
Jahres für die Ausgabe der Annales Austriae in den
Stiftern Lilienfeld und Melk gearbeitet, wo er sich der
liebenswürdigsten Aufnahme von seiten der hochwürdig-
sten HH. Prälaten Justin Panschab und Ale.xander Karl
und der freundlichsten Unterstützung durch die hoch-
würdigen HH. Bibliothekare P. Theobald Wrba und Dr.

Rudolf Schachinger zu erfreuen hatte. Sonst konnte er,

durch seine .Amtsgeschäfte verhindert, noch wenig Zeit

der Arbeit widmen, hofft jedoch sie in diesem Jahre
mehr fördern zu können und wird zu dem Zweck eine

neue Reise nach Melk und St. Polten unternehmen.
Für dieses Geschäftsjahr ist in den Scriptores rertim

Germanicarum auch der Druck der Montimenta Rein-
hardsbrnnnensia in Aussicht genommen , welche die

wertvollen Teile der Cronica Reinhardsbrunnensia und
die Schrift De ortu principum Thuringiae (Historia brevis

principum Thuringiae), d. i. den allein erhaltenen Aus-
zug der in Reinhardsbrunn verfafsten wichtigen Quellen-

schrift u. a. enthalten werden.
Der Druck des Liber certarum historiarum des

Abtes Johannes von Victring ist dadurch verzögert

worden, dafs der Herausgeber, Hr. Dr. F. Schneider,

am 1. Juli 1904 aus seinem Verhältnis als Mitarbeiter

der Montimenta Germaniae historica schied und an
das Kgl. Preufsische Historische Institut in Rom über-

ging; doch ist zu hoffen, dafs das Manuskript, von dem
sich ein grofser fertiggestellter Teil in den Händen des

.Abteilungsleiters befindet, bald vollständig vorliegen

wird, und dafs der Druck- dann beginnen kann.
(Forts, folgt)

üniTersititsschriften.

Dissertationen.

W. Jacobs, Patriarch Gerold von Jerusalem. Ein
Beitrag zur Kreuzzugsgeschichte Friedrichs II. Bonn.
63 S.

E. Gütschow, Innocenz III. und England. Strafs-

burg. 200 S.

Schnlprogranim.

.A. Reuter, Die Urbevölkerung Europas mit beson-

derer Berücksichtigung der alten Iberer. Burg, Gymn.
4 S.

ZeitscfarifUn.

Revue historique. Juillet-.Aoüt. E.-W. Dahlgren.
Le comte Jeröme de Pontchartrain et les armateurs de

Saint-Malo, 1712—1715. — E. Driault, Napoleon I
er

et ritalie. II. — L. Halphen, La svie de saint Maur*
;

expose d'une theorie de M. Auguste Molinier. — Ch.

Petit-Dutaillis, Un nouveau document sur l'Eglise de

France ä la fin de la guerre de Cent ans. Le registre

des visites archidiaconales de Josas. — G. Weill, Les

papiers de Buonarroti.

Neuere Geschichte.

Referate.

Hans Kiewning [.Archivrat am Fürst!. Lippischen

Staatsarchiv in Detmold], Die auswärtige Poli-

tik der Grafschaft Lippe vom .\usbruch

der französischen Revolution bis zum
Tilsit er Frieden. [Sonder-Veröffentlichungen

der geschichtlichen Abteilung des Naturwi-ssenschaft-

lichen Vereins für das Fürstentum Lippe. I.] Det-

mold, H. Hinrichs, 1903. X u. 370 S. M. 5,50.
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Das Buch behandelt »ein trauriges Kapitel

aus der Geschichte der deutschen Vergangen-

heit«, als die französischen Revolutionsheere in

den Reichslanden hausten, der Antagonismus

zwischen Österreich und Preufsen aber jede poli-

tische Einheit im Reiche und energische Ver-

teidigung deutschen Bodens unmöglich machte.

Wie die Zuckungen des absterbenden Reichs-

körpers auf die kleinen Staaten ihre Wirkung
ausübten, wird in obigen Blättern in anschaulicher

Weise dargestellt, und zwar hauptsächlich auf

Grund der Akten des westfälischen Grafen-

kollegiums, die von dem Verf. aus dem Det-

molder Archiv, wo sie nach 1806 aufbewahrt

wurden, ans Licht gezogen sind. Da nach 1802,

dem Todesjahre des Fürsten Leopold zur Lippe,

des letzten, langjährigen Direktors jenes Kolle-

giums, der aliein dem Reichstagsgesandten In-

struktionen erteilte, die Geschäfte bis zur Auf-

lösung des Reiches von einem Direktorialrate in

Detmold weiter geführt wurden, ist der Verf.

berechtigt, seine Arbeit als eine Darstellung der

lippischen Politik in jenen ereignisreichen Jahren

zu bezeichnen. Aufser dem genannten wertvollen

und reichhaltigen Aktenmateriale kommen als

Quellen noch Bestände des Lippe-Biesterfeldschen

Privatarchivs und F'amilienpapiere des einstigen

lippischen Regierungspräsidenten v. Hoffmann in

Betracht.

Während die beiden ersten Bücher S. 3 bis

235 den Kampf gegen die französische Revolu-

tion, den Baseler Separatfrieden v. J. 1795,

dem auch Lippe beitrat, und die in den schwer-

fälligen, weitläufigen Verhandlungen sich offen-

barende Misere im Reiche, sowie vor allem die

Hilflosigkeit der kleineren Stände deutlich vor

Augen führen, ist das dritte Buch der Zeit des

Rheinbundes gewidmet und nimmt besonderes

Interesse in Anspruch. Die Verhandlungen auf

dem Rastadter Kongresse und die definitive Ab-

tretung des linken Rheinufers an die franzö-

sische Republik im Frieden zu Luneville erregen

bei den mindermächtigen Reichsständen grofse

Besorgnis, da die durch Abtretungen geschädigten

Staaten Kompensationen auf rechtsrheinischem

Gebiete erhalten sollen. Wenn auch nach dem
Entschädigungsplane die unmittelbaren Reichs-

grafen erhalten bleiben, so ist für sie damit das

Gespenst der Mediatisierung noch keineswegs

gebannt. In dieser drangvollen Zeit stirbt Fürst

Leopold zur Lippe, und alsbald tritt eine ent-

scheidende Wendung in der Geschichte der west-

fälischen Grafenkurie wie des lippischen Landes

ein, da die Witwe des Fürsten, Pauline, geb.

Prinzessin" von Anhalt - Bernburg * 1769, als

Regentin und Vormünderin ihres Sohnes, von

der Unhaltbarkeit der bisherigen Verhältnisse

überzeugt, die Übernahme des Direktoriums ver-

weigert und eine ausschliefslich lippische Politik

betreibt. Mit aufrichtiger Bewunde/ung sehen

wir, wie diese seltene F'rau mit sicherer Hand
das' Staatsruder ergreift, wie sie mit grofser

politischer Klugheit, männlicher Energie und

landesmütterlicher Sorge die Geschicke des ihr

anvertrauten Staates lenkt, der von dem sein

Gebiet fast umschliefsenden mächtigen Nachbar
wie eine preufsische Provinz behandelt, von dem
habgierigen Kurhessen bei der beabsichtigten

Gründung eines Norddeutschen Bundes mit An-

nexion bedroht wird und ebenso wenig gleich

zahlreichen anderen Ländern vor Mediatisierung

seitens des übermächtigen Napoleon gesichert

ist. Mit Recht vergleicht Pauline selbst

S. 330 ihr Land mit einem kleinen Fahr-

zeuge ohne Ruder und Segel auf sturmbewegtem
Meere und flüchtet sich, da andere Schiffe selbst

vom Sturme geschädigt und machtlos geworden
sind, in den Schutz des »prächtigen stolzen

Kriegsschiffes, das im Pompe des Sieges sich

bläht und einer ganzen dem folgenden Flotte

gebietet, — selbst auf die Gefahr, übersegelt

zu werden, denn es vermag doch zu retten,

wenn es nur will.« Den einzig möglichen Aus-

weg, in dieser schweren Zeit der Not die

Selbständigkeit ihres Landes zu bewahren, den

Anschlufs an den Rheinbund, verfolgt Pauline mit

nimmer rastendem Bemühen und endlichem glück-

lichen Erfolge, ohne die Anwendung unwürdiger

Mittel, durch die andere Fürsten damals sich die

Wege zu ebnen nicht verschmähten. So klingt

das Buch aus in ein Lob der unvergefslichen

Fürstin, die Treitschke eine der bedeutendsten

Regentinnen und eine der geistreichsten Frauen

ihrer Zeit genannt hat, und der jüngst auch durch

P. Rachels Buch, Fürstin Pauline zur Lippe und

Herzog Friedrich Christian von Augustenburg,

Leipzig 1903, ein neues Denkmal errichtet wor-

den ist.

Als ein Umstand von aktueller Bedeutung

mag noch erwähnt werden, dafs Pauline während

der Verhandlungen wegen Eintritts in den Rhein-

bund auch Veranlassung fand, u. a. gegen die

Anmafsung der Linie Schaumburg-Lippe zu

protestieren, die dem Kaiser Napoleon gegen-

über die Erbfolge auf den Kopf gestellt und

das nächste Anrecht auf die lippische Thron-

folge behauptet hatte. In einem ausführlichen

Aktenstücke wird demgegenüber auseinander-

gesetzt, dafs die erbherrlichen Linien Lippe

-

Biesterfeld und Lippe -Weifsenfeid mit

ihren zahlreichen Verzweigungen der jüngsten

Linie Bückeburg in der Erbfolge voran-

gingen; vgl. S. 362 ff.

Es ist Kiewning gelungen, das von ihm be-

nutzte weitschichtige Material mit kundiger Hand

zu sichten und zu einer lichtvollen Darstellung zu

verarbeiten, an der auch besonders die schlichte,

dem Gegenstande durchaus angemessene Sprache

lobend hervorzuheben ist.

Weimar. Hermann Althof.
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Leopold Graf Kolowrat-Krakowsky, Meine Er-

innerungen aus den Jahren 1848 und 1849.

Wien, Gerold & Kie, 1905. 172 u. 208 S. 8». M. 8.

Diese von dem Sohn des Vcrf.s herausgegebenen

bis zum Einrücken der österreichischen Truppen in Ve-

nedig, 30. Juni 1851, reichenden tagebuchartigen Erinne-

rungen zeigen durchweg den Militär der alten Schule,

der an der Idee der Gesamtmonarchie hängt und sich

mit irgendwelchen Verfassungskonzessionen nicht zu

befreunden weils. Der Sohn teilt nach dem Vorwort

diesen Standpunkt des Vaters und wendet sich energisch

dagegen, dafs zurzeit »Ungarn unter dem Namen des-

selben Führers wie 1848 den Einheitsgedanken der Mo-
narchie chauvinistischen Sonderbestrebungen zu Liebe

opfern will. Dieser groise Einheitsgedanke liegt in der

Armee«.

Notizen und Mitteilungen.

Zeltschrirten.

Revue des Ettides historiques. Mai-Juin. F. Aubert,
Le Parlement et la ville de Paris au XVI« siecle. — L.

Misermont, Le double bombardement d'Algier par

Duquesne et la mort du consul Le Vacher (fin). — M.

Marion, Le garde des sceaux Lamoignon et la reforme

judiciaire de 1788 (suite).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Pierri Loti, Indien (ohne die Engländer). Einzig

autorisierte Übersetzung von M. Toussaint. Berlin,

Leipzig, Paris, Hüpeden & Merzyn, 1905. VIII u.

405 S. 8». M. 4.

Die Übersetzung ist durchaus gelungen, und

wer des Verf.s französischen Stil kennt, weifs,

wie schwer die Übertragung seiner stets über-

schwänglichen, oft schwülstigen Sprache in das

nüchternere Deutsch sein mufs. Wer glaubt, aus

dem Titel und der Widmung des Buches an den

Präsidenten Krüger, den »Helden von Transvaal«,

auf einen politischen Hintergrund scbliefsen zu

dürfen, wird sich getäuscht finden; es enthält,

abgesehen von einzelnen Kapiteln der letzten

Abschnitte, die sich mit der theosophischen Frage
beschäftigen, fast ausschliefslich Schilderungen

indischer Tempel, Paläste und Ruinen und des

sich in und um diese abspielenden Lebens der

Eingeborenen. Ob die theosophischen Exkurse
mit den Apologien der Frau Blavatzki und der

M""^ Annie Besant den von den beiden Damen
verkündeten Enthüllungen viele Gläubige zu-

führen werden, scheint zweifelhaft: wir stehn in

Deutschland den Lehren der indischen Weisen,
vderen Philosophie dort beginnt, wo die unsrige

aufhört«, glücklicherweise kritischer gegenüber,
als der Verf. dies zu tun scheint. Ich sage ab-

sichtlich scheint, denn bei Pierre Loti weifs man
nie, wo die Oberzeugung anfängt und die Mache
aufhört. Viele der Schilderungen, wie die des
Tempels in Travankur — wäre Travankör nicht

richtiger? — , der Bajaderentänze dort und in Pon-
dichery, der Grotten von Ellora, der rosen-
farbenen Stadt und des Bergs der Könige sind

packend geschrieben; aber es sind eben nur auf

den malerischen Effekt berechnete Scbilderuogen,

und ihnen zuliebe wird vieles übergangen, was

das Interesse des Lesers, der mehr als farben-

prächtige Bilder sucht, hätte erhöhen müssen.

So ist Travankur der Sitz der ältesten christ-

lichen Mission in Indien gewesen, und noch heute

leben in dem kleinen Staat von 1 Vi Million Ein-

wohnern über 350000 katholische Eingeborene,

fast ein Drittel der in ganz Indien vorhandenen

Zahl. Welche Gegensätze zu dem Brahmanismus,

dem der Verf. so viel Raum widmet, hätte er

dort finden und schildern können!

Weimar. M. von Brandt.

Josef Ludwig Reimer, Ein pangermanisches
Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der

gegenwärtigen wissenschaftlichen Rassenbetrachtung

für unsere politischen und religiösen Probleme. Leipzig,

F. Luckhardt, 1905. VIII u. 403 S. 8'. M. 6.

Was der Verf. in seiner Arbeit erreicht haben will,

fafst er in die Worte zusammen: ».An Stelle eines uto-

pistischen Allerweltstaates der Menschheit habe ich das

real durchaus naheliegende und allein naturgemäfse pan-

germanische Weltreich deutscher Nation als Stammes-

reich für diese unsere germanische Menschheit gedank-

lich erstehen lassen«.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

Globus. 88, 1. M. Eckert, Die Grofsmächte und
der Grofsverkehr. — H. H. L. W. Costenoble, Die

Marianen. — F. Seiner, Der Omuramba Omatako
und die Omatakoberge. — H. Seidel, Über Religion

und Sprache der Tobiinsulaner. — Schultz, Eine Ge-

heimsprache auf Samoa. — Abschlufs der Marokko-

expedition des Marquis de Segonzac.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. 1905, 6.

A. Philippson, V^orläufiger Bericht über die im Sommer
1904 ausgeführte Forschungsreise im westlichen Klein-

Asien. — P. Dinse, Die Studienfahrt des Instituts für

Meereskunde nach Stettin, Swinemünde, Rügen und Born-

holm. — K. Th. Preufs, Der Einflufs der Natur auf die

Religion in Mexiko und den Vereinigten Staaten (Schi.).

La Geographie. 15 Juin. J.B. Charcot, Rapport

preliminaire de l'expedition antarctique fran9aise. — L.-

A. Fahre, Le sol de la Gascogne (fin). — Explorations

glaciaires accomplies en France pendant Tete 1904.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Giovanni Amadori-Virgilj, LTstituto fami-

gliare nelle Societä primordial!. Bari,

Gius. Laterza & Figli, 1903. VI u. 266 S. 8».

Der Verf. ist überzeugt, dafs seine Rekon-

struktion der ursprünglichen Familienform auf

einer »realen, positiven Basis« fest gegründet

stehe, während alle früheren Versuche nur

Hypothesen auf hypothetischen Grundlagen ge-

wesen seien. Wir glauben freilich noch immer,

dafs jede solche Rekonstruktion notwendiger-

weise hypothetisch sein und bleiben müsse;

denn selbst wenn sie der unwiederbringlich ver-

schwundenen Wirklichkeit genau entspräche, so

Heise sich diese Übereinstimmung doch nicht

beweisen. Man kann also hier mit aller Be-
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gabuDg und Mühe nichts weiter erreichen, als

eine hohe Wahrscheinlichkeit, die auf diesem

Gebiete in der Regel weniger von dem Ver-

hältnisse der Hypothese zu irgend welchen ob-

jektiven Tatsachen als zu der jeweils herrschen-

den »Grundtheorie« abhängt.

Amadori-Virgilj legt einen starken Ton darauf,

dafs er im Gegensatze zu seinen Vorgängern die

ethnologische Methode nur als ein Supplement der

vergleichenden historischen Methode anwende, da

die Zustände der gegenwärtigen niederen Völker

mit den Lebensformen der Urzeit durchaus nicht

identisch seien. Auch wir haben niemals daran ge-

zweifelt, dafs die niederen Kulturen unserer Zeit

sehr weit von den Anfängen der Kultur entfernt

sind; immerhin aber scheinen sie uns diesen doch

noch näher zu stehen, als irgend welche andere;

und wir werden uns deshalb hüten, dem Verf.

einen Vorwurf daraus zu machen, dafs er trotz

seiner Erklärung am Ende doch fast nur ethno-

graphisches Material für seine Rekonstruktion

verwendet hat. Leider ist er dabei nicht immer
mit der kritischen Sorgfalt verfahren, die wir

für notwendig halten. Z. B. lassen sich die

Peruaner eigentlich wohl nicht mit den Weddas,
den Haidah, den Samojeden und den Neusee-

ländern als »razze umane inferiori« zufammen-

stellen; und Letourneaus Schriften, aus denen

der Verf. so oft schöpft, sind nichts weniger als

ganz zuverlässige ethnographische Quellen.

Nachdem A.-V. die schon öfter abgetane

Promiskuitätstheorie noch einmal vernichtet hat,

konstruiert er die Urform der menschlichen Fa-

milie nach dem Muster der Anthropoidenfamilie.

Die ersten Menschen haben in vereinzelten

kleinen Gruppen gelebt, deren jede aus einem

Männchen mit einem oder mehreren Weibchen
und den dazu gehörigen unselbständigen Jungen

bestand: — eine Vorstellung, die sich der

modernen Entwicklungstheorie sicherlich besser

einfügt, als die ganz unsinnige, d. h. nicht ein-

mal wirklich vorstellbare Hypothese einer an-

fänglichen Promiskuität. Allmählich erweitern

sich die kleinen Urfamilien zu exogamen Clanen.

Schon früher sind die jüngeren Männchen durch

die Eifersucht und Stärke des Familienhauptes

gezwungen gewesen, ihre geschlechtlichen Be-

dürfnisse aufserhalb der Gruppe zu befriedigen.

Jetzt müssen sich die sämtlichen männlichen

Clanmitglieder zur Exogamie entschliefsen, um
den inneren Frieden und festen Zusammen-

halt der Gemeinde nicht zu gefährden; die

bei dem ununterbrochenen Kriegszustande, in

dem die verschiedenen Clane leben, unent-

behrlich sind. A.-V. versichert, dafs diese

seine Erklärung der Exogamie »sia Tunica che

soddisfaccia ai due requisiti della razionalitä e

della generalitä delle cause a cui si riferisce«

(S. 106). Nichtsdestoweniger läfst- sie sich

schwer mit der Tatsache vereinigen, dafs sich

das Verbot der Endogamie in den meisten

Fällen gar nicht auf die zusammenlebenden Mit-

glieder eines Clans, sondern auf die in ver-

schiedenen Clanen zerstreut lebenden mütterlichen

Verwandten bezieht. Die Zurechnung der Kinder

zur Verwandtschaft der Mutter — die Mutter-

folge — erklärt A.-V. durch die Annahme, dafs

es in jener Periode der Brauch des Mannes ge-

wesen sei, die Frau, nachdem er seine Lust

gebüfst, samt ihrem Kinde zu ihrem heimat-

lichen Clan zurückzujagen. Auf welche histori-

schen oder ethnographischen Tatsachen sich

diese Annahme stützt, vermögen wir nicht zu

sagen; sie ist uns auch dadurch nicht wahrschein-

licher geworden, dafs A.-V. die Frau schon zu

jener Zeit als Lasttier des Mannes darstellt,

das für diesen die schwerste Mühsal zu tragen

hat. Der Mann hat damals sicherlich nicht

viel Rücksicht auf das Wohl seines Weibes
genommen; aber man braucht darum noch nicht

mit A.-V. zu glauben, dafs »pel matrimonio non

sorge mai fra i conjugi alcun vincolo di affetto

o di amore« (S. 147). Eheliche Freundschaft

findet sich nicht blofs unter den armseligsten und

rohesten menschlichen Stämmen, sondern auch

bei vielen Tieren. A.-V. stellt freilich seinen

Urmenschen schon bei der Eheschliefsung tieri-

scher als manches Tier dar. »La brutalitä

primitiva impediva pure all' uomo di cercare

l'assenso della donna, di conquistarla coli' affetto;

egli andava diritto al suo scopo, il suo desiderio

sessuale non ammetteva discussioni o perdita di

tempo inutile: egli si impadroniva della donna

volente o nolente« (S. 188). Unsere Vorfahren

sind also zu brutal für ein Liebesvverben gewesen,

wie es selbst die Raubtiere üben. Auf solche

Weise nimmt die junge soziologische Wissen-

schaft ihre Revanche für die Träume von den

edlen Ur- und Naturmenschen, mit denen sich

die ähere Philosophie vergnügt hat, — Die

Lehre von der ursprüngHchen »Raubehe«, die in

der letzten Zeit so manche Anfechtung erfahren

hat, wird von dem Verf. in der strengsten und

entschiedensten Form aufrecht erhalten. »II ratto,

la conquista della donna indipendentemente dalla

sua volontä fu la prima forma generale del

matrimonio« (S, 187). Die spätere und mildere

Form der Kaufehe soll sich erst dadurch ent-

wickelt haben, dafs das Weib infolge der

Steigerung seiner wirtschaftlichen und gewerb-

lichen Nutzbarkeit zu einem Wertgegenstande

geworden sei. Die Ethnologie zeigt uns zwar,

dafs der Brautpreis vornehmlich gerade für das

Weib als Mutter gezahlt wird, — wie denn erst

die Entrichtung des Kaufpreises dem Manne ein

Recht auf seine Kinder und andrerseits die Un-

fruchtbarkeit des gekauften Weibes ein Recht

auf die Rückgabe des Preises verleiht — ; allein

die ethnographische Methode hat für den Verf.

eben nur eine sekundäre Bedeutung.
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Am besten gelungen scheinen uns die Aus-

ührungen über das ursprüngliche Verhältnis von

Matriarchat und Patriarchat, — oder, um ge-

nauer zu reden, von Mutterfolge und Vaterherr-

-chaft und über das Zusammenbestehen von

nutterrechtlicher und vaterrechtlicher Sippen-

rganisationen bei demselben Volke, die A.-V.

nach unserer Meinung mit vollem Rechte — ent-

gegen der herrschenden Ansicht nicht als Re-

iräsentanten zweier verschiedener Entwicklungs-

hasen auffafst. Auch das Kapitel über die

Ausbildung des Patriarchates enthält mehrere

ehr glückliche Bemerkungen. — A.-V. hat in

l'-r Tat in seinem klar und frisch geschriebenen

Ruche manchen wertvollen Beitrag zu einem

besseren Verständnisse der frühesten Entwicke-

lung der Familie geliefert; allein er hat freilich

daneben noch ausreichenden Raum für andere

gelassen, die ihren Scharfsinn an Rekonstruktionen

1er Urfamilie erproben wollen.

Freiburg i. B. Ernst Grosse.

Georg Meyer, Lehrbuch des deutschen Staats-
rechtes. Nach dem Tode des Verfassers in 6. Aufl.

bearbeitet von Gerhard Anschütz [ord. Prof. f.

öffentl. Recht an der Univ. Heidelberg]. Leipzig,

Duncker & Humblot, 1905. XII u. 893 S. 8". M. 16,60.

Von Georg Meyers Lehrbüchern des Staatsrechts und
des Verwaltungsrechts urteilt sein Nachfolger im Amt,
G. .anschütz, in Übereinstimmung mit Jellinek, dafs sie

zweifellos die besten dieser Art sind, die die deutsche

Literatur aufzuweisen hat. So hat sich Anschütz gern

entschlossen, um das Buch vor dem Veralten zu be-

wahren, die neue Auflage dem Stande der heutigen

Forschung und Gesetzgebung anzupassen. Was A. in

dieser Beziehung geleistet hat, verdient ebenso hohe An-
erkennung, wie sein Beitrag zu der neuen .Auflage von
Holtzendorffs Enzyklopädie der Rechtswissenschaft. Her-

vorgehoben werden mag hier seine Abwehr einer neuen
legitim istischen Richtung, die sich in das deutsche Staats-

recht einzudrängen droht: 3 Die Versuche des neuesten
Legitimismus, die Dynastie über den Staat, die Ansprüche
der Agnaten über das Staatsrecht zu stellen und in der

Verfassu.ngsmonarchie der Gegenwart den Gedanken der

Pätrimonialherrschaft wiederum zur Geltung zu bringen,
durfte ich nicht hingehen lassen, wenn anders ich der
Grandauffassung Meyers Treue halten wollte. Diese
Grundauffasssng ist kein Glauben, sondern ein Wissen

;

sie ruht auf der durch Forschung gewonnenen Erkennt-
nis, dafs der moderne Staat nicht ein Besitztum, sondern
ein Gemeinwesen darstellt. Wir werden uns hierin nicht
beirren lassen durch jene, die vor lauter 'geschichtlichem
Empfinden' vergessen, dafs die Geschichte nicht ist,
sondern war« (Vorw. S. VI).

Notizen und Mittellungen.

UniTcrsitätsscliriftcn.

Dissertalionen.

K. Blasse, Die Pflichten des Verkäufers einer Erb-
schaft nach bürgerlichem Recht. Breslau. 58 S.

P. Müller, Das Gegenseitigkeitsprinzip im Versiche-
rungswesen, besonders in der Lebensversicherung.
Rostock. 165 S.

Neu erschienene Werke.

W.Vogel, Über den Titel ^Advocatus« der Herren
von Weida, Gera und Plauen, Vorfahren des Fürsten-
hauses Reufs. Jenaer Inaug.-Dissert. Plauen i. V., Druck
von Neupert.

J. Redlich, Recht und Technik des englischen Parla-

mentarismus. Die Geschäftsordnung des House of Com-
mons. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 20.

F. Lütgenau, Darwin und der Staat. Leipzig,

Thomas.
K. Heinzmann, Deutsches Theaterrecht. München,

Beck. M. 4.

0. Gierke, Deutsches Privatrecht. II. Sachenrecht.

[Binding: Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft.

II. III, 2.] Leipzig, Duncker & Humblot. M. 23.

Zeltgchrirten.

Archiv für Sozialwissenschafl und Sozialpolitik.

21, 1. M. Weber, Die protestantische Ethik und der

> Geist t des Kapitalismus. II. Die Berufsidee des aske-

tischen Protestantismus. — R. Schachner, Kritik des

Sparkassenwesens deutscher Selbstverwaltungskörper.

Kritik des Scherischen Prämiensparsystems. — G. Go-
thein, Die preufsischen Berggesetznovellen. — W.
Sombart, Studien zur Entwicklungsgeschichte des nord-

amerikanischen Proletariats.

Zeitschrift für die gesamte Staalstvissenschaft.

61, 3. H. L. Rudioff, Die Entwicklung der Selbst-

verwaltung Frankreichs im 19. Jahrh. (Schi.). — O.

Spann, Untersuchungen über den GesellschaftsbegrifT

zur Einleitung in die Soziologie. IV. — W. Gerlach,
Die Wirkung der deutschen Börsensteuergesetzgebung.
— A. Tecklenburg, Zahlenrechtes Wählen. — A.

Zurhorst, Zur Frage einer Wohnungsstatistik in Ver-

bindung mit der nächsten Volkszählung. — v. Zwie-
dineck-Südenhorst, 25 Jahre Fabrikinspektion.

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.
A. Hartmann, Die .^nklagebehörden im künftigen

Strafprozefs. — H. Dietz, Der preufsische Landgendarm
»in Ausübung des Dienstes« und »während der Aus-

übung des Dienstes«. — von Engelberg, Reform des

Strafvollzugs in der Schweiz. — Hoegel, Die Statistik

der Strafrechtspflege in Österreich für 1900 und 1901.
— A. Brunner, Entscheidungen des k. k. obersten

Gerichts- und Kassationshofes in .Wien. — Romen,
Die Beschlüsse der Kommission für die Reform des

deutschen Strafprozesses.

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. 6, 1. Kretzschmar, Zur Bedeutung des

im Bürgerlichen Gesetzbuch bestimmten Wegnahme-
rechtes.

Annales de Droit commercial. Juin. H. Midy
et Paul Sumien, Les entreprises de gestion. — F.

Nessi, Chronique de legislation, de doctrine et de juris-

prudence en matiere de droit commercial et industriel.

— M. Gastambide, Sur les pouvoir des assemblees

generales dans les societes par actions a l'occasion du
recent ouvrage de M. Bourcart.

Mathematik, Naturwissenschaft, IVIedizin.

Referate.

Fritz Schmitthenner [Assistent am botan. Institut

der Techn. Hochschule in Karlsruhe], Pharma-
kognosie des Pflanzen- und Tierreiches.
[Sammlung Göschen. 251.] Leipzig, G. J. Göschen,

1905. 166 S. 8°. Geb. M. 0,80.

Das Wissenswerteste aus dem Gebiete der

Drogenkunde, d. h. der zu arzneilieben Zwecken

dienenden Rohstoffe aus der organischen Natur,

hat der Verf. in dem vorliegenden Werkchen

nicht ohne Geschick zusammengestellt und einen

jeden Abschnitt mit einer kurzen botanischen Er-

läuterung des betreffenden Pflanzenteiles (Wurzel,
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Rinde, Blatt usw.) eingeleitet. Da ein besonde-

rer Abschnitt auch den nicht offizinellen Drogen
gewidmet ist, so wäre es dankenswert gewesen,

wenn der Verf. in diesen Abschnitt auch ge-

wisse toxikologisch wichtige Drogen, wie die

Samen von Ricinus und Croton, den Wurzel-

stock von Cicuta virosa u. a. m., aufgenommen
hätte. In den chemischen Bemerkungen hätten

Fehler, wie z. B. die Bezeichnung der wirksamen

Bestandteile der Digitalis als Alkaloide (!), bei

einiger Aufmerksamkeit wohl vermieden werden

können.

Halle a. S. Harnack.

Jahrbuch der Naturwissenschaften. Unter Mitwirkung

von Fachmännern herausgegeben von Max Wilder-
mann. 20. Jahrgang. Freiburg i. B., Herder, 1905.

537 S. 8". M. 6.

Das Jahrbuch der Naturwissenschaften hat sich

wegen der Universalität seines Stoffes und der Sorgfalt,

mit der dieser behandelt wird, in allen Lagen der

Naturwissenschaften dankbare Anhänger erworben. Es

ist deshalb zu wünschen, dafs der Hgb. seine Absicht,

»einer weder gelehrten noch fachgebildeten Leserwelt

die wichtigsten Errungenschaften vorzuführen, die das

jedesmal verflossene Jahr auf dem Gesamtgebiete der

Naturwissenschaften gebracht hat« , noch in vielen wei-

teren Jahrgängen durchführen könne. Von dem 16.

—

20. Bande ist, was wir bei dieser Gelegenheit erwähnen

wollen, ein Generalregister (zum Preise von M. 1)

erschienen.

G. Hegi [Dr.] und G. Dunzinger [Dr.], Alpenflora.
Die verbreitetsten Alpenpflanzen von Bayern, Tirol und

der Schweiz. München, J. F. Lehmann, 1905. 68 S.

8" mit 30Taf. Geb. M. 8.

Die Tafeln, von" denen jede 6— 12 Pflanzen enthält,

geben in farbigen Bildern naturgetreue Wiedergaben der

Alpenblumen. Der kurze Text charakterisiert die ein-

zelnen Pflanzen in kurzen Worten, gibt ihren wissen-

schaftlichen Namen an und fügt diesem die im Volke in

der Schweiz usw. üblichen Benennungen hinzu.

Ludwig Hopf, Die Anfänge der Anatomie bei den
alten Kulturvölkern. [Abhandlungen zur Ge-
schichte der Medizin. H. IX.] Breslau, Kern,

1905. 126 S. 8'. M. 4.

Die Abhandlungen zur Geschichte der Medizin nehmen
einen erfreulich raschen Fortgang. Das vorliegende

Heft behandelt zuerst die primitive Laien -Anatomie, um
darnach die wissenschaftliche Anatomie auf ihrer unter-

sten Stufe kurz zu charakterisieren. — Bei dem allge-

meinen Interesse, auf das die meisten dieser Abhand-
lungen rechnen können, möchte sich ein billigerer Preis

dafür wohl empfehlen.

Notizen und Mitteilungen.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

E. Kleinschmidt, Untersuchungen über einige

Fragen, die mit der drahtlosen Telegraphie in Zusammen-
hang stehen. Strafsburg. 30 S.

G. Bon Witt, Die Gestaltungen der Ozeanwellen in

einfachen und zusammengesetzten Zügen. Rostock.

42 S.

Schnlprogramm.

J. Reimer, Ermittlung einer bestimmten Integrale

aus der Definitionsformel. Josefstadt, Gymn. 1 1 S.

Inserate.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhand-

lungen zu beziehen:

PAUL BOURGET
Mitglied der französischen Akademie

Ehescheidung
Roman

Autor. Übertragung v. W. Eggert-Windegg

8" (XII u. 436 S.) Preis geh. M 3.50, in Salonbd. JC 4.50

»Der Tag«, Berlin, schreibt 1905 Nr. 31 über

das französische Original u. a.: »Unter den fran-

zösischen Publikationen 1904 nimmt unstreitig

Paul Bourgets Roman »Un divorce« die erste Stelle

ein. Eine vielfaltig und kunstvoll verschlungene Hand-

lung, die in eine siegreich verfochtene These
ausläuft ....

Die Gröfse der Gesichtspunkte bei seinem

Angriff auf eine staatliche Einrichtung, die Bedeut-
samkeit der Beweisgründe, die er den Anhängern

der Ehescheidung in den Mund legt, um sie im

Namen der religiösen und sozialen Ordnung zu

bekämpfen, reihen den Verfasser unter die grofsen

französischen Moralisten.« . . .

Verlag Kirchheim & Co. Mainz

Neuester Verlag v. Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Die Kanonessammlung d. Kardinals Dcus-

OCOit. I. Bd. Die Kaiioiiessaniiu-
Inng selbst. Mit Unterstützung der Savigny-

Kommission der kais. Akademie der Wissenschaften

zu Wien. Neu herausgeg. von Dr. Viktor Wol f

V. Glanvcll. Univ. -Professor in Graz. 4472 Bogen.

Lex.-S". Mit 3 Lichtdrucktafeln. Brosch. .k 28,—.

Selii^eibmaschinenarheiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-
gramme u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Kniiso, Berlin N. O. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. HO S.] gr. 8. 1900. geh, M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und

giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehens systematisch

ausgebildet werden können.
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neue €r$cbemunden aus dem

Uerlage von B. 6. Ceubner m Ceipzig.

Klassische HItertumswissenscbaft.

Bruun, Heinrich, kleine Schriften. Ge
sammelt von Heinrich Bulle und Her-
mann Brunn. Zweiter Band: Zur

griechischen Kunstgeschichte. Mit 69

Abbildungen und einer Tafel. [VI u.

502 S.] gr. 8. geh. Mk. 20.—

Lehmann, Konrad, die Angriffe der drei

Barkiden auf Italien. Drei quellen-

kritisch-kriegsgeschichtliche Untersuchun-

gen. Mit 4 Übersichtskarten, 5 Plänen

und 6 Abbildungen. [X u. 310 S.] gr. 8.

geh. Mk. 10.—, geb. Mk. 13.—

Magie, David, de romanorum juris pu-

blici sacrique vocabulis sollemnibus
in graecum sermonem conversis.

[VI u. 183 S.] gr. 8. geh. Mk. 6.—,
geb. Mk. 8.60.

Stoicorum yeterum fragnienta. Collegit

loannes ab Arnim. Volumen I:

Zeno et Zenonis Discipuli. [L u. 142 S.]

gr. 8. geh. Mk. 8.-

Waszyiiski, Dr. Stefan, die Bodeiipacht.
Agrargeschichtl. Papyrusstudien. Erster
Band: Die Privatpacht. [XII u. 178 S.]

gr. 8. geh. Mk. 6.—, geb. Mk. 8.—

Bibliotheca scriptorum Graecornm et

Eomanomm Teubneriana.

Diodori bibliotheca liistorica. Editionem

primam curavit Imm. Becker, alteram

Ludovicus Dindorf. Recognovit C.

Th. Fischer. Vol. IV. [II u. 426 S.]

8. geh. Mk. 6.—

Donati, Tiberi Claudi. Ad Tiberium

Claudium maximum Donatianum filium

suum. Interpretationes Vergilianae.

Primum ad vetustissimorum codicum
fidem recognitas ed. Henricus Georgii.

Vol. I: Aeneidos Libri I-VI. [XLVI u.

619 S.] 8. geh. Mk. 12.—, geb. Mk. 13.—

Quintiliani quae feruntur Declamationes
XIX: Maiores. Edidit Georgius
Lehnert. [XXXII u. 489 S.] 8. geh.

Mk. 12.—, geb. Mk. 12.60.

Cbeolodie. Pbilosopbie. Hunstwtssenscbaft Pädagogik.

ßrnnfdj. D. ^. p., äßa§ i)üt bß§ md)tuItro=

montane bcut|d)c i>oIf bon bcr 5lnnol)me

bcö ^oIcranjantroQcS gu emarteu? ^ladi

ber SDcnffc^vift be§ 1)eutfc^en (5üaii(]elifcf)en

Äirc^cnnu«fc^uffe« bavgefteüt. [36 ©.] gr. 8.

ge^. W. —.30.

Kühler, Baurat J., in Eßlingen, Die natiir-

liche Entwicklung der Malerie im
Weltraum und die daraus hervor-
gehenden Weltgesetzp. [24 S.] gr. 8.

seh. Mk. —.80.

Sclimarsow, Dr. August, Professor an der

Universität Leipzig, Grundbegriffe der
Kunstwissenschaft. Am Übergang vom
Altertum zum Mittelalter kritisch erörtert

und in systematischem Zusammenhange
dargestellt. [X u. 350 S.] gr. 8. geh.

Mk. 9.—, geb. Mk. 10.—

Wychgrara, J., Stephan Waetzoldt.
(Sonderabdruck aus > Frauenbildung

,

IV. Jahrgang.) [18 S.] gr. 8. geh.

Mk. —.60.

matbentatit ßaturwi$$en$cbaft. Geographie.

Festschrift Adolph IViUlner gewidmet
zum siebzigsten Geburtstage 13. Juni
1905 von der Königl. Technischen Hoch-
schule zu Aachen ihren früheren und
jetzigen Mitgliedern. Mit dem Bildnis
A. Wüllners in Heliogravüre, 8 Tafeln
und 91 Fig. im Text. [VIII u. 264 S.]

gr. 8. geh. Mk. 8.—
,

geb. Mk. 9.—

Fischer, Otto, über die ßowegungs-
gleichungen räumlicher Gelenk-

systeme. (Des XXIX. Bandes der Ab-

handlungen der mathematisch-physischen

Klasse der Königl. Sächsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften Nr. IV.) Mit

6 Textfiguren. [IV u. S. 268-354.]

Lex.-8. geh. Mk. 3.50.
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matbettiatik. ßaturwi$$en$cbaft Geographie.

Jahnke, Dr. E., etatsmäßiger Professor an
der Königl. Bergakademie zu Berlin, Vor-
lesungen Über die Vektoreurechnung.
Mit Anwendungen auf Geometrie, Mecha-
nik und mathematische Physik. Mit 32
Figuren im Text. [XII u. 235 S.] gr. 8.

geb. Mk. 5.60.

Liebniann, H., Notwendigkeit und Frei-

heit in der Mathematik. xXkademi
sehe Antrittsvorlesung, gehalten in Leip-

zig am 25. Februar 1905. (Sonderabdruck
aus dem Jahresbericht der Deutschen
Mathematiker- Vereinigung. XIV. Band.)

[21 S.] gr. 8. geh. Mk. —.80.

Penck, Albrecht, Professor der Geogra-

phie an der Universität Wien, die Phy-

siogniphie als Physiogeographie In

ihren Beziehungen zu anderen Wissen-
schaften. Vortrag, gehalten gelegentlich

des Congress of arts and science in St.

Louis am 22. September 1904. (Sonder-

abdruck aus der Geographischen Zeit-

schrift, herausgegeben von Alfred Hett-
ner. XL 1905.) [20 S.] gr. 8. geh.

Mk. —.80.

Thomson, J. J., d. sc. Ud. ph. d. er. s.

Fellow etc., Elektrizitäts- Durchgang
in Gasen. Deutsche Ausgabe unter Mit-

wirkung des Autors besorgt und ergänzt

von Dr. Erich Marx, Privatdozent an

der Universität Leipzig. [218 S.] gr. 8.

geh. Mk. 6.—

Unit)er$ität$we$en.

Bibliographie der deutschen Universitäten. Systematisch geordnetes Verzeichnis der

bis Ende 1899 gedruckten Bücher und Aufsätze über das deutsche Universitätswesen.

Im Auftrage des Preußischen Unterrichts -Ministeriums bearbeitet von Wilhelm Pirman
und Ewald Hörn. Dritter Teil, Register und Nachträge enthaltend, bearbeitet von

W. Erman. [IV u. 313 S.] gr. 8. geh. Mk. 15.—
,
geb. Mk. 18.—

Cum» und üu^endspiele.

laljrbud) für yoihs* unb |ugnibr|jiclf. 3u
®eincinjd)Qft mit bem 93orn^enben beö 3?"*

tva(nu«)c^uffe§ jur görbevung bcr 93olfö*

unb 3ugcnb[ptele in ®eutfd)lQnb @. oon
©c^endenborff, ©örli^, SÖiitglieb dp«

•^Preu^ifcfien Sanbtoge«, unb Dr. med. %. 31.

©c^niibt, ©anitntövQt in 23onn n. 9?^.,

Ijernuögegeben öon ^vofeffor ^. Siden*
l)aQen in ©erlin. 3^icr,]el)utcr SafjrgaHg:

1905. [VI u. 346 ©.] gr. 8. fort.

mt 3.—

gdjriftcn, kleine, bcs ^fntrnlausrdjuffcs }i\x

l^örbcrung bcr golhs» unb |ugcnbfpiclc in

|futf(l)lonb:

23b. 1. 9iat9Cöcr jur ßinfü^ruiiö bcr ^olU-
unb ^ugcubj^JicIe. Sm Sluftrage be§

3entratQu8fc!^uffe8 neu bearbeitet oon

21. §) ermann, Xurninfpeftor in

^raunfc^meig. ^^ünfte, umgearbeitete

unb erweiterte 2luflage. äJiit jal)l=

reichen Slbbilbungen. [IV u. 91 ©.]

8. fart. mi -.80.

23b. 2. 3lnleUu«ö ju aScttfamtifcit, @))ielcn

unb turncrtj^cn SSorfü^rungen bei

3uöcnb= unb 35oIf§fc[ten. 3m Sluf^-

trage beö SluSfc^uffe« für 33oIBfefte

uerfaßt öon Dr. med. t^.2l.®(^mibt.

dritte, umgearbeitete Sluflage. 2Jiit

3al)(reic^en 2lbbilbungen. [vill u.

128 ©.] 8. !art. m, 1.20.

©b. 3. §oubbuc^ bcr SettCöungSf^icIc für

^Jittb^ctt Don 21. ^ermann, Zmn^
injpeftor in 23raun[c^iueig. B'^'^i^f'

öerbefferte unb oerme^rte ^luflnge.

Wit 69 2lbbi(bungen nac^ 3^'^""«=

gen unb ^^otograp^ien be« 93erfaffer«.

[viII u. 181 @.] 8. fart. mi 1.80.

Ecipzig. B. 6. teubner.

Dieser Nammer der ,,1)entschen Literatarzeitnng^' liegt eine Beilage der Weidmannsclien Buchhand-

Inng in Berlin bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Sohrift-, Buch- und Bibliothekswesen. |

Imm^n. Swedenborg, Ausgewählte
\

Werke. Übersetzt und hgb. von
1

L. Brieger -Wasservogel u. J. Herz,
j

I. Bd. : Theologische Schriften.
|

{Franz Strunz, Privatdoz. Dr.,
|

Brunn.)

!. Krahmer, Ein Kolleg bei Christian
Thomasius.

iitenberg-Oeselltehaft in Maim.

Theologie und KIrohenweten.

W. R. Harper, The structure of the

text of the book of Hosea. (5a-
muel Oettli, ord. Univ.- Prof. Dr.,

Greifswald,)

H. Achelis, Virgines subintroductae.
[Georg Hollmann, Pfarrer Lic. Dr.,

Charlottenbarg b. Berlin.)

K. Rösch, Der Aufbau der Heiligen Schrif-
ten des Neuen Testamentes.

Philosophie und Unterriohtswesen.

A. Hinterberger, Ist unser Gymna-
sium eine zweckmäfsige Institution

\

zu nennen ? (Julius Ziehen, Ober-
studiendirektor an den Königl. Ka- 1

dettenanstalten, Dr., Charlottehburg !

b. Berlin.) 1

A. Stöckl, Lehrbuch der Philosophie.
Neu bearb. von G. VVohlmuth. 1. Bd.

Allgemeine und orientalisohe Philologie
|

und Literaturgesohiohte.
I

J. Wolfsohn. Der Einflufs Gazäli's I

auf Chisdai Crescas. [Ignaz Gold-
\

ziker, ord. Univ.- Prof. Dr., Buda-
'

pest.)
!

J. M.Leraarechal, Dictionnaire Japonais-
Francais.

m.
Brieohlsohe und latelnlsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

Eitrem, Die Phaiakenepisode in
der Odyssee;

E. Assmann, Das Flofs der Odyssee,
i

sein Bau und sein phoinikischer 1

Ursprung. {Alfred Gercke, ord.
j

Univ.-Prof. Dr., Greifswald.)

Ernst Richter, Xenophon in der römischen
Literatur.

Deutsohe Philologie und Literaturgesohiohte.

Goethe, Faust, tragedie. Par R.

R. Schropp. (Richard M. Meyer,
aord. Univ.-Prof. Dr., Berlin.)

Laura Frost, Johanna Schopenhauer.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgeschichte.

J. Edw. Routh jr. , Two Studies on
the ballad theory of the Beowulf.

(Levin Ludwig Schücking, Privat-

doz. an der Univ. Göttingen.)

Miguel de Cervantes Saavedra,
Don Quijote von der Mancha. Übers,
von L. Braunfels. Revidierte Jubiläums-
Ausgabe hgb. von H. Morf.

Alte und mittelalterliohe Geschichte.

A. Starzer, Die landesfürstlichen

Lehen in Steiermark von 1421 bis

1546. (Alfred Dopsch, ord. Univ.-

Prof. Dr., Wien.)

Jahresbericht über die Herausgabe der Mo-
numenta Germaniae historica (Forts.).

Entgegnung. (Benno Hanoic, Dr., Berlin.)

Antwort {F. Güterbuek, Dr., Berlia)

Neuere Gesohiohte.

Briefe eines Neumärkers, des
freiwilligen Jägers August
Burchardt aus Landsberg an
der Warthe, über seine Er-
lebnisse in den Freiheits-
kriegen von 1 81 3—1 8 15. Hgb.
von E. Bardey;

Schlesische Kriegstagebücher
aus der Franzosenzeit 1806

bis 18 1 5. Hgb. von H. Granier.

(Friedrich Luckwaldt, Privatdoz.

Dr., Bonn.)

W. Frhr. von und zu Aufsefs, Man-
teuffels Operationen in Bayern von der
Tauber bis zum Beginn der Waffenruhe.

Geographie, Linder- und VSIkerkunde.

Fridtjof Nansen, Norwegen und die
Union mit Schweden.

Ch. H. H o w e s , Im äufsersten Osten.

Staats- und Sozialwissensohaften.

E. Kuhn, Der Mifsbrauch des Roten
Kreuzes. (Carl von Siengel, ord.

Univ.-Prof. Dr., München.)

Joh. Conrad, Grundrifs zum Studium der
poUtischen Ökonomie. l.TeiL

Reohtswissensohaft

B. Vorwerk, Die Aatomobilhaftung

nach bestehendem Recht und de

lege ferenda. (Friedrich Meili,

ord. Univ.-Prof. Dr., Zürich.)

Handel.sgesetzbuch ohne Seerecht.
Handausgabe hgb. von K. Gareis.

Mathematik, Naturwissensohaflen und ledizin.

'A X e P O n V T E i A . Jahrbücher

für folkloristische Erhebungen und
Forschungen. Hgb. von Friedrich
S. Kraufs. I. Bd.: Südslavische

Volksüberlieferungen, die sich auf

den Geschlechtsverkehr beziehen.

I. Erzählungen. (Albert Eulen-

burg, aord. Univ.-Prof. Dr., Berlin.)

H. J. Klein, Astronomische Abende.

R. H. France. Das Sinnenlebcn der Pflan-

zen. 6. Aufl.

Internationaler Botanischer Kongreß m Wle.i.
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Terlll,g von B. G. Tenbner in lieipzsig.

ETHIKALS KULTURPHILOSOPHIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 640 S.] gr. 8. 1904.

geb. M 14.—

geh. M 12.-

Die „Ethik als Kulturphilosophie" will den Beweis erbringen,

daß die Aufgabe des Erziehers in der Tat keine andere sein kann

als die, den Zögling zum Kulturarbeiter heranzubilden. Der erste

Teil des Werkes gewährt demgemäfs , nachdem in der Einleitung

vom sittlichen Bewufstsein im allgemeinen, von den Aufgaben,

Quellen und Methoden der Ethik gehandelt worden ist, einen Über-

blick über die »Entwickelung des sittlichen Bewußt-
seins in Geschichte und Tat der Menschheit«, die Ent-

wickelung der sitthchen Tatsachen und Anschauungen von der

grauen Vorzeit bis zur Gegenwart. Der zweite Teil enthält als-

dann eine Darlegung der „ethischen Prinzipien fragen",

welche sich stützt auf Biologie, Anthropologie und Soziologie,

und zieht fernerhin die „praktischen Konsequenzen" aus

dem gesamten beigebrachten Material, stellt die für unser Handeln

sich ergebenden Maximen, die sittlichen Normen oder Forderungen

fest, im allgemeinen wie im besonderen, im Hinblick auf das pri-

vate und das öffentliche Leben.

LEHRBUCH

DER PÄDAGOGISCHEN

PSYCHOLOGIE.
VON PAUL BERGEMANN.

[VIII u. 483 S.] gr. 8. 1901. geh.

geb. c^ 11.—

M9.-

Überall ist aber an die praktische Pädagogik angeknüpft

und am Schlüsse jedes Kapitels werden hieraus resultierende

pädagogische Mafsnahmen besprochen, woraus sich der Titel

„Pädagogische Psychologie" mit Recht ableiten läfst. Wir
empfehlen das Werk zum Studium und event. auch zur An-

schaffung für die Bezirksbibliotheken.

(Bayerische Lehrerzeitung Nr. 31. 36. Jahrg.)

Beide Werke wollen die Lehren der neueren Psychologie dar-

bieten. Dies gelingt in vollem Mafse jedoch nur Bergemann

Bergemanns Buch aber sei allen denen dringend empfohlen, die

tiefer als es Heilmanns Buch ermöglicht, in die Psychologie ein-

dringen wollen.
(Sächsische Schulzeitung Nr. 42. 1902.)

SOZIALE PÄDAGOGIK
AUF ERFAHRUNGSWISSENSCHAFTL. GRUNDLAGE

UND MIT HILFE DER INDUKTIVEN METHODE

ALS UNIVERSALISTISCHE ODER KULTUR- PÄDAGOGIK

DARGESTELLT VON PAUL BERGEMANN.

[XVI u. 616 S.] gr. 8. 1900. geb. M 10.—,

in Halbfr. geb. Jt 11.60.

^ Aus diesen Erfahrungen zieht Verfasser das Facit und

baut darauf seine sozial- pädagogischen Anschauungen auf, die

dem Geiste der Zeit durchaus gerecht werden, von einem tiefen

sozialen Verständnis und edler Humanität getragen, eine ganz be-

stimmte und eigenartige Richtung innerhalb d^r sozialen Päda-

gogik einschlagen "

(Die Frauenbewegung. 1901. Nr. 9.)

ZUR EINFÜHRUNG
IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWART.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.

=^= Zweite durchgesehene Auflage. -

[VI u. 274 S.] gr. 8. 1904. Geh. JC 3.—
, geb. Jt 3.60.

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheidet

sich Riehls Buch nicht blol3 durch die Form der freien Rede, son-
dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und Anlage,

die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen können.
Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen,

psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son-

dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel-

mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise .

.

Wir möchten somit das philosophische Interesse, das sich, wie aus
manchen Anzeichen zu entnehmen, auch im höheren Lehrerstand

gegenwärtig in erhöhtem Maße zu regen scheint, mit Nachdruck
auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. A. Langes
Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus

hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophieren

zu lehren. (Monatsschrift für höhere Schulen 1904.)

EINLEITUNG in die PHILOSOPHIE.
VON DR. HANS CORNELIUS.

[XIV u. 357 S.] gr. 8. 1902.

geh. M 4.80, geb. JC 5.60.

Das Buch will in das Verständnis der philosophischen Pro-

bleme einführen und die wichtigsten Versuche, die zu ihrer

Lösung unternommen sind, darstellen. Es zeigt den Ursprung
der philosophischen Fragestellung überhaupt und untersucht die

Bedingungen, von denen die verschiedenen Antworten abhängen.

Die naturalistischen Begriffe des vorwissenschaftHchen Denkens,

die darauf beruhenden dogmatischen Systeme der metaphysischen

Philosophie und die psychologisch begründeten Erklärungen der

erkenntnis-theoretischen Philosophie werden als Stufen einer fort-

schreitenden EntWickelung dargestellt. Die Lösungen, welche

diese letztere für die wissenschaftlichen Probleme ermöglicht,

werden dabei eingehend besprochen, auf der anderen Seite auch

die Grenzen, die sich aus ihr für den Fortschritt der wissen-

schaftlichen Erkenntnis ergeben, erörtert. Neben den theoreti-

schen Fragen, auf denen in diesem Zusammenhang naturgemäfs

das Hauptgewicht ruht, sind auch die praktischen Probleme

nicht unberücksichtigt geblieben. Im ganzen hofft der Verfasser

mit seinem Werke den Weg zu zeigen, auf dem eine widerspruchs-

lose Welt- und Lebensanschauung erreichbar ist.

EINLEITUNG IN DIE

PSYCHOLOGIE DER GEGENWART.
VON GUIDO VILLA,

Privatdozent der Philosophie an der Universität Rom.

NACH EINER NEUBEARBEITUNG DER URSPRUNG-

LICHEN AUSGABE AUS DEM ITALIENISCHEN

ÜBERSETZT VON CHR. D. PFLAUM.

[XII u. 484 S.] gr. 8. 1902. geh. Ji 10.—, geb. Jt 12.—:.

Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kriti-

sche Einleitung in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht.

In der Behandlung der Streitfragen versteht es der Ver-

fasser, die verschiedenen Richtungen in sachhcher Beurteilung
j

zu würdigen. In einem Buche, das in die Gegenwart einführt,

mufs es besonders schwer halten, immer objektiv zu bleiben.

Der leidenschaftslose, sachhche Standpunkt, den Villa einnimmt,

ist erfreuUch. Der Stil und die Übersetzung des Buches sind der-

art, dafs sich das Werk leicht und angenehm hest.

(Literar. Zentralblatt f Deutschland Nr. 71. 53. Jahrg.)
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Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

ImmanuelSwedenborg, Ausgewählt eWerke.
Aus den lateinischen Erstdrucken übersetzt und heraus-

gegeben von L. Brieger-Wasservogel und J.

Herz. I. Bd.: Theologische Schriften. Über-

setzt und eingeleitet von Lothar Brieger-Wasser-
vogel. Jena, Eugen Diederichs, 1904. 363 S. 8»

mit 1 Bildnis und Buchornamenten von Emil Rudolf
Weifs. M. 8.

Seit den grundlegencien historisch -medizini-

schen Swedenborg - Forschungen des jungen Wie-
ner Gelehrten Max Neuburger wieder eine

gröfsere Arbeit, die uns den genialen Pantheisten

näherbringt! Diese deutsche Ausgabe ist auf drei

Bände berechnet: 1. das wichtigste seiner Theolo-

gie, 2. das Werk, über die eheliche Liebe und 3.

eine Auswahl naturwissenschaftlicher Schriften. Die

Übersetzung aus dem oft ermüdend wirkenden und

it Satzbarock befrachteten Latein in ein schö-

s, geniefsbares Deutsch ist trotz mancher P'rei-

heit äufserst gelungen und stimmungsfrisch. Der
te bis jetzt vorliegende Band enthält, wie ge-

gt, die Grundlagen seines theologischen
Schrifttums: Die Lehre der Neuen Kirche, des

neuen Jerusalem der Offenbarung [Lateinische

Urschrift: Summaria expositio doctrinae novae
ecclesiae, quae per novam Hierosolymam in

apocalypsi intelligitur. Amstelodami MDCCLXDC],
Der Verkehr auf natürlichem oder geistigem Wege
oder auch durch vorher bestimmte Harmonie,
welche zwischen Seele und Leib angenommen
wird [Lateinische Urschrift: De commercio ani-

mae et corporis quod creditur vel per influxum

physicum, vel per influxum spiritualem vel per
harmoniam praestabilitam. Londini MDCCLXIX],
Vom weifsen Pferd in der Offenbarung; ferner:

'; Über das Wort und seinen geistigen oder inne-

ren Sinn (aus den himmlischen Geheimnissen)

[Lat. Urschrift: De equo albo de quo in Apoca-

lypsi, cap. XIX. et dein de verbo et ejus sensu

spirituali sen interno, ex arcanis coelestibus.

Londini MDCLVIII], Ober das letzte Gericht und

die Zerstörung Babylons [Lat. Urschrift: De
ultimo judicio et de Babylonia destructa ....
Londini MDCCLVIII; in die vorliegende deut-

sche Ausgabe sind die Auszüge aus den Arcanis

Coelestibus nicht aufgenommen worden]. Im An-

hang sind beigegeben: Katechismus der neuen

Kirche, Swedenborg im Urteil deutscher Philo-

sophen (Kant, Lavater und Jung-Stilling). Swe-
denborg-Anekdoten, verschiedene Briefe und ein

wertvolles chronologisches Verzeichnis der Werke.
Aufser dem guten Vorwort des Herausgebers ist

von demselben eine lehrreiche und schön ge-

schriebene Abhandlung über Swedenborgs Welt-

anschauung vorgesetzt. Mit feinem Verständnis

wird der grofse Pantheist und kraftvolle Natur-

philosoph als das geistesgeschichtlich notwendige

Mittelglied zwischen Spinoza und Goethe uns

näher gebracht, indem auch besonders die theo-

logische Verwendung — und sie war die grofse

Tat — seiner Lehre von den Entsprechungen

und Wechselwirkungen eine gründliche Unter-

suchung erfährt. Dafs hier der Verf. die laien-

hafte Wertung, Swedenborg sei Geisterseher

und mystischer Schwärmer gewesen, fallen läfst

und ihn vielmehr als den grofsen Pantheisten

und Naturphilosophen zeichnet, möchte ich ganz

besonders hervorgehoben haben. — Im bio-

graphischen Teil finden wir u. a. die Selbst-

biographie (mit Collins Kommentar).

Möchte das Buch viel gelesen werden, denn

es ist nicht allein ein historisches Dokument von

nicht zu unterschätzendem Werte, vielmehr es ist

auch ein gewaltiges und gesundes Stück noch immer

nicht duftlos gewordener Lebensanschauung darin.
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Sokrates, Piaton und Jesus, Spinoza und Goethe
grüfsen als Verbündete aus diesen Blättern. Ging
doch auch der, der sie geschrieben hat — Emer-
son prägte das Wort von ihm — den Pfad der
Seele ....

Die stimmungsvolle Ausstattung ist edel.

Brunn. Franz Strunz.

Horst Krahmer, Ein Kolleg bei Christian Tho-
mas ius. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses,
1905. 60 S. 8°. M. 1,50.

Nach dem Titel könnte man vermuten, dafs die

Schrift den Abdruck eines Kollegs bei Thomasius ent-

hält auf Grund etwa neugefundenen Materials. Das ist

nicht der Fall. Die V'eröffentlichung ist vielmehr ein

s wissenschaftlicher Fastnachtscherz«. Die publizierten

Sätze entstammen sämtlich den Druckschriften des
Thomasius.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Gutenberg-Gesellschaft.

3. Mitgliederversammlung.

Am 26. Juni 1904 fand die 3. ordenthche Mitglieder-

versammlung der Gutenberg - Gesellschaft im grofsen

Stadthaussaale zu Mainz statt. Der Voranschlag für

1904/05 wurde gutgeheifsen, der in Einnahme und Aus-
gabe, wie bisher, 6000 Mark vorsieht. Unter den Aus-
gaben befindet sich ein weiterer Beitrag für die in der

Göttinger Universitätsbibliothek aufzustellende Büste Karl

Dziatzkos. Sodann hielt Herr Dr. Rudolf Kautzsch,
Prof. der Kunstgesch. an der Techn. Hochschule zu
Darm Stadt, den in der Satzung vorgesehenen öffent-

lichen, Gutenberg oder das Gebiet seiner Kunst be-

treffenden Vortrag über »Die graphischen Künste zur
Zeit Gutenbergs am Mittelrhein«. Der Redner ging von
der These aus, dafs die graphischen Künste (Holzschnitt

und Kupferstich) vorbereitende Vorstufen des Drucks
mit beweglichen Typen gebildet haben, und suchte fest-

zustellen, welche Rolle jene Künste speziell in Mainz
vor 1450 gespielt haben. Es ergab sich, dafs eine

irgend nennenswerte Blüte des Holzschnitts in Mainz
nicht nachweisbar ist. Was sich findet, ist vielmehr

spät und verdankt, soweit es überhaupt für die Kunst
in Betracht kommt, erst eingewanderten Künstlern und
ihren Schülern seine Entstehung. Auch die beiden

Kupferstecher, deren Tätigkeit man neuerdings nach
Mainz verlegt hat, gehören höchst wahrscheinlich nicht

dahin, sondern sind vielmehr in Köln (Spielkartenmeister)

und am Oberrhein (E. S.) zu Hause. Das suchte der

Redner, unterstützt durch ein reiches Anschauungsmate-
rial, im einzelnen nachzuweisen. Der einzige namhafte
Stecher des 15. Jahrh.s, der vermutlich in Mainz arbei-

tete, ist der späte sogen. Meister des Hausbuchs. Aber
gerade seine Weise ist nicht zeichnerisch-plastisch (wie

die des E, S.), sondern — was für Mainz bezeichnend
ist — durchaus malerisch. Vielleicht ist gerade das
Fehlen der eigentlichen graphischen Künste, also auch
die Unbefangenheit Gutenbergs ihnen gegenüber, nicht

ohne Bedeutung für das Zustandekommen seiner Er-

findung.

Darauf erstattete der Vorsitzende den Bericht über

das Gutenberg- Museum und die Gutenberg -Bibliothek.

Für diese war das jüngstverflossene Jahr recht erfreu-

Hch, alle Abteilungen sind bedeutend vermehrt worden.

Und zwar sind bei den alten Druckwerken überraschende

Bereicherungen zu verzeichnen, die überhaupt oder so

bald zu erhalten nicht zu hoffen war, wie das in der

3. Veröffentlichung der Gutenberg - Gesellschaft heraus-

gegebene Fragment vom Weltgericht, ein Bogen der

42 zeiligen Bibel, das Schöffersche Missale für Breslau,

die erste illustrierte deutsche Bibel u. a. Aber auch für die
Folgezeit und an modernen Erzeugnissen der Druckkunst
war der Zuwachs ein bedeutender. Auch die Gutenberg-
Bibliothek befindet sich in glücklicher Fortentwicklung.
Der Besuch des Museums und der für die Buchdrucker
und Fachgenossen im Museeum besonders veranstalteten
regelmäfsigen Besichtigungen und Besprechungen von
Neuheiten ist anhaltend ein sehr reger.

In dem jetzt ablaufenden 4. Vereinsjahr wurden die
Geschäfte in der bisherigen Weise weitergeführt. Die
3. Veröffentlichung konnte leider aus verschiedenen, ins-
besondere technischen Gründen erst im November aus-
gegeben werden. Die Mitglieder werden sich in der
Befriedigung über den Inhalt und die vorzüglich repro-
duzierten Tafeln des Canon Missae für das Warten
entschädigt fühlen. Das Heft hat ungeteilten Beifall ge-
funden, und es ist allgemein anerkannt worden, »dafs
seit der Begründung der Gutenberg -Gesellschaft die Er-
forschung der Anfänge des Buchdrucks eifrig gefördert
worden istt. Die Vereinsgabe für 1904/05 wird eine
Monographie des Catholicons und des ' Eltviller Früh-
drucks bringen, wieder mit zahlreichen Lichtdruckab-
bildungen. Da die früher herrschende Ansicht, dafs
Gutenberg der Drucker des Catholicons sei, durch ge-
wichtige Gründe neuerdings ins Wanken geraten ist, so
dürfte bei der grofsen Bedeutung, die diese Frage hat,

eine eingehende Untersuchung des Catholicons und der
zu ihm gehörigen kleineren Drucke des Interesses aller

Freunde der Gutenbergforschung sicher sein. Auf Grund
reichen Materiales und gesicherter Untersuchung behan-
delt Herr Bibliothekar Dr. G. Zedier in Wiesbaden
diese für die Entstehung und in der Geschichte des
Buchdruckes sehr wichtige, auch allgemein interessante
Gruppe Gutenbergischer Druckkunst. Das Heft wird in

einigen Wochen ausgegeben werden.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

156. N. N., Ein Sommerbrief aus Itahen. — Anna .

Pötsch, Arbeit und Kontemplation. — K. Brugmann,
i

Eine typographische Torheit. — 157. W. v. Bippen, I

Zum Andenken an Karl Koppmann. — R.Hermann, i

Ein Beitrag zu dem Kapitel »literarische Überproduktion -

und Buchhandel«. — 158. Fr. Vigener, Italien und
j

die künftige klerikale Partei. — Fr. Mohr, Ein Jahr I

Vorarbeit zur Strafrechtsreform. — 159. W. Lacmann,
j

Vom brasilianischen Volkstum. — E. Diez, Alois Riegl f. j— A. Fellmeth, Gesellschaft für wirtschaftliche Aus- i^

bildung e. V. in Frankfurt a. M. — 160. Br., Die Ver-

breitung der grofsen Volkskrankheiten in den Monaten
März, April und Mai 1905. — 160/161. H. Gomperz; j:

Über einige psychologische Voraussetzungen der natu- 1

ralistischen Kunst. — 161. H. Mager, Über den Latein-
j

Unterricht an den humanistischen Gymnasien. — E. v. !

Schkopp, Die deutschen Kolonien im Zollverhältnis

zum Mutterland.

Österreichische Rundschau. 13. Juli. L. von
,

Schroeder, Ein Ausflug in den Kaukasus. — H.

Kretschmayr, Anfänge venetianischer Kultur. — J.

Nestler, Fanny Elfslers amerikanische Kunstreise. —
V. von Bauer jun., Eine österreichische Übersee-Bank.

Baltische Monatsschrift. März. A. Tobien, Die

Minimal- und Maximalbestimmungen über den bäuer-

lichen Grundbesitz in Livland. — K. V. Kurnatowski,
Die Ursachen des Verfalls der Reformation in Polen. —
H. von Bruiningk, Zur Geschichte des Lehnswesens
in Livland. — K. v. Frey mann. Über Wolynskis »Der

moderne Idealismus und Rufsland«; Wolynskis »Buch

vom grofsen Zorn«. — K. Stavenhagen, Über Ur-

sprung und Entwicklung des Dramas.

The North American Review. July. J. E. Gorst,
Physical degeneration in Great ßritain. — S. H. Wolfe,
Present supervision of life insurance companies. — B.
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T.Washington, The religious life of the Negro. —
W. H. Allen, Publicity in educational and charitable

work. — J. Conrad, Autocracy and war. — J. W.
Root, The industrial Situation in Ireland. — G. H.

Thring, United States Copyright and international re-

lations. — Ch. A. Briggs, Reform in the Roman Ca-

tholic Church. — R. Atter, Poland to-day. — G. Kobbe,
Franz Liszt and Princess Carolyne. — H. Cotton, The
poUtical future of India. — G. A. Chamberlain, Our
neglect of South American markets. — Elizabeth Car-

penter, Marriage and divorce from a lay point of view.

Revue des Deux Mondes. 15 Juillet. E. Rod, L'indo-

.;le. III. — F. Brunetiere, Le mensonge du pacifisme.

— Rouire, Les Anglais au Thibet. I. Les premieres

tentatives de penetration. — P. Banet-Rivet, L'auto-

mobilisme sur routes. — Ch. Benoist, La formule de

Cavour: L'Eglise hbre dans l'Etat libre. — V. du Bled,

Les transformations de l'agriculture. Location de la

terre. Salaires et greves. — Marquis Gicquel des
Touches, Souvenirs d'un marin de la Republique. —
— R. Doumic, Le veritable Bernardin de Saint- Pierre.

La Revue de Paris. 15 Juillet. XXX, Origines

exactes de la guerre russo-japonaise. — R. Boylesve,
Le bei avenir. III. — ***, La marine allemande. — A.-F.

Vivien, Une visite au fort de Ham (1851). — J. Man-
Lni, Le monastere du Rilo. — J. Eriez, Ceux de

ülare. II. — Jane Micha ux, En Norvege. II. —
A.-R. de Mopinot et Madame de ***, Sous Louis le

Bien-aime. III. — M. Wilmotte, Les etapes de la

nation beige.

La Espaiia ntoderna. 1. Julio. Burguete, Pro-

blernas nacionales: Educaciön defensiva. — M. Hume,
Inlluencia espanola sobre la Literatura inglesa. V. —
R. Amador de los Rios, Madrid en 1833. — M.
Gorki, Cai'n y Artemio. — J. Hogge Fort y F. H.

Dwelshauvers-Dery, La Espana nueva. — J. Perez
de Guzman, El protectorado del Principe de la Paz ä

las Ciencias y ä las Letras.

The Library Journal. June. Ch. Martel, Com-
mon nouns in German: Why they need not be capita-

lized. — Gertrud E. Forrest, House to house delivery

of books.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

W. R. Harper [Prof. f. semit. Philol. in Chicago], The
structure of the text of the book of
Hosea. Chicago, The University of Chicago Press,

1905. 51 S. 8*. S. 1.

Diese Textausgabe Hoseas samt sehr wort-

getreuer englischer Übersetzung zeigt genau die-

selbe Anlage, wie des gleichen Verfassers neu-
lich hier angezeigte Ausgabe des Arnos : es sollen

auch hier der metrische Bau der Reden, spätere

Zusätze und kleinere Textverbesserungen zur

Anschauung gebracht werden; aber auch hier

ist eine sachliche Beurteilung verwehrt, weil die

Vorschläge Harpers nicht in dieser sehr schön
ausgestatteten Schrift, sondern in seinem ausführ-

lichen Kommentar zu Arnos und Hosea (Inter-

national Critical Commentary 1905) begründet
sind. Dafs er sehr sorgfältig gearbeitet hat, be-
weisen die in Fufsnoten gegebenen, vollzähligen

Verweisungen auf seine Vorgänger. Auch hier
wie bei Arnos scheint mir die Textkritik mit

mehr Zurückhaltung als die höhere Kritik geübt;

bei der letztern werden als spätere Zusätze aus-

geschieden in der Überschrift des Buches die ju-

däischen Königsnamen, die Erwähnung Judas 1,7;

6, IIa; die verheifsenden Stellen 3, 5; 11, 8

— 11; 14, 1— 8, aufserdem eine grofse Anzahl

von Stellen, die entweder der Auslegung oder

der metrischen Einreihung Schwierigkeiten be-

reiten, darunter auch solche, die meines Erach-

tens viel zu charakteristisch für Hosea sind, wie

2, 2b. 4. 10. 16, Teile von 7, 4; 8, 10;

9, 9; 10, 3. 4; 12, 3 b— 7. Auch die Metrik

hat wieder manche Verschiebungen des Textes

veranlafst, die schwerlich ein besseres Verständ-

nis desselben gewinnen lassen. Aber zur schnellen

Orientierung über die Hoseaprobleme ist diese

Arbeit sehr dienlich und empfehlenswert.

Greifswald. S. Oettli.

H. Achelis [aord. Prof. f. Kirchengeschichte an der

Univ. Königsberg], Virgines subintroductae.
Ein Beitrag zum VII. Kapitel des I. Korintherbriefes.

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1902. VIII u. 75 S. 8".

M. 2,50.

In der kleinen Schrift sind in sehr erfreu-

licher Weise kirchenhistorische Studien für das

Neue Testament fruchtbar gemacht. Der Verf.

unterzieht darin das Syneisaktentum der alten

Kirche, d. h. die lediglich geistige Ehe zwischen

christlichen Männern und Jungfrauen oder Witwen,

einer gründlichen Untersuchung. Er weist nach,

dafs diese eigentümlichen Verhältnisse nicht Ver-

fallserscheinungen der werdenden Grofskirche,

die erst dem 3. Jahrh. angehören (dies die tradi-

tionelle Annahme), sondern vielmehr späterhin

als unbequem empfundene und diskreditierte Re-

siduen des Urchristentums sind. Auch wurden

diese geistigen Ehen nicht etwa nur von Kleri-

kern eingegangen. Sie hängen vielmehr mit

dem asketischen Zuge der urchristlichen Zeit zu-

sammen. Der Verf. hat in gediegenen und reich-

haltigen Ausführungen die Geschichte des Syneis-

aktentums verfolgt. Er hat die sozialen und

religiösen Motive gut gewürdigt. Auch den Ur-

sprüngen ist er nachgegangen, die vielleicht ins

Judentum zurückreichen. Wie die Wandlung in

der kirchlichen Beurteilung des Syneisaktenwesens

durch die Veränderung der geschichtlichen Situa-

tion in ihren Motiven vom Verf. klargelegt wird,

so ist auch die Beurteilung, die er selbst gibt,

gerecht und frei von Rücksichten auf unser mo-

dernes Empfinden. In den Zusammenhang die-

ser geschichtlichen Erörterungen wird die Stelle

1. Kor, 7, 36— 38 gestellt, die Achelis nicht

wie bisher üblich auf Vater und Tochter bezieht,

sondern im Anschlufs an Gräfes Studie: > Geist-

liche Verlöbnisse bei Paulus« auf geistige Ehen

zwischen christlichen Männern und Jungfrauen.

Diese neue Auffassung läfst ohne Frage den

Text noch genauer zu seinem Recht kommen
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wie die an sich mögliche und bisher gebräuch-

liche. Freilich sind noch nicht alle Schwierig-

keiten behoben. Kommt bei Gräfe der Ausdruck

yafii^eiv, den er gleich yafiEiV nimmt, nicht zu

seinem Recht, so erhebt sich bei Achelis, der

dies vermeidet, die Schwierigkeit, dafs es sich

zugleich um das Verhältnis von Vormund und

Mündel handeln soll. Das wäre wohl in einem

einzelnen Fall möglich, ist aber wenig wahr-

scheinlich bei einer »Reihe gleichartiger F'älle«,

die gerade Ach. annimmt. Doch dürften diese

Schwierigkeiten gehoben werden können. Viel-

leicht gelingt noch der Nachweis, dafs ya{Xil^eiV

den Sinn von yaiieZv haben kp.nn; es wäre das

die beste Lösung. Jedenfalls erhält die Stelle

durch die neue Erklärung ein überraschendes

Licht, gewinnt ganz besondere Bedeutung, da

Paulus das Syneisaktentum dann nicht nur kannte,

sondern billigte, und fügt sich passend in einen

gröfseren Rahmen.

Berlin -Charlottenburg. G. Ho 11 mann.

Konstantin Rösch [0. Cap. , Lektor der Theologie],

Der Aufbau der Heiligen Schriften des Neuen
Testamentes. Münster, Aschendorff, 1905. VIII u.

144 S. 8». M. 2,50.

Der Verf. bezeichnet sein Buch als »eine Anleitung

zur Lektüre der Heiligen Schrift« und »will damit den

Studierenden der Theologie in das Verständnis der Heili-

gen Schriften des Neuen Testamentes einführen, ihm den

Grundrifs und Aufbau der Heiligen Bücher, die gegen-

seitige Verkettung und harmonische Gliederung der ein-

zelnen Teile zeigen«.

Notizen und Mitteilungen.

UnlTersitätsschriften.

Dissertation.

F. Tillmann, Der Menschensohn. Jesu Selbstzeugnis

für seine messianische Würde. Bonn. 56 S.

Neu erschienene Werke.

Realenzyklopädie für protestantische Theologie

und Kirche, hgb. von A. Hauck. H. 159/160. Leipzig,

Hinrichs. M. 2.

R. Münchmeyer, In der Fremde. Einige Zeugnisse

aus der Auslandsarbeit. Marburg, Elwert.

Die Psalmen. Nach dem hebräischen Urtext. Frei-

burg i. Br., Herder. M. 1,80.

C. Mirbt, Die katholisch - theologische Fakultät zu

Marburg. Marburg, Elwert.

C. Weigl, Die Heilslehre des hl. Cyrill von Alexan-

drien. [Ehrhard- Kirsch' Forschungen zur christhchen

Literatur- und Dogmengeschichte. V, 2. 3.] Mainz,

Kirchheim & Co., 1905. M. 10.

H. Denifle, Luther und Luthertum in der ersten

Entwicklung. 2. Aufl. I, 2. Mainz, Kirchheim. M. 5,50.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Kirchengeschichte. 26, 2. O. Di-

belius, Poimandres. — W. Ohr, Die Ovationstheorie

über die Kaiserkrönung Karls des Grofsen. — 0. Veeck,

Die Abschaffung des Seniorats in der bremischen Kirche.

— M. Manitius, Ein Fragment aus einem Matthäus-

kommentar. — E. Nestle, Die Auffindung der Arche

Noä durch Jakob von Nisibis. — O. Giemen, Beiträge

zur Lutherforschung.

Revue internationale de Theologie. Juillet-Septembre.

Svetloff, Die altkatholische Frage in der geistlichen

russischen Presse im Jahre 1904. — A. Kireeff, Dis-

cours prononce au Congres international d'OIten. — E.

Michaud, De la position ecclesiastique, et religieuse

des anciens-catholiques; Notes sur l'union des Eglises.

III; Continuation de la crise doctrinale dans l'I^glise

catholique-romaine en France. — G. Moog, Jesuiten-

briefe (Schi.). — Anglicanus, Canon Meyrick's »Me-
mories«. — * * *^ Anglicana.

Theologische Studien. 23, 3. A. H. de Hartog,
Het organisme der wetenschap. — G. Wildeboer, Urim
en Thummim in de Priesterwet. — D. Plooij, De
Essenen. I. — C. M. Deeleman, 2. Thess. 2, i— 12.

Analecta Bollandiana. 24, 3. H. Quentin, Passio

S. Dioscori. — A. Poncelet, La date de la fete des

SS. Felix et Regula. — P. Peeters, Historia S. Abra-

mü ex apographo arabico. — E. Hocedez, Lettre de

Pierre Ranzano au Pape Pie II sur le martyre du B.

Antoine de Rivoli.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Alexander Hinterberger [Dr. med.], Ist unser

Gymnasium eine zweckmäfsige Institu-

tion zu nennen? Wien, Wilhelm Braumüller,

1905. 1 Bl. u. 115 S. 8». M. 1,50.

'Laienurteile haben gewifs häufig ein Körn-

chen Wahrheit an sich, bergen aber oft genug

mehr Falsches als Wahres'. — Dieser richtige

Satz des Verf.s trifft auch auf seine Schrift zu.

Sie eröffnet einen interessanten Einblick in die

auch in Österreich zunehmende Schulreformbe-

wegung und regt manche zweckraäfsigen Mafs-

regeln an, die, wie die Gleichberechtigung der

3 höheren Schularten und die Berufung von

Schulkonferenzen unter Zuziehung von Vertretern

der Fachwissenschaften, in einem Teil von

Deutschland bereits zur Durchführung gelangt

sind. Aber völlig verfehlt ist, wenn der Verf.

in den Gymnasiallehrern nur die 'Philologen'

sieht, die mit 'furchtbarer Macht' über die Schüler

'das Fegefeuer des Gymnasiums' leiten, objek-

tive Urteile über die Schülerarbeiten kaum zu

geben imstande sind, alten 'Kulturschutt' pflegen

und 'das bischen fadenscheinige Kenntnis alter
:

Sprachen' als 'die anerkannte Eichungsmarke j

der höher Gebildeten' festhalten, sowie wenn er ;

unter vorwurfsvollem Hinweis auf die Caracalla- I

Thermen die Frage aufwirft, 'wie hoch sich der
\

für Seife ausgegebene Betrag im »Soll« unserer •

Mittelschulen stellt'. Über die üblen Folgen,
;

die dies Schauergymnasium auch in politischer

Hinsicht hat, müssen die Ausführungen des Verf.s

selbst nachgelesen werden, der übrigens darin

durchaus Recht hat, dafs es unbillig ist, wenn

die neueren Sprachen im humanistischen Gyno-
I

nasium ganz in den Hintergrund treten. Wunder-

Hch gemischt aus recht guten und aus sehr

verkehrten Bemerkungen, leidet die Schrift in

erster Linie an mangelnder Kenntnis dessen,

was das Wesen sprachlicher Bildung ausmacht;

wer dieses Wesen an den Damen klarlegen

will, die französische und englische Autoren
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lesen, verrät einen Dilettantismus, für den die

i'ädagogik mindestens ebenso unerreichbar da-

steht, wie für den Dilettantismus in Gesundheits-

.ichen nach des Verf.s sehr richtiger Bemer-

kung (S. 79) die Medizin.

Berlin (Wilmersdorf). Julius Ziehen.

Albert Stöckel, Lehrbuch der Philosophie. Neu
bearbeitet von Georg Wohlmuth. 1. Bd. Mainz,

Kirchheimer & Co., 1905. XII u. 477 S. 8". M. 6.

Stöckeis in katholischen Kreisen weit verbreitetes

Lehrbach beginnt hier in neuer Bearbeitung zu erschei-

nen. Der 1. zur Zeit fertig vorliegende Band behandelt

die Logik. Wenn der Herausgeber in dem Nachruf auf
Stöckel, der 1895 zu Eichstätt aus dem Leben schied,

sein Hauptverdienst darin sieht, dafs er die Philosophie

auch auf gläubiger Seite wieder zu Ehren gebracht,

so ist demgegenüber doch zu bemerken, dafs die Philo-

sophie in dem von Stöckel behandelten Sinne unter den
gebildeten Katholiken nie aufgehört hat, Interesse zu
finden.

Nrotl2en und Mitteilungen.

CnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

T. K. Oesterreich, Kant und die Metaphysik.
Berlin. 42 S.

P. Wapler, Die geschichtlichen Grundlagen der Welt-
anschauung Schopenhauers. Berlin. 30 S.

Neu erschienene fVerke.

M. Altenburg, Die Methode der Hypothesis bei
laton, Aristoteles und Proklus. Marburg, Elwert.

Amieis Tagebücher. Deutsch von Rosa Schapire.
[Die Fruchtschale. 4. Bd.] München, Piper & Co.

L. Brunschvigg, L'idealisme contemporain. [Biblio-

theque de philosophie contemporaine.] Paris, .'Mcan.

Fr. 2,50.

P. Natorp, Allgemeine Pädagogik in Leitsätzen zu
akademischen Vorlesungen. Marburg, Elwert.

Zeitschriften.

Archiv für Geschichte der Philosophie. 18, 4.

H. Gomperz, Piatons Ideenlehre. — J. Lindsay,
Some criticisms on Spinozas ethics. — P. Wapler, Die
geschichtlichen Grundlagen der Weltanschauung Schopen-
hauers (Schi.). — J. Maldidier, Bossuet probabüiste.
— Th. Lorenz, Weitere Beiträge zur Lebensgeschichte
Georg Berkeleys.

Philosophisches Jahrbuch der Görres -Gesellschaft.
18, 3. A. Dyroff, Der Ichgedanke. — B. Adlhoch,
Zur wissenschafthchen Erklärung des Atheismus. — J.

Seh midiin, Die Philosophie Ottos von Freising (Forts.).

Zeitschriftfür das Gymnasialwesen. Juni. M. Hoff-
mann, Zur Erklärung Platonischer Dialoge VI (Phaidros)
und VII (Menexenos).

Die neueren Sprachen. Juli. A. Rambeau, The
teaching of modern languages in the American High
School. — O. Jespersen, Zur Geschichte der Phonetik.

Zeitschrift für französischen und englischen Unter-
rtcht. IV, 4. G. Budde, Das Seminarjahr der Neu-
sprachler. — Neuen dorff. Zur Beurteilung neusprach-
licher Extemporahen. — E. Rigal, Le Misanthrope de
Meliere. — S. Lublinski, Oskar Wilde.

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. 18,6. A.
u.och- Hesse, Ein Beitrag zur Wachstumsphysiologie
des .Menschen. — M. Fürst und F. Ger ken, Zur Schul-
arztfrage in Hamburg.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Julius Wolfsohn [Dr.], Der Einflufs Gazali 's

auf Chisdai Crescas. Preisgekrönt mit dem
Josef Lehmannschen Preis des jüdisch -theologischen

Seminars in Breslau. Frankfurt a. .M., J. Kaufmann,

1905. 1 BL u. 78 S. 8». M. 2.

Die schriftstellerische Persönlichkeit des als

jüdischer Dogmatiker, Apologet und Talmud-
gelehrter berühmten Saragossaners Don Chis-
dai Crescas (geb. in Barcelona 1340, gest.

1410) darf die Aufmerksamkeit weiterer Kreise

schon aus dem Grunde in Anspruch nehmen,

weil seine Schriften, wie dies M. Joel treffend

nachgewiesen hat, Einflufs auf Spinoza geübt

haben. Die vom jüdisch -theologischen Seminar

in Breslau preisgekrönte Arbeit Wolfsohns be-

rührt nicht die Gedankenwege des Don Chisdai,

von denen jener Einflufs ausgegangen ist, sondern

stellt sich die Aufgabe, die Abhängigkeit des jüdi-

schen Theologen von Saragossa von den .'Anregun-

gen des grofsen muslimischen Denkers Al-Gazäli
abzuschätzen, Mafs und Umfang dieser Abhängigkeit

festzustellen. Wie sein muslimischer Vorgänger
die Unzuständigkeit der zu seiner Zeit im Islam

vorzugsweise in den Schriften des Al-Färäbi und

des .A^vicenna dargestellten aristotelischen Philo-

sophie für die denkgläubige Gestaltung der Reli-

gionswahrheiten lehrte und zu diesem Zwecke
die Unsicherheit der philosophischen Demonstra-

tionen nachzuweisen sich bemühte, so hat drei

Jahrhunderte später Crescas auf jüdischem

Boden dieselbe Bestrebung dem Verhältnis gegen-

über zur Geltung gebracht, in das die Lehren
der jüdischen Religion durch Maimüni und Lewi
b. Gerson zur aristotelischen Philosophie gesetzt

waren. Beiden ist der Zweck gemeinsam, »die

Fesseln des .Aristotelismus zu sprengen und die

Religion wieder auf sich selbst zu stellen« (S. 73).

Das Material, auf das Chisdai seine Polemik

richtet, hatte seit Gazali an bestimmterer aristote-

lischer Ausprägung allerdings gewonnen; denn

seit jener Zeit war ja Averroes auf den Plan

getreten und hatte in der nachmaimünischen jüdi-

schen Philosophie bedeutende Anhänger gefunden.

Dafs Chisdai zu seinem theologischen Kampf
gegen die Philosophie durch Gazäli angeregt

wurde, hatte man im allgemeinen schon früher

erkannt. Der Verf. hat das Verdienst, diese

allgemeine Erkenntnis in bestimmter Weise um-

schrieben und durch die einzelnen Lehrstücke

durchgeführt zu haben. Er kommt bei der gründ-

Hchen Prüfung des Materials (einerseits in den

Tahäfut des Gazäli, andrerseits in den entsprechen-

den Stellen des Or .Adonaj des Crescas) zu dem

Resultat, »dafs es zumeist nur die allgemeinen
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Grundgedanken sind, die der jüdische Denker
seinem Vorbild entlehnt, während er im einzelnen

stets originelle Gedankengänge aufweist« (S. 1

5

u. ö.). Im Laufe der Einzeluntersuchung ist ihm

der Nachweis gelungen, dafs Chisdai zwar durch

Gazäli auf seinen Weg gebracht wurde, dafs er

sich aber nicht sklavisch im Kreise seines mus-

limischen Vorbildes bewegt, sondern die von

ihm gewonnenen Gedanken in freier Weise ver-

arbeitet, sein Beweismaterial wesentlich bereichert

und originell weiterschaffend erweitert und ver-

tieft hat. W. hätte allenfalls auch darauf hin-

weisen sollen, dafs die hebräische Übersetzung

der arabischen Destructio Philosophorum einen

Schüler des Chisdai, R. Zerachjah hal-Lewi
(1411) zum Urheber hat; ein äufserer Beweis

dafür, dafs man im Kreise des Don Chisdai für

die Gedankenarbeit des Gazali grofses Interesse

fühlte. — Der Verf. hat seiner Arbeit als Ein-

leitung eine knappe Orientierung über die Schich-

tung der jüdischen Religionsphilosophie des Mittel-

alters vorausgeschickt. Dazu mögen noch einige

Einzelbemerkungen gestattet sein. Die Furage,

warum sich Sa'adjah an den mu'tazilitischen und

nicht an den asch'aritischen Kaläm angelehnt hat

(S. 3), erledigt sich ganz einfach durch die Be-

achtung der chronologischen Verhältnisse. Es
ist kaum vorauszusetzen, dafs der durch seinen

älteren Zeitgenossen al-Asch'ari ins Leben
gerufene reaktionäre Kaläm gegenüber der fest

eingewurzelten jüdischen Mu'tazilah so rasch hätte

wirken können. — Bechai b. Pakuda sollte nicht

(S. 5) unter die »Hauptvertreter des jüdischen

Neuplatonismus« eingereiht werden. In seiner

Asketik schliefst er sich den neuplatonischen

Süfis an; aber in der dogmatischen Pforte der

»Herzenspflichten« beschreitet er doch die Wege
der Mutakallimün. Mit mehr Recht könnte man
nach den neueren Nachweisen in REJ, L p. 33ff.

die neuplatonischen Gesichtspunkte des Jehuda

hal-Lewi hervortreten lassen. — Trotz der sieg-

reichen Peripatetik ist der Neuplatonismus inner-

halb der jüdischen Religionsphilosophie dem Ari-

stotelismus doch nicht vollends gewichen (S. 6).

— Es wird schwer halten, die neuplatonische

Beeinflussung Al-Färäbis durch Beweise herab-

zumindern, wie sie der Verf. S. 9 Anm. bei-

bringt. Seinem Argument unter Nr. 2 kann man

gleich entgegensetzen, dafs die Möglichkeit der

Conjunctio (ittisäl, debheküth) mit dem tätigen

Intellekt doch von niemand entschiedener gelehrt

wurde als von Averroes. — Hätte der Verf.

ein Druckfehlerverzeichnis angelegt, so wäre

u. a. S. 69 Z. 19 »Rechtschaffenheit« in Rechen-
schaft korrigiert worden.

Budapest. I. Goldziher.

J. M. Lemarechal, Dictionnaire Japonais - Fran-

9ais. Tokyo, Sansaisha, 1905. 1007 5.8«. Geb. M. 25.

Das es ein gleich umfassendes japaniFch -deutsches

Wörterbuch nicht gibt, wie das vorliegende japanisch-

französische, kann die Arbeit Lemarechals auch bei

uns Beachtung beanspruchen. Das Buch bringt die

japanischen Wörter sowohl in den Originaltypen wie in

Transskription.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

E. Sievers, Metrische Studien. II. Die hebräische

Genesis. 1. T. : Texte. 2. T. : Zur Quellenscheidung

und Textkritik. [Abhandl. der Kgl. Sachs. Gesellsch.

der Wiss. Phil.-hist. Kl. XXIII, 1. 2.] Leipzig, Teub-

ner. M. 5,60; 8,20.

H. Winkler, Die Euphratländer und das Mittelmeer.

[Der Alte Orient. VII, 2.] Leipzig, Hinrichs. M. 0,60,

Chinesische Lyrik. Deutsch von H. Heilmann.

[Die Fruchtschale. 1. Bd.] München, Piper & Co.

Zeitschriften.

Archiv für Papyrusforschung und verwandte Ge-

biete. III, 3. P. Collinet, P. Jouguet, Papyrus

bihngue du Musee de Caire. — G. Lumbroso, Lettere

al signor professore Wilcken. X—XVI. — 0. Ruben-
sohn, L. Borchardt, Griechische Bauinschriften ptole-

mäischer Zeit auf Philae. — U. Wilcken, Zu den Genfer

Papyri. — 0. Gradenwitz, Ein neuer Alypios- Brief.

— Fr. Preisigke, Ein Sklavenkauf des 6. Jahrhunderts.

— Fr. Hultsch, Beiträge zur ägyptischen Metrologie.

VI. VII. VIII.

Archivfür slavische Philologie. 27,2. A.Leskien,
Zur glagolitischen Schrift. — V. Gardthausen, Eine

altrussische Schrift. — St. Nova ko vi 6, Le prix normal

du ble ä Constantinople pendant le moyen äge et le Code

de Stephan Dusan empereur des Serbes. — L. K. Goetz,
Die Echtheit der Mönchsreden des Kyrill von Turov. —
J. Gräfe nauer, Zum Akzente im Gailthalerdialekte. —
P. Kretschmer, Die slavische Vertretung von indo-

german. o. — A. Sobolevskij, Einige Hypothesen

über die Sprache der Skythen und Sarmaten; Cech und

Cach. — E. von Dobschütz, Ein Schreiben des Pa-

triarchen Gennadios Scholarios an den Fürsten Georg

von Serbien. — M. Resetar, Eine altbosnische slavisch-

griechische Inschrift. — Kaluzniacki, Polnische Glossen

aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts; die Zeitrechnung

und die Monatsnamen der Huzulen; Die Sonnwendlieder

der westgalizischen Kleinrussen.

The Indian Antiquary. June. Lala Dina Nath,

The cult of Mian Bibi in the Panjab. — R. Temple,

The practical value of anthropology. — Subramiah
Pantulu, Compensation for ancestor-worship.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

S. Eitrem [Stipendiat f. klass. Philologie an der Univ.

Christiania] , Die Phaiakenepisode in der

Odyssee. [Videnskabs-selskabets skrifter. IL Hist.-

filos. Kl. 1904, 2.] Christiania, in Komm, bei Jacob

Dybwad, 1904. 35 S. 8".

Ernst Assmann [Dr. phil.], Das Flofs der

Odyssee, sein Bau und sein phoiniki-

scher Urspung. Berlin, Weidmann, 1904, 31 S.

8". M. 0,60.

1 . Als Kirchhoff die Komposition der Odyssee

untersuchte, urteilte er etwas generell über die

von den Phaiaken handelnden Stücke, indem er

Buch ^ für jung, das Übrige fast durchweg für

alt erklärte. Ihn interessierte hauptsächlich die
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Frage, ob Odysseus von jeher seine Erzählung

auf die Anfrage des Alkinoos oder der Arete

(in 17) hin vorgetragen habe. Und an diese

Fragestellung haben sich auch die folgenden Er-

örterungen meist gehalten. Daher ist es ein

aussichtsvolles Unternehmen, die ganzen Bücher

einmal von Grund aus neu zu analysieren.

Eitrem bringt für diese Aufgabe ein scharfes

f^'^obachtungsvermögen mit, das ihn allerhand

iJersprüche und wunderbare Probleme finden

laist. Aber bald zeigt sich, dafs er auch Vor-

urteile mitbringt, z. B. den Glauben an ein sehr

altes Eingreifen der Athena, im Widerspruche zu

Kayser und der modernen Forschung. Daher

erklärt er die Dublette der Nausikaa für jung,

ohne einen Beweis anzutreten. Auch verfällt er

bisweilen auf wunderliche Vermutungen, z. B.

dafs in einer alten Version statt des Schleiers

der Leukothea die von der »VerhüUerin« ge-

spendeten Gewänder die Wunderkraft besessen

hätten, den Helden aus den Fluten zu retten.

Anderes ist treffend beobachtet, wie die Dubletten

in der Erzählung vom Sturme und der Landung;

mit Seeck will E. den Odysseus ursprünglich

gleich in Ithaka landen lassen, d. h. doch wohl:

mit Wilamowitz sind Pbaiakis und Kalypsolied

ganz zu trennen? Dies bleibt wie vieles andere

unklar, denn die Folgerungen sind nicht genügend

durchgedacht und durchgeführt, die objektive Ana-

lyse ist meist nicht genügend geschieden von

der subjektiven Annahme angeblicher Quellen.

Endlich fehlt der Versuch, die Zeit und das

Material des jungen Bearbeiters aus den Flick-

versen zu ermitteln: Poseidon kehrt s 282/7
von den Athiopen zurück, hier werden die jungen

Götterversammlungen in a und s vorausgesetzt.

Von einzelnen Arbeiten habe ich namentlich

die von F. ^larx vermifst, der gerade für die

»Nausikaaversion« eine erheblich ältere Dar-

stellung nachgewiesen hat, in der Odysseus als

Bittflehender den Schutz der Heroine erlangte.

Das würde sehr wohl zu den von E. hervor-

gehobenen Zügen einstiger Wildheit der Phaiaken

passen: noch ^156 sitzt der Held bittflehend in

der Agora. Dals dazu das meiste, auch Athenas
Hilfe nicht pafst, hat der Verf. selbst gesehen.

Also mufs man tiefer schneiden , oder das

Schneiden lassen. Anregend bleibt auf alle Fälle

vieles in E.s Versuche.

2. Eine Einzelheit der Phaiakis oder des

Kalypsoliedes («), nämlich die cx^Ji»/, erläutert

A SS mann auf Grund seiner anerkannten nauti-

schen Kenntnisse und kehrt zu der älteren Auf-
fassung zurück, dafs das Fahrzeug ein Flofs

gewesen sei. So ist es schon auf einer römi-
schen Tonlampe in München dargestellt, und
dafür sprechen Schriftstellen von Thukydides
6, 2 an. Aber die homerische Beschreibung
fordert dazu einen Oberbau, den A. sehr sicher

konstruiert. Dabei bleibt ein Stachel im Herzen

des Lesers zurück : wenn txQta und (fia/xlveg

dem einen Interpreten Teile von > Spanten-: sind,

dem anderen Stützen und Spreizen der Bord-

wand, dem dritten das Hinterdeck oder eine

Plattform und die tragenden Ständer (?), so

fehlt offenbar der feste Boden der Interpretation.

Ich glaube entweder A. blindlings, weil ich seine

technische Konstruktion bewundere — oder ich

glaube ihm nicht, weil ich durchschlagende

Gründe verlange, die andere Möglichkeiten aus-

schliefsen. A. konstruiert ein brasilianisches

Fischerflofs mit fliegendem Deck. Warum nicht

eine Arche Noah? Die würde doch eher zu

dem behaupteten phoinikischen Ursprung passen.

Um ihn nachzuweisen, zieht A. die Sprache

heran, und das hätte er lieber lassen sollen. Denn
er erklärt fast alles Dunkele und manches Helle

aus dem Semitischen nach dem Grundsatze: was
ich nicht sicher bei Idg. nachweisen kann, das

sehe ich als Fremdwort an. Dabin rechnet er

i}dXaf.iOQ, diffxog (^Scxffxog Joh. Schmidt zu idixov,

SCxivov), eivr, (lat. Venus, nhd. gewinnen?),

iaxaoa (slav. iskra »Funke«) ydfioc, niodw,

(id'/pfiat (Gemenge), gamm, A?-^ (vgl. dXrji^r^gl),

(faCSotiac, sogar xaXiia {xXrj-TOS: lat. cälare,

clämare) und ov ovx ovxo ovde. Die Begründung

ist »Curtius schweigt«, auch Fick und Vanicek

hat A. eingesehen und dann oft nach Anleitung

von Lewy semitische Wurzeln dazu gefunden.

Dadurch sieht er sich in den Stand gesetzt, eine

neue Epoche der Homerforschung vorauszusehen

(S. 19), oder richtiger der vergleichenden Sprach-

wissenschaft. Und doch vermag er selbst {ür<JxsSia

nur hebr. sachah »schwimmen« beizubringen, wo-

neben sich einige griech. Parallelen (ö'X^(J'J, auch

ffX^'^ov) immer noch sehen lassen können.

Also der phoinikische Ursprung ist nicht er-

wiesen, aber trotz A. sehr wohl möglich. Wir
müssen ja jetzt mit uralten Einflüssen des Orients

rechnen, und P. Jensens kühne Behauptung (Ztschr.

f. Ass. 1902), das griechische Epos sei von Assy-

rien angeregt worden, ist zwar noch weit von

einer wissenschaftlichen Begründung entfernt (das

unterschätzt er ungemein), aber es kann doch ein

richtiger Kern darin stecken. Ich fürchte sehr,

dafs A.s Etymologien diesem modernen Gedan-

ken eher schaden als nützen.

Auch ich glaube nicht daran, dafs uns ein

griechisches Fahrzeug geschildert wird. Der.a

auf einem Flofse konnte Kalypso ihren Schütc-

ling nicht über das weite Meer heimschicken

nach Ithaka. Ein Wunderwerk mufstc er unter

ihrer Anleitung bauen, ein Seiteastück zu dea

sich selbst bewegenden, gedankenschnellen

Schiffen der Phaiaken. Dabei mag der Dichter

ein orientalisches Vorbild im Sinne gehabt, und

doch wird er schwerlich eine Realität beschrie-

ben haben, so wenig wie bei den Gärten de»

Alkinoos oder dem Schilde Achills.

Greifswald. A. Gercke.
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Ernst Richter [Oberlehrer Dr.], Xenophon in der
römischen Literatur. Progr. des Kaiserin Augusta-

Gymn. in Charlottenburg. Berhn, Weidmann, 1905.

24 S, 4».

Der Verf. will in dieser Studie feststellen, »was die

Römer von Xenophon wissen, wie weit Xenophon und
seine Schriften in der lateinischen Literatur gekannt

sind«. Er berücksichtigt dabei mit winzigen Ausnahmen
nur die Stellen, »wo die betr. lateinischen Autoren no-

minatim von Xenophon reden oder aus seinen Werken
zu berichten angeben«. Seine Absicht war gewesen,

die gesamten lateinischen Autoren bis zeitlich herunter

zu Isidor von Sevilla heranzuziehen, doch habfen ihn

äufsere Umstände verhindert, diesen Plan auch für die

Dichter konsequent durchzuführen.

Notizen und Mitteilungen.

UnlTersitätsschrlften.

Dissertation.

G. Bender, De Graecae comoediae titulis duplicibus.

Marburg. 56 S.

Sctanlprogramnie.

J. Oeri, Euripides unter dem Drucke des sizilischen

und des dekeleischen Krieges. Basel, Gymn. 50 S.

A. Trendelenburg, Erläuterungen zu Piatos Mene-

xenus. Berlin, Friedrichs-Gymn. 30 S.

Neu erschienene Werke.

Corpus Poetarum Latinorum ed. J. P. Postgate.

Fase. V: Martialis, Juvenalis, Nemesianus. London, Bell

and Sons. Sh. 6.

Aetna. Texte latin public, avec traduction et com-

mentaire par J. Vessereau. Paris, Fontemoing.

Cl. Rutilus Namatianus. Edition critique et tra-

duction par J. Vessereau. Ebda.

Zeitschriften.

Wochenschrift für Idassische Philologie. 22, 28.

Th. Stangl, Zur Textkritik der Annalen des Tacitus. IL

American Journal of Archaeology. April-June. L.

D. Caskey, Notes on inscriptions from Eleusis dealing

with the building of tbe porch of Philon. — R. G.

Kent, The city gates of Demetrias. — P. Baur, Ti-

tyros. — W. N. Bates, A signed amphora of Meno.
— Ch. Peabody, American archaeology during the

years 1900— 1905.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Goethe, Faust, tragedie. Traduction nouvelle com-

plete strictement conforme au texte original. Par

Ralph Rüderich Schropp. Paris, Perrin .et

Cie, 1905. XXII u. 535 S. 8". Fr. 7,50.

Der Übersetzer motiviert in einer interessanten

Einleitung sein schwieriges Unternehmen mit der

Ungenauigkeit aller bisherigen französischen Faust-

Bücher. Man kann ihm darin und in der Begrün-

dung recht geben: dafs deutsches »Gemüt« und

französischer »Esprit« schwer zur Deckung zu

bringen sind; und kann doch bei Sabatier und

Pradez bleiben. Denn die Ungenauigkeit der

"Wiedergabe in pedantischer Prosa ist viel

schlimmer als ein Vorbeigreifen innerhalb einer

stimmungsvollen Nachdichtung. Wer kann be-

haupten, dafs der schlimmste Einzelfehler einen

französischen »Faust« mehr entstellen würde als

der folgende Schluls?:

»Tout le Transitoire n'est que Symbole; ici, l'In-

suffissant devient Evenement; ici, l'Indescriptible est

fait; l'Eternel-Feminin nous exaltet ...

Für das philosophische Verständnis des »Faust«

mag Schropps mühsame und sorgfältige Arbeit

frommen; für die Würdigung der Dichtung ist

sie nicht nur unbrauchbar, sondern gefährlich.

Der Dichtung Schleier ist zerrissen, und die

klassische Walpurgisnacht wird aus einem Mär-

chentraum zu einem Konglomerat von Xenien.

Berlin. Richard M. Meyer.

Laura Frost, Johanna Schopenhauer. Berlin,

Schwetschke & Sohn, 1905. 117 S. 8°. M. 2,85.

Ein typisches Frauenleben aus der klassischen Zeit

ist nach der Verfasserin das Leben der Romanschrift-

stellerin und Mutter des grofsen Philosophen. Neues
über Mutter und Sohn erfährt die Forschung aus dieser

Schrift nicht.

Notizen und Mitteilungen.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

H. Stolzenburg, Zur Übersetzungstechnik des

Wuinia. Kiel. 40 S.

G. Trilsbach, Die Lautlehre der spätwestsächsischen

Evangelien. Bonn. 34 S.

Neu erschienene Werke.

Gertrud Bäumer, Goethes Satyros. Eine Studie zur

Entstehungsgeschichte. Leipzig, Teubner.

E. Elster, Schiller. [Marburger akad. Reden. 1905,

13.] Marburg, Elwert.

Zeitschriften.

Euphorion. 12, 2. R. Steig, Schillers Graubünd-

ner Affaire. — D. Jacoby, Schiller und Garve. — L.

Geiger, Über die Echtheit des Briefes an die Gräfin

Schimmelmann vom 23. November 1800. — J. Minor,
Briefe an Schiller. Aus dem Schillerarchiv mitgeteilt.

— K. Ende t> Beitrag zu den Briefen an Schiller aus

dem Kestner- Museum. — O. Güntter, Zu Schillers

Briefwechsel. Ungedruckte Diplome und Briefe. — E.

Müller, Brief von Dora Stock an Schiller; Notiz Karl

Schillers über den »Geisterseher«; Aus einem Brief Emilie

Schillers an ihren Bruder Karl vom 12. September 1856;

Brief von Lawrence an Karoline von Wolzogen. — H.

Funk, Schilleriana aus Lavaters Korrespondenz und

Tagebüchern. — A. Wagner, Aus Bernhard Rudolf

Abekens Nachlafs. Briefe, die Familie Schülers betreffend.

— B. Seuffert, Zehn Briefe von Chariotte Schiller. —
A.Pick, Charlotte Schiller an Louise Wieland; Stamm-

buchblatt Caroline von Schillers; Zu Schillers Brief an

Paulus vom 4. September 1803. — E. Petzet, Ein Brief

Schillers an Stark.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

James Edward Routh jr., Two Studies on

the ballad theory of the Beowulf together

with an introductory sketch of opinion. A Dissert. etc.

of the Johns Hopkins University. Baltimore, J. H. Fürst

Company, 1905. 57 S. 8°.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit gibt

auf 10 Seiten eine Geschichte der Beowulf kon-

troverse bis zum J.
1904 nach ihren wichtigsten

Punkten. Im zweiten und dritten Teil bemüht
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-!(h der Verf., zwei Grundpfeiler der ohnehin

hon arg erschütterten Anschauung Müllenhoffs

und ten Brinks von der Beowulfkomposition (»the

bailad - theory«) zu untergraben, nämlich die

hlüsse aus dem Gegensatz christlicher zu

idnischen Stellen und aus den überflüssigen

irenthesen und Episoden. Diese letztern sucht

er als einen dem Stil der altenglischen Literatur

gemeinsamen Zug darzutun, indem er in der

Weise Heinzeis nützliche Beispiele aus Fata

Apost., Christ, Elene, Juliane u. a. beibringt.

Sie zeigen ähnliche überflüssige Partien zweifel-

los ursprünglicher Entstehung. Diese Arbeit des

Verf.s behält auch dann ihren Wert, wenn wir

uns klar machen, dafs damit freilich nur bewiesen

ist: Jene Partien ähnlicher Art im Beowulf

brauchen durchaus nicht unecht zu sein, nicht

aber: sie sind notwendig echt.

Die andere Studie knüpft an die erstaun-

lichen Entdeckungen von S. N. Hagen (Mod.

Lang. No. 19 S. 65ff., 156 ff.) an, nach denen

Beowulf = Herkules, Beanstan = Oceanus, der

Name Dänen = Danai, Grendel ^ Hydra usw.

zu setzen, oder sie doch in die nächste Ver-

bindung zu bringen sind. Wie Grendel nun

gleich Hydra sein und trotzdem übereinstimmend

mit Beow. v. 107 u. 1262 ff. als von Kain ab-

stammend gedacht werden konnte, das bemüht
sich der Verf. abweichend von Hagen aufzuzei-

gen. Als Hauptargumente hat er für einen Zu-

sammenhang zwischen Hydra und Kain: 1. eine

Stelle bei Clemens Marot (1495— 1544!), 2. bei

Aldrovandus (1640!), 3. die Möglichkeit der

Verbindung der Kainfigur mit der Schlange als

Gegenstand der Verehrung bei der Sekte der

ophitischen Kainiten. Diese Schlange sollte

wieder möglicherweise früher mit der Hydra in

Verbindung gebracht sein. Damit findet nun

alles seine Erklärung. Der Beowulfdichter ger-

manisierte freilich die Hydrafigur, »a classical

myth«, zu Grendel. Aber die Hydra selbst war
ihm einer jener bösen Geister, die die rabbini-

schen Schriften und die germanische Kirche des

Mittelalters auf Kain zurückführte, »a jewish

monster«. Ist aber Grendel derart als eine

Figur apokrypher christlicher Theologie erkannt,

so wird niemand mehr für den Beowulf heidni-

schen Ursprung annehmen.

Eine Kritik könnte hier an vielen Punkten
einsetzen. Sie mufs es zunächst bei der Prä-

misse dieses ganzen Gedankenganges, der Hagen
entnommenen Gleichsetzung: Grendel = Hydra.
Die vagen Ähnlichkeiten der Hydra- mit der Grendel-
geschichte beweisen nichts für Hagens Behauptun-
gen. Das eigentlich charakteristische an der 1er-

näischen Schlange, was ihre Geschichte von andern
Geschichten unterschied, ist das Moment der
Vielköpfigkeit und des Nachwachsens der Köpfe.
Dafs gerade diese Eigenschaft stets mit dem Be-
griff Hydra verbunden blieb, zeigen auf das

schlagendste die Vergleiche der Hydra mit der

Ketzerei, die Routh (S. 25) aus Ambrosius und

Cyprian anführt. Von diesem Motiv ist in der

Grendelgeschichte nicht die Spur zu finden. Und
da andrerseits nicht der leiseste Versuch unter-

nommen ist, aus der Volkskunde heraus das

Grendelmotiv als ursprünglich ungermanisch nach-

zuweisen, so kann man nicht anders als die

» Resultate ;< dieser Forschung vorläufig a limine

abzulehnen.

Göttingen. Levin Ludwig Schücking.

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijotevon
der Mancha. Übersetzt von Ludwig Braunfels.
Revidierte Jubiläumsausgabe herausgeg. von Heinrich
Morf [Prof. f. roman. Philol. an d. Handelshochschule

in Frankfurt a. M.]. 1. Bd. Strafsburg i. E., K.J.
Trübner, 1905. 319 S. 8°. M. "2,50.

Die grofse Gemeinde der Cervantesverehrer, die der

unsterbliche Spanier auch bei uns besitzt, wird es dem
hervorragenden Frankfurter Philologen Dank wissen,

dafs er sich herbeigelassen hat, zum Don Quijote- Jubi-

läum eine revidierte Ausgabe von Braun fels' Obersetzung

zu geben, die, in der Kollektion Spemann veröffentlicht,

leider viel zu wenig Beachtung im gebildeten Publikum

gefunden hat. Den überreichen Sachkommentar, den

Braunfels seiner Übertragung in Fufsnoten beigegeben

hatte, hat Morf auf das wesentlichste zusammengezogen
und an das Ende des Bandes gesetzt. Wir werden
nach Abschlufs der neuen Ausgabe eingehend auf sie

zurückkommen.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

C. M. Dalrymple, Kiplings Prosa. [Marburger Stu-

dien zur englischen Philol. H. 9.] Marburg, Elwert.

Zeltichrlften.

Englische Studien. 35, 2. Josephine Laidler, A
history of pastoral drama in England until 1700. — J.

S. Starkey, Henry Reynolds, »The Tale of Narcissus«.

— W. J. Lawrence, A forgotten Restoration play house.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Albert Starzer [Direktor des K. K. Niederösterreich.

Statthalterei-Archivs in Wien], Die landes fürst-

lichen Lehen in Steiermark von 1421

bis 1546. [V'eröffentlichungen der Hist. Landes-

Kommission für Steiermark. XVII.] Graz, Selbst-

verlag der Hist. Landes -Komm., 1903. S. 171 bis

456. 8°.

Der Herausgabe von' Lehenbüchem wendet

die historische Forschung in neuerer Zeit reit

Recht gröfsere Beachtung zu, da sie eine ebenso

ergiebige als ungenützte Quelle für die politische

wie auch Wirtschaftsgeschichte der deutschen

Territorien darstellen.

Kann man also die Unternehmung der steiri-

schen Landes -Kommission nur auf das lebhaf-

teste begrüfsen, so scheint mir die Durchführung

der Aufgabe selbst hier weniger gelungen zu sein.

Starzer hat mit anerkennenswertem Fleifs die

von 1421 ab vorhandenen Lebenbücher der

steirischen Landesherren in Regesten ausgezogen
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und diese nach Familien der Lehensträger alpha-

betisch geordnet zum Abdruck gebracht. Diese

verdienstHche Arbeit dürfte an sich kaum viel

Anlafs zu Ausstellungen bieten, da die Regesten
sich darauf beschränken, die Lehensobjekte in

der Fassung der Quelle selbst, mit Auszügen
aus dieser, wiederzugeben ohne weitere Zutaten

des Bearbeiters. Man wird also billig voraus-

setzen dürfen, dafs dies mit der nötigen Sorgfalt

geschehen ist. Naturgemäfs konnte dabei ein

blofser Verweis dort genügen, wo es sich um
erneute Verleihungen gleicher Lehensstücke han-

delt. Hier scheint der Verf. noch etwas zu

ängstlich vorgegangen zu sein. Eine energischere

Zusammenziehung wäre auch da am Platze ge-

wesen, wo gröfstenteils gleiche Lehensgüter

wiederkehren, wie z.B. S. 251 Nr. 159 Abs. 1

und 2 zu Abs. 3.

Statt der einheitlich alphabetischen Anord-

ordnung nach Familien der Lehensträger hätte

sich wohl besser eine Scheidung derselben nach

den einzelnen Standesklassen empfohlen. Es
wäre damit dem Benutzer nicht nur manche Arbeit

erspart geblieben, sondern auch wichtige Fragen
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von vorn-

herein beleuchtet worden. Schmerzlich empfindet

der Ref., dafs diesen Quellenauszügen so gut

wie jeder sachliche Kommentar fehlt. Nicht ein-

mal über die Einrichtung der benutzten Lehen-

bücher wird hier etwas gesagt. Das Vorwort ver-

heifst uns Ausführungen darüber »an anderer Stelle«

.

Ebenso einfach ist die Topographie behandelt:

Wir werden auf das Ortsnamenbuch der Steier-

mark von Zahn verwiesen. Wo dieses versagt,

wird im Register ein lakonisches »wo« oder —
bei gleichnamigen Orten — »welches« mit Frage-

zeichen gesetzt, oder überhaupt keine Bestimmung
versucht.

Sollte, was man wünschen mufs, eine Fort-

führung der Veröffentlichung von Lehenbüchern

der Steiermark geplant sein, dann sei dem Be-

arbeiter zunächst eine gründliche Lektüre der

prächtigen Publikation von W. Lippert und

H. Beschorner, Das Lehenbuch Friedrichs des

Strengen, Markgrafen von Meifsen und Land-

grafen von Thüringen 1349/50 (1903), nach-

drücklichst empfohlen. Nach dem Erscheinen

dieser dürfen Lehenbücher, selbst wenn nur

Regesten beabsichtigt sind, nicht mehr in einer

so simplen Form — nackt und ohne alle Er-

läuterung — veröffentHcht werden, falls man
nicht ganz rückständig erscheinen will.

Wien. A. Dopsch.

Notizen und Mitteilungen.

Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta
Germaniae historica.

Erstattet von Geh. Reg.- Rat Prof. Dr. 0. Holder -Egger.

(Fortsetzung.)

Von seiner Mitwirkung bei der Ausgal;e der noch

unedierten Chronik des Cremoneser Abtes Albert de

Bezanis ist Dr. Prof. Karl Wenck in Marburg zurück-

getreten und hat den von ihm abgeschriebenen Teil des
Werkes der Zentraldirektion zur Verfügung gestellt.

Die Ausgabe ist im wesentlichen fertig, es ist nur noch
wünschenswert, gewisse Teile noch einmal mit der er-

haltenen Originalhandschrift zu vergleichen^ ehe sie zum
Druck gegeben wird.

Ferner ist für die Scriptores rerum Germanicarum
eine neue Ausgabe der Annales Piacentini Gibellini,

dieser Quelle allerersten Ranges für die Geschichte des

13. Jahrhunderts, in Aussicht genommen, nachdem Hr.

Dr. Levison auf zwei Reisen 1903 und 1904 die einzige

wertvolle Handschrift in London, die aber doch sicher

nicht Original des Verfassers ist, verglichen hat.

Für den VI. Band der deutschen Chroniken hat Hr.

Prof. Seemüller in Innsbruck den Text der sogenannten
Hagen -Chronik vollendet. Deren Verfasser kennen wir

nicht, sie mufs daher unter ihrem wahren Titel als

Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften her-

ausgegeben werden. Der Druck hat begonnen und das

Erscheinen des Bandes ist im Jahre 1906 zu erwarten.
— Hr. Privatdozent Dr. Gebhardt in Erlangen hat erst

gegen Ende des vorigen Berichtsjahres die Arbeiten für

die Thüringischen Quellen in deutscher Sprache auf-

nehmen können und hat zunächst die Bearbeitung des

Gedichtes von der Kreuzfahrt des Landgrafen Ludwig III.

angefangen. Eben jetzt hat er in Wien die nicht ver-

sendbare einzige Handschrift kollationiert.

Hr. Privatdozent Dr. Heinrich Meyer in Göttingen

hofft das Manuskript der historischen Lieder bis zum
Jahre 1300 vor Ende dieses Rechnungsjahres druck-

fertig machen zu können. Hr. Prof. Roethe hat die

Güte, seine überwachende Tätigkeit sowohl diesem

ersten Teil der Sammlung wie auch deren weiterer

Fortsetzung zuzuwenden.
In den Serien der Abteilung Leges, welche Hr. Ge-

heimrat Prof. Brunner leitet, hat Hr. Prof. Freiherr von

Schwind in Wien die Bearbeitung der Lex Baiutvariorum
weiter gefördert, so dafs der Beginn des Druckes etwa

binnen Jahresfrist erhofft werden kann. Hr. Prof. Seckel

hat die Untersuchung der Quellen, welche dem ersten

Buch des Benedictus levita zugrunde lagen, abge-

schlossen und wird demnächst ein Verzeichnis dieser

Quellen als VI. Studie zu Benedictus im Neuen Archiv

geben. Eine knappe Darstellung der Entstehungs-

geschichte der Sammlung, ihres Inhalts und ihrer Ten-

denzen bot er in seinem Artikel Pseudoisidor im XVI.

Bande der 3. Auflage der Realenzyklopädie für protestan-

tische Theologie und Kirche. Für die Fortsetzung der

Bearbeitung ist zunächst eine Abschrift der sogenann-

ten Collectio Hispana-Gallica Augustodunensis aus einer

Vatikanischen Handschrift erforderlich, die beschafft wer-

den soll.

Hr. Prof. Tangl hat im Sommer 1904 auf einer Reise

in Frankreich das noch fehlende Material für die Placita

zum gröfsten Teil gesammelt. Es bleibt noch ein ge-

ringer Rest in Frankreich, München und Österreich zu

erledigen, der auf Reisen in diesem Sommer nachgeholt

werden soll. Es wird dann der Druck des Bandes

gegen das Ende dieses Geschäftsjahres begonnen werden

können. Auf der französischen Reise hatte sich Hr. Prof.

Tangl des freundlichsten und hilfsbereiten Entgegen-

kommens des Konservators der Handschriften-Abteilung

der Bibliotheque nationale Hrn. Henri Omont und der

HH. Bibliothekare Dorez und Lauer und der Archivare

der Archives nationales zu Paris, der HH. Archivare der

Archives departementales zu Carcassonne, Dijon, Mäcon,

Marseille, Montpellier, Nimes, Rodez und Tours, der

HH. Stadtbibliothekare zu Dijon, Poitiers und Tours zu

erfreuen, denen allen er zu grofsem Dank verpflichtet ist.

In den Serien der Abteilung Leges, welche Hr. Prof.

Zeumer leitet, hat Hr. Dr. Schwalm den Druck des III.

Bandes der Consiituiiones et Ada publica, nachdem er

am 1. Oktober 1904 seine Stellung am Königlich Preufsi-
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:i Historischen Institut zu Rom aufgegeben und eine

e an der Hamburger Stadtbibliothek angenommen
so eifrig fördern können, dafs der Text dieses

ies vollständig gesetzt, auch der Druck des IV. Ban-

schon begonnen ist. Es fehlen nur noch die Re-

r des lll. Bandes, die jetzt von ihm und Hrn. Dr.

. ...gel hergestellt werden. Die Vollendung der .Ausgabe

der Konstitutionen bis zum Jahre 1347 durch Hm. Dr.

Schwelm erscheint in nahe absehbarer Zeit gesichert.

Für die Fortsetzung von da an ist der Mitarbeiter Hr.

Dr Stengel tätig gewesen und hat namentlich die

.rialsammlung für die Goldene Bulle fortgesetzt.

ei hat sich schon herausgestellt, dafs neben den be-

kannten Originalen noch selbständige Überlieferungen zu

berücksichtigen sind. Die HB. Dr. H. Herre (.München),

Archivar Dr. Keufsen (Köln), Dr. Pogatscher und Dr.

J. Priesack in Rom haben uns durch gefällige Besorgung

von Kollationen für die Konstitutionen zu Dank ver-

pflichtet.

Nachdem der erste Halbband der Concilia II. aus-

gegeben ist, hat Hr. Privatdoz. Dr. Werminghofif das

Manuskript des zweiten Halbbandes vollendet, das dem-
nächst zum Druck gegeben werden wird.

Hr. Prof. Zeumer selbst war leider durch ein .Augen-

leiden im Winterhalbjahr in seiner Tätigkeit behindert,

hat aber doch unter Hilfe seiner Mitarbeiter die Leitung

der ihm unterstellten Serien fortsetzen und namentlich

auch an den Vorarbeiten für die Lex Salica sich betei-

ligen können , die Hr. Dr. Krammer weiter fortgesetzt

hat, wobei er wiederum aus Paris hergesandte Hand-
schriften kollationierte. Über die Textgrundlagen hat er

in einem .Aufsatz im XXX. Bande des Neuen -Archivs

gehandelt. Die zahlreichen zu Paris befindlichen Hand-
schriften der Lex Salica emendata wird er auf einer

Reise dorthin in diesem Sommer erledigen , dann auch
das für die Placita noch in Frankreich verbliebene

Material aufarbeiten.

Für die Diplomata Karolina war das vergangene
Jahr nach dem Tode des Hm. Prof. .Mühlbacher eine

Übergangszeit, in der die .Arbeiten noch nicht in regel-

mäfsiger Weise geführt werden konnten. Der Leiter,

Herr Prof. Tangl, hat unter Mithilfe des Mitarbeiters

Hm. Dr. Hirsch, der am 1. Juli zu den Diplomata des
12. Jahrh.s übertrat, die Register, das Glossar und die

Nachträge zum L Bande der Diplomata Karolina voll-

endet, deren Drucklegung sich über Erwarten verzögert
hat. Der .Mitarbeiter Hr. Privatdozent Dr. Lechner in

Vv'ien war laut dem im vorjährigen Bericht erwähnten
Beschlüsse der Zentraldirektion vornehmlich mit der
Fertigstellung der Schlafslieferung des I. Bandes von
.Mühlbachers Karolinger -Regesten beschäftigt. .Auch er

ist am 1. April dieses Jahres zu den Diplomata saeculi
XII. übergetreten. Erst jetzt wird der Apparat der
Diplomata Karolina von Wien nach Berlin übergeführt,
am 1. Juni und 1. Juli wird je ein neuer Mitarbeiter bei

dieser Serie eintreten, und erst dann werden die .Ar-

beiten für die Urkunden Ludwigs des Frommen, deren
Bearbeitung Hr. Dr. Lechner schon begonnen hatte, und
der späteren Herrscher regelmäfsig fortgeführt werden
•können. (Schlafs folgt.)

UnlTersititsschriften.

Dissertationen.

H. G. Frings heim, .Archäologische Beiträge zur
Geschichte des eleusinischen Kults. Bonn. 123 S.

H. Lohse, Quaestiones chronologicae ad Xenophon-
tis Hellenica pertinentes. Leipzig. 107 S.

Sckalprogramn.

E. .Anspach, De .Alexandri Magni expeditione
Fase. 3. Duisburg, Gymnasium. 47 S.

Xeo erschienene ITerke.

J. Marquart, Untersuchungen zur Geschichte von
Eran. 2. H. (Schi.;. Leipzig, Dieterich. M. 10.20.

Konr. Lehmann, Die Angriffe der drei Barkiden auf

i

Italien. Drei quellenkritisch- kriegsgeschichtliche Unter-

suchungen. Leipzig. Teubner.

.A. Audollent, Carthage romame 146 avant Jesus-

Christ— 698 apres Jesus-Christ. [Bibliotbeque des Eco-
les fran<;aises d'.Athenes et de Rome. Fase. 84.) Paris,

Fontemoing. Fr. 25.

G. Schnürer, Franz von .Assisi. [Die Weltgeschichte

in Karakterbildem.] München, Kirchheim. Geb. M. ^.

ZeltarhrifteB.

Archiv für Religionswissenschaft. 8. -Bd. BeihefL

P. Wolters, Faden und Knoten als Amulett. — Fr. W.
von Bissing, Ägyptische Knotenamulette. — W. Kroll,
Alte Taufgebräuche. — G. Karo, Dais Weihgeschenk
des .Alyattes. — L. Deubner, Die Devotion der Decier.

— .A. Dieterich, Sommertag.

Deutsche Geschichtsblätter. Juli. .M. .Manitius, Die

lateinische Literatur des .Mittelalters.

Revue des Questions historiques. 1. Juillet E.

Lesne, Hincmar et l'empereur Lothaire. — E. Vacan-
dard. Le cursus: son origine, son histoire, son emploi

dans la liturgie. — J. Richard, Origines de la noncia-

ture de France. — L. Mirot, Le retablissement des

aides en 1382— 1383 (suite). — Cte .M. de Germiny,
Frederic-.Auguste devant .N'apoleon (suite). — P. .Allard,

M. Haraack et le nombre des martyrs. — .A. d'Her-
bomez, Les »Heures de Chantilly^ et l'Exposition des
primitifs francais. — P.-J. Robert. Creation et Organi-

sation des dix premiers bataillons de chasseurs ä pied.

— G. Gallavresi, La lutte des Lombards contre les

Autrichiens, d'apres les memoires de NL Visconti-Venosta.

Entgegnung.

Gegen die Kritik meiner Dissertation in Nr. 26 der

DLZ. durch Dr. F. Güterbock mufs ich Protest erheben.

Gleich der erste Satz zeigt, dafs der Ref meine .Arbeit

gar nicht verstanden hat. Er sagt: >Für die .Ausbildung

des Fufsvolkes im .Mittelalter waren die Lombarden-
kämpfe von wesentlicher Bedeutung.« Diese traditionelle

Auffassung als eine Fabel zu erweisen und zu zeigen,

dafs selbst in der Schlacht bei Legnano das Fufsvolk

nur von sekundärer Bedeutung gewesen ist, war die

Aufgabe und das Ergebnis meiner Untersuchung.

Die einzige von G.s .Aufstellungen , die er sachlich

begründet hat, ist, dafs ich die Chronik des Tolosanus,

die er für eine Hauptquelle erklärt, nicht benutzt habe.

Die Chronik war mir sehr wohl bekannt, zumal ich,

wie Anm. 5 auf S. 21 meiner Dissertation zeigt, meinen

Blickt in Giesebrechts Geschichte getan habe. Die Chro-
nik enthält aber in den 9 Zeilen, die sie der Schlacht

bei Legnano widmet, nicht das allergeringste Brauchbare.

Die positiven Nachrichten erkennt man beim ersten Blick

als falsch. Ich hätte das vielleicht ausdrücklich sagen
sollen; aber ich habe es nicht für meine .Aufgabe ge-

halten, jede spätere Sage oder Faselei über die Schlacht

besonders anzuführen. Tolosanus hat etwa ein .Men-

schenalter nach der Schlacht geschrieben (vgl. Giesebrecht

VI, 511 und Wattenbach, Geschichtsquellen II, 519;. Es
ist schwer zu verstehen, wie ein Rezensent, der mir vor-

wirft, die Quellen nicht hinreichend gegeneinander ab-

gewogen zu haben, den Tolosanus für eine Hauptquelle

halten kann.

Ganz im Gegensatz zu Güterbock, der sich auf so

absolut unzuverlässige Quellen wie Tolosanus stützen

wül, habe ich nur die wirklich zeitgenössischen und zu-

verlässigen Quellen herangezogen und bin nie konstruk-

tiv ohne Quellenbasis vorgegangen. »Aus dem Nichts«

habe ich den Kanal im Rii:r:en der Lombarden nicht

»konstruierte, sondern eine Nachricht der Kölner Königs-

chronik vermutungsweise so auslegen zu sollen geglaubt,

wie aus S. 33 meiner Dissertation hervorgeht.

Den generellen und nicht weiter substanzierten Vor-

würfen Güterbocks darf ich entgegenhalten, dafs meine

Dissertation, was das sachlich Kriegsgeschichtliche be-
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trifft, von Hrn. Prof. Dr. Delbrück und, was Quellen-

benutzung und Kritik betrifft, von Herrn Prof. Dr. Tangl
approbiert worden ist. Ob meine Arbeit, die zu anderen
Resultaten führt, als sie G. in seiner Schrift S'.'\ncora

Legnano« gefunden hat, einen Rückschritt oder einen
Fortschritt gegenüber dem heutigen Standpunkte der
Wissenschaft bedeutet, wird die Zukunft lehren.

Berlin. Benno Hanow.
Antwort.

Zu dieser Entgegnung Hanows bemerke ich:

1. Dafs das Fufsvolk bei Legnano nicht von aus-

schlaggebender Bedeutung gewesen sei, ist eine Hypo-
these, die in eklatantem Widerspruch mit den Quellen

steht. Wenn H. es als seine Aufgabe bezeichnet, eine

neue Auffassung zu bringen, so hätte er sich mit den
Quellen auseinandersetzen müssen, was er nicht ge-

tan hat.

2. Die Chronik des Tolosanus beruht, was vor H.
noch keiner bestritten, auf zeitgenössischen Nachrichten

und zwar speziell für die Schlacht von Legnano. Ihre

Darstellung steht hier mit der der andern Hauptquellen
in voller Übereinstimmung.

3. Die Kölner Annalen sind, wie mehrfach nachge-

wiesen, für die italienischen Ereignisse keine zuver-

lässige Quelle.

Wenn also H. einerseits die treffende Schilderung

des Tolosanus als Faselei ansieht, andrerseits auf Grund
der schlecht informierten Kölner Annalen, die von An-
lage eines Grabens sprechen, die Existenz eines hufeisen-

förmigen (1) Kanals vermutet, so bestätigt er mir mit

dieser Entgegnung nur die Berechtigung meiner Kritik.

Berlin. F. Güterbock.

Neuere Geschichte.

Referate.

Briefe eines Neumärkers, des freiwilligen

Jägers August Burchardt aus Landsberg
an der Warthe, über seine Erlebnisse in

den Freiheitskriegen von 1813—1815. Her-

ausgegeben von E. Bardey [Dr. phil., Prof.]. [Schrif-

ten des Vereins für Geschichte der Neumark. H. XV.]

Landsberg a. W. , in Komm, bei Fr. Schaeffer & Co.

(W. Ogoleit & H. Scharf), 1903. 1 Bl. u. 208 S. 8».

Schlesische Kriegstagebücher aus der Fran-
zosenzeit 1806—1815. Namens des Vereins für

Geschichte und Altertum Schlesiens herausgegeben von

Herman Granier [Archivar am Kgl. Geh. Staats-

archiv zu Berlin]. Breslau, E. Wohlfarth, 1904. XI

u. 191 S. 8°.

Der Historiker läuft im allgemeinen Gefahr,

gewisse Perioden und Verbältnisse zu hell, andere

zu dunkel zu sehen. Licht und Schatten verteilen

sich nach einem doch recht traditionellen Schema,

das um der Übersichtlichkeit des Ganzen willen

Kontrastwirkungen bevorzugt und die Übergänge

und feineren Nuancen fortläfst. So pflegt man
der Nacht der napoleonischen Tyrannei den Mor-

genglanz der Freiheitskriege gegenüberzustellen.

Kein anderes Ereignis unserer vaterländischen

Geschichte ist so mit dem Schimmer der Poesie

umgeben wie die Erhebung von 1813. Diesen

Schimmer soll niemand nehmen wollen. Es war

eine grofse und herrliche Zeit. Aber die Men-

schen blieben auch damals MenscLen. Leiden,

Fehler, Kleinlichkeiten verschwanden nicht. Die

Begeisterung, die die besten unter den Führern

erfüllte, klang entfernt nicht so und mindestens

nicht immer bei den Geführten wieder.

Das lehren zwei sehr interessante Veröffent-

lichungen von Soldatenbriefen, -Tagebüchern und

-Memoiren, die die letzten Jahre gebracht haben.

In den Schriften des Vereins für Geschichte der

Neumark erschienen, von E. Bardey bearbeitet,

1 903 die Briefe des freiwilligen Jägers August

Burchardt, und 1904 liefs H. Granier namens
des Vereins für Geschichte und Altertum Schle-

siens Schlesische Kriegstagebücher aus der Fran-

zosenzeit folgen. Beiden Herausgebern gebührt

aufrichtigster Dank, so verschieden sie ihre Auf-

gabe gelöst haben. Bardey nämlich begnügt

sich mit einigen Erläuterungen populäfer Art,

Granier liefert eine wirklich wissenschaftliche,

sehr sorgfältige Edition mit genauem Register

und einer Einleitung, die die Ergebnisse für die

Forschung vortrefflich zusammenfafst.

An sich bieten die Briefe des Neumärkers

die reizvollere Lektüre. Ihr Schreiber inter-

essiert unabhängig von dem, was er berichtet,

als menschliche Individualität. Er ist so, wie

wir uns die Männer der Epoche gern vorstellen.

Mit 33 Jahren hat er sich etwas beinahe Kind-

liches bewahrt. Schlichter Sinn und Schwung,

ernste Lebensauffassung und die »unbesiegbare

Heiterkeit« (B. S. 127)^) eines reinen Herzens,

männliche Tapferkeit und beinahe weibliche Sen-

timentalität verbinden sich zu einem Ganzen von

hohem Reiz. Er freut sich, wenn die Kugeln

im Sande tanzen wie gesäte Erbsen (B. S. 57)

und dem Soldaten das Leben gleich einem Mantel

zu schwer wird (B. S. 31). Dann wieder aber

sucht er sich ein heimliches Plätzchen unter Blüten

und Nachtigallen und gedenkt seiner Lieben (B.

S. 32), zu denen er flüchtet wie ein weinendes !

Kind zum Schofs der Mutter (B. S. 113), ob- :

wohl diese Lieben nur Geschwister sind. Im

Grund steckt ein gut Stück Poet in ihm. Seine ;

Sprache ist reich an plastischen Wendungen. '

Die Stimmung nach der Leipziger Schlacht ist
;

mir nie ergreifender vor die Seele getreten als

in seinen Worten, und die Schilderung des Sieges-

zuges nachher läfst den Leser das Glück jener i

schönsten Tage des Krieges auf das stärkste ;

mitempfinden.

Die Schlesier sind im Gegensatz dazu platte

Alltagsmenschen. Nur etwa in den kurzen Auf-

zeichnungen des ungenannten Landwehrleutnants

(G. S. 143—50) zeigt sich edlerer Sinn. Der

Musketier Andreas Marke (G. S. 167— 178)

verzeichnet seine Erlebnisse recht und schlecht

ohne andere Reflexionen als etwa: da kam ich

noch einmal wieder gut davon, und nicht wesent-

lich höher steht der freiwillige Garde-Jäger Kauff-

mann (G. S. 152—164).

') Ich zitiere die Bardeysche Publikation als B., die

Graniersche als G.
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Das Hauptstück der Sammlung (G. S. I — 1 40j

bildet eine spätere Niederschrift des Landwehr-

majors Johann Karl Theodor Doercks: Meine

militärische Laufbahn. Sie ist das Werk eines

tüchtigen Menschen, aber eines vollendeten Phi-

listers. Die Lebensregeln für seinen Sohn, die

am Anfang stehen, typische Aufklärungsmoral,

rheben sich, wie Granier sagt, nicht über das

Niveau der praktischen Lebensweisheit, die einst

Polonius Laertes mitgab, und alles Weitere ist

im gleichen Stil. Von Schwung und Begeiste-

rung spürt man keinen Hauch, nur dafs er einige

ziemlich triviale Kriegslieder verwahrt und mit

sichtlichem Beifall den Grufs abschreibt, mit dem
die Gräfin D'Haussonville den rückkehrenden

Siegern einen Straufs überreicht: Blumen welken,

aber unsere Achtung für die Verteidiger unseres

\'aterlandes nie (G. S. 1 24). Im übrigen herrscht

lle Prosa des Kriegerlebens vor, ja der alte Herr

verweilt sogar mit einem gewissen Behagen ge-

rade bei den allerprosaischten Dingen, die man
sonst nicht zu erzählen pflegt. Manchmal glaubt

man, irrtümlich Grimmelshausens Simplex Sim-

plizissimus aufgeschlagen zu haben.

Doercks stand als Hauptmann der Landwehr
bei der grofsen Armee, die andern Schlesier zo-

gen teils ebenfalls unter Schwarzenberg, teils

unter Blücher ins Feld, der Neumärker dagegen,

Leutnant der Jägereskadron im Leibhusaren-

regiment, gehörte dem Korps Bülow, also später

der Nordarmee an. So ergänzen sich die Be-

richte in erwünschtester Art. Auf die verschie-

denen Phasen und nach den verschiedensten Sei-

ten des Krieges fällt neues Licht.

Für die Anfänge der Bewegung enthalten

namentlich die Briefe Burchardts viel Lehrreiches.

Sie zeigen, dafs die Stiinmung schwankender und

unsicherer war, als man anzunehmen pflegt.

Dem Freiwilligen wird sein Entschlufs beinahe

leid. Er glaubt noch am 10. März, dafs Friedrich

Wilhelm das schöpferische »Es werde Licht«

nicht werde herausbringen können (B. S. 9).

.\lles zeuge von Planlosigkeit, Übereilung und

Lbermut (B. S. 10). Seine Kameraden charak-

terisiert er als »einen Haufen selbstsüchtiger,

ungehobelter Burschen, Kinder mitunter, und hier

und da einen Mann, dem die zerrütteten Finanzen
und der Zweck seines jetzigen Opfers auf der
Stirn stehen« (B. S. 11). Ordnung und Sub-
ordination ist überall Renonce (B. S. 16). Die
Eskadron soll 200 Pferde haben und hat 85
(B. S. 15). Alles reitet durcheinander wie eine

zurückkehrende Leichenbegleitung (B. S. 13).

Dürfen die Gesetze der gesunden Vernunft ent-

scheiden, so ist wenig für uns zu hoflfen, wenn
wir anders einen Feind finden comme il faut

(B. S. 19).

Indessen der wirkliche Beginn des Krieges
hebt seine Zuversicht rasch. Unsere Infanterie,

heifst es am 29. Mai, kann kaum schöner von

aus- und inwendig sein, als sie ist, und unsere

Kavallerie ist auch nicht schlecht (B. S. 30).

Umgekehrt, die feindliche Reiterei erscheint als

die elendeste von der Welt (B. S. 35). Insbe-

sondere nach der Schlacht bei Luckau wird B.

Optimist: der Feind war überall auf den Trab
gebracht . . . Ganze Kompagnien wurden von

unseren Kavalleriepatrouillen aufgebracht, ihr

ganzer Weg war mit toten Pferden bezeichnet.

Gras und rohes Korn war nach der Aussage

der Landleute ihre Nahrung . . Die Gefangenen

sahen aus wie ausgelutschte Zulpe (B. S. 37).

Unter solchen Umständen gehört auch er zu der

überwältigenden Mehrheit der Patrioten, die den

Waffenstillstand verwarfen: Die Nachricht ver-

kehrte alles in Trauer und Verwünschung (B.

S. 36).

Ein Blick in die Schlesischen Kriegstage-

bücher aber zeigt von neuem, wie nützlich und

notwendig die Kampfespause war. Im Haupt-

quartier hatte man keine andere Hofifnung, als

Kaiser Franz und Metternich. Am Morgen der

Bautzener Schlacht fand feierlicher Gottesdienst

statt mit dem Text: Ob ich gleich wandle im

dunklen Tal, so fürchte ich kein Unglück, und

die Anwendung bezog sich auf Österreich (G.

S. 156). Der Rückzug dann nach der Nieder-

lage ging offenbar nicht so glatt, wie man zu

schildern pflegt. Musketier Marke erzählt: die

Infantry muste durch Sump, Graben, Moräste,

Heken und über Mauren Klettern und Springen.

Ich kam recht gut durch , aber viele Kamraten

sind da ums Leben kommen und viele Dörffer

sind da weggebrant (G. S. 168).

Das Schlimmste war die Unfertigkeit der

preufsischen Rüstungen. Doercks bringt neues

Material bei zu der bekannten Tatsache, dafs es

mit der Landwehr noch geradezu kläglich aus-

sah. Die Kavallerie bekam die Leichenträger-

mäntel der verschiedenen Zünfte (G. S. 50). Die

Infanterie hielt bis in den JuU ihre Paraden bar-

füfsig, nur das erste Glied und die Flügelleute

waren beschuht. Gewehre reichten nur für zwei

Glieder. Ober die Piken, die dem dritten ge-

gegeben wurden, fällt D. ein sehr bitteres Urteil

(G. S. 56), und vollends spottet er über die als

Ergänzung dazu verteilten Schaufeln und Beile,

»gleichsam als wenn wir die Franzosen wie die

Füchse ausgraben sollten« (G. S. 51). Auch

die Schützen konnten dem Feind nicht gefährlich

werden. Als sie schon zur Belagerung von

Glogau abrückten, trafen sie kaum die grofser.

Scheunentore, die als Scheiben benutzt wurden.

Ein Hauptmangel lag in der Zusammensetzung

des Offizierkorps. »Der Kern der Nation, ge-

bildete Männer und Jünglinge waren als frei-

willige Gemeine eingetreten, und zu Föhrern der

Landwehr fehlte es demnächst an tauglichen Sub-

jekten«; (G. S. 57).

Erst der Waffenstillstand wurde benutzt, um
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das alles zu bessern. Die unfähigsten Offiziere

machten freiwilligen Jägern Platz. Die Bewaff-

nung fand sich ergänzt, wenn auch noch sehr

viel zu wünschen blieb, und die Mannschaften

wurden »wie Jagdhunde von früh 3 Uhr bis zum
späten Abend im Exerzieren dressiert«. Dabei
ging es gut altpreufsisch zu. Der vorgesetzte

Brigadegeneral v. Klüx drohte Doercks und sei-

nen Mitoffizieren, sie auf die Kanonen binden zu

lassen, wenn sie sich nachlässig zeigten (G.

S. 60). Überhaupt ist lehrreich zu sehen, wie

die Tradition äufserster Grobheit trotz der Re-

formen im Heere fortlebte. Bei jeder Gelegen-

heit wurden Prügel angedroht und verabreicht,

und es ergaben sich mannigfach ernste Konflikte

mit den freiwilligen Jägern, die sich der eisernen

Disziplin nicht immer willig fügten (vgl. nament-

lich G. S. 158 und 159).

Viele hatten gefürchtet, die vorläufige Ein-

stellung der Feindseligkeiten würde dauernd

werden. Burchardt berichtet am 25. Juni: Alle

Welt spricht hier von Frieden (B. S. 41), und

noch am 14. August, als die Entscheidung in

Prag bereits gefallen war. schreibt er, dafs in

Berlin Kriegsgerüchte und Friedensbotschaften

auf und ab wogten: der Himmel weifs, was die

Oberhand behalten wird (B. S. 46). Die end-

liche Gewifsheit, dafs der Krieg wieder begann,

wirkte als Erlösung: Alles atmet Lust und

Freude . ., und der grofse Zweck, der uns ver-

einigt, geht wie eine Blumen-, Fest- und Freuden-

kette rund um uns herum (B. S. 48).

Solch hohe Stimmung hielt in den nächsten

Wochen doch nicht immer stand. Jedes der drei

verbündeten Heere mufste schwere Strapazen

erleiden und keines fand sich durch unausgesetzten

siegreichen Vormarsch entschädigt. Die Nord-

armee zunächst kam nicht dazu, die schönen

Waffentaten von Grofsbeeren und Dennewitz

rasch und voll auszunutzen. B. läfst bemerkens-

wert genug keine Animosität gegen den Kron-

prinzen von Schweden durchblicken. Er mifs-

billigt später sogar ausdrücklich »die ruhmredige

Darstellung der Schlachten von Grofsbeeren und

Dennewitz, nach welcher Bülow alles und sein

Heerführer nichts getan hat« (B. S. 157). Aber

er klagt doch beweglich über »unsere Langsam-
keit im Verfolgen« (B. S. 61). Rings um uns

ist Lorbeerernte, und wir müssen hier die Hände
in die Tasche stecken und zusehen (B. S. 69).

Truppen und Land litten nicht wenig: Wir
haben seit drei Tagen kein Brot . . . Nichts

als verheerte und brennende Dörfer, Waldungen

und Felder (B. S. 5 5).

Immerhin ging es bei der Nordarmee ver-

gleichsweise geordnet und reichlich zu, und man
warf wohl einmal einen tadelnden oder bedauern-

den Blick auf die Blücherschen, die nicht sonderlich

Manneszucht hielten und sich auf gut kosakisch

verpflegten (B. S. 69. 70). Die Klagen darüber

sind aus Droysens Yorck bekannt. Auch weifs

man seitdem , wie grofs die Mifsstimmung vor

der Schlacht an der Katzbach war. Eine neue
ergreifende Illustration dazu gibt das Tagebuch
des ungenannten Landwehroffiziers: Die meisten

von uns konnten den Grund unserer Retirade

nicht einsehen, und Wut und Verzweiflung kochte

in aller Braven Herzen . . . Die Nacht war
eingebrochen, es regnete heftig, den ganzen
Tag waren wir über Gräben und Hecken in die

Kreuz und Quer marschiert, und unser aller hatte

sich ein solcher Stumpfsinn bemächtigt, dafs uns

jedes Schicksal gleichgültig wurde. Hierzu kam,

dafs wir nichts zu leben hatten, und dafs oft in

demselben Augenblick, wo die Leute ihre paar

Kartoffeln abgekocht hatten, der Tambour schlug

und alle Kochgeschirre ausgeschüttet werden
mufsten . . . Mir fiel Jena ein . . es war
eine der schrecklichsten Nächte meines Lebens
(G. S. 146). Der Sieg änderte die Stimmung.

Aber die Strapazen blieben. Unser Gewährs-
mann erlag ihnen momentan. Für seine Kame-
raden war die Nacht vom 28. zum 29. August
— der Ausdruck kehrt wieder — die schreck-

lichste ihres Lebens (G. S. 148). Gneisenau

urteilte doch wohl zu optimistisch, wenn er gleich-

zeitig schrieb: Der Soldat erträgt dies Ungemach
ohne Murren, selbst mit Heiterkeit (Droysen

II, 149).

Das Schwerste erfuhr die böhmische Armee.
Man mufs die drastische Schilderung von Doercks
lesen über den Zustand, in dem sich seine Land-

. wehrmänner schon beim Vormarsch nach Dresden

befanden: Kartoffeln und Wasser waren ihre

Nahrung, die leinenen Hosen blieben immer nafs

am Leibe und die alten Mäntel waren nicht hin-

reichend zur Bedeckung in den kalten Nächten,

und dann waren sie noch der übelsten Behand-

lung ausgesetzt . .; denn leider war die Land-

wehr . . in folle in die 2. Klasse nolens volens

versetzt und wir Offiziers zum Prügeln ange-

wiesen . . . Da die Diarrhoe unter uns ein-

reifsen mufste, so war es bei .Austretenden be-

schwerlich und zeitraubend, bis sie ihre Sachen

ab- und wieder aufgepackt hatten. Es wurden

daher Löcher in das Hinterteil der Beinkleider

geschnitten, um das natürliche Bedürfnis schneller

zu verrichten (G. S. 63 f.). In der Schlacht tat

die so heruntergekommene Truppe nicht voll

ihre Schuldigkeit. Gleich am ersten Tag mufsten

die Ausreifser mit »fürchterlichen Ritterschlägen«

ins Feuer zurückgetrieben werden (G. S. 66).

Vollends am zweiten Tage und während des

schrecklichen Rückzugs schmolz das Doercksche

Bataillon durch massenhafte Desertionen (in der

Nacht auf den 28. 181 Mann) auf 200 Mann zu-

sammen. Ein anderes verschwand ganz.

Die folgenden Wochen verliefen vergleichs-

weise ruhig. Man stand lange im Lager bei

Teplitz, das Doercks sehr anschaulich beschreibt.
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Inzwischen erholte sich die Landwehr physisch

und namentlich psychisch. Als es wieder zum

Schlagen kam, bei Leipzig, wetzte gerade das

Doercksche Regiment die Scharte aus. General

Klüx führte es nach dem Kampf dem König mit

den Worten vor, es wäre wert, unter S. Maj.

Garde aufgenommen zu werden (G. S. 98). Von
1400 waren nur 61 unversehrt.

Zur Erklärung der Verluste genügt der Hin-

weis, dafs die Truppe am 16. Oktober bei Wachau
aufgestellt, also dem Hauptangriff Napoleons aus-

gesetzt war. D. gibt eine in aller Schlichtheit er-

greifende Schilderung von der Wirkung des fran-

zösischen Artilleriefeuers, und indem er eine Be-

trachtung daran knüpft, ist es die alte Frage:

Warum läfst Gott dies unmenschliche Morden zu?

(G. S. 95). Die grofse Reiterattacke Murats sah

er nicht mehr. Unmittelbar vorher war er ver-

wundet worden, nur leicht, aber doch so, dafs er

das Lazarett aufsuchen mufste. Die Mängel des

Sanitätswesens kannten wir aus der pathetischen

Klage Reils an Stein (36. Oktober, Pertz III,

S. 437). Doercks bringt neue schauerliche Züge
bei, aber auch manche ansprechende Details über

das Verhältnis der Nationalitäten. Die Öster-

reicher liebt er nicht, weil sie sehr ungebildet

und gemein erschienen, mit den Russen steht er

gleich allen andern Preufsen auf dem Fufs freund-

licher, voll erwiederter Kameradschaft, am meisten

jedoch gefällt ihm offenbar die feine Lebensart
der Franzosen, die, anfangs zurückgestofsen, sich

bald als höfliche Genossen angenehm zu machen
wissen.

Seine weiteren Schicksale sind ohne allge-

meineres Interesse. Er wurde, wieder genesen,
zur Belagerung von Erfurt kommandiert, bei der
die Franzosen eine bessere Rolle spielten als ihre

Gegner, und 1815 kam er nicht mehr nach Frank-
reich herein. Dem Neuraärker ward es glück-

licher. Schon bei Leipzig lernte er mehr die

Poesie als die Prosa des Kampfes kennen. In

seinen Briefen hallt die ganze Freude über die

welthistorische Entscheidung nach. Dann nahm
er teil an jenem militärischen Spaziergang durch
Westdeutschland und Holland, der ein einziges

fortgesetztes Siegesfest war. Der Eindruck
überwältigt ihn eine Zeitlang förmlich. Nament-
lich Holland und die Holländer gefallen ihm, der
m engen Verhältnissen und armer reizloser Gegend
aufgewachsen ist, über alle Mafsen. Allmählich
aber bedrückt ihn das verhältnismäfsige Nichts-
tun. »Ich habe alles vollauf aufser Krieg« (B.

S. 122). Die oberste Heeresleitung beurteilt er
sehr ungünstig: Unser Glück, dafs wir es mit
einem Feind zu tun haben, der mit seinem Glücke
allen soldatischen Geist eingebüfst hat, sonst
müfsten wir längst ohne Stiefel und Schuh über
die Flüsse zurückgerollt sein (B. S. 126, ähnlich

!

S. 119). Die Art seiner Mitoffiziere verletzt ihn:

I

Jämmerliche Menschen, und das erste Leibhusaren-

regiment. Oft frage ich mich, ob wir denn wirk-

lich Sieg und Frieden verdienen (B. S. 133).

Unwillkürlich denkt man an ähnliche Eindrücke,

die der junge Ludwig von Gerlach verzeichnet.

Seine Husaren, mit Ausschlufs der Jäger aller-

dings, nennt er ein wahres Raubgesindel (B.

S. 143) und findet im ganzen, dafs unsere In-

fanterie besser und braver ist als die Kavallerie.

W^as geschieht, geschieht grofsenteik durch In-

fanterie.

Mit dem Einmarsch in Frankreich und dem
Wiederbeginn des wirklichen Krieges wird der

Ton dann erst recht ernst, doch gibt es

Quellen, in denen der ganze Jammer des

Winterfeldzugs von 1814 lauter zum Ausdruck

kommt; das Korps Bülow wurde ja verhältnis-

mäfsig am wenigsten betroffen. Am interessan-

testen ist Burchardts Stellung zu den Franzosen.

Er betrachtet sie ohne allen Hafs mit rein ob-

jektivem Interesse: eine närrische Nation. Leiden-

schaftlich, stolz, empfindlich und doch wieder skla-

visch wie keine. Die Bauern warten uns auf wie

Sklaven . . . die Strafsen, die wir ziehen, sind

mit Knieenden besetzt, die . . gar mit Erde-

küssen unsere Hilfe ansprechen. Sie schwatzen

gern, und den ganzen Tag steht ihnen der Mund
nicht still (B. S. 152). Im Grund erfüllen ihn

Mitleid und Bedauern. Immer wieder klagt er

über den Krieg: der gute Mensch mag besser

durch den Krieg werden können, der schlechte

wird gewifs durch den Krieg schlechter (B.

S. 156). Die Verantwortung des eigentlichen

Kriegsstifters Napoleons erscheint ihm deshalb

ungeheuer grofs. Nach der Leipziger Schlacht

mifsbilligt er noch, dafs man von seiner Ab-

setzung als Vorbedingung des Friedens spreche:

das würde mir nicht recht gefallen, auch den

ärgsten Feind mufs man nicht aufs äufserste

treiben (B. S. 84). Nachher aber die wirkliche

Katastrophe hat nur seine Billigung, und als der

Korse von Elba zurückkehrt, meldet er sich

sofort zur Fahne, obwohl er sich mit dem
Posten eines Sekondeleutnants bei der Landwehr-

kavallerie begnügen mufs.

An den Entscheidungskämpfen in Belgien

nahm er keinen Anteil. Aber seine Briefe sind

auch für 1815 nicht ohne Interesse. Auf dem
Vormarsch an die Grenze konstatiert er die

Verschlechterung der Stimmung in Rheinland-

Westfalen. Die Preufsen, sei der allgemeine

Ausspruch, hätten es in einem Jahre dahin ge-

bracht, wohin es die Franzosen in 20 nicht

hätten bringen können, nämlich Neigung für das

französische Joch zu erzeugen (B. S. 188).

Justus Grüner hat sich in Elberfeld, »einem

idealisch niedlichen Städtchen«, unbeliebt ge-

macht (B. S. 186). Erst recht über Sack be-

gegnet ein sehr ungünstiges Urteil (B. S. 188).

Aber während die Bevölkerung diesmal mit den

Franzosen sympathisiert, ist bei den Soldaten
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der Hafs gegen die friedensstörende Nation nur

noch intensiver als im Vorjahr. Auch Burchardt

gelobt sich, keinem Unblessierten, selbst Unbe-
waffneten Pardon zu geben, nur ist er nicht

einverstanden, dafs andere französische Verwun-
dete hilflos sich selbst überlassen und jedes

Dorf am Weg plündern (B. S. 194. 195); denn
am Ende wollen ja auch die Franzosen den
Krieg nicht. Die Nachricht, dafs Paris sich er-

geben habe, erregt bei ihnen die aufserordent-

lichste Freude: Man weinte, lachte, jauchzte,

schrie, umarmte sich und wiederholte tausend-

und tausendmal das bezaubernde: Paris s'est

rendu, la paix est faite. Ich mufste mitweinen.

Die Empfindungen in diesem närrischen Volk,

haben etwas Flutendes, mit sich Fortreifsendes,

dem nicht zu widerstehen ist. Wie hätte es

auch sonst so grofse Dinge tun können (B.

S. 198).

Das ist nicht neu, und überhaupt wird, wer
nur immer nach neuen Resultaten fragt, nicht

ganz auf seine Kosten kommen. Aber vielleicht

ist das wichtigste bei aller Geschichtsschreibung

die lebendige Anschauung. Man mufs sich in

die Vergangenheit einfühlen, bis sie einem Gegen-

wart, sozusagen eigenes Erlebnis geworden ist;

nach der Richtung sind die vorliegenden Bücher

unschätzbar. Über die äufseren Nachrichten hin-

aus enthalten sie Beiträge zur Psychologie des

Kriegerlebens nicht nur im Befreiungskampf, die

ich um den Preis manchen gelehrten Werkes
nicht entbehren möchte.

Bonn. Friedrich Luckwaldt.

Werner Freiherr von und zu Aufsefs, Manteuffels
Operationen in Bayern von der Tauber bis
zum Beginn der Waffenruhen. Berlin, Liebel,

1905. 22 S. 8° mit 1 Karte. M. 1,20.

Die Erfolge Manteuffels gegenüber einem fast doppelt

so starken Gegner führt der Verf. einmal auf die

stärkere Offensivkraft der preufsischen Infanterie und
die gröfsere Energie der preufsischen Heeresführung im
allgemeinen zurück, im besonderen sodann aber auf

Manteuffels festen Entschlufs, um jeden Preis an den
Feind heranzukommen und ihn zu schlagen.

Notizen und Mittellungen.

Schulprograiuni.

B. Seiffert, Zum dreifsigjährigen Krieg. Regesten

aus dem städtischen Archiv zu Straufsberg. Krotoschin,

Wilhelms-Gymn. 52 S.

Nen erschieneue Werke.

Th. Birt, Schiller und Bismarck. Zwei Ansprachen.

[Marburger akad. Reden. 1905, 12.] Marburg, Elwert.

H. Deherain, L'expansion des Boers au XIX^ siecle.

Paris, Hachette et Cie. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Pommersche Jahrbücher. 6. Bd. M. Wehr mann,
Karl Theodor Pyl; Zur Reformationsgeschichte Stralsunds.

— Th. Pyl t, Die Entwicklung der dramatischen Kunst

und des Theaters in Greifswald. — H. Ulmann, Bei-

trag zum Wirtschaftsleben Neuvorpommerns in den Re-

volutionsjahren 1848/49. — C. Wendel, Ein Gedicht

E.M.Arndts auf Gustav IV. Adolf. — A. Werming-
hoff, Die Bedeutung der Grundkarten für die historische

Forschung. — C.Drolshagen, Gemarkungen und Grund-

karten. — W. Deecke, Die Beziehungen der vorpommer-
schen Städte zur Topographie und Geologie ihrer Um-
gebung.

Bulleiin de la SocieU de l'Histoire du Protestan-

tisme frangais. Mai-Juin. Ch. Bost, Comment les

protestants de Pompidou defendirent leur temple (1684).

— E. Belle, Hugues Sambin et la Reforme h Dijon. —
H. Guyot et N. W., Une lettre inedite de Coligny, du
14 avrii 1562. — F. de Grenier de Latour, Aver-

tissement ä l'Assemblee du Clerge de 1615. — E. de
Bude et N. W., En Bresse apres la Revocation 1691
— 1704. — A. de Cazenove, Un portrait de Bäville.

— A. V. ßever, Essai de Bibliographie d'Agrippa d'Au-

bigne. — D. Bourchenin, Un cantique de Daniel

Encontre pendant sa maladie 1814.

Berichtigung.

In Nr. 29 Sp. 1822 ist der Verf. des besprochenen

Buches, Wilhelm Langenbeck, irrtümlich als Prof.

in Jena bezeichnet worden. Es mufsheifsen: Oberlehrer

an der Oberrealschule in Breslau Dr.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Fridtjof Nansen, Norwegen und die Union mit

Schweden. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1905. 71 S.

8°. M. 1

Die Genesis des grofsen Konfliktes, der zur Zeit

zwischen den beiden skandinavischen Nationen schwebt,

wird von Nansen in dieser Schrift dargestellt, die mit

dem Ergebnis schliefst: »Ein starkes Skandinavien kann

allein auf dem vollen Selbstbestimmungsrecht der beiden

Völker und ihrem freiwilligen Zusammenschlüsse auf-

gebaut werden. Ein Bund, in dem das eine Volk das

andere in seiner Selbständigkeit zu unterdrücken sucht,

ist und bleibt eine Gefahr.«

Charles H. Howes, Im äufsersten Osten. Berlin,

K. Siegismund, 1905. IV u. 595 S. 8" mit 5 Karten.

M. 9.

Den Inhalt der interessant geschriebenen Darstelluio

bildet die Beschreibung einer Reise, die der Verf. von

Korea über Wladiwostock nach der gegenwärtig von

den Japanern in Beschlag genommenen Insel Sachalin

unternommen hat. Besonders eingehend wird der

Zustand von Land und Leuten dieses Deportations-

gebietes für die schwersten russischen Verbrecher ge-

schildert; wobei auf die Strafverwaltung ein sehr trübes

Licht fällt.

Notizen und Mitteilungen.

UnlTersitstsschriften.

Disserlation.

0. Richter, Der teleologische Zug im Denken

Carl Ritters. Leipzig. 105 S.

Nen erschienene Werke.

E. Martinenche, Propos d'Espagne. Paris, Hachette

et Cie. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Globus. 88, 2. C. v. Hahn, Die Täler des »Grofsen

Ljachwa« und der Ksanka (Ksan) und das südliche Osse-

tien. — M. Höfler, Kröte und Gebärmutter. — Eine

chinesische Badeanstalt in Kiautschou. — T. de Arau-

zadi. Weihnachtliche TonWerkzeuge in Madrid. — 0.

Gilbert, Die Kelischin- Stele und ihre chaldisch- assyri-

schen Keüinschriften.
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Geographische Zeitschrijl. 11, 7. K. Hassert,
Friedrich Ratze!. Sein Leben und Wirken. — A. Penck,
Die grofsen Alpenseen. — E. Philipp i, Reiseskizzen

aus Südafrika. I. KapKoIonie und Transvaal. — S. v.

Iledin, Beiträge zur .Morphologie Inner-Asiens.

The Qeographical Journal. July. C. Markham,
..viJres to the Royal Geographica! Society. — L. Jack-
son, The Atiglo-German boundary expedition in Nigeria.

— J. Murray and L. Pullar, Bathymetrica! survey of

the freshwater locks of Scotland. — A. B. Hamilton,
Notes of a land journey from Fu-chau to Kiu-kiang. —

A. M. Field, Admirality surveys during the year
"4.

Zeitschrift für Ethnologie. 37,2.3. S. Baglioni,
Beitrag zur Vorgeschichte des Picenums, Italien. — E.

Forste mann. Zwei Hieroglyphenreihen in der Dresde-

ner Mayahandschrift. — P. Favreau, Neue Funde aus

dem Diluvium in der Umgegend von Neuhaldensleben,

insbesondere der Kiesgrube am Schlofspark von Hun-
disburg. — G. Oppert, Die Gottheiten der Inder.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Edgar Kuhn [Dr. jur.]. Der Mi fsbrauch des
Roten Kreuzes. Eine kritisch - dogmatische

Studie. München, C. H. Beck (Oskar Beck), 1905.

VII u. 69 S. 8". M. 2.

Nachdem der Verf. den rechtlichen Charakter

des Roten Kreuzes im weilsen Felde als des

besonderen Abzeichens der durch die Genfer

Konvention gewissen Personen und Sachen gegen
kriegerische Angriffe gewährten Unverletzlichkeit

dargelegt hat, bespricht er den Mifsbrauch, der

mit dem Roten Kreuze sowohl im Frieden wie im

Kriege getrieben werden kann, getrieben würde
und im Frieden fortwährend getrieben wird. So-
dann erörtert er die Ursachen dieses Mifsbrauchs,

seine Folgen und seine kriminelle Bedeutung.

Im Anschlüsse daran untersucht er, welche

Mafsregeln gegen den Mifsbrauch des Roten
Kreuzes ergriffen werden können, er bespricht

dabei auf S. 25— 50 ausführlich die Notwendig-
keit einer Revision der nach Form und Inhalt

recht mangelhaften Genfer Konvention vom
22. August 1864, indem er gleichzeitig beachtens-

werte Vorschläge für diese Revision macht.

Der Mifsbrauch, der bisher mit dem Roten
Kreuze getrieben worden ist, hat eine Anzahl
von Staaten veranlafst, Vorschriften zu erlassen,

die den Zweck haben, einen solchen Mifsbrauch
zu verhüten bezw. seine Bestrafung herbei-

zuführen. Auf S. 54—60 sind die bezüglichen

legislativen Bestimmungen des Auslandes zu-

sammengestellt, während auf S. 61 — 69 das
deutsche Reichsgesetz zum Schutze des Genfer
Neutralitätszeichens vom 22. März 1903 ein-

gehend besprochen wird.

Die kleine Schrift bringt einen guten Über-
blick über alle einschlägigen Fragen und ver-
dient die .'\ufmerksamkeit aller, die sich für das
»Rote Kreuz« interessieren.

München. C. v. Stengel.

Johannes Conrad [ord. Prof. f. Staatswissensch. an
der Univ. Halle a. S.], Grundrifs zum Studium
der politischen Ökonomie. 1. Teil: National-

ökonomie. Jena, G. Fischer, 190'). XVI u. 40-1 S.

8». M. 8.

Conrads Grundrifs ist in den Kreisen der national-

ökonomischen Fachmänner so bekannt, dafs es einer

eingehenderen Würdigung dieser neuen Auflage, die der
Verf. drei Jahre nach dem Erscheinen ihrer Vorgängerin
herauszubringen in der Lage ist, nicht bedarf. Das
neue Vorwort lautet: »In der 5. Auflage sind auf Grund
der neuesten reichhaltigen Literatur und Statistik weit-

gehendere Ergänzungen gegeben, ohne darum in der

Anlage, der methodischen Durchführung und in den
Grundanschauungen eine Änderung zu bringen.»

Notizen und Mittellungen,

ünirersitätsscbrifteii.

Dissertationen.

E. Markus, Der Verlust der deutschen Staatsange-
hörigkeit durch Aufenthalt im Auslande. Rostock. 60 S.

S. Orzegow, Die Vereinigung zweier deutscher
Einzelstaaten in ihrer Bedeutung für die Verfassung des
Deutschen Reichs. Bonn. 89 S.

Nen erschienene Werke.

K. Mandel, Die Verfassung und Verwaltung von
EIsafs-Lothringen. Neubearb. von O. Grünewald. Strafs-

burg, Heitz. M. 2,50.

J. Russell Smith, The Organization of ocean com-
merce. [Publications of the Univ. of Pennsylvania.]
Boston, Ginn & Co.

Zeitschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 7. G. H.

Schmidt, Die Oberrheinschiffahrt. Geschichte, Tahveg-
verbesserung, völkerrechtliche Bestimmungen und welt-

wirtschaftliche Notwendigkeit. — P. Stieber, Die zu-

gelassenen besonderen Kasseneinrichtungen im Rahmen
der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung. — H. von
Poschinger, Aus der politischen Korrespondenz des
Präsidenten des badischen Ministeriums des Auswärtigen
Rudolf von Freydorf. — A. Affolter, Zur Lehre von
der Verfassung.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 8,7. M. Treu,
Die Deportation , die Gesellschaft und das Verbrechen.
— G. V. Rohden, Ein Arbeiterleben. — ••\. Nuglisch,
Zur historischen Bevölkerungsstatistik der Stadt Breslau.
— K. V. Samson-Himmelstjerna, Die neuere Agrar-
gesetzgebung in Livland mit Ausblicken auf Agrargesetz-

gebung und Agrarverhältnisse in Deutschland (Schi.).

Rechtswissenschaft.

Referate.

Benno Vorwerk, Die Automobilhaftung
nach bestehendem Recht und de lege

ferenda. Tübinger Inaug.-Diss. Düsseldorf, Selbst-

verlag Wehrhahn 28a, 1904. XII u. 144 S. 8°. M. 1,20.

Die vorliegende Schrift ist eine Dissertation,

allein trotz dieses Charakters verdient sie eine

lobende Anerkennung und eine kurze Erwähnung

in dieser Zeitschrift. Die Arbeit zeugt von

Fleifs, Kenntnis der Literatur und von Objek-

tivität. Sie bringt alle mit dem Automobile zu-

sammenhängenden Fragen materieller und prozefs-

rechtlicher Natur zu umfassender und übersicht-

licher Darstellung, Der erste Teil beschäftigt

sich mit dem Automobilverkehr und der Haftung
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für Unfälle nach dem bestehenden Rechte (S. 8

— 52). Im zweiten Teile werden die geltenden

Bestimmungen einer- kritischen Würdigung unter-

zogen, — unter genauer Erwähnung aller bisher

geäufserten Ansichten (S. 53— 92). Der dritte

Teil behandelt die Art der Haftung und speziell

auch die Automobilgenossenschaft (S. 93— 136).

Der Verf. hat den Beweis überzeugend geleistet,

dafs die Automobile einer strengen Rezeptums-

haftpflicht unterworfen werden müssen, und ich

mache auch alle Gegner auf die hier zusammen-

gestellten und entwickelten Gesichtspunkte auf-

merksam.

Beiläufig erwähne ich, dafs ein Zürcher Jurist

G. Brennwald in der Allgemeinen Automobilzeitung

von 1905 eine Abhandlung geschrieben hat (die

auch separat erschien unter dem Titel : Der

Automobiüsmus im Recht), in der die entgegen-

gesetzte These verteidigt wird. Es wiederholt

sich eben auch hier die Wahrnehmung, die wir

beim Eisenbahnrecht (u. z. T. auch beim Fabrik-

recht) kennen gelernt haben : jeder neue Rechts-

satz oder seine Anwendung auf neue technische

Erscheinungen mufs erkämpft und erobert

werden!

Zürich. Friedrich Meili.

Handelsgesetzbuch ohne Seerecht. Handausgabe
mit Einleitung und Anmerkungen von Karl Gareis
[ord. Prof. f. Handelsrecht an der Univ. München].

3. Aufl. München, C. H. Beck (Oskar Beck), 1905.

XLIV u. 480 S. 8". Geb. M. 4.

Die um die Veröffentlichung nützlicher Handausgaben
aus dem Gebiete der deutschen Gesetzgebung hochver-

diente Verlagsbuchhandlung ist in der glücklichen Lage,

Gareis' Handelsgesetzbuch bereits in 3. Auflage heraus-

bringen zu dürfen. Der Verf. hat dabei sowohl im
Text wie in der besondere Erwähnung verdienenden

Einleitung viele Änderungen und Zusätze vorgenommen
und im Texte die seit dem Inkrafttreten des BGB. und
des neuen HG. erfolgten Gerichtsentscheidungen sorgfältig

verwertet.

Notizen und Mitteilungen.

UnirersitStsschriften.

Dissertationen.

A. Starke, Der Besitz bei der Erbschaftsklage des

römischen Rechts. Berlin. 106 S.

G. Steyert, Der dringliche Vertrag im BGB. Er-

langen. 64 S.

Neu erschienene Werke.

P. VioUet, Histoire du droit civil fran9ais. 3. ed-

Paris, Larose et Tenin. Fr. 12.

Zeitschriften.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10, 14. Hamm, Zur

Reform des Strafprozesses. II. — Hagens, Gewähr-
leistung beim Verkauf von Wertpapieren. — L. Beer,
Vertragsmäfsige Ausschliefsung der Gewährleistung bei

Grundstücksverkäufen. — Hammerschlag, Der öster-

reichische Scheckgesetzentwurf.

Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht. 15, 2.

Muth, Das Kollegiat-Stift St. Arnual, die General-Kirchen-

Schaffnei der Grafschaft Saarbrücken und die Bruder-

schaftsgüter der Ortskirche St. Johann. II. — P. Drews,
Die Ordination , Prüfung und Lehrverpflichtijng der Ordi-

nanden in Wittenberg 1535. II.

Mathematik, Naturwissenschaft, Medizin.

Referate.

'AN&PnnOdtYTEIA. Jahrbücher für folklo-

ristische Erhebungen und Forschungen zur

Entwicklungsgeschiche der geschlechtlichen Moral

herausgegeben von Friedrich S. Kraufs [Dr.

phil. in Wien]. I. Bd.: Südslavische Volks-
überlieferungen, die sich auf den Ge-
schlechtsverkehr beziehen. I. Erzählun-
gen. Gesammelt, verdeutscht und erläutert von

Friedrich S. Kraufs. Leipzig, Deutsche Verlag-

Aktien -Gesellschaft, 1904. XXIII u. 530 S. 8".

Geb. M. 30.

In den vorgedruckten Worten, mit denen

Franz Boas, Professor der Columbia-Universität in

New-York, die Widmung dieses grofsangelegten

volkskundlichen Werkes annimmt, heifst es sehr

bezeichnend: »Wenigen ist die F'ähigkeit ge-

geben, in das Verständnis der Volksseele einzu-

dringen, und noch geringer ist die Zahl derer,

die sich gleichzeitig einen klaren Blick wahren

für die Fragen, denen volkskundliche Arbeit

dient«. In der Tat kann es sich dabei nicht,

wie so viele meinen, um blofse Aufbewahrung

absterbender, vor der modernen Kultur dahin-

sinkender Gebräuche und Äufserungen handeln;

vielmehr ist das Ziel weit höher oder eigentlich,

in diesem Falle, weit tiefer zu stecken —
nämlich, indem wir über den Kreis der über-

lieferten Kulturformen, auf denen unser eigenes

Denken und Wollen beruht, uns in ein tieferes

Erdreich, in ältere und vom Standpunkte unserer

Zivilisation entfernte Bodenschichten volkstüm-

lichen Denkens, Fühlens und Handelns versenken,

damit einen Einblick in die ursprünglichen

Quellen unseres eigenen Seelenlebens zu ge-

winnen. »Wie die Geschichte der Philosophie

die psychologischen Bedingungen der Weltauf-

fassung verschiedener Zeiten und Länder auf-

spüren soll, so will die Volkskunde die unbe-

wufsten Quellen unserer Urteile, die Formen, in

denen unser Gefühlsleben sich äufsert, und die

Formen unserer Willensäufserungen erforschen«.

Die von dem bewährten und erfolgreichen

Folkloristen Friedrich S. Kraufs unter redaktio-

neller Mitwirkung von Achelis, Iwan Bloch, Anton

Hermann, Obst, Pitre, Robinsohn und anderen

Gelehrten herausgegebenen Jahrbücher, deren

erster stattlicher Quartband vorliegt, erscheinen

»nur für Gelehrte unter Ausschlufs des Buch-

handels«. Sie entziehen sich damit der Beach-

tung des gröfseren Publikums und (was vielleicht

gerade für den Inhalt dieses Bandes nicht ganz

unwichtig ist) auch des Staatsanwaltes! Gegen

den immer so leicht und verständnislos, und lei-

der selbst streng wissenschaftlichen Werken gegen-

über zuweilen nicht völlig erfolglos erhobenen

Vorwurf der »Unmoralität« hat sich übrigens

Kraufs selbst in dem längeren Vorwort in einer
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Weise gewahrt, die so klassisch ist, dafs sie

wörtlich abgedruckt zu werden verdiente —
freilich nicht für die Leser dieses Blattes, die

dieser Aufklärungen wohl kaum bedürfen. Möge
dies neue, aber als eine Fortsetzung oder Wieder-

aufnahme der mit dem achten Bande abgebroche-

nen Kr>'ptadien {KPVUTÄJIA) zu betrachtende

Unternehmen, seinem vielverheifsenden Anfange

entsprechend, einen glücklichen Fortgang finden.

Berlin. A. Eulenburg.

Hermann J. Klein [Prcf. Dr. in Cöln a. Rh.], Astro-
nomische Abende. Allgemeinverständliche Unter-

haltungen über Geschichte und Ergebnisse der Him-

melsforschung. 6. völlig umgearb. u. sehr vermehrte

Aufl. Leipzig, Ed. Heinr. Meyer, 1905. 407 S. 8'

mit 13 Tafeln. M. 5,50.

Herrn. J. Klein besitzt wie wenige die Kunst, natur-

wissenschaftliche Probleme für ein gröfseres Publikum

verständlich zu machen. So ist auch die vorliegende

Neubearbeitung seiner 'Astronomischen Abende' als eine

dem heutigen Stand der Forschung auf diesem Wissens-

gebiet im Wesentlichen erschöpfende populäre Darstellung

durchaus zu empfehlen.

R. H. France, Das Sinnenleben der Pflanzen.
6. Aufl. Stuttgart, Verlag Kosmos, 1905. 90 S.

8". M. 1.

Ein qualitativer Unterschied zwischen Pflanze und
Tier, führt der Verf. aus, läfst sich nicht mehr auf-

recht erhalten. Das Tier ist im Sinnenleben nichts als

eine höher entwickelte Pflanze. Das niedere Tier ist

der hoch entwickelten Pflanze völlig gleich. Der

scheinbare Unterschied, wegen dessen wir jenes lebend,

die Pflanze unbelebt nennen, besteht nur in dem Tempo
der Vorgänge: die Bewegungsreaktionen erfolgen bei

der Pflanze langsamer als beim Tier.

Notizen und Mitteilungen.

Ge8ell8chaft«B and Vereine.

Internationaler Botanischer Kongreß.

Wien, 14. Juni.

In der ersten Hauptsitzung behandelte Prof. Penck
(Wien) die erdkundlichen Grundlagen der Ent-
wicklung Europas seit der Tertiärperiode. Er
führte aus, dafs die Entwicklung Europas seit der Tertiär-

periode unter dem Zeichen der Eiszeit stehe, deren kli-

matische Verhältnisse erst in jüngster Zeit, nachdem die

Bestimmung der eiszeitlichen Schneegrenze möglich ge-

worden ist, einigermafsen sichergestellt worden seien.

Die Untersuchungen über die Waldverbreitung Europas
während der Eiszeit zeigten, dafs Mitteleuropa zwischen
der grofsen nordischen und der alpinen Vergletscherung
über der Waldgrenze lag, also in die alpinen und Tundren-
Regionen fiel. Gleiches gelte vom angrenzenden West-
europa. In Osteuropa habe die eiszeitliche Schneegrenze
zwar erhebhch höher gelegen als in Mitteleuropa, aber
es mufsten hier während der Eiszeit trockene Ostwinde
herrschen, die steppenartige Zustände verursachten ; mög-
licherweise sei ein Teil des osteuropäischen Löfs der
Staub dieser Steppen. Das Waldland Europas sei wäh-
rend der Eiszeit das nördliche Mittelmeergebiet gewesen,
in welchem Westwinde herrschten. — Prof. Engler
(Berlin) wes auf die grofsen Veränderungen hin, welche
der Mensch wülkürlich in der Pflanzenwelt hervorruft.
Ganz besonders sündigte an dieser auch der Raubbau,
wie er namentlich in den Kolonien getrieben werde.
Man müsse deshalb mehr als bisher darauf bedacht sein,
Wanzen, deren Bestand fast der Geschichte angehört,

- schätzenswerte Naturdenkmäler der Nachwelt zu

erhalten. — Von Interesse war noch ein Vortrag

von Prof. Weber (Bremen) über die Entwicklungs-

geschichte der Pflanzenwelt des norddeutschen Tieflandes,

der sich auf die neuesten Forschungsergebnisse stützte.

Aus der letzten Sitzung ist ein Vortrag von Prof. Dr.

Lauterborn (Heidelberg) über den Schutz der bosnischen

Urwälder hervorzuheben. Er führte aus: Die Teilnehmer

der botanischen Exkursion , welche anläfslich des Kon-

gresses nach den illyrischen Ländern unternommen wurde,

haben Gelegenheit gehabt, in der Umgebung von Jajce

auch die dortigen Urwälder zu besichtigen. Wie an

Ort und Stelle von den Forstbeamten mitgeteilt wurde,

ist das Holz dieser Wälder bereits verkauft und mufs

laut Vertrag in dreifsig Jahren geschlagen sein. Es wäre

für alle Bestrebungen zur Erhaltung eines TeUes der

bosnischen Urwälder ein mächtiger Rückhalt, wenn eine

so imposante Versammlung von Botanikern aus allen

Kulturstaaten, wie sie auf diesem Kongresse vereinigt

ist, ihre Stimme zugunsten der gefährdeten Naturdenk-

mäler erheben wollte. Eine dahin gehende Resolution wird

einstimmig angenommen. — Der nächste internationale

Kongrefs soll im Jahre 1910 in Brüssel stattfinden.

CnlTersititsschrlfteB.

Habilitationsschrift.

P. Schröder, Über chronische Alkoholpsjxhosen.

Breslau. 82 S.

Dissertationen.

W. Quid de, Über Gaufssche Kreise auf Rotations-

flächen. Kiel. 85 S.

H. Dammann, Über den Wasserhaushalt des Bodens.

BerUn. 74 S.

H. Krasser, Unfall und Lungentuberkulose. Er-

langen. 34 S.

A. Vogt, Weitere experimentelle und klinische Unter-

suchungen über den schädlichen Einflufs von künstlichen

Anihnfarben auf das Auge. Basel. 49 S.

Schnlprogramin.

Streit, Die Fortschritte auf dem Gebiete der Thermo-

elektrizität. III. Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts

bis zur Neuzeit Wittenberge, .Realschule. 104 S.

»n erschienene Werke.

E. Jahnke, Vorlesungen über die Vektorenrechnung.

Leipzig, Teubner.

H. Liebmann, Notwendigkeit und Freiheit in der

Mathematik. Akad. Antrittsvorl. [S.-A. aus dem Jahres-

bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. XIV.]

Ebda.

J. Fr. Schroeter, Bestimmung der Bahn des Kometen
1864. IIL [Vidensk.-selsk. Skrifter. I. Math.-nat. Kl.

1905, I.] Christiania, in Komm, bei Dybwad.
J. J. Thomson, Elektrizitäts - Durchgang in Gasen.

Deutsche Ausgabe besorgt von E. Marx. 1. Lief. Leip-

zig, Teubner.

J. Ritter vonGeitler, Elektromagnetische Schwin-

gungen und Wellen. [Die Wissenschaft. H. 6.] Braun-

schweig, Vieweg & Sohn. M. 4,50.

F. Braun, Über drahtlose Telegraphie und neuere

physikalische Forschungen. [Rektoratsreden der Univ.

Strafsburg.] Strafsburg, Heitz. M. 1,20.

Festschrift Adolph Wüllner gewidmet zum sieb-

zigsten Geburtstage von der Techn. Hochschule zu

Aachen. Leipzig, Teubner.

S. Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.

Wien, Deuticke. M. 2.

A. H. Bucherer, Elemente der Vektor - Analysis.

2. Aufl. Leipzig. Teubner.

A. Föppl, Vorlesungen über technische Mechanik.

1. Bd. Einführung in die Mechanik. 3. Aufl. Ebda.

L. Graetz. Das Licht und die Farben. 2. Aufl.

[.\us Natur und Geisteswelt. 17.] Ebda. M. 1.
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Zeitschriften.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereini-
gung. 14, 7. A. Korselt, Über die Grundlagen der
Mathematik. — E. Waelsch, Carl Josef Küpper. —
N. Hatzidakis, Zum Nekrolog für Wilhelm Schell. —
G. Holzmüller, Zu den Bemerkungen des Herrn Ebner.

Monatshefte für Mathematik und Physik. 16, 3.

H. Oppenheimer, Über die Ausartungen der Schröter-
schen Konstruktion der ebenen Kurven dritter Ordnung.
— A. Guldberg, Über reduzible lineare homogene
Differenzgleichungen. — H. Tietze, Über das Problem
der Nachbargebiete im Raum. — E. v. Weber, Über die

Beziehungen zwischen Kegelschnitten und Kreisen und
die Theorie des Imaginären. — R. Fischer, Ein Bei-

trag zur hyperbolischen Geometrie. — E. Fischer,
Über quadratische Formen mit reellen Koeffizienten. —
J. T. Pohl, C. Arzeläs Abhandlung: SuUe serie di fun-

zioni. I.

Mathematische Annalen. 60, 4. Ph. E. B. Jour-
dain, On a Proof that every Aggregate can be well-

ordered. — M. Lerch, Zur Theorie des Fermatschen
aP—i — 1

Quotienten = q(a). — G. Scheffers, Iso-

.. P
gonalkurven, Aquitangentialkurven und komplexe Zahlen.
— K. Goldziher, Beitrag zur Theorie der ersten Rand-
wertaufgabe bei der allgemeinen linearen partiellen ellip-

tischen Differentialgleichung 2. Ordnung. — L. Schle-
singer, Über isoliertwertige Funktionen. — K. Komme-
rell, Riemannsche Flächen im ebenen Raum von vier

Dimensionen. — G. A. Miller, Generalization of the

Hamiltonian Groups.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. 21, l.

I. H. L.Vogt, Om varmeforbruget ved skjaerstenssmelt-

ning. — H. Huitfeldt-Kaas, Temperaturmessungen
in dem See Mjösen und in drei anderen tiefen norwegi-
schen Seen. — E. Strand, Bidrag til det sydlige Norges
Hemipterfauna.

Giornale di Matematiche. Marzo-Aprile. L. Car-
lini, Due teoremi sui determinanti. — A. Natucci,
Suir estensione di un teorema di Clebsch. — V. Straz-
zeri, Le rullette störte e l'applicabilitä delle rigate

(cont.).' — G. Candido, Sülle equazioni x"— ay' = z",

X*— ay^ -|- ±bn. — G. Darbi, Su alcune proprietä delle

equazione normali di 3., 4. e 5. grado. — O. Chio-
mio, Dei covarianti ed invariant, del 4. e del 5. grado
nel campo ternario.

Meteorologische Zeitschrift. Juni. Fr. von Kerner,
Zur Kenntnis der Temperatur der Alpenbäche. — Fr.

Busch, Beobachtungen über die Wanderung der neu-

tralen Punkte von Babinet und Arago während der

atmosphärisch- optischen Störung der Jahre 1903 und
1904. — Marchand, Der Mechanismus der Entstehung
der Regenwolken am Nordabhange der Pyrenäen.

Himmel und Erde. Juli. Wahnschaffe, Der
Grofse Salzsee in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika. — 0. Rabes, Die Luftsäcke der Vögel. — P.

Dahms, Über einige Vorgänge bei ungewöhnlicher Tem-
peratur.

Das Weltall. 1. Juli. K. Geifsler, Betrachtungen
über die Unendlichkeit des Weltalls. — H. \yehner,
Über die Kenntnis der magnetischen Nordweisung im
frühen Mittelalter (Forts.). — A. Stentzel, Eine bedeu-

tende Schenkung an die Hamburger Sternwarte.

Hoppe-Seylers Zeitschriftfür physiologische Chemie.
45, 3. 4. L. Tob 1er, Über die Eiweifsverdünnung im
Magen. — W. Neumann, Über Peptone. — M.Sieg-
fried, Zur Erkenntnis der Peptone. — M. Bial, Über
den Befund von gepaarter Glukoronsäure in der Galle.

— K. Müller, Die chemische Zusammensetzung der

Zellmembranen bei verschiedenen Kryptogamen; Beitrag

zur Kenntnis der ätherischen Öle bei Lebermoosen. —
Y. Kotake, Über das Schicksal des Vanillins im Tier-

körper. — W. Gulewitsch und R. Krimberg, Zur
Kenntnis der Extraktivstoffe der Muskeln. II. — W.
Issajew, Über die Malzoxydase. — R. Burian, Ein
letztes Wort zu den Permanganatversuchen von Kutscher
und Seemann. — W. Heubner, Zur Fibrinoglobulin-
frage.

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. 15, 3. H.
Winkler, Einige tierische Schädlinge an Kakaofrüchten.
— R. Löwenherz, Versuche über Elektrokultur. —
In Finnland im Jahre 1903 aufgetretene schädliche In-

sekten. — In Dänemark beobachtete Pflanzenkrankheiten.— In Schweden aufgetretene schädliche Insekten. —
Die 15. Jahresversammlung der amerikanischen prak-
tischen Entomologen.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 45, 4. J.

Koppel, R. Goldmann und A. Kaufmann, Verbin-
dungen des vierwertigen Vanadins. III. — J. Koppel
und A. Kaufmann, Versuche zur Darstellung von
Vanadinmetall und einigen Vanadinverbindungen. —
J. Koppel, Chromo-Natriumchodanid. — E. Jordes,
Über Silikatanalyse. I. — C. Tubandt, Über die alkali-

schen Kobaltoxydullösungen. — G. Eberhard, Spektro-
graphische Untersuchungen über die Urbain-Lacombesche
Methode zur Trennung von Samarium, Europium und
Gadolinium. — E. Wedekind, Über die Reduktion der

Zirkonerde mit Magnesium und die spontane Bildung
von Stickstoffzirkonium. — C. Friedheim, W. H. Hen-
derson und A. Pinagel, Über die Trennung von
Wolframtrioxyd und Siliciumdioxyd mittels gasförmiger
Chlorwasserstoffsäure und die Analyse der Silicowol-

framata. — C. Friedheim und A. Pinagel, Notiz

über die angebliche Flüchtigkeit des Siliciumdioxyds im
Momente seiner Abscheidung durch starke Säuren.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie.

I, 7. J. Dewitz, Beobachtungen die Biologie der

Traubenmotte Cochylis ambiquella Hübn. betreffend. —
A. Thienemann, Triopterenstudien. — Lindinge r,

Eine Variation des sogenannten Minirens bei Schild-

läusen. — H. Viehmeyer, Kleinere Beiträge zur Bio-

logie einiger Ameisengäste. — F. A. Cerva, Beiträge

zur Geschichte von Rhyparioides Metelkana Led. — L.

Reh, Die Rolle der Zoologie in der Phytopathologie.

Bulletin de la Societe zoologique de France. 15. Juin. i

Pic, Observations et renseignements complementaire sur
;

le Genera Insectorum (Phytophaga). — Caziot, Descrip- I

tion d'especes nouvelles de MoUusques terrestres et fluvia- '

tiles des departements des Alpes-Maritimes et de l'Allier.

— L. Petit, Chouettes et Grandsducs articules pour la

chasse. — Gadeau de Kerville, Note sur les fonc-

tions de la pince des Insectes orthoperes de la famille

des Forficulides. — L. Joubin, Note sur les organes

lumineux de deux Cephalopodes.

Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, i

Juli. K. Wendenburg, Zwei seltene Fälle familiärer ;

Dystrophie. — R. Weinberg, Zur Lehre von den Varie-
|

täten der Gehirnwindungen. — R. Alessandri, Solitär-

tuberkel der Rolandoschen Gegend, Kraniektomie, Extir-

pation, Heilung. — G. Mingazzini, Klinischer und
;

pathologisch- anatomischer Beitrag zum Studium der

Kleinhirnatrophien des Menschen. — A. Pick, Zur Ana-

lyse der Elemente der Amusie und deren Vorkommen
im Rahmen aphasischer Störungen.

Inserate.

Schreibmaschinenarbeiten
Abschriften, literarische auch wissenschaftliche, Steno-

gramine u. Vervielfältigungen führt prompt, tadel-

los und billig aus Hedwig Hnhse, Berlin N. 0. 18,

Strafse XVI Nr. 1 (Ecke Elbingerstr. 20).
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Der Unterricht in der Pflanzenkunde durch die Lebensweise

der Pflanze bestimmt.

Von Professor Dr. F. Pfuhl.

[VIII u. 223 S.] gr. 8. 1902. In Originalband geb. Mk. 2.80.

Der Verfasser sucht den pflanzenkundlichen Unterricht auf exakter Grundlage aufzubauen. Die Be-

obachtungsobjekte wie Versuche sind klar und dem .Auffassungsvermögen der Schüler entsprechend. Der Unter-

richt läßt allmählich die 3 Hauptphasen im Dasein eines lebenden Wesens hervortreten: Wie ernährt es sich,

d. h. wovon, und wie gelangt es zur Nahrung' Wie wehrt es sich in dieser Welt der Bedrängnis und der

Anfeindung, d. h. wie gegen die Witterung und wie gegen die Feinde? Wie findet es sich ab mit der Ver-

gänglichkeit, der alles Irdische sich beugt, d. h. wie vermehrt es sich und wie sorgt es für seine Nachkommen-

schaft? Die Schrift, welche eine kurze orientierende Einleitung bringt, zerfällt in die Abschnitte: I. Der Unter-

richt im allgemeinen, II. Der Unterricht in der Sexta, III. Erweiterung und Vertiefung des

Unterrichtsstoffes, IV. Der Pflanzengarten (Anlage, Pflege und Verwertung der einzelnen

Arten im Unterricht), V. Das Ziel des Unterrichtes seinem Inhalte nach (Lebensvorgänge,

Teile der Pflanze).

Naturwissenschaftlicher Unterricht in England,

insbesondere in Physik und Chemie
von Dr. Karl T. Fischer,

Privatdozent an der Königl. Technischen Hochschule in München.

[VIII u. 94 S.] gr. 8. 1901. geb. Mk. 3.60.

Das Büchlein versucht die Stellung des naturwissenschaftlichen Unterrichts i. E. und die namentlich

in Physik und Chemie herrschenden Unterrichtsmethoden in fünf Abschnitten klarzulegen: 1. In welchem Um-
fange werden in England Naturwissenschaften gelehrt? — 2. Nach welchen Methoden erfolgt der Unterricht?

Dieser Abschnitt ist der umfangreichste; denn er enthält eine genauere Schilderung der in den letzten zehn

Jahren in England viel besprochenen und allmählich überall eingeführten sogen. > heuristischen Methode«. In

diesen Abschnitt sind auch die näheren Angaben über die Lehrerausbildung und die Kosten des überall ein-

geführten Laboratoriumsunterrichts [z. T. mit Plänen] aufgenommen. — 3. Welche Erfahrungen hat man
i. E. mit der praktischen Unterrichtsmethode gemacht? — 4. Welche .Ansichten hat man in England über unsere

naturwissenschaftlichen Unterrichtsmethoden? — 5. Welche Ansichten hat man bei uns über die englischen Be-

strebungen ?

Neuere Versuche zur Mechanik der festen und flüssigen Körper

(mit einem kurzen Anhange über das sog. »absolute Maßsystem«).

Ein Beitrag zur Methodik des physikalischen Unterrichts von

Dr. Karl T. Fischer,

Privatdozent und I. Assistent für Physik an der KönigL Technischen Hochschule in München.

[V o. 68 S.] gr. 8. 1902. Geb. Mk. 2.—

Das Büchlein verdankt seine Entstehung einer 1897 gehaltenen Vorlesung über Entwicklung der physi-

kalischen Grundbegriffe und den in den beiden ersten Münchener Ferienkursen für Lehrer der Mathematik und

Physik gehaltenen Experimentalvorträgen. Es enthält eine Reihe von genau beschriebenen und durch Detailzeich-

nungen erläuterten Versuchen, welche eine möglichst verständliche und doch streng richtige, experimentelle Ent-

wickelung der mechanischen Begriffe im Mittelschulunterricht bezwecken und großenteils vom Verfasser selbst

stammen und sonst noch nicht veröffentlicht wurden, zum Teil aber auch besonders wichtige und einfache Unter-

richtsversuche anderer Physiker darstellen. In der Anordnung wurde versucht, den von Ernst Mach in seiner

Entwickelung der Mechanik aufgestellten Forderungen zu genügen.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE

DEUTSCHLANDS.
Herausgegeben im Auftrage des

Deutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswesen.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen. Mit 12 Karten. [VIII u. 331 S.] geh. n. Mk. 10.—,

geb. n. Mk. 12.—.

Band II: Die land- und forstwirtschaftlichen Gewerbe. Mit B Karten. [VI u. 253 S.]

geh. n. Mk. 6.— , geb. n. Mk. 8.—

.

Band III: Die Hauptindustrieen Deutschlands. Mit 22 Karten. [XIV u. 1048 S.] geh. n.

Mk. 30.—, geb. n. Mk. 34.—.

Band IV: Deutschlands Handel und Verkehr und die diesen dienenden Einrichtungen.

Mit zahlr. Tab. u. 1 Karte. [VIII u. 748 S.] geh. n. Mk. 18.—, geb. n. Mk. 21.—.

Der Redaktion darf man die Anerkennung nicht versagen, dafs sie es verstanden hat, durchweg

recht tüchtige Bearbeiter für die bunte Menge von Betrieben deutscher Grofsindustrie zu werben und sie

zu wesentlich gleichartiger Erfüllung des eben skizzierten Grundplans zu vermögen. Sie alle verdienen

das Lob gründlicher Arbeit und klarer Berichterstattung

Deutsche Literaturzeitung Nr. 33. 1904.

Trotz all dieser Ausstellungen ist das »Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands« ein

Standard work, das mit bisher nicht erreichter Zuverlässigkeit und Vollständigkeit einen Überblick gibt über

die tatsächliche Gestaltung unseres Wirtschaftslebens und seiner einzelnen Zweige, über ihre geschichtliche

Entwickelung und relative Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft und für den Aufsenhandel

Und so schliefsen wir mit dem Wunsche, es mögen die ungeheuren Mühen und Kosten, vor denen Redaktion

und Verleger nicht zurückgeschreckt sind, durch grofse Verbreitung des gediegenen Werkes eine wohlver-

diente Belohnung finden. Mögen alle Interessenten dazu beitragen, dafs in einer recht bald notwendig wer-

denden zweiten Auflage die unvermeidlichen Mängel des ersten Versuches auf einer terra incognita beseitigt

werden können. Weser-Zeitung Nr. 20945. 1905.

Die wissenschaftliche Erforschung der gewerblichen Wandlungen und Zustände hat durch das vor-

liegende Werk eine beträchtliche Förderung erfahren. Es wurden durch die Gründlichkeit und den Eifer

der Mitarbeiter neue Quellen eröffnet, Stadt- und Privatarchive benützt, welche bisher für Aufsenstehende

nicht zugänglich waren. Wir haben es mit einer grofsen, bedeutsamen Arbeit zu tun, die gewifs allgemeinem

Interesse begegnen wird. Denn nicht die Wissenschaft allein, sondern vornehmlich auch im praktischen

Leben stehende Gewerbetreibende, Techniker, Industrielle, Kaufleute, Staatsmänner und Politiker wenden

den in Rede stehenden Forschungen mehr und mehr ihre Aufmerksamkeit zu.

Volkswirtschaftliche Wochenschrift Nr. 1092. XLII. Band.

Es ist deshalb nicht genug. zu begrüfsen, dafs in dem vorliegenden Werke die Erlangung dieser

Ziele angestrebt wird und dem Kaufmann damit ein Buch in die Hand gegeben werden soll, mit dessen

Hilfe er imstande ist, seine Kenntnisse in der Handelsgeographie, den heutigen Verhältnissen entsprechend

zu erweitern.

Literarische Umschau. Export, Organ des Zentralvereins für Handelsgeographie. 8. V. 02. Nr. 19.
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Ocutfd)e Schulausgaben.
herausgegeben von DtreÜor Dr. d^. <5aubig, unö Dr. <ß. ^ricf.

,«btr bifff neue SdjuIauSöabe gehört in bet "iat ju btn roenigen fllücflitfien Äu8naf)inen. ©ieft Suegabfn ftb«n ganj ab »on
rotitf(^id)ttgen, litcratbiflorifrfitn Sinfü^rungcn , au^cr juroeilen in fabtUariWer gönn übtr Ctfi 35itfeterö itbtn unb IBtrf unb btn ge-

((i)i£f)tlid)en ^intcrgninb. Sie tigtntlitfctn &tliuterungtn geben in meifl äuperfi fnappen ^u^noten baS aUemotmentigfte jum Serftineie

beö (Selefenen, fo ta§ bie gemeinfame ?ltbcit im Unterricht nicfjt überflüffig gemacht roirb Die gefamte äupere «uöftattung ifl einfad)

muftergültig, Sera- unb 3fil<nä^f)l"ng '1^ überaü burt^gefü^rt, Schrift, Drucf, Rapier unb ßinbanb erfüüen alle Stnfcrberungen , bie man
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erster Band. 5. Slufl. [558 S.] gr. 8 , ent^altenb bie ©rläute-

Hingen oon 426 53ic^tungen für bie anterstufe. 1902. $reiö
geb. mt. 4.60; in ^albfranäbanb geb. 3nf. 5.80.

Zweiter Band. 6. Sup. [746 S.] gr. 8, entf)altenb bie eriäute«

rangen oon 437 5)i(^tungen für bie Mittelstufe. 1904. ^reiö
geb. 9JJf. 5.50 ; in .gwibfranjbanb geb. Mt. 7.—

Dritter Band. 6. Slufl. [IV u. 670 B.] gr. 8 , enttjoltenb bie

trlduterungen Dcn 251 5:;icf)tungen für bie Oberstufe unb bie

Mittelklassen höherer 8d)ulen. ?D?it 2 anhängen: I. ab-
riß ber lcutfd)en poetik. II. 5hir,5e Biographien ber Sinter.
1904. $teiS gcf). 3Kf. 5.60; in |)albfranäbanb geb. gjjf. 7.—

Vierter Band. 6pirche und lyrifehe Dichtungen erläutert für
bie Cberflaffen ber böberen gchulen unb für taä beutfche |)au8.

4>erau6gcgebtn Den Dr. C. ^ricf unb %i. ^olacf.
I. Abteilung: epifche Dichtungen: 5)08 9Jibelungenlieb. —

®ubrun. — ^arjioal. — 3)er arme |)einri(fe. — !DaS glütf«

fwfte gcfeiff Don 3üricf). — 5)er 2JJeffiae. — 33er ^elianb.
— .^ermann unb Dorothea. — 5)er ftebjigf^e ®«burtstag.
- SReinecfe gutfcS. 3. Slufl. 1900. [VIII u. 494 S.]
gr. 8. ^reiS gc^. 3JJf. 4.—; in ^albfranjbanb geb. mt. 5.40.

II. Abteilung: Cyrifehe Dichtungen: SBalt^r Don ber Söget«
roeibe. — <Da8 33olf8lieb. — SaS eoangelifcfee Äirtftenüeb. —
griebric^ ®otÜieb Älopftocf (Dben.) — 3. SB. oon (Soet^e.

{?9rif.) — gr. oon gdjiner. ((Sebanfenlprif ; neue eingeben-

bere unb bie ©ebic^te ju einem Silbe Don Schillers SBelt-

anft^auung gruppierenbe Bearbeitung.) — 3?ie S}aterIanbS>

föngcr ber ?{rei^eit5friege. 3. ocrmebrte Slufl. 1902. [576 S.]

gr. 8. ^reiä geb. 9J{t. 5.— ; in ^jalbfranjbant geb. a3}f. 6.40

fünfter Band. {Qegweirer durch die klassifchen Schuldramen.
(I. unb II. Abteilung bearbeitet oon Dr. D. ?fricf. III. unb
IV. Abteilung bearbeitet oon Dr. ^. ®aubig.) gr. 8.

I. Abteilung. Cessings Sramen: |>bilotaS. ©milia ®a=
loiti, ÜJJtnna oon Sjmbelm, 3]at^an ber SBeife. — <3oethes
5)ramen: &ö$ oon 8erlicf)ingen , Sgmont, oP^ig'nif >iuf

3:auri8. Sorquoto 3:af|o. 4. «ufl. 1904. [VIII u. 522 S.]
^reiS ge^. 3Ht 5.—

; in ^albfranjbanb geb. ü}If. 6.40.

n. Abteilung. Schillers 5)ramen: Sie Siäubcr, %itScD.

Äabale unb Siebe, SJon 6arlo8, SBaüenfiein. 3. Hufl.

1901. [368 S.] ^rei« ge^. Sölf. 4.— ; in ^bfranäbanb
geb. 3JJt. 5.40.

m. SbtcUung. Schillers Sramen: 9JJaria Stuart, 3"ng=
frau Den CrleanS, Sraut oon SUeffina, SEBU^lm ?eü,

5)tmetriu8. 3. oerm. Sufl. 1904. [VII u. 524 g.J
^reiS ge^. 3JJf. 5.50; in .§)albfranjbanb geb. SDJf. 7.—

IV. Abteilung. B. von Kleift, Shakespeare, Cessings
..^amburgifc^e Dramaturgie', 2. oerm. unb Derb. Auflage.

1905. [604 S.] $rei8 Tit. G.-; geb. 9Wf. 7.50.

T^cu crfAicncn: Das griecbifcbc Drama. (Secbfter Banö. I. 2(bteilung.) 2tifd?yro5,
Sopljofles, (guripiöes. Bearb. Don Dr. 3ot?. (Seffcfen. JTTit einem pian öes C^eaters
Dionyfos 5U 2ltljen. \905. (VI u. U5 5.) gr. 8. preis gel?. lUt \,60, geb. lUt 2.20.

'

3eber »anb unb jebe «bttilung beö SEBtrfeö ijl einjeln fäuflic^. -

.Sin 9tei(^tum feinfinniger Semerfungen unb portrefflii^ met^obifcfcer fBinfe ifi barin ent^often , jrdt^et bo«
»erf JU einem ber anregenbften unb frucfttbarften auf biefem ©ebiete madjen fann. äuiib ben ^ö^eren schulen tS
rt(^t nat^brüdlic^ ä"r «eat^tung ju empfehlen — war ber eigenüic^e 3roe(f ber Dorjie^enben ^eüen.'

(3ettf(^rift f. b. Spranafialnnfen.)

. • Somit la^t fid) baS oorliegenbe Suc^ (IV. Sanb) al6 eine pöbagogift^e geifiung erfien 9?ange8 bt-
jet*aen, unb e8 bürfte unfere« ßrac^tenS in ber Sibliot^ef feine« Seutft^Ie^rerS fehlen.' (5)aS ©pmnafium.)

.3* fenne unter allen 5rflärung8f(^riften beutfcfcer JJramen feine, bie oon fo burc^greifenber Sebeutung

Iv'^au"'
"f'Bi'i'^« ©ebanblung unb SBurbigung unferer flalfifcfcen -Dramen in ber St^ule w&tt, rote biete

(V. !{kinb). es ifi ein auf biefem ©ebiete epot^ematftenbee SBerf, unb id) bin überjeugt, ba^ e« in ben roeiteficii
«reifen für bie St^ule fruchtbar unb fegenöteie^ tptrfen roirb. (Spmnafialbireftor Dr. .^u^net)
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Verlag von B. O. Teabner In Leipzig.

Die höhere Schule und die Gresundheitspflege
Vortrag, gehalten am 6. April 1904 auf der H.Hauptversammlung des Sächsischen Gymnasiallehrervereins in Schneeberg

von Professor Dr. Martlii Hartmaiiii
[IV u. 58 S.] 8. 1905. Geh. Mk. 1.—

Der Verfasser vertritt seine Überzeugung von der Notwendigkeit des Studiums der Schulhygiene mit Nachdruck
und stellt ein vollständiges Programm der auf diesem Gebiete auszuführenden Reformen auf Da er vom Vorstande
des Verbandes der Vereine akademisch gebildeter Lehrer Deutschlands mit einem Vortrage über dasselbe Thema auf
dem Ostern 1906 in Eisenach abzuhaltenden Oberlehrertage betraut worden ist, so dürfte seine Auffassung über
die Sache auch aufserhalb Sachsens einiges Interesse beanspruchen und namentlich dazu beitragen, eine Stellung-

nahme des Eisenacher Verbandstages zu der wichtigen Frage wirksam vorzubereiten.

Kurzer Abriß

der Logik und Psychologie für höhere Lehranstalten
von Professor DF. 0. WelSC

[IV u. 26 S.] gr. 8. 1905. steif geh. Mk. —.50

Die seit den neuen Lehrplänen erfolgte Wiederaufnahme der Logik und Psychologie in den Unterricht der

höheren Schulen legt den Gedanken nahe, den Schülern der Prima zu diesem Zwecke einen kurzen Leitfaden in die

Hand zu geben. Aber entsprechend der geringen dafür verfügbaren Stundenzahl mufs sich dieser auf das Notwendigste

beschränken und darf nur das enthalten, was fest einzuprägen ist. Im Interesse der leichten Erlernbarkeit erscheint

auch grofse Übersichtlichkeit und eine gute Auswahl passender Beispiele erforderlich. Da die vorhandenen Kom-
pendien der Logik und Psychologie diese Bedingungen überhaupt nicht oder nur teilweise erfüllen, so hat sich der

Verfasser dazu entschlossen, zunächst für den Gebrauch seiner eigenen Schüler und sodann auch für die Zöglinge

anderer Unterrichtsanstalten obiges Büchlein zu verfassen, das wegen der ihm beigegebenen zahlreichen Begriffs-

bestimmungen auch für die Aufsatzlehre mit Vorteü verwendet werden kann. An praktischer Anlage wird es den

»Musterbeispielen zur deutschen Stillehre« des gleichen Verfassers nicht nachstehen.

"gierCag von ^. (^. '©eußner in Jietpgig.

Ceubncrs fkinc 5prad]£>üd^er

^
^

berufen auf ber fogenannten üermittelnbcn CWct^obe, tnbem

- fie bcn neueren gorberungen entfpred^enb ber (Srler-

V^nung bet@pra({)e äum münbnd)en unb f (^riftltt^en

A^ freien ®ebrauci^e btenen, o^ne boc^ bie (Sriüerbung einer

v^ fieberen grammatifc^en ®runblage ju »ernac{)Iäfrigen.

Ccubncrs flcinc 5prad]bücf^cr
eignen ficfe beS^alb inSbefonbere jur Sinfü^rung in @d)u(en
unbÄurfen mit bef^rdntterem ©pracbunterricfet , roeil fie Hc^

auf baS lüirtüd) 9]otn)cnbige befc^rönten, atleS überflüffigc

Segelroerf aber oermciben. »^^^^^^^^«
Ccubncrs fleine Sprad^büd^er
N^ finb ferner inSbefonbere auc^ für ben rafc^er f

ortfc^rttten-

^^ ben Unterrtcf)t älterer @cf)üler unb @rroacf)fener geeignet, meil

C;^ fie nur für ben unmittelbaren pratttf(^en ®cbrauc^
/w geeignete @pracf)ftoffe für bie (Erlernung ber Sprad^e be-

v^ nu^en. »^•^•^•^^••^«^•^^^^»^<

Ccubners fkim Sprad^büd^cr
^S^ biencn infolgebeffen ferner jugteirt) al8 juoerlöfftge praf-
^stifcf)e g^atgeber für ben fpäteren ©ebraucf) ber
^^epracf)e, in bem ber Senufeer Don corn^crein i)ti-

^-^mifc^ tfi. .....••..••.•.••.
Ceubners flcine Sprad^büd^er
M^ eignen fidfi beö^alb ganj befonberS jur ©rlernung ber Sprad^en
^N für Äaufleute, $:e(^ntfer, SRetfenbe u. f. nj.^^^^^»^-

@rj(|tenen fmb:

L BtanBÖftfcf). SSon Dr. Dtto »oerner. ajjf. 2.40.

II. ®ngltf4 aSon ^rof. Dr. Döfat S^iergen. 2. Slufl.

aj?f. 2.40.

@*IüffeI boäu ÜRf. —.60.

in. 3talientf(^. 2. Sluflage. Son SI. Scanferlato. 2)it. 2.40.

^ierju IL XeiL- (ärgänjungen. OTf. 2.—
IV. ©panifcf). 33on $rof. Dr. .^. gf{ u n g e. 5D«. 2.40.

V. 5)eutfcf) für ?lu8länber. SSon 31. S. Secfer. ajjf. 2.—

3ebe8 33änb(^en bei befier 2lu8jlattung mit Aorten, ^tönen,

iDiünjtafeln uub in bauer^oftem, geji^madDOÖem Sinbanbe.

Ceubncrs ficinc 5prad)büd|er.

3it ber (Sammlung tft neu crfd^iencn:

Deutfd? für ^tuslänber.

Das ITotiDßTtbigfte aus ber beutfd|en

Sprad^Iel^re mit praftifd^en Beifpielcn,

Ccfe= unb (5c|präd?sübungen. ^ ^
SSon Reverend H. C Bedien

mit HnsIcMcn pon Berlin, Dresaen, Köln und nörnberg.

Preis öebunden mk.2.-. ~—
2)o§ 53üd^lein bot einen rein Jiraftifc^en S^^ecf. ®ä um»

faßt „baä 9Zotraenbigjte auä ber beutfc^en ©prQd)lel)re, mit

praftifc^en S3eiipieten, Sefe= unb ©efpräd^iSübungen". SSon ber

erften ©tunbe on mirb ber ^ernenbe burd^ jttjecfmäßige, ft(^

auf bo§ Sefeftücf bejie^enbe i^xaQtn gejroungen, fi(^ ber beut«

fc^en ©pra(^e ju bebienen. Sie (Sigentümlic^feiten btä 3ruS»

brudeS merben überaü befonberS berüdfid^tigt, unb bie fprac^»

liefen (Srilärungen fmb !napp unb flar gefaßt. Sind) eine ein»

ge^enbe S3e^anblung ber muftergültigen beutfd)en 3luäfpro(^e

ift gleid) im Stnfange gu finben, unb öon ber amtlid^en dtzäjt--

f(^reibung ift burd^meg gcmiffenliafter ©ebrauc^ gemalt roor»

ben. 5Rü§Iid^e SBörterDerjeidiniffe, ^efeftüde in ^ßrofa unb eine

Heine Sammlung beliebter ©ebic^te unb äum @d)luffc eine

bcträc^tlid^e 2rngaf)l geläufiger ©pric^roörter folgen im "äw

:^ange, ber aud^ noc^ «eitere nüljlic^e ©prac^regeln mit 93ei»

tpielen jur 35ertiefung in ber ©rammatif enthält, gremben,

bie baä®eutfdf)e im 9teic^e, in Öfierreid), ber @d)roeia ober

onberSiro praftifd) unb f^neß erlernen moHen, ift bie§ in ab»

med^felnb lateinifc^em unb beutfd^em 2)rude erfd^einenbe Scrf»

d^en morm ju empfe'^len.
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In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau ist soeben erschienen und kann durch
alle Buchhandlungen bezogen werden:

Hense, Otto, Die Modificirung der Maske in der griechischen Tragödie.
Zweite Auflage. Lex.-S" (VI u. 38) M 2.40

In den Mittelpunkt der Untersuchung wird die Frage gerückt, ob die Meister der griechischen Tragödie
den beengenden Zwang, welchen der Gebrauch der Maske auf das dramatische Schaffen ausübte, nicht unter

Umständen dadurch durchbrochen haben, daß sie die Maske einer Bühnenperson bei einem erneuten Auftreten

derselben veränderten, eine Frage, welche durch die Forschung bisher nur im Vorbeigehen berührt war.
Diese Frage zu lösen war das Anliegen des Verfassers.

Ein Register erleichtert den EinbUck in den Inhalt der Schrift, die den Kunstkritiker, den klassischen

Philologen und wohl auch den Archäologen interessieren wird.

^itr^, ^t|*(l)td)tc htt htn\H)t\\ gitcrntur.

I I. ^ani: II. Sani:

Son brn öltrßtn 3titrn bis jum |lam nRtn Oirrtrl bts 16. |at|t

rrßru 9irrttlbr5l6.laf)tf)unb(tts. ^unbtrts bis ungefähr 1770. 8
s. auflagt, qtijtfüt ffl. 12.—, anflagr, ge^rfttt ffl. 12.— , gfb
grbunbrn p. 14.— . >^*^*^< p. 14.— . >^*^«^*^*4»

^
£fr.=8. (5e|)efttt p. 51.—, gtbunbfjt p. 59.—.

III. Sonb: IT. Sanb:

flon nngffäbt 1770 bis jn Äott^ts ^tldfiifU itt nturStn btut-

lobe (1832 . 7. flufittgt . gr= fl^tn fittrotur. 5. anflogt.
Iitfttt ffltttfc 12.— , gtbunbtn gt^tfttf |Hatfe l.j.— , gtbunbtn
Park 14.—. >.»*,w^*^*^. Hloik 17.—. >^*.*.*^*^<

fflit QusgftDÖljltcn Stütfern aus bfn prrkrn btr Dor5ügIid)f!fn Sd)rtftflfUer, iljrcn Stograpljttn. Jlortröts unb
JFakfimtles in Doriügltd) ousgffüljrtftt gohfriinittfn. Dßs prrk cutl)QÜ bemnari) tote ktint anbtrt fttfrotur«

grrdlid)tt tuglcid) tint üntljologic brs Srflrn aus brr brutfdjen {lationaUttrratur. >»•«'*«««'*«*«*«.«.

JIrofpthtc unfutgrltüd) unb poßfrei oon bcr flfrlagsbudjljanblung 6. ©. frubner in Cfipüg. yoRflraße 3.

"gTerl'ag von ^. (^. g>euBner in cSeipgig.

/rric 8fffntlid)e ^ibUutljekrn ^alköbilöimgu.^plköiupljlftanö.
(?3olksbibliotl)ekfn unb ^efr^aUfn)

Don

Dr. Critfl ^diulMt,

(XX u. 362 ©.) gr. 8. 1900. gc^. 2«. 6.— .'

„3)er rüfimlic^jl befannte, unermübli^e SSorffimpfcr ouf
allen ©ebietcn be§ SBoItSbilDung^tueien^ bat in biefer bc»

beutfaraen Strbcit Die 53ib[totbet§frage tn§ 2(uge gefaßt unb
auf ®runb eineS umfangreichen iDfateriatg unb genauer
Hnfc^auung bie befiebenben 3}erbä[tniffe auf ber ganjen
erbe gefc^ilbert. Söenn etroag, fo finb feine ouf Satfa^en
fufeenben Sarfteüungcn ein jroingenbcr ©rtpcis ber un=
obroei^lic^en Diotracnbigfeit einer gefleigerten 33oIfgbiIbung.

^on auBerorbentIi(^em üSerte ift femer bog Äa))itel über
bie ®inri(^tung ber freien öffentlidjen sgibliotbefen, roorin
ber erfahrene SBerfaffer ouggejeic^nete üSinfe gibt

Dr. Sc^uI^eS, mit gablreidjen Slbbilbungen beroorragenber
^üt^ereien gejierteS SBert üerbient nic^t nur oüc§ iob,

fonbem bie rceitefte SBerbreitung ; in ber Süt^erei be§

SottSbilbnerS unb SJolfSfreunbe^ muB e§ ein ©tonbroerf
fein."

igoinbilbunggblätter beä nieber5ftetrri(^if(^en SSoIISbilbungsoereinS.)

B'k ^plköbilöunq im alten uni
im nrufii JaljrljunDfrt.

©ine ernft^afte S3etrad)tung.

«on Dr. evnft §4|tUfee,

(28 @.) gr. 8. 1900. geheftet iD». —.50.

10 (Sjempl. mt. 4.—, 60 ©fempl. 2)». 20.—.

.

Itx SSerfaffer Dcifuc^t in Dorlicgenber Heiner @^rift
einen S?ornag roieberjugeben , ben er auf ber QabreS»

rf^^"^'""9 öeS föc^fifdjen SanbeSoerbonbes ber ©cfeafc^oft
für ^Serbreitung Don i^olfäbilbung gebalten bat iiJöge biefer
«ortrog baju beitragen, bie er!enntni§ Don ber gjotroenbigfeit
unb bem ©cgen einer gebiegenen 3JoIfSbiIbung in immer
größere Steife ju tragen.

(Sine Unterfud^ung i^rer Sejiefjungcn

Don

Dr. Cruft ^dtni^t.
(IV u. 84 S.) gr. 8. 1899. ge^'. m. 1,60.

„S;icfe SBo^rbeiten .... jeigt unä Dr. ®mfi Sc^ul^e
mit p^ilofop^ifc^er Schärfe an ber §onb ber Äulturgeft^icbte

.... 2)a§ muß man lefen; cg bringt un§ ben 23ert

unferer @c^ul= unb (Srjie^ungSarbeit gum rechten ScnjuBt»
fein . . .

."

(Siterariic^e Setlage ^ur Säd)}ii(i)en St^uljeitung.)

„Über ba§ in biefer Schrift bebanbelte S^emo ifl . .

fcbon öiel gefprod^en, gefcbriebcn unb oert)anbelt morben . . .

2)ian foflte barum meinen, e§ ließe ft(^ foum noc^ etmaS
neues Dorbringen. Söeit gefehlt! Qd) gcfiebe, erft noc^
bem ©tubium öorliegenber Stbbonblung ift mir
bie ^rage ganj flar geworben. SBoiS i(^ bi§bcr gebort

unb gelefen botte, ttjor ja alle§ rec^t fc^ön; ober es rcaren

boc^ mebr ober roeniger ^i)xaitn: eS febltc ba» (Scroi(^t bei§

gcraoftigcn fiatiftifc^en iDJateriote, ba§ Dr. Si^ul^e ju»

fammengetragen; tß feblte ha§ Urteil ber 9ttttionalöfonoincn

in bcr SJoüfiänbigfeit, bie ^ier geboten ift. Äurj, man
greife bie Stufgäbe noc^ einmal an unb beachte, mal boS

öorliegenbe S3uc^ bietet. Seber follte tä lefen."

(93eftpreuBif(fie? SAulblatt.)

Dulköbilöung uuD ßnfiprnifbfiu

SSortrag gef)alten ju ©tettin auf ber 16. (General*

Derfammlung bcg Deutfd)en 23erein§ gegen ben ü)?i§*

broud^ geiftiger (^etränfe

oon

Dr. evnft ^dfttl^e.

(16 ©.) gr. 8. 1900. geb. li —.20.

10 (Sjpi. m. 1.20, 50 (gjpi. m. 6.—.

Siefe ©(^rift jeigt, ba% alle üJ^aßnobmen gegen boS

Sneipenleben oergeblicb bleiben muffen, roenn nic^t glei(^'

jeitig eine ©rroeiterung ber SolfSbilbung unb bilöenbcn

SSoltSunterboltuna onaefhrebt wirb.
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In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau sind soeben erschienen und können
durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Graf, Dr Georg, ^'^'''^'
^';; Sfg"e/a° Dr'""'"'' Die christlich -arabische Literatur

bis zur fränkischen Zeit (Ende des 1 1 . Jahrhunderts). Eine literarhistorische Skizze. (Straßburger Theo-
logische Studien, VII. Bd., I. Heft.) gr. 8° (XII u. 74) M 2.—

Nach einer Einleitung über «Die Literatur der christlichen Araber in der vorislamischen und der ersten

Kalifenzeit» behandelt der Verfasser die Literaturerzeugnisse der unter die Herrschaft des Islam gekommenen
Christen von der Zeit an, da sie sich der arabischen Sprache bedienen, bis zur Periode der Kreuzzüge. Die

Schrift bildet einen willkommenen Wegweiser für Fachgelehrte, besonders für Dogmen- und Kirchen-
historiker.

Quartalschrift, R'ÖmisChe, für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. Unter Mit-

wirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr Anton de Waal, für Archäologie, und Dr Stephan
Ehses, für Kirchengeschichte. Lex.- 8"

19. Jahrgang. 1905. l. u. 2. Heft. Mit 6 Abbildungen im Texte. (S. 1—216.)

Jährlich 4 Hefte mit Textbildern und Beilagen. Preis pro Jahrgang M 16.— . Die Jahrgänge IV—XVII
sind zu demselben Preise (Jahrgang I

— III jedoch nur zu je M 20.— ) erhältlich.

SSetlag bott ^* ^. Xcnhntt in Sei^jig*

für ^ö^ere @d)u(en
tion

P. J^aul 3\thttt^
©pmnafialbtrettor in Stolp i. ^.

[IV u. 142 ©.] gr. 8. 1904. geb. n. JC 1.60.

S)ie Oorliegenbe „tirc^engefd)id^te für "^ö^erc ©d^ulen"

ftf)Iie§t fid) eng an bic ^e^raufgabe in ber ©efc^id^te on unb
nimmt 3uglei(^ möglii^ft Se^ug auf ©rjeugniffe ber beutfc^en

Literatur, bie im Sereid) ber Se!türe ber Dberflaffen liegen.

Ser Slufgabe ber böseren ©cbulen entfprecbenb ift befonbcrer

SBert gelegt auf bie 2lufjeigung ber gef(^id)tli(^en ©ntroicf»

lang in tbren Urfac^en unb SBirfungen; babei ift ftetS, «ie

t§ in ben „9)?etf)obif(i)en S3emerfungen" gu ben ?ebrplönen

unb Sebraufgaben geforbert luirb, ba§ ^icl im aiuge be=

balten, ta^ ber ©c^üler ju öerftönbni^ooCer Jeilnabme an
bem lircbti^en Seben ber ©egeniuart befäbtgt rcerbc. %üx
bie alte 3fit unb ba§ iDJittelalter lie§ ficft eine ©liebcrung

be0 ©toffeS naä) ^auptgeftc^tSpunften öorne^men, bagegen

mar bie§ für bie Reiten feit ber ^Reformation, mo t)a§ reli»

giöfe unb fird^Ud^e Seben öielgeftaltige formen angenommen
bat, nicbt mebr burc^jufübten. 2)ie Qtxt ber 2lpoftel ifl

färger bebanbelt, ba fie im 2Inf(f)tu§ an bie Jeftüre ber

2lpoftelgef(i^td)te in Dberfefunba eingcbenb für fid^ befprod^en

mirb. ^n ber 2)arftet(ung ber gteformationSgeit, bercn ge=

fc^id^tlic^e (Sreigniffe bereits in ber Obertertia ben ©c^ülern

in ibren .föuptgügen öorgcfübrt finb, ift baS 3"ftänblic^e

befonberS betont; Sutberg Slnfcbauungen finb, fomeit ftd^ bieg

mit ber gebotenen Äürje Bereinigen lk% mit feinen eignen

SBorten miebergegeben. ^m 9lnbang ift ein SluiSjug au§

ben 53efenntniffen ber eoangeltfcbcn Äird)e beigefügt, ber bic

altfir(i)lid^en ©ijmbole unb bie für bie ©dl)ule allein in

35etrad)t fommenben crficn 21 Slrtifel ber 2lug§burgif(^en

Äonfeffion entbält, fo ba^ baS oorliegenbe Sßud^ für ben

gefamten 9?eligion§unterri(^t in ben oberen klaffen böserer

Je^ronftalten auäxdä^tn n?irb.

Utttem^t in hn

auf ^ctlggcfi^it^ttitöer ©riinblaoe.

3n 5tnle^nung an ben fleincn ^atcc^iSmuS

Sut^erS für bie oberen klaffen ^ö^ercr Se^r»

anftatten unb 3J?itteIfd^uIen , für Se^rer=

femtnare, für ben ^onfirmanbenunterric^t

unb 5ur (Selbftunterlueifung für bie (^rift*

üc^e ©emeinbe bearbeitet Don

8[rcbtbiafonu8 an @t. 9]tfolai in Serlin.

[VIII u. 212 ®.] gr. 8. 1904. ©ebeftet m. 2.60,

in ?einn)anb gebunben 50?!. 3.20.

2)er SBerfaffer ftebt bem, n)08 man ben „(Srtrag ber

neueren tbeologifcben SBiffenfd^aft" nennt, febr empfänglich,

ja meifl juftimmenb gegenüber, gugleicb aber ifi er mit vollem

(grnfle bemübt, ber beiligen ©tbrift gerecbt gu loerben

3(b bin übergeugt, bo^ ieber Sebrer unb jeber ©eifiticbe aul

bemfelben lüertBotle ®efid^t8pun!te unb Anregungen entnebmen

lüirb, am liebfien aber möcbte i^ — unb, wenn iib iii<^t

febr irre, ber 33erfaffer felbft — ^a8 SBucb in ber §anb fol»

cber moberner a)ienf(ben feben, bie, an bem fcbalen SRaterio«

liSmuS irre geioorben, fxi) mi) einem §alt, nacb einem Sr*

faffen ber ^riflli(ben SSabibeit febnen, baburcb fie gu einer

flaren, einbeitti^en , »ott bcfriebigeuben SSeltanfcbauung ge=

langen fönnten. Sie 3abl \oii)tx ©e^nfücbtigen ift in unferer

3eit gro|, gro^ barum aucb bie 3abl berer, bcnen bie ©cbrift

@ei)bel8 SBebeutfameS gu fagen \)at.

(„«ßfarrerberein". @. 203. 9Joo. 1904.)
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Herausgegeben von

Otto Schmeil in Magdeburg und Walther B. Schmidt in Leipzig

in zwanglosen, einzeln käuflichen Heften und Bänden, gr. 8.

Die Sammlung soll Abhandlungen eine Stätte bieten, die dem naturwissenschaftlichen Unterrichte dienen wollen,

dem Unterrichte im allgemeinen oder auch im Einzelgebiete, und die, zu kurz, um ein Buch zu füllen, doch so umfangreich
sind, daQ sie in einer Zeitschrift auf zu viele Nummern zersplittert werden müßten, oder die ihre Verfasser zunächst separat
zu haben wünschen.

.•>

Band I. Mit zahlreichen Abbildungen. Inhalt laut nachstehender Einzelhefte geh. M. 8.

—

(1, H. I) Zweck und Umfang des Unterrichts in der Naturgeschichte an höheren

Mittelschulen m. bes. Berücksichtig, d. Gymn. v. Prof. Dr. F. M ü h I b e r g in Aarau. [52 S.] 1903. M. 1.20.

Die Schrift weist die Notwendigkeit des naturgeschiohtlichen Unterrichts bis in die obersten Klassen der Mittelschulen
nach und zeigt, wie er durch Übung im Beobachten, durch allgemeine Geistesbildung und durch materielle Belehrung eine
einzigartige Wirkung von fundamentaler Bedeutung erzielt und zugleich konzentrisch den Effekt der übrigen Fächer unterstützt.

(I, H.2) Schülerübungen in der elementaren Astronomie von or. Paui schiee,
Oberl. an d.Oberrealsch. auf d.Uhlenhorst in Hamburg. Mit 2 in d. Text gedr. Fig. [15 8.] 1903. 50 Pf.

Die Abhandlung schließt sich den dankenswerten Bestrebungen an, dieses naturwissenschaftlich -geographische Unter-
richtsfach von öder Papier- und Stubengelehrsamkeit zu befreien. Nicht durch lange allgemeine Erörterungen, sondern durch
genaue Anweisungen über die anzustellenden Beobachtungen glaubt der Verfasser der guten Sache am besten zu dienen.

(I, H.3) Die Abstammungslehre im Unterrichte der Schule von or. waither
Schoenichen. Oberlehrer am Reformgymnasium zu Schoeneberg. Mit 14 Figuren im Text und 2
schematischen Darstellungen. [46 8.] 1903. M. 1.20.

Verfasser weist nach, daß die Abstammungslehre in den Unterricht der Schule aufgenommen werden muß, kann und darf.

(I, H.4) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des chemischen Unterrichts
andeutsch. Mittelschulen V. Dr. Erich Binderin Dresden. Mit 2 8chematen imText. [35 8.] 1903. 80 Pf.

Ein Abriß der historischen Entwicklung des chemischen Unterrichts in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung
Sachsens und Preußens.

(I, H.5) Die Aufgaben des naturkundl. Unterrichts vom Standpunkte Herbarts
von Dr. A. Günthart, Oberlehrer in Barmen. Mit 3 Skizzen imText. [67 8.] 1904. M. 1.40.

Die Arbeit ist sowohl für den Psychologen und Pädagogen als auch für den Lehner bestimmt. Jenem bietet sie eine

neue Anwendung der Herbartsohen Philosophie, diesem möchte sie die philosophischen Grundlagen zur genauen Bestimmung
des vergleichsweisen Wertes der einzelnen naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände für die intellektuelle, moralische
und ästhetische Erziehung der Jugend liefern.

(I, H. 6) Geschichte des naturwissenschaftlichen Unterrichts an den höheren schulen

Deutschlands von Prof. Dr. J. Norrenberg in Berlin, Hilfsarbeiter im Preuß. Kultusministerium.

[IV u. 76 8.] 1904. geh. M. 1.80, geb. M. 2.40.

Der Verfasser versucht in dieser Arbeit die Entwicklung des gesamten naturwissenschaftlichen Unterrichts an den
deutschen höheren Lehranstalten von den ersten Anfängen unseres höheren Schulwesens an in ununterbrochenem Zusammen-
hange darzustellen. Da die bisherigen Arbeiten sich auf ein bestimmtes Spezialgebiet und auoh auf engere Zeiträume be-

schränken, so bietet die vorliegende Schrift die erste Geschichte dieses wichtigen Unterrichtsgegenstandes.

(I, H.7) Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen für die Schule.
V.Dr.P.CIaußen, Assist, am pharmakognost. Inst, zu Freiburg i.B. M.44Textabb. [318.] 1904. 80 Pf.

(I, H.8) Das dynamologische Prinzip. Ein wort zur einheitlichen Gestaltung des natur-

kundlichen Unterrichts. Von K. Remus in Ostrowo. [418.] 1904. 80 Pf.

(I, H.9) Die Milbenplage der Wohnungen, ihre Entstehung und Bekämpfung.
Nebst einem Anhang über neuerliche Massenverbreitung einiger anderer bisher wenig beachteter

Wohnungsschädlinge. V. Prof. Dr. Friedrich Ludwig, Gymn.-Oberl. in Greiz. [20 8.] 1904. 80 Pf.

Band II.

(II, H.i) Die Bedeutung des Experimentes für den Unterricht in der Chemie.
Von Dr. Max Wehner. [62 8.] 1905. Mk. 1.40.

Eine psychologische Untersuchung über die Notwendigkeit und den großen Nutzen des Experimentes für den chemischen
Unterricht. Im Anschluß daran einige Regeln und praktische Beispiele zur methodischen Anwendung des chemischen Experimentes.

(II, H.2) Sind Tiere und Pflanzen beseelt? Lehrstoff fUr den Unterricht in Prima im An-

schluß an die philosophische Propädeutik. Von Dr. F. Hock in Luckenwalde. [25 8.] 1905. Mk. !.—

Verfasser erörtert zunächst kurz, was man unter seelischen .Vorgängen zu verstehen hat. Er zeigt dann, daß ein

Schluß auf die Beseelung unserer nächsten Mitmenschen nur aus der Ähnlichkeit der begleitenden körperlichen Vorgänge mög-

lich ist. Diese Ähnlichkeit nimmt nur allmählich ab. wenn wir zu uns ferner stehenden Menschen, zu den höchsten Tieren,

zu niederen tierischen Lebewesen und von diesen wieder zu höheren Pflanzen übergehen. Auch bei diesen sind Sinneswerk-

zeuge erwiesen. Daher ist die Beseelung allär Lebewesen wahrscheinlich.
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Referate.

Joseph Hilgers S. J., Der Index der ver-
botenen Bücher. In seiner neuen Fassung

dargelegt und rechtlich -historisch gewürdigt. Frei-

burg i. B., Herder, 1904. XXI u. 638 S. 8°. M. 9.

Das kirchliche Bücherverbot hat durch

Papst Leo XIII. eine umfassende Neuregelung

erfahren, einmal durch die constitutio officiorum

ac munerum vom 25. Januar 1897 und sodann

durch den neuen Index librorum prohibitorum

vom 17. September 1900. Beide gesetzgebe-

rische Akte sind enthalten in dem unter letzte-

rem Datum aus der vatikanischen Druckerei her-

vorgegangenen Werke: Index librorum prohibi-

"um ssmi. D. N. Leonis XIII.

Während nun über die constitutio officiorum

ac munerum bereits eine stattliche Anzahl von
Kommentaren vorliegt, z. B. von Hollweck, Schnei-

der, Vermeersch u. a. , hat der neue Index bis

jetzt keine Bearbeitung gefunden ; für die Zeit

vor der Neuregelung besitzt die Wissenschaft

die auf umfassenden Quellen beruhenden Arbeiten

von Reufs: Der Index der verbotenen Bücher

(2 Bände) 1883— 85 und Die Indices librorum

prohibitorum des 16. Jahrh.s 1886. Hilgers will

in seiner Abhandlung die für den neuen Index
fehlende Arbeit liefern; sie soll einmal dem Nicht-

katholiken Aufklärung geben über den Index,

aber auch dem Katholiken Belehrung und höhere
Wertschätzung der Büchergesetze seiner Kirche
vermitteln; entstanden ist die Abhandlung aus
Artikeln, die der Verf. in den Stimmen aus
Maria Laach 1899, S. 258 ff. und in der Civiltä

cattolica 1903, S. 19 ff. schon veröffentlichte.

Der Hauptwert des Gebotenen beruht in dem

umfangreichen Material, das aus den römischen

Archiven und Bibliotheken, aber auch aus bereits

vorliegenden Arbeiten anderer Gelehrten (Döllin-

ger, Hefele, Jansen u, a.) gesammelt ist und

reichlichen Aufschlufs über die Anfänge des Index

und der Index-Kongregation gibt. Manche irrige

Aufstellungen bei Reufs werden auf diese

Weise widerlegt und manche dunkeln Punkte

aufgeklärt. F^ast die Hälfte der Arbeit befafst

sich mit der Geschichte der akatholischen und

staatlichen Bücherzensur. Es wird hierüber aus

allen möglichen Quellen ein sehr reiches Material

zur Darstellung gebracht, das, so interessant es

auch ist, mit dem römischen Index in keinem

Zusammenhang steht.

Überhaupt hat es der Verf. vermieden, das

Material in einen systematischen Zusammenhang
zu bringen; die einzelnen Abhandlungen stehen

unvermittelt nebeneinander, was mehrfach Wieder-

holungen veranlafste. Nicht blofs der Index wird

behandelt, auch die Constit. officior. ac munerum
kommt unter Zufügung eines Kommentars zur

Darstellung, daneben, wie schon bemerkt, die

akatholische und staatliche Bücherzensur. Den
Schlufs des Werkes bildet eine chronologische

Reihenfolge aller Bücherverbote im Index Leo

XIII. , in den Anlagen wird eine grofse Anzab!

von bisher unbekannten Urkunden aus den römi-

schen Archiven und Bibliotheken veröffentlicht,

wie auch andere bereits bekannte von neuem

zum Abdruck gebracht werden.

Die verdienstvolle .Arbeit ist der Vertei-

digung der kirchlichen Büchergesetze, speziell

des Index, gewidmet. Eine derartige Apologie

ist unnötig. Die Rechtfertigung des kirchlichen

Standpunktes, mag er sich äufsern als Präventiv-

zensur (Approbation der Bücher) oder als Re-

pressivzensur (Index), ist mit der Aufgabe der

Kirche, die Menschen zur ewigen Seligkeit zu
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führen, gegeben. Zweck der Bücherzensur ist

die zur Lösung dieser Aufgabe erforderliche

Erhaltung der integritas fidei ac morum (Constit.

Offic. ac muner. i. pr. und Constitut. Benedicts

XIV. Sollicita ac provida 8. Juli 17 53 § 10),

und die Prüfung der Bücher hat sich nur hierauf

zu erstrecken. Wenn die kirchlichen Zensur-
behörden bei der Präventivzensur darüber hin-

ausgehen, so ist das ein widerrechdiches, den
Kirchengesetzen nicht entsprechendes Vorgehen,
das bereits, selbst bei den Gutgesinnten, Remon-
stration hervorgerufen hat und dessen schliefs-

licher Erfolg nicht blofs der sein wird, die Um-
setzung der wohlbegründeten kirchlichen Bücher-

gesetze in das praktische Leben zum Scheitern

zu bringen, sondern die katholische Wissenschaft
immer gröfserem Mifskredit zu überliefern. Die

Tatsache, dafs den kirchlich approbierten Büchern
seitens akatholischer Gelehrter wenig Vertrauen

entgegengebracht wird, findet ihre Erklärung in

solchen der Öffentlichkeit nicht unbekannten
Mafsnahmen der kirchlichen Zensurbehörden. Es
gibt auch in der Wissenschaft einen Neid der

»besitzlosen Klassen« und einen Kampf der-

selben gegen jede wissenschaftliche Leistung.

Schlimm nur, wenn derartige Elemente berufen

sind, mitzuwirken bei Ausübung der Bücherzensur.

Katholische Laien kümmern sich fast durchwegs
nicht um die kirchliche Approbation: es handelt

sich auch hier meist nur um den wissenschaftlich

arbeitenden Priester. Auf diese Reversseite der

kirchlichen Büchergesetze ist Hilgers leider nicht

eingegangen.

Würzburg.
J. Preisen.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens
des Königlichen Gymnasiums zu Hohensalza 1905.

Hohensalza, Buchdruckerei »Kujawischer Bote«, [1905].

54 u. 48 S. 4".

Die erste Hälfte dieser Festschrift des Gymnasiums
zu Inowrazlaw, dessen neuer deutscher Name sich noch
nicht recht eingebürgert hat, wird von einer Abhandlung
des Direktors Prof. Ernst Viedt »Zur Geschichte der

Anstalt« eingenommen. Nachdem im I. Abschnitt die

Vorgeschichte, im II. die Zeit der Entwicklung zur Voil-

anstalt behandelt ist, gibt der III. eine Skizze der Ge-
schichte des Gymnasiums seit 1863. Es hat das Schick-

sal vieler anderer geteilt, aus einer städtischen eine könig-

liche Anstalt zu werden. Die nächsten Abschnitte be-

richten über die Frequenz, die Leiter und Lehrer und die

Abiturienten der Anstalt. Interessant ist aus der Ge-

schichte des Gymnasiums u. a. , dafs die katholische

Geistlichkeit 1858 die Aufhebung der Simultanschule

und die Errichtung eines katholischen Gymnasiums for-

derte, und, obwohl zwei Drittel der Schüler deutsch waren
und % der Kosten von den evangelischen und jüdischen

Einwohnern aufgebracht wurden, gegen die Ernennung
eines evangelischen Leiters Einspruch erhob. — Die bei-

den nächsten Abhandlungen gehören der deutschen

Sprache und Literatur an. Prof. Kownatzki geht

auf tautologisch gebildete Wortzusammenstellungen in

der deutschen Sprache ein; er bietet 78 Beispiele pleo-

nastisch - tautologischer Wortzusammenstellungen, wie

angst und bange, los und ledig, und tautologischer Wort-
bildungen wie Damhirsch, Dreschflegel, Lebkuchen, Lind-

wurm. Oberlehrer Alfred Gaebel bietet dann, ange-

regt durch Otto Hoifmanns »Wortschatz des jungen
Herder« (Progr. d. Kölln. Gymn. Beriin 1898) in einer

Abhandlung »Zu Herders Wortschatz« zuerst eine Cha-
rakteristik der Herderschen Sprache und Wortschöpfung
und schliefst daran, als Probe eines Herderwörterbuches,
zwei Gruppen mit A beginnender Wörter, die im Grimm-
schen Wörterbuche überhaupt nicht verzeichnet sind oder
zwar verzeichnet, aber überhaupt nicht oder nicht in der
bei Herder vorliegenden Bedeutung oder aber durch zeit-

lich zu früh oder zu spät liegende Schriften belegt sind.
— In der letzten Abhandlung erörtert Oberlehrer M.
Sturtzel die Methode der unbestimmten Koeffizienten,

angewendet auf arithmetische Reihen und einige höhere
Reihen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der Bibliotheque nationale ist kürzlich der
20. Band des Gesamt-Katalogs fertiggestellt worden.
Er reicht bis zu dem Namen Budzynski.

Gesellschaften und Vereine.

Silzungsherichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

6. Juli. Gesamtsitzung. Vorsitz. Sekretär: Hr. Auwers.
1. Hr. W. Schulze las: Griechische Lehnworte im

Gotischen und im Lateinischen. Got, haipno gehört zu
"EÖNOS. sabbato ist gleich dem erstarrten Dativ

lABBATiil. Latein, sporta gruma Catamilus (=
SnrPlAA TNliMONA FANTMliAHS) sind den Rö-

mern durch etruskische Vermittelung zugekommen.
2. Hr. Klein machte eine Mitteilung über eine im

mineralogischen Institut der hiesigen Universität von
dem Assistenten Hrn. Dr. Tannhäuser ausgeführte Unter-

suchung über Zirkularpolarisation im rhombischen Systeme.

Nach derselben kristallisiert das « Methylmorphimethin
rhombisch, sphenoidisch-hemiedrisch. Aus der nach Unter-

suchungen von Knorr als linksdrehend bestimmten Lö-

sung fallen rechtsgebildete und rechtsdrehende Kristalle,

die sich entsprechend ätzen. Das Axenverhältnis ist

a:b:c = 0.726542 : 1 : 0.514265. An Formen sind be-

obachtet: ^P(llO), ^^^2(120), r-x(lll), ?>C{0\\).

Die beobachtete Rechtsdrehung beträgt in der Richtung

einer optischen Axe 6*? 15 für li"«" (beobachtet 16° bei

2 mm 6) Dicke.

3. Hr. Delisle, auswärtiges Mitglied, übersendet:

Chantilly. Le Cabinet des Livres. Imprimes anterieurs

au milieu du XVI e siecle. Paris 1905, und Hr. Rosen-

busch, korrespondierendes Mitglied: Mikroskopische Phy-

siographie der Mineralien und Gesteine. Bd. I. Zweite

Hälfte. IV. AuO. Stuttgart 1905.

4. Ferner wurden vorgelegt: ein Heft der mit aka-

demischer Unterstützung von Dr. F. Römer und Dr. F.

Schaudinn herausgegebenen »Fauna Arctica« (IV. Band, I

l.Lief., Jena 1905) und zwei Hefte (Bd. 27, H. 3. 4)
j

der Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschen- \

den Gesellschaft mit weiteren Beiträgen zur Bearbeitung I

der von Hrn. Prof. Voeltzkow auf Madagaskar mit aka- :

demischen Mitteln angelegten Sammlungen.
Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied

ihrer philosophisch-historischen Klasse Hrn. Curt Wachs-

muth in Leipzig am 8. Juni durch den Tod verloren.

13. Juli. Sitzg. d. philos.-hist. KL Vors. Sekr.: Hr. Diels.

1. Hr. B ran dl las zum ags. Gedicht 'Traumgesicht

vom Kreuze Christi'. Sprachliche .Anzeichen setzen das

Gedicht ungefähr an den Anfang des 8. Jahrhunderts.

Der mystische Inhalt, erklärt sich aus der kirchlichen

Liturgie der Kreuzverehrung. Veranlafst wurde es durch

die Einführung des Festes Kreuzerhöhung 701. Zu die

ser frühen Zeit stimmen auch die vielen Nachklänge des

germanischen Gefolgschaftswesens, namentlich das Klage-

lied beim Scheiden von der Leiche des ruhmvoll ge-
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fallenen Helden, das sonst nur noch im Beowulf vor-

kommt.
2. Hr. Erman legte eine Mitteilung des Hrn. Dr.

Hermann Junker vor über »Sprachliche Verschiedenheiten

in den Inschriften von Dendera«. (Ersch. später.) Bei

den Vorarbeiten für das Wörterbuch der ägyptischen

Sprache hat sich der sprachliche Charakter der hiero-

glyphischen Inschriften griechisch-römischer Zeit — zu-

nächst für den Tempel von Dendera — genauer be-

stimmen lassen. Die meisten Inschriften sind in einer

toten Sprache abgefafst, die von den priesterlichen Ge-

lehrten künstlich aus dem ältesten Sprachgut hergestellt

ist. Die umfangreichen Texte dagegen, die das Ritual

der Feste, die Herstellung des Räucherwerks und ähn-

liches behandeln, sind ursprünglich in der Vulgärsprache

des neuen Reiches geschrieben und nur durch ober-

flächliche Überarbeitung dem Charakter der anderen In-

schriften angepafst; diese Texte, die für die Geschichte

des Kultus so wichtig sind, sind also etwa um ein Jahr-

tausend älter, als wir bisher annahmen.

3. Hr. Schäfer übergab im Auftrage der Heraus-

geber Dr. F. Güterbock und Dr. E. Schaus: Gesammelte

Schriften von Paul Scheffer- Boichorst, Bd. I und II.

Berlin 1903. 05.

Juli. Sitz. d. phys.-math. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Auwers.

1. Hr. Engelmann spricht über ein Verfahren zur

Steigerung des Unterschieds in der physiologischen Wirk-

samkeit von Schliefsungs- und Öffnungs-Induktionsströ-

men. Für viele Fragen ist es erwünscht, den Unter-

schied im zeitlichen Verlauf und damit in der physiolo-

gischen Wirksamkeit der Schliefsungs- und Öffnungs-

ströme der gebräuchlichen Induktionsapparate möglichst

grofs zu machen. Ein einfaches und sehr wirksames

Mittel dazu bietet Einschaltung einer gewöhnlichen se-

kundären Rolle mit eingelegtem Eisenkern zwischen Strom-

quelle und primärer Rolle. Beim motorischen Nerven

kann dadurch die Differenz der zur eben merklichen Er-

regung erforderlichen, galvanometrisch gemessenen In-

tensitäten der Schliefsungs- und Öffnungsströme auf

mehr als das Hundertfache gesteigert werden. Diese

Differenz ist cet. par. um so gröfser, je kürzer die intra-

polare Nervenstrecke und je gröfser der aufserdem im

sekundären Kreis befindliche Leitungswiderstand ist. Die

Reizschwelle für beide Stromarten kann sich innerhalb

weiter Grenzen unabhängig voneinander, unter völlig

gleichen Bedingungen sogar gleichzeitig in entgegen-

gesetztem Sinne ändern.

2. Hr. van' t Hoff legte eine weitere Mitteilung aus

seinen Untersuchungen über die Bildung der Salzlager

vor: XLIII. Der Calciumgehalt der konstanten Lösungen
bei 25°. Gemeinschaftlich mit Prof. Blasdale wurde
der Calciumgehalt der 26 bei der natürlichen Salzbildung

bei 25° eine Rolle spielenden konstanten Lösungen be-

stimmt. Damit wurde gleichzeitig derjenige Teil der

Untersuchung, welcher sich auf die Calciumverbindungen
bei 25° bezieht, zum Abschlufs gebracht.

3. Hr. Engler überreichte das 21. Heft des Werkes
»Das Pflanzenreich«: Araceae-Poihoideae, bearbeitet von
A. Engler, und Hr. Landolt die mit akademischer Unter-

stützung von HH. Prof. Dr. R. Börnstein und Prof. Dr.

W, Meyerhoffer herausgegebene dritte Auflage von

:

Landolt - Börnstein. Physikalisch - chemische Tabellen.
Berlin 1905.

Zeitschriften.

Deutsche Revue. Juli. v. Lignitz, Kann Rufsland
Frieden schliefsen? — Frhr. v. Schleinitz, »Unsere
Zukunft liegt auf dem Wasser«. — E. Berner, Eine
Jugendfreundschaft König Friedrichs des Grofsen. —
W. Manz, Über die Farbe des menschlichen Auges. —
A. V.W., Aus dem Winter 1870/71 (Forts.). — Sir Ch.
Bruce, Ist ein Krieg zwischen England und Deutsch-
land möglich? — Brief von G. Bennett. — H. Oncken,
.\us den Briefen Rudolf v. Bennigsens. XII. — M. v.

Brandt, Eine Armee des weifscn Kreuzes gegen die

Kriegshetze. — F. Fittica, Über den Einflufs der Che-

mie auf die moderne Kultur. — Th. Ziegler, Zur Bio-

graphie von David Friedrich Straufs (Schi.). — Toni

Schwabe, Tristan und Isolde (Schi.). — Friederike

Gofsmann, Gräfin Prokesch v. Osten, Aus meinem
Leben. — Österreichs Erhaltung — Deutschlands Sclbst-

erhaltung. — v. Henning, Zum Deutschen Derbyrennen

zu Hamburg.

Deutsche Rundschau. August. G. Hirsch feld, Se-

baldus Rümpel. — Graf Vay von Vaya und zu Lus-
kod, Japan. — V. Ehrenberg, Freiheit und Zwang
auf dem Gebiete des Verkehrsrechts. — Schlodtmann,
Farbenwerte und Farbenwirkungen in Kunst und Natur.

— A. Michaelis, Petra. — F. Speidel, Des Herzogs

Amme. — Die deutschen Gelehrten im .Auslande und der

Gelehrtenaustausch mit Amerika. — Isolde Kurz, Erinne-

rungen an Hermann Kurz. I/III. — E. Zabel, P, J.

Tschaikowsky. — M. Sadoveanu, Cosma Racoare. —
J. Kaftan, Das Urchristentum in geschichtlicher Betrach-

tung. — M. V. Brandt, Englisch-deutsche Beziehungen.

— R. Steig, Neuere Goethe-Literatur.

Österreichische Rundschau. 20. Juni. H. J. Bider-

mann, Ungarn und die Armee bis zum Jahre 1848.

—

A. Frhr. v. Berger, Über August von Platen. — L.

von Schroeder, Ein Ausflug in den Kaukasus (Forts.).

— J. Nestler, Fanny Elsslers amerikanische Kunstreise

im Jahre 1840 (Forts.). — K. Schiffmann, Diözesan-

archive.

The Atlantic Monthly. July. F. H. Dixon, Publi-

city for express companies. — H. D. Sedgwick, The

mob spirit in literature. — W. Sc. Moody, Any man
and any woman. — Ch. Holcombe, Some results of

the Eastern war. — W. G. Brown, The tenth decade

of the United States. III. — J. L. Laughlin, Large for-

tunes. — W. R. Thayer, The outlook in history. —
Martha Baker Dum, Book-dusting time. — Th. W.
Higginson, Wordsworthshire. — Alice .Mabel Bacon,
The favor of Hachiman. — F. Greenslet, Criticism

and Mr. Saintsbury. — Agnes Repplier, In retreat. —
C. E. Ordway, Experiences of a prison chaplain. —
W. L. Cross, About Laurence Sterne. — B. B. Gil-

christ, My neighbor's.

Mercure de France. 15 Juillet. E. Magne, L'esthe-

tique des villes: l'esthetique des rues. — F. Louis, La

guerre et la paix. — J. G. Prod'homme, Beethoven

d'apres ses s Gamets de conversation«. — J. Serc, Un
clerical athee: M. Jules Soury. — F. Lafond, A pro-

pos de Paul et Virginie. — L. Evrard, Le danger. II.

Revue de Belgique. 15 Juillet. M. Hebert, Le

sentiment du divin dans les oeuvres de Tolstoi. — W
Mirguet, L'ecole de Yasnaia-Poliana et la pedagogie

de Tolstoi. — Ch. Beck, Une heure avec Tolstoi. —
E. Boisacq, Comment vivait la femme dans l'antiquite

grecque. — H. Borel, Histoire d'un petit garijon

(suite). — E. Gerard, Un fils de Bussy- Rabutin (fin).

Nuova Antologia. 16 Luglio. A. Mosso, Gli emi-

granti. — T. Massarini, II teatro politico in Italia. —
L. Capuana, L'arte e la vita. — E. Mancini, Denti

e dentisti nell* antichitä. — F. Barnabei, Bartolo^^eo

Borghesi. — E. .\. Butti, Flamme nell' om.bra *, •
'

— Zaira Vitale, Questione vecchia e documenti .qa-vi.

I: La signora Carlyle. — T. Carlyle, La presa deUa

Bastiglia. — L. M. Bottazzi Vi-iccnzo Gemito. — P.

Orlando, Roma porto di .-. :
azione interna

sul Tevere e sul Nera. — V. -
^ :

Le liquidazioni

ferroviarie. — XXX, Trieste ira Italia ed Austria. —
Victor, I casi di Russia.
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Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Dodekapropheton erklärt von Karl Marti [ord.

Prof. f. alttestam. Theol. an der Univ. Bern].

[Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testa-
ment, hgb. von Karl Marti. Abt, XIII.] Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. XVI u. S. 1—
492. 8'.

Das Zwölfprophetenbuch bildet den Abschlufs

des von Marti herausgegebenen Kurzen Hand-
Commentars zum Alten Testament, der die Auf-

gabe verfolgte, die besonders durch Wellhausen

und seine Schule inaugurierte neue Methode der

alttestamentlichen Forschung im einzelnen zur

Durchführung zu bringen. Dieser letzte Kom-
mentar M.s erfüllt die Erwartungen, die man
nach seinen Vorgängern (Jes. und Dan.) zu

hegen berechtigt vi^ar, durchaus. M. hat konse-

quent die Verfolgung einer systematisch betrie-

benen Interpolation durchgeführt, die dazu be-

stimmt war, die alten Prophetenschriften im

Sinne der späteren Zeit, die in den Propheten

»nicht nur die Sprecher Jahwes an ihre Zeit-

genossen sah, sondern dafür hielt, dafs ihr Blick

auch über die Grenzen ihres Landes und über

die Spanne der kurzen Gegenwart weit hinaus-

reicht«, zu ergänzen. Durch dieses Verfahren

wird einmal das Bild der alten Propheten ein

schärfer umrissenes, ihre religiöse Stellung und

theologische Bedeutung tritt klarer hervor, und

andrerseits werden die Interpolationen als Zeugen
des religiösen Denkens der späteren Jahrhunderte

gebührend gewürdigt, und nicht als Symptome
einer zu allem fähigen literarischen und religiösen

Depravation mit souveräner Verachtung gestraft.

Auch M. fufst natürlich auf den grundlegenden

Arbeiten seiner Vorgänger, von denen er mit

selbständigem und oft feinfühligem Urteil Notiz

nimmt. Im einzelnen wird man freilich oft fragen

müssen, ob wir eine Unebenheit im Stil und Zu-

sammenhang oder irgend eine religiöse Einzel-

vorstellung, die in späterer Zeit herrschend ge-

worden, aber in der alten Zeit nicht unmöghch

ist, als genügende Instanzen für die Annahme
einer Glosse beurteilen dürfen.

Während M. die historische Deutung von

Hosea 1 annimmt, sieht er in Kap. 3 nach dem
Vorgange von Volz (Ztschr. f. wissensch. Theol.

98) eine auf Grund falscher Deutung von Kap. 1

entstandene Allegorie. Die wesentlichen Unter-

schiede zwischen Kap, 1 und 3 werden scharf her-

vorgehoben; Kap. 3 läfst sich gut als eine im

Midrasstile gehaltene Nachahmung von Kap. 1

begreifen, auch ohne dafs man die Annahme
eines Mifsverständnisses von Kap. 1 auf Grund

von Hes. 23 zu Hilfe zu nehmen brauchte. Die

»Tage Gibeas« deutet M. nicht auf die Krö-

nung Sfuls, sondern auf die Ereignisse in Ri.

1 9 ff, ; damit wird dem Propheten das Odium

genommen, der erste prinzipielle Gegner des

israelitischen Königtums gewesen zu sein. Unter

der Voraussetzung, dafs Hosea nicht das König-

tum an sich, sondern nur seine Auswüchse, sowie

die zu seiner Zeit üblichen Revolutionen und Usur-

pationen, bekämpft, lassen sich auch 8, 4, 10;

13, 10 f, natürlich und ungezwungen erklären.

Die Stellen, in denen von Juda die Rede ist,

werden sämtlich als dem ursprünglichen Hosea-

buche fremde Bestandteile ausgeschieden. Mit

Kap, 3 fällt die einzige Spur der Vorstellung

von der pädagogischen Bedeutung des Leidens

bei Hosea, Das ist wichtig für die Beurteilung

des Problems, wie sich Hosea die Zukunft seines

Volkes denkt. Nach M. beruhen alle Stellen, an

denen von einem künftigen Heile die Rede ist,

auf späterer Eintragung, so auch 14, 2— 10,

worin noch Nowack und Volz einen hoseanischen

Kern zu finden glaubten. Freilich hatte schon

Nowack den Eindruck, dafs diese Verse stark

nachexilisch anmuteten, der Grund, sie Hosea

nicht ganz abzusprechen, war nur die voraus-

gesetzte Auffassung des Leidens. Dieser Grund

fiel für M. fort.

Von den Gerichtsdrohungen des Amos an die

fremden Völker werden nur die an Damascus,

die Ammoniter und Moabiter gerichteten für echt

gehalten. Grofse Zweifel gegen die Echtheit

des Orakels gegen Tyrus hat neuerdings auch

Nowack in seiner 2. Auflage ausgesprochen.

Dagegen scheinen mir die Gründe für die Ab-

lehnung des Orakels gegen die Philister, nämHch

das Fehlen Gats und die Anklänge an Jer. 13,

19 und Joel 4, 6. 8 bei dem sonst so konkreten

Inhalte der Anklage nicht beweiskräftig. Im

übrigen weicht M. nur in einigen Einzelheiten

von seinen Vorgängern ab; so scheint mir die

Ausscheidung von 3, 7 (desgl. Nowack in der

2. Aufl.) plausibel, ebenso andrerseits die Reha-

bilitierung von 5, 14 f. und 6, 9 f.

Die von Winckler vollzogene Deutung von

Ob. 10—14 auf die Neh. 1, 3 erwähnte Zerstö-

rung Jerusalems wird von M. mit Recht abge-

lehnt. Nach M. ist Ob. 1— 14. 15^ das Original

zu Jer. 49, 7—22, und der Text von Ob. ist

erst nach der Benutzung durch den Verfasser

von Jer. 49 verderbt worden.

In Mi. 1 sind V. 2— 4 nach Stades Vorgange

(in Ztschr, f, alttestam. Wiss. 03, S. 163) Micha

abgesprochen — ebenso in Nowacks 2. Aufl. Da-

gegen scheint es mir nicht berechtigt, auch die

V. 10— 15 zu entfernen, »weil die Spielerei mit

den Namen nicht aus dem unmittelbaren Schmerz

geboren« sein söU. Solche Wortspiele sind bei den

alten Propheten sehr beliebt und finden sich an den

ernstesten und tragischsten Partien ihrer Reden.

Wir dürfen hier unser modernes Empfinden nicht

zum Mafsstab für den Geschmack der Alten

machen, für den Hebräer war der Zusammen-

hang von Begriff und Namen ein viel intimerer,
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magischerer, als wir es nachempfinden können.

Ausserdem ist der Text so verderbt und der

Inhalt so dunkel, dals man schon deshalb die

Echtheitsfrage kaum aufwerfen sollte. Dasselbe

gilt von 2, 4. Die echten Stücke Michas ver-

legt M. mehr in die Nähe des Jahres 701, die

Wirksamkeit des Propheten fällt danach noch

nicht in die Kegierungszeit des Jotam und Abas

(I, 1). In Kap. 4 und 5 weist alles auf nach-

exilische Entstehung. Die seit Ewald übliche

Verweisung von 6, 1— 7, 6 in die Zeit Manasses

wird von M. verworfen, freilich sind die für

nachexilische Entstehung angeführten Gründe im

einzelnen m, E. sehr anfechtbar, so der Hinweis

auf das in vorexilischer Zeit nicht nachweisbare

PT2 'rP« (6, 6) oder das in der älteren Literatur

nicht vorkommende j:ri — im alt. Test, kommt

das Wort überhaupt nur einmal vor (Prov. 11, 2),

und sonst einige Male im hebr. Sirach — oder

auf den Gebrauch von <^^\ im Sinne von p^T^n

(6, 11). Mir scheint, eine derartige Beweis-

führung beruht auf einer Überschätzung unserer

Kenntnis von der Entwicklung der religiösen und

sprachlichen Begriffe, vor der schon der geringe

Umfang der hebräischen Literatur uns warnen

sollte. Es wird methodisch richtiger sein, sich

häufiger für ein Non liquet zu entscheiden.

7. 7— 20 zerfällt nach M. , der die Fingerzeige

Stades (ZAW\ 03, S. 168) etwas konsequenter,

als dieser selbst, verfolgt, in zwei selbständige

Psalmen, nämlich 7, 7— 13. 18^ 19^, etwa aus

dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert, und

7, 14— 18^ IQ'' 20, wahrscheinlich aus derselben

Zeit.

Wie Wellhausen, Nowack, Budde u. a. er-

kennt auch M. in Hab. 1, 5 — 10 das älteste

Stück des Buches Habakuk, sieht in ihm aber

nicht ein von dem Propheten nur benutztes altes

Chaldäerorakel, sondern unter Hinzufügung von

1, 14— 16 das einzige authentische Dokument
Habakuks, weil nur hier die spezifischen Merk-

male des alten Prophetenstiles sich finden. Der
für diese Auffassung anstöfsige Vers 1, 11 wird

als ausgleichender Einschub des Verfassers von

2, 5—19 aufgefafst. Der Rest von 1, 2— 2, 4,

den man sonst meist für den eigentlichen

Grundstock der Prophetie Habakuks hielt, ist

nach M. ein nachexilischer Psalm, in dem durch

SBH und p'Ti wie in der Psalmenliteratur die

bekannten Gegensätze innerhalb der Gemeinde
gekennzeichnet werden. Die Folge dieser Zu-

weisung ist, dafs nunmehr der Prophet Habakuk
in die Reihe der alten Propheten zu versetzen ist,

die in den fremden Völkern eine Zuchtrute

Jahwes für die Sünden Israels sehen, und nicht

in die mit Nahum beginnende Gruppe von Pro-

pheten zweiten Ranges, die durch die Brille

dünkelhafter nationaler Selbstüberhebung auf

alles Fremde hochmütig hinabschauen.
In betreff der Entstehungsverhältnisse von

Zeph. 1 und 2 teilt M., abgesehen von einer

etwas veränderten Gruppierung der einzelnen

Verse und einigen Ausscheidungen, die Meinung

seiner Vorarbeiter. Die Kapitel stammen aus

dem Jahre 627/6. Dagegen hält M. mit Well-

hausen u. a. gegen Nowack 3, 1 — 13 für nach-

exilisch. Die Beweisführung dafür ist m. E. ähn-

lich zu beurteilen, wie die für nachexilische Ent-

stehung von Mi. 6, 1— 7,6, es soll nämlich

^.s: nachexilische Erweichung von b'ji sein, ferner

wird auf das aus dem Aramäischen stammende

ärc elq. rny hingewiesen, sowie darauf, dafs

Jahwe erst von Dtrojes. an p'Ti genannt werde.

Die Weissagungen des Dtrosach. teilt M. in

3 Gruppen: 1. 9, 1—11, 3; 2. 11, 4—7;
13, 7— 9; 3. 12, 2—14; 13, 1— 6; 14, 1—21.
Die zweite Gruppe gibt die Fingerzeige für die

Datierung (161 oder 160 v. Chr.). Die Auf-

fassung der Szenen als Allegorie ist ansprechend,

dagegen wäre in der Deutung im einzelnen und

in der Festlegung auf die paar historischen Er-

eignisse, die wir zufällig kennen, eine etwas

gröfsere Zurückhaltung und ein häufigeres »Viel-

leicht« m. E. angebracht.

In der Beurteilung des Buches Mal. stimmt M.

im ganzen mit Nowack gegen Kuenen u. a. Ver-

fechter der Ansetzung zwischen dem ersten und

zweiten Erscheinen Nehemias einerseits, und gegen

Winckler, der Mal. ins zweite Jahrhundert ver-

legt, andrerseits, überein. Nur den Passus,

betr. die Mischehen (2, 1 1 f.) hält M., z. T.

nach dem Vorgange von G. A. Smith, für Inter-

polation eines Zeitgenossen der Reform unter

Neh., während vom Verfasser von Mal. nur eine

Anklage gegen die Untreue der Juden unterein-

ander, ganz besonders gegen die treulose Leicht-

fertigkeit bei der Ehescheidung stammt. Die

Entstehung des Buches wird ca. 460 — 450
angesetzt.

Marburg, Gust. Westphal.

A. E. Burn [D. D., Rector of Handsworth], Niceta

of Remesiana, his life and works. Cam-

brige, University Press, 1905. CLX u. 194 S. 8".

Sh. 9.

Zu wirklicher Freude gereicht es uns, diese

neue Schrift des um die Geschichte des Sym-

bols so verdienten Verfassers zur Anzeige zu

bringen. Denn mit ihr ist für die Forschung ein

sicherer Zielpunkt erreicht und wieder eine Ge-

stalt der kirchlichen Vergangenheit in deutlichen

Umrissen zum Leben erweckt worden. Denn

bis in die neueste Zeit hinein reichte der Karapl

der Ansichten über Heimat und Lebensalter des

Niceta, und damit über Herkunft und Bedeutung

des interessanten Taufbekenntnisses, das er in

seiner zuerst 1799 opera Stephan! Cardinalis

Borgiae veröffentlichten explanatio symboli bietet.

Lange hielt die Verwirrung an (bis aufBarden-

hewer), die Baronius angerichtet hatte, als er den
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von Gennadius de vir. ill. c. 22 genannten Schrift-

steller Nicetas (od. ähnl.) Romatianae (so oder

ähnl. die späteren Handschriften) civitatis epis-

copus mit dem Bischöfe Nicetas von Aquileja,

einem Korrespondenten Leos d. Gr., identifizierte

und jenes Romatiana auf Aquileja zu deuten

suchte. Freilich schien sich diese Vermutung zu

bestätigen, da die von Borgia benutzte Hand-
schrift des 14. Jahrh.s die genannte Symbol-
auslegung dem Bischöfe Nicetas von Aquileja

zuschrieb. Indessen vertrat schon 1803 J. P.

Zabeo, auf den der Unterzeichnete als den

Bahnbrecher richtiger Erkenntnis wieder hinwies,

in einer Schrift dieses Titels die Ansicht: expla-

nationem symboli, quae prodiit Patavii 1799
tribuendam probabilius esse S. Niceae Dacorum
episcopo quam b. Nicetae episcopo Aquilejensi.

Gegen ihn trat Petr. Braida 1810 für den Bischof

von Aquileja ein, Angelo Mai veröffentlichte die

von ihm neu entdeckten Schriften unter dem
Namen des Niceta von Aquileja, und so wurden
sie, mit Braidas Dissertation, 1864 in der Patro-

logie von Migne neugedruckt. In neuester Zeit

versuchte Kattenbusch (zuerst Giefsener Pro-

gramm 1892) den Nicetas, wesentlich mit auf

Grund des von ihm gebrauchten Symbols, nach

Gallien zu versetzen. Gleichzeitig aber trat

bereits der Gelehrte auf den Plan, der die förder-

lichsten Beiträge zur Niceta-Frage liefern sollte,

der belgische Benediktiner G. Morin, dem auch

das vorliegende Buch gewidmet ist. Während
er mit neuen Gründen der Ansicht derer beitrat,

die den dacischen Missionsbischof Niceta von

Remesiana, dem heutigen Bela Palanka, den

Freund des Paulinus von Nola, als den von

Gennadius gemeinten Schriftsteller ansahen, über-

raschte er durch den ganz neuen und sehr über-

zeugenden Nachweis, dafs dieser Niceta für den

Verfasser des Te Deum laudamus, des von der

Legende dem Ambrosius zugeschriebenen Lob-
gesanges, zu gelten habe. Gegen Kattenbuschs

positive Aufstellungen traten ferner auf: Hümpel
in einer von Th. Zahn veranlafsten Monographie

über Niceta, ferner dieser selbst und der Unter-

zeichnete (Theol. Ltblatt 1896, Nr. 5). Wenn
Kattenbusch noch immer wieder versuchte, das

Zeugnis, welches die Schrift des dacischen Niceta

für das Vorhandensein des apostolischen Tauf-

bekenntnisses in den Donauländern gegen Ende
des 4. Jahrh.s bietet, zu beseitigen, so dürfte

das nach den abschliefsenden Untersuchungen

Burns unmöglich geworden sein. Insbesondere

wird aufs neue dargetan, dafs kein Grund be-

steht, den von Paulinus von Nola. als Verfasser

von Hymnen, von Gennadius als Verfasser dog-

matischer Werke charakterisierten Niceta nicht

für einen und denselben zu halten. Mit Berück-

sichtigung aller erreichbaren Nachrichten behan-

delt Burn in neun Paragraphen folgende The-

mata: Remesiana and its district, church history

in Dacia at the end of the 4'^ Century, the

early life of Niceta and the de diversis appellationi-

bus (tritt für deren Echtheit gegen Hümpel ein).

Niceta's visits to Italy and his friendship with

Paulinus of Nola, the Libelli instructionis, the

de vigiliis and the de psalmodiae bono, the

authorship of the The Deum (vgl. des Verf.s

introduction to the Creeds), opera dubia, con-

clusion. Hierzu kommen noch einige Noten

zum Teil von anderen Verfassern, über einzelne

Punkte.

Was speziell das Symbol des Niceta anbe-

trifft, so kann Burn bei seiner früher gegebenen

Rekonstruktion desselben (introduction to the

creeds) mit einer kleinen Ausnahme (Hinzufügung

von dominum nostrum im 2. Artikel, mit Katten-

busch) verbleiben, dagegen weifs er, unterstützt

durch Morins neueste Forschungen, jetzt auch aus

dem Symbole seine Lokalisierung des Niceta zu

stützen. Der Typus des Symboles sei als west-

illyrischer, nicht als gallischer anzusprechen. In-

betreff des bisher noch immer dunklen Ursprungs

des Gliedes communionem sanctorum, das im

Symbol des Niceta, wie in südgallischen Sym-

bolen des 5. Jahrh.s sich findet, scheint B.

schliefslich die neueste wohl begründete Hypo-

these Morins zu akzeptieren, dafs es in Kappa-

dozien während des Ketzeraufstandes im 3. Jahr-

hundert zur Bezeichnung der Kirchengemeinschaft,

die die Ketzer nochmals taufte, aufgekommen

und vom Osten nach dem Westen vorgedrun-

gen sei.

Von ganz besonderem Werte ist aber auch

der 2. Teil des Buches, welcher strenggenommen

eine editio princeps der opera Nicetae darstellt.

Der Verf. hat dafür umfassende und erfolgreiche

handschriftliche Studien in Frankreich, Italien und

Österreich gemacht. Und sein bereits während

des Druckes (vgl. S. XVII. LXXXVIIf.) erfüllter

Wunsch ist es, zu weiteren Nachforschungen in

Bibliotheken, besonders Spaniens, anzuregen. Die

Ausgabe enthält die echten Schriften, darunter

das Te Deum, bezw. deren Fragmente; als op.

dubia Ps. - Athanas. de ratione paschae auf

Grund der Vermutung Morins, dafs es mit dem

verloren gegangenen 6. Buche der Instruktionen

(de agni pascalis victima nach Gennadius) iden-

tisch sei, sowie ad lapsam virginem libellus

(nämlich die längst bekannte Schrift, die unter

verschiedenen Namen, besonders des Ambrosius,

in der ältesten Handschrift aber unter dem des

Niceta episcopus steht: de lapsu virginis, und

die von Morin veröffentlichte epistula Corbeien-

sis ad virginem lapsam). Alles ist mit sorg-

fältigem übersichtlichem Apparate ausgestattet.

Daran schliefsen sich die testimonia und indices,

darunter besonders ausführlich der dritte, das

Verzeichnis der lateinischen Wörter.

Beigegeben sind eine Karte und einige Ab-

bildungen; das Ganze ist überhaupt so vornehm
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ausgestattet, wie man es von den Erzeugnissen

dieses Verlages gewohnt ist.

Wien. Johannes Kunze.

Emü Rasmussen [Dr. phil.. cand. theol.], Jesus. Eine

vergleichende psychopathologische Studie. Übertragen

und herausgegeben von Arthur Rothenburg. Leip-

zig, Julius Zeitler, 1905. XXV u. 167 S. 8". M. 2,50.

Rasmussens eigenartiger Versuch, das Jesusproblem

zu lösen, ist an dieser Stelle vor kurzem (DLZ. 1905,

Nr. 27, Sp. 1673 ff.) eingebend gewürdigt worden. Es dürfte

deshalb genügen, wenn wir auf die in gutem Deutsch

abgefafste Übersetzung kurz hinweisen. Rothenburg
spricht in seinen »Pro!egomena< zu der Übersetzung
dem Verf. > Ernst und Vorsicht modern-wissenschaftlicher

Forschung« zu und sieht in der Heranziehung des psy-

chiatrischen Momentes eine Bereicherung der Leben-Jesu-

Forschung. Sein kurzer Rückblick auf die bisherigen Ver-

suche zur Lösung des Jesusrätsels seit Reimarus führt ihn zu
dem Urteil, dafs uns in ihnen »Künsteleien, Geschraubt-
heiten, peinliche, notdürftige Abfindungen« begegnen.

Notizen und Mittellungen.

Personaleh ronlk.

An der Univ. Leipzig hat sich Lic. Dr. Heinrich Hoff-
mann als Privatdoz. f. Kirchen- u.Dogmengesch. habilitiert.

Nen erschienene Werke.

Albrecht Dieterich, Mutter Erde. Ein Versuch über
. v^.ksreligion. Leipzig, Teubner.

Ein Apparatus criticus zur Pesitto zum Propheten
Jesaia hgb. von G. Diettrich. [Beihefte zur Zeitschrift

für die alttestamentl. Wissenschaft. VIIL] Giefsen, Alfred

Töpelmann. M. 10.

Biblische Zeit- und Streitfragen zur Aufklärung
der Gebildeten, hgb. von Böhmer und Kropatscheck.
L Serie. 1 : J. Köberle, Das Rätsel des Leidens. Eine
Einführung in das Buch Hiob. — 2: R. Seeberg, Das
Abendmahl im N.T. — 3: B. Weifs, Die Geschichtlich-
keit des Markusevangeliums. — 4: Fr. Barth, Das Jo-

hannesevangelium und die synoptischen Evangelien. —
5: Ed. Riggenbach, Die Auferstehung Jesu. -- 6: A.
Juncker, Das Gebet bei Paulus. Gr. Lichterfelde -Beriin,
Edwin Runge. M. 0,40; 0,45; 0,60; 0,50; 0,45; 0.40.

H. Vollmer, Jesus und das Sacaeenopfer. Giefsen,
Alfred Töpelmann. M. 0,60.

.\ntilegomena. Die Reste der aufserkanonischen
-ngelien und urchristlichen Überlieferungen hgb. u. übs.

vun E. Preuschen. 2. Aufl. Ebda. M. 4,40.

Der kleine Katechismus D. Martin Luthers 1536.
Faksimile-Neudruck hgb. von O. Albrecht. Halle, Waisen-
haus. Geb. .\L 8.

P. Gastrow, Joh. Salomo Semler in seiner Bedeu-
tung für die Theologie mit besonderer Berücksichtigung
seines Streites mit G. E. Lessing. Giefsen, Alfred Töpel-
mann. M. 9.

L. Zscharnack, Lessing und Semler. Ein Beitrag
zur Entstehungsgeschichte des Rationalismus und der
kritischen Theologie. Ebda. M. 10.

W. Köhler, Katholizismus und Reformation. Kriti-

sches Referat über die wissenschaftlichen Leistungen der
neueren katholischen Theologie auf dem Gebiete der
Reformationsgeschichte. [Vorträge der theolog. Konferenz
zu Giefsen. 23. F.] Ebda. M. 1,80.

E. Platzhoff-Lejeune, Religion gegen Theologie
und Kirche. Notruf eines Weltkindes. Ebda. M. 1 ,40.

Zeitschriften.

Protestantische Monatshefte. 9, 7. H. Basser-
mann, .Absolutes und Relatives im Religionsunterricht.
— R. Planck, Zu Kari Chr. Plancks Gedächtnis. IL
— C. Brinkmann, Wissen, Glaube und .Ahndung.

Biblische Zeitschrift. III, 3. J. Göttsberger.
>Autour de la question bibliquet. — E. Laur, Thr 1.

— H. Klug, Die Dayer der öffentlichen Wirksamkeit
Jesu nach Daniel und Lukas. — J. Mader, Der Markus-
schiufs. — M. Meinertz, Luthers Kritik am Jakobus-
briefe nach dem Urteile seiner Anhänger.

Revue d'HiStoire ecclesiastique. 15 Juillet. L. Sal-
tet, Les sources de r'Kpav.atY,; de Theodoret II. Un
document perdu du concile d'Ephese de 431. — M.
Vals, La Papaute et l'Eglise franque ä l'epoque de Gre-
goire le Grand. I. — J.-M. Vi dal, Notice sur les oeuvres
du pape Benoit XII. I. — L. Willaert, Negociations
politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas
catholiques (1598—1625). l: Intervention des archi-

ducs en faveur du catholicisme. — J.-P. Kirsch, Le
R. P. Denifle, O. P. (1844— 1905). Notice biographique
et bibliographique.

Philosophie.

Referate.

Eduard Grisebach [Kais. Konsul a. D., Dr. jur.],

Schopenhauer. Neue Beiträge zur Geschichte sei-

nes Lebens nebst einer Schopenhauer -Bibliographie.

[Neue Beiträge zu Schopenhauer. Supplement zum 25.

und 26. Bande der Biographiensammlung »Geistes-
helden«.] Berlin, Ernst Hofmann & Co., 1905.

VIII u. 140 S. 8" nebst Bildnis und Handschrift.

M. 3,60.

Die Verdienste des pietätvollen und sorg-

samen Schopenhauer-Sammlers und -Herausgebers

Grisebach wird niemand in Abrede stellen; ich

meinerseits habe sie bei wiederholten Gelegen-

heiten in dieser Zeitschrift anerkannt. Zu mei-

nem Bedauern mufs ich jedoch sagen, dafs sie

mit dem vorliegenden Bändchen nicht eben ver-

mehrt worden sind. Die »neuen Beiträge« zur

Biographie Schopenhauers, welche die erste

Hälfte des Buches in 20 Paragraphen enthält,

beginnen charakteristischer Weise mit einer

Anekdote, die Schopenhauers Urgrofsvater be-

trifft und noch nicht einmal für diesen persönlich

charakteristisch ist. Fast durchweg beziehen

sich die folgenden Notizen entweder gar nicht

auf Schopenhauer selbst, sondern auf Personen

seiner Umgebung oder doch auf absolut gleich-

gültige Äufserlichkeiten, wie seinen Wohnungs-
wechsel in Göttingen u. ä. Selbst der Brief

Johanna Schopenhauers an ihren »Freund.

Gerstenbergk (§ 10) ist so uncharakteristisch

wie möglich, und das an sich sehr hübsche

Schreiben Johannas nach dem Tode der Her-

zogin Anna Amalia (§ 5) enthält nichts, was für

den Sohn irgend in Betracht käme. Auch die

wenigen neu veröffentlichten Briefe Schopen-

hauers selber (bes. § 1 5 an Frau Mertens)

bringen nichts irgendwie Neues oder Tatsäch-

liches, abgesehen allenfalls von der Stelle S. 41,

die das Zusammentreffen mit der Schwester im

.April 1849 erweist.

Die zweite gröfsere Hälfte des Buches ent-

hält eine Schopenhauer-Bibliographie ganz eigener

Art. Es werden alle Bücher angeführt, in denen

der Philosoph einmal zitiert ist, u. a. auch »Berg-
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mann, Die willkürliche Zeugung von Knaben und

Mädchen« und eine ganze Anzahl ähnliches; dazu

auch noch Bücher, in denen Schopenhauer nicht

zitiert ist, aber nach der Meinung des Verf.s

hätte angeführt werden müssen : so z. B. — aufser

Helraholtz natürlich — auch Otto Schröder, Vom
papiernen Stil. Dafür fehlen mit wenigen Aus-

nahmen alle wissenschaftlichen Untersuchungen

und Abhandlungen über Schopenhauer aus den

letzten Jahrzehnten. Gegen den Vorwurf un-

methodischer Willkür hat sich Gr., wie es scheint,

durch den Untertitel seiner Zusammenstellung

zu sichern gesucht: »Verzeichnis der im Besitz

des Verfassers befindlichen Ausgaben der Werke
Schopenhauers sowie der Schriften zur Schopen-

hauerliteratur«. Es mag ja Leute geben, die

sich dafür interessieren, welche Bücher Herr Gr.

besitzt. Wer aber, auf diese »Bibliographie«

gestützt, es unternehmen wollte, wissenschaftlich

über Schopenhauer zu arbeiten, der würde übel

dabei fahren.

Es scheint, dafs die Quellen erschöpft sind,

die uns wirkliche Erkenntnisse von Schopenhauers

äufserem Leben und seiner persönlichen Entwick-

lung eröffnen: Nichtigkeiten, die kaum die intim-

sten Kreise interessieren können, braucht man
der Öffentlichkeit nicht zu übergeben. Wir
haben an gewissen Auswüchsen der Goethe-

Philologie schon gerade genug, eine Schopen-

hauer - Philologie gleichen Stils sollte uns billig

erspart bleiben.

Berlin. Rudolf Lehmann.

Charles Renouvier, Les derniers entretiens, re-

cueillis par L. Prat. Paris, Armand Colin, 1904.

107 S. 8°.

Der Philosoph des Neu-Kritizismus, über den in den
letzten Jahren in Frankreich ausführliche Monographien
erschienen sind, bietet uns in diesem Büchlein eine Art

philosophisches Testament. Er hat während seiner

letzten vier Lebenstage einige Funkte seiner Lehre zu-

sammengefafst und genau umschrieben, die ihm wesent-

lich erschienen. Er beschäftigt sich mit der Teilung

der Kategorien in logische oder verstandesmäfsige und
persönliche, mit der Beziehung der Idee des Raumes zu
den primären und der des Gesetzes der PersönHchkeit

zu den sekundären Vorstellungen, mit der Abweisung
des Unendlichen, mit dem relativen Charakter des Ich-

Begriffes, mit der Abweisung der Spencerschen These
vom Absoluten, mit dem Problem des Übels, mit der

Zukunft der Philosophie, mit der exakten Wissenschaft,

mit dem Mitleid, mit der Zukunft der Demokratie und
mit dem Personalismus als philosophischer und als Laien-

Religion.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Berlin Geh.

Regierungsrat Dr. Wilhelm Dilthey ist in den Ruhestand
getreten. Zu seinem Nachfolger ist der ord. Prof. an
der Univ. Halle Dr. Alois Riehl berufen worden.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

Fr. Feigel, Renouvier's Philosophie der^ praktischen

Vernunft kritisch beleuchtet. Leipzig. 63 S.

A. Ho ffmann. Die Lehre von der Bildung des
Universums bei Descartes in ihrer geschichtlichen Be-

deutung. I. Descartes' Vorgänger und seine natur-

philosophischen Anschauungen. Berlin. 37 S.

Nen erschienene Werke.

E. Seilliere, La philosophie de l'imperialisme.

II: Apollon ou Dionysos. Etüde critique sur Frederic

Nietzsche et l'utilitarisme imperialiste. Paris, Plön.

J. Novicow, La justice et l'expansion de la vie.

Essai sur le bonheur des societes humaines. Paris."

F. Alcan. Fr. 7,50.

Zeltschriften.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. 39, 1. 2. W. Weygandt, Experiment
teile Beiträge zur Psychologie des Schlafes. — H.
Giering, Das Augenmafs bei Schulkindern. — W.
Nagel und H. Piper, Über die Bleichung des Sehpur-

purs durch Lichter verschiedener Wellenlänge. — W.
Nagel, Dichromatische Fovea, trichromatische Peripherie.

— A. E. Fick, Über die Verlegung der Netzhautbilder

nach aufsen.

International Journal of Ethics. July. A. D.

Lindsay, Moral causation and artistic production. —
Ph. R. Mc Cevitt, The moral training of the young in

the Catholic Church. — B. Bosanquet, Xenophon's
Memorabilia of Socrates. — Ch. W. Super, Vicarious

sacrifice. — E. S. Bates, The optimism of Thomas
Hardy. — W. Larremore, The tyrant of the mind.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger.

Juillet. Brenier de Montmorand, Les etats my-
stiques. — A. Schinz, La question d'une langue inter-

nationale artificielle. — F. Le Dantec, La methode
pathologique (fin). — G. Rageot, Le V^ Congres inter-

national de Psychologie.

Unterrichtswesen.

Referate.

L. William Stern [Privatdoz. f. Philosophie an

der Univ. Breslau], Helen Keller. Die Ent-
wicklung und Erziehung einer Taub-
stummblinden, als psychologisches, pädagogi-

sches und sprachtheoretisches Problem. [Samml.
von Abhandl. aus dem Gebiete der pädagog.
Psychologie und Physiologie hgb. von Th.

Ziegler und Th. Ziehen. VIII, 2.] Berlin, Reuther

& Reichard, 1905. 1 Bl. u. 76 S. 8°. M. 1,80.

Unter den Taub -Blinden, deren Erziehung

bis jetzt bekannt wurde, ist nächst dem ersten

und deshalb bahnbrechenden F'all Laura Bridg-

man die besonders begabte Helen Keller die

weitaus bekannteste. Ihre Selbstbiographie, die

in deutscher Übersetzung im J. 1904 bei Lutz

in Stuttgart erschien und bereits in 14. Auf-

lage vorliegt, hat die Aufmerksamkeit der weite-

sten Kreise auf diese merkwürdige Erziehungs-

geschichte gelenkt. Es war nun eine dankens-

werte und wichtige Aufgabe, die wissenschaft-

liche Bedeutung der hier gegebenen Tatsachen

zu untersuchen. Wilüam Stern hat sich dieser

Aufgabe unterzogen und sie in sehr glücklicher

Weise gelöst. In der Einleitung weist er auf

die psychologische und pädagogische Bedeutung

des Falles hin und berichtigt an der Hand der

Dokumente in gleicher Weise einzelne markt-
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-.'hreierische Übertreibungen, wie auch zu weit

triebene Skepsis. St. hat ganz recht: es ist

nicht daran zu zweifeln, dafs Helen Keller im

Alter von 1 9 Monaten Gesicht und Gehör voll-

ständig verloren und sich trotzdem eine hohe

Rildung angeeignet hat. Dies verdankt sie zum
•il ihrer Begabung, zum grofsen Teil aber der

selbstlosen Hingabe und dem pädagogischen Ge-

schick ihrer Lehrerin Annie Sullivan, deren

Briefe zu den interessantesten Partien des auto-

biographischen Werkes gehören.

St. erörtert nun, nachdem er kurz die bio-

graphischen Daten angegeben hat, die inneren

und äufseren Entwicklungsfaktoren, die Sinnes-

wahrnehmungen, das Sprechen und Denken und

fügt dann pädagogische Schlufsbetrachtungen

bei. In der durch diesen Fall wieder nahege-

legten Frage, ob es angeborene Bewufstseinsin-

halte gibt, entscheidet sich St. trotz einer Äufse-

rung Helen Kellers, die für die Existenz solcher

Inhalte spricht, doch dafür, dafs nur Anlagen

angeboren sein können, Inhalte aber immer er-

worben sein müssen. In dem Kapitel über

Helens Sinneswahrnehraungen ist besonders die

überraschende Unterscheidungsfähigkeit der Haut-

oberfläche bemerkenswert, die annähernd für das

Ohr Vikariieren kann (S. 26 f.).

Die bedeutendsten Ergebnisse für die Psy-

chologie und Sprachtheorie liefert aber die

Entwicklung der Sprache und des Denkens bei

Helen Keller. Hier ist St. in der angenehmen
Lage, die Sprachentwicklung Helens mit der

seines eigenen normalen Kindes zu vergleichen,

das er mit Hilfe seiner Frau sorgsam beobachtet
hat. St. zeigt nun, dafs beide Entwicklungen
einen mehrfachen Parallelismus haben. Helen,

die in ihrem 7. Lebensjahre mit Hilfe des

Fingeralphabetes der Taubstummen in die Sprache
eingeführt wurde, lernte in einem Monat un-

gefähr so viel, wie St.s normales zweijähriges

Kind in drei Monaten. Auch die Reihenfolge
war ähnlich. Substanzen, .Aktionen und Relatio-

nen kann man nach St. als die normale Ordnung
bezeichnen, in der die Wortbedeutungen von
den Kindern erlernt werden. Wichtiger aber
ist, dafs auch ein anderer Entwicklungsvorgang
bei beiden Kindern in derselben Weise sich

nachweisen läfst. Meumanns Behauptung, dafs

die ersten Wortbedeutungen, die ein Kind selb-

ständig verwendet. Wunsch Charakter tragen,

bestätigt sich hier vollkommen. So hat St. die

interessante Tatsache konstatieren können, dafs

sowohl bei Helen Keller als auch bei seinem
normalen Kinde die Zeitformen des Präsens und
Faturum viel früher vorkommen als das Präteri-

tum. Überhaupt ist die Tabelle, durch die St.

den Parallelismus zwischen der Sprachentwicklung
Helen Kellers und der seines Kindes veranschau-
licht, sehr interessant. Es zeigt sich darin
deutlich, dafs diese Entwicklung den Weg

nimmt »vom affektiv Willensmäfsigen zum objektiv

Intellektuellen« (S. 57). Das späte Auftauchen

der » Vergangenheitsbezeichnung i< ist davon ein

Symptom, Gegenwart und Zukunft stehen in

unmittelbarer Beziehung zum Willen. Die Ver-

gangenheit kann nur konstatiert, aber nicht ge-

ändert werden. Ich freue mich sehr, auf anderem
Wege zu demselben Resultate gelangt zu sein,

und verweise dafür auf die Ausführungen in

meinem jüngst erschienenen Buche »Der kritische

Idealismus und die reine Logik« S. 142 ff.

St. bespricht in demselben Kapitel auch

die sprachlichen Personenbezeichnungen Laura
Bridgmans, die ich in meiner Studie über

diese Taub-Blinde, deren Erziehung so bahn-

brechend wirkte, ausführlich behandelt habe

(Laura Bridgman, Wien 1891. S. 44 ff.). St.

bezeichnet diese Sprachlaute »neben den

Stumpfschen Aufzeichnungen über seinen Sohn
als das »wichtigste Dokument für die mensch-

liche Fähigkeit ganz aus sich heraus, ohne Zu-

hilfenahme der Nachahmung, sprachliche Be-

zeichnungen zu prägen«. Entstanden sind die

ersten unter diesen Personenbezeichnungen,

wie ich nachgewiesen habe, aus Gefühlslauten.

St. stimmt mir darin zu, meint aber, dafs diese

Entstehungsart nicht für alle solche Namen,
deren Laura ungefähr 60 gebildet hatte, an-

genommen werden könne. Darin hat nun St.

vollkommen recht. Für die ersten Namen läfst

sich der Ursprung aus dem Affekt dokumenta-

risch belegen. W^ie viele das waren, können
wir nach unsern Quellen leider nicht feststellen.

Für die spätere Zeit, wo diese Laute durch häufi-

gen Gebrauch und die damit Hand in Hand
gehende Abstumpfung des Gefühlswertes be-

reits zu reinen Namen geworden waren, ist ab-

sichtliche Namenbildung nicht nur, wie St. meint,

anzunehmen, sondern direkt nachgewiesen, was
ich in meiner Schrift (S. 46) ausdrücklich be-

merkt habe. Ich bin dem Verf. für den Hinweis

auf diese Laute sehr dankbar und hoffe, dafs

dieses merkwürdige Phänomen jetzt etwas mehr
Beachtung finden wird.

Im Schlufskapitel zieht St. die praktischen

Folgerungen für die allgemeine Pädagogie, dann

für den Taubstummen- und für den Taub-Blinden-

Unterricht. Im Hinblick auf Miss Sullivans Er-

folge bei Helen Keller gi. t St. die Anregung,

der Lehrer möge den Schülern mehr bieten, als

sie augenblicklich verarbeiten können, und sie

selbst auswählen lassen. Das kann im Privat-

unterrichte häufig, im Schulunterrichte gelegent-

lich mit gutem Erfolge geschehen, allein als

methodisches Prinzip wird man es praktisch

kaum gelten lassen können. Riemann hat in

seiner Besprechung von Sterns Arbeit (Blätter

für Taubstummenbildung 18. Jahrg. Nr. 12) sehr

richtig darauf hingewiesen, dafs die Erfolge bei

Helen Keller nicht so sehr als das Resultat eines
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blofsen Unterrichts sondern als das Resultat des

Gemeinschaftslebens anzusehen sind. In bezug auf

die Taubstummenbildung gibt St., wie ich glaube

mit Recht, die Anregung, es möge in Deutsch-

land, wo die Artikulationsmethode vorherrscht,

das Fingeralphabet mehr berücksichtigt werden.

In betreff des Taub -Blinden -Unterrichtes betont

St. vor allem die Notwendigkeit des Zusammen-
wirkens. Bei der immerhin beträchtlichen Zahl

der bereits bekannten Fälle sollte nicht jedes-

mal mehr von vorne begonnen werden. In

diesem Kapitel spricht St. auch von Marie Heurtin,

deren Erziehung Prof. Louis Arnould in seinem

Buche »Une äme en prison (3. Aufl. Paris 1904)

geschildert hat. Da sowohl Arnould als auch

St. die Bemerkung machen, dafs man von mir

eine Darstellung dieser merkwürdigen Erziehungs-

geschichte erwarte, so erlaube ich mir mitzu-

teilen, dafs über dieses taub und blind geborene

Mädchen in der »Österreichischen Rundschau«

(Jahrg. 1905, Nr. 33 u. 36) zwei Aufsätze von

mir erschienen sind, die ich in erweiterter Form
selbständig zu publizieren beabsichtige.

Wien. W. Jerusalem.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

In dem kürzlich erschienenen Vorlesungsverzeichnis

der Akademie für Sozial- und Handels Wissen-
schaften zu Frankfurt a. M. für das nächste Winter-

semester werden 80 Vorlesungen und Übungen angekündigt.

In der Abt. für Volkswirtschaftslehre findet sich neben den

Vorlesungen über Nationalökonomie und Finanzwissen-

schaft eine kürzere Vorlesung des Bankdirektors Thorwart

über Börsenwesen und Börsengesetzgebung. Vertreten sind

u.a. ferner Kolonialwesen, Genossenschaftswesen. Sozial-

politische Besprechungen und Besichtigungen werden an-

gekündigt. Neben öffentlichrechtlichen und privatrecht-

lichen Vorlesungen werden Besprechungen von Fragen

des Privatrechts im Anschlufs an neuere Entscheidungen

höherer Gerichte und strafrechtliche Reformfragen an-

gezeigt. Es folgen Vorlesungen über Versicherungs-

wesen und Versicherungsrecht, privates wie öffentliches,

über Statistik. In der Abt. für Handelswissenschaften

werden Spezialvorlesungen gehalten über Kontokorrent,

Ultimogeschäfte, Zinzeszins, Doppik usw., über Wirtschafts-

geographie und Produktenkunde, über französische, eng-

lische, spanische Handelskorrespondenz. Der allgemeinen

Bildung dienen Vorlesungen und Übungen aus dem
Gebiet der Philosophie (Geschichte der Logik und Er-

kenntnistheorie), der Psychologie (Aufgabe und Methode

derselben), der Literaturwissenschaft (Abschnitte aus

deutscher, französischer, englischer Literaturgeschichte,

spanische Lektüre) und der Geschichte. Neu eingetreten

ist Privatdoz. Dr. Franz, der über Geschichte der fran-

zösischen Kolonisation lesen wird. Hofrat Hagen wird

voraussichtlich eine ethnographische Volesung halten.

Im letzten Abschnitt führt das Verzeichnis verschie-

dene Vorlesungen aus den Gebieten der Technik,

Chemie, Physik, Elektrotechnik usw. an. Besonderer

Wert wird auf die Übungen in den Seminaren gelegt.

Es bestehen ein volkswirtschaftliches, juristisches, ver-

sicherungswissenschaftliches, statistisches, ein handels-

wissenschaftliches, ein Seminar für Handelslehrer, ein

philosophisches Seminar und die drei neusprachlichen

Seminare, das germanische, englische und romanische.

— Anfragen und Anmeldungen sind an dc^ Sekretariat

der Akademie (Börsenstr. 19) zu richten. Von dort

sind auch das Vorlesungsverzeichnis sowie die ver-

schiedenen Prüfungsordnungen und Anmeldeformulare
unentgeltlich zu beziehen.

Gesellschaften und Vereine.

Der III. Kunsterziehungstag findet vom 13. bis

15. Oktober in Hamburg statt. Er wird sich mit der

künstlerischen Erziehung auf den Gebieten der Musik
und der Gymnastik beschäftigen. Das vorbereitende

Komitee wendet sich nicht an die breite Öffentlichkeit,

sondern hält es für besser, die Beratung auf einen

engeren Kreis besonders eingeladener Männer und Frauen
zu beschränken.

PersonBlciironili.

Der Seminardirektor Dr. Max Kolbe zu Rawitsch ist

zum Provinzialschulrat in Danzig ernannt worden.

Scliaiprograninie.

K. Koppin, Zur unterrichtlichen Behandlung der

griechischen Modi auf wissenschaftlicher Grundlage,

namentlich in den Bedingungssätzen. I. Stettin, König
Wilhelms-Gymn. 19 S.

E. Martens, Wechselbeziehungen zwischen den

Sprachen. Leipzig, Höhere Schule f. Mädchen. 5 S. 8".

Nea erschienene Werke.

H. Morsch, Das höhere Lehramt in Deutschland

und Österreich. Ein Beitrag zur vergleichenden Schul-

geschichte und zur Schulreform. Leipzig, Teubner.

P. Ssymank, Die freistudentische oder Finkenschafts-

bewegung an den deutschen Hochschulen. [Vorträge

und Aufsätze aus der Comenius- Gesellschaft. 13, 4.]

Berlin, Weidmann. M. 0,50.

Zur Schillerfeier am 9. Mai 1905. K. Ludwig,
Prolog, gesprochen bei der Schülerakademie des Gymna-
siums. — K. Klement, Ausschnitt aus einer Latein-

stunde in der Septima. [S.-A. aus dem Jahresbericht d.

k. k. Staatsgymnasiums im XIX. Bezirk von Wien.]

Wien, Selbstverlag der Verfasser.

G. Thürling, Der wahlfreie Unterricht in der Chemie

am KöUnischen Gymnasium zu Berlin nebst Erläuterun-

gen zu Rüdorff, Anleitung zur chemischen .Analyse.

1. Teil. [Wissenschaftl. Beil. z. Jahresber. d. KöUn.

Gymn. zu Berlin. Ostern 1904.] Berlin, Druck von

W. Pormetter.

Zeitschriften.

Natur und Schule. 4, 9. A. Pabst, Die Bedeutung

des Modellierens für den naturgeschichtlichen Unterricht.

— 0. Rabes, Ergebnisse der Regenerationsversuche an

Tieren. — W. Wenck, Deutschlands Pflanzenkleid in

Vergangenheit und Gegenwart. — K. Scheid, Biolo-

gische Versuche in chemischen Schülerübungen. — Fr.

Böringer, Ein »Waldmuseum«. — H. Geyer, Die

Knoblauchskröte (Pelobates fuscus). — G. Vogel, Fleisch-

fressende Schnecken. — J. Ruska, Zur Pflanzenterato-

logie. — K. Remus, Vom Gesetz des kleinsten Wider-

standes. — H. Schumann, Das Spinnen der Raupen.

Pädagogische Blätter für Lehrerbildung und Lehrer-

bildungsanstalten. 34,7. Stöfsner, Die Komplikatio-

nen im Lichte der neueren Psychologie. — P. J. Kreuz

-

berg. Die Heimatgeschichte im Geschichtsunterrichte des

Seminars.

Revue pedagogique. 15 Juin. Ch. Chabot, Le

pacifisme et le patriotisme h. lecole. — F. Hemon, Les

ecoles normales de l'Afrique fran9aise. — G. Weulersse,
Jules Verne educateur. — M. Pellisson, L'oeuvre litte-

raire de M. Greard.
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Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

S. Sycz [Dr.], Ursprung und Wiedergabe
der biblischen Eigennamen im Koran.
Frankfurt a. M., J. Kauffmann. IQ03. 64 S. 8".

M. .'.

Diese Arbeit — offenbar eine Erstlings-

hrift — verdankt ihre Entstehung einer .An-

gung Prof. Barths. Das wundervolle Thema
t aber, wie mir scheint, vom Verf. mifs-

rstanden worden; das grofse hier liegende

i'robiem hat er, wenn auch vielleicht geahnt,

doch nirgends scharf gefafst, geschweige denn

gelöst. Das Problem aber ist dies: Läfst sich

überhaupt und wie läfst sich aus der Wieder-

gabe der biblischen Eigennamen im Koran auf

ihren Ursprung schliefsen? D. h. können wir

aus der Form dieser Eigennamen irgend etwas

über Mohammeds Quellen entnehmen? Denn
mit den Eigennamen hat er wohl auch die Ge-

hichten übernommen. Wir hätten hier eine

solide philologische Basis und könnten vielleicht

mehrere Überlieferungsreihen unterscheiden. Dann
müfste gruppiert werden nach Eigennamen, die

über das Griechische, Syrische, Mandäische usw.,

oder die direkt aus dem Hebräischen zu Moham-
med gelangt sind, und in solche, die echtarabisch

oder durch schriftliche oder mündliche Weiter-

gabe entstellt sind. Von den Eigennamen müfste

dann zu dem Zusammenhang fortgeschritten

erden, in dem sie erscheinen. Dann würden
^xh vielleicht, wenn auch nicht ohne Rest,

die Herkunftsorte der biblischen Erzählungen

bestimmen lassen und das Verhältnis Mohammeds
zur Bibel eine wirkliche Erklärung finden. —
Dies scheint mir das Problem zu sein, das Barth

im Auge hatte. Ob es lösbar ist, kann nur

ein Versuch beweisen. Dieser Versuch nun ist

von Sycz nicht unternommen worden. Schon
die Einteilung in Personennamen mit und ohne
biblische Motivierung ist höchst unglücklich. S.

hält es für seine Aufgabe, das ganze schwierige

Problem der Etymologie der biblischen Eigen-
namen wieder aufzurollen, wobei er ohne Wahl
das ihm aus der Literatur hierüber Bekannte
zusammenstellt. Für das eigentliche Koranproblem
genügten die biblischen Namen, und ihre biblische

Erklärung war nur heranzuziehen, wo sie die

koranische Wiedergabe erklären konnte.

Auf die unerfreuliche .Aiufgabe, die Arbeit im
einzelnen durchzunehmen, verzichte ich gern;
Rhodokanakis hat dies in der Wiener Ztschr.
f. d. Kunde d. Morgenl. XVII. 281 ff. vor
einem orientalistischen Leserkreise genügend be-
sorgt. Sollte sich der Verf. entschliefsen,

seine Studien auf diesem Gebiet fortzusetzen,
so ist es ihm vielleicht noch einmal vergönnt,

durch richtige Behandlung des Problems die

Korankunde wesentlich zu fördern.

Heidelberg. C. H. Becker.

Benj. Ide Wheeler [Präsident d. Univ. v. Californien],

The whence and whither of the modern
Science of language. [Univcrsity of California

Publications. Classical Philology. Vol. I, Nr. 3.] Ber-

keley, The University Press, [1905]. S. 95— 109.

$ 0.25.

Der Aufsatz beginnt mit Friedrich Schlegels Pariser

persischen und sanskritischen Studien und schliefst mit

dem Satze: »Die Sprache ist ein Abdruck menschlichen
Lebens; dem Erforscher der menschlichen Sprache kann
nichts Linguistisches fremd sein.« Er will die Haupt-
motive und die Hauptrichtungen der Entwicklung der

vergleichenden Sprachwissenschaft von ihrer Entstehung
bis auf die Gegenwart ins Licht setzen.

Notizen and Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

G. Graf, Die christlich -arabische Literatur bis zur

fränkischen Zeit (Ende des 11. Jahrhs.) [Ehrhard-MüUers
Strafsburger Theologische Studien. Vil, 1]. Freibarg,

Herder. M. 2.

Zeitschriften.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-
landes. 19, 1. 2. L. V. Schroeder, Über den Glauben
an ein höchstes gutes Wesen bei den Ariern. — R.

Schmidt, Die Tanjorehandschriften von Harihara's

Sriigärabandhapradipikcä. — W. Grube, Proben der

mongolischen Umgangssprache (Forts.). — J. Hertel,
Die BühlerMss. des Paücatantra. — C. Meinhof.
Probleme der afrikanischen Linguistik. — A. Büchler,
Das Schneiden des Haares als Strafe der Ehebrecher

bei den Semiten. — D. H. Müller, Das syrisch-römische

Rechtsbuch und Hammurabi.

Revue de Lingtiistique et de Philologie comparee.
15 Avril. J. Vinson, Les langues indo-europeennes.
— Decorse et Gau defroy-Demo mbynes, Docu-

ments arabes du Soudan (fin). — P. Regnaud, B-jao^

et la famille; Zend Asa, Sanscrit Rha; Les Daevas et les

Titans.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate,

N. Wecklein [Gymn.- Rektor u. Oberstudienrat in

Münchenl, Studien zurllias. Halle, Max Nie-

meyer, 1905. IV u. 61 S. 8». M. 1,60.

E. Sacchi, Brevi appunti suUa formazione
dei poemi omerici. Rom, Erm. Loescher & Co.,

[1905]. 71 S. 8». L. 1,50.

Das Altertum glaubte an die Einheitlichkeit

der beiden grofsen homerischen Epen und an

die Existenz eines Dichters Homer, dem die Alexan-

driner nur noch diese beiden Gedichte zuschrieben,

die des epischen Zyklus wie die Hymnen aber

absprachen. Der Gedanke der Chorizonten, die

Ilias und Odyssee zwei verschiedenen Dichtem

zuzuweisen, machte keine Schule. Erst F. .A. Wolf

schuf durch seine Prolegomena 1795 eine home-

rische Frage, indem er die Existenz eines Dichters

Homer und die Einheitlichkeit der homerischen

Gesänge leugnete. Er und seine Nachfolger

Lachmann, M. Haupt, Köchly, Kirchhoff nahmen
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vielmehr an, dafs die beiden Epen allmählich aus

Einzelliedern ohne die kompositorische Tätigkeit

eines grofsen Dichters entstanden und durch viele

Zusätze entstellt seien. Für diese Ansicht führten

sie besonders zwei Gründe ins Feld: den Mangel
der Schrift in jener Zeit und eine Reihe von
Widersprüchen, die sich in den Werken fänden.

Diesen gegenüber verteidigte eine andere Schule,

zu der G. Hermann, Lehrs, Nietzsch, Friedländer,

Kammer gehören, mehr oder weniger entschieden

die Existenz des Dichters und die Einheit der

beiden Epen. Heutzutage lassen sich die Ein-

wände der Anhänger der Liedertheorie nicht

mehr oder wenigstens nicht völlig aufrecht er-

halten. Denn die Funde auf Kreta beweisen,

dafs schon in mykenischer Zeit die Schrift in

ziemlich umfangreichem Gebrauche war; die Tat-

sache, dafs Brahmanen- und Druidenschüler viele

Tausende von Versen auswendig lernen konnten,

und der fast gleiche Wortlaut der Märchen in

Indien wie im Norden Europas zeigen, wie stark

und aufnahmefähig das Gedächtnis eines Natur-

volkes ist. Die vorhandenen oder angeblichen

Widersprüche erklären sich z. T. durch Zu-

dichtungen und den grofsen Umfang der Ge-

dichte; finden sich doch solche auch in Schillers

Teil und Shakespeares Macbeth. Andere sind

die Folge falscher Übersetzung, wie in der von
Lachmann besonders betonten Stelle .4 611 ^vdu
xa^svS^ dvaßdg und B 2 dCa S'ovx l/e vridvfxog

vnvog. Denn dieser Vers besagt nur: 'den Zeus

hielt der Schlaf nicht fest', d. h. er wachte

wieder auf. Ein weiterer Irrtum war, dafs man
die homerischen Gedichte als Produkte einer

Volkspoesie ansah, während die Sprache doch

zweifellos eine Kunstsprache, das Produkt eines

jahrhundertelangen Prozesses ist.

Für die Betrachtung sind Ilias und Odyssee

zu scheiden, da ihre Entstehungsart verschieden

war. Die Eroberung der grofsen Stadt Ilios

mufste als die erste gröfsere und gemeinsame

Unternehmung der Griechen die Phantasie des

Volkes mächtig anregen. Die Leiden und

Kämpfe um diese wurden von verschiedenen

Sängern, die man als Volkssänger bezeichnen

kann, besungen, so dafs der folgende Dichter

stets die Gesänge des Vorgängers benutzte und

erweiterte. Diese Urilias liegt vor in den

Büchern B— und A— O. Ihre Lieder waren

weit verbreitet und hatten bereits eine ziemlich

feststehende Gestalt angenommen, als ein grofser

Dichtergenius Homer eine beherrschende Idee

hinzubrachte, den Gedanken von dem Zorn des

herrlichsten achäischen Helden Achilleus, seinen

verderblichen Folgen für die Achäer, von seiner

Versöhnung und dem Tode des tapfersten

Troers Hektor. Diese Partie, die die Bücher

^, /, n—X umfafst, bezeichnet man als die

Achilleis. Der Gedanke der fiijvcg ^ durchzieht

die ganze uns vorliegende Ilias, die nicht die

Geschichte des Untergangs von Ilios erzählt,

sondern nur den Zeitraum von 51 Tagen, di:

Geschichte des Zornes, der Versöhnung d(

Achilleus und der Erlegung Hektors behandelt

und damit naturgemäfs das endgültige Schicksal

von Ilios andeutet. Es mag nun entweder der

Dichter der Achilleis die Gesänge der Urilias

benutzt und mit seinem Werke vereinigt haben,

da die Schicksale der Griechen wie der Stadt

mit dem Zorn des Achilleus unauflöslich ver-

knüpft sind, oder spätere Dichter die beiden

Zyklen miteinander in Verbindung gesetzt haben,

jedenfalls sind eine Reihe von Unebenheiten und

Widersprüchen bei dieser Art der Entstehung

natürlich, da die Gesänge der Urilias schon in

fester Form vorlagen, die die Zuhörer so wenig
verändert wissen wollten, wie Kinder den Wort-
laut der Märchen. Andere Ungleichheiten und

Widersprüche haben ihre Ursache darin, dafs

das Epos ursprünglich in äolischer Mundart ver-

fafst, und als mit dem Emporblühen des ionischen

Stammes ionische Sänger seine Pflege und Fort-

pflanzung übernahmen, in den ionischen Dialekt

umgegossen wurde. Endlich hat die Tätigkeit

der Rhapsoden noch viele Zusätze, je nach den

Wünschen und Neigungen der Zuhörer, gemacht,

ja ganze Gesänge wie *P, ii hinzugefügt und

dadurch die vorhandene Einheitlichkeit verdunkelt.

Einen vortrefflichen Beitrag zur Lösung der

Frage bietet das Büchlein von Weck lein. Er

weist nach, dafs die Bücher der Achilleis vor

allen andern sich auszeichnen durch den zahl-

reichen Gebrauch schöner Bilder, von Onomato-

pöie wie Metonymie, sowie die schönsten und

herrlichsten Gedanken in ethischer und ästheti-

scher Beziehung; dafs die Achilleis einen be-

herrschenden Gedanken von gewaltiger Trag-

weite und Tiefe bringt, also nicht das Werk
des Zufalls, sondern nur die Schöpfung eines

grofsen Dichtergenius sein kann. Zusätzlich

möchte ich nur eines betonen, wenn auch schon

W. sich gegen die wendet, welche das Buch /
als spätere Zudicbtung betrachten wollen, weil

z. B. 77 61 beweise, dafs der Verfasser dieses

Buches jenes nicht gekannt haben könne. Hier

sagt nämlich Achilleus st /iioc
'ÄYafiSfivwv r^nia

sideCrj] dafs aber Agamemnon ihm freundlich

gesinnt sei, habe er durch die in / gebotenen

Geschenke bewiesen. Das halte ich nicht für

richtig. Denn von freundlicher Gesinnung, von

einem Bedauern, dafs er unrecht gegen Achilleus
\

gehandelt habe, zeigt Agamemnon keine Spur;

trotzig verlangt er vielmehr / 167 ff. SfxrjdriT(0 i

xaC fioc vTToatiijta}, ofJcfov ßaailevregog «t/it.

Die TTQSffßeCrj erscheint mir somit als ein not-

wendiger Bestandteil der Achilleis und die Ab-

weisung der Gesandten völlig begründet, jene

Bemerkung des Achilleus um so angebrachter, :

als er sich schon in I über den Mangel freund- >•

licher Gesinnung des Agamemnon beklagt. W.
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nimmt drei Stufen der Entwicklung der Ilias an:

I. Kine Urilias, die in den Gesängen B—
und yi—O die Leiden und Bedrängnisse von

)S besingt. 2. Die Achilleis, das Werk
les grofsen Dichters, das den neuen Plan zu

n alten Dichtungen hinzubringt, den Zorn des

hilleus. 3. Die Tätigkeit der Diask euasten,

: Nachdichter, die das neue Werk durch Zu-

htungen ergänzten und die alte Ilias zur

iiilleis in engere Beziehung brachten. Da-

hen her gingen Interpolationen von Rhapsoden.

Alit Recht bezeichnet er als das nganov ipeiJöog,

dafs man alles Vollkommene einer Urilias zu-

isen, alles Minderwertige als Nachdichtung

zeichnen wolle, während die Verhältnisse

rade umgekehrt liegen. Das eingehende Stu-

dium des W.sehen Buches kann nur empfohlen

werden.

Mit der Entstehung der Odyssee ist es

anders gegangen; ihr fehlt durchaus ein beherr-

schender, den Gang der ganzen Dichtung be-

stimmender Gedanke. Auch ihr liegen ältere

Lieder zugrunde; aber es lassen sich die Nähte

noch deutlich aufzeigen, wo die verschiedenen

Partien aneinander geknüpft sind. Die Götter-

versammlung von a wird s wiederholt; Athene

läfst V 186 f. den Odysseus seine Heimat wieder-

erkennen und holt V 440 den Telemach, der

über Gebühr in Sparta weilt, um sein Zusammen-
treffen mit dem Vater in tt herbeizuführen. Dem
Dichter der Odyssee lagen drei grofse Komplexe
bereits ziemlich abgeschlossen vor, als er daran

ging, sie miteinander zu vereinigen; die Tele-

machie a— J, die Irrfahrten und die Heimkehr

des Odysseus e—v 186, und drittens die vor-

bereitende und rächende Tätigkeit des Helden

in Ithaka. Die letzte Partie verrät die Hand
eines bedeutenderen Dichters, wenn er auch dem
Verfasser der Achilleis nicht gleichgestellt werden
kann. Denn Odysseus erfährt zuerst von Athene,

dafs Freier sich in seinem Palaste breit machen,

hört Genaueres von ihrem schamlosen Treiben

durch Eumaios und den Sohn, überzeugt sich

mit eigenen Augen davon, wird von ihnen ver-

höhnt und mifshandelt, mufs schliefslich, der

König in seinem eigenen Palaste, bei dem Faust-

kampf mit Iros zur Belustigung der übermütigen

Jünglinge dienen. So erwächst ihm in drama-

tischer Steigerung die Erkenntnis, dafs die Freier

nicht die Götter, nicht den armseligen Bettler

hten, dafs er friedlich mit ihnen nicht aus-

—uander kommen, dafs nur ihre Ermordung ihm
den Einzug in seinen Palast ermöglichen kann.

Die Entstehung beider Epen behandelt

acchi. Nach dem Vorwort will er denen, die

mit der homerischen Frage unbekannt sind, eine

kurze Darstellung von ihrem heutigen Stande
geben. Das ist dem Verf. aber nicht gelun-

gen; denn einmal geht er viel zu ausführlich

ein auf die Nachrichten der Alten über Homer,

auf die Schriftfrage, die Tätigkeit des Peisi-

stratos; behandelt viel zu weitläufig die Ansichten

der Neueren über die Existenz eines Homer und

die Einheit der beiden Epen, ohne sie klar und

übersichtlich zu ordnen und ohne sich um die sog.

Unitarier zu kümmern. Zum andern verharrt S.

auf dem Standpunkt, den die Vertreter der

Liedertheorie einnehmen, leugnet die Existenz

eines Dichters Homer oder wie er sonst heifsen

möge, und verneint jegliche Einheit in' den beiden

Epen.

Saarbrücken. Carl Mutzbauer.

W.Bauer [wissenschaftl. Hilfslehrer], Die Verfasser-
und Zeitfrage des dialogus de oratoribus.
[Beilage zum Jahresbericht des Progymnasiums zu
Hattingen a. Ruhr.] Hattingen, Druck von C. Hundt
Ww., 1905. 91 S. 8".

Der Verf. erkennt in dem dialogus eine Schrift des
Tacitus. Die »neue Stiltheorie t, nach der ein Verfasser

zu gleicher Zeit Werke verschiedenen Stiles schreiben

könne, dafs also z. B. Tacitus gleichzeitig den Dia-

log, den Agricola und die Germania verfafst haben
könne, leuchtet ihm nicht ein. Er setzt deshalb den
dialogus an den Anfang von Tacitus schriftstellerischer

Laufbahn in das Jahr 81 n. Chr.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. an der Univ. Wien Dr. Richard Kukula
ist als aord. Prof. f. klass. Philol. an die Univ. Graz be-

rufen worden.
Universitätssch riften.

Dissertation.

G. Eymer, De adpositorum apud poetas Romanos
usu. Marburg. 72 S.

Scholprogranim.

P. Jahn, Aus Vergils Dichterwerkstätte. Georgica

IV. Berlin, KöUn. Gymn. 21 S.

Xen erschienene Werke.

A. Hauvette, Un poete ionien du Vn^ siecle. Archi-

loque. Sa vie et ses poesies. Paris, Albert Fontemoing.

Fr. 7,50.

O. Hense, Die Modifizierung der Maske in der grie-

chischen Tragödie. 2. Aufl. Freiburg i. B. , Herder.

M. 2,40.

Sophokles, Antigene, übs. von M. Joris. [Wissen-

schaftl. Beil. z. Jahresber. d. Gymn. u. Realprogymn. zu

Limburg a.d. Lahn.] Limburg, Limburger Vereinsdruckerei.

R. Schuetze, Juvenalis ethicus. Greifswalder Inaug.-

Dissert. Greifswald, Druck von Julius .\bel.

H. Anz, Die lateinischen Magierspiele. Untersuchun-

gen und Texte zur Vorgeschichte des deutschen Weih-

nachtsspiels. Leipzig, Hinrichs. M. 5,40.

A. E. Schönbach, Über Hermann von Reun.

[Sitzungsberichte der K. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-

hist. KL GL, 4.] Wien, in Komm, bei Cari Gerolds

Sohn.
Zeitschriften.

Mnemosyne. N. F. 33, 3. H. T. Karsten, Commen-

tum Aeli Donati ad Terentium (Forts.). — S. A. Naber,

.Adnotationes criticae ad Andocidis orationes; .Ad Plauti

Rudentem. — J. van Leeuwen, Ad scholia Aristo-

phanica; Bapbapicti?: Ad schol. .Aristoph. Pac. 459. —
H. von Herwerden. Ad Sophoclis Antigonara; Tenta-

tur Horatii Carm. I 6. — J. van Wageningen, De

Damoclis gladio. — P. H. D., Ad Boethium.

The Classical Review. July. R. C. Seaton, On

Iliad I. 418. — H. Richards, Notes on Herodotus,
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books I— III. — J. Burnet, Platonica. III. — H. Jack-
son, On Nicomachean ethics VI, 1. 1139a 3— 6. —
A. J. Kronenberg, Ad Marcum Antoninum. — M. L.

Earle, On the Apocolocyntosis of Seneca. — J. P.

Postgate, On two passages of the Apocolocyntosis.
— J. B. Bury, On the Pervigilium Veneris.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Jonas Fränkel [Dr. phil.], Zacharias Werners
Weihe der Kraft. Eine Studie zur Technik des

Dramas. [Beiträge zur Ästhetik hgb. von Theo-
dor Lipps und Richard Maria Werner. IX.]

Hamburg, Leopold Vofs, 1904. X u. 138 S. 8».

M. 4.

Durch Ober- und Untertitel des vorliegenden

Buches, das hoffentlich zur Erschliefsung des

noch unbearbeiteten Teils von Werners Lebens-

werk anregen wird, sind die Leitlinien der Unter-

suchung zur Genüge gekennzeichnet: der Verf.

sucht einerseits Werners Lutherdrama nach den

Grundsätzen und für die Zwecke empirischer

Poetik, wie sie Scherer und speziell für das

Drama Heinzel festgelegt haben, auszuwerten,

andrerseits literarhistorisch zu bestimmen. Jenen

Teil seiner Aufgabe mit Eifer und Geschmack

lösend, hat er sich alles übrige wohl etwas leicht

gemacht, insbesondere was die Quellenfrage be-

trifft, und so gut wie ganz verabsäumt, der

widerwärtigen, aber für das betreffende Zeitalter

höchst charakteristischen Dichtung ihren Platz

im Entwicklungsgange der deutschen Kultur an-

zuweisen. — Die Arbeit verrät Fleifs, Belesen-

heit und gute methodische Schulung, der Stil in

gutem und bösem journalistische Einflüsse.

Wien. Robert F. Arnold.

Richard Loewe [Dr.], Germanische Sprachwissen-
schaft. [Sammlung Göschen. 238]. Leipzig, G. J.

Göschen, 1905. 148 S. 8°. Geb. M. 0,80.

Das Büchlein setzt sich aus drei Teilen zusammen.

Im I., der Einleitung, beschäftigt sich der Verf. mit dem
Begriff und der Aufgabe der Germanischen Sprachwissen-

schaft, die >die Erklärung aller Erscheinungen der ger-

manischen Sprachen, d. h. des Deutschen und der diesem

nächst verwandten Idiome, wie des Englischen und des

Isländischen ist« , mit den indogermanischen Sprachen

und den germanischen Dialekten, mit den Sprachver-

änderungen und ihren Ursachen, mit dem Germanischen

im Kreise der indogermanischen Sprachen und mit

seiner Gliederung. Der II. Teil, die Lautlehre, behandelt

in 4 Abschnitten die Betonung, den Vokalismus (spon-

tane Lautentwicklung, kombinatorische Lautentwicklung,

Ablaut), den Konsonantismus und die Auslautgesetze.

Der III. Teil, der die Hälfte des Raumes einnimmt, er-

läutert von der Formenlehre Nomen und Verbum.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Der Privatdoz. f. deutsche Sprache u. Lit. an der

Univ. Halle Prof. Dr. Franz Saran ist zum aord. Prof.

ernannt worden.
An der Univ. Marburg hat sich Dr. Harry Maync

als Privatdoz. f. deutsche Philol. habilitiert.

An der Univ. München hat sich Dr. Friedrich

Wilhelm als Privatdoz. für deutsche Sprache u. Lit.

habilitiert.

Der ord. Prof. f. deutsche Philol. an der Univ.

Münster Geh. Reg.-Rat Dr. Wilhelm Störck ist kürz-

lich, 76 J. alt, gestorben.

Nea erschienene Werke.

Reuters Werke hgb. von W. Seelmann. 2. 3. Bd.

[Meyers Klassiker-Ausgaben hgb. von E. Elster.] Leipzig,

Bibliographisches Institut. Geb. je M. 2.

Sophus Bugge, Norges Indskrifter med de ajldre

Runer. Indledning: Runeskriftens Oprindelse og aeldste

No. 5.] Christiania, in Komm, bei Jacob Dybwad.
Historie. 1. Hefte. Christiania, A. W. Brogger.

M. Olsen, Det gamle norske enavn Njardarlqg.

[Christiania Videnskabs Selskabs Forhandlinger for 1905.

[Nr. 5.] Ebda.^ ^
Zeltschriften.

Stunden mit Goethe. I, 4. O. Harnack, Hoch-

gebirgs- und Meerespoesie bei Goethe. — Elisabeth

Mentzel, Goethe und Klinger in ihrer Frankfurter Zeit.

— Goethes und Schillers Wesen im geselligen Verkehr.

— Spaziergänge: Der Mensch Goethe höher als der

Dichter. — Vom religiösen Zustande Frankfurts. —
Goethe und Ischia. — Weimar vor hundert Jahren. —
Die Geldsorgen des Theaterdirektors Goethe. — Eine

Aufzeichnung der Karoline von Wolzogen über Schillers

Tod.

Skirnir. 79, 1. E. Benediktsson, Kvedja Skirnis.

— G. Finnbogason, Hid isl. Bökmentafelag; Heima-

vistarskölar. — E. Hjörleifsson; |)urkur. — G.

Björnsson, Um heimavistarskölahüs handa börnum
(med uppdrättum). — G. Magriüsson, Fsereyjar (kvajdi);

Niels R. Einsen (med mynd). — St. Matthiasson, Lik-

brensla. — P. V. Bjarnason, Norsku hegningarlögin

nyju. — B. J) or stein SSO n, Stormur (sönglag). —
J. OlafSSO n, Willard Fiske (med myndum). — |>. G is-

la so n, Utlendar frettir.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

P. Heinrich, Die Namen der Hamlettragö-

die. Leipzig-R., E. Haberland, 1904. 90 S. 8».

M. 2,50.

Die Charakter und Rolle kennzeichnende Be-

nennung von Personen läfst sich nicht nur bei

Shakespeare, sondern auch bei andern Autoren

in und nach seiner Zeit beobachten. Die elisa-

bethanische Zeit neigte ganz besonders zu Sprach-

spielereien. Wenn deshalb in Heinrich IV. die

Friedensrichter Schal und Still heifsen und die

von Falstaff gemusterten Rekruten Schatten,

Schwach, Ochsenkalb, so kann über den

Sinn einer solchen Namengebung kein Zweifel

sein, nach Charakter und Tendenz ist sie klar

und nicht mifszuverstehen. Von solchen Beob-

achtungen ausgehend sucht der Verf., beseelt

von dem Geiste mystischer Spekulation, wie sie

den Baconianern eigen ist, symbolistische Namen-

gebung und geheime Anspielungen auch da, wo

diese nicht vorhanden sind. In einer über die

Grenzen aller Wahrscheinlichkeit weit hinaus-

gehenden, höchst phantasievollen Weise deutet

er die Namen des Hamlet nicht nur, sondern
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.V h die vieler anderer Shakespearischer Dramen.

So findet er in Laertes, nach ihm ein Anagramm
:uis Leartes (^in der Quarto von 1 603) einen

1 klang an lat. leo und an engl, heart. Der

.\ame Rosencrantz ist für ihn eine »Verschleie-

rung von 'Rossencraft' (Quartoausgabe 1603),

von ross = Wegwurf, Abfall und craft = Schläue,

Lumpenschläue«. Aus dem Namen Voltimand

leitet er sogar einen Hinweis auf die Teilhaber-

schaft Marlows am Hamlet ab und zwar folgen-

dermafsen: Voltimand steht für Voltemar (Quarto

von 1603) und dies ist ein Anagramm von: et

MarJowl Weitere Beispiele anzuführen ist über-

flüssig. Das Buch liegt aufserhalb der Grenzen

wissenschaftlicher Forschung.

Tübingen. W. Franz.

Bernard Bouvier [ord. Prof. f. französ. Lit an der

Univ. Genf], L'oeuvre de Zola. Genf, Ch. Eggi-

mann & Cie., [1904]. 90 S. 8».

Die Schrift setzt sich aus drei, für einen allgemein-

gebildeten Zahörerkreis bestimmten Vorträgen zusammen.
Der erste führt uns in die Anfangszeit von Zolas lite-

rarischem Schaffen, in die Periode der Reaktion gegen

die Romantik und der naturwissenschaftlichen Methode
in der Literatur und betont den Einflufs Taines und
Balzacs. Im zweiten Vortrage behandelt der Verf. Zolas

Rotnanreihe >Les Rougon-Macquart«. Die späteren Werke
>Les trois villes'- und >Les quatre Evangilest sowie das

Ende der naturalistischen Schule bilden den Gegenstand
des dritten Vortrags.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Lektor f. französ. Sprache an der Univ. Königs-

berg Georges Ernest Lote gibt sein Lehramt mit Ende
des Semesters auf.

Unlrersititsscliriften.

Dissertationett.

W. Jaehde, Religion, Schicksalsglaube, Vorahnungen,
Träume, Geister und Rätsel in den englisch-schottischen

Volksballaden. HaUe. 62 S.

E. Plückhahn, Die Bearbeitung ausländischer Stoffe

im englischen Drama am Ende des 17. Jahrhunderts dar-

gelegt und Sir Charles Sedleys The Mulberry Garden
and Bellamira or the Mistriss. Rostock. 89 S.

>'en ersehleneDe Werke.

S. Blach, Die Schriftsprache in der Londoner Pauls-

schule zu Anfang des 16. Jahrhs. (bei Colet, Lih', Li-

nacre, Grocyn). Inaug.-Dissert. Halberstadt, H. Meyers
Buchdruckerei.

O. Grojean, Sainte-Beuve ä Liege. Lettres et docu-
ments inedits. Paris, A. Fonteraoing.

Zeitschriften.

Giornale slorico della Letferatura italiana. SuppL 8.

Farinelli, Appunti su Dante in Ispagna nell'etä media.
F. Cavicchi, Intorno al Tibaldeo. — F. Pasini,
plagio a danno di Vincenzo Monti.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Gustav Boemer [Dr. phil.]. Die Annalen und
Akten der Brüder des gemeinsamen
Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim.
Eine Grundlage der Geschichte der deutschen Brüder-

häuser und ein Beitrag zur Vorgeschichte der Refor-

mation. (Vollständige Ausgabe. Zuvor ein Teil als

Inaug.-Dissert. der Friedrich Wilhelms-Univ. zu Berlin

erschienen.) Fürstenwalde (Spree), Johannes Seyfarth,

1905. 1 Bl. u. 111 S. 8».

Die vorliegende Publikation ist durch die im

Jahre 1903 durch Doebner besorgte Ausgabe

der »Annalen und Akten der Brüder des gemein-

samen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim«

(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Nieder-

sachsens. Bd. DC. Hannover, Hahn) hervor-

gerufen. Doebner mufste sich hinsichtlich der

Untersuchung des von ihm dargebotenen reichen

Quellenmaterials auf das Allernotwendigste be-

schränken, spricht in seinem Vorwort aber den

dringenden Wunsch aus, dafs »bewährte Kenner

des in Frage stehenden Gebiets die Ergebnisse

aus dem Buche ziehen möchtenc. Boerners

Buch, die erweiterte Ausgabe einer der Berliner

philosophischen Fakultät vorgelegten Inaugural-

Dissertation, leistet schon einen Teil dieser

•Arbeit, indem es die von Doebner begonnenen

Untersuchungen weiterführt und so für eine zu-

sammenfassende Darstellung auf Grund des ge-

hobenen Materials immer sichereren Boden ge-

winnt. — Ein äufserst wichtiges Ergebnis der

Boernerschen Untersuchungen scheint mir zu sein,

dafs er die Statuten des Hildesheimischen Hauses

(bei Doebner S. 206— 245 vgl. S. XLII) als

Unionsstatuten, d. h. als die Statuten des ge-

samten Münsterschen Bundes der Brüder nach-

weist und ihr Verhältnis zu den Statuten der

Windesheimer Kongregation klarstellt; an letztere

lehnen sie sich an, jedoch mehr formell als

materiell. Die gottesdienstlichen Verordnungen

(a. a. O. S. 334—386 vgl. S. XLVff.), die

Doebner »ein reiches Material für Erforschung

der gottesdienstlichen Formen der Brüder und

ihrer Abweichungen von den Ritualien der Stifter

und Klöster < genannt hatte, schätzt B. nur gering,

weil »der Kirchendienst der Brüder sich in

keinen neuen, von ihnen geschafifenen Formen
bewege, vielmehr ein vielartiger bunter Abdruck

von anderen Mustern sei^^ ; so »habe der Lüchten-

hof sich darin nach der Ordnung der Hildesheimer

Domkirche gerichtet« (S. 99). Wird hinsichtlich

ihres zweiten Punktes die Erwartung Doebners dem-

nach sich getäuscht sehen, so fällt damit doch nicht

auch der erste Punkt; vielmehr läfst sich hoffen,

dafs die Bestimmungen der Brüder vielfach zur

Ergänzung unserer Kenntnis der gottesdienst-

lichen Tätigkeit in Stiften und Klöstern dienen

werden. B.s Urteil über die in Frage stehen-

den Stücke ist deshalb zu hart und wird von

ihm S. 105 mit Recht in nicht unbedeuten-

der Weise eingeschränkt. Auch hinsichtlich der

Beurteilung mehrfach sich findender Texttilgungen

in den Annalen weicht B. von Doebner ab;

letzterer hatte gemeint, dafs in den getilgten

Stellen wohl irgendwie ein a Gegensatz zum
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Bischof und zum Klerus der Stifter und Klöster«

zum Ausdruck gekommen sei (S. XIV); B. stellt

das in Abrede und erklärt die Tilgungen durch-

weg aus rein äufserlichen Gründen, ohne in-

dessen überall befriedigende Erklärungen geben
zu können (vgl. z. B. S. 12 und 15). — Die

Protokolle und Aktenstücke der unierten Frater-

und Schwesternhäuser (Doebner S. 246— 282
vgl. S. XLIII) benutzt B. in glücklicher Weise,

um unter Beiziehung der Annalen geschichtliche

Aufstellungen hinsichtlich der Bruderhäuser in

Wesel, Kassel, Rostock, Marburg, Magdeburg
und Bertikum in Friesland zu berichtigen (S. 69 ff.):

Ganz ähnlich gewinnt er aus den in der Doebner-

schen Publikation vorliegenden parallelen Dar-

stellungen Material, um über die Glaubwürdigkeit

des Joh. Busch, der im »Liber de reformatione

monasteriorum« auch zwei Kapitel über die Ver-

hältnisse des Lüchtenhofes und der Brüder bringt,

ein Urteil zu gewinnen. Er weist ihm nach der

von Grube (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen.

Bd. XIX. Halle 1886) besorgten Ausgabe seines

Buches auf vier Seiten elf falsche Angaben nach

und nimmt keinen Anstand, ihn für einen leicht-

fertigen und oberflächlichen Geschichtsschreiber

zu erklären (S. 41). Mufs man nach den ge-

wonnenen Proben wirklich zu diesem allgemeinen

Urteil sich berechtigt sehen — und man fände

einen triftigen Gegengrund wohl nur, wenn man
den historischen Wert der jetzt in Frage stehen-

den Quelle anfechten könnte, was bisher von

keiner Seite geschehen ist (vgl. darüber Doebner

S. XX, Boerner S. 2 2 f.) — , so sind die Busch-

schen Überlieferungen, so bedauerlich das auch

ist, allerdings ziemlich wertlos. — Wer in Zu-

kunft mit der Geschichte der Brüderkongrega-

tionen sich befafst, wird neben Doebners grund-

legender Publikation auch die vorliegende nicht

entbehren können.

Erichsburg b. Markoldendorf (Hann.).

Ferdinand Cohrs.

Albert Gruhn, Das Schlachtfeld von Issus. Jena,

Hermann Costenoble, 1905. 47 S. 8" mit 1 Karte.

M. 1.

Im Gegensatze zu der Ansicht von Janke (Auf den Pfa-

den Alexanders d. Gr.) kommt der Verf. bei seiner Unter-

suchung zu dem Ergebnis, dafs Darius zu der Schlacht

von Issus über den Beilanpafs gezogen sei. Die Stadt

habe in der Gegend des heutigen Iskenderun gelegen; Issus

das Schlachtfeld nicht am Deli Tschai, sondern am Pajas.

Notizen und Mitteilungen.

Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta
Germaniae historica.

Erstattet von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 0. Holder- Egger.

(Schlufs.)

Der Leiter der Diplomata saectili XL, Hr. Prof.

Bresslau in Strafsburg, hat einen Aufenthalt in Italien

benutzt, um an einigen Orten für die Urkunden Kon-

rads II. notwendige Arbeiten auszuführen. Unter Mit-

wirkung seiner Mitarbeiter, von denen Hr. Dr. Hessel

für das ganze Winterhalbjahr 1904/05 und den April

dieses Jahres beurlaubt war, hat er die Bearbeitung der

Urkunden Konrads II. so gefördert, dafs der Druck des

IV. Bandes der Diplomata, der sie enthalten soll, im
Januar dieses Jahres begonnen werden konnte. Er wird
regelmäfsig vorschreiten, sodafs das Erscheinen des

Bandes für das Ende des Geschäftsjahres 1906 erhofft

werden kann. Der Mitarbeiter Hr. Dr. Wibel hat auf

einer Reise nach Österreich, München, Dresden und
Donauwörth, Hr. Prof. Bresslau im Herbst in Reims für

die Urkunden Konrads II. und Heinrichs III. gearbeitet.

Bis auf wenige Schweizer Stücke sind alle Diplome des

letzteren, welche nicht nach Strafsburg geschickt werden
können , erledigt. Mit der Bearbeitung der Urkunden
Heinrichs 111. für den V. Band, die nach Strafsburg ge-

sandt werden , soll gleich nach Wiedereintritt des Hrn.

Dr. Hessel begonnen werden. Die auf Schotts und
andere damit zusammenhängende Fälschungen bezüg-

lichen Untersuchungen hat Hr. Dr. Wibel im dritten Heft

des XXIX. Bandes des Neuen Archivs veröffentlicht. Es
wurden die Kosten für Beschaffung eines photographi-

schen Apparates für diese Serie der Diplome bewilligt.

Mit dem 1. Juli 1904 begannen die Vorarbeiten für

die Diplome Lothars III. und der älteren Staufer-Könige

und -Kaiser bis 1 197 unter Leitung des Hrn. Prof. von
Ottenthal in Wien. Der Mitarbeiter Hr. Dr. Hirsch stellte

zunächst ein Empfängerverzeichnis von 1125— 1197 her

und begann die systematische Zusammenstellung der

Bibliographie für die Urkunden dieses Zeitraumes. Dann
wurde mit der Bearbeitung einzelner Gruppen von Ur-

kunden Lothars III. und Konrads III. angefangen, deren

Originale in Wien benutzt werden konnten, und zwar

zunächst mit der der Diplome für Bamberg und Prüfe-

ning, deren Originale der Direktor des Kgl. Bayrischen

Reichsarchivs, Hr. Dr. Baumann, gütigst nach Wien
senden liefs. Der Direktor des K. K. Haus-, Hof- und
Staatsarchivs, Hr. Hofrat Winter, gestattete gütigst,

dafs Hr. Dr. Hirsch die Originale in dem vorzüglich

ausgestatteten photographischen Atelier des neuen Archiv-

gebäudes photographierte , und dieser hatte sich dabei

der gütigen Unterstützung des Vorstandes des Ateliers,

Hrn. Dr. V. Kratochwil, zu erfreuen. Nach Übertritt

des Hrn. Dr. Lechner zu dieser Serie werden die Arbeiten

mit verstärkter Kraft fortgeführt werden können.

Die Arbeiten für die Abteilung Epistolae, deren Lei-

tung Hr. Prof. Tangl provisorisch führte und auch ferner

noch vorläufig beibehalten wird, wurden durch das

schon erwähnte Ausscheiden des Hrn. Dr. Schneider

schwer gestört, um so mehr, als er die ihm übertragene

Bearbeitung der Briefe des Papstes Nicolaus I. bereits

als dritter, nachdem auch zwei frühere Mitarbeiter aus-

getreten waren, überkommen hatte. Jetzt hat die Ar-

beiten dafür und für die Briefe des Papstes Hadrian II.

Hr. Dr. Pereis, der am 1. September 1904 als Mitarbeiter

eintrat, fortgesetzt. Er wird auf einer Reise nach Italien

im Herbst dieses Jahres das handschriftliche Material

dafür in Rom vervollständigen, dort auch Handschriften

der Lex Salica untersuchen bezw. benutzen und noch

andere Arbeiten für die Abteilung Leges ausführen.

In der Abteilung Aniiquitates sind die zahlreichen

und grofsen Arbeiten, die Hr. Prof. von Winterfeld für

die Poetae Latini übernommen hatte, verwaist, seit er

am 1. Oktober 1904 aus seinem Verhältnis als Mit-

arbeiter ausschied und am 5. April d. J. verstarb. Es

ist keine Aussicht, in absehbarer Zeit einen geeigneten

Bearbeiter für sie zu finden. Um den IV. Band der

Poetae Latini, dessen erster Halbband schon im Jahre

1899 erschien, abzuschliefsen , wurde beschlossen, ihm

die Gedichte Aldhelms, die ebensowohl in den Auetores

antiquissimi hätten gegeben werden können, als Appen-

dix anzuschliefsen. Der Bearbeiter der Gedichte Ald-

helms, Hr. Prof. Ehwald in Gotha, hat für sie fast alle

deutschen, schweizerischen und belgischen Handschriften

verglichen und gedenkt in diesem Sommer nach Eng-

land zu gehen, um das handschriftliche Material zu ver-

vollständigen.
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Die Neurologien der Diözesen Brixen, Freising und
" nsburg sind für den dritten Band der Xecrologia

^ gedruckt. Die Register hat deren Herausgeber Hr.

ixwiJisarchivdirektor Dr. Baumann in München soeben

im .Manuskript vollendet und zum Druck eingesandt.

i^o- Haibband wird also bald erscheinen. Für den zweiten

^and hat der erzbischöfliche Bibliothekar Hr. Dr.

inger in München die Nekrologien des bayrischen

ils der Diözese Passau, von denen eins schon Hr.

sarchivdirektor Dr. Baumann geliefert hatte, voll-

standig bearbeitet und gedenkt jetzt die des österreichi-

schen .-Anteils der Passauer Diözese vorzunehmen.

Von dem Xeuen Archiv sind in regelmäfsiger Weise

drei Hefte erschienen. Hr. Prof. Steinmeyer in Erlangen,

der die beiden letzten Bände redigierte, sieht sich ge-

nötigt, um genügende Zeit für eigene grofse Arbeiten

zu gewinnen, nach Vollendung des XXX. Bandes, dem
er ein Inhaltsverzeichnis der letzten zehn Bände, wie

gebräuchlich, beigibt, die Redaktion niederzulegen. Diese

wird vom XXXI. Bande an der Verfasser dieses Berichtes

übernehmen. Von diesem Bande an wird die neue amt-

liche Orthographie angewendet werden. Bei der Be-

arbeitung der Nachrichten für das Neue Archiv wurden
die Mitarbeiter auf der Journal - .Abteilung der König-

lichen Bibliothek hier wiederum in gütigster Weise durch

die HH. Bibliothekare Dr. Laue und Prof. Wunderlich
unterstützt.

Die Zentraldirektion hat mit dazu beigetragen, dafs

die von der Direktion der Königlichen Bibliothek zu

Dresden geplante Publikation der ganzen Thietmar- Hand-
schrift ins Werk gesetzt werden konnte. Die vorzüglich

gelungene Reproduktion in Platin- (Matt-) Photographie

ist soeben bei der Firma F. & 0. Brockmanns Nach-

folger R. Tamme in Dresden erschienen.

Die Zentraldirektion richtete während ihrer diesjähri-

gen Sitzung Schreiben an Hrn. Leopold Delisle, der

kürzlich die lange Zeit mit dem gröfsten Segen für die

Wissenschaft geführte Direktion der Bibliotheque nationale

zu Paris niederlegte, und Hrn. Franz Ehrle, den Präfekten

der Biblioteca Apostolica Vaticana, um diesen Herren

ihren wärmsten Dank auszudrücken für die grofse und
vielfache Unterstützung, die sie den Arbeiten haben zuteil

werden lassen.

Personalchronik.

Dem Privatdoz. f. Gesch. an der Techn. Hochschule
in Stuttgart Dr. Ernst Marx ist der Titel und Rang eines

aord. Prof. verliehen worden.

Neu erschienene Werke.

C. Wunderer, Die psychologischen Anschauungen
des Historikers Polybios. [Progr. d. Kgl. human. Gymn.
zu Erlangen. 1904/5.] Erlangen, Druck von Junge
& Sohn.

P. Paez, Historia Aethiopiae. Liberi etil. [Rerum
Aethiopic. scriptores occidentales inediti a saec. XVI
ad XIX cur. C. Beccari. Vol. IL] Rom, C. de Luigi.

-ö.

ZeitBchrifteB.

Historische Zeilschrift. N. F. 59, 1. J. Kro-
mayer, Wahre und falsche Sachkritik. — R. Holtz-
mann, Der Prozefs gegen Johann ohne Land und die

.'\nfange des französischen Pairshofes. — A. Wahl, Die
Unterredung Bismarcks mit dem Herzog Friedrich von
Augustenburg am 1. Juni 1864.

Römische Quartalschrift. 19, 1.2. V. Schweitzer,
Die Wahl des Grafen Berthold von Königsegg zum Bischof
von Verden i. J. 1629. — E. Göller, Zur Geschichte
der italienischen Legation Durantis des Jüngeren von
Mende; Handschriftliches aus dem Vat. Archiv zur Ge-
schichte des 14. Jahrh.s; Zur Stellung des Korrektors in

der päpstlichen Kanzlei. — K.Schäfer, Frühmittelalter-
liche Pfarrkirchen und Pfarreinteilung in römisch-fränki-

schen und italienischen Bischofsstädten. — A. Zimmer-
mann, Jakob IL und seine Bemühungen betr. Wieder-

herstellung der katholischen Kirche in England. — A.

Postina, Codex Lovaniensis des Theologie -Kompen-
diums Ulrichs von Strafsburg.

Historisches Jahrbuch der Görres - Gesellschaft.

XXVI, 3. H. Grisar, Der »gute Trunk« in den Luther-

anklagen. — G. Tumbült, Wie wurde Elsafs franzö-

sisch? — A. Zimmermann, Karl IL und sein Konflikt

mit seinem unduldsamen anglikani.schen Parlament. —
A. Schön felder, Geschichte des Festes Inventio pueri

Jesu in Deutschland. — Fr. Bliemetzriedet, Ein Brief

des Gegenpapstes Klemens VII. (1378). — N. Paulus,
Heinrich Bullinger und seine Toleranzideen. — L.

Schmitz-Kallenberg, Papsturkunden auf Marmor
und Metall?

The Archaeological Journal. December. W. H. St.

J. Hope, On the early working of Alabaster in Eng-

land. — J. C. Cox, The College of Fotheringhay. —
Dillon, Barriers and foots combats. — W. B. Daw-
kins, On the pre-Roman roads of northern and eastern

Yorkshire. — J. Hilton, The Pfahlgraben and Saalburg

in Germany. — T. C. Worsfold, »The serpent column
of the Delphic oracle«.

Neuere Geschichte.

Referate.

Willy Marcus [Dr. phiL], Choiseul und die

Katastrophe am Kourouflusse. Eine Epi-

sode aus Frankreichs Kolonialgeschichte. Breslau,

M. & H. Marcus, 1905. 1 Bl. u. 79 S. 8" mit einer

Kartenskizze. M. 2,40.

Den neueren französischen Werken über Choi-

seul und seine Zeit, die ich vor kurzem an die-

ser Stelle als Zeichen des wiedererwachten Inter-

esses an dem Staatsmann der Aufklärung aufge-

zählt habe (DLZ. 1905, Nr. 23, Sp. 1437—41),
gesellt sich heute eine kleine deutsche Schrift

hinzu, deren Verf., ein Schüler von Jakob Caro,

sich schon durch seine Dissertation über die Dar-

stellung der französischen Zustände in Montes-

quieus Lettres persanes (1902) bekannt gemacht

hat. Nach dem Ausgang des Siebenjährigen

Krieges dachte Choiseul durch eine Neubesiede-

lung der sehr heruntergekommenen Kolonie Gua-

yana einen Ersatz für die verlorenen Länder in

Nordamerika und zugleich einen festen, für Eng-

land und seine Neuerwerbungen bedrohlichen

Stützpunkt in Amerika zu gewinnen. Wie die-

ses Unternehmen dann im
J.

1764 scheiterte, in-

folge mangelhafter Vorbereitungen, infolge des

schlechten Klimas und der schrecklichen Krank-

heiten, die unter den Ansiedlem am Kourouflufs

und auf den Teufelsinseln ausbrachen, schliefslich

infolge des unsinnig grofsen Nachschubs von

Hause, dem die KolonialVerwaltung bald völlig

ratlos gegenüberstand, und durch den der Wut
des Fiebers nur neue, aufserordentlich zahlreiche

Opfer zugeführt wurden: all das ist im grofsen

und ganzen auch demjenigen schon hinlänglich

bekannt gewesen, dem die grundlegende, aber

bei uns sehr seltene Schrift »Precis historique
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de Texpedition du Kourou« (Paris 1842) nicht

zu Gebot stand; vgl. namentlich E. Daubigny,

Choiseul et la France d'outre-mer (Paris 1892)
S. 31— 129. Marcus, der uns die Geschichte

und das Ende des Unternehmens aufs neue er-

zählt und den bisherigen Darstellungen zwar
nicht viel, aber immerhin manchen charakteristi-

schen Zug hinzuzufügen weifs, schiebt, wie die

meisten seiner Vorgänger, die Hauptschuld an

der Katastrophe der französischen Regierung zu

:

Choiseul, der Leiter des Ganzen, und neben ihm

Etienne Fran9ois Turgot, der Gouverneur der

neuen Kolonie, Chanvalon, ihr Intendant, und

Behague, der Kommandant der alten Kolonie in

Cayenne, der sich den Neuankömmlingen gegen-

über so unfreundlich wie möglich erwies, haben

den Mifserfolg auf dem Gewissen, während allein

Prefontaine, der Kommandant der neuen Kolonie,

seiner Aufgabe einigermafsen gewachsen gewesen
sei. Das ist etwas schematisch geurteilt, und

speziell das Bild, das M. S. 7 ff. von Choiseul

entwirft, ist denn doch vielfach ungerecht und

einseitig. Choiseul war der richtige Repräsen-

tant seiner untergehenden Zeit, gewifs ein Mann,

dem es vielfach an der nötigen Gewissenhaftig-

keit und überhaupt »an der rechten Einheit der

Persönlichkeit« (S. 15) fehlte, aber darum doch

noch kein »Don Quixote der Politik« (S. 13),

kein schamloser, nur den Launen der Pompadour
dienender Günstling (S. 9 f. 12)! Nein, Choiseul

wufste recht wohl, was er wollte, und seine

ganze äufsere, gegen England gerichtete Politik

entsprach den Lebensinteressen der Nation. Mit

dem Abbe Bernis kam Choiseul darüber in Kon-

flikt (S. 11), und es bleibt unverständlich, wieso

beide sich auch dadurch als gänzlich von der

Pompadour abhängige Leute erwiesen haben

sollen. Ähnlich ist die Behauptung, dafs der

Kampf gegen die Dubarry nur persönlicher, nicht

prinzipieller Art gewesen sei (S. 16), einfach un-

richtig. Und so möchte ich auch den Anteil des

Ministers an dem Unternehmen in Guayana etwas

günstiger beurteilen, als der Verf. Allerdings

wäre ein andrer wohl mit gröfserer Vorsicht zu

Werk gegangen, aber alles kann man doch

schliefslich nicht ihm in die Schuhe schieben, der

für die Einzelheiten der Ausführung gar nicht

verantwortlich war, und der, sofern die unteren

Organe sich besser bewährt hätten, durch den

Kolonialplan an sich gewifs grofses und geprie-

senes Verdienst erworben hätte. Schon Raynal

hat den Minister in Schutz genommen (S. 74),

und sein Urteil scheint mir doch einige Berech-

tigung zu haben. Dahingegen dürfte gerade die

Darstellung von Marcus ergeben, dafs der eigent-

lich schuldige Teil in erster Linie Turgot war,

ein älterer Bruder des bekannten Ministers Lud-

wigs XVI. Von dem Gouverneur Turgot, einem

ehemaligen Dragoneroffizier, gilt wirklich das Wort
Choiseuls : er war Narr und Schurke in tlner Person.

Wird man also hinsichtlich der Beurteilung

der leitenden Männer seine Vorbehalte machen
dürfen, so ist doch der Sorgfalt der Unter-

suchung, den Kenntnissen des Verf.s über fran-

zösische Anschauungen und Zustände, sowie dem
Streben, die Dinge nicht nur im Detail, sondern

auch im grofsen zu sehen, Anerkennung zu

zollen. Dafs die neu herausgegebenen »Memoires

du duc de Choiseul« in der Arbeit noch nicht

benutzt sind, tut ihr keinen Abbruch, da die

allein in Betracht kommende Denkschrift Choi-

seuls vom J. 1765 (»Memoires« S. 381 — 414)
zu den vielen längst bekannten Stücken dieser

Neuausgabe gehört. Die beigegebene Karte von

Französisch -Guayana ist etwas primitiv ausge-

fallen.

Strafsburg i. E. Robert Holtzmann.

Arnold Oskar Meyer [Dr. phil.]. Die Beziehungen
zwischen Klemens VIII. und Jakob I. von
England. [S.-A. aus den Quellen und Forschungen
des Preufsischen Historischen Instituts in Rom.
1904]. S. 268—306. 8^

Die Abhandlung benutzt neugefundene Aktenstücke,

die für die Beurteilung von Jakobs Kirchenpolitik von Be-

lang sind. Sie ist nach des Verf.s Ansicht eine

>Diplomatie fortgesetzter Verstellung und Heucheleic.

Der König habe, um die päpstliche Autorität zur Siche-

rung seiner Herrschaft zu erlangen, den Papst 10 Jahre

hindurch glauben gemacht, er werde demnächst zur

katholischen Kirche übertreten, aber dann im ent-

scheidenden Momente alle Versprechungen abgeleugnet.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

Joh. Müller, Osterode in Ostpreufsen. Osterode,

Hermann Riedel. M. 3,75.

Biographische Essays. 1. Reihe: Treitschke, Luther

und die deutsche Nation; Fichte und die nationale Idee.

— Marcks, Heinrich von Treitschke; Otto von Bismarck.

[Deutsche Bücherei. 29]. Berlin, H. Neelmeyer (Expe-

dition der Deutschen Bücherei, Alfred Sarganek). M. 0,25.

Zeitschriften.

La Revolution frangaise. 14 Juillet. E.Champion,
La Ligue et la Revolution fran9aise. — G. Laurent,
Les archives judiciaires de la Marne. ~ G. Dubois,
Le general Cambray et les administrations municipales

de la Manche en l'an V (fin). — G. Deville, Notes

inedites de Babeuf sur lui-meme. — G. Bourgin,
Contribution ä l'histoire de la franc-ma90nnerie sous

le Premier Empire: l'enquete de 1811. — Documenta

inedits: Vente apres deces des biens immeubles de

Danton, ä Sevres.

Archivio storico per le Province Napolelane. 30, 2.

G. Gentile, II figlio di G. B. Vico e gl'inizii dell' in-

segnamento di letteratura italiana nella R. Universitä di

Napoli (cont.). — P. Fedele, I capitoli della pace fra

Re Ladislao e Giovanni XXIIl. — F. Nicolini, Lettere

inedite di Bernardo Tanucci a Ferdinande Galiani (cont.).

— D., Le prime Loggie dei liberi Muratori a Napoli.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate. _^

H. Hackmann [Lic], (Vom Omi bis Bhamo.
Wanderungen an den Grenzen von China, Tibet und

Birma. Illustriert von Alfred Wessner. Halle a. S.,
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auer-Schwetschke, 1905. 3 BI. u. 382 S. 8" mit

.arten. M. 8.

\ rrfasser, Zeichner und V^erleger haben jeder

}as seinige dazu beigetragen, um das vorliegende

^ ' zu einem der anziehendsten und hübschesten

ichen, die bisher über China erschienen sind.

-t gewissermalsen das Tagebuch einer Reise,

er Verf., während einer Reihe von Jahren

Prediger der deutschen Gemeinde in Shanghai,
^— das Werk auch gewidmet ist, bevor er

1 Lebewohl sagte, durch nur wenig von

len besuchte Gegenden des südwestlichen

s des gewaltigen Reiches unternommen hat.

£r führt seine Leser von dem berühmten heiligen

Serge Omi in Szetchuan über die Grenzgebiete

zwischen China und Tibet durch Yünnan nach

ßhamo an der Grenze von Birma. Der Verf.

ist nicht der erste, der diese Gegenden be-

sucht hat, aber selbst diejenigen, welchen das

vortreffliche Buch von Colborne Baber und die

Berichte der englischen Expeditionen und Konsuln

über sie zugänglich waren, werden in dem Werke
unseres deutschen Landsmannes viel Schönes und

Anregendes und eine willkommene Ergänzung

des bereits Bekannten finden. Gleich die Be-

schreibung des Besuchs des Omi, mit dem das

Buch beginnt, ist ein kleines Meisterwerk der

Naturschilderung und das durch keine dogma-

tischen Fesseln beengte Verständnis für das

Grofsartige der Szenerie, das den Beschauer

die .Allmacht Gottes stärker fühlen lälst, berührt

den Leser ungemein wohltuend und sympathisch.

Die -Abwesenheit jedes religiösen Fanatismus, wie

man ihn so oft bei Geistlichen findet, jeder sozialen

Oberhebung, wie sie dem Europäer fast immer
eigen ist, tragen sehr viel dazu bei, den an-

ziehenden Schilderungen auch der kleinen Er-

eignisse des täglichen Reiselebens mit seinen

fortwährend wechselnden Eindrücken und Aus-

blicken das so wohltuende Gepräge absoluter

Unbefangenheit und Wahrhaftigkeit zu geben.

Reizend ist u. a. die Schilderung des Besuchs

bei den Lolo und des tibetanischen Wettrennens
mit der Preisverteilung, aber man würde jedes

Kapitel anführen müssen, wollte man alles er-

wähnen, was dies verdiente. So wünschen wir

der hübschen Gabe recht viele Leser, dem Verf.,

wie er selbst tut, viele Nachfolger auf dem von
ihm eingeschlagenen Wege, an dem noch viele

Blumen und nützlichen Kräuter zu sammeln sind,

und uns selbst das baldige Erscheinen des

Werkes über den chinesischen Buddhismus, das

der Verf. in Aussicht stellt. Er scheint wie
wenige dazu geeignet, darüber eine Arbeit zu

liefern, die den Gegenstand auch dem Menschen
näher bringt.

Weimar. M. v. Brandt.
Heinrich Brode [Dr.], Tippu Tip. Lebensbild eines

zentralafrikanischen Despoten. Nach seinen eigenen
Angaben dargestellt. Berlin, Wilhelm Baensch, 190.^.

165 S. 8" mit 1 Bildnis.

Der Verf. ist mit Tippu Tip (Hamid bin Muhammed)
in Sansibar, wo er seit 1890 lebte, zusammengekommen
und hat ihn zur Niederschrift seiner Erinnerungen be-

wogen. Diese sind im arabischen Original in den
Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen
veröffentlicht worden. .\uf Grund dieser Quelle, die aber

hauptsächlich nur für die frühere Zeit Tippu Tips in

Betracht kommt, und unter eingehender Verwertung
der .Angaben, die sich in zahlreichen europäischen Reise-

werken für die spätere Zeit des .Mannes finden, hat

Brode in seinem Buche die Lebensgeschichte Tippu Tips

zusammenhängend dargestellt und damit einen Abrifs

der Geschichte Ostafrikas verknüpft.

Notizen und Mittellungen,

»a erschienene Werke.

Amerika. Seine Bedeutung für die Weltwirtschaft

und seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland,

insbesondere zu Hamburg. In Einzeldarstellungen. Hgb.

von Ernst von Halle. Hamburg, Hamburger Börsenhalle.

L. Riefs, Allerlei aus Japan. I. II. [Deutsche

Bücherei. 27. 28.] Berlin, H. Neelmeyer (Expedition der

Deutschen Bücherei Alfred Sarganek). Je M. 0,25.

Zeit8chrift«n.

Globus. 88, 3. M. Buchner, Das Bumerangwerfen.
— W. Singer, Der 15. Deutsche Geographentag in

Danzig. — B. Laufer, Chinesische .Altertümer in

der römischen Epoche der Rheinlande. — Zur Anthro-

pologie der Mongolen.

The Scotlish Geographica! Magazine. July. T.

Anderson, Recent changes in the crater of Stromboli.

— G. Yeld, In the Lipari Islands. — R. Richardson,
Scottish place-names and Scottish saints. — V. Dingel-
stedt, East and West. — The Antarctic problem. —
E. Huntington, The depression of Sistan in Eastern

Persia. — The .Alexander-Gosling expedition.

Annales de Geographie. 15 Juillet. .A. Vacher,
L'oceanographie moderne. — A. .Angot, La temperature

de la France. — Levainville, Les Mauges. — H.

Cavailles, La question forestiere en Espagne. — J. de
Siemiradzki, La Constitution geologique de la Podolie

autrichienne. — F. Maurette, Etat de nos con-

naissances sur le Nord-Est africain.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 15, 3.

R. Petsch, Das fränkische Puppenspiel von Doktor

Faust. — R. Fr. Kaindl, Deutsche Lieder aus Rosch

(Bukowina). — C. .Müller, Parodistische Volksreime aus

der Oberlausitz. - E. Hermann, Der Siebensprung. —
.M. Höfler, Lichtmefsgebäcke. — B. Chalatianz,
Kurdische Sagen.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Konrad Zorn [Dr. jur.], Über die Tilgung
von Staatsschulden. [Abhandlungen aus

dem Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht,

hgb. von Philipp Zorn und Fritz Stier-Somlo.

I, 3.] Tübingen. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905.

VIII u. 121 S. 8». M. 3,20.

Zorn kommt in der genannten Schrift im

wesentlichen zu gleichen Endresultaten und Forde-

rungen hinsichtlich der Schuldentilgung, wie meine,

denselben Gegenstand betreffende, Broschüre von

1896, doch behandelt er vieles ausführlicher und

hebt insbesondere die Vorteile und Nachteile der

verschiedenen üblichen Tilgungsformen (Annui-

täten, Tilgungsfonds, Lotterieanleihen usw.) ein-
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gehend hervor. Auch er weist die Gefahren der

»freien« Tilgung nach und fordert prozentuale

Zwangs-Tilgung mit etwa 1 % "od daneben für

einen kleineren Teil der Staatsschuld Annuitäten-

form, wobei er hauptsächlich an Übernahme der

Annuitäten durch die Sparkassen denkt (S. 78 ff.).

Wenn er freilich glaubt, dem Staat bei der Annui-

tätenschuld ein Zinsherabsetzungsrecht vorbehalten

zu können (S. 66/67 Anm. 1), so wird man dem
nicht folgen können — kein Gläubiger wird sich

auf Annuitäten einlassen, deren Höhe der Staat

nach seinem Belieben später herabsetzen kann.

Die Sache liegt hier denn doch wesentHch anders,

wie bei der, Konvertierung einer Rentenschuld.

Im letzten Drittel seiner Ausführungen übt

Z. hauptsächlich Kritik an dem preufsischen

Tilgungsgesetz vom 8. März 1897 und an dem
Gesetz vom 3. Mai 1903, betreffend die Bildung

eines Ausgleichsfonds für die Eisenbahnverwal-

tung.

An ersterem Gesetz bemängelt er — worin

er sich an v. Kaufmann, Fin.-Archiv XIV, S. 507 ff.,

XVII, S. 158 ff, anschliefst — , dafs »die Ver-

rechnung auf Anleihen« der »effektiven Schulden-

tilgung« gleichgestellt wird. Seine Ausführungen

in dieser Beziehung regen zum Nachdenken an,

treffen aber m. E. nicht den Kern der Sache.

Der Verf. geht davon aus, dafs (S. 96)

»Tilgung immer eine Herabminderug der

Schuld bedeute« (blofse Verrechnung aber eine

solche nicht herbeiführe).

Diese Auslegung entspricht nicht dem land-

läufigen Begriffe der Tilgung. Auch die Herab-

minderung eines einzelnen Schuldpostens
ist Tilgung, wenn gleich die Schuld im ganzen
steigt, also daneben neue Schulden aufgenommen

werden müssen. Die Tilgung ist eine effek-

tive, wenn sie aus laufenden Einnahmen oder

aus anderen aufserordentlichen Einnahmen als

Anleihen erfolgt (wie Überschüssen, Grundstücks-

verkäufen, Kriegskontributionen usw.) — (Z.

sagt S. 96 und 107 inkorrekt: eine Tilgung ist

nur möglich aus reinen Überschüssen) —

;

die Tilgung ist nur eine scheinbare, wenn sie

aus einer sog. Defizitanleihe gedeckt wird.

Die effektive Tilgung kann zugleich zu einer

Herabminderung der Schuld führen, wenn
nämlich in der betreffenden Etatsperiode neue

Schulden zu anderen Zwecken nicht aufgenommen

werden. Z. nennt (S. 107) diesen Fall »wirk-

liche« Tilgung im Gegensatze zur »effektiven«

Tilgung. Sind aber die Worte »wirklich« und

»effektiv« nicht Synonyma?

In den Zeiten, als man jede Staatschuld noch

als ein »Übel« zu betrachten gewohnt war,

mufste allerdings »Herabminderung« der Staats-

schuld als einziges Ziel richtiger Schuldenpolitik

angesehen werden.

Heutzutage aber, wo für gewisse Arten von

Ausgaben, z. B. für Eisenbahnbauten, für gewisse

militärische und Marinezwecke die Heranziehung

künftiger Generationen sogar geboten ist,

haben richtige Tilgungsgrundsätze nicht not-

wendig Herabminderung der Schuld ins

Auge zu fassen, sondern nur ein Sicherheits-

ventil gegen zu grofses Anschwellen der

Staatsschuld herzustellen (s. meine Broschüre

S. 46).

Diese Erwägung führt zu einer richtigen Be-

wertung der »Verrechnung auf Anleihen«. Eine

solche kann zwar eine Herabminderung der

Staatsschuld nicht bewirken , ist aber dennoch

einer effektiven Tilgung dann gleich zu achten,

wenn laufende Einnahmen usw. zu solchen Aus-

gaben Verwendung finden, für welche das Parla-

ment bereits Anleihekredite gewährt hat. Es
wird dann ein entsprechender Teil dieser Kredite

gestrichen, also eine — latent bestehende, nur

noch nicht effektuierte — Schuld gekürzt. (Neben-

bei bemerkt, hat der Finanzminister in Preufsen

alljährlich etwa Vs Milliarde solcher »offener«

Kredite zur Verfügung. S. Schwarz -Strutz

Bd. I. Bd. 7 Anl. LXVII, S. 265. Bd. III Anl. II,

S. 13.)

Steht dem Verrechnungsbetrage freilich eine

Defizitanleihe im Etat gegenüber, so ist die Ver-

rechnung natürlich einer effektiven Tilgung nicht

gleich zu achten. Ebensowenig würde aber in

diesem Falle eine effektive Tilgung vorliegen,

wenn Schuldpapiere zu Tilgungszwecken zurück-
gekauft werden, also die Herabminderung eines

Schuldpostens tatsächlich stattfindet, während

Mittel dazu einer Defizitanleihe entnommen werden

müssen. Der springende Punkt Hegt also in der

Art, wie die Tilgungssumme beschafft wird, nicht

in der Art, wie man sie verwendet.

Wenn Z. fordert (S. 98), dafs Defizit-

anleihen schneller getilgt werden müssen, als

Anleihen zu anderen Zwecken, so ist ihm darin

durchaus beizutreten. Dem steht aber die Be-

stimmung des preufsischen Tilgungsgesetzes über

die Zulässigkeit der Verrechnung von Anleihen

durchaus nicht im Wege. Im Gegenteil war die

Erfüllung der Z.sehen Forderung im § 3 jenes

Gesetzes ausdrücklich gewährleistet. Denn, wenn

danach neben der Einstellung einer prozentualen

Zwangstilgungssumme in den Etat auch noch alle

Rechnungsüberschüsse zur Schuldentilgung ver-

wendet werden mufsten, so besagte das nichts

anderes, als dafs die sofortige Tilgung aller

Defizitanleihen durch die späteren Überschüsse

zu geschehen habe — zumal da in einem finan-

ziell gut geleiteten Staate wie Preufsen die Über-

schüsse, für eine gröfsere Zeitperiode zusammen-

gerechnet, meist die Summe der Fehlbeträge

noch übersteigen werden.

§ 3 cit. hat nun freilich durch das schon

erwähnte Gesetz vom 3. Mai 1903 seine Be-

deutung für die Schuldentilgung zum grofsen

Teil eingebüfst. Wenn Z. an letzteren Gesetzes-
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Stimmungen auch in mehrfacher Beziehung

Kritik übt, gibt er doch zu, dafs, wenn der

Eisenbahn- Ausgleichsfonds auf der einen Seite

einen grofsen Teil der allgemeinen Rechnungs-

Oberschüsse der Schuldentilgung entzieht, er doch

auch die Möglichkeit gröfserer Defizite und da-

mit die Notwendigkeit gröfserer Defizitanleihen

im preufsischen Staatshaushalt, die ja meist auf

das Minderergebnis der Eisenbahneinnahmen zu-

" kzuführen sind, stark einschränkt.

Im allgemeinen habe ich die Empfindung,

dafs der Verf. etwas mehr Wert auf präzise

Ausdrucksweise legen könnte. So liegt »Zwangs-
tilgung« doch nur dann vor, wenn der Staat

vertraglich oder gesetzlich zur Tilgung ver-

pflichtet ist. Trotzdem wird auf S. 21, 25 und

107 behauptet, dafs Preufsen in Wirklich-

keit (! ?) schon seit 1884 Zwangstilgung hatte.

Auf S. 109 heifst es, England habe sich 1829
vom System der Zwangstilgung abgewandt, aber

noch einen gewissen Tilgungszwang (ist Zwangs-
tilgung und Tilgungszwang etwas verschiedenes?)

beibehalten, indem es bestimmte, dafs die rech-

nungsmäfsigen Überschüsse jeden Etatsjahres ohne
weiteres zur Schuldentilgung zu verwenden seien.

Eine solche gesetzliche Vorschrift ist aber nichts

anderes, als eine Form der Zwangstilgung, die

in manchen Jahren für den Staat sogar viel

wirksamer sein kann, als z. B. eine prozentuale

Zuangstilgung von 1 % der Staatsschuld.

Alles in allem wird man der Z.sehen

Schrift das Verdienst, zur weiteren Klärung der

Schuldentilgungsfrage und zur Bereicherung der

einschlägigen Literatur beigetragen zu haben,

nicht absprechen können.

Berlin. Otto Schwarz.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Die belgische Regierung ladet zu einem internatio-
nalen weltwirtschaftlichen Kongrefs ein, der
vom 24. September ab in Mons stattfinden soll. Das
Programm sieht Verhandlungen in sechs Abteilungen
vor. Die I. ist die pädagogische Abteilung und soll

die Frage der wirtschaftlichen Ausdehnung im unteren,
mittleren und höheren Unterricht behandeln. Der IL,

statistischen Abteilung werden Fragen nach den
Quellen der Erkundungen und den Grundlagen der Ab-
schätzung sowie nach den richtigen Methoden zur Auf-
stellung von Statistiken vorgelegt werden. Die III. Ab-
teilung, für Wirtschafts- und Zollpolitik, soll die
Vorteile und Schäden von Interessengruppen, die gegen
das Übermafs internationalen Wettbewerbs zu treffenden
Mafsnahmen und spezielle Fragen beraten. Das Programm
der IV., Mar ine -Abteilung umfafst Materien, die Anlafs
zu internationaler Verständigung geben können, Lehren,
die man aus der Geschichte und dem Beispiele der ver-
schiedenen Völker ziehen kann, Mafsnahmen, die ge-
eignet sind, die Entwicklung der Marine zu begünsti-
gen, und Spezialfragen. In der V. Abteilung, für die
Ausdehnung der Zivilisation auf neue Länder
sollen die natürlichen Mittel, die eine solche Ausdeh-
nung hervorrufen und erleichtern, praktische Ratschläge
zur Organisation und Entsendung von Forschungs-
reisen in neue Länder, Fragen, die die materielle und

sittliche Stellung der Kolonialbeamten betreffen, und
Spezialfragen erörtert werden. Die VI. Abteilung endlich
beschäftigt sich mit den Mitteln und Kräften der
wirtschaftlichen Ausdehnung; sie erörtert die

Rolle der Privatinitiative, ihre Unterstützung durch die

Staatsgewalt in gewissen Fällen und das Mafs, in dem
die Regierungen und ihre amtlichen Vertreter direkt ein-

zugreifen haben.

IJnlTersltitsBchriften.

Disserlation.

W. Gelpke, Die eingetragene Genossenschaft und
die Gliedrechtsverhältnisse. Leipzig. 106 S.

Schnlprosramni.

O. Schädel, Ein Wort über Frauenfrage und Vor-
urteil. Die Gleichstellung der Geschlechter. Worms,
Höhere Mädchenschule. 6 S.

»n erschienene Werke.

H. Kelsen, Die Staatslehre des Dante .Alighieri.

[Bernatzik-v. Philippovichs Wiener Staatswissenschaftl.

Studien. VI, 3.] Wien, Franz Deuticke. M. 5.

Verwaltungsbericht des Rates der Stadt Leipzig
für das Jahr 1903. Leipzig, Duncker & Humblot.

Zeitschriften.

Journal des Economistes. 15 Juillet. Y. Guyot,
La confession de M. Meline. — E. Rochetin, Le con-
trat et la surveillance des compagnies d'assurance sur
la vie. — E. Letourneur, Les halles centrales. — M.
Zahlet, Mouvement financier et commercial. — D.

Bellet, La falsification des denrees alimentaires et sa
repression. — Fr. Passy, Une enquete en 1872; Une
visite au Musee Guimet.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Joseph Heimberger [ord. Prof. f. Strafrecht an

der Univ. Bonn], Zur Reform des Straf-

vollzugs. Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg

Böhme), 1905. 103 S. 8". M. 1.

. Der ausgezeichnete Bonner Kriminalist be-

spricht in seiner vortrefflichen bündigen Weise
Zweck und Aufgabe der Strafe, die Fehler der

Einzelhaft, die Schäden der gemeinschaftlichen

Haft und kommt zu dem Schlüsse, dafs wir uns

schliefslich um die Deportation werden kümmern
müssen. Ich bin davon überzeugt, dafs Heim-
berger recht hat, und habe dies oft genug aus-

gesprochen; wir haben jetzt lange alles Heil in

der Einzelhaft gesucht, wenn aber dieses Straf-

mittel wirklich Geistesstörungen fördert, wie jetzt

behauptet wird, so sind wir mit dem Werte
unserer Strafen endgültig fertig, und es bleibt

einzig und allein die Strafverschickung übrig.

Wie sie aber gestalten ist freilich eine andere,

unabsehbar schwierige Frage.

Prag. Hans Grofs.

O. Riesebieter [Landgerichtsrat, z. Z. Hilfsrichter beim

Oberlandesgericht Oldenburg], Die Rechtsprechung
des Reichsgerichts zum Bürgerlichen Gesetz-
buch nebst Einführungsgesetz nach den amtlichen

Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- und Straf-

sachen. Kommentarweise zusammengestellt. Ausgabe

1905. Oldenburg i. Gr., Gerhard Stalling, [1905].

XII u. 212 S. 8".
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Das Buch verfolgt den Zweck, über die Fülle von
Rechtssätzen, die seit dem Inkrafttreten des BGB. in den
Entscheidungen des Reichsgerichts sich findet, den Prak-

tiker und den Studierenden schnell zu unterrichten ; es

will ein leicht und schnell benutzbares Nachschlagebuch
für die Praxis und ein Hilfsmittel zu den Kommentaren
und systematischen Bearbeitungen bilden. Die Rechts-

sätze sind möglichst ausführlich und wörtlich wieder-

gegeben; zuweilen wird auch ihre Begründung kurz mit-

geteilt. Der Verf. hofft, das Buch alle ein bis zwei
Jahre erscheinen lassen zu können.

Notizen und Mittellungen.

UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

W. Flossmann, Der Begriff der Auflassung. Er-

langen. 104 S.

L. Goldschmidt, Das sogenannte Verschulden
gegen sich selbst. Leipzig. 85 S.

N'eo erschienene Werke.

W. V. Brünneck, Zur Geschichte und Dogmatik
der Gnadenzeit. [Stutz' Kirchenrechtliche Abhandlungen.
21.] Stuttgart, Ferdinand Enke. M. 4,40.

F. Stoerk, Nouveau Recueil general de Traites et

autres actes relatifs aux rapports de droit international.

2 e Serie. T. XXII, 1 e livr. Leipzig, Dieterich (Theodor
Weicher). M. 11,60.

Zeitschriften.

Zeitschrift für internationales Privat- und öffent-

liches Recht. 15, 2— 5. f F. Kahn, Die Haager
Scheidungs-Konvention. — J. Schwartz, Österreichisch-

ungarische Konsulargerichtsbarkeit. — E. Lohsing,
Die Landesverweisung im österreichischen Strafrecht.

Monatschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. Juli. H. Grofs, Hausarrest als Straf-

mittel. — J. Morel, Die psychologische Beschaffenheit

der rückfälligen Verbrecher. — 0. Kluge, Über die

Behandlung und Unterbringung psychisch abnormer Für-

sorgezöglinge. — G. Angiolella, Über die biologische

Entstehung des Verbrechens. — A. Graf zu Dohna, Zur
Statistik der bedingten Begnadigung. — F. Dochow,
Österreichische Kriminalstatistik 1900 und 1901. — A.

Hellwig, Einiges über den grumus merdae der Ein-

brecher.

Rechtsgeleerd Magazijn. 24, 5. R. van Boneval
Faure, Het vraagstuk van den eed. Toestand van de

Wetgeving. — H. L. vanDuyl, Het begrip »ongeval«

in de wettelijke ongevallenverzekering. — P. W. H.

Truyen, Collectieve overeenkomsten tusschen arbeiders

en werkgevers.

Nouvelle Revue historique de Droit frangais et

etranger. Mai-Juin. R. Dareste, Le Statut de Raguse
de 1272. — A.Dumas, Le Conseil des Prises sous

l'ancien regime. I. — H. Hayem, La renaissance des

etudes juridiques en France sous le Consulat (fin).

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

ifcmile Borel [Maitre de Conferences f. Differential-

u. Integralrechnung an der Ecole normale superieure

zu Paris], Lecons sur les fonctions de
variables reelles et jes developpements
en series de polynomes, professees ä l'Ecole

normale superieure. Avec des notes par Paul Pain-

leve et Henri Lebesgue. Paris, Gauthier -Villars,

1905. VIII u. 160 S. 8" mit Figuren. Fr. 4,50.

Rene Baire [Mattre de Conferences f. \iathematik an

der Univ. Montpellier], Le9ons sur les fonc-

tions discontinues, professees au College de

France. Ebda. VIII u. 128 S. 8" mit 29 Fig.

Fr. 3,50.

Die vorliegenden Schriften gehören zu der

Reihe der wertvollen Monographien, in denen

Herr Borel und seine Mitarbeiter die heutige

Gestaltung der Funktionentheorie, die im wesent-

lichen durch die systematische Verwertung der

durch die Mengenlehre geschaffenen Begriffe

charakterisiert ist, zur Darstellung bringen. Borel

schickt der Theorie der Funktionen reeller

Variablen eine kurze Einführung in die Mengen-

lehre (Kap. I) und eine sorgfältige Erläuterung

der grundlegenden Begriffe »Stetigkeit«, »punkt-

weise UnStetigkeit«, »Integral« und »Konver-

genz« (Kap. II und III) voraus, wobei besonders

die Erweiterung des Riemannscben Integralbegriffs

durch Lebesgue hervorgehoben wird. Darauf

behandelt er den eigentlichen Gegenstand seiner

Vorlesung unter dem einheitlichen Gesichtspunkt

der Darstellbarkeit der Funktionen durch Reihen,

und dem entsprechend gliedert sich der Stoff in

die Darstellung der stetigen (Kap. IV) und der

unstetigen Funktionen (Kap. V). Die Grundlage

im Kap. IV bildet der Satz von Weierstrass,
dafs jede stetige Funktion durch eine Polynom-

reihe dargestellt werden kann; es wird — im

Anschlufs an Runge — gezeigt, dafs die in der

Interpolationsformel von Lagrange auftretenden

Polynome eine derartige Darstellung nicht bil-

den, und darauf in allgemeinen Umrissen ein

Interpolationsverfahren entwickelt, das in einem

gegebenen Intervall gleichmäfsig konvergiert.

Den Schlufs des Kapitels bildet eine Besprechung

der Approximationsmethoden von Tschebyscheff.

Im Vergleich mit diesem Kapitel ist Kap. V etwas

fragmentarisch gehalten; es gipfelt in dem Funda-

mentalsatz von Baire, dafs eine in bezug auf jede

perfekte Menge punktweise unstetige Funktion

als Grenze von stetigen Funktionen angesehen

werden kann; es findet aber dieses Kapitel eine

Ergänzung in der Note von Lebesgue und vor

allem in dem Buch von Herrn Baire selbst.

Man kann dieses als eine erweiterte Ausge-

staltung des ersten und letzten Kapitels des

Boreischen Buches ansehen, denn die erste Hälfte

bildet eine eingehende und vorzügliche Darstellung

der Lehre von den Punktmengen, während die

zweite Hälfte im wesentlichen dem Beweis des

erwähnten Fundamentalsatzes gewidmet ist. Ohne

auf Einzelheiten einzugehen, wollen wir hier nur

die Einteilung aller denkbaren Funktionen

in unendlich viele Klassen anführen, bei der

die Gesamtheit der stetigen Funktionen eine ein-

zige, und zwar die erste Klasse bildet. —
Schliefslich sei auf die wertvolle Note von Herrn

Painleve hingewiesen, in der er seine neuen Me-

thoden der Entwicklung analytischer Funktionen

ausführlich auseinandersetzt.

Strafsburg i. E. Paul Epstein.
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Karl Hassak [Prof. an der Wiener Handelsakademie],

Warenkunde. I. Teil: Unorganische Waren.

II. Teil: Organische Waren. [Samml. Göschen.
-•2/3.] Leipzig, G. J. Göschen, 1904/5. 144; 160

S. 8' mit 40; 36 Abbild. Geb. je M. 0,80.

Die Bedeutung der »Warenkunde« für den

kaufmännischen Beruf jeder Abstufung, für den

Ingenieurchemiker und Technologen ist einwand-

frei. Es ist aber erfreulich, wenn ein der All-

gemeinheit so nahestehender und wichtiger

Wissenszweig nicht nur durch akademische

Schriften, Lexika und Lehrbücher seine Ver-

breitung findet, sondern auch in kurzgefafsten

Kompendien den weitesten Kreisen zugänglich

gemacht wird. Das Erscheinen der beiden

Bändchen mufs daher lebhaft begrüfst werden.

Die Anordnung der Materie entspricht auch hier

den Grundzügen, die der Ref. seit 1873 im

Lehramt festzulegen versuchte und ungeachtet

gegnerischer Strömungen zur Geltung brachte.

Der Verf. hat in richtiger Erkenntnis der Auf-

gabe weises Mafs in der Menge des zu bieten-

den Stoffes gehalten; die Kennzeichen der

Waren sind in wohl durchdachter Form, und,

wo nötig, auch mit technologischen Erläuterun-

gen gegeben worden. Statistische Daten, histo-

rische Skizzen und Literaturnachweise bereichern

die Angaben. Gute Illustrationen wurden zur

leichteren Verständlichkeit der Beschreibungen

eingeschaltet. Die Ausstattung der Bücher

ist tadellos.

Unter ähnlichen Publikationen über »Waren-
kunde« sind die vorliegenden Bändchen der

»Sammlung Göschen« ganz besonders als

verläfslicher Führer in das weite Gebiet des

genannten Wissenszweiges zu empfehlen.

Wien. Ed. Hanau sek.

Fr. Th. Engel und Th. Schlenker, Die Pflanze, ihr

Bau und ihre Lebensverhältnisse. Lief. 1— 7. Ravens-
burg, Otto Maier, 1905. S. 1—320. 8° mit Text-

abbild. Je M. 0,60.

Das Werk soll im ganzen 12 Lieferungen umfassen
und den heutigen Stand der Pflanzenforschung einem
gebildeten Laienkreis vermitteln. Die Verff. haben sich

die .Aufgabe gestellt, nicht die einzelnen Pflanzen zu
beschreiben, sondern eine eingehende Darstellung der
allgemeinen morphologischen und physiologischen Ver-

hältnisse zu geben.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Die vom englischen Unterrichtsministerium mit dem
Studium der Frage, ob die von Lord Rosebery vorge-
schlagene Technische Hochschule in London zu
errichten sei, für die er 4 Millionen Mark angeboten
hatte, falls der Londoner Grafschaftsrat jährlich 400000
Mark bewillige, beauftragte Kommission hat ihren ersten
Bericht erstattet. Sie schlägt vor, die Hochschule neben
der bereits bestehenden in South Kensington zu er-
richten, der ein neues Terrain von etwa 4 Acres hin-
zugefügt werden soll. Die Errichtung der zunächst
nötigen Gebäude würde eine Ausgabe von wenigstens
2 Millionen .Mark erfordern. Die Stadtbehörden und die
Regierung soUten die Unterhaltungskosten der Gebäude,

die Einrichtung der Laboratorien, die .Auszahlung der

Honorare für die Professoren übernehmen. Die Kom-
mission betont dringend die Notwendigkeit der Begrün-
dung einer solchen technischen Hochschule, die für den
wirtschaftlichen Fortschritt Grofsbritanniens unbedingt
nötig sei.

Die polytechnische Schule in Delft ist kürzlich in

eine Technische Hochschule umgewandelt und da-
mit die erste Anstalt dieser Art in den Niederlanden
geschaffen worden.

Personalchronik.

Der Prof. f. .Mathem. an der Techn. Hochschule in

.Aachen Dr. Lothar Heffter ist als Prof. Stäckels Nach-
folger als ord. Prof. an die Univ. Kiel berufen worden.

Der aord. Prof. f. Chemie an der Univ. Tübingen
Dr. Otto Dimroth ist als Prof. Willstätters Nachfolger

als aord. Prof. an die Univ. München berufen worden.

Der Honorarprof. f. Entomologie an der Polytechn.

Schule in Zürich Dr. M. Stand fufs ist zum ord. Prof.

ernannt worden.

Dem Präsidenten der Deutschen Entomologischen Ge-
sellschaft Dr. phil. Gustav Kraatz in Berlin ist der

Titel Professor verliehen worden.

Unlrersitätssclirift«]!.

Disseriatioiien.

G. Berkhan, Zur projektivischen Behandlung der

Dreiecksgeometrie. Königsberg. 31 S.

P. Ger lieh, Über den Tangentenkomplex der Fläche

2. Grades. Breslau. 59 S.

A. Grünert, Die Temperaturverhältnisse der Grofs-

herzogtümer Mecklenburg auf Grund 50 jähriger Beob-

achtungen. Rostock. 38 S. m. 4 Taf. 4".

K. Flegel, Heuscheuer und Adersbach-Weckelsdorf.

Eine Studie über die obere Kreide im böhmisch-schlesi-

schen Gebirge. Breslau. 36 S. m. 3 Taf.

W. Klein, Neue Distomen aus Rana hexadactyla.

Königsberg. 22 S. m. 2 Taf.

Nen erschienene Werke.

R. Fricke, Hauptsätze der Differential- und Integral-

Rechnung. 4. Aufl. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

M. 5.

A. Föppl, Vorlesungen über technische Mechanik.
I. Bd.: Einführung in die Mechanik. 3. Aufl. Leipzig,

Teubner.

F. K0lpin Ravn, .Ettgengi og Kynba;tur. {)ytt

hefur Helgi Jönsson. [Al^ydurit Bökmentafelagsins fyrsta

bök.] Kaupmannahöfn, S. L. Möller.

C. Claus, Lehrbuch der Zoologie. Neubearb. von
K. Grobben. 2. Hälfte. Marburg, N. G. Elwert.

Zeitschriften.

Bibliolheca mathemaiica. 3. F. 6,2. A. Wegener,
Die astronomischen Werke Alfons X. — G. Eneström,
Über eine von Euler aufgestellte allgemeine Konvergenz-

bedingung; Kleine Bemerkungen zur zweiten Auflage

von Cantors »Vorlesungen über Geschichte der Mathe-

matik* ; Woher haben Leonardo Pisano und Jordanus

Nemorarius ihre Lösungen des Problems der Würi'cl-

verdoppelung entnommen? — Ph. E. B. j
•---"

The theory of functions with Cauchy and Ga

Zeitschrift für matkematischeH und ttainniissii-

schaftUchen Unterricht. 36, 4. 0. Lesser, L-Kurven

und Evoluten. — F. Ludwig, Weitere * ': aus

der Biometrie (Schi.).

Bulletin astronomique. Juiliet. F. Eo-jU^t, Les

Chronographes imprimants de l'Obsei-vatoire de Paris.

— F. Boquet et J. Chatelu, Sur la precision dts

observations au chronographe imprimant. — Coggia,

Observations de planetes et de cometes, faites i .Mar-

seille. — A. Orloff, Sur la determination des correc-

tions des Clements d'une orbite.
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Zeilschrift für analytische Chemie. 44, 8. 9. C.

Fried heim und L. Jacobius, Über Metalltrennungen

im Salzsäurestrom. — J. Fages Virgili, Über die

quantitative Bestimmung des Arsens als Magnesiumpyro-
arseniat. — Th. L. Osborne und I. F. Harris,
Über die Prote'inkörper des Weizenkornes I. — G.

Vortmann und A. Metzl, Zur quantitativen Be-

stimmung des Antimons als Trisulfid und dessen

Trennung von Zinn. — A. Christensen, Bestimmung
von metallischem Eisen im Ferrum reductum.

Annales de Chimie et de Physique. Juillet. De
Forcand, Sur quelques proprietes des hydrures satures

des metalloides des trois premieres familles. — A.

Brochet et J. Petit, Contribution ä l'etude de l'electro-

lyse par courant alternatif. — P. Carre, Sur l'etherifi-

cation de quelques alcools polyatomiques par les acides

phosphorlque et phosphoreux.

Palaeontographica. 52, 1. F. Broili, Beobachtun-

gen an Cochleosaurus bohemicus Fritsch. — J. F.

Pompeckj, Mastodon-Reste aus dem interandinen Hoch-

land von Bolivia.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. 42, 1.

E. Strasburger, Typische und allotypische Kerntei-

lung. — Ch. E. Allen, Das Verhalten der Kernsub-

stanzen während der Synapsis in den Pollenmutterzellen

von Lilium canadense. — K. Miyake, Über Reduk-

tionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger Monoko-
tylen. — J. B. Overton, Über Reduktionsteilung in

den Pollenmutterzellen einiger Dikotylen.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 79, 3.

H. M er ton. Über die Retina von Nautilus und einigen

dibranchiaten Cephalopoden. — L. Schoben, Beiträge

zur Kenntnis des Spermatozoons von Ascaris megaloce-

phala. — M. Nowikoff, Über die Augen und die

Frontalorgane der Branchiopoden.

Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch. 33, 4. E.

Göppert, Über Rückbildung und Ersatz der Arteria

brachialis bei Echidna. — 0. Grosser, Zur Frage der

segmentalen Gefäfsversorgung der Haut beim Menschen.
— H. Bluntschli, Bemerkungen über einen abnormen
Verlauf der Vena azygos in einer den Oberlappen der

rechten Lunge durchsetzenden Pleurafalte. — 0. Schlag

-

i n h a u fe n , Das Hauptleistensystem der Primatenplanta

unter Mitberücksichtigung der Palma. I.

Medizin.

Referate.

Wanke, Psychiatrie und Pädagogik. [Grenzfragen

des Nerven- und Seelenlebens. 33.] Wiesbaden, Berg-

mann, 1905. 67 S. 8».

Die Pädagogik im weiteren Sinne oder die Psycha-

gogik, wie er sie nennt, beginnt nach dem Verf. mit

dem Eintritt ins Leben und erstreckt sich bis in die Lehr-,

Studien- und Dienstjahre und »alle weiteren möglichen

pädagogischen Verhältnisse«. Sie soll erstens als rein

geistige Hygiene Erhaltung von Gesundheit und Leistungs-

fähigkeit des Geistes überwachen, zweitens das Affekt-

leben des Menschen beobachten und drittens für richtige

und frühzeitige Erkenntnis von nervösen und psychischen

Erkrankungen sorgen. Der Verf. behandelt im einzelnen

die den verschiedenen Altersabschnitten in diesen drei

Beziehungen eigenen Gefahren und erläutert an Beispielen,

worauf jeder Erzieher hierbei besonders zu achten habe.

Notizen und Mitteilungen.

Pcrsonalchronik.

Der .Assistent an der Frauenklinik der Univ. Strafs-

burg Dr. Gustav Schicke le hat sich als Privatdoz. f.

Gynäkol. habilitiert.

Der Privatdoz. f. Chirurgie an der Uni^'.''Freiburg i, B.

Dr. Otto Manz hat auf die venia legendi verzichtet.

Der Zahnarzt Dr. med. Bernhard Mayrhofer in Linz
ist zum aord. Prof. und Leiter des neuen zahnärztlichen

Instituts an der Univ. Innsbruck berufen worden. .

Der Privatdoz. f. Physiol. u. Vorsteher der speziell-

physiolog. Abt. am Physiolog. Institut der Univ. Berlin,

Prof. Dr. Paul Schultz, ist am 18. Juli, 41 J. alt, ge-

storben.
UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

B. Eckard, Über die Zunahme der Herzerkrankun-

gen in der Deutschen Armee und über ihre Ursachen.

Berlin. 27 S.

J. Ettinghaus, Über den Verlauf der Geburt bei

Riesenwuchs der Kinder. Leipzig. 34 S.

Th. Goldenberg, Beitrag zur Frage der primären

multiplen bösartigen Neubildungen. Giefsen. 35 S.

H. Daubach, Statistik der am Würzburger patho-

logischen Institut in den Jahren 1894— 1902 (inkl.) vor-

genommenen Sektionen. (Ausschliefslich der poliklini-

schen Sektionen.) Würzburg. 16 S. m. 3 Tab.

Zeitschriften.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 181, 1. J.

Fiebiger, Beiträge zur Kenntnis des weiblichen Schein-

zwittertums. — C. Hart, Über die Defekte im oberen

Teile der Kammerscheidewand des Herzens mit Berück-

sichtigung der Perforation des häutigen Septums. — J.

Poult, Ein Teratom der Thyreoidea. — F. Henke
und F. Miodowski, Über die fragliche Fähigkeit ge-

wisser Hefestämme, Neubildungen im Tierkörper hervor-

zurufen. — Fr. F. Friedmann, E.xperimentelle Beiträge

zur Frage kongenitaler Tuberkelbazillenübertragung und
kongenitaler Tuberkulose. — F. Lewandowsky, Über

subkutane und periartikuläre Verkalkungen.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Arthur Haseloff [Privatdoz. f. Kunstgesch. an der

Univ. Berlin], Die Kaiserinnengräber in

Andria. Ein Beitrag zur apulischen Kunstge-

schichte unter Friedrich II. [Bibliothek des Kgl.

Preufsischen Historischen Instituts in Rom. Bd. I.]

Rom, Löscher & Co., 1905. 61 S. 8" mit 9 Taf. 'M. 4,50.

Friedrich II. hat seine zweite und dritte Ge-

mahlin, Jolande (11228) und Isabella (f 1241),

in seiner treuen Stadt Andria bestatten lassen.

Genaueres über den Ort gibt der Chronist

Richard von S. Germain nicht an. Später ist

von den Gräbern nie wieder die Rede. Mehrere

Lokalforscher des 19. Jahrb.s suchten nach ihnen,

aber erfolglos. Da kam im Winter 1904,

unmittelbar bevor man den Besuch Kaiser

Wilhelms II. erwartete — er wurde dann be-

kanntlich auf das letzte Frühjahr verschoben —

,

aus Andria die Nachricht: die Gräber der staufi-

schen Kaiserinnen seien gefunden, in der Unter-

kirche des Domes. Professor Kehr, der Direktor

des Preufsischen historischen Instituts in Rom, war

einer der ersten Augenzeugen der Ausgrabung;

bald darauf entsandte das preufsische Kuhus-

ministerium als kunsthistorischen Sachverständi-

gen den Verfasser des hier angezeigten Be-

richtes. Seine mit Sorgfalt geführte Untersuchung

hat zu keinem positiven Ergebnis geführt: es

bleibt ungewifs, wem die Gräber gehört haben.
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Ihre grofse Einfachheit, in vollem Gegensatz

zwar zu der Pracht und Würde der Königsgräber

von Palermo, würde an sich noch kein Gegen-

beweis sein; allein es fehlt jedes positive Indi-

zium. Was der Entdecker, Annocate Sparra,

dafür genommen hat, ist eine täuschende

Spur. .Allerdings weisen die skulpierten Orna-

mentstücke, mit denen der die Gräber umge-

bende Bauschutt durchsetzt ist, auf die Zeit

Kaiser Friedrichs, allein es ist nicht möglich,

sie mit der Grabanlage selbst in Verbindung

zu bringen ; sie haben zu einer Kanzel oder

einem .Altarciborium gehört, soweit sie überhaupt

noch sich deuten lassen. »Gräber sind gefunden,

gefunden, wo die Tradition sie suchte, aber

über die dort Bestatteten hat der Boden jede

Auskunft verweigert.«

Strafsburg i. E. G. Dehio,

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Nach Theodor Wiegands Bericht über die Aus-
grabungen der kgl. Museen in Milet hat sich die

spätrömische Stadtmauer, die sog. Gotenmauer, als Fund-
grube von Inschriften, Architektur und Skulptur er-

wiesen. Im Westen fanden sich wichtige Grabdenkmäler
der dort liegenden Stadt verbaut. Als Grundmauerschicht
lagen Marmorsäulen in langen Reihen nebeneinander,
darüber Kapitelle und Architrave d9rischer Bauten, Giebel,

zierliche Pfeiler mit .Akanthusschmuck usw. Besonders
stattlich sind die Teile vom Denkmal des Aristeas, dessen
in das 2. Jahrh. v. Chr. weisende Grabschrift auf einem
profilierten Marmor -Orthostaten erhalten ist. Derselben
Zeit gehört das Grabmal der Menesthiden- Familie an
(Marmorplatte). In derselben Gegend fanden sich u. a.

der Rest eines Ehrenbeschlusses der Stadt Eretria für

milesische Schiedsrichter, der Rest eines Erlasses des
Kaisers Marcus, das Bruchstück eines Schwures an
Apollon usw. Beim Südmarkt, zwischen Nj'mphäum
und Rathaus, hatte die Gotenmauer einen grofsen Turm,
der einen Torgang schützte. Dort fanden sich u. a. In-

schriften zu Ehren der Kaiser Trajan, Hadrian, Anto-
ninus Pius und Teile einer grofsen lateinischen und grie-

chischen Widmung eines Cäsaren auf dem .Architrav

einer der Hallen des Südmarktes. .Auch die Reste eines

lebensgrofsen Reiterstandbildes wurden aufgedeckt: eine

Marmorbasis mit einem Bronzebilde, das dem ersten

Ptolemaios noch in der Zeit vor seiner Thronbesteigung
errichtet worden war. Bei Verfolgung der »Gotenmauerc
wurde ein grofses Prachttor unter dem Gotenturm nahe
dem Nymphäum entdeckt, das in den Südmarkt hinein-
führt. Dieser 27 m breite, zweistöckige Marmorbau
stammt aus frührömischer Zeit. Er hatte 3 Durchgänge;
die Schmuckseite lag nach Norden, so dafs durch die
grofsen korinthischen Tabernakel mit ihrem reichen
Statuenschmuck der Eindruck des schon durch die Pro-
pyläen des Rathauses und die Fassade des Nymphäums
ausgezeichneten Platzes zu einer grofsen Gesamtwirkung
gesteigert wurde. Die völlige Wiederherstellung des
durch ein Erdbeben niedergeworfenen Bauwerks ist ge-
sichert, da von den Baugliedern fast alles vorhanden
ist. Ferner ist das Stadion, dessen Marmortor dem Ein-
gang des Stadions zu Ephesos sehr ähnlich ist, gefunden
worden. — In dem Gebiet der Löwenbucht fand man,
dafs der Hafen durch eine hellenistische Festungsmauer
von 2 m Dicke geschützt war. Südlich entdeckte man
einen grofsen Zug dorischer Hafenhallen mit angebauten
Kammerfluchten aus hellenistischer Zeit. Nach Osten
öffnete sich ein Flügel von etwa 35 m Länge, der nach
Norden gerichtete Teil ist 125 m lang. Die aufgefundenen

Trümmer eines umfangreichen hellenistischen Denkmals
stammen wohl von einem Siegesdcnkmal in Form eines

fast 4 m hohen schlanken Dreifufses, der, vermutlich

von kauernden Löwen getragen, über einem Aufbau von
etwa 7 m sich erhob. Der Dreifufs wird voraussichtlich

mit einigen (gesicherten) Ergänzungen wieder hergestellt

werden. — Ein schon früher bemerktes, sehr gut kon-
struiertes, kammerähnliches Gewölbe hat sich jetzt als

Grabkammer eines grofsen Heroen erwiesen, das die

Grundlage eines rechteckigen Strafsenquartiers einnimmt
und so liegt, dafs es von der ganzen Stadt erblickt

worden sein mufs. Marmorquadermauern besten helle-

nistischen Charakters umschlossen den Bau, dessen
Mitte die Grabkammer bildete. Das einzige bis jetzt

gefundene, auf den Heroenkult bezügliche Einzeldenkmal

ist ein Naiskos von Marmor (Höhe 90 cm. Breite 54 cm;
ohne Inschrift. — Das wichtigste Ergebnis aller bis-

herigen Grabungen in Milet überhaupt ist die Auffindung

des Heiligtums des .Apollon Delphinios. Die Freilegung

hat ein Jahr lang gedauert. Der Bezirk ist im Norden
und Osten von gepflasterten Straften, im Süden von einer

grofsen römischen Therme, im Westen vom Staden der

Löwenbucht begrenzt. In der Mitte dieses Rechtecks

von 50 : 60 m stand ein gewaltiger Dreifufsbau. Der
freie Platz war von Hallen umgeben. Der Hof war mit

einem Marmorpflaster bedeckt. In wenigen Tagen ge-

langte man in den Besitz eines epigraphischen .Materials,

das für die Geschichte der Stadt und ihres Gebietes eine

neue Grundlage liefern wird. Das Delphinion allein er-

gab über 100 beschriebene Steine.

Gesellschaften nnd Vereine.

Kunstgeschichtliche Gesellschafl.

Berlin, 14. AprU.

Herr k. Haseloff hielt einen Vortrag: .\us der Wein-
gartener Klosterbibliothek. In der Bibhothek Lord
Leicesters in Holkham Hall in Norfolk sind 4 Pracht-

handschriften in kostbaren Einbänden mit Metallreliefs

aus dem Kloster Weingarten, die General Thiebaut, 1807

Gouverneur von Fulda, aus der dort verwahrten Wein-
gartener Bibliothek mitgenommen hatte. Sie sind

illustriert, aber unter sich sehr ungleich. Zwei sind

Weingartener .Arbeiten des späteren Mittelalters: das

Missale des .Abtes Berthold und das Missale des Hain-

ricus sacrista, die zwei anderen aber Erzeugnisse der

angelsächsischen Malerei des 11. Jahrhs. In dem Evan-
gehenbuch Nr. 16 ist ein Bild der Kreuzigung enthalten,

auf dem eine knieende Frau den Fufs des Kreuzes-

stammes umschhngt. Diese Frauengestalt in langem ge-

musterten Gewände mit weitherabhängenden .Ärmeln

und einem Kopftuch wird man als Stifterin oder Be-

sitzerin des Evangelienbuchs anzusehen haben. Doch
fehlt ein Anhaltspunkt zur Bestimmung ihrer Persönlich-

keit. Zur Lösung des Problems, wie dieses für eine

englische Dame geschriebene Evangelienbuch nach
Weingarten gelangte, verhilft eine andere in Fulda ver-

bliebene Handschrift, ein Evangelienbuch (.Aa 21), mit

einem Widmungsbild: eine stehende Frau, mit Gewand,
Mantel und Kopftuch bekleidet, überreicht Christus das

Buch. Gegenüber steht eine Zierseite, auf deren l'.ell-

purpurnem Grunde goldene Löwen in regelmäfsiger Folge

wiederkehren. Nach seinen stilistischen Eigentü-nüch-

keiten scheint dieses Buch aus einer niederländischen

Schule zu stammen, ja darf unbedenklich zu ihren

Hauptwerken gerechnet werden. Der Mittelpunkt dieser

Schule, wenn ein solcher angenommen werden darf, ist

noch nicht mit Sicherheit bestimmt, doch weisen zahl-

reiche Anzeichen auf die belgischen Landschaften, etwa

zwischen Lüttich und St. Omer, hin. Zu ihren Werken

gehören mehrere Sakrarnentare : eines, ursprünglich aus

Lüttich (?) stammend, gehörte Bischof Ellenhard v. Frei-

singen (München, Clm. 23 261), ein anderes, aus St.

Lambert in Lüttich stammendes, gelangte nach Bamberg

(Ed. V. 4), ein 3. aus St. Bertin ist in Paris (lat. 819);

femer sind zwei Evangelienbücher, das eine in Ypern
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(auf der Brügger Ausstellung 1902), das andere in

Paris (lat. 278) und eine grofse Anzahl entfernter ver-

wandter Arbeiten zu nennen. Ihrem Charakter nach
stehen alle diese Bilderhandschriften zwischen den
Werken der rheinländischen und der nordfranzösischen
Schulen, eine gemeinsame Eigentümlichkeit ist ein hohes
und steiles Format, das sie von dem mehr quadratischem
Typ der ottonischen Handschrift abhebt. Stilistisch

nähern sie sich der festeren romanischen Weise, womit
eine Ansetzung um Anfang und Mitte des ll.Jahrh.s

wohl übereinstimmt. Bei der Frage nach einem Zu-
sammenhang zwischen den Frauen der beiden Wid-
mungsbilder leitet eine Urkunde im Fuldaer Evangelien-

buch auf die richtige Spur; sie handelt von einer

gewaltigen Schenkung, die Herzog Weif IV. und seine

Gemahlin Judith dem Kloster Weingarten machten.
Diese Schenkung umfafste aufser Grundbesitz einen

wahren Schatz von Gold- und Silbergeräten; u. a.

mehrere Schreine , deren künstlerische Goldarbeit be-

sonders gerühmt wird, ferner Altäre, Kelche, Kreuze,

Leuchter, Gewänder und dergl. mehr. Unter allen diesen

Herrlichkeiten sind denn auch drei Evangelienbücher er-

wähnt: »tria plenaria cum uno textu evangelii«, und
diese Evangelienbücher dürfen wir mit Sicherheit in den
drei Handschriften in Holkham Hall und Fulda wiederer-

kennen. Den Schlüssel zur Erklärung ihrer befremden-

den ausländischen Herkunft bietet die Geschichte der

Herzogin Judith. Sie war die Tochter Graf Balduins V. von
Flandern und wurde in erster Ehe mit Tostin, dem Sohne
des Grafen von Northumberland und Bruder König Haralds

von England, verheiratet. Bei seinem Tode (1066) weilte

sie in Brügge, wo sie seine Schätze bewahrte. 5 Jahre

später heiratete sie Herzog Weif IV.; so gelangten die

englischen Schätze nach Weingarten. Zweifellos stam-

men die beiden angelsächsischen Handschriften aus Ju-

diths englischer Zeit, höchstwahrscheinlich war sie selbst

die Bestellerin und ist somit die am Kreuzesfufse knieende

Dame. Ebenso wird man sie im Widmungsbilde des Ful-

daer Evangelienbuchs wiedererkennen dürfen, wobei un-

entschieden bleiben mag, ob das Buch vor ihrer Verheira-

tung nach England oder nach ihrer Rückkehr ausgeführt

worden ist. Erst in Weingarten wurde ein liturgischer

Zusatz eingetragen, der mit einer schönen Initiale im

Stile der Reichenauer Schule beginnt. Diese Handschrif-

ten wurden nicht in der Bibliothek, sondern zusammen
mit den Schätzen verwahrt, wie die übrigen liturgischen

Codices in Prachteinbänden. Im K. Staatsarchiv in

Stuttgart ist eine Beschreibung des 18. Jahrb.s erhalten,

in der die sechs Einbände in knapper und wohl auch

ungenauer Weise angeführt werden. Von den vier Co-

dices in Holkham Hall sind danach die beiden jüngeren,

sowie einer der angelsächsischen mit Sicherheit zu identi-

fizieren; der 4. ist nicht mit derselben Bestimmtheit

wiederzuerkennen. Eine kunstgeschichtliche Bedeutung
erlangten die Judith-Handschriften späterhin dadurch, dafs

sie in der Weingartener Malerschule als Vorlagen benutzt

wurden. Was den Weingartener Malern an älteren Bilder-

handschriften vor Augen stand, ist zum Teil heute noch
festzustellen. Es waren merowingische, karolingische

und Ottonische Arbeiten, z. B. ein turonisches Evangelien-

buch in Stuttgart (Bibl. 40), ein frankosächsisches eben-

dort (Patres 13) u. a. m.; grofse künsilerische Bedeutung
besitzen sie zumeist nicht. Die Anfänge selbständiger

Kunstübung in Weingarten weisen auf enge Beziehungen

zu den Schulen der Bodenseeklöster (mit der Reichenau

als Vorort) hin, aber es zeigen sich in der Bordüren-

ornamentik deutliche Nachahmungender Judith-Handschrif-

ten. Die erhaltenen Bestände erlauben an der Hand der

Angaben des Catalogus abbatum (MG. SS. XV, 2) die

Entwicklung der Buchkunst in Weingarten etwa vom
J. 1125 an zu verfolgen. Ihre höchste Blüte erreicht

sie unter Abt Berthold (1200-1232); die bedeutendste

Leistung ist das Missale in Holkham Hall (Nr. 37). Der

ungenannte Maler ist nicht nur auf dekorativem Gebiete

ein Künstler von reicher Erfindung und feinem Farben-

sinn, sondern seine oft absonderlichen Kompositionen
zeugen von einer frischen Beobachtungsgabe und zu-

weilen von einer wahrhaft grofsartigen Auffassung.

Dagegen sind Arbeiten, wie das Graduale und Missale

des Hainricus sacrista, von einem Maler Heinricus und
verwandte Arbeiten in Wien (Antiphonar im Kunsthistor,

Museum), Darmstadt und Fulda viel trockener und ohne
den Reiz des Individuellen, der das Berthold - Missale

auszeichnet. Mit letzterem läfst sich nur ein unvollende-

tes Evangelienbuch in Stuttgart (Bibl. 46) vergleichen,

in dem zwischen älteren unvollendeten Bildern ein

Matthäus und eine Geburt Christi stehen, die nur von der

Hand des Malers des Berthold-Missales sein können.

Das Buch ist ohne Provenienzangaben , stammt also

sicher nicht aus der Weingartener Bibliothek: vielleicht

ist es aber eine der verschollenen Schatzhandschriften,

unter denen sich aufser den drei Judithgeschenken noch
ein 4. Evangelienbuch befand. Nach der Zeit Bertholds

scheinen in Weingarten keine sehr hervorragenden

Leistungen mehr entstanden zu sein. Zu erwähnen sind

die Federzeichnungen des Codex traditionum im Staats-

archiv in Stuttgart aus der Zeit Abt Konrads (1242—66)

und ein Missale in Fulda (Aa. 56). Gänzlich unbedeu-

tend sind die Missalien Konrad von Ibachs (1319— 1322)

in Fulda (A. 70), mit denen die hier skizzierte Entwick-

lung der Weingartener Buchmalerei des Mittelalters ab-

schliefst. Der Vortragende beabsichtigt die Hauptwerke
der Weingartener Schule in einer besonderen Publikation

eingehender zu behandeln. (Schlufs folgt)

Personalchronik

.

In die Zentralkommission des kais. Archäolog. In-

stituts ist an Stelle des Statuten mäfsig ausgeschiedenen

Prof. Dr. Puchstein in Freiburg Prof. Dr. Franz Stud-

niczka in Leipzig als Mitglied eingetreten. Prof. Puch-

stein ist als Nachfolger Conzes zum Generalsekretär der

Zentral-Direktion des Archäolog. Instituts berufen worden.

Neu erschienene Werke.

E. Happel, Die Burgen im oberen Hessen. Mar-

burg, N. G. Elwert.

A. Kohut, Der Meister von Bayreuth. Berlin, Richard

Schröder. M. 3.

Dresdner Jahrbuch 1905. Beiträge zur bildenden

Kunst, hgb. von K. Koetschau und F. von Schubert-

Soldern. Dresden, Baensch.

A. J. Polak, Die Harmonisierung indischer, türki-

scher und japanischer Melodien. Leipzig, Breitkopf &

Härtel. M. 3,50.

J. Ficker, Evangelischer Kirchenbau. Leipzig, Diete-

rich. M. 3,50.

H. Kretzschmar, Führer durch den Konzertsaal.

II, 1. Kirchliche Werke. 3. Aufl. Leipzig, Breitkopf

& Härtel. M. 8.

A. Schering, Geschichte des Instrumentalkonzerts.

[Kleine Handbücher der Musikgeschichte hgb. von H.

Kretzschmar.] Ebda. M. 3.

Hector Berlioz, Literarische Werke. Gesamtaus-

gabe. 2. Bd. Memoiren. II. Ebda. M. 5.

F. A. Stein hausen. Die physiologischen Fehler

und die Umgestaltung der Klaviertechnik. Ebda. M. 3.

A. Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissen-

schaft. Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Museumskunde. I, 3. E. Grofse, Über den Aus-

bau und die Aufstellung öffentlicher Sammlungen von

ostasiatischen Kunstwerken. — G. Pauli, Die Kunst-

halle zu Bremen. — F. v. Schubert-Soldern, Die

Kunstverlagsanstalt Italien und die Museen. — H.

Dedekam, Reisestudien (Forts.).

Römische Quartaischriß. 19, 1. 2. J. Dölger,

Die Firmung in den Denkmälern des christlichen .'Alter-

tums. — E. Wüscher-Becchi, Das Oratorium des hl.

Cassius und das Grab des hl. Juvenal in Narni. — J-
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Wittig, S. Soteris und ihre Grabstätte. I.; Die Kata-

komben von Hadrumet in Afrika. — J. Heer, Zur
Frage nach der Heimat des Dichters Commodianus.

Revue archiologique. Mai-Juin. Mary Logan, A

ReviUout, Un sacerdoce rhodien. — S. Reinach,
Esquisse d'une histoire de la collection Campana. V;

Quatre statues figurees sur la Colonne Trajan. — M.
Gillet, Decouverte de l'emplacement de Praetorium. —

picture bv Butinone in the Louvre. — P. Monceaux, ;

M- Chabert, Histoire sommaire des etudes d'epigraphic

La Passio' FeHcis, etude critique sur les documents rela- i

grecque en Europe. — H.-C. Butler et E. Littmann,

tifs au martyre de Felix, eveque de Thibiuca. — E. !

Explorations ä Sf (Princeton Expedition to Syria).

Inserate.
Verlag von B. O. Teubner ia lielpzig.

Lehrbuch der praktischen Physik
von

F. Kohlrausch.
Zehnte vermehrte Auflage des Leitfadens der praktischen Physik.

Mit zahlreichen Figuren im Text.

[XXVII u. 656 S.] gr. 8. 1905. Biegsam in Leinwand geb. JC 9.—.

Infolge der doppelten Aufgabe, welche sich obiges Werk stellt, wurde in der neuen^ erheblich vergröfserten

Auflage der Thermometrie, der Strahlung und vor allem der Elektrizität ein breiterer Spielraum eingeräumt, und
darf der Leitfaden unserem Ermessen nach das Verdienst für sich beanspruchen , zuerst und allein eine handliche

Zusammenstellung kritisch ausgewählter physikalischer Zahlen gebracht zu haben.

(Der prakt. Maschinenkonstr. 1901. Nr. 35.)

Dieses eigenartige Werk gewinnt mit jeder neuen Auflage an Vertiefung und damit an Wert für alle

uitjtnigen, welche der praktischen Physik als Lehrer oder Lernende näher stehen. Auch als Nachschlagebuch
ist es von Bedeutung; denn in knapper, aber ausreichend verständlicher Form umfafst es einen aufserordentlich

reichen Inhalt und bringt nicht weniges, was man in sehr umfangreichen Lehrbüchern vergebens sucht. Die
zahlreichen im Anhang gegebenen Tabellen beruhen selbstverständlich auf dem besten zur Zeit vorhandenen
^f^terial. (Gaea 1901. 10. H. S. 640.)

Kleiner

Leitfaden der praktischen Physik
von

F. Kohlrausch.

Mit in den Text gedruckten Figuren.

[XX u. 260 S.] gr. 8. 1899. Biegsam in Leinwand geb. JC 4.—

Man mufs dem Verfasser aufrichtigen Dank für diese .'\rbeit wissen, um so mehr, als das Buch, wie es ja
hier ohnedies selbstverständlich war, durch seine Beschränkung auf den engeren Zweck um nichts weniger
wissenschaftlich geworden ist. In der Vorrede äufsert sich der Verfasser in so beherzigenswerter Weise über
diesen Gegenstand, dafs ich die fraglichen Stellen hersetze. . . .

. . . Dadurch, dafs diese beherzigenswerten Worte einem Buche vorausgeschickt sind, welches in die
Hand des Anfängers gelangt, werden sie ihren Segen in besonders weitem Umfange üben.

(Zeitschr. f. physikal. Chemie. XXXII. Bd., Heft 2.)

Es kann nur mit freudiger Genugtuung begrüfst werden, wenn ein Forscher vom Rufe Kohlrauschs
die Mühe nicht scheute, dem Anfänger die Wege ebnen zu helfen und selbst mitzuarbeiten an der Hebung des
physikalischen Unterrichtes, auf dessen hohe kulturelle Bedeutung das Vorwort mit Nachdruck hinweist. .Möge
des Werk in seiner neuen Form recht viele neue Freunde finden! (Realschulwesen. 25. Jahrg., Heft 5.)

fiur^, @crd)td)tc bcr tiEutrdjeu Literatur.
^

'•'•••••••. |er.=8. ©efjtftet ffl. 51.—, gtbunben p. 59.—. ..••.•«.•«
I-Sonb: II. Sonb: III. §an4: IV. S«it&:

flon bftt öIlfRfn Bfttfn iis ?ura Som ttften Sifttcl bcs 16. |a^t' Bon ungeföljt 1770 bis ju (Sotttifs «rfi^tiftt« Äet »futarn »tat.
ttRfnflttttflbrsie.lalitljunbetts. bunbftts bis ungtföljt 1770. 8. Äobe (1832V 8. aufiogr, au fdjtn fitttatur. 5. gTsflttSf,

«.auilagf. gff)tftft 81.12.—, auflagt, gf^tftet ». 12.—
, grb. heftet Mark 12.-, oebunben gtbf«»l »"K ^5.-, gtiiinita

gfbunbtn a. U.-. ..«...»..», P. U.-. ....•... «otk 14.-. ..<».•.-. «att. 17.-. ,•..•.•..
aitt aus9tioäl)Itfn 5tüthrn aus bni ülrrkfit ber uortügltdifltn Sdjrtftllfücr. tf)rftt SiogrttBtjifU, yorträts unb
i'oknmUcs in tjormglid) ausgffüljrttn §ohrd)nitlen. flos ÖJcrk" Etitljält bmna^ wk heiaf anbcre ftttrctur=

9frd)td)tf mglttd) ttnc nll)olo9te bes ßrüen aus ber bfutrl)fn flationalUteralur. .-•.•..•••<••<
iJrofpfktc unfutgrltüd) mib poRfrft oon bcr tltrlagsbudiljonblung ß. (R. Jrubner in fftpitg. ^oflßra^e 3.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

GEOGRAPHIE ALS BILDUNGSFACH.
Von Dr. CHRISTIAN GRUBER.

[XVI u. 156 S.] gr. 8. 1904. geh. Mk. 2,80, geb. M. 3,40.

Nach einem kurzen einleitenden Teil zeichnet der Verfasser eingehend die gesamte Entwick-

lung der deutschen Schulgeographie mit Rücksicht auf die großen pädagogischen Strömungen der ver-

schiedenen Zeiten und anderseits mit Bezugnahme auf die riesenhaften Fortschritte der Geographie als

Forschungszweig. In einem dritten Teil aber wird in 23 Einzelabschnitten die Frage beantwortet:

Worin bestehen die Hauptaufgaben der heutigen Schulgeographie und nach welchen
Richtungen ist dieselbe künftighin weiter auszubauen? Dabei geht der Verfasser vielfach

auf neuen Bahnen und tritt allen Fragen kritisch näher, welche zur Zeit die Lehrer der Erdkunde an

Mittel- und Volksschulen bewegen. Kein Schulmann wird sich in die ein schmuckes, sprachliches

Gewand tragenden Ausführungen ohne Nutzen vertiefen; er wird vielmehr daraus vielfältige Belehrungen

und Anregungen empfangen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

DAS ERDSPHÄROID UND SEINE ABBILDUNG.
Von Dr. E. HAENTZSCHEL,

PROFESSOR AN DER KGL. TECHN. HOCHSCHULE UND AM KÖLLNISCHEN GYMNASIUM ZU BERLIN.

Mit 16 Textabbildungen. [VIII u. 140 S.] gr. 8. 1904. In Leinw. geb. Mk. 3.40.

„Das vorliegende Buch ist wohl die gründlichste und bei aller Anforderung an ernstes Ver-

tiefen klarstgeschriebene Einführung in das Verständnis eines bedeutenden Kartenwerkes, die man
sich wünschen kann." Geographische Zeitschrift. 10. Jahrg. Nr. 5.

Alle Lehrbücher dieses Gebietes behandeln in eingehender Weise die Lehre von den Land-
kartenprojektionen, und nur wenige widmen einen kurzen Abschnitt unserem größten deutschen Karten-

werke, den Meßtischblättern und den Generalstabskarten. Hier befindet sich also eine Lücke,

die sich teils durch das Studium von Abhandlungen ausfüllen läßt, die an den versshiedensten Orten

zerstreut in einem Zeitraum veröffentlicht sind, der weit über ein Jahrhundert hinwegreicht, teils durch

das Studium von umfangreichen Werken über „höhere Geodäsie".

Aber hat nicht der mathematisch gebildete Geograph, weiter der Offizier, für den General-

stabskarte und Meßtischblatt alltägliche Hilfsmittel sind, endlich der Mathematiker, der neben der

Theorie seiner Wissenschaft auch decen Anwendungen liebt, ein Anrecht darauf, in eng gespanntem
Rahmen die Hauptgrundsätze zu erfahren, die bei der Konstruktion dieser Karten maßgebend sind?

Diese Aufgabe hat der Verfasser hiermit zu lösen versucht.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ANSCHAULICHE GRUNDLAGEN
DER MATHEMATISCHEN ERDKUNDE

ZUM SELBSTVERSTEHEN UND ZUR UNTERSTÜTZUNG DES
UNTERRICHTS.

Von Dr. KURT GEISSLER.
Mit 52 Figuren im Text. [VI u. 199 S.] gr. 8. 1904. In Leinw. geb. Mk. 3.—.

Der Unterricht in mathematischer Erdkunde hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil

die Anschauung mangelhaft ist. Kurze Leitfaden einerseits und mathematisch schwierige Bücher

können in dieser Beziehung nichts helfen. Das Buch will durch möglichste Gründlichkeit und Klarheit,

die nur bei leichtgefaßtem Eindringen bis in die Einzelheiten der Anschauung erreicht wird,

den Unterricht der höheren Schulen stützen; es ist dem Schüler derselben beim Alleinlesen verständlich

und soll zum ausführlichen Nachlesen während des Unterrichtes dienen. Aber es eignet sich auch

besonders als Schulbuch für Realschulen, Mittelschulen, Seminarien, höhere Mädchenschulen;
mit Benutzung seines völlig zusammenhängenden Unterrichtsganges sind bereits jahrelang

hervorragend gute Resultate erreicht worden.
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Schulwörterbücher
im Verlage von

reipzig * ^. Q. Jeubncr * B^rlm

Bcnseler-Kacgi: griechisches Schulwörterbuch

12. Auflage. VIII u. 9sl S.j Lex. -8. Dauerhaft in Halbfranz gebunden JL 8.

—

1 Die 12. Auflage berücksichtigt das Wilamowitzsche Lesebuch vollständig.

Das griechische Wörterbuch von Benseler-Kaegi darf in der 12. Auflage erneut den Anspruch

erheben, das reichhaltigste, den Bedürfnissen der Schulen am besten entsprechende Wörter-

buch zu sein. • Der Schriftstellerkreis ist viel größer, als der anderer Schulwörterbücher;

insbesondere sind in der neuesten Auflage das Wilamowitzsche griechische Lesebuch voll-

ständig und die griechischen Lyriker in Auswahl berücksichtigt. • Ebenso zeichnet sich

das Buch durch übersichtliche Anordnung und praktische Gliederung in typographischer

Beziehung, durch die Benutzung der neuesten Ausgaben und Erklärungen, durch systematische

Bearbeitung der Eigennamen und durch selbständige Durcharbeitung des Formenmaterials

und der Orthographie aus. • in der Etymologie gibt Benseier nur wissenschaftlich Begrün-

detes, zugleich für den Schüler Verständliches und Nützliches und enthält sich alles

Unhaltbaren und alles überflüssigen gelehrten Beiwerkes, wie es andere Wörterbücher

bieten. • So darf das Benseler-Kaegische Wörterbuch in der neuen Auflage den Anspruch

erheben, das beste und modernste griechische Schulwörterbuch zu sein.

jCeinichen-Vag euer: latein. Schulwörterbuch

7. Auflage. [XXIX u. 926 S.j Lex.- 8. Dauerhaft in Halbfranz gebunden J(. l.öO.

Die „Südwestdeutschen Schulblätter" 1898, 1 urteilen: „Wir werden die Frage „Welches
lateinische Schulwörterbuch sollen wir unseren Schülern empfehlen?" dahin beantworten:
..Empfehlung verdient nur ein Schulwörterbuch, welches mit allem überflüssigen Ballast
gründlich aufräumt, somit sich auf das Nötige beschränkt und dies in einer Anordnung und
einer Darstellung bietet, welche dem Schüler die gesuchte Hilfe auch wirklich an die Hand
gibt und ihn geistig fördert." .... Seitlem die von Wagener besorgte Neubearbeitung
des Heinichenschen Lexikons erschienen ist, trage ich kein Bedenken, dieses Buch zu
empfehlen. . . . Die Verlagsbuchhandlung hat das Buch auch äußerlich vortrefflich ausge-
stattet, so daß es eine Zierde der angehenden Bibliothek jedes Sekundaners bilden kann."

Probeexemplare
Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner, Leipzig, Poststraße 3

stellt den Herren Direktoren und Lehrern gegen VorhereinsenJung

von 4 Mark für das gebundene Exemplar zur Verfügung die

SonDer-Wörlerbücher
zu Cäsar, von Ebeling-Lange — Homer, von Anten-

rieth — Nepos, von Haacke — Dvids Metamor-

phosen, von Siebelis-Polle — Phädrus, von Schau-
bat li _ Xenophons Anabasis, von Vollbrecht — Xenophons Hellenika, von Thiercann — Siebells'

tirocinium poeticum, von Schaubach. • Sämtlich seschmackvoll und dauerhaft gebunden.
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Q Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. n

AUSFÜHRLICHES LEXIKON
DER GEIECHISCHEN und RÖMISCHEN

MYTHOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON

W. H. KOSCHER.

n. —

III

I. Band in 2 Abteilungen. (A—H.) [VIH u. 3144 Sp.] Lex.-8. 1884—1890. geh. M 34.—. (Auch in

17 Lieferungen zu je M 2.— .)

in 2 Abteilungen. (I—M.) [VIII u. 3227 Sp.] Lex.-8. 1890— 1897. geh. M 38.—. (Auch in

19 Lieferungen zu je M 2.—
.)

37—51. Lieferung. (Nabaiotlies—Phoinissä.) [Sp. 1— 2400.] Lex.-8. 1898— 1904. Jede Lieferung

geh. JK 2.— . [Fortsetzung unter der Presse.]

Als Supplemente erschienen:

Epitheta deorum quae apud poetas graecos leguntur collegit disposuit edidit C. F. H. Bruch
mann. [VIII u. 225 S.] Lex.-8. 1893. geh. JC 10.—.

Epitheta deorum quae apud poetas latinos leguntur collegit disposuit edidit lesse Benedictus
Carter. [VIII u. 154 S.] Lex.-8. 1902. geh. JC 7.—.

Mythische Kosmographie. Von E. Hugo Berger. [IV u. 41 S.] Lex.-8. 1904. Geh. JiC 1.80.

Das Lexikon ist mit immer steigendem Erfolge nunmehr bis zum dritten Bande vor-

geschritten, bestrebt eine möglichst objektive, knappe und doch vollständige, stets auf die

Quellen gegründete Darstellung der literarisch überlieferten IMythen unter gehöriger Berück-

sichtigung der Kulte und der IMonumente der bildenden Kunst zu geben. Es erweist sich so

als ein wertvolles Repertorium eines bedeutsamen Teiles der gesamten antiken Kultur und hat

als solches sich eines immer größeren Freundes- und Abnehmerkreises zu erfreuen.

Einen besonderen Wert verleihen dem Werke die zahlreichen Abbildungen — allein in

den ersten beiden Bänden nahezu 1000 an Zahl — , die einen großen Teil der antiken Kunst-

werke, die sonst, meist in schwer zugänglichen, teuren Werken enthalten, nur mit Schwierig-

keiten benutzbar sind, in einer für den Handgebrauch durchaus ausreichenden Form wiedergeben.

Bücberfreunaen
empfehlen wir unser über jooooö Bände um-
fassendes Antiquariat. Curiosa. illustrierte

französische und deutsche OlerKe des is. Jahr-

hunderts, nite Drucke, Seltenheiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

Buchhandlung S. CALVARY & CO.,
Berlin NW. 7, Neue Wilhelmstr. 1.

u
Verlag von B. 6. Ccubncr in Ceipzig.

om papiernen Stil. UonProf.

Dr. Otto Scbrocdcr. f^ ^
Jünfte durcbgescbcne Auflage, gr. $. 1902. Gebettet

mk. 2—, gebunden Hlk. 2.$0. •.••.••..•..•.
©cfobt brQud)t tia§ Sud^ mcl)t nie'^r ju werben, ober

gelefen; gelefcn ni^t öon iebermann, iro'^l aber öon oKen,

bie berufen fmb, ifjrc SSorte ju ttjögen. (S§ ift feine ©amm=
lung üon SSori'd)riften unb SSerboten; e§ menbet fic^ nit^t

fo febr an ben S5erftanb, ülä an bie feineren Biegungen

ber ©eele, unb !onn beSbolb nie gonj öeralten.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

OSCAR THIERGEN:

METHODIK DES

NEUPHILOLOGISCHEN UNTERRICHTS.

MIT 5 ABBILDUNGEN IM TEXTE.

[VIII u. 183 S.] gr. 8. 1902. geheftet Mk. 3.

gebunden Mk. 4.20.

„Das Buch behandelt zunächst die Vorbereitung des Lehrers

der fremden Sprachen auf seinen Beruf, Besonders berücksichtigt

ist dabei der Aufenthalt im Auslande. Man erkennt sofort, daß

alle Ausführungen zu diesem Punkte auf reichen Erfahrungen

und feinen Beobachtungen beruhen. Man merkt es dem Buche

sofort an, daß es eine Zusammenfassung alles dessen ist, was ein

tüchtiger Schulmann in langen Jahren treuer Lehrerarbeit an Er-

fahrungen gesammelt hat. — Angenehm berührt der vermittelnde

Standpunkt, den der Verfasser einnimmt. Über den Vorzügen

der Reformmethode vergißt er keineswegs die der grammatischen

und weist energisch darauf hin, daß nur in einer Verbindung der

ersteren und letzteren Methode zu einer vermittelnden das wahre

Heil des fremdsprachlichen Unterrichts liegt.«

Allgem. Deutsche Lehrerzeitung. Nr. 4/5. 19o-.

Dieser Nnranier der „Dentschen Literatnrzeitnng" liegt eine Beilage der Verlagsbuchliaiidlnng Joliann

Ambrosias Barth iti Leipzig bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens cmpfelilen^____^

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B.G. Teubner, BerUn und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Allgemeinwissenschafiliohes ; Gelehrten-,

Schrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

E. Hau viller, Franz Xaver Kraus.

{Max Wingenroth , Direktorialassi-

stent der Grofsherzogl. Sammlungen
für Altertums- u. Völkerkunde, Dr.,

Karlsruhe.)

H. Seedorf, Von maurerischer Arbeit.

Theologie und Klrohenwesen.

Frdr. Giesebrecht, Jeremias Metrik.

{Hans Schmidt, Studieninspektor

Lic, Naumburg.)

K. Hein, Die Sakramentslehre des

Johannes a Lasco;

H. Dalton, Miscellaneen zur Ge-

schichte der evangelischen Kirche
in Rufsland nebst Lasciana neue
Folge. {August Lang, Privatdoz.

Lic, Halle.)

Der Kleine Katechismus D. Mart
Luthers nach der Ausgabe v. J. 1536

). von O. Albrecht.

i-ilosophie und Unterriohtswesen.

^'ohl, Sokrates und die Ethik.

Adolf Dyroff, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Bonn.)

r-. Busse, Die Weltanschauungen der
"ofsen Philosophen der Neuzeit. 2. Aufl.

tscher Universitäts-Kalender.
Begr. von F. Ascherson. 67. Ausgabe,
hgb. von Th. Scheffer und G. Zieler.
IL Teil.

Allgemeine und orlenialisohe Philologie

und LIteraturgesohiohte.

'oh. Hunger, Becherwahrsagung bei
den Babyloniern. {Friedrich Küch-
'er, Dr. phil., Charlottenburg.)

' • u V r e u r S. J., Dictionnaire classique
la langue chinoise.

Brieohitohe und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

^^ii Tibulli carmina. Accedunt
•ilpiciae elegidia. Edidit G.

Nemethy. {Franz Skutsch, ord.

Univ.-Prof. Dr., Breslau.)

T.Frank, A stichoraetric scholium to the
Medea of Euripides.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

M. Schian, Der deutsche Roman
seit Goethe;

Richard Graf Du Moulin Eckart,
Der historische Roman in Deutsch-

land und seine Entwicklung. {Ri-

chard Maria Werner, ord. Univ.-

Prof. Dr., Lemberg.)

G. Ciardi Dupre, Alcuni episodi scelti

dal poema dei Nibelunghi.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgeschichte.

Kleinere angelsächsischeD enk-
mäler. I: 1. Das La;ceboc. 2. Die

Lacnunga. 3. Der Lorica-Hymnus.
4. Das Lorica- Gebet und die Lo-
rica- Namen. Hgb. von G. Leon-
hardi. {Ferdinand Holthausen,
ord. Univ.-Prof. Dr., Kiel.)

Ed. Her riet, Un ouvrage inedit de M»«
de StaeL Les fragments d'ecrits poli-
tiques (1799).

Allgemeine und alte Gesohlohte.

Mitteilungen aus der lippischen
Geschichte und Landeskunde.
Hgb. von der geschichtlichen Ab-
teilung des Naturwissenschaftlichen

Vereins für das Fürstentum Lippe.

(Red. von H. Kiewning.) {Herman
Althof, Gymn.-Prof , Weimar.)

liielalterliohe Geschichte.

K. Well er, Geschichte des Hauses
Hohenlohe. I. T. : Bis zum Unter-

gang der Hohenstaufen. {Georg
Tumbült, Vorstand des fürstlich

Fürstenbergischen Archivs, Archiv-

rat Dr., Donaueschingen.)

G. Wolfschläger, Erzbischof Adolf L
von Köln als Fürst und Politiker (ti93
—1205).

Neuere Geschichte.

Wilh. Wlaschütz, Bedeutung von
Befestigungen in der Kriegführung
Napoleons. {H. Frobenius, Oberst-

leutnant, Charlottenburg.)

L. de Moidrey, Napoleon et sa famille.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Alb. Gayet, Coins d'Egypte ignores.

{Friedrich Wilhelm Freiherr v.

Bissing, Privatdozent Dr., Mün-
chen.)

St. Schindele, Reste deutschen Volks-
tumes südlich der Alpen. Studie über
die deutschen Sprachinseln in Südtirol
und Oberitalien.

Staats- und ReohtswissensohafL

L. Wenger, Römische und antike

Rechtsgeschichte. {Ernst Rabel,

aord. Univ.-Prof. Dr., Leipzig.)

Ph.VVitkop, Die Organisation der.-\rbeiter-

bildung.

athematik, Naturwissenschaften und ledizin.

H. de Vries, Die Lehre von der Zen-

tralprojektion im vierdimensionalen

Räume. {Arthur Schönßies, ord.

Univ.-Prof. Dr., Königsberg.)

A. Sauer, Mineralogie und Kristallogra-

phie. Lief. I.

Alex. Gurwit seh, Morphologie und Bio-

logie der Zelle.

E. Ziegler, Lehrbuch der allgemeinen

Pathologie und pathologischen Amtnir^^;».

L Bd. n. Aufl.

Kunstwlssensohaflen.

N. K. Skovgaard, ApoUon - Gavl-

grappen fra Zeustemplet i Olympia.

{Hermann Winnefeld, Direktorial-

assistent bei den KönigL Museen,

Prof. Dr., Berlin.)

Kunslgeschiehtliehe GeteUt^afl
{Schlafs).
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VERLAG VON ß. G.TEUBNER IN LEIPZIG.

THESäVRVS LIN6VÄE LATINAE
EDITVS A^'CTORITATE ET CONSILIO ACADEMIARVM
QVINÜYE GERMAMCARVM BEROLDIENSIS GOTTKGENSIS

LIPSIENSIS MONACENSIS \1ND0B0NENSIS.
Vol. I. [XIV S. u. 2032 Spalten.] Lex.-4. Subskriptionspreis bis 31. Dezember 1905

geh. n. Mk. 62.— ] in Halbleder geb. n. Mk. 70.

—

Preis ab 1. Januar 1906 geh. n. Mk. 74.— ,
geb. in Halbleder n. Mk. 82.—

Vol. n. Lieferung 1— 7. Lex.-4. geh. je n. Mk. 7.20.

INDEX LIBRORVM SCRIPTORVM INSCRIPTIONVM
EX QVIBVS EXEMPLA ADFERVNTVR.

[IV u. 109 S.] Lex.-4. geh. n. Mk. 7.20, Einbanddecke hierzu in Halbleder n. Mk. 5.—

Das Werk wird vollständig in 12 Bänden zu 125 Bogen in 15 Jahren vorliegen. — Erscheinungsweise:

Es erscheinen im allgemeinen je 2 Bände nebeneinander in Lieferungen zu 15 Bogen, im Jahre insgesamt

100 Bogen. — Preis: Der Preis beträgt für den Bogen zunächst 48 Pf., für die Lieferung also Mk. 7.20.

Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich somit nur auf Mk. 48.— . Für jeden fertigen Band wird der

Preis um etwa 20% gegen den Subskriptionspreis erhöht.

Ausführliche Prospekte und Probebogen versendet unentgeltlich und postfrei die Verlagsbuchhandlung

B. G. Teubner in Leipzig, Poststraße 3.

Der Thesaurus will auf Grund eines Materials, das das in den bisherigen WörterbOchera

Verarbeitete immer an kritischer Sicherheit, fast immer auch an Vollständigkeit weit über-

trifft, in einem jeden Artikel die Geschichte eines jeden Wortes geben, indem er für

seltenere Wörter das Material möglichst vollständig gibt, bei häufigeren Wörtern die Bedeutungs-

differenzen und -entwickelungen klarlegt, alles ohne viel eigene Worte, möglichst nur durch klare,

übersichtliche Anordnung der Zitate.

Die lateinische Lexikographie findet hier den Stoff, mit dem ihr sicherer wissenschaft-

licher Aus- und Aufbau allein möglich ist. Ganz ähnlich bietet sich der lateinischen Gram-

matik in dem Thesaurus für Formenlehre wie Syntax reichstes Material. Durchgreifende Wirkung

wird der Thesaurus ferner auf dem Gebiete der Textkritik üben können, indem an Stelle von

subjektivem Geschmacke und schweifender Phantasie wird festes Wissen treten können und müssen.

Zur Lösung literarischer Probleme wird er Hilfe leisten können, insofern er die sprachgeschicht-

liche Methode mit gröfserer Sicherheit zur Anwendung zu bringen ermöglichen wird. Dafs direkt

und indirekt die grofsen Sammlungen des Thesaurus auch der Sachforschung zugute kommer

ist für den Kundigen ohne weiteres klar.

Darüber hinaus besitzt der Thesaurus Wichtigkeit für alle die Wissenschaften, für die

die lateinische Sprache oder die (lateinische Literatur von Bedeutung ist, für die Sprach-

wissenschaft in weiterem Sinne, lur lien Indogermanisten und Romanisten insbesondere, wie

für den mittelalterlichen Historiker, den Juristen, für den Theologen, wie den Philosophen.



DEUTSCHE LITERATURZEITÜHG.
Nr. 33. XXVI. Jahrgang. 19. August 1905.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

Die mit Namen nnteizeichneten Besprechnngen , in grossem Druck, sind kritische Refeimte; die nicht nntei-

zeichneten, in kleinem Druck, Innaltsreferste ohne kxitisohes R&isonnement. Neuerscheinungen von
Belang werden alle in Form eines kritischen Referates besprochen, aoch wenn ein Inhalts-

referat fiber sie bereits vorhergegangen ist.

s e , Weltanschauungen cLgrofsen Philo-
phen d. Neuzeit (2026.)

vreur, Dictionoaire classique de la

ngue chinoise. (2030.)

Daiton. Gesch. d. evang. Kirche in Rufs-
land. 2018.)

Denkmäler, KL angelsächs. (2036.)

Du Moulin Eckart. Der histor. Roman
in Deutschland. (2032.)

Dupre. Alcuni episodi scelti dal poema dei

XibelunghL (2035.)

Frank, Stichemetric scbolium to the Medea
of Euripides. (2031.)

Gajet. Coins d'Egvpte ignores. (2045.)

Giese brecht, Jeremias Metrik. (3016.)

Gar witsch, Morphologie u. Biologie der
Zelle. (2051.)

Hau viller, Fr. X. Kraus. (2013.)

Hein, Sakramentslehre des Johannes a
Lasco. (2018.)

Herriot, Un ouvrage inedit de Mme de

SueL (2037.)

Hunger, Becherwahrsagung bei d. Baby-
loniern. (2028.)

Katechismus, KL, Mait Luthers. (2022.)

Mitteilungen aus d. lippischen Gesch. u.

Landeskunde. (2038.)

de Moidrey, Napoleon et sa famille.

(2044.)

Nohl, Sokrates u. die Ethik. (2024.)

Sauer, Mineralogie u. Kristallographie.

(2051.)

S c h i a n , Der deutsche Roman seit Goethe.
(2031.)

Schindele, Reste deutschen Volkstums
südlich d. Alpen. (2045.)

Seedorf, Von maurerischer Arbeit. (2015.)

Skovgaard, Apcllon - Gavlgruppen fra

Zeustemplet i Olympia. (2054.)

Tibulli carmina. (2030.)

Universitäts-Kalender, Dtich. (2026.)

de Vries, Lehre von d Zentraiprojektion

im vierdimcosionalen Räume. (2051.)

Weller, (>eschicbte d. Hauses Hohenlobe.
(2041.)

Wenger, Römische u. antike Rechtsgescb.
(2046.)

Witkop, Organisation d. Arbeiterbildung.

(2048.)

Wl a s c h 1 z , Bedeutung von Befestig

in d. Kriegführung Napoleons.
Wolfschläger, Erzbischof Adolf L .^i.

Köln. (2041.)

Ziegler, Pathologie u. pathoL Anatomie.
(2052.)

Allgemeinwissenschaftllches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Ernst Hauviller [.Archivar des Stadtarchivs zu

Kolmar I.E., Dr.], Franz Xaver Kraus. Ein

Lebensbild aus der Zeit des Reformkatholizismus.

Mit einem Anhang unedierter Briefe, Gedichte und

.archenpolitischer Schriftstücke. Kolmari. E., Walther

Riock,
1904. VIII u. 154 S. 8" mit 3 Lichtdrucken.

.3,50.

Jber den leider zu früh gestorbenen gröfsten

reter des religiösen Katholizismus in Deutsch-

land ist im vorigen Jahre eine biographische

Skizze erschienen, die allen, die sich für die

innere Bewegung in der katholischen Kirche

interessieren — mögen sie ihre Aussichten auch

verschieden beurteilen — nur lebhaft zu empfehlen
ist. Der Verf. hat Kraus im Leben nahe ge-

standen, hat mit ihm vielfach über Kirchenpolitik

Gedanken ausgetauscht und ihm, soviel ich weifs,

für sebe Publizistik wertvolle Berichte über
elsässische Zustände regelmäfsig erstattet. Er
war daher wohl berufen, ein Lebensbild des

Verstorbenen zu zeichnen. Natürlich kann es

sich bei einer Schrift von 137 Seiten (ohne die

Beilagen) um keine erschöpfende Biographie
handeln: allzu bescheiden aber spricht der Verf.

nur von einer unvollkommenen Skizze. Er hat

es verstanden, auf den wenigen Seiten viel zu-

sammenzudrängen, alle wichtigsten und so weit
zerstreuten programmatischen Äufserungen Kraus'
un Wortlaut zu zitieren, wertvolle und ergänzende

I

Ausblicke auf die kirchenpolitischen Zustände in

' Europa und .Amerika zu geben, durch geschickte
Streiflichter den deutschen »Ultramontanismus«

,

«n seinen neuesten Phasen zu beleuchten, sodafs
aas der Skizze ein abgerundetes, nicht auf die

eine Person beschränktes Zeitbild geworden ist.

Dem tut es keinen Eintrag, dafs das Temperament

des Verf.s überall her\-orbricht , dafs der Ton,

wenn von dem Verstorbenen die Rede ist, hie

und da etwas zu panegyrisch und den Vertre-

tern des Ultramontanismus gegenüber oft sehr

aggressiv ist. Es handelt sich eben um eine

durchaus » politische c Schrift, in dem Sinne, wie

Goethe es von den Mitarbeitern des Globe

gesagt hat.

So ist es denn selbstverständlich, dafs der

Kirchenpolitiker im Zentrum der Betrachtung

steht; immerhin wird die Tätigkeit des Gelehrten,

als welcher er auch an dieser Zeitschrift mit-

gearbeitet hat, in genügender Weise charakteri-

siert. Hängt sie doch auch mit jener aufs engste

zusammen und gestattet den Nachweis, dafs

Kraus in seinen Jünglingsjahren bereits kirchlich

Stellung auf der gleichen Seite nahm, gegen die

gleichen Gegner, mag sich auch der Ton mit

den Erfahrungen und Kenntnissen des Alters

verschärft haben. Den ihm Nahestehenden nicht

neu , kann diese Tatsache weiteren Kreisen

gegenüber nicht genügend betont werden, da

man hier mancherlei Entstellungen begegnet.

Da Hauviller seine Darstellung durch zahlreiche

Zitate unterstützt, so ist sein Buch auch für den

praktischen Politiker ein recht brauchbares

Hilfsmittel. Leider ist ja, wie die Dinge liegen,

nicht zu hoffen, dafs die wichtigsten .Aufsätze

Kraus', sprachlich und inhaltlich Meisterleistungen

der Publizistik, in einer Buchausgabe dem

Publikum zugänglich "^gemacht werden, trotzdem

er selbst mehrfach den ausdrücklichen Wunsch aus-

gesprochen hat. Ich halte es deshalb für ein

besonderes Verdienst des Hauvillerschen Buches,

so reichlich die Stellen zusammengetragen zu

haben. Ein Verdienst sind auch die Beilagen,

in deren erster ein Gutachten Kraus' über die
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Errichtung der Strafsburger katholisch -theologi-

schen Fakultät mitgeteilt wird. Hier betont er

streng die Rechte der Universität gegenüber den

lokalen kirchlichen Behörden und spricht sich

energisch gegen die Errichtung mit Bewilligung

der von diesen gestellten P'orderungen aus. Die

zweite Beilage läfst uns mittels einer Reihe poetisch

wohl nicht sehr bedeutender Gedichte einen

Einblick in Kraus' Gemütsleben tun. Eine Reihe

von Briefen des bekannten Bildhauers I. von

Kopf gibt uns einen raschen Einblick in die Ge-

schichte des Denkmals, das Kraus errichtet

werden sollte. Fernerstehenden wird allerdings

daraus die Angelegenheit nicht ganz klar werden.

Das schön ausgestattete Buch — nur die

vielen Druckfehler sind etwas störend — wird

durch drei, vorzügliche Autotypien geziert, unter

denen vielleicht die interessanteste Kraus als

jungen Priester zeigt, an dem schon so viel

versprechenden Beginn der glänzenden Laufbahn.

Karlsruhe. Max Wingenroth.

H. Seedorf [Dr. phil.], Von maurerischer Arbeit.
Freimaurerische Vorträge. Berlin, Franz Wunder,
1905. 2 BI. u. 74 S. 8". M. 1.

Gleich der ersten Sammlung freimaurerischer Vorträge,

die der Verf. unter dem Titel : Von maurerischer Art und
Kunst veröffentlicht hat, will auch die jetzt vorliegende

ein geschlossenes Bild geben durch Beleuchtung der ver-

schiedenen charakteristischen Seiten maurerischer Eigen-

art und Betätigung und will dartun, dafs die Freimaurerei

als Hort idealistischer Lebensanschauung jetzt eine wich-

tige Aufgabe erfüllt, und dafs auch für die Zukunft

grofse Hoffnungen auf sie gesetzt werden dürfen. Das
Heft umfafst neun zu festlichen oder feierlichen Gelegen-

heiten gehaltene Reden. Die drei ersten, längeren, die

die erste Hälfte des Raumes einnehmen, behandeln die

Vergangenheit und Zukunft der deutschen Freimaurerei,

die freimaurerische Weltanschauung und — zum 100.

Todestage — Herder mit besonderer Hervorhebung sei-

ner Bedeutung für die Freimaurerei. — Die vier nächsten

kurzen Reden gelten einzelnen Tugenden, der Freude (mit

eigentümlichen, vielleicht durch Rückert, der sie aber

m. E. im Scherz gebrauchte, veranlafsten etymologischen

Bemerkungen), der Begeisterung, der Entsagung, dem
Pflichtgefühl. Die vorletzte Rede beschäftigt sich mit der

Beurteilung anderer und benutzt die Gelegenheit, über

die Verschärfung der politischen und gesellschaftlichen

Gegensätze im öffenthchen Leben und die unerfreuliche

Verrohung des Tons sich auszusprechen. In der letzten

Rede mahnt der Verf. seine Logenbrüder »nicht als Ur-

väter Hausrat die Maurerei anzusehen«, sondern »Logen-

arbeit«, äufsere wie innere, zu üben.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik

.

Der Generaldirektor der Königl. Bibliothek zu Berlin

Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. August Wilmanns
tritt am 1. Oktober in den Ruhestand, Sein Amt über-

nimmt, vorerst kommissarisch, der ord. Prof. f.

Kirchengesch. an der Univ. Berlin Dr. theol. et phil.

Adolf Harnack.
Der fr. Oberbibliothekar an der Univ.-Bibl. in Bonn

Prof. Dr. Theodor Klette ist kürzlich, 54 J. alt, in

Wiesbaden gestorben.

Neu erschienene Werke.

C. Haeberlin, Generalregister zum XL

—

XX. Jahr-

gange des Centralblattes für Bibliothekswesen (1894 bis

1903). Leipzig, Otto Harrassowitz. M. 11.

Zeitschrliten.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung.
Nr. 168. 0. B., Märchendichtung und falsche Romantik.
— Ed. Platzhoff-Lejeune, H. Taine und der Prote-

stantismus. — H. Obermaie r, Eolithen und Tertiär-

mensch. — 169. W. v. Seh neben, Naturwissenschaft
und Weltanschauung. — P. Beecker, Die Freiheit der

Hochschulen und die Reformation. — 170. K. Raab,
Nochmal über den Lateinunterricht an den humanisti-

schen Gymnasien. — F. Linke, Kohle, Kohlenvorrat
und Kohlenförderung. — 171. E. v. Schkopp, Der
Kongostaat und Kolonialpolitik. — C. v. K lenze. Die

Ausfuhr deutscher Privatbibliotheken nach Amerika. —
171/72. v. Vleuten, Die Entstehung des deutschen
Kontors in Bergen. — 172. W. Küchler, Über amerika-

nische Universitätsbildung. — 173. E. Wrobel, Tech-
nische Briefe. — H. Funck, Drei Briefe W. v. Hum-
boldts an Lavater. — L. G. , Ernst Frensdorffs Neu-
drucke und Kuriositäten-Bibliothek.

Österreichische Rundschau. 27. Juli. A. Daum,
Selbsttötung und Selbstbetäubung. — L. v. Schroeder,
Ein Ausflug in den Kaukasus (Schi.). — J. Nestler,
Fanny Elsslers amerikanische Kunstreise im J. 1840
(Forts.). — W. Löwy, Konkubinate in Wien. — Ph.

Frey, Eine neue Theorie des Witzes. — J. Peter, In

Adalbert Stifters Heimatwäldern.

The Edinburgh Review. July. Historical Christi-

anity. — G. F. Watts, Painting as Thought. — A
modern Utopia. — Madame de Stael and Napoleon. —
The work of J. Henry Shorthouse. — Ireland under

George IL — Bath in the 18*^ Century. — The spirit of

Gothic architecture. — Life of Lord Dufferin. — Chätham
the Reformer. — The Country and the Government.

Mercure de France. 1. aoüt. E. Gaubert, Maurice

Barres. — G.-Ch. Gros, Poemes. — Ch. Morice, En-

quete sur les tendances actuelles des Arts plastiques.

— H. Malo, Sur la Mer du Nord: Avec les Pecheurs.
— Jeanne Perdriel-Vaissiere, Poemes. — Saint-
Pol-Roux, La Roue de la Vie. — H.-D. Davrav, La
connaissance du Japon. — L. Evrard, Le danger.

Roman. III.

La Civiltä cattolica. Quad. 1322. La parola dcl

Papa. — I nostri Quattro Evangehi. — La S. Sede e

la secolarizzazione dei principati e dei beni ecclesiastici

della Germania (1798— 1805). — Giglio d'oro. Rac-

conto. 8. — »11 Papato« dei Prof. B. Labanca. — See-

perti e studi nel Cimitero di Comodilla e a S. Saba.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. August. J.

Luther, Die Preise der Lutherdrucke im deutschen

Antiquariatsbuchhandel. — P. Schwenke, Die neuen

Räume der Markusbibliothek in Venedig.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Friedrich Giesebrecht [ord. Prof. f. alttestamentl.

TheoL an der Univ. Königsberg], Jeremias Metrik

am Texte dargestellt. Göttingen, Vandenhoeck und

Ruprecht, 1905. VIII u. 52 S. 8». M. 1,80.

»Jeremias Metrik« ist in letzter Zeit von ver-

schiedenen Gelehrten untersucht worden. Duhm

glaubte in den Gedichten des Propheten fast

überall den sogenannten Qinavers, eine fünfhebige

Reihe, nachweisen zu können. Cornill konsta-

tierte Knittelverse, d. h. beabsichtigte Gleich-

gültigkeit gegen ein festes Metrum. Erbt, der

seine Untersuchung im engen Anschlufs an Sie-

vers geführt hat, fand vielfach Mischmetra, d. h.
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das unregelmäfsige Abwechseln verschieden ge-

bauter Reihen innerhalb desselben Gedichtes.

Der Verf. des vorliegenden Buches sucht

unter Ablehnung der von Duhm behaupteten

iheitlichkeit des Metrums eine verschieden-

artige Struktur der einzelnen Gedichte (zwei-

hebige, dreihebige, vierhebige, fünfhebige Verse)

aufzuweisen und behauptet im Gegensatz zu Sie-

vers (Erbt), dafs (von wenigen Ausnahmen ab-

gesehen) jedes einzelne Gedicht in seiner ganzen

I^nge aus gleichgebauten metrischen Einheiten

bestehe.

Während Giesebrecht mit seiner Abweichung

von Duhm im Rechte sein dürfte, ist mir sein

Widerspruch gegen die von Sievers konstatierten

Miscbmetra nicht im gleichen Mafse überzeugend

gewesen. Freilich, wenn man z. B. von den

Dichtungen des Jesaia herkommt, so fällt die

gröfsere Regelmäfsigkeit des jeremianischen Vers-

baus in die Augen; aber so durchgängig, wie

es nach G.s Abdruck des Textes den Anschein

hat, ist diese Regelmäfsigkeit doch auch bei Jere-

mia kaum. Ein einziges Beispiel mag dieses

Urteil illustrieren: Das schöne in »Doppeldreiern«

geschriebene Gebet 14, 7— 9 schliefst mit dem
Ausruf: "üi^^!"^*? »verlafs uns nicht!« Dieser

Ausruf bildet nach meinem Gefühl gerade da-

durch, dafs er sich von den übrigen Versen des

Gedichtes metrisch abhebt, einen besonders ein-

dringlichen Gebetsschlufs und scheint mir auch

dadurch als ursprünglich legitimiert, dafs er mit

dem '"^^ und '-?~f?7 der vorhergehenden Periode

reimt. In einer dem Wortlaut nach freien,

metrisch möglichst getreuen Übertragung könnte
man den Schlufs des Gebetes etwa so wieder-

geben :

Du, Israels Hoffnung, Herr,

Du sein Heil zur Zeit der Not,

Willst Du wie ein Fremdling sein,')

Wie ein Gast, der kaum verweilt?

Sei doch nicht, wie furchtgelähmt,
Wie ein Mann, der nicht weifs, wie er hilft!

Du bist doch zu finden bei uns,
Deinen Namen verkünden doch wir;

Uns lafs nicht schwindenl
G. streicht hier die Schlufsreihe, weil sie mit

ihren zwei Hebungen zu dem Metrum des in sei-

nen übrigen Reihen dreihebigen Gedichtes nicht
pafst. Das halte ich nicht für berechtigt.

Der Verf. beschränkt sich darauf, in seiner

;-dergabe des Textes die metrischen Ein-
heiten kenntlich zu machen, verzichtet also auf
eine besondere Bezeichnung der Hebungen und
Senkungen. Es entspricht dies seiner Über-
zeugung, »dafs zwar auch ein Wechsel von
Hebungen und Senkungen stattfindet, dafs aber
auf die Zählung der Senkungen zwischen den
Hebungen kein Gewicht fäUt«. .In bezug auf
daktylisch-anapästischen Rhythmus oder auf iam-

' ptC ist wohl aus versehentlich doppelt geschrie-
?in rPiC entstanden.

I

bisch -trocbäischem ist keine besondere Absicht

zu bemerken, obgleich natürlich in Einzelfällen

diese oder jene Form stärker her\-ortreten kann«.

Mit diesem Urteil tritt G. in Gegensatz zu dem
Hauptresultat der »Metrischen Studien« von Sie-

vers, in denen m. E. die anapästische Grund-

form der hebräischen Versfüfse bewiesen ist

und ebenso die gesetzmäfsige Abwandlung
ihrer Silbenzahl durch »Auflösen« oder ;> Über-

dehnen« der Hebung (vgl. Sievers, Metrische

Studien, I, Studien zur hebräischen Metrik, S.

149 fif., s. DLZ. 1903, Sp. 145 ff.).

Trotz der geäufserten Einwände ist G.s Buch

mit Dankbarkeit zu begrüfsen. Es bietet uns den

hebräischen Text in einer Form, die es unmög-

lich macht, an der Dichtkunst des grofsen Pro-

pheten vorüberzugehen. Dafs die von G. ge-

botene Textgestalt auch für das sachliche Ver-

ständnis des Propheten von hohem Wert ist,

bedarf für jeden, der G.s Jeremiakommentar

kennt, keiner Hervorhebung. Erfreulich fü? den

Leser ist die übersichtliche Art, in der bei jeder

Abweichung vom Kethib die massoretische Les-

art und die Gründe für ihre Veränderung unter

dem Strich angegeben sind.

Für seminaristische Vorlesungen, in denen

unpunktiertes Lesen und Skandieren geübt

werden soll, dürfte sich das Buch besonders

empfehlen.

Naumburg a. Q. Hans Schmidt.

Karl Hein [Hilfsprediger der ref. Gemeinde Elberfeld,

Lic], Die Sakramentslehre des Johannes
a Lasco, Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn, 1904.

1 Bl. u. 188 S. S\ M. 5.

Hermann Dalton [Konsistonalrat, Dr. theoL], Mis-

cellaneen zur Geschichte der evange-
lischen Kirche in Rufsland nebst Las-
ciana neue Folge. [Beiträge zur Geschichte
der evangelischen Kirche in Rufsland. Bd. I\'.]

Berlin, Reuther & Reichard, 1905. VIII u. 472 S. 8'.

.\L 12.

Beide Schriften, die letztere wenigstens zum
Teil, stehen in Zusammenhang mit der 1901 er-

schienenen Arbeit Kruskes, Johannes a Lasco

und der Sakramentsstreit (s. meine Anzeige DLZ.
1902, Nr. 19).

1. Ich hatte in meiner Anzeige als empfind-

lichsten Mangel des Buches Kruskes das Fehlen

seiner historisch gerechten Würdigung der Sakra-

mentslehre der Calvinisten im Rahmen der theo-

logischen Gesamtentwicklung der Reformation«

bezeichnet. Hier tritt Hein ergänzend und be-

richtigend ein. Kruske werden eine ganze Reihe

auffälliger Flüchtigkeiten, Irrtümer, schiefer Ur-

teile u. dgl. nachgewiesen (z.B. S. 6, 75, 94 ff.,

104 ff. u. a.). Vor allem aber zeigt H. die V^er-

kehrtheit der gesamten, von Kruske vorgetrage-

nen Auffassung der Sakramentslehre Laskys. In

vier Kapiteln: l. Die theologischen Anfänge 1543
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—44 (S. 3— 62), 2. Der Einflufs Butzers und

Calvins 1544—46 (S. 63—99), 3. Die Sakra-

mentslehre Laskys 1550—54 (S. 100— 165),

4. Das Einmünden der Laskyschen Abendmahls-

lehre in die Calvinische (S. 166— 183), stellt H.

unter eindringender Ausnutzung des Quellenmate-

rials, die gelegentlich zu neuen Ansätzen und Auf-

fassungen einzelner Schriften Laskys führt (vgl.

besonders die Anmerkung S. 63 ff., die besser

als Exkurs an den Schlufs gestellt worden wäre),

die langjährige und vielfältige Arbeit des Reforma-

tors an der Sakramentslehre dar. Das Resultat

ist, dafs Lasky zwar in seinem Ausgangspunkt

mit Zwingli sich mannigfach berührt, aber doch

von vorn herein weit über ihn hinausgeht und

zuletzt in den Calvinismus wenigstens bezüglich

des Abendmahls völlig einmündet. Dieses Re-

sultat scheint mir im ganzen vollkommen ein-

wandsfrei erbracht.

H. hebt zum Eingang hervor, die theologi-

schen Arbeiten Laskys konzentrierten sich fast

ausschliefslich um die Sakramentslehre; daneben

liege seine grofse geschichtliche Bedeutung vor-

züglich auf dem Boden der Kirchenverfassung.

Selbstverständlich stehen beide Seiten der Tätig-

keit Laskys in innerem, freilich bei dem Über-

wiegen des Praktischen und dem Mangel eines

theologischen Systems nicht sehr deutlichem Zu-

sammenhange. So ist denn auch H. den Ver-

bindungslinien vom Sakrament zum Glaubens-,

Kirchenbegriff u. dgl. nachgegangen; seine Arbeit

soll ein »Spiegelbild der theologischen Eigen-

art« des Reformators sein (S. 2). In dieser Be-

ziehung aber hat er mich nicht völlig befriedigt.

Das Buch ist die Promotionsschrift des Verf.s;

die Schwächen solcher Erstlingsarbeiten pflegen

von andern übernommene, daher leicht schiefe

Urteile über die Nachbargebiete zu sein. Diesem

Mifsgeschick ist H. nicht oft verfallen; doch fehlt

es auch bei ihm nicht ganz an mifsverständlichen

Aufserungen über die theologische Stellung der

andern Reformatoren (z. B. S. 19/20 bei Zwingli

bezüglich seiner AUwirksamkeits- und Prädesti-

nationslehre; oder S. 111 über providentia). Vor
allem aber ist H. das geschichtliche Verständnis

der ersten theologischen Arbeit Laskys selber,

der Epitome doctrinae von 1544, obwohl wir

ihm zuerst den Hinweis auf die hohe Bedeutung

dieser Schrift verdanken, nicht völlig gelungen.

Der springende Punkt, von dem alles in der

Epitome verständlich wird, ist offenbar die Aus-

einandersetzung mit den Anabaptisten. Es lag

für Lasky in Friesland eine ähnliche Situation

vor, wie für Butzer in Strafsburg, und Lasky

suchte das täuferische Ideal auch in der gleichen

Tendenz auf Erhaltung der Volkskirche und

Sicherung des religiösen Charakters des Christen-

tums als der Gnadengabe Gottes, wie sie Butzer

verfolgte, zu überwinden. Nur trat der grofse

Unterschied von Butzer und Calvin hervor, dafs

Lasky, der Schüler des Erasraus, nicht prädesti-

natianisch dachte. Aus dieser Situation erklären

sich die eigentümlichen Theologumena der Epi-

tome über Sünde und Christi Erlösung; von hier

aber empfängt auch dauernd der Kirchenbegriff

Laskys seine Bestimmung. Selbstverständlich

kann ich an dieser Stelle die vorgetragene Auf-

fassung nicht näher begründen; vielleicht wird

es demnächst an einem andern Orte geschehen.

Lasky hat für die Gesamtentwicklung des refor-

mierten Protestantismus die grofse Bedeutung,

bei fast völliger Übereinstimmung mit Calvin in

allen praktisch wichtigen Fragen doch nicht Prä-

destinatianer zu sein, also einen Calvinismus ohne

Prädestinatianismus darzubieten. Dies hat schon

H. genügend klar gestellt, und hierin liegt auch

die Wichtigkeit der Theologie Laskys für die

weitere Geschichte der reformierten Kirche; der

Einflufs des Theologen Lasky auf die Folgezeit

— man denke nur an die Niederlande — ist

doch nicht ganz so gering, wie ihn H. S. 184

anschlägt.

Wir freuen uns des vom Verf. Erreichten

und hoffen von ihm nach dieser Erstlingsleistung

noch manche weitere Förderung der geschicht-

lichen Erkenntnis des reformierten Protestantis-

mus. Noch eine Einzelbemerkung: S. 114, Anm. 5

sucht die Behauptung Kuypers, dafs der Ausdruck

»sichtbare Kirche« nicht bei Lasky vorkomme,

durch den Hinweis auf den lateinischen Text

des Cat. Emd. Fr. 7 5 zu entkräften. Aber dieser

lateinische Text stammt ja gar nicht von Lasky

(Op. I, Praef. p. XCVII); im Niederdeutschen da-

gegen heifst es »utherlicken Gemene«. Kuyper

hat also doch wohl Recht.

2. Daltons Buch, eine Fortsetzung seiner

»Beiträge zur Gesch. der evang. Kirche in Ruls-

land«, enthält eine Reihe von Einzelstudien und

Mitteilungen, die als Nachträge und Ergänzungen

zu dem Stoff der drei ersten Bände gelten können.

Zu dem 1. Bande, der Geschichte der lutheri-

schen Kirche in Rufsland, steht in Beziehung der

1. und der 3. Aufsatz: »Die älteste lutherische

Gottesdienstordnung in Rufsland« S. 19— 59,,

und »Amtsreise eines lutherischen Pastors in
j

Irkutsk«, S. 128—162. Der Geschichte der re-

1

formierten Kirche in Rufsland, deren Urkunden-

buch der 2. Band der »Beiträge« brachte, dient

vor allem der dankenswerte 5. Aufsatz: »Aus dem

ersten Jahrhundert der reformierten Kirche und

Schule in Sluzk«, S. 213— 263; in der Haupt-

sache auch, obwohl hierfür die konfessionelle

Grenze ohne Bedeutung, die 2. und die 4. vStudie:

»Aus den Anfangsjahren der deutschen Ansiede-

lungen an der Wolga«, S. 59— 127 und »Eine

evangelische Missionsansiedelung im Kaukasus«,'

S. 162— 212. Alle diese Arbeiten sind nach

Daltons Weise in frischem, lebendigem, volks-

tümlichem, etwas breitem, aber stets interessanten"

Stile geschrieben. Die zum Teil durch seht
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mühevolle und langwierige Forschungen zusam-

mengebrachten Mitteilungen zeugen von der un-

geminderten Liebe des greisen Verfassers gleicher-

weise zu Rufsland und zum Evangelium. Sie

dürften um so mehr der Fieachtung wert sein,

je gröfsere Aufmerksamkeit die evangelischen

Bestrebungen in Rufsland, falls es wirklich zu

ernstgemeinter Aufrichtung der Gewissensfreiheit

kommt, in Zukunft verdienen möchten.

Die 2. Hälfte des Buches nehmen die Nach-

träge zu dem 3. Band der »Beiträge«, zu den

.asciana« ein. Zunächst bringt D. noch eine

Keihe z. T. ungedruckter kleiner Schriftstücke

von Lasky, Briefe u. dgl. (S. 267— 301), unter

denen mir nur bez. der Denkschrift wider Hosius

einige Bedenken aufgestiegen sind, ob sie wirk-

fich Laskys Feder entstammt (wie erklärt sich

z. B. »meum generum« S. 27 9?). Den Haupt-

teil der 2. Hälfte und überhaupt das wissenschaft-

lich Wertvollste im Buche aber stellt die letzte

Arbeit dar unter dem Titel: »Eine Doppellanze

für Laski«:. Hier haben wir zunächst eine sehr

eingehende Auseinandersetzung mit Kruske (S.

302— 412). Nach Darlegung seiner allgemeinen

Stellung zum Sakramentsstreit sowie zu dem
gegenseitigen Verhältnis der Reformatoren Luther,

Zwingli und Calvin begleitet Dalton die 4 Ab-

schnitte des Kruskeschen Buches (Lasco in Ost-

friesland, England, in Frankfurt a. M. und in

Polen) mit einem kritischen Kommentar. In

temperamentvollem Tone weist er ebenso viele

Einzeläufserungen seines Gegners wie die ge-

samte Beurteilung der Persönlichkeit Laskys als

eine ungeschichtliche und voreingenommene zurück.

Ohne hier die Einzelfragen durchprüfen zu wollen,

stehe ich nicht an, zu erklären, dafs nach mei-

ner Kenntnis der Dinge das wissenschaftliche

Recht durchweg auf der Seite des verdienten

langjährigen Lasky -Forschers und -Biographen

liegt.

Auch in der 2. Streitfrage: Dalton gegen
Kawerau (Neue kirchl. Zeitschrift 1889, S. 430 ff.)

bezüglich des bei Kuyper II, 547 f. abgedruckten

Juramentum stimme ich, allerdings ohne auch hier

alle Einzelheiten seiner Beweisführung (S. 412
— 461) mir anzueignen, Dalton zu. Auch mir
scheint nämlich die Übereinstimmung der 3 Quellen-

,
berichte, um derentwillen die Herausgeber des

i Corpus Epistolarum Hosii Bd. I, 187 9, und Ka-

i

werau den Eid ins Jahr 1542 verlegen, so dafs

!

CT zu einem offenbaren Falscheid würde, durch-
aus nicht so evident zu sein, wie Kawerau S. 434

,

annimmt. Der Hauptgrund, weshalb Lasky vor

I

1542 seiner Krakauer Präbenden entsetzt wurde,

;

ist in dem Kapitelsprotokoll vom 3. März 1542
(Ep. Hosii I, 416) und sonst (ibid. I, 119) ein-

stimmig dahin angegeben: »propter rumorem
:
contracti matrimonii<. Es steht aber nirgendwo

:

ausdrücklich, dafs Lasky durch Ableugnung sei-

ner Ehe sich von diesem Vorwurf gereinigt habe

— ausgenommen in der von späterer Hand hin-

zugefügten Beischrift auf dem Königsberger Eide

(Kuyper II, 548), die doch keineswegs unbedingte

historische Sicherheit ansprechen kann, zumal

sie zu dem Inhalt des Juramentum offenbar nicht

stimmt (gegen Kawerau S, 437: der Eid ist kei-

neswegs ein blofs promissorischer, sondern gibt

seine Veranlassung deutlich am Eingang an).

Bietet demnach das Kapitelsprotokoll vom 3. März
1542 die Möglichkeit, anzunehmen, dafs Lasky
seine Verehelichung gar nicht abgeleugnet haben

wird, so erheben dies die andern zur Verfügung

stehenden Zeugnisse, vor allem der Brief Laskys
an den Bischof von Cujavien (Lasciana 283 ff.), den

Hosius kolportiert (Ep. I, 117, 120), ferner Hosius

am 18. Nov. 1541 (I, 1 19) zur Wahrscheinlichkeit;

er hätte doch sofort durch seiner eigenen Feder

entstammende Schriftstücke der Unwahrheit über-

führt werden können. Darf man aber erst an-

nehmen, dafs Lasky in den Besitz des Kanoni-

kats ohne Ableugnung seiner Ehe restituiert

wurde, so ist es gar nicht eine so unglaubliche

»polnische Wirtschaft« (Kawerau 439), wenn
unter der »fidei confessio« im Kapitelsprotokoll

(Ep. H. I, 416) mit Dalton ein irgendwie ge-

artetes evangelisches Bekenntnis verstanden wird.

Dazu stimmt dann auch aufs beste der Brief an

Albrecht von Preufsen (Lasciana S. 289), der

doch nicht eine Bitte um Anstellung, sondern um
Schutz seitens des Patronus Evangelicorum ent-

hält. Ich sage nicht, dafs diese Deutung des

vorhandenen Urkundenmaterials die einzig ge-

botene oder auch nur nächstliegende sei. Aber
ich meine, die Urkunden zwingen doch nicht

zur Verlegung des Eides ins Jahr 1542; im

Gegenteil entstehen auch bei dieser .Annahme

eine Reihe nicht zu beseitigender Unstimmig-

keiten, vor allem werden die gleichzeitigen Briefe

Laskys ohne historischen Grund einfach als wert-

los in den Hintergrund geschoben. Liegen aber

die Dinge so, so sehe ich nicht ein, weshalb

die beiden wichtigen allgemeinen Gesichtspunkte,

einmal das auf so viel anderweitige Tatsachen

gestützte günstige Urteil über den Charakter

Laskys, zum andern das testimonium silentii,

dafs der Hosius sofort durchsichtige Falscheid

nie von ihm wider den Führer der evangelischen

Polen verwertet wurde, nicht mit ihrem durch-

schlagenden Gewicht zugunsten Laskys entschei-

den sollten. In das Jahr 1526, an das Kuyper

von vornherein dachte, pafst das Juramentum
— wieder ohne die Beischrift — ohne alle

Schwierigkeit hinein. Ich habe diese Frage,

wenngleich nur andeutungsweise, doch für diesen

Ort ausführlicher behandelt, weil sie die beste

Probe für die wissenschaftliche Bedeutung des

Buches Daltons bietet.

Halle a. S. A. Lang.

Der Kleine Katechismus D. Mart. Luthers nach der

Ausgabe v. J. 1536 herausgegeben und im Zusammen-
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hang mit den andern von Nickel Schirlentz gedruckten
Ausgaben untersucht von Otto Albrecht [Pastor in

Naumburg a. S., Lic.]. Halle, Buchhandlung des Waisen-
hauses, 1905. 124 S. u. 8 Bog. Faksimiledruck. 8°

mit der Photographie einer Katechismustafel. Geb.
M. 8.

Dieser, dem Andenken Knaakes gewidmeten Faksimile-

ausgabe des Kleinen Katechismus hat der Herausgeber
eine umfangreiche Einführung voraufgeschickt. In fünf
Abschnitten behandelt er die von Nickel Schirlentz in

Wittenberg gedruckten Ausgaben des Kleinen Katechis-

mus und ihre (verhältnismäfsig wenigen) noch erhaltenen

Exemplare, die verschollenen Ausgaben der Schirlentz-

schen Druckerei und andere wichtige Ausgaben der älte-

sten Zeit, den besonderen Wert der Schirlentzschen Aus-
gaben, die Wittenberger Ausgabe vom J. 1536, ihre noch
vorhandenen Exemplare und ihren Neudruck und die

Eigentümlichkeit und den Wert dieser Ausgabe mit Hin-

blick auf die andern Schirlentzschen Drucke. Die Schlufs-

bemerkungen gehen dann auf die Bedeutung des Wortes
»Katechismus« zu Luthers Zeit, auf die Abfassungszeit
des Kleinen und des Grofsen Katechismus, und auf den
Lehrgehalt des Kleinen Katechismus ein; vor allem komme
es auf textgemäfse Entfaltung und Erschlieisung des in

Luthers Katechismuserklärung enthaltenen eigentümlichen,

in sich geschlossenen sittlich-religiösen Lebenszeugnisses
an. Gerade das Ineinander von Anlehnung an die Tra-

dition und von neuer reformatorischer Art sei für das

Enchiridion charakteristisch. — Der Verlag hat das Buch
vortrefflich ausgestattet.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

An der Univ. Halle hat sich Lic. Dr. Gustav Höl-
scher als Privatdoz. f. alttestamentl. Exegese habilitiert.

Neu erschienene Werke.

K. Th. Preufs, Der Einflufs der Natur auf die Reli-

gion in Mexiko und den Vereinigten Staaten. [S.-A. aus

der Zeitschrift f. Erdkde zu Berlin. 1905, 5. 6.]

— — , Der Ursprung der Religion und Kunst. [S.-A.

aus dem Globus. LXXXVI, 20 ff.]

W. Staerk, Religion und Politik im alten Israel.

[Sammlung gemeinverständl. Vorträge und Schriften aus

dem Gebiet der Theol. u. Religionsgesch. 43.] Tübingen,

Mohr. M. 0,50.

P. Fi e big, Babel und das Neue Testament. [Die-

selbe Sammlung. 42.] Ebda. M. 0,50.

G. Krüger, Das Dogma von der Dreieinigkeit und
Gottmenschheit in seiner geschichtlichen Entwicklung.

[Lebensfragen hgb. von H. Weinel.] Ebda. M. 3.

G. Traub, Die Wunder im Neuen Testament. [Reli-

gionsgeschichtliche Volksbücher. V, 2.] Halle, Gebauer-

Schwetschke. M. 0,40.

W. Kapp, Das Christus- und Christentumsproblem

bei Kalthoff. Strafsburg, Heitz. M. 0,40,

Hans Roeder, Worte für Menschen zur Entgeg-

nung auf Chamberlains Worte Christi. Berlin, Hermann
Walther. M. 3.

Zeitschriften.

Archiv für Religionswissenschafi. VIII. Band.

Beiheft, gewidmet Hermann Usener zum 70. Geburts-

tage. P. Wolters, Faden und Knoten als Amulett, -r-

Fr. W. von Bissing, Ägyptische Knotenamulette. —
W. Kroll, Alte Taufgebräuche. — G. Karo, Das Weih-
geschenk des Alyattes. — L. Deubner, Die Devotion

der Decier. — A. Dieterich, Sommertag.

Deutsch-evangelische Blätter. August. Hoffmann
(Breslau), Römisch-katholische Wiedertaufe. — Nippold,
Wolfgang Menzel in der Kirchengeschichte. — E. Haupt,
Ein Lehrstreit in der Brüdergemeinde mit angehängter

Nutzanwendung. — W. Schrader, Welt und Gehirn

von Ed. Hitzig.

The Expositor. August. W. M. Ramsay, The

worship of the Virgin Mary at Ephesus. — G. Milli-

gan, The Eschatology of 2 Thessalonians 11. 12. —
Chapman, The earhest New Testament. — W. H.

Ben nett, The life of Christ according to St. Mark. —
M. Kaufmann, Is the New Testament Teaching opti-

mistic? — W. M. Flinders Petrie, The census of the

Israelites. — A. Carr, The meaning of »hatred« in the

New Testament.

Revue Benedictine. Juillet. G. Morin, Fragments
inedits et jusqu'ä present uniques d'antiphonaire gallican.

— J. Chapman, Le temoignage de Jean le Presbytre

au sujet de S. Marc et de S. Luc. — U. Berliere,
Les Chapitres generaux de l'ordre de Saint-Benoit; Bulle-

tin d'histoire benedictine. — R. Ancel, La question de

Sienne et la politique du Cardinal Carlo Carafa (fin). —
H. Leclerq, Melanges d'epigraphie chretienne.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Hermann Nohl [Dr. phil.], Sokrates und die

Ethik. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),

1904. 2 Bl. u. 89 S. 8°. M. 1,50.

Die vorliegende Abhandlung, ursprünglich

Dissertation, ist im Sinne (und vielfach auch in

der Sprache) Diltbeys geschrieben; dahin gehört

z. B. die Ansicht, dafs die gewöhnlichen Grie-

chen an einer unüberwindlichen Schwatzsucht

litten (S. 18. 63), Das Neue, ja Ungriechische

an Sokrates war die Gehaltenheit seiner Person,

»deren ganzes Tun die mächtigste Überzeugung

und untrüglichste Sicherheit des Wollens aus-

drückte, die doch alles verschliefst in die Schweig-

samkeit seiner Seele«. Er teilt so die Art der

griechischen Technik; der schmutzigen Werk-

statt und der »schweigsamen« Arbeit des Ba-

nausen blieb »das dilettantische Alleskönnen des

freien Griechen« fern. Nohl möchte den selt-

samen Erfahrungsstandpunkt des sokratischen

Idealismus, der den Meister von seinen Schülern

so gut wie von der vorausgegangenen Natur-

philosophie und Sophistik trennt, von der

technischen Theorie der neuen Medizin herleiten,

die in der hippokratischen Schrift neql äqxaCag

oaiOQCxrig (die Hippokrates im Alter von 30

Jahren verfafst haben kann), in dem Prognostiken

Hippocr. opera I 78, 1— 5 Kühlewein, bei Poly-

bios ti8qI (fvaiog dvOgconov, bei dem Verfasser der

Schrift mgl ugr-g voöov auftritt. Dafs der Nach-

weis völlig gelungen sei, behauptet N. selbst nicht.

Jedenfalls sind seine Parallelen beachtenswert.

Dafs das Problem, wie die Philosophie des

Sokrates entstanden sei, bisher kaum ausge-

sprochen worden sei, kann ich dem Verf. jedoch

nicht zugeben. Wenn man die Entstehung der

sokratischen Methode bis jetzt nicht historisch

deutlich gemacht hat, so lag das an dem Mangel

genügender Mittel. Bei Sokrates ist ja fast alles

Problem. N. selbst bereichert uns um ein

neues: Der ganze Kampf des Begriffs mit der

Wahrnehmung und der Dialektik erscheint ihm

nacbsokratisch. Man darf wohl eine genauere
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Darlegung für diese Meinung verlangen, als sie

der Verf. gibt. Wenn er z. B. Xenoph. memor.

I 1, 14 als echt sokratisch nimmt, mufs er doch

zugeben, dafs Sokrates einen klaren Einblick in

die Widersprüche der älteren Naturphilosophie

hatte; die Stelle ist ja wie eine doxographische

Gegenüberstellung verschiedener Ansichten über

den gleichen Gegenstand. Warum sollte Sokrates

nicht nach dem tieferen Grunde solchen Wider-

spruchs geforscht haben? An eben jener Stelle

führt Xenophon gerade dies aus, dafs Sokrates

im Gegensatz zu den Naturforschern , die sich

auf das blofse Erfahren (yvwvat) des tatsächlichen

Verhaltens in der Natur beschränkten, bei seiner

dialektischen Forschung über die menschlichen

Dinge stets nach dem begrifflichen Sein (nach

dem iC) gefragt habe. Der Gegenstand der

blofsen Kenntnis (yvoJiJLrf) und der Erkennt-

nis {Xoyog) ist damit sachlich, wenn auch nicht

schon mitsamt der Terminologie gegeben. Er-

freulich ist, dafs N. den Zusammenhang der so-

kratischen Begriffsphilosophie und Induktion mit

der Betrachtung menschlicher Technik und die

grundlegende Bedeutung dieser Betrachtungsweise

schärfer noch als Döring hervorhebt. Freuen

kann ich mich auch, dafs er den mir seit

längerem vertrauten Gedanken, Sokrates sei ein

künstlerisches Genie auf ethisch -pädagogischem

Gebiete gewesen, in feinsinniger Weise durch-

führt. Entscheidend ist mir das rätselhafte

sokratische Dämonium, auf das N. leider nicht

näher eingeht. Während die deutsche Auf-

klärung dem Dämonium des Sokrates verlegen,

ja raifsmutig gegenüberstand, wie Brenning zeigte,

haben die neueren Untersuchungen Brentanos,

Diltheys u. a. über das psychische Verhalten

des Genies uns gelehrt, dafs solch »mystische«

Anwandlungen sich mit rationalistischer Denk-
richtung im Genie wohl vertragen. Die tief-

gehende Wirkung des Mannes auf so grundver-
"^

schiedene Geister wie Antisthenes und Aristipp,

wie Kritias und Xenophon, wie Alkibiades und

Piaton (auch sein Verhältnis zu seiner Familie

und sein äufseres Auftreten) läfst sich nur unter

der Voraussetzung eines genialen Sokrates be-

greifen; sie bleibt unverständlich trotz seines

herrlichen Todes, wenn wir an dem aufkläreri-

schen athenischen Spiefsbürger im Schlafrock

festhalten. Freilich müssen wir bei solcher

Auslegung der historischen Zeugnisse die histori-

sche Methode durch die psychologische ergänzen.

;

Der Verf. tut das in seiner Arbeit mehrfach;
freilich nicht immer mit Glück. So vernehmen
wir S. 44, es sei undenkbar, dafs die klare

bewufste Methode des Sokrates, sich an die

festen Tatsachen der Erfahrung im Bewufstsein
•d an blofse Beschreibung zu binden, in der

eisteswissenschaft zuerst entstanden sein sollte.

n wüfste nicht, wie so das bei Sokrates un-
niöglich war. Wenn er die Widersprüche der

Naturphilosophen erkannte und das verwegene
Gebaren der Sophisten verabscheute, konnte er

wohl von selbst zu der Vorsicht kommen, die

ihn auszeichnet. Den Hauptgedanken seines

Philosophierens, dafs die praktische oder tech-

nische Durchführbarkeit einer Annahme die beste

Bewährung ihres Wertes sei, dafs die Hand-

lungsweise der Menschen notwendig aus ihren

Ansichten erfolge, konnte er so allgemein in

der medizinischen Literatur kaum finden. N.

sieht in Sokrates allzusehr den Positivisten.

Das ist einer so merkwürdigen Gestalt gegen-

über verzeihlich; ja man möchte voraussagen,

das jede neue philosophische Anschauung sich

den Sokrates der Geschichte wie jedes andere

Genie in ihrer Weise zurechtlegen wird.

Was die Darstellung anlangt, so hat uns

der Verf. trotz oder wegen der Schönheit seiner

Sprache die Sache nicht leicht gemacht. Wir
lieben jetzt einfacherere und durchsichtigere

Ausbreitung des Materials. In der Hauptsache

ist, abgesehen von gewissen Punkten, die den

Verf. stärker fesselten, das Buch mehr Programm
als Ausführung. Auf den :> Philosophen« (S. 2)

durfte er sich, wenn er einmal die Sache in die

Hand nahm, nicht hinausreden. Es ist bei der Ein-

richtung des kleinen, aber feinen Buches schwer,

seinen Gehalt in kurzem Berichte zu erschöpfen.

. Weitere Kreise mag vielleicht der Hinweis auf

die Stellung des Selbstbewufstseins in der so-

kratischen Philosophie S. 4 ff. und die rasche

Analyse platonischer Dialoge S. 68 ff. interessieren.

Bonn. A. Dyroff.

Ludwig Busse [ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Münster],

Die Weltanschauungen der grofsen Philoso-
phen der Neuzeit. 2. .^ufl. [Aus Natur und Geistes-

welt. Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher

Darstellungen. 56. Bdch.] Leipzig, B. G. Teubner,

1905. VI u. 164 S. 8». Geb. M. 1,25.

Des Verf.s wertvoller Versuch, in klarer und all-

gemeinverständlicher Darstellung die charakteristischen

Grundgedanken der philosophischen Systeme seit Des-

cartes auseinanderzulegen und den Fortschritt der philo-

sophischen Gesamtentwicklung in ihnen aufzuzeigen, der

hier bei seinem ersten Erscheinen gewürdigt worden ist

(s. BLZ. 1904, Nr. 48) hat den verdienten Erfolg gehabt.

Die schon jetzt nötig gewordene 2. .Auflage entspricht,

abgesehen von Druckfehler- und stilistischen Verbesse-

rungen, ganz und gar der ersten. Die dem Büchlein

gesteckten engen Grenzen machten es dem Verf., wie er

im Vorwort bemerkt, unmöglich, die Stoffmenge zu er-

weitern. Hier sucht er auch die Stoffeinteilung gegen

Bedenken von Referenten zu rechtfertigen.

Deutscher Universitäts-Kalender, begründet von ' '^^r-

bibliothekar Prof. Dr. F. .A.scherson. 67. Aus^

Sommer-Semester 1905. -Mit amtlicher Unterstüt..-:.^

nach dem Tode des Begründers herausgegeben von

Dr. Th. Scheffer und Dr. G. Zieler. 11. Teil: Die

deutschen Universitäten Österreichs und die Universi-

täten der Schweiz nebst einem Anhange, umfassend

die Universität Christiania und die hoiiändischen Uni-

versitäten. Leipzig. K. G.,Th. Scheffer, 1905. 3 BL

u. 208 S. 8°. M. 1,20.

Die neuen Herausgeber des Aschersonschen Uni-

vereitätskalenders sind fleifsig an der Arbeit, das wohl-
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bewährte Taschenbuch auszugestalten und zu vervoll-

ständigen. So werden diesmal zum ersten Male die

Vorlesungen der holländischen Universitäten nach Mol-
huysens Universiteitsgids 1904— 1905 mitgeteilt. Die

Personalchronik , die der I. Band des Jahrgangs zum
ersten Male gebracht hatte, ist auch für die österreichi-

schen und schweizerischen Universitäten durchgeführt

worden.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Zahl der Studierenden an den deutschen
Universitäten hat in dem abgelaufenen Sommer-
semester 41928 betragen; sie hat sich seit dem Winter-

semester 1879/80 verdoppelt. Berlin zählte 6279, Mün-
chen 5197, Leipzig 3855, Bonn 3029, Freiburg 2219,

Halle 1903, Breslau 1902, Heidelberg 1783, Göttingen

1779, Tübingen 1661, Marburg 1585, Strafsburg 1431,

Münster 1426, Würzburg 1285, Jena 1164, Giefsen

1078, Königsberg 1010, Kiel 1009, Erlangen 924, Greifs-

wald 786, Rostock 623. In der Jurist. Fakultät waren
immatrikuliert 12110 (gegen 11775 im vorigen S.-S.);

9694 (gegen 8046) studierten Philologie oder Geschichte,

5954 (gegen 5916) Mathematik oder Naturwissenschaften,

5907 (gegen 6022) Medizin, 2284 (gegen 2235) evan-

gelische und 1823 (gegen 1770) katholische Theologie,

1561 (gegen 1 121) Pharmazie, 1065 (gegen 972) Staats-

oder Forstwissenschaft, 852 (gegen 725) Zahnheilkunde

und 131 (gegen 139) Tierheilkunde, endlich 852 (gegen

725) Landwirtschaft.

In dem württembergischen Etat für 1905/07 sind für

die Univ. Tübingen folgende neue Positionen genehmigt

worden : eine ord. Professur für Hygiene, die Stelle eines

wissenschaftlichen Hilfsarbeiters der Universitätsbiblio-

thek, je eine Assistenzarztstelle an der Frauen- und
der psychiatrischen Klinik und eine Assistentenstelle am
anatomischen Institut. Im Extraordinariat wurden die

Mittel zur Erbauung einer neuen Augenklinik im Betrage

von 685000 M. genehmigt. Der Neubau des chemischen

Instituts ist im Rohbau bald fertiggestellt.

Personaichronik.

Der aord. Prof. f. Philos. an der Univ. Graz Dr.

Hugo Spitzer ist zum ord. Prof. ernannt worden.

An der Univ. München hat sich Dr. Ernst von
Aster als Privatdoz. f. Psychol. habilitiert.

Der Prof. am König Wilhelms -Gymn. in München
Dr. Gustav Landgraf ist zum Rektor des kgl. Gymna-
siums in Schweinfurt ernannt worden.

Neo ersclilenene Werke.

O. Siebert, Was jeder Gebildete aus der Geschichte

der Philosophie wissen mufs. Ein kurzer Abrifs der

Geschichte der Philosophie im Anschluls an Rudolf

Hayms philosophische Vorlesungen. Langensalza, Her-

mann Beyer & Söhne.

J. Mausbach, Ausgewählte Texte zur allgemeinen

Moral aus den Werken des hl. Thomas von Aquin.

Münster i. W., Aschendorff. M. 1,20.

A. Cresson, Le malaise de la pensee philosophique.

Paris, Alcan. Fr. 2,50.

Promachos, Die Entwickelung der Geisteswissen-

schaften und die Zukunft der Universitäten. [S.-A. aus

dem »freien Wort«. V, 7. 8.] Frankfurt a. M., Neuer

Frankfurter Verlag.

W. Springer, Der Haushaltungsunterricht. 2. Aufl.

Leipzig, Theodor Hofmann.

Zeitsclirirteii.

Revue de Metaphysiqtie et de Morale. Juillet.
^
A.

Espinas, Xenophon: L'economie naturelle et l'imperia-

lisme hellenique. — G. Belot, Enquete d'une morale

positive (suite). — M.Winter, Metaphyp'que et logique

mathematique. — P. Boutroux, Correspondance mathe-

matique et relation logique. — P. Lacombe, Taine

historien litteraire. — G. Lanson, Le droit du pere de

famille et le droit de l'enfant.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
LVI, 7. M. H. Jellinek, Richard Heinzel. — Litera-

rische Anzeigen. — J. Müllner, Die Kartenskizze als

Merkbild. — F. Lentner, Die Huldigung der Künste.

Der Säemann. August. R. Dehmel, Schulfibel

und Kinderseele. Einige Bedenken. — O. Kästner,
Orthographie und Grammatik. — J. Böhme, Über
die Behandlung deutscher Dramen. — Rundschau:
H. Fr icke, Offener Brief; F. Gansberg, Am Wende-
punkt; Fr. Nu cht er. Eine Debatte über die Reform des

Zeichenunterrichts.

Körper und Geist. XIV, 7. Martin, Leibesübun-

gen an der Universität Erlangen vor 100 Jahren. —
Schmidt, Die Tagung der American Physical Education

Association in New York.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Johannes Hunger [Dr. phil.], Becherwahr-
sagung bei den Babyloniern. Nach zwei

Keilschrifttexten aus der Hammurabi-Zeit. [Leipzi-

ger semitische Studien hgb. von A. Fischer

und H.Zimmern. I, 1.] Leipzig, J. C. Hinrichs,

1903. 1 Bl. u. 80 S. 8". M. 2,80.

Nach und nach wird es für uns Deutsche un-

möglich gemacht, Keilschrifttexte des Britischen

Museums zu edieren, nachdem die Verwaltung

dieses Instituts die Publikation ihrer reichen

Schätze selbst in die Hand genommen hat und

sie durch ihre wohl geschulten Assistenten be-

sorgen läfst. Übrigens sollen auch Engländer,

die nicht dem Stabe des Museums angehören,

mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen

haben, wenn sie etwas edieren möchten.

Trotzdem bleibt für unsere Assyriologen noch

genug an den Texten des Britischen Museums zu

arbeiten. Mit der Publikation allein ist es ja nicht

getan; damit man sie voll verwerten könne, be-
i

dürfen sie der wissenschaftlichen Bearbeitung.

Und da hat Hunger durch die eindringende Be-

arbeitung der beiden auf die Becherwahrsagung
;

bezüglichen Texte aus der Hammurabizeit sich
;

ein bleibendes Verdienst erworben. Man erkennt (

in ihm gern den Schüler Zimmerns, dessen ruhige,

vorsichtig jedes Für und Wider abwägende Art

auch ihm eigen ist, so eigen, dafs man manch-

mal wünschen möchte, er entschiede sich etwas

energischer für die eine oder andere von ihm

erwähnte Möglichkeit. So kommt es auch, dafs

Vorbemerkungen, Übersetzung und Kommentar bis-

weilen nicht übereinstimmen, weil der Verf. an

seiner Auffassung nicht festhält.

Besonders dankenswert sind die einleitenden

Bemerkungen, unter ihnen wieder in erster Linie

Kapitell, das die aufserbabylonischen Nachrichten

über Becherwahrsagung zusammenstellt.

Nun einige Einzelbemerkungen: A, 3. sarsan
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wird doch wohl zu Sarsarratu gehören und »Kette«

bedeuten; gemeint ist wohl eine Reihe von Blasen.

— ana haranim eppus: die im Kommentar ge-

gebene Deutung befriedigt mehr als die Über-

setzung. — zittam akalu erklärt H. »Not kosten

müssen« (S. 37) unter Hinweis auf salü nie PAP.

HAL. Das stimmt wohl nicht. PAP.HAL=zptiredH

>Bein<, m'e piircdi = ine kimri = Urin; vgl.

mt-ine Beiträge zur ass.-babyl. Medizin S. 126.

A, 5. Mit Doppelsinnigkeit der Entscheidung

IS' wohl öfter zu rechnen, z. B. auch bei rigmti;

vgl. S. 24. — A, 6. pad/taru bedarf keiner

andern Deutung als »sich lösen«. Damit kommt
man aus. — A, 7. Statt la biru ist man ver-

sucht Jabiru = »alt« zu lesen. — A, 12. Statt

ma-''a-az ist doch wohl ma-an-za-az zu lesen? —
A, 16. garna-su ha-az/s/s-ra = seine Hörner ab-

nehmen? vgl. hebr. ~;n z. B. Gen. 8, 3. 5. —
A, 19, In ista-la-ad vermutet man einen Schreib-

fehler für is-ta-da-ad, wie A, 29; es ist dort

ganz richtig durch »heranzieht« übersetzt; A, 30

uiassir ist das Gegenteil: »fahren läfst, abstöfst«
;

vgl. meine Beiträge S. 124, wo nach unsrer

Stelle uttasar in uttasir zu verbessern ist. —
A, 37. Die Änderung von samnim in käzim ist

überflüssig; vgl. A, 43! — A, 28. Die Über-

setzung von ipu erscheint mir sehr gewagt;

besser wohl »zu einem ipu wird«, einerlei, was

nun ipu bedeutet. — A, 68. Einer der seltenen

Fälle, wo das Permansiv eines transitiven Verbs

aktivisch gebraucht wird. — A, 7 1 scheint nicht

in Ordnung zu sein; man sieht wenigstens nicht,

was die Tränen hier sollen. — B, 2. ana nuj-

rakim itür wohl = zu maraku wird; vgl. rp^^O

= Salbenbrei ! — B, 9. Zu manzaz mii-si-tim

u ka-ak-ka-bi-im vgl. kakkabu karäbu in meinen

Beiträgen passim. — B, 13. Ich übersetze lieber:

seine Tage sind (s o) lang (d. h. soviel Tage,

als nekimeti herauskommen, hat der Kranke noch

zu leben) und (dann) stirbt er. — B, 18 ff.

Eine rechte crux ist die Prophezeiung ri-es eklisu

iiasad] man kann noch nicht einmal ahnen, ob
das etwas Gutes oder Schlimmes bedeutet, —
B, 23. Wie tarn scheint auch sahärn im Sinne

von »werden« gebraucht zu werden; wenn es

hier bedeutete »sich wenden«, so würde man
ein ana vor u-ur-ga-am erwarten.

Über die physikalische Seite der Texte, Er-

klärung der verschiedenen Farben, die sich auf

dem Ol zeigen, hat ein Physiker einen inter-

essanten Aufsatz im letzten Jahrgang der Zeit-

schrift für Assyriologie veröffentlicht, auf den
ich bei dieser Gelegenheit kurz hinweisen möchte.

Bei vielen dieser Ölorakel ist am auffälligsten,

dafs" die Deutung eines und desselben Omens
günstig und ungünstig zugleich sein kann.

Und eins geht aus ihnen klar hervor, dafs

iictualich die Verfasser und Benutzer dieser Tafeln
nicht zu den erleuchteten monotheistischen Geistern
ionter den Kananäerstämmen der Hammurabi-

Epoche gehört haben, von denen man in den

letzten Jahren so oft und mit so verschiedener

Betonung gesprochen hat,

Charlottenburg, Friedrich Küchler,

F. S. Couvreur S. J., Dictionnaire classiqae de
la langue chinoise. Ho Kien Fou, Druckerei der

Mission catholique, 1904. XII u. 1080 S. 4". Fr. 60,

Couvreurs chinesisches Wörterbuch ist zuerst vor
15 Jahren erschienen und damals von der Pariser Aca-

demie des Inscriptions et Beiles • Lettres durch den Sta-

nisiaus Julien-Preis ausgezeichnet worden. Das Bedürf-

nis nach einer neuen Auflage hat den Verf. veranlafst,

seine Arbeit von neuem vorzunehmen; dabei hat er den
Grundbestand des Wörterbuchs unverändert gelassen,

aber zahlreiche Änderungen angebracht. Auch hat er

die Anordnung und den Titel geändert. Das klassische

Chinesisch wird vor allem berücksichtigt und die Mehr-

zahl der Belege stammen aus klassischen Werken. Doch
werden auch Stellen aus der modernen und zeitgenössi-

schen Literatur, aus amtlichen Aktenstücken, aus Roma-
nen, Komödien, ja aus der Volkssprache angeführt. Das
Wörterbuch enthält über 2 1 000 Artikel.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Vorsitzende der Kommission für archäolog. Unter-

suchungen auf Java, Dr. Jan Laurens Andries Brandes
ist kürzlich gestorben.

Zeitschriften.

OrieHtalistische Litteratur-ZeituHg. 8,7. M.Stein-
schneider, .Arabische Mathematiker usw. (Forts.). —
L. Messerschmidt, Zur altbabylonischen Chronologie.
— G. Hüsing, Beiträge zur Kyrossage. IX. — M.
Hartmann: Fr. Sarre, Islamische Tongefäfse aus

Mesopotamien. — H. Winckler: H. Gut he, Geschichte

des Volkes IsraeL 2. Aufl. (Schi.). — H. Reckendorf:
E. Pröbster, Ibn Ginni's Kitäb al-mugtasab. — Br.

M e i fs n e r , NU - BAR= ger-masitu.

Memoires de Sociele de linguistique de Paris. 13, 5.

A. Em out, Le parier de Preneste d'apres les inscrip-

tions. — A. Mein et, Observations sur le verbe latin;

Arm. cicatim; Vsl. Gjurija.

Toung Pao. S. IL VI, 1. Ed. Chavannes, In-

scriptions et pieces de chancellerie chinoises de l'epoque

mongole. — J. Beauvais, Notes archeologiques sur

K'ing-yuan fou. — L. Binyon, A Landscape by Cbao
Meng-fu in the British Museum. — H. Cordier, Biblio-

theca Indo-Sinica. I; Pierre Leboucqf.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Albii Tibulli carmina. Accedunt Sulpiciae

elegidia. Edidit, adnotationibus e.xegeticis et cri-

ticis instruxit Geyza Ncmethy [aord. Proff. lat.

PhiloL an der Univ. Budapest]. [Editiones criticae

scriptorumgraecorumetromanoruma collegio

philologico classico Academiae Litterarum Hungaricae

publici iuris factae.] Budapest, Druck der Franklin-

gesellschaft, 1905. 34.8 S. 8*. Kr. 6.

Der Herausgeber hat, wie wir durch Jacoby

(Rhein. Mus. 60, 320) wissen und jetzt auch

von ihm selbst (S. 344 der vorliegenden Aus-

gabe) erfahren, in einer ungarisch geschriebenen

Arbeit Jacoby den Grundgedanken seines schönen
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Aufsatzes über die Entstehung der römischen

Elegie vorweggenommen. So geht man an

seine Tibullausgabe mit nicht geringen Erwar-

tungen. Sie werden bitter enttäuscht. Von all

den Fragen, die heute im Vordergrund des

Interesses stehen, Komposition, Nachbildung

griechischer Muster usw. nicht ein Wort; es

ist, als ob Vahlen, Leo, Wilhelm, Jacoby und

all die andern nicht geschrieben hätten. Nur

die trivialste Erklärung wird geboten, und was

von Parallelstellen angeführt wird, ist aus den

älteren Kommentaren zusammengerafft. Dafür

sind die Elegieen sämtlich chronologisch ge-

ordnet und im Anhang Fragen erörtert wie die,

ob Delia verheiratet gewesen ist.

Breslau. F. Skutsch.

Tenny Frank [Assistant in Latin], A stichometric
scholium to the Medea of Euripides, with

remarks on the text of Didymus. [S.-A. aus The
Decennial Publications of the University of Chicago.

Vol. VI.] Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1903.

8 S. 4».

Der Verf. sucht die Schwierigkeit, die der Vers giy'Ä

o6\s.oor, eioßäa' tv' eaxptotai Xr/o^ bietet, der in unsern

Handschriften Med. 41 und 380 steht, und den nach

dem Scholiasten Didymos noch an einer dritten Stelle

gelesen hat (v. 356), anders als bisher zu lösen. Er

hält wie die anderen Herausgeber v. 41 für unecht; da

aber Didymos, der seine Einfügung als v. 356 gerügt

hat, über diese erste Stelle kein Wort verliere, so müsse
die Einschaltung erst nach Didymos' Zeit geschehen sein.

Er mufs beseitigt werden, und denselben Weg müssen
die V. 40, 42, 43 gehen. Dann erst kommen die Worte
zusammen: Ssifj-aivw xs vtv • Se'.vyj '^äp. Das letzte ist

ein Echo von ostfxatvü) , wie es sich bei Euripides an

mehreren Stellen (Orest. 102/3 u. 1519/20; Phoen. 269/70)

findet.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Ein Denkmal für Jakob Bälde in seinem Geburts-

orte Ensisheim i. E. ist kürzlich enthüllt worden.

Neu erschienene Werke.

H. Michael, Die Heimat des Odysseus. Ein Beitrag

zur Kritik der Dörpfeldschen Leukas-Ithaka- Hypothese.

Jauer, Oskar Hellmann. M. 1.

R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine. Supplement

ä la 3e edition. Paris, Fontemoing.

Zeitschriften.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 29. H.

Knoellinger, Zu Cicero de virtutibus. — 29/30. P.

D. Ch. Hennings, Mutmafsungen über die Entstehung

der Odyssee.

Nordisk Tidsskrift for Filologi. 3. R. 13, 4. P.

O. Ryberg Hansen, Det synoptiske Problem. — J.

Paulson, In Minucium Felicem XIV, 1. — A. B.

Drachmann, Ad Aristeam. — C. Hude, Ad Hero-

dotum.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

M. Schian [Dr.], Der deutsche Roman seit

Goethe. Skizzen und Streifhchter. Görlitz, Rudolf

Dülfer, 1904. 235 S. 8". M. 3,50.

Richard Graf Du Moulin Eckart [Prof f

Gesch. an der Techn. Hochschule in München], Di

historische Roman in Deutschland unti

seine Entwicklung. Eine Skizze. Berlin, Ver-

lag der »Deutschen Stimmen«, 1905. 72 S. 8". U.'.'k

Aus populären Vorlesungen hervorgegangen,

bietet Schians Buch nur eine kurze Behandlung des

neueren deutschen Romans, ohne wissenschaft-

liche Ziele zu verfolgen. Es sollen »die Haupt-

typen an den anschaulichsten Beispielen« darge-

stellt (S. 54), soll »nur das wirklich Bedeutende«

angeführt werden (S. 139), um in weiteren Krei-

sen das Verständnis des mächtig ausgedehnten

Gebietes zu fördern. Dadurch bestimmte sich

die Auswahl des Stoffes, die sonst kaum zu ver-

stehen wäre; der Verf. wollte nicht zu ver-

steckteren Teilen führen und dort lesenswerte

Werke nachweisen, sondern gerade an den raeist-

bekannten Romanen Wesentliches und Bedenk-

liches erkennen lehren. Darum analysiert er

vieles sehr eingehend, um die Kritik vorzube-

reiten, darum gibt er einzelne kurze Proben,

was freilich nicht viel Wert hat, darum vernach-

lässigt er fast überall die historischen Zusammen-

hänge und besonders den Zeithintergrund. Ihm

erscheint die Entwicklung des deutschen Romans

im 1 9. Jahrhundert wie ein Urwald, in dem er

ein paar Richtwege aushauen will, damit seine

Zuhörer zu Aussichtspunkten gelangen. Zwar

beginnt er mit einem ganz flüchtigen historischen

Rückblick bis auf den Ruodlieb zurück, sonst

aber kümmert er sich um die Chronologie so

gut wie gar nicht, versäumt es sogar meist, das

Erscheinungsjahr anzugeben oder durch eine Zeit-

tafel die Orientierung zu erleichtern. Nachdem

er von Goethes Romanen ausgegangen ist und

die Romantik in einem besonderen Vortrag be-

handelt hat, werden nun ohne Sinn für die histo-

rische Aufeinanderfolge Volkserzählung, tenden-

ziöser Zeitroman, objektiverer Zeitroman, histori-

scher Roman, Stimmungsdichtung, naturalistischer,

ferner Problem- und Gesellschaftsroman, zum

Schlufs Dekadence, Symbolismus und Tendenz-

roman zusammen betrachtet. Der Stoff ist aller-

dings so reich, dafs er in zehn Vorlesungen nur

unter den gröfsten Opfern zu bewältigen war;

aber etwas mehr Rücksicht auf die Entwicklung

liefs sich nehmen, so hätte z. B. durch Voran-

stellen der Vorlesung über den historischen Roman

sich manche Unklarheit vermeiden lassen. Popu-

läre Werke brauchen sich doch nicht direkt gegen

jede Wissenschaftlichkeit aufzulehnen, auch wenn

sie selbstverständlich nur die Hauptresultate zu

nutzen vermögen.

Die gröfste Schwierigkeit ergab sich dem

Verf. aber aus dem Mangel eines festen Mafs-

stabes für das, was wir onter Roman zu ver-

stehen haben; »in möglichst vollendeter Dar-

stellung ein Weltbild zu geben«, ist Seh. die

I

Aufgabe des Romans (S. 9), vorsichtiger drückt
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er sich an anderen Stellen aus (z, B. S, 7): »ein

Stück Weltbild«, aber auch damit reicht er den

einzelnen Romanen gegenüber nicht aus und ver-

mag vor allem eine Grenze gegen Erzählung

und Novelle überhaupt nicht zu ziehen, so dafs

fr diese Gattungen ruhig beim Roman mitbe-

Icht; überdies fafst er im weiteren Verlauf

Gen Ausdruck »Weltbild« recht verschieden auf.

Man darf ihm daraus keinen Vorwurf machen,

weil wir es eben mit keiner reinen Gattung zu

tun haben und von einer Definition oder nur Be-

schreibung noch sehr weit entfernt sind ; darunter

leidet jede Darstellung, selbst der treffliche Ver-

such von Mielcke (vgl. DLZ. 1892 Sp, 14 f.),

der bereits mehrere Auflagen erlebt hat. Sonst

ist Seh. meist ein verläfslicher Führer, dessen

ästhetische Urteile sorgfältig begründet , ge-

schmackvoll und bescheiden vorgetragen werden

und jedes Kritteln vermeiden. Er läfst sich nicht

blenden, zeigt Mängel an Werken auf, die er

im ganzen für gelungen hält, und fördert dadurch

gewifs beim gröfseren Publikum ein wirkliches

Verständnis. Diesen seinen einzigen Zweck hat

der Verf. erreicht.

Wenn ich auf einzelne Lücken und Schief-

heiten hinweise, verfolge ich nur das Ziel, einer

verbesserten Neuausgabe zu dienen. Der Verf.

unterscheidet wohl Tendenz und Problem, aber

die einzelnen Abstufungen bleiben unberücksich-

tigt, und von Tendenz hebt er leider gar nicht

Idee im Roman ab (vgl. darüber meinen Auf-

satz: »Etwas vom modernen deutschen Roman,
Czernowitzer Tageblatt, Weihnachtsnummer 1904.

Nr. 57 2). Das hat manche Unklarheiten zur Folge.

S. 5 l sind die »Memoiren des Satans« von Hauff

besprochen, Clauren ist aber im ganzen Buche
nicht genannt. Stifter wird nur (S. 162 und 164
mit gleicher Wendung) bei Rosegger erwähnt,

Sealsfield und der Reiseroman fehlt gänzlich.

Beim historischen Roman vermifst man Spindler,

beim naturalistischen Roman (S. 184) Conrad,
beim kulturhistorischen, in dem Seh. den gröfs-

ten Erfolg des 19. Jahrh.s sieht, Julius von der

Traun, Robert Waldmüller, A. Stern, beim Pro-

blemroman Clara Viebig und Ludwig Jacobowski.
Ganz verwirrend ist das Kapitel über den natu-

ralistischen Roman ausgefallen, die Reihenfolge:

Rosegger, Anzengruber. Kretzer, Polenz, die

Vermischung von Realismus und Naturalismus,

Naturalismus und Heimatkunst, Naturalismus und
Symbolismus ist durchaus unklar. Dafs (S. 208 f.)

Frenssens weit überschätzter »Jörn Uhl« an Suder-
mann angeschlossen wird, statt an Raabes »Hunger-
pastor«, dessen kleinliche Kopie er ist, zeigt am
stärksten Sch.s mangelnden Sinn für historischen

Zusammenhang. Wenig zutreffend wird (S. 204)
Wildenbruch als Romanschriftsteller gezeichnet,
auch die Trennung des »Michael Kohlhaas« vom
historischenRoman,etwaArnims« Kronenwächtern«
und seinen Anschlufs an den eigentlich romantischen

Roman kann man nicht billigen. S. 7 7 wird Gutz-

kow mit Stieglitz verwechselt, S. 100 ff. der

»Grüne Heinrich« nur nach der zweiten Fassung

besprochen, während die erste nicht einmal ge-

nannt ist. Wenn man sich des scharfen Urteils

über G. Keller erinnert, dann findet man (S. 119)

die kritiklose Bewunderung Th. Fontanes zu weit

gehend. S. 52 hätte Schillers >< Geisterseher«

wenigstens ein Wort verdient. Den Schlufs der

ganzen Entwicklung bilden Manns »Buddenbrooks«.

Norddeutschland fand viel stärkere Berücksichti-

gung als Süddeutschland , besonders Österreich

und die Schweiz, was der historischen Wahrheit

direkt widerspricht. Die Liste der Vergessenen

liefse sich ohne Mühe vervielfachen, aber Seh.

strebte durchaus keine Vollständigkeit an, wes-

halb ich nur das Auffallendste hervorhob, das

man trotz der gewollten Begrenzung erwarten

mufste.

Wie schwer es ist, auf dem Gebiete des

Romans, der endlich wieder Gegenstand ein-

gehenderer Forschung zu werden scheint, auch nur

das Wichtigste zu beherrschen und bei einer be-

sonderen Arbeit zu berücksichtigen, zeigt das

Heft des Grafen Du Moulin Eckart. Man darf

darin keineswegs eine Monographie des histori-

schen Romans in Deutschland erwarten. Der
Verf. geht auf die »Entwicklung« durchaus nicht

ein, vom 17. Jahrb. mit seinen zahlreichen histo-

rischen Romanen, man denke nur an Lohensteins

»Arminius«, ist nicht die Rede, mit Wielands

»Agathon« hebt die Reihe an und reicht bis zu

K. F. Meyer. Meist treffen die ganz kurzen

Charakteristiken das Richtige, aber wohin man
blickt, finden sich Lücken in dem Gewebe. Bald

sieht man auch, dafs dem Verf. etwas ganz ande-

res vorschwebt, als eine Darstellung des histori-

schen Romans in Deutschland, und dafs der Zu-

satz »seine Entwicklung« auf dem Titelblatt

nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft

meint. Auf S. 30 bricht nämlich die Revue der

vorhandenen Romane ab, und nun beginnt ein

sehr interessanter Zug durch die deutsche Reichs-

geschichte, um den Romanschriftstellern anziehen-

den Stoff für historische Romane nachzuweisen;

nicht de litteratura lata, sondern de litteratura

ferenda handelt das Büchlein und bereichert unsere

Literaturwissenschaft um ein bisher so gut wie

nicht vorhandenes Gebiet. Ich glaube zwar nicht

an den Nutzen einer solchen Arbeit, denn ein

wirklicher Dichter braucht keinen Führer, weil

er seinen Stoff selbst finden mufs, und die ande-

ren Schriftsteller möchte Du M. E. doch gerade

von dem Gebiete fem halten, weil er sehr hohe

Forderungen an den historischen Roman stellt.

Hebbel hat einmal den Gedanken ausgesprochen,

die Geschichte der Hohenstaufen lasse sich nicht

im Drama, sondern nur im Roman nach dem

Muster W. Alexis' bebandeln; ebenso verlangt

unser Verf. deutsche Geschichte im Romanstil



2035 19. August. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 33. J036

K. F. Meyers. Ja wenn nur Dichter gleich W.
Alexis und K. F. Meyer so zahlreich wären wie

die einstigen Scheffelianer ! Auch hege ich

Zweifel, ob der historische Roman wirklich zu

neuem Leben erweckt werden könne ; mich will

bedünken, dafs sich der allgemeine Geschmack
erst gründlich ändern müsse, bevor die Zeit des

Dichters wiedergekommen ist, »der rückwärts

schaut und die Rosen sucht, die im Gemäuer
der alten Ruinen blühen«, wie es S. 7 1 mehr
poetisch als richtig heifst. Ja und wenn es mit

dem Rohstoff getan, nicht der dichterisch be-

wältigte, in Form gebrachte Stoff nötig wäre,

dann liefse sich eine Massenliteratur, wie sie

Du M. E. erhofft, vielleicht erwarten; so aber

hat es wohl noch gute Wege damit. Immer-

hin verdient sein kühner Versuch gelesen zu

werden, weil er in seinem Verfasser virtuell

einen Dichter verrät.

Badenweiler. R. M. Werner.

Giuseppe Ciardi Dupre, Alcuni episodi scelti dal
poema dei Nibelunghi. Florenz, Libreria editrice

fiorentina, 1905. 95 S. 8°. L. 2,50.

Das Büchlein will nicht eigentlich eine Einführung

in das Nibelungenstudium sein und verzichtet deshalb

darauf, die verschiedenen Probleme zu berühren, die die

Sage und das Epos stellen. Sein einziger Zweck ist,

die erste Anregung zum Studium des Mittelhochdeutschen

zu geben und hierzu eine genügende Menge nicht zu
schwierigen Textes zu bieten. Der Auswahl stellt der

Verf. eine grammatische Skizze (S. 1—29) voran, die

auch auf die Verschiedenheit der deutschen Mundarten
und die Entwicklung der deutschen Sprache hinweist.

Dem Nibelungentext folgt ein Wörterverzeichnis mit

Übersetzung.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

A. Luther, Goethe. Sechs Vorträge. [Goethe und
wir. Der Urfaust. Goethe und Charlotte von Stein.

Torquato Tasso. Die Wahlverwandtschaften. Zur
Charakteristik des Mephistopheles.] Jauer, Oskar Hell-

mann.
P. Besson, Schiller et la litterature fran9aise. Con-

ference. Grenoble, Druck von AUier Freres.

E. Mörike, Gesammelte Schriften. Volksausgabe.

Leipzig, Göschen. Geb. M. 5.

Zeitschriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. CXIV, 3. 4. H. Tardel, Quellenstudien

zu Chamissos Gedichten. — f P. v. Winterfeld,
Hrotsvits literarische Stellung (Schlufs, mit Nachruf auf

den Verfasser).

Arkiv för Nordisk Filologi. N. F. XVIII, 1. S.

Bugge, Fyrunga-Indskriften. III. — H. Geländer,
Gm dateringen av judövergängen d) d \ fornisländskan

och fornnorskan. — K. B. Wiklund, Finska karilas.

— 0. Hoppe, Orden rättskaffens och beskaffad. —
N. Beckman: H. Pipping, Bidrag til Eddametriken.
— S. Blöndal: G. T. Zoega, Icelandic-English Dic-

tionary. — A. Noreen, Fredrik Tamm f-

Skirnir. 79, 2. E. Benediktsson, Dettifoss. —
G. Iffiknir Magnussen, Nokkur ord um lifsaflid. —
G. Finnbogason, Egill Skallagrimsson. — B. M.

Olsen, Um visu i Sonatorreki. — B. Siemundsson,
Dularlitir og dulargerfi dvranna. — N. Filskov, Letur-

gerd og leturtegundir (G. F. I)yddi). — Tvö Norsk
Kvaedi, Stgr. Th. In'ddi. — I. Aall-Hansen og I)orst.

Gislason, Utiendar frettir.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Kleinere angelsächsische Denkmäler. I: i.

Das Lfficeboc. 2. Die Lacnunga mit grammati-

.

scher Einleitung. 3. Der Lorica-Hym.nus mit der

angelsächsischen Glossierung nebst einer Abhandlung

über Text und Sprache des Denkmals. 4. Das
Lorica-Gebet und die Lorica-Namen. Heraus-

gegeben von Günther Leonhardi. [Bibliothek

der angelsächsischen Prosa, begr. von Chri-

stian W. M. Grein, fortgesetzt unter Mitwirkung

mehrerer Fachgenossen von Richard Paul Wülker.
6. Bd.] Hamburg, Henri Grand, 1905. 2 Bl. u.

243 S. 8°.

Die beiden umfangreicheren altenglischen Prosa-

denkmäler, die den Hauptinhalt des Bandes bilden,

waren früher schon in Cockaynes Sammelwerke:

Leechdoms, Wortcunning and Starcraft of Early

England, London 1865, 3 vols. , veröffentlicht

worden. Da aber die Scriptores rerum Brüanni-

carum medii aevi, wovon jenes einen Teil bildet,

nur auf gröfseren Bibliotheken vorhanden sein

dürften, haben wir allen Grund, uns über diese

bequeme Neuausgabe zu freuen, um so mehr,

als der Text jetzt auf Grund einer neuen Kolla-

tion der Handschriften in korrekterer Gestalt er-

scheint. Cockaynes Druck enthielt nicht blofs

verschiedene Fehler, sondern war auch unvoll-

ständig, da ein ganzes Blatt des Cod. Harl. 585

versehentlich von ihm übergangen und somit 2

ganze Seiten der Lacnunga überhaupt noch nicht

veröffentlicht waren. Der dritte Teil des Buches,

die LoWca-Glossen und -Namen sowie das Lorica-

Gebet finden sich zwar schon mehrfach gedruckt,

z. B. bei Cockayne a. a. O. . in Sweets OJdest

English Texts, bei Kuypers, The Prayer-Book of

Aedehvald, doch erhalten wir hier zum ersten

Mal den lateinischen Text des Gebetes nach

allen 6 Handschriften, wovon Leonhardi drei neu

kollationiert hat und die 3 altenglischen Glossie-

rungen der Handschriften C und H vereinigt,

letztere ebenfalls auf Grund einer neuen Kollation.

Den Texten hat der Herausgeber mancherlei

wertvolle Zutaten beigegeben, nämlich dem L'cece-

boc aufser einigen kurzen Bemerkungen über

Literatur, Inhalt, Quellen, Dialekt und Hand-

schrift ein Verzeichnis der handschriftlichen Ak-

zente. Leider sind die akzentuierten Wörter

aber nicht nach den Vokalen, sondern nur ganz

äufserlich nach Seiten und Zeilen des Abdrucks

geordnet. Da hätten sie doch Heber gleich in

den Text gesetzt werden sollen! — Auf die

Lacnunga hat der Herausgeber aufserdem noch

eine ausführliche Darstellung des Vokalismus der
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Stammsilben folgen lassen und anglische Her-

kunft des Denkmals wahrscheinlich gemacht. —
Am ausführlichsten sind die Lor/ca- Glossen be-

dacht worden, da L. sowohl das interessante

cinische Original (Handschriften, Drucke, Zeit,

. ;;rfasser. Heimat, Sprache, Metrik, Textkritik)

als auch die altenglischen Glossen " (Geschichte,

''rrhältnis zueinander und zur Vorlage, Sprache)

:: eindringender Gründlichkeit behandelt hat.

Manche Schwierigkeiten sind dadurch, z. T. mit

Beihilfe von Sievers, gehoben worden; eine An-

zahl noch ungelöster sprachlicher Rätsel sind

wenigstens zur Diskussion gebracht und werden

vielleicht andre Forscher reizen, sich mit diesem

Gegenstande nunmehr eifriger zu beschäftigen!

Im Vorwort stellt uns der Verf. ein umfassen-

des Glossar und eine längere Abhandlung über

das Liece-böc in nahe Aussicht; hoffentlich geht

er bei dieser Gelegenheit auch auf die so wich-

tige Quellenfrage ein und ebnet der Forschung

ein wenig den Boden für das lange vernach-

lässigte Studium der umfangreichen alt- und

mittelenglischen Medizinliteratur, die ja nicht blofs

in Prosa, sondern auch in poetischer Form exi-

stiert.

Kiel. F. Holthausen.

Edouard Herriot, Un ouvrage inedit de M™e de
Stael. Les fragments d'ecrits politiques
(1799). Pariser Doktor-These. Paris, Plon-Nourrit et

Cie, 1905. 101 S. 8".

Der Verf. handelt über die 1882 von Frau Ch. Le-

normant in der Bibliotheque nationale hinterlegte Schrift

der Stael: Des circonstances actuelles qui peuvent ter-

miner la Revolution et des principes qui doivent fonder
la Republique en France. Verfafst ist sie zur Zeit, als

das Direktorium aufhörte, an der Veröffentlichung ist

die Verfasserin sicher durch die Vorgänge im Brumaire
des Jahres 8 verhindert worden. Herriots .\bhandlung
gliedert sich in vier Abschnitte ; der erste analysiert das
Manuskript, der zweite beschäftigt sich mit der Zeit der
Abfassung, der dritte mit der Frage der Mitarbeiterschaft

Benjamin Constants an dem Werke, der vierte urteilt

über seine Originalität und seinen Wert. In den ersten

32 Blättern des Manuskripts sieht der Verf. eine Art von
Einleitung; das Werk selber charakterisiert er als reine

Parteischrift.

Notizen und Mittellungen,

»o ergchienene Werke.

R.W. Emerson, Works. V: Poems. [York Li-
brary.] London, George Bell & Sons. Geb. Sh. 2.

W. Schumann, Leitfaden zum Studium der Lite-

ratur der Vereinigten Staaten von Amerika. Giefsen,
Emü Roth. .M. 2.

•Miguel de Cervantes. Der sinnreiche Junker Don
Quijote von der .Mancha. Übs. von L. Braunfels. Neue,
revid. Jubiläumsausgabe. 2. Bd. Strafsburg, Trübner.
M. 2,50.

ZeitBchriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen. CXIV, 3. 4. W. Bolle, Das Liederbuch
Ms. Rawlinson Poet. 185. — W. Hörn, Zur englischen
Syntax. — H. Dübi, Cyrano de Bergerac (1619— 1655),
sein Leben und seine Werke Forts.). — A. Farinelli,.
ote Sulla fortuna del Boccaccio in Ispagna nell Eta
;dia.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Mitteilungen aus der lippischen Geschichte
und Landeskunde. Herausgegeben von der

geschichtlichen .-\bteilu ng des Naturwissen-
schaftlichen Vereins für das Fürstentum
Lippe. (Redigiert von .Archivrat Dr. H. Kiewning
in Detmold). 2. Bd. Detmold, H. Hinrichs, 1904.

IV u. 200 S. 8». M. 3.

S. 1— 130 enthalten eine sorgfältige, auf um-
fangreichem archivalischen Material beruhende
Untersuchung O. Weerths über das Papier und

die Papiermühlen im Fürstentum Lippe. Die Ein-

leitung behandelt die Verbreitung der chinesischen

Erfindung durch die .Araber und ihr Bekannt-

werden in den europäischen Ländern, speziell in

Deutschland, wo i. J. 1390 eine Papiermühle bei

Nürnberg urkundlich genannt wird. Es folgen

Abschnitte über die für die Datierung von Schrift-

stücken so wichtigen Wasserzeichen, die Preise,

das Rohmaterial des Papiers, sowie über die Hand-

werksgebräuche, dann eine Beschreibung des Pa-

piers des Detmolder Archivs vom 14.— 16. Jahrh.

(die älteste Papierurkuhde daselbst stammt aus

der Zeit vor 1347), worauf S. 44 ff. eine aus-

führliche Geschichte der lippischen Papiermühlen,

deren älteste 1555 zu Bentrup gegründet wurde,

nebst genauer Beschreibung ihrer Fabrikate ge-

geben wird. Der fleifsigen, dem Historiker hoch-

willkommenen Arbeit sind S. 123 fif. 107 .Abbil-

dungen von Wasserzeichen beigefügt.

Die folgende Abhandlung von Dr. F ritsch

beschäftigt sich mit den von P. Rachel, Leipzig

1903. herausgegebenen Briefen der Fürstin Pau-

line aus den Jahren 17 90— 1812 an ihren Vetter

Herzog Friedrich Christian von Augustenburg,

mit dem sie eine ideale Freundschaft verband.

Der Verf. entwirft an der Hand dieser geist-

vollen Korrespondenz »über alles, was geistig

hochstehende Menschen fesselt«, ein Charakter-

bild der Fürstin und bespricht auch ihre Politik

zur Rheinbundszeit wie ihre Bewunderung für

Napoleon, wobei er mit Recht der weiblichen

Schwärmerei für aufserordentliche Männer einen

Anteil zuweist.

Auch der dritte Aufsatz S. 145 ff. ist Pauline

gewidmet. H. Schulz veröfientlicht darin Briefe

des oben genannten Augustenburger Herzogs

und seiner Schwester Prinzessin Louise, in denen

viel von ihrer Base die Rede ist und verschie-

dene Auszüge oder Abschriften von Schreiben

Paulinens enthalten sind. Letztere beziehen sich

meist auf die sorgenvolle Zeit vor dem Emtritte

Lippes in den Rheinbund, doch finden sich darin

auch einige andere interessante Bemerkungen.

Die »Kleinen Mitteilungen« S. 161 ff. ent-

halten eine Verfügung über die Einführung des

neuen Kalenders in Lippe vom 24. Nov. 1699

und die aus d. J.
1765 ff. stammenden Edikte
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des sorgsamen Landesvaters Simon August gegen

das »landesverderbliche Unwesen« des Kaffee-

trinkens, von dem der Graf, trotz der Bedenken

des Landtages und des Widerstandes der Stadt

Lemgo, die Handwerker, Tagelöhner und Bauern

ausgeschlossen wissen wollte. Er fürchtete ohne

Zweifel gleich Friedrich d. Gr., dafs infolge des

Kaffeeimportes zu viel Geld aus dem Lande

flösse und Getreidehandel, Brauerei und Brenne-

rei beeinträchtigt würden. — Einen kleinen Bei-

trag zur Geschichte des Jahres 1848 bietet ein

Brief über die »Revolution« in Örlinghausen,

bei der sogar ein Schrotschufs abgefeuert wurde.

Es folgen S. 173 ff. Bücherbesprechungen

und S. 179 ff. Berichte über die Vereinssitzungen

und die dort gehaltenen Vorträge, die sich zum

Teil auf Ereignisse und kulturgeschichtliche Mit-

teilungen aus der Zeit des 30jährigen Krieges

und aus der Geschichte der Familie von Exterde

beziehen, sowie auf den Versuch der Fürstin

Pauline, im Anschlufs an ihren Beitritt zum Rhein-

bunde die Wirksamkeit der alten Landstände zu

unterbinden.

Der vorliegende Jahrgang schliefst sich also

hinsichtlich des Wertes der einzelnen Beiträge

seinem Vorgänger würdig an.

Weimar. Hermann Althof.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Die Hauptversammlung des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und Altertumsver-
eine findet in Bamberg in Verbindung mit dem
5. deutschen Archivtag und dem 6. Verbandstag

der vvest- und süddeutschen Vereine für rö-

misch - germanische .Altertumsforschung vom
25. bis 29. September 1905 statt. In der 1. allgemeinen

und öffentlichen Versammlung spricht nach dem Ge-

schäftsbericht Prof. Dr. R. Fester (Erlangen) über Franken

und die Kreisverfassung; in der 2. allgemeinen und
öffentlichen Versammlung Archivsekretär Dr. Alt mann
(Bamberg) über das Bistum Bamberg als Staat, Gym-
nasialprofessor Dr. Wolfram (Bamberg) über Fürst-

bischof Franz Ludwig von Erthal; in der 3. allgemeinen

und öffentlichen (Schlufs-) Versammlung und zweiten

Abgeordnetensitzung folgt eine Beratung der Satzungen.

Nachmittags findet eine Besichtigung der ehemaligen

Zisterzienserabtei Ebrach mit orientierendem Vortrag des

Museumsdirektors Prof. Dr. v. Bezold (Nürnberg) statt,

am folgenden Tage eine Fahrt nach Nürnberg. Von
Vorträgen in den .'\bteilungssitzungen seien genannt:

Prof. Dr. Rubel (Dortmund): Das fränkische Eroberungs-

und Siedelungssystem in Oberfranken und seine Bedeu-

tung für die älteste Geschichte der Babenberger und
der Babenberger Fehde. Prof. Dr. v. Zwiedineck
(Graz): Neue Methoden genealogischer Forschung

in Österreich. Dr. A. Tille (Leipzig): Organisation

und Publikationen der deutschen Geschichtsvereine.

Diskussion. Prof. Dr. Anthes (Darmstadt): Liegende

Menschen unter wilden Tieren auf römischen Skulp-

turen. Geh. Hofrat Haug (Mannheim): Germanische

Einflüsse auf das römische Obergermanien. Gymnasial-

direktor Dr. Lemcke (Stettin): Spuren römischer Kultur

in Pommerns vorgeschichtlicher Zeit. Dr. Müller
(Darmstadt): Ein seltener Typus bronzezeitlicher Arm-

ringe. (Mit Vorlage von Originalen). Hofrat Dr. Schliz

(Heilbronn): Römische und vorrömische Verkehrswege

im Grenzwallhinterland des Neckargaus. Prof. Dr. G.
Wolff (Frankfurt a. M.): Römisch -germanische Alter-

tumsforschung und Denkmalpflege. Besprechung über
den Stand der Ringwallforschung, eingeleitet von Prof.

Dr. Anthes (Darmstadt). Archivrat Dr. Mummen hoff
(Nürnberg): Freie Kunst und Handwerk in Nürnberg.
Prof. Dr. Brenner (Würzburg): Vorbereitung der Haus-
baustatistik. Archivdirektor Dr. Wolfram (Metz):

Wegekreuze. General Frhr. v. Friesen (Dresden):

Flurnamenforschung. — Die Königl. Bibliothek in Bam-
berg wird eine erweiterte Ausstellung ihrer Hand-
schriften sowie einer Sammlung von Ansichten, die das '

alte Bamberger Stadtbild wiedergeben . veranstalten. —
Der Beitrag zu den Unkosten der Jahresversammlung
ist auf 3 M. «ugunsten des Ortsausschusses festgesetzt.

Die Abgeordneten zahlen aufserdem für jeden von ihnen

vertretenen Verein 3 M. zugunsten des Gesamtvereins.

Die Teilnehmerkarten usw. sind im Bureau des Orts-

ausschusses zu entnehmen. Der Ortsausschufs erbittet

schriftliche Anmeldung der auswärtigen Teilnehmer bis

zum 15. September an Kommerzienrat Manz, Bamberg.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. oriental. Archäol. an der Univ.

München Dr. F. W. Frhr. v. Bissing hat einen Ruf
als ord. Prof. an die Univ. Wien als Prof. Kraus Nach-

folger erhalten.
Zeitschriften.

Historische Zeilschrift. N. F. 59, 2. G. Dehio,
Die Kunst Unteritaliens in der Zeit Kaiser Friedrichs II.

— K. Brandi, Passauer Vertrag und Augsburger Reli-

gionsfriede. — W. Michael, Drei Briefe Heinrich v.

Treitschkes an Louis Vuillemin. — J. Loserth, Neue
Erscheinungen der Wiklif-Literatur.

Archiv für Kulturgeschichte. III, 3. Fr. Burck-
hardt, Norddeutschland unter dem Einflufs römischer

und frühchristlicher Kultur. — A. Werminghoff, Die

Quaternionen der deutschen Reichsverfassung. — J.

Hashagen, Aus Kölner Prozefsakten. — E. Fink,

Breslau als böhmische Huldigungsstadt. — W. Meiners,
Landschulwesen und Landschullehrer im Herzogtum Cleve

vor hundert Jahren. — G. Steinhausen, Zur Charak-

teristik des Historikers Karl Lamprecht.

Rivisla di Storia antica. N. S. IX, 4. A. Am ante,

Note Parteniane. — A. Rettore, Tito Livio e la deca-

denza della Lingua Latina. — L. Levi, L'oratore An-

docide e l'Ermocopia. — G. Lanzani. De fontibus

Diodori in Cyri expeditione enarranda (L. XIV, c. 19—31).

— D'Addozio, Napoli Greco-Romana e B. Capasso. —
N. Vulic, Consolatio ad Liviam v. 387— 8; I diogmitae

nella Vita Marci 21, 7. — G. V. Gallegari, II Polo,

antico istrumento nautico.

Archivio storico per la Sicilia Orientale. II, 1.

V. Casagrandi, Camarina e Morgantina al Congresso

dei Sicelioti a Gela (424 a. C). — G. Verdiram e, Le

istituzioni sociali e politiche di alcuni Municipi della i

Sicilia Orientale nei secoli XVI—XVII— XVIII (cont.). —
,

C.Pascal, II nome dell'Etna. — F. Fichera, Per lo
\

Anfiteatro di Catania. — G. Pardi, Carlo V e la CO- |

munitä di Mineo. — F. Marletta, La costituzione e

le prime vicende delle maestranze di Catania (cont

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Karl Weller [Oberpräzeptor am Lyzeum in Oehringen,

Dr.], Geschichte des Hauses Hohenlohe. s

I. T.: Bis zum Untergang der Hohenstaufen. ,1

Stuttgart, W. Kohlhammer, 1904. VII u. 149 S.

8». M. 3.

Die vorliegende Darstellung, die zum ersten-

mal zusammenfassend die älteste Zeit des hohen-
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lohischen Geschlechts behandelt, beruht durchaus

auf dem vom Verf. im Auftrag des Gesamthauses

der Fürsten von Hohenlohe herausgegebenen
fi'ihenlohischen Urkundenbuch (bis jetzt 2 Bde.

1153— 1310. Stuttgart, 1899. II. 1311—
liSO. Ebda., 1901, s. DLZ. 1900 Sp. 815/16
und 1902 Sp. 865/66). Sie geht bis zur Mitte

des 13. Jahrh.s und schildert namentlich das

hervorragende Wirken der drei Brüder Gottfried,

Konrad und Heinrich. Gottfried (f wahrschein-

lich 1254), der Stammvater des ganzen jetzt

noch blühenden hohenlohischen Hauses, war ein

Staatsmann von bedeutender Begabung, und an

die Spitze des 1237 eingesetzten Reichsrats

berufen hat er jahrelang auf die Geschicke des

Reiches bestimmenden Einflufs ausgeübt. Sein

Bruder Konrad ist ebenfalls im Dienste des

Kaisers F'riedrich besonders hervorgetreten, war
aber mehr Krieger als Staatsmann, zu diplomati-

schen Sendungen wurde er nur selten verwandt.

Die von Konrad gestiftete Linie benennt sich,

wie auch Konrad selbst schon, meist von
Brauneck, oft aber auch noch von Hohenlohe,

sie ist noch vor dem Ende des 14. Jahrh.s er-

loschen. Der dritte Bruder Heinrich trat in den
geistlichen Stand und schlofs sich wie auch noch
zwei weitere Brüder, Andreas und Friedrich,

dem Deutschorden an. Heinrich wurde 1244
zu Montfort bei Akkon zum Hochmeister ge-

wählt; auch sein Wirken erfährt eine eingehen-

de Würdigung.

Der Inhalt des Buches berührt sich also

vielfach mit der allgemeinen Reichsgeschichte,

sie mufste zum Verständnis mitherangezogen
werden, und das ist mit Geschick geschehen.
Die Geschichte der Hohenlohe ist gut in den
Rahmen der allgemeinen Reichsgeschichte einge-

spannt. Die Schilderung des Zuständlichen dieser

Zeit, d. h. der Besitzungen, Burgen, Lehen, Ge-
rechtsame des Hauses, ist der Fortsetzung des
^\'erkes vorbehalten.

Donaueschingen. Georg Tumbült.

C. Wolfschläger [Dr.], Erzbischof Adolf I. von
^^^öln als Fürst und Politiker (1193 — 1205).
^^fclünstersche Beiträge zur Geschichtsforschung hgb.
^^on A. Meister. N. F. H. 6.] Münster i. W., Coppen-
^^ftth, 1905. 1 Bl. u. 112 S. 8». M. 2.

'^^D'eser Versuch einer Rettung des Erzbischofs bemüht
sich, unter Benutzung zeitgenössischer Quellen darzutun,
dafs die antistaufische Politik, die Adolf zuerst zeigte,
eine Fortsetzung der zu England neigenden des Erz-
bischofs Philipp von Heinsberg gewesen und durch die
Handelsinteressen von Köln veranlafst worden sei. Auch
Adolfs Abfall von Otto IV'. sei nicht nur durch selbst-
süchtige Motive herbeigeführt worden; vielmehr habe
der Erzbischof durch die übermächtige Stellung Inno-
cenz" III., von dem Otto IV. abhängig war, seine Selb-
ständigkeit, und durch Otto selbst seine Interessen als
landesherr bedroht gesehen; aufserdem habe er sich
durch des Kaisers Verhältnis zu seiner Stadt Köln ver-
nachlässigt gefühlt. Eine kritische Würdigung der Schrift
behalten wir uns vor.

Notizen und Mittellungen.

Personalrhronlk.

Der ord. Prof. f. mittelalteri. Gesch. an der Univ.
Tübingen Dr. Georg v. Below ist als Prof. B. v. Simsons
Nachfolger an die Univ. Freiburg i. B. berufen worden.

Nea erichleBeae Werke.

R. Wolkan, Die Briefe des Eneas Süvius vor seiner

Erhebung auf den päpstlichen Stuhl. Reisebericht Wien,
in Komm, bei Carl Gerolds Sohn.

ZelUckriften.

Le Moyen Age. Mars-Avril. .M. Petit-Delchet,
Les Visions de saint Jean dans trois Apocalypses manu-
scrites ä figures du XV^ siecle. — L. Levillain, Der-

nieres observations sur les chartes merovingiennes de
Corbie.

Neuere Geschichte.

Referate.

Wilhelm WlaschÜtZ [K. u. K. Oberstleutnant],

Bedeutung von Befestigungen in der
Kriegführung Napoleons. Bearbeitet nach

der »Correspondance de Napoleon I«''«. [Supplement

zu den > Mitteil, des k. u. k. Kriegsarchivs t hgb. von

der Direktion des k. u. k. Kriegsarchivs.] Wien,

L. W. Seidel & Sohn, 1905. 1 Bl. u. 312 S. 8" mit

1 Beilage u. 4 Textskizzen. M. 8.

Das Werk, auf dem Nebentitel als »Supple-

ment zu den 'Mitteilungen des k. u. k. Kriegs-

archivs', herausgegeben von der Direktion des

k. u. k. Kriegsarchivs« bezeichnet, trägt den-

selben offiziellen Charakter wie die jüngst vom
preufsischen Generalstab herausgegebene Studie

»Die Festung in den Kriegen Napoleons und der

Neuzeit«. Die österreichische wie die preufsische

Behörde, die als intellektuelle Urheber beider

Werke zu betrachten sind, betreten damit ein

kriegsgeschichtliches Gebiet, das bisher eigentlich

völlig brach gelegen hat. Das unzweifelhaft be-

rechtigte Streben, die von den bedeutendsten

Strategen der Neuzeit, vor allem Napoleon und

Moltke geführten Kriege im Interesse von
Strategie und Taktik auszunutzen, hat bisher

immer nur den Feldkrieg ins Auge gefafst und

bei dem Studium der Operationen und WafFen-

entscheidungen die Frage, welche Rolle bei den

Mafsnahmen der Feldherren die Festungen ge-

spielt haben, meist ganz unbeachtet gelassen, die

tatsächliche Verwertung der festen Plätze und

befestigten Stellungen nur nebenbei der Er-

wähnung wert erachtet — ein Ergebnis der

lange gehegten Ansicht, dafs sowohl Napoleon

als Moltke den Festungen nur einen sehr geringen

Einflufs auf die Kriegführung eingeräumt hätten,

und dafs diese eine hervorragende Rolle zu spielen

nicht mehr berufen seien.

Die Veröffentlichung der Militärischen Korre-

spondenz« Moltkes hat in überraschender Weise

vor Augen geführt, wie gewissenhaft dieser Feld-

herr, der im Kriege rücksichtslos an den feind-
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liehen Festungen vorbeiging, ihren Einflufs und

ihre Verwertung in seinen Operationsplänen in

Rechnung gestellt hat, und diese Erkenntnis mag
die Anregung zu dem bisher vernachlässigten

Studium gegeben haben, das man bisher den

»Spezialwaffen« zuschob, und dessen erste Er-

gebnisse in den beiden genannten Büchern vor-

liegen. Ein bemerkenswertes kulturelles Ent-

wicklungsmoment läfst diese Arbeiten mit der

Belagerung von Port Arthur zusammenfallen, die

uns den nicht mehr zu übersehenden Beweis für

die dringende Notwendigkeit aufdrängt, dem ver-

nachlässigten Festungskrieg die allgemeine sorg-

fältige Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Ist die preufsische Studie als einziger »Vor-

läufer« des österreichischen Werkes kaum auf-

zufassen, so ist es mit ihm bezüglich des Inhaltes

noch weniger in Vergleich zu ziehen, da es die

Kriege eines Jahrhunderts umfafst und, nur auf

vorhandene Veröffentlichungen gestützt, nur einen

nicht fehlerfreien Oberblick gewährt, während

der Wert des österreichischen Werkes in der

gewissenhaften Verwendung nicht nur der auf

dem Titel genannten »correspondance de Napo-

leon I"«, sondern auch anderen zugänglichen

Aktenmaterials zur Darstellung einer enger be-

grenzten kriegerischen Periode besteht. Welch
bedeutende Stelle aber in Napoleons Operations-

Entwürfen und in seiner Kriegsführung die

Festungen gespielt haben, ergibt sich aus dem
Umstand, dafs auch dieses ganze Buch von

Wlaschütz sich darauf beschränken mufste, den

Einflufs der Festungen auf seine Mafsnahmen und

ihre Verwertung in grofsen Zügen nachzuweisen,

von der Einzelschilderung der Vorgänge, bei

denen sie eine Rolle spielten, aber Abstand

nehmen mufste. - Das Buch ist also als eine

aufserordentlich wertvolle grundlegende Arbeit

zu betrachten und wohl geeignet, zu Einzel-

studien anzuregen, deren Ergebnisse erst das

Bild der Festungsverwertung durch Napoleon in

seiner Grofsartigkeit deutlich vor Augen führen

werden.

In seinen Ansichten von Wert und Verwen-

dung der Festungen bildet Napoleon deutlich

das vermittelnde Zwischenglied zwischen Friedrich

dem Grofsen und Moltke: noch ist ihm der be-

festigte Platz in erster Linie Depot und Waffen-

arsenal für die Armee, daneben tritt aber, be-

wufst geschieden, der Manövrierplatz, der Stütz-

punkt für die Operationen der Feldarmee, in

helles Licht; und wie Moltke weist er diesem

seinen Platz an grofsen Strombarrieren an, da

er in der Verbindung mit dem Bewegungs-

hindernis, dessen Übergangsmittel für die eigenen

Operationen gesichert werden müssen, die wesent-

lichsten Vorteile erblickt. Noch glaubt er andrer-

seits an die Wirksamkeit und Zweokmäfsigkeit

des dreifachen Festungsgürtels zum Schutz der

Grenze und betrachtet die Einrichtung Vaubans

als Muster für seine Mafsnahmen in Italien,

Holland und am Jura, noch rechnet er mit der

offensiven Wirkung der kleinen Besatzungen und

mit dem Schutz kleiner Festungen, obgleich das

Mifsverhältnis zu den Armeen bereits deutlich

hervortritt, und hier zieht erst Moltke den Schlufs

aus den Erfahrungen von 1870/71, dafs die

grofse Zahl kleiner Festungen um so schädlicher

wirkt, je mehr Kräfte sie der Feldarmee ent-

ziehen, eine Erfahrung, welche wie manche

andere bereits aus den Vorgängen von 1814 zu

ziehen war.

Auf den reichen Inhalt näher einzugehen, ist

hier nicht der Platz. Es ist zu hoffen und zu

wünschen, dafs das Buch von allen Offizieren

der Armee gelesen und emsig studiert, dafs es

zum Ausgangspunkt weiterer Einzelstudien und

damit zur Anregung lebhaften Interesses für den

Festungskrieg werde.

Berlin. H. Frobenius.

L. de Moidrey, Napoleon et sa famille. Paris,

Maison de la Bonne Presse, 1905. 400 S. 8". Fr. 2.

Das Buch enthält nicht eine zusammenhängende
Darstellung, sondern setzt sich aus einer Reihe einzelner

Artikel zusammen, die in verschiedenen Jahrgängen des

Werkes »Les Contemporains« erschienen waren und

kurze biographische Skizzen der geschilderten Persön-

lichkeiten enthalten. Demjenigen, der sich genauer unter-

richten will, geben Bibliographien am Schlüsse weitere

Literatur an. Etwa ein Viertel des Bandes ist Napoleon

selbst gewidmet. Aufserdem werden behandelt Letizia,

Josephine und Marie-Louise, Joseph, Lucien, Louis und

Jerome, Napoleons Schwestern CaroHne, Elisa und Pauline,

Eugen und Hortense Beauharnais, Jerome Bonaparte,

Napoleon III. und Louis Napoleon.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Von den zwei in Frankfurt a. M. seit 1863 be-

stehenden Stadtarchiven, dem »Historischen Archiv«

bis einschliefsHch 1813 und dem Verwaltungsarchiv von

1813 bis in die neueste Zeit, dessen Hauptbestandteile

die Akten des freistädtischen Senats von 1814—1868

und die Akten des Magistrats vom 29. Februar 1868 ab

bildeten, ist das zweite jetzt aufgehoben worden. Die

Akten des freistädtischen Senats sind dem »Historischen

Archiv« zugewiesen worden, das jetzt die amtliche Be-

zeichnung »Stadtarchiv« führt, während aus den Magi-

stratsakten von 1868 ab eine besondere »Magistrats-

registratur« im Anschlufs an die Stadtkanzlei gebildet

worden ist. Das »Stadtarchiv« umfafst also jetzt sämt-

liche Archivalien aus der reichsstädtischen (bis 1806),

der fürstlichen (1806—1813) und der freistädtischen

(1814—1866) Zeit.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. neuere Gesch. an der Univ. Tübin-

gen Dr. Karl Jacob ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Jfen erschienene Werke.

P. Wagner, Ostfriesland und der Hof der Gräfin

Anna in der Mitte des 16. Jahrhunderts. [Abhandlungen

und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands. I.] Aurich,

D. Friemann.

F. Wächter, Ostfriesland unter dem Einflufs der

Nachbarländer. [Dieselbe Sammlung. IL] Ebda,

H. Reimers, Die Bedeutung des Hauses Cirksena

für Ostfriesland. [Dieselbe Sammlung. III.] Ebda.
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Der finnländische Landtag 1904—1905. Leipzig,

Duncker & Humblot. M. 1.

Zeitschriften.

Siuäi storici. XHI, 4. G. Volpe, Lambardi e

Romani nelle campagne e nelle cittä. Per la storia delle

classi sociali, della Nazione e del Rinascimento italiano

(sec. XI— XV') (fine). — S. N'icastro, Lucca negli Ultimi

anni della Republica aristocratica (fine). — F. E. Co-
mani, Per un punto (AI Chronicon regiense R. I. S.

XVIII, 27 E).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Albert Gayet, Coins d'ligypte ignores.

Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905. XVII u. 304 S. 8".

Es ist ein wunderliches Buch, das Albert

Gayet uns mit seinen 'vergessenen Winkeln

Ägyptens' gegeben hat. Er ist den verschiede-

nen Klöstern und Behausungen der koptischen

Mönche nachgegangen und schildert sie, soweit

ich sehe, in recht zufälliger Reihenfolge mit einer

Phantasie, die uns häufig Kopfschütteln abnötigt.

Es ist mehr ein Roman, unterbrochen von Selbst-

betrachtungen des Verf.s, der oft ganz unver-

mittelt mit kleinlichen Erlebnissen hervortritt, als

ein wissenschaftliches Buch; und die Schilderun-

gen der einzelnen Klöster verlieren durch die

mystische Unklarheit des Stiles bedeutend an

Wert. Kein Plan begleitet das Büchlein, keine

Mafsangabe läfst sich blicken. In einem allge-

meinen Nebel versinken die Gestalten Schenutes,

des Nestorius, des Johannes von Lykopolis und

wie sie alle heifsen. So oft auch die ägyptische

Religion ^ur Erklärung koptischer Vorstellungen

herangezogen wird, so ist doch nirgends ein

ernster Ansatz gemacht zu wissenschaftlicher

Untersuchung. Besonders peinlich aber mufs es

berühren, wenn überall als Gegenbild koptischer

Askese und abgestorbenen Agyptertums die grie-

chische Welt nur geschildert wird als eine Welt
der Verkommenheit und der Sünde, als hätte es

in den griechischen Städten und Dörfern nur feile

Weiber, unmäfsige Gelage und freche Kulte ge-

geben. Wer nur einen Blick in die reiche

Papyrusliteratur der römischen Zeit getan hat,

wird unschwer erkennen, wie rettungslos ver-

zeichnet dieses Bild ist. Des Verf.s Einzelkennt-

nisse auch für das moderne Ägypten erscheinen

im wunderlichen Lichte, wenn man auf S. 36
liest: 'Allah karim. Dieu est grand!'

Wir wollen nicht verkennen, dafs es ein Ver-

!
dienst G.s ist, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise
aaf die koptischen Klöster wieder gelenkt zu haben,
aber vergleicht man seine Leistung mit dem, was

' Leipoldt, Schmidt, ja selbst Amelineau, um von
i
anderen zu schweigen, für die Kenntnis des Christen-

i

tums in dem Ägypten der römischen Zeit geleistet

\

haben, so erscheint G.s Arbeit ungewöhnlich un-

genügend. Dazu kommt, dafs der französische

1 des Buches geradezu ungeheuerlich gequält ist.

Der letzte Teil des Buchs (S. 233— 303)
über das Itinerar der KreuzzOge entzieht sich

meiner Beurteilung.

München. Fr. W. l'Vhr. v. Bissing.

St. Schindele [Dr.], Reste deutschen Volkstumes
südlich der Alpen. Studie über die deutschen
Sprachinseln in Südtirol und Oberitalien. Köln, in

Komm, bei P. J. Bachern, 1904. 136 S. 8" mit 1 Ober-
sichtskarte der verschiedenen Sprachgebiete. M. 2.

Die Schrift ist das Ergebnis häufigen Besuches der

geschilderten Gegenden und fleifsigen Studiums der über
sie vorliegenden Literatur, die am Schlüsse des Buches
angeführt wird. Der Verf. beginnt mit allgemeinen Be-
merkungen über deutsche Sprachinseln. Darauf behandelt
er in elf Abschnitten die Überreste deutschen Volkstums
und versprengte deutsche Gemeinden, Nonsberg, Etsch-

tal, Fersental usw. in Südtirol und die nördlich von
Vicenza gelegenen Sieben Gemeinden. Daran schliefst

sich in drei Abschnitten eine Darstellung der Dreizehn

Gemeinden westlich von Vicenza, der deutschen Reste

in Friaul und Piemont. In der anziehenden Schrift sind

Mitteilungen über die geschichtlichen und sprachlichen

Untersuchungen in den Reisebericht verwoben.

Notizen und Mitteilungen.

>'en ersehienene Werke.

W. Herwig, Die Beteiligung Deutschlands an der

internationalen Meeresforschung. I. u. II. Jahresbericht.

Berlin, Otto Salle. M. 6.

A. Dieterich, Sommertag. Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

XXVII, 11. A. Wolkenhauer, Der XV. Deutsche
Geographentag in Danzig. — J. M. Jüttner, Fortschritte

der geographischen Forschungen und Reisen im Jahre

1904. 2. Amerika. — Durch das Salzkammergut. —
W. Krebs, Die Xegerfrage in Amerika und Afrika, vom
weltwirtschaftlichen Standpunkt betrachtet.

Rivista geografica italiana. Ciugno-Luglio. R. Al-
magiä, Le opinioni e le conoscenze geografiche di An-
tonio de Ferraris. — M. Baratta. L'opera scientifica

del P. Timoteo Bertelli (fine). — O. Marinelli, L'opera

geografica di Edoardo Richter (fine). — A. Magnaghi,
La Statistica delle Religioni ai primi del secolo XVII
secondo Giovanni Botero. — A. R. Toniolo, Alcune
ricerche sui laghi di Revine. — A. Martelli, L'epoca
glaciale nella penisola balcanica secondo gli Ultimi studi.

— A. L. Andreini, II calendario Russo secondo una
recente proposta di riforma, ed il suo confronto coi

calendari Giuliano e Gregoriano. — P. Gribaudi, Una
monografia del Comune di Modica. — G. Dalla Ve-
dova, Sopra i voti dei Congressi geografici.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Leopold Wenger [ord. Prof. f. röm. Recht an der

Univ. Wien], Römische und antike Rechts-

geschichte. .Akademische Antrittsvorlesung an

der Univ. Wien, gehalten am 26. Oktober 1904.

Graz, Leuschner & Luber.sk^.^ 1905. 3« S. 8".

M. 0,70.

Mit dem Titel der Sc:^; ul r^canzeichnet /. -,,-

das Forschungsprogramm, dem er seine Krälte

widmet. Er schildert, wie der abstrakte Text

der Gesetze und Schriftsteller Roms nunmehr

reichliche Illustrationen und Berichtigungen durch
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die auf uns kommenden Urkunden, namentlich

die in gewaltiger Fülle zuströmenden ägyptischen

Papyrusurkunden empfängt, und er führt aus,

wie die von Mitteis begründete »neueste rechts-

historische Schule« — gegen den Ausdruck

»Schule« wird niemand etwas einwenden, sofern

man wie W, dabei an keinerlei Schulgegensätze

denkt — jene Urkunden in spezialisiertem Stu-

dium für die Romanistik nutzbar zu machen sucht.

Aus den Urkunden erwächst uns eine aufser-

ordentlich grofse Bereicherung des Materials,

mit welchem wir die Grenzen des römischen

Rechts in der provinziellen Praxis und die wechsel-

seitige Beeinflussung des römischen Rechts einer-

seits, der nationalen Rechte des Ostens, vor allem

des hellenistischen, anderseits untersuchen können.

In beiderlei Hinsicht ist bekanntlich Mitteis' »Reichs-

recht und Volksrecht« bahnbrechend gewesen.

Freilich fordert die Weiterverfolgung dieser Rich-

tung die Beschäftigung mit jedem der nichtrömi-

schen Rechte, und den Einwürfen, dafs der Ro-

manist damit sein Gebiet verlasse, begegnet W.
mit dem Hinweise auf die V^orteile, welche die

reinrömische Rechtsgeschichte aus der Rechtsver-

gleichung gewinnt: die Konstatierung dessen, »was

in der antiken Kultur die Römer selbst geleistet,

was sie von anderen übernommen haben« (S. 26)

— wir werden dies auf die gesamte Geschichte,

nicht blofs die Kaiserzeit zu beziehen und hinzu-

zusetzen haben : dessen, was Römern und Nicht-

römern von Haus aus gemeinsam war und was

unter analogen Kulturbedürfnissen da und dort

sich parallel einstellte. Kurz, es ist eine spe-

zifisch romanistische Aufgabe, das römische Recht

aus seiner »glänzenden Vereinsamung« zu erlösen

und »in das Ganze der antiken Rechtsgeschichte

einzuordnen« (S. 28).

Einer Rechtfertigung bedürfte es jedoch sicher-

lich nicht, wenn die römische Rechtsgeschichte

geradezu über sich selbst hinauswüchse und in

einer antiken Rechtsgeschichte aufginge, deren

Kern sie übrigens immer bleiben würde. Nach-

dem die unmittelbare Bedeutung der justiniani-

schen Gesetze für den heutigen Gerichtsgebrauch

hinweggefallen ist, herrscht, wie mir scheint,

schon jetzt ein unaufhaltsamer Zug zur Verbrei-

terung der historischen Erkenntnis. Nur die

Dürftigkeit der uns derzeit bekannten und ver-

ständlichen Quellen aus dem alten Osten ver-

hindert noch die Aufrichtung einer wirklichen

Rechtsgeschichte de^ Altertums. Wie könnten

Bestrebungen, eine solche durch Ausbeutung der

schon offen stehenden Quellenzeugnisse vorzu-

bereiten, Tadel verdienen? Sie zielen dahin,

eine äufserst fühlbare Lücke innerhalb der ein-

heitlichen Altertumsforschung auszufüllen, die ge-

eignete Grundlage für weitere Vergleichungen

des antiken mit dem mittelalterlicjien Rechte

herzustellen und dem Zwecke aller Rechtsge-

schichte gerecht werdend, die geschichtsphiloso-

phische Einsicht in das Wesen und Werden des

Rechts zu vertiefen. Nach der Natur der Sache

sind aber romanistisch geschulte Juristen die

nächsten dazu, die neuen Aufgaben zu über-

nehmen; die Papyri führen uns ohnedies unweiger-

lich in »fremde« Rechte hinein.^)

Alles dies entspricht auch Wengers Ansicht

(vgl. bes. S. 25— 27), obwohl er, selbst in der

allgemeinen Betrachtung, noch einigermafsen den

Romanisten hervorkehrt; über Einzelheiten, ins-

besondere seine m. E, anfechtbare Gegenüber-

stellung von Rechtsgeschichte und Dogmatik (S.

11— 14) will ich nicht mit ihm rechten. Mögen
seinem begeisterten Appell zur Bebauung des

weiten Brachlandes viele folgen. Mögen sie aber

auch wie er selber sich ihr »eigenes kleines Ar-

beitsfeld« abstecken. Denn was der historischen

Rechtsvergleichung bisher in den Augen strenger

Romanisten schadete, das waren ihre allzu häufi-

gen dilettantischen Ausschreitungen. Der vom rö-

mischen Recht ausgehende Forscher, der wie W.
sich zum Führer Mitteis wählt und Mommsen,
Lenel und Wlassak als seine Meister verehrt,

wird nicht in die Irre gehen.

Zu berichtigen sind die Schreibfehler S. 1

5

Z. 9 v.u. »römischen Juristen« statt »Romanisten«

und S. 31 Z. 3 »Ulpians Digesten« statt »Dispu-

tationen«.

Leipzig. E. Rabel.

Philipp Witkop, Die Organisation der Arbeiter-

bildung. Eine Kritilt und Verknüpfung sämtlicher

Arbeiterbildungsbestrebungen. Berhn, Franz Siemen-

roth, 1904. 8".

Der Verf. fafst in seinem Buche alle die Einrichtun-

gen zusammen, die die Volksbildung in Deutschland

und Österreich fördern helfen sollen , indem er an und

ab auch andere Länder zum Vergleiche heranzieht. Er

zieht in den Kreis der Betrachtung die Kindergärten, die

im allgemeinen nicht gehalten hätten, was man von

ihnen erwartete, die Volksschule, wobei er natürlich nur

die allgemeinsten und wichtigsten Fragen berühren kann,

die Haushaltungs- und die Fortbildungsschule, die, nach

seiner richtigen Ansicht, unbedingt obligatorisch sein niufs,

die Volkshochschulkurse, für die er eine gründliche Staats-

unterstützung verlangt, die Volksbibliotheken und Lese-

hallen und die Volksunterhaltungsabende sowie verwandte

Bestrebungen dieser Art.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

An der Univ. Innsbruck ist eine neue Professur

für österreichisches Staats- und Verwaltungs-

recht errichtet worden.

Die staatswissenschaftliche Fakultät der

Univ. Tübingen hat eine neue Promotionsordnung

erlassen. Nach dieser ist jetzt das Reifezeugnis einer

deutschen Lehranstalt und der Nachweis eines dreijähri-

gen Studierens der Staats- oder Rechtswissenschaften

auf einer Universität grundsätzlich vorgeschrieben. Dis-

pensation in diesen Vorschriften ist in besonderen

Fällen zulässig, auch werden Technikern, Land- und

Forstwirten usw. zwei oder drei frühere Semester an-
^

') Vgl. Wengers Vortrag: »Papyrusforschung und

Rechtswissenschaft«, mit meiner Anzeige DLZ. 1903,

Sp. 1913. ,s
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gerechnet, wenn während dieser Zeit auch Staats-

oder rechtswissenschaftüche Studien betrieben wurden.

Kirchenrecht und deutsches \'erwaltungsrecht sind als

Prüfungsfächer neu hinzugekommen.

(«eaeUsrhaften nnd Verelae.

Der V. Internationale Kongrefs für Ver-

sicherungs -Wissenschaft wird zu Berlin vom
10. bis 15. September 1906 abgehalten werden. Auf

dem wissenschaftlichen Programm stehen : A. Gegen-

stände, die erörtert werden sollen, und zwar 1. die

Volksversicherung, insbesondere die Versicherung

von Kindern (Die Einrichtungen der Volksversicherung

in den verschiedenen Ländern; die gesetzlichen Be-

stimmungen über Kinderversicherung in den verschiede-

nen Ländern; Vorschläge zu einer etwaigen Verbesse-

rung des Betriebes der Volksversicherung.), 2. die Be-

handlung der Zuschlagsprämie für erhöhte Risi-

ken. (Welche Verfahren werden in den verschiedenen

Ländern beobachtet, um für erhöhte Risiken, Kriegs-

risiken usw., die Zuschläge in den Reserven usw. zu

behandeln?), 3. Sterblichkeitstafeln für Renten-
versicherungen. (Sollen die Sterblichkeitstafeln bei

sofort beginnenden Leibrenten dieselben sein, wie bei

aufgeschobener und Überlebens-Rente?), 4. a) die Ver-
sicherung von Abstinenzlern, b) die Versiche-
rung von Personen, welche mit der Herstellung und
dem Betriebe alkoholischer Getränke berufs-

mäfsig in Beziehung stehen. (Versicherungsbedingungen

für derartige Personen; ihre Sterblichkeit; Erfahrungen

mit diesen Versicherungen.), 5. die Versicherung von
Frauen. (Unter welchen Bedingungen werden Frauen
in den verschiedenen Ländern versichert?; welche Er-

fahrungen hat man mit Frauenversicherungen gemacht?;
welche Sterblichkeitstafeln kommen für Frauenversiche-

rungen in Betracht?; werden Prämienzuschläge erhoben
und in welcher Form ?), 6. die Besteuerung der Ver-
sicherung. (Bericht über die tatsächliche Besteuerung

in den einzelnen Ländern; Besteuerung ausländischer

Gesellschaften im Inland; in welcher Weise ist es

möglich, eine Harmonie herbeizuführen zwischen den
Interessen des Fiskus, der Versicherungsgesellschaften

und der Versicherten?)

B. Gegenstände , über die Denkschriften erwünscht
sind, und zwar 7. die Grenzen der Versicherungs-
möglichkeit. (Welche Versicherungsarten sind von
ethischem und sozialem Wert?; welche Versicherungs-
arten sind nicht zu betreiben oder womöglich zu ver-

bieten?; läfst sich eine Grenze der Möglichkeit, eine

Versicherung. zu betreiben, festsetzen?), 8. Bericht über
die Fortschritte der Sterblichkeitsforschung, 9.

die .Ausgleichung von Sterblichkeitstafeln, 10. Be-
richt über die Fortschritte auf dem Gebiet des Unter-
richts in Versicherungs-Wissenschaft, 11. Be-

richt über die Fortschritte auf dem Gebiet der Gesetz-
gebung über die Versicherung, 12. die in den ein-

zelnen Ländern zur Anwendung gelangenden techni-
schen Hilfsmittel. (Bericht über die in den verschiede-
nen Ländern üblichen Rechenmaschinen usw. Möglicher-
weise soll eine Ausstellung der technischen Hilfsmittel

veranstaltet werden.), 13. Vorschläge zu einer Vereinheit-
lichung der Rechtsvorschriften über die Staats-
aufsicht.

C. Festschriften , die den Kongrefsteilnehmern von
den deutschen Behörden gewidmet werden, und zwar

,

a) Vom Kaiserlichen .'\ufsichtsamt für Privat versiche-
,

rang: 1. Theorie und Praxis der Gewinnbeteiligung der
Versicherten bei den im Deutschen Reiche arbeitenden
Lebensversicherungsunternehmungen, 2. Würdigung der
Sterblichkeitstafeln, welche bei den im Deutschen Reiche
arbeitenden Lebensversicherungsunternehmungen vorzugs-

;

weise in Gebrauch stehen; a) Vom Reichs versiche-
!
rungsam t: 1. Die Arbeiterversicherung des Deutschen
Reichs als soziale Einrichtung, 2. Der Begriff der Erwerbs-

•ähigkeit auf dem Gebiete des Versicherungswesens, 3.

Ausscheideordnung für Invalidenrenteneropränger unter

Einbeziehung der bis Ende 1899 bewilligten und bis

Ende 1903 weggefallenen Renten; c) Vom Kaiser-
lichen Statistischen Amt: Die Lebensdauer der deut-

schen Bevölkerung.

Zu den Fragen 1 bis 13 werden Berichte aus den
verschiedenen Ländern erwartet. .Auch die zu Nr. 7

bis 13 einlaufenden Abhandlungen können auf Wunsch
der Kongrefsteilnehmer nach Mafsgabe der zur Ver-

fügung stehenden Zeit zur Erörterung gelangen. Sämt-

liche für den Kongrefs bestimmten Manuskripte sind

bis zum 15. März 1906 an den Geschäftsführer (Dr.

Alfred Manes, Berlin W 50, Spichernstr. 22) druckfertig

in deutscher, französischer oder englischer Sprache ein-

zuliefern. Jeder Abhandlung ist ein kurzer Auszug
beizufügen.

Personalchronik.

An der Univ. Halle hat sich Dr. Hermann Levy als

Privatdoz. f. Nationalökon. habilitiert.

An der Univ. Leipzig hat sich der Assistent am land-

wirtschaftL Institut Dr. F. Löhnis als Privatdoz. f.

Landwirtschaft habUitiert.

.An der Univ. Basel hat sich Dr. M. Stähelin als

Privatdoz. f. röm. Privatrecht habilitiert.

Der Privatdoz. f. Statistik u. Volkswirtschaftspolitik

an der Univ. Bern, Dr. G. H. Schmidt, ist kürzlich,

45 J. alt, gestorben.

Nea ersehieiteBe Werke.

J. Bourdeau, Socialistes et sociologues. Paris,

Alcan. Fr. 2,50.

O.Spann, Untersuchungen über die uneheliche Be-

völkerung in Frankfurt a. M. [Probleme der Fürsorge.

•Abhandlungen der Zentrale für private Fürsorge in Frank-

furt a. M. IL] Dresden, O. V. Böhmert.

D. H. Müller, Das syrisch-römische Rechtsbuch und
Hammurabi. [S.A. aus der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde
des Morgenlandes. XIX.] Wien, Alfred Holder. M. 1,50.

G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen

Rechte. 2. Aufl. Tübingen, Mohr. M. 7,60.

G. Rümelin, Dienstvertrag und Werkvertrag. Ebda.

M. 6.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. VIII, 7. M.
Treu, Die Deportation, die Gesellschaft und das Ver-

brechen. — G. v. Rohden, Ein .Arbeiterleben. — A.

Nuglisch, Zur historischen Bevölkerungsstatistik der

Stadt Breslau. — K. v. Samson-Himmelstjerna, Die

neuere Agrargesetzgebung in Livland, mit Ausblicken

auf Agrargesetzgebung und Agrarverhältnisse in Deutsch-

land. III (Schi.).

Giornale degli Economisti. Luglio. x. , La situa-

zione del mercato monetario. — U. Gobbi, L'azione

del comune per le case popolari. — A. Beneduce,
Capitali personali e valore economico degli emigranti.

— M. Fanno, L'espansione economica e coloniale

della Germania. — R. della Fede, II nuovo disegno

di legge sull'esercizio delle operazioni di assecurazionr.

— P. Cicero, II panificio municipale in Catania.

Zeitschrift für die gesamte Strafrechistvissenschaft.

25, 6. 7. Literaturbericht. — Bibliographische Notizen.

— R.V.Hippel, Fürsorge für notleidende Wanderer in

Preufsen. — J. Rothe, Ausländische Gesetze und Ge-

setzentwürfe. — E. Delaquis, Der Schweizerische Straf-

gesetzentwurf 1903. — E. Beling, Zur Strafprozefs-

reform. — E. Kohl rausch. Die Ergebnisse der be-

dingten Begnadigung. — Th. Distel, Hermaea (1545f.)

und ausländische. — L.-v. Thöt, Die allgemeinen Be-

stimmungen des tongäischen Strafgesetzbuches.

Archiv für die civilistische Praxis. 97 , 2. 3. O.

Geib, Die Pfändung eingebrachter im Besitz des Mannes

befindlicher Mobilien. — M. Rümelin, Zur Lehre von

den Schuldversprechen und Schuldanerkenntnissen des

BGB. L — J. U. Schroeder, Über Wechselwirkungen
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des Bürgerlichen Rechts und des Strafrechts. — Vofs,
Die Gläubigerversammlung als Organisation der Konkurs-
gläubiger im Sinne des § 3 KO. — A. Friedländer,
Die Gerichtsferien. — Schefold, Die Haftung des

Staats für den durch seine Beamten Dritten zugefügten

Schaden.

Mathematik, Naturwissenschaft u. IVIedizin.

Referate.

H. de Vries [Dozent f. Mathematik an der Polytech-

nischen Schule zu Delft], Die Lehre von der
Zentralprojektion im vierdimensionalen
Räume. Leipzig, G. J. Göschen, 1905. 78 S. 8"

mit 25 Fig. M. 3.

Die darstellende Geometrie des vierdimensio-

nalen Raumes hat schon mehrere Bearbeiter ge-

funden, in erster Linie Veronese und Schoute;

doch dürfte eine Schrift, die sich eingehend mit

der Zentralprojektion des vierdimensionalen Rau-

mes beschäftigt, bisher kaum vorhanden sein.

Allen Freunden des Gegenstandes wird deshalb

die vorliegende kleine Schrift willkommen sein.

Der Inhalt der Schrift ist durch ihren Gegen-

stand unmittelbar bestimmt; dafs in ihr prinzipielle

neue Fragen aufgeworfen oder erörtert werden,

ist naturgemäfs ausgeschlossen. Der Verf. be-

ginnt mit der Ableitung der wichtigsten geome-

trischen Orter, deren man für die einzelnen Auf-

gaben bedarf; er findet, dafs die Fluchtpunkte

aller gegen eine Ebene gleichgeneigten Geraden

ein Rotationshyperboloid bilden, und dafs die

Fluchtlinien aller gegen einen R3 gleichgeneigten

Ebenen eine Kugel berühren. Alsdann werden

die fundamentalen Aufgaben über Schnitte und

Verbindungsräume der Reihe nach erörtert, und

schliefslich folgt die Behandlung derjenigen Auf-

gaben, in denen die metrischen Begriffe der

Orthogonalität und des Winkels auftreten.

Die Darstellung ist durchaus klar und wird,

soweit dies möglich, durch instruktive Figuren

unterstützt. Auch werden analytische Hilfsmittel

gelegentlich mit Vorteil benutzt.

Königsberg i. Pr. A. S c ho en flies.

A. Sauer [Prof. Dr.], Mineralogie und Kristallo-
graphie. Lief. I. Stuttgart, Kosmosverlag, 1905.

Mit 26 farbigen Taf. und vielen Textabbild.

Diese allgemein verständliche Darstellung der Mine-

ralogie und Kristallographie, die die Gesellschaft der

Naturfreunde »Kosmos« herausgibt, ist auf 6 Lieferungen

berechnet. Die erste beginnt mit einer Bestimmung des

Begriffs Mineral und der Mineralkunde und schliefst

daran kurze Mitteilungen zur Geschichte der Minera-

logie. Darauf erörtert der Verf. die Grundbegriffe und
die Fundamentalgesetze der Kristallographie. Dann be-

schreibt er das reguläre, hexagonale und tetragonale

Kristallsystem.

Alexander Gurwitsch [Privatdoz. f. Anatomie an der

Univ. Bern], Morphologie und Biologie der

Zelle. Jena, Gustav Fischer, 1904. VI, XIX u. 437

S. Lex.-8" mit 239 Abbild, im Text. M. 9.

Das Buch, das nur die elementarsten biologischen

Kenntnisse voraussetzt, will unser Wissen von der Mor-

phologie und Biologie der Zelle, nach den neuesten

Untersuchungen auf diesem Gebiet, einer zusammen-
fassenden Kritik unterziehen. Es ist in vier Abschnitte

zerlegt, die die Statik und Dynamik der Zelle, ihre stoff-

liche Tätigkeit, ihre Fortpflanzung und die Zelle als Or-

ganismus und Individuum behandeln. Den Schlufs des

Bandes bildet ein umfangreiches Literaturverzeichnis.

Ein kritische Würdigung des Werkes behalten wir uns vor.

Ernst Ziegler [ord. Prof. f. pathol. Anat. an der Univ.

Freiburg i. B.], Lehrbuch der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie. I. Bd.:

Allgemeine Pathologie. 11. Aufl. Jena, Gustav Fischer,

1905. 810 S. 8° mit 604 Abbild. M. 13.

Die neue Auflage des bekannten vorzüglichen Werkes
weist eine Verwertung der gesicherten Resultate der

Forschungen der letzten Jahre sowie eine Vermehrung
der Literaturangaben auf. Zu verweisen ist vor allem

auf die Verarbeitung der Untersuchungen über die

Malariaparasiten, Trypanosomen, Agglutinine, die Seiten-

kettentheorie, die Tuberkulose, die Geschwülste, die

fettige Degeneration in den Text.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen,

Die umfangreiche naturwissenschaftlicheSamm-
lung des Handelshauses Gehe & Co. in Dresden ist

der dortigen Tierärztlichen Hochschule geschenkt

worden.
Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Mathem. an der Univ. Jena Dr.

August Gutzmer ist an die Univ. Halle berufen wor-

den. Sein Nachfolger in Jena wird der Prof. f. Mathem.

u. Oberbibliothekar an der Techn. Hochschule in Karls-

ruhe Dr. R. Haussner.
Der Prof. f. graph. Statik an der Polytechn. Schule

in Zürich Dr. Wilhelm Ritter wird zum 1. Oktober in

den Ruhestand treten.

Der Privatdozent für Physik an der Univ. Berlin Prof.

Dr. E. Pringsheim ist als ord. Prof. an die Univ. Bres-

lau berufen worden.

Der Eisenbahnbaumeister Dank in Metz ist als ord.

Prof. f. Eisenbahnbau an die Techn. Hochschule in

Aachen berufen worden.

Der Assistent bei dem boten. Institut der Univ. Tü-

bingen Dr. Hans Winkler ist zum aord. Prof. f. Botanik

ernannt worden.

An der Univ. Wien sind die Privatdozenten f. Zool.

Dr. Theodor Pin tn er und Dr. Karl Kamillo Schneider

zu aord. Professoren ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Psychiatrie an der Univ. Graz Dr.

Gabriel Anton ist als Prof. Wernickes Nachfolger an

die Univ. Halle berufen worden.

Der aord. Prof. f. innere Med. an der Univ. Giefsen
;

Dr. Georg Sticker ist zum Leiter des Clemens-Hospitals
\

in Münster i. W. berufen worden. i

An der Univ. Tübingen hat sich Dr. Clemens Harms
als Privatdoz. f. Augenheilkde habilitiert.

Der Stabsarzt Dr. O. Vofs hat sich an der Univ.

Königsberg als Privatdoz. f. Otiatrie und Rhinologie ;

habilitiert.

Der Prof. f. Zahnheilkde an der Univ. Wien Dr. J.

V. Metnitz ist kürzlich, 42 J. alt, gestorben.

Der ord. Prof. f. Anat. an der Univ. Kiel Geh. Me-
,

dizinalrat Dr. Walther Flemming ist am 4. August

gestorben.

Nea erschienene Werke.

H. Baumhauer, Die neuere Entwickelung der

Kristallographie. [Die Wissenschaft. 7.] Braunschweig,

Vieweg. M. 4. 1^

K. Kraepelin, Die Beziehungen der Tiere zu ein-

ander und zur Pflanzenwelt. [Aus Natur und GeistcS-

welt. 79.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.
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Zeitschrirtea.

Archiv der Mathematik und Physik. IX, 3. Th.

h'eye, Über Tetraeder, deren Kanten eine Fläche zweiter

Ordnung berühren. — L. Saalschütz, Zur Lehre von

den quadratischen Resten. — 0. Staude, Über die Er-

«eugenden der Fläche 2. Ordnung. — Ed. Riecke,
Neuere Anschauungen der Elektrizitätslehre mit beson-

derer Beziehung auf Probleme der Luftelektrizität (Schi.).

— R. Güntsche, Beiträge zur Geometrographie. III.

— J. Edalji, Hyperbolic Functions.

Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Ge-

sellschaft. IV, 4. H. Reifsner, Mechanische und elek-

trische Mafse. — E. Salkowski , Zur Bestimmung aller

Raumkurven, für welche zwischen Krümmung, Torsion

und Bogenlänge eine gegebene Gleichung besteht. —
G. Hessenberg, Neue Begründung der Sphärik.

Meteorologische Zeitschrift. Juli. R. Nim führ,
Sehr tiefe Temperaturen in grofsen Höhen der Atmosphäre.
— R. Börnstein, Der tägliche Gang des Luftdruckes

in Berlin. — Jahresbericht für 1904 der Deutschen
Meteorologischen Gesellschaft.

Zeitschrift für physikalische Chemie. LH, 5. F.

.^. H. Schreinemakers, Mischkristalle in Systemen
dreier Stoffe. III. — Th. VV. Richards, L. J. Hender-
son und G. S. Forbes, Über die Elimination von thermo-

metrischer Nachwirkung und zufälligen Wärmeverlusten
in der Kalorimetrie. — J. A. Craw, Über die phj'sika-

lische Chemie der Toxin-Antitoxinreaktion, unter beson-

derer Berücksichtigung der Neutralisation von Lysin
durch Antilysin. — A. Smits, Über die Erscheinungen,
welche auftreten, wenn bei binären Gemischen die Falten-

punktskurve der Löslichkeitskurve begegnet. — A. Smith,
VV. B. Holmes und Elliot S. Hall, Über den amorphen
Schwefel. II : Über zwei flüssige Aggregatzustände des
Schwefels, SA und S«, und deren Übergangspunkt. — R.

Luther, Bemerkung zu Fischers Arbeit: Die chemische
Übertragbarkeit der Metallpotentiale.

Annales de Chimie et de Physique. Aoüt. A. B 1 a n c

,

Resistance au contact. — A. Kling, Contribution ä
l'etude des alcools cetoniques. — G. Deniges, Etüde

,^itique et experimentale sur la localisation de l'arsenic.

W^^eilschrift für Kristallographie und Mineralogie.

1^1. Ch. Pa lache und H. 0. Wood, Kristallo-

'^phische Untersuchung des Millerit. — W. T.
Schaller, Über Dumortierit. — F. Zambonini, Einige
Beobachtungen über die optischen Eigenschaften des
Melanophlogits; Beiträge zur kristallographischen Kennt-
nis einiger unorganischer Verbindungen. — L. Berg-
ström und V. Goldschmidt, Kristallberechnung im
triklinen System.

Annais of Botany. July. D. H. Campbell, Studies
on the Araceae. III. — H. N. Ridley, On the Dispersal
of Seeds by V^'ind. — S. E. Chandler, On the Arrange-
ment of the Vascular Strands in the ,SeedIings' of
certain Leptosporangiate Ferns. — W. H. Lang, On
the Morphology of Cyathodium. — A. H. R. Buller,
The Reactions of the Fruit-bodies of Lentinus lepideus,
Fr., to External Stimuli. — H. S. Thompson , On
Phlorais lunarifolia, Sibth. et Smith, and some species
with it. — A. J. Ewart, The Resistance to Flow in
Wood Vessels. — E. S. Salmon, On Endophytic Adap-
tation shown by Er}'siphe Graminis, DC. under Cultural
Conditions.

Annales des sciences naturelles. Botanique. IX e S.
T. I, 3. 4. 5. J. Gallaud, Etudes sur une Entomoph-
thoree saprophyte (fin). — E. Goumy, Recherches sur
les bourgeons des arbres fruitiers. — Ph. van Tieg-
hem, Sur les Irvingiacees.

I

Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie.

I y"^ 3. R. Weinberg, Die Gehirnform der Polen.
!

-.Hälfte. — L. Freund, Das Sternum von Halicore
;

dugong. — Gertrud Bien, Ein FaU von bilateral -svm-
i metrischer Spaltung der grofsen Zehe.

The Journal of the Linnean Society. Zoology. July.

H. J. Hansen, Revision of the European .Marine Forms
of the Cirolaninae, a Subfamily of Crustacea Isopoda.
— Lilian J. Veley (nee Gould), A further Contribution
to the Study of Pelomyxa palustris (Greeff).

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 78, 4— 6.

Krogius, Über die Frühoperation bei akuter Appen-
dicitis. — Wieting, Beitrag zur Pathogenese und Ana-
tomie der auf entzündlicher, namentlich tuberkulöser
Basis entstandenen Darmstrikturen, nebst Bemerkungen
zur Frage der Darmtuberkulose, vornehmhch in der
Türkei. — Kuhn, Die perorale Intubation mit und ohne
Druck. II. — Exner undSyrek, Weitere Erfahrungen
über die Wirksamkeit des Cholins. — Lorenz, Zur
Kenntnis der Fractura capituli humeri (eminentiae capi-

tatae). — Bode, Zur Frage der Kontusionsexostosen
des Oberschenkelknochens. — .Magnus, Über totale

kongenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Ge-
schwistern. — Bernhard, Offene Wundbehandlung und
Transplantation. — Goebel, Ein Beitrag zur Behand-
lung der narbigen Larynx- und Trachealstenose. —
Martina, Zur Behandlung des Pleuraempyems. —
Mohrmann, Ein Fall von .-Vtresia duodeni congenita.
— Jenckel, Zu der tödUchen reflektorischen Anämie
beim Menschen, nach Nephrektomie wegen einseitiger

Nierentuberkulose. — Blech er, Beitrag zur Behandlung
der myelogenen Sarkome der langen Röhrenknochen. —
Seitz, Ein Fall von Myxoosteochondrosarkom der Tibia.

Kunstwissenschaften.

Referate.

N. K. Skovgaard, Apollon-Gavigruppen
fra Zeustemplet i Olympia. Et forslag til

nogle aendringer i opstillingen af figurerne. Mit deut-

scher Übersetzung. Kopenhagen, in Komm, bei Leh-

mann & Stage, 1905. 32 S. 4° mit 5 Abbild, im
Text und 1 Taf.

Nach der anfänglichen Enttäuschung über die

Giebelgruppen des olympischen Zeustempels, in

denen man Gegenstücke zu den Parthenonskulp-

turen zu finden erwartet hatte, während sie einer

ganz anderen, viel derberen Kunst angehören,

ist man erst sehr allmählich zur .Anerkennung

der hohen künstlerischen Eigenschaften vorge-

drungen, die sich in ihnen aussprechen. Aus der

Erkenntnis dieses Wertes heraus stellt der Verf.

die Forderung, dafs es möglich sein müsse, min-

destens für den Westgiebel eine Anordnung zu

finden, die frei wäre von künstlerischen Mängeln,

wie sie auch der bisher besten Anordnung von

Treu noch anhaften, in der vor allem das Fehlen

des Hinterleibs des Kentauren G* durch nichts

gerechtfertigt erscheint. In der Tat vermeidet

die Rekonstruktionszeichnung des Verf.s nicht nur

solche augenscheinlichen Mängel, sondern zeigt

auch eine strengere Entsprechung der beiden

Giebelhälften und einen ununterbrochenen Flufs

der Hauptlinien der Komposition, und der Text

sucht in sorgfältiger Darlegung den Nachweis

zu erbringen, dafs die erhaltenen Reste diese

Anordnung nicht nur gestatten, sondern dafs

verschiedene technische Eigentümlichkeiten nur

durch sie ihre befriedigende Erklärung finden.

Neu und beachtenswert ist auch der Versuch,
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in der Zeichnung zur Darstellung zu bringen, wie

das Hinzutreten von Farbe an Haaren, Gewän-
dern und Pferdeleibern mithalf, die Massen über-

sichtlicher zu gliedern und die Hauptlinien stär-

ker herauszuheben. Dabei beruht freilich die

Ausdehnung und Verteilung der Farbe im ein-

zelnen fast ganz auf Vermutung; insbesondere

kann sich die Annahme von Bemalung der

Pferdeleiber, so wahrscheinlich sie ist, nicht auf

erhaltene Farbreste stützen.

Berlin. H. Winnefeld.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An den Stellen Nydri und Margari'ti auf Leukas hat

vor kurzem der Sekretär des Kais. Deutschen Archäolog.

Instituts Prof. Dr. W. Dörpfeld nach der M. A. Z. ein

ummauertes Grab aufgedeckt. Die darin befind-

lichen Gebeine sind nach Deutschland zur Untersuchung,

ob sie vor der Bestattung dem Feuer ausgesetzt wurden,

geschickt worden. Bei Nydri fanden sich Reste von
Tonwaren archaischer griechischer Kunst.

Gesellschaften nnd Vereine.

Kunstgeschichtliche Gesellschaft.

Berlin, 14. April.

(Schlufs.)

Danach sprach Hr. Schweitzer über die Vorgänger
Fouquets. Der Schwerpunkt der französischen Malerei

von der Karolingischen Zeit bis zum Tode des Herzogs

von Berry (f 1316) liegt in der Buchmalerei. Tafelbilder

komme nerst nach 1450 vor, und der Wandmalerei blieb

bei dem Charakter der gotischen Architektur zur Entfal-

tung figürlicher Darstellung wenig Raum. Bilder in den

Fenstern und eine die Architekturglieder begleitende Orna-

mentik sind die einzigen Möglichkeiten gröfserer Betäti-

gung für den Maler; alle übrigen Talente kommen der

Buchmalerei zugute. Trotzdem sich in Frankreich ge-

rade die Buchmalerei früh entwickelt hat, unterscheiden

sich ihre Leistungen in den ersten Jahrhunderten doch

nicht wesentlich von denen anderer Länder. Erst im

13. nimmt die französische Schule die Führung und
beeinflufst Deutschland und die Niederlande. Das Skizzen-

buch des Villard de Honnecourt hat überwiegend kultur-

geschichtliches Interesse. Alle Malereien aus der Zeit

Ludwigs IX., des Heiligen, leiden unter einer gewissen

Gleichförmigkeit, die man graziös byzantinisch nennen
könnte. Die ersten Beispiele einer Neuerung des Stils

sind die Bible von Phihppe le Long von 1317 und die

Werke des Jean Pucelle und seines Kreises, besonders

das Breviaire de Belleville, wo zum ersten Mal die Fi-

guren auf Schachbrettgrund gernalt sind. In diesem

Breviaire, das etwa vom J. 1340 stammt, äufsern sich

florentinisch-sienesische Einflüsse. Sein demnach fran-

zösisch-italienischer Stil gibt das Muster für die meisten

späteren Bücher ab. Solche Einflüsse kann man bei

Jean de Bruges, Jacquemart de Hesdin, bis zu den Brü-

dern Limbourg verfolgen. Unter Karl V. und seinen

drei Brüdern erreicht die malerische Entwickelung ihren

Höhepunkt. Für Jean le Bon ist ca. 1359 die erste

uns bekannte Porträttafel gemalt: sein Porträt in der

Bibliotheque Nationale in Paris. Aber diese Blüte der

Malerei auf französischem Boden rührt von Niederländern,

nicht von Franzosen her. Zwar bequemten sie sich dem
Geschmack ihrer Auftraggeber an, doch steht fest, dafs

alle Meister von irgendwelcher Bedeutung damals aus

den Niederlanden zugewandert waren, gerade wie in

der Plastik von Dijon unter Philipp dem Kühnen von

dorther die Führer kommen. Nur mischt sich bald der

niederländische Realismus mit dem italiscn-französischen

Stil, den er vorfindet, und so entsteht die franco-vlämi-

sche Kunst, die sich in vielen individuell zu scheiden-

den Meistern offenbart. Mit wenigen Ausnahmen sind

aUerdings die Zuschreibungen unsicher. Doch kann man
mit einiger Bestimmtheit drei Gruppen annehmen. Die

erste bilden Künstler, die im Dienst Karls V. und des

Herzogs von Berry in seiner früheren Zeit stehen : Jean

de Bruges, Beauneveu, Jacquemart de Hesdin. Die

zweite Gruppe ist ausschliefslich für die Karthause von
Dijon tätig: Künstler, die aufeinander in der Stellung

als »valet de chambre« folgen: Broederlam, Malouel,

Bellechose. Die dritte Gruppe würden die drei Brüder

von Limbourg bilden, besonders Pol, die seit 1411 für

den Herzog von Berry arbeiten. Unentschieden mufs
vorläufig die Frage bleiben , ob das Livre d'heures in

Chantilly, das man den Brüdern Limbourg zuschreibt,

vor oder nach der Kunst der van Eycks zu setzen ist;

die Entscheidung ist hier schwerer als bei den ver-

brannten »heures de Turin«, deren einer Teil bestimmt

im Zusammenhang mit dem Atelier der Eycks stand,

ob nun deren Kunst kopierend oder präludierend, ist

noch unentschieden. Der andere Teil war ganz im Stil

jener älteren für den Herzog von Berry arbeitenden

Maler gehalten. In der Zeit Karls VI. und der Isabeau

de Baviere entstehen mehrere illustrierte Handschriften

der Werke Froissards. Der gleichen Periode gehört

auch das für Richard II. von England gemalte Diptychon

der Pembroke CoUection an. Die Wirkungen der Eyck-

schen Kunst machen sich in den Malereien des Brevia-

rium Sahsberiense geltend, vor allem aber in den Engeln

an der Kapellendecke im Hotel des Jacques Coeur in

Bourges. Trotzdem darf man diese Deckenmalereien

als ein rein französisches Werk von hoher Bedeutung

bezeichnen. Mit Philipp dem Guten zieht die Kunst von
Burgund nach den Niederlanden, und ausschliefslich nie-

derländische Künstler sind es, die für ihn arbeiten. Da-

gegen hat Frankreich unter Karl VII. und Ludwig XI.

in Jean Fouquet einen Meister von ausgeprägt nationalem

Charakter. — Schw. legte zur Erläuterung zahlreiche Ab-

bildungen vor. Im Anschlufs wies Hr. Haseloff auf das

Problem der Entstehung der gotischen Buchmalerei hin.

Für die Ausbildung des neuen Stils müssen die Glas-

gemälde der nordfranzösischen Kathedralen von ent-

scheidender Bedeutung gewesen sein. — Gegenüber der

grofsen Wichtigkeit, die Schw. den holländischen (Eyck-

artigen) Blättern der ^-Heures de Turin« beilegt, wies

H. auf die Möglichkeit hin, dafs auch diese Blätter, wie

viele der jüngeren, als Kopien berühmter Bilder aufzu-

fassen sein möchten und somit in bezug auf Stil und

Entstehungszeit nur mit Vorbehalt zu benutzen wären.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. klass. Archäol. an der Univ. Berlin

Dr. C. Watzinger ist als ProL Koertes Nachfolger als

aord. Prof. an die Univ. Rostock berufen worden.

Der ord. Prof. f. Hochbau u. Direktor d. Ateliers f.

Baukunst an der Techn. Hochschule in Dresden Geh.

Hofrat Karl Weifsbach ist kürzhch, im 64. J., ge-

storben.
Neu erschienene Werke.

Schweizerisches Künstler-Lexikon. Redigiert

von C. Brun. 4. Lief. Frauenfeld, Huber & (

M. 3,20.

A. Munoz, Iconografia della Madonna. Studio delle

rappresentazioni della Vergine nei monumenti artistici

d'Oriente e d'Occidente. Florenz, Alfrani e Venturi.

L. 5.

W. S. Sparrow, Women painters of the world.

From Caterina Vigri, 1413—1463, to Rosa Bonheur

and the present day. London, Hodder & Son. Sh. 7. 6 d.

H. Degering, Die Orgel, ihre Erfindung und

ihre Geschichte bis zur Karolingerzeit. Münster i. W..

Coppenrath. M. 4.
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Im Verlage von B. G. TEUBNER in LEIPZIG ist erschienen:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON FRITZ BÄÜMGÄRTEN, FRANZ POLÄND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

[474 S.] gr. 8. geheftet Ji 10.—
,
geschmackvoll gebunden JC 12,

—

Zu beziehen auch in fünf monatüchen Lieferungen zu M 2.—

Die von den Hellenen geschaflfene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer
wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen • Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt
und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band, der zunächst allein erscheint, aber völlig in sich ab-

geschlossen ist, gliedert sich nach einer Einleitung über Land und Leute, Sprache
und Religion in drei große Perioden, das Altertum, das Mittelalter und die Blüte-

zeit. Die vielseitige Entwicklung der beiden letzten Perioden kommt in je drei

gesonderten Abschnitten zur Darstellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende

Kunst, C. Geistige Entwicklung und Schrifttum.

Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein reich-

haltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je leben-

diger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch seine

Denkmäler veranschauHcht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig
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B. G. TEUBNERS HANDBÜCHER
FÜR HANDEL UND GEWERBE

HERAUSGEGEBEN VON

Dr. van der BOROHT Dr. STEGEMANN
PRÄSIDENT DES STATISTISCHEN

AMTES IN BERLIN
REGIERUNGSRAT

IN BRAUNSCHWEIG

Dr. SCHUMACHER
PROFESSOR

AN DER UN^VERSITÄT IN BONN

Die Handbücher sollen dem Kaufmann und Industriellen ein geeignetes Hilfs-

mittel bieten, um sich rasch und zuverlässig auf den Gebieten der Handels- und der

Industrielehre, der Volkswirtschaft und des Rechtes, der Wirtschaftsgeographie und
der Wirtschaftsgeschichte ein wohlbegründetes Wissen zu erwerben, wie es die er-

höhten Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens notwendig machen.

Die einzelnen Bände geben eine gemeinverständliche objektive Darstellung von

den tatsächlichen Verhältnissen und von dem Stande der wissenschaftlichen Forschimg;

ausführliche kritische Auseinandersetzungen und theoretische Erörterungen sind aus-

geschlossen.

Bei aller Wahrung des wissenschaftlichen Charakters der einzelnen Werke ist

stets auf die besonderen Bedürfnisse des Kaufmanns und Industriellen Rücksicht ge-

nommen. Fragen und Gebiete, die seinem Interesse nahe stehen, werden entsprechend

eingehend behandelt, die Bedürfnisse der Praxis entscheiden über die Auswahl des

Stoffes wie die Behandlung.

Bisher sind erschienen:

Tlio yiii^VtkTiTirlncifi'itk Von Dr. H. Ciaaßen, Dr. W. Bartz und 0. Pilet. [X u.
X^ie ^UCKeilUULlhtlie. 270 u. 92 S.] geheftet Mk. 7.40, gebunden Mk. 7.80.

Einzeln: I.Teil: „Die Znckcrfabrikation'*. Von H. Ciaaßen und W. Bartz. [X u. 270 S.] Mit
zahlreichen Abbildungen, geh. Mk. 5.60, geb. Mk. 6.— . II. Teil: „Der Znckerhandel". Organi-

sation und Betrieb eines Zuckergeschäfts. Von Otto Pilet. geh. Mk. 1.80, geb. Mk. 2.20.

Versicherungswesen. Jeb" Mk. /o.-
'"''' ^""^ " ''' ""^ '"''' ''''' ^'^^^

PliAmicoViA Tanlinnlno-iA ^^^ ^'^ ^•'- "ens^er. [XVI u. 351 S] Mit zahl
VylieiniJ:>Clie X eüllUUJ Ugie. reichen Abbild, im Text. geh. Mk. 8.—, geb. Mk. 8.60

T^AfvifiVl vnn TTaVirilrAn Von Geheimrat Zimmermann, Fabrikdirektor Joliauning,
JJtrtl lt?U V Uli JJ dUl JKtJll, Stadtrat von Frankenberg, Eegierungsrat Dr. Stegemann.
[VI u. 436 S.] geh. Mk. 8.—, geb. Mk. 8.60.

Demnächst erscheinen:

Die Zuckerproduktion der

Erde. Von Geheimrat Professor Dr.

Paasche. [Unter der Presse.]

ca. 20 Bogen, geb. ca. Mk. 8.—

Anlage von Fabriken.
Von Dozent Harzmann in Cöln, Bauingenieur

Haberstroll in Holzminden, Eegierungsbau-

meister Goertz in Remscheid, Stadtbaurat

Weidlicll in Holzminden, Regiernngsrat Dr.

Stegemaun in Braunschweig. [Unter der Presse.]

ca. 26 Bogen, geb. ca. Mk. 8—9.

Ferner befinden sich in Vorbereitung:

Einführung in die Volkswirtschaft von
Prof. Dr. Eckart, Cöln.

Geld-, Bank- und Börsenwesen von Prof.

Dr. Schumacher, Bonn.
Verkehrswesen von Prof. Dr. Wieden-

feld, Cöln.

Eisenindustrie von Ingenieur Simniers-

bach, Düsseldorf.

Elektrotechnik von Ing. Kinkel, Cöln.

Einleitung in die Chemie von Prof.

Dr. Partheil, Königsberg.

Chemische Industrie von Geheinirat

Dr. Müller, Berlin.

Maschinenlehre von Prof. Dr. Ljnen,

München.
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Verlag von B. O. Teubiier in L^eipzig^.

der

neuestenXur 28 ^lark

anstatt

m 3Iark

geheftet

fünften Auflage
von

Geheimrat WüIIners

Xnr 34 :flark

anstatt

84 Mark

gebunden

Lehrbuch der Experimentalphysik
in 4 Bänden.

I. Band. Allgemeine Physik und Akustik. Mit 321 in den Text gedruckten

Holzschnitten. iX u. 1000 S.] 1895. JC 12.—, in Halbfranzband . . .4 14.—

n. Band. Die Lehre von der Wärme. Mit 131 in den Text gedruckten Ab-

büdungen und Figuren. [XI u. 936 S.] 1896. .ß 12.—, in Halbfranzband JC 14.—

in. Band. Die Lehre vom Magnetismus und von der Elektrizität mit einer

Einleitung: Grundzüge der Lehre vom Potential. Mit 341 in den Text gedruckten

Abbildungen u. Figuren. [XV u. 1415 S.] 1897. JC 18.—, in Halbfranzband JC 20.—

IV. Band. Die Lehre von der Strahlung. Mit 299 in den Text gedruckten Ab-

bildungen und Figuren und 4 lithographischen Tafeln. [XH u. 1042 S.j 1899.

JC 14.—, in Halbfranzband JC 16.—

HIm Umtausch gegen frühere Auflagen liefere ich das ii

Werk bei direkter Einsendung für 20 Mark geheftet. ||
Die wissenschaftlichen Vorzüge dieses reich ausgestatteten Lehrhuches sind von der

Kritik einstimmig anerkannt wordeu. Dasselbe hat sich die Aufgabe gestellt, einerseits die

physikalischen Lehren in weiteren Kreisen bekannt zu machen, andererseits denjenigen, welche

tiefer in das Gebiet des physikalischen Wissens eindringen wollen, als Vorschule zu dienen;

es hat aber, ohne den ersten Zweck außer acht zu lassen, die zweite, wissenschaftliche Auf-

gabe mehr ins Auge gefaßt, als dies von den verbreitetsten Lehrbüchern der Physik bis jetzt

ge.schehen ist.

Die vorliegende 5. Auflage der Experimentalphysik hat die gleiche Haltung wie die

früheren Auflagen; das Buch soll unter dem steten Hinweise auf die Originalarbeiten eine

Übersicht geben über den augenblicklichen Stand der experimentellen Physik und über die

theoretischen Auffassungen, zu denen die Physik zur Zeit gelangt ist.

Der Schwerpunkt des Werkes liegt hiernach in den Experimentaluntersuchungen, und
deshalb sind alle wichtigeren neueren Untersuchungen, die bis zur Bearbeitung des betreffenden

Bandes erschienen waren, aufgenommen; wo es wünschenswert erschien, wurde auch auf ältere

Arbeiten zurückgegriffen. Die Erweiterung des experimentellen Materials verlangte auch ein

tieferes Eingehen in die Theorien; dieselben sind so weit dargelegt, wie es ohne zu ausge-

dehnte Rechnungen möglich war. Das neu zu behandelnde Material war ein recht ausgedebnt<\=.

daher auch der ziemlich erheblich gewachsene Umfang des Buches.
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Verlag von B. Gr. Teubiier in Leipzig.

physikalisches

Praktikum |ür yin|änger.

Dargestellt in 25 Arbeiten

von

Dr. Emanuel Pfeiffer,

Professor an der Kgl, Industrieschule München.

Mit 47 in den Text gedruckten Abbildungen.

[VIII u. 150 S.] gr. 8. 1903. geb. M 3.60.

Die bisher existierenden Werke, welche sich mit

der Anstellung praktischer Arbeiten im physikalischen

Laboratorium befassen, streben wohl alle, wenn auch

von verschiedenem Standpunkte aus, eine gewisse

Vollständigkeit hinsichtlich des vorhandenen Lehr-

stoffes an. Infolge seines grofsen Umfanges bleibt es

dann, weil Zeit und Raum mangeln, bei den allge-

meineren Darlegungen; das Eingehen auf Einzelheiten

wird der Tätigkeit des Lehrers überlassen. Da aber

gerade diese Details für den Anfänger am wichtigsten

und schwierigsten sind und eingehende Überwachung
und Belehrung des einzelnen Praktikanten erfordern,

so ist bei zu grofser Schülerzahl die Gefahr vor-

handen, dafs das Arbeiten ein unrationelles, ober-

flächliches, ungenaues und deshalb wenig befriedigen-

des und nutzbringendes wird. Hier sucht das vor-

liegende Buch eine Lücke in unserer physikalischen

Literatur auszufüllen, indem es die fundamentalsten

Teile der Physik in 25 Arbeiten auf 150 Seiten behandelt.

]<euere Fortschritte

auj dem gebiete der Clektrizität.

Von Prof. Dr. Richarz.
2. Auflage.

=== Mit 97 Abbildungen im Text. =^=
[VI u. 128 S.] gr, 8. Geschmackvoll geb. M 1.50.

In vortrefflicher Weise ist es dem Verfasser gelungen,

die grundlegenden Gesetze der Elektrizität zu

erörtern, leicht verständlich, aber zugleich auch für jeden

Fachmann interessant die Themata zu behandeln : Über

elektrische Schwingungen und Hertzsche Wellen auf

Drähten; die Hertzschen Wellen in der Luft, Strahlen

elektrischer Kraft und die Telegraphie ohne Draht; Fara-

days Kraftlinien und die neueren Vorstellungen vom
Wesen der elektrischen Kräfte; die Tesla- Ströme; die

Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Vorausgeschickt

ist eine Darstellung der absoluten elektrischen und mag-

netischen Mafseinheiten (Ampere, Volt und Ohm).

„Diese vorzügliche Schrift führt jedermann
in sehr kurzer Zeit in die neueren Fortschritte

auf dem Gebiete der Elektrizität ein und dürfte

nicht wenig dazu beitragen, das Interesse für

die Elektrizität in weitere Kreise zu tragen.

Das vorliegende Buch kann wärmstens empfoh-
len werden."

(Centralbl. f. gewerbl. Unterrichtswesen.)

Grundriss a« Slcktrotcchnik

|ür technische lehranstalten

von

Oberlehrer Dr. phil. Wilhelm Brüsch.

Mit 248 Abbildungen im Text. ==
[XII u. 168 S.] gr. 8. Geb. n. Ji 3.—.

Bei der Abfassung dieses Werkes sind eine Reihe

neuer Abschnitte, wie diejenigen über die Flüssigkeits-

anlasser, über das Parallelschalten von Gleich- und

Wechselstrommaschinen, über die Transformatoren und

deren Leerlaufstrom, über die Nernst-, Osmium-, Bremer-

und Flammenbogenlampe, über die elektrische Arbeits-

übertragung usw., nebst Textfiguren neu hinzugekommen.

Zur Erleichterung der Übersichtlichkeit ist eine

Trennung der Lern- und Lehrstoffe (Versuche etc.)

durch verschiedenen Druck angestrebt worden. Es

dürfte das Buch infolge dieser Anordnung auch für

solche Leser brauchbar sein, denen die Gelegenheit

nicht geboten wird, die beschriebenen Experimente zu

sehen. Die Länge der einzelnen Vorträge ist derartig

bemessen worden, dafs sie sich, je nach den Verhält-

nissen der Anstalt, in zwei bis drei Stunden, also ins-

gesamt in 40 bis 60 Stunden bewältigen lassen.

Repertorium

der höheren JViathematik
(Definitionen, Formeln, Theoreme, Literaturnachweise)

von

Ernesto Pascal,
ord. Prof. an der Universität zu Paris,

Autor, deutsche Ausgabe von A. Schepp in Wiesbaden.

In 2 Teilen.

I. Teil : Die Analjsls. [XII u. 638 S.]

Leinwand geb. M 10.—

.

II. „ Die Geometrie. [X u. 712 S.]

Leinwand geb. M 12.—

8. 1900. Biegsam in

8. 1903. Biegsam

Der Zweck des Buches ist, auf einem möglichst kleinen Kaum
die wichtigsten Theorien der neueren Mathematik zu vereinigen,

von jeder Theorie nur so viel zu bringen, dafs der Leser imstande

ist, sich in ihr zu orientieren, und auf die Bücher zu verweisen,

in welchen er Ausführlicheres findet.

Für den Studierenden der Mathematik soll es ein „Vademecum"

sein, in welchem er, kurz zusammengefafst, alle mathematischen

Begriffe und Resultate findet, die er während seiner Studien sich

angeeignet hat oder noch aneignen will.

Die Anordnung der verschiedenen Teile ist bei jeder Theorie

fast immer dieselbe: zuerst werden die Definitionen und Grund-

begriffe der Theorie gegeben, alsdann die Theoreme und Formeln

(ohne Beweis) aufgestellt, welche die Verbindung zwischen den

durch die vorhergehenden Definitionen eingeführten Dingen oder

Gröfsen bilden, und schliefslich ein kurzer Hinweis auf die Lite-

ratur über die betreffende Theorie gebracht.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle ia
j

Leipzig, Verlag: B, G. Te üb

n

er, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin. \
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Allgemeinwissenschaftliohes ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Ed. Gollob, Verzeichnis der griechi-

schen Handschriften in Österreich

aufserhalb Wiens. {Oskar v. Geb-

kardt, Direktor der Universitäts-

bibliothek und ord. Honorarpro-

fessor Dr. theol. et phil., Leipzig.)

C Scherer, Die Codices Bonifatiani in

der Landesbibliothek zu Fulda.

Theologie und Kirohenwesen.

J. Hontheim S. J., Das Buch Job.

(Adolf Kamphausen, ord. Univ.-

Prof. Dr. theol., Bonn.)

W. Heitmüller, Taufe und Abend-
mahl bei Paulus. (Georg Holl-
mattn, Pfarrer Lic. Dr., Charlotten-

burg.)

L. Rosenthal, Joel — Nahum — Habakuk
miteinander verglichen.

Philosophie und Unterriohtswesen.

Joh. von Hofe, J. G. Fichtes reli-

giöse Mystik. (Fritz Medicus,
Privatdoz. Dr., Halle a. S.)

L. Brunschvicg, L'idealisme contem-
porain.

E.Lamparter, Christliches Glaubensleben.
Handbuch für den Religionsunterricht
an höheren Lehranstalten.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgesohlohie.

Br. Navarra, Chinesische Sinn-
sprüche. (Max V. Brandt, Kais.
Deutscher Gesandter a. D., Wirkl.
Geh. Rat, Weimar.)

T. Witten D a V i e s , Heinrich Ewald. Orien-
talist and Theologian.

Grieohisohe und latelnisohe Philologie

und Literaturgeschiohte.

1'
)^ a p 7) ; , Z(u-r] xt ü'(äK-ri ottj

J- Psichari, Essai de grammaire
historique sur le changement de

X en p devant consonnes en Grec
ancien, medieval et moderne;

'A. ndXÄYjC, 'H "IXidtSot fisra'fpaa-

jiivT,

;

Kant, KpixixYj; xoü üoöXoo XoY'.afioo

fiipoi; -pü)to. Msxäi/pa-fjKZ F. Map-
KfxT, xctTA, niXXY]. (Albert Thumb,
aord. Univ.- Prof. Dr., Marburg.)

Deutsohe Philologie und Literaturgesohiohte.

Das Nibelungenlied hgb. von
Bieger. (Friedrich Panzer, Prof.

an der Akad. für Sozial- und Handels-
wiss., Dr., Frankfurt a. M.)

R. Woerner, Fausts Ende. 2. Aufl.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgesohiohte.

Ben Jonson, The Staple of News.
(Eduard Eckhardt, Privatdoz. Dr.,

Freiburg i. B.)

A.LeBreton, Balzac, l'homme et l'oeuvre.

Allgemeine und alte Gesohiohte.

A. H. Gardiner, The inscription of
Mes. (Wilhelm Spiegelberg, aord.

Univ.-Prof. Dr., Strafsburg.)

G. R at h k e , De Romanorum bellis servilibus
capita selecta.

Ittelalterliohe und neuere Gesohiohte.

Inventaire des Inventaires de
la deuxieme section des Ar-
chives generalas duRoyaume
p. p. J. Cuvellier. (Richard Knip-
ping, Archivar am Staatsarchiv,

Dr., Düsseldorf.)

K. Bruchmann, Die auf den ersten

Aufenthalt des Winterkönigs in

Breslau bezüglichen Flugschriften

der Breslauer Stadtbibliothek. (Ru-
dolf Wolkan, Privatdoz. Dr., Wien.)

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

E. Schöne, Die Elbtallandschaft

unterhalb Pirna;

H. Stübler, Die Sächsische Schweiz;

A. Simon, Das Vogtland. (Kurt
Hassert, Prof. an der Handelsakad.,

Dr., Köln.)

Hessische Vereiniffung für Volkskunde.

Staats- und Sozialwissensohaften.

J. Hartwig, Der Lübecker Schcfs bis

zur Reformationszeit. (F. Bruns,
Dr. jur., Lübeck.)

W.VVe n d 1 a n d t , Die Förderung des Aufsen-
handels.

ReohtswissensohafL

S. Schlofsmann, In iure cessio

und Mancipatio;

W. Stintzing, Über die Mancipatio.

(Max Conrat (Cohn), ord. Univ.-

Prof. Dr., Amsterdam.)

Mathematik und Naturwissenschaften.

A. Blytt, Norges Hymenomyceter.
Afsl. af E. Rostrup. (P. Hennings,
Prof., Berlin.)

G. Wertheim, Anfangsgründe der Zahlen-
lehre.

O. Lenecek, Illustrierte gewerbliche Mate-
riaüienkunde.

Medizin.

A. H i 1 1 e r , Die Gesundheitspflege des Heeres.

Kunstwissenschaften.

L. Justi, Dürers Dresdener Altar.

(Hans W. Singer, Direktorialassi-

stent am Kgl. Kupferstich-Kabinet,

Prof. Dr., Dresden.)

Kunstgeschichtliciie Gtsellsehaft su BeiUu.

Moderne Dichtung.

A. Matthäi, Gedichte;

G. Renner, Gedichte. (Alfred Biese,

Gymnasialdirektor Prof. Dr., Neu-

wied.)
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Dante -Literatur
aus dem Verlage von B. B. Teubner in Leipzig.

Dante Alighieris Göttliche Komödie. Metrisch übertragen und mit kritisclicn

und historischen Erläuterungen verseilen von Philalethes (König Johann von
Sachsen). 5. unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe von 1865—66. Wohlfeile Ausgabe in 1 Bande.

Mit 3 Bildnissen, 1 Plane von Florenz, 3 Karten und 4 Grundrissen auf Doppeltafeln. In Originalband Mk. 6.— .

Trotzdem die Philalethes -Ausgabe von Dantes Göttlicher Komödie vor nahezu drei Menschenaltern zum
ersten Male in den Handel gelangte und seit ihrem Erscheinen nur wenig Änderungen im Text erfahren hat, hat

sie trotz der inzwischen erschienenen großen Anzahl anderer Übersetzungen bis zum heutigen Tage den ersten

Platz behauptet. Die Genauigkeit der Übersetzung und die Reichhaltigkeit der Anmerkungen machen diese Aus-

gabe von Philalethes (König Johann von Sachsen) für jeden unentbehrlich, der in Dantes unsterbliche Gedanken-

welt wirklich eindringen will. Die Verlagsbuchhandlung hat sich deshalb veranlafst gesehen, eine billige Ausgabe
zu veranstalten, die das Werk des unsterblichen Dichters in noch weitere Kreise bringen soll.

Dantes Göttliche Komödie von Paul Pochhammer, in deutschen Stanzen frei

bearbeitet. Mit Buchschmuck von H. Vogeler-Worpswede , einem Dante-Bild
nach Giotto von E. Burnand und 10 Skizzen. Geheftet Mk. 6.— , in Originalband geb. Mk. 7,50.

„ . . . . in herrlichen Versen und an Goethe gebildeter Sprache rauscht der Inhalt der Göttlichen Komödie

in breitem Strome an uns vorüber. Überall begegnen wir der gleichen tiefeindringenden Auffassung des Originals."

„Der prächtigen Gabe Pochhammers wünschen wir die verdiente weiteste Verbreitung und die ersehnte

Wirkung, die Bildung einer recht umfangreichen Dantegemeinde in Deutschland."

(Berthold Wiese i. d. Deutschen Literaturzeitung 1901, 11.)

Durch Dante. Von Paul Pochhammer. Ein Führer durch die „Commedia" in

100 Stanzen und 10 Skizzen. [144 Seiten.] gr. 8. Gebunden Mk. 3.—.

Diese formenschönen Stanzen müssen mit ihrer knappen Wiedergabe des sachlichen und
gedanklichen Gehalts der „Commedia" als ein wahres Meisterstück poetischer Interpretier-

und Referierkunst bezeichnet werden. (Frankfurter Zeitung 5. in. i899.)

. . . Ihm liegt daran, durch seine kurze, poetisch schöne Inhaltsangabe Interesse für das ganze Gedicht

zu erwecken und besonders die Einheit, welche die drei Teile der Göttlichen Komödie zusammenhält, hervor-

zuheben. ... In dem Vorworte teilt Pochhammer mit, dafs er die ganze Commedia in Stanzen frei übersetzt

habe. Wenn diese Übersetzung auf der Höhe des vorliegenden Führers steht, so darf man ihr mit hochgespannten

Erwartungen entgegensehen. (Köln. Zeitung lO. IV. 1898.)

Der unsterbliche Dichter der Göttlichen Komödie hat hier einen kongenial empfindenden Geist gefunden,

der mit wahrem poetischen Genie ein Werk von entzückender Feinheit und dauerndem literarischem Wert ge-

schaffen hat. (Niederrheinische Volkszeitung 22. XII. 1897.)

zur deutschen Dante-Literatur. Von G. von Locella. Mit besonderer Berück-

sichtigung der Übersetzungen. Mit mehreren bibliographischen und statistischen

Beilagen. Geheftet n. Mk. 2.—

.

Catalogus bibliothecae Danteae Dresdensis a Philalethe, b. rege loanne Saxoniae,

conditae auctae relictae. Edidit Julius Petzholdt. Geheftet n. Mk. 5.—

.

Diese beiden Werke sind unentbehrliche Führer durch das weite und schwierige Gebiet der Danteliteratur.

Dante Alighieri und die Göttliche Komödie von Dr. H. K. Hugo Delff. Geh.

n. Mk. 2.40. Eine Studie zur Geschichte der Philosophie und zur Philo-

sophie der Geschichte.

Die Idee der Göttlichen Komödie von Dr. H. K. Hugo Delff. Geh. n. Mk. 2.40.

Dante Alighieri und die Göttliche Komödie H.

Diese Studien führen in den philosophischen Gehalt der Göttlichen Komödie ein, sie behandeln in tief

dringender Untersuchung die Weltanschauung Dantes und den Gedankengang seines Werkes.
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Blytt, Xoi'ges ilymenomyceter. (J104.)

Bruchmann, Flugschriften üb. d. t. Aufent-
hall d. VVinterkiinigs in Breslau. (2094.)

Brunschvicg, L'idealisme ccntemp. (2078.)

Davies, Heinr. Ewald. (2080.)

Gardiner, Inscription of Mes. (2090.)

Gel lob, Verzeichnis d. griech. Handschr.
in Österreich. (2069.)

Hartwig, Der Lübecker Schofs. (2099.)

Heitroüller, Taufe u. Abendmahl bei

Paulus. (2074.)

Hiller, Gesundheitspflege d. Heeres. (2107.)

von Hofe, Fichtes religiöse Mystik. (2076.)

Hontheim, Das Buch Job. (2072.)

Inventaire des Inventaires des Archives
generales du Royaume. (2093.)

Jenson, Staple of News. (2088.)

Justi, Dürers Dresdener Altar. (2108.)

Kant, Kp'.r.xYj? toö äSoXoa }.0fi(3\L0Ö

fljpo? JtpöitO. (2082.)

Lamp arter, Christi. Glaubensleben. (3078.)

Le Breton. Balzac. (2090.)

Lenecek , Illustr. gewerbl. Materialienkde.
(2105.)

Matthäi, Gedichte. (2110.)

Navarra, Chines. Sinnsprüche. (2080.)

Nibelungenlied. (2087.)

nd/Afic 'H 'IX'.dSa lifjta'fpaofiivYi.

(2082.)

Q''o)f dtpfjc, ZtuT, %'. ctfäKti OTY] fiova'iä.

(2082.)

Psichari, Changement de A en ^ devant
consonnes en Grec. (2082.)

Rathke, De Romanorum bellis servilibus
capita selecta. (2092.)

Renner, Gedichte. (2111.)

Rosenthal, Joel — Nahum — Habakuk.
(2075.)

Scherer, Die Codices Bonifatiani in der
Landesbibl. zu Fulda. (2070.)

Schlofsmann, In iure cessio u. Manci-
patio. (2101.)

Schöne, Elbtallandschaft unterhalb Pirna.

(2096.)

Simon, Das yogtland. (2096.)

Stintzing, Über die Mancipatio. (2101.)

St übler, Die Sachs. Schweiz. (2096.)

We n d 1 a n d t , Förderung d. Aufsenhandels.
(2100.)

Wert he im, Anfangsgründe d. Zahlenlehre.
(2105.)

Woerner, Fausts Ende. (2087.)

Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Eduard Gollob, Verzeichnis der grie-

chischen Handschriften in Österreich
ufs erhalb Wiens. [Sitzungsberichte (ier Kais.

.ikademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Kl.

Bd. CXLVI, Nr. VII.] Wien, in Komm, bei Carl

Gerolds Sohn, 1903. 173 S. 8» mit 11 Taf. M. 5,90.

An 197 Bibliotheken gerichtete Anfragen,

von denen nur eine unbeantwortet blieb, ergaben

das Vorhandensein griechischer Handschriften an

14 Stellen. Die Gesamtzahl beträgt 74, darunter

14 auf Pergament. Die vom Verf. dargebotene

Beschreibung ist sehr eingehend. Auf die Einzel-

untersuchung hat er augenscheinlich grofse Sorg-
falt verwendet, insbesondere auch bei den ano-

nymen Stücken, wobei ihm mehr als einmal die

Feststellung des bisher vergebens gesuchten

Autors gelungen ist. Inedita ersten Ranges be-

finden sich unter diesen 74 Handschriften nicht,

wohl aber einzelne Werke aus byzantinischer

Zeit, die hier zum ersten Male nachgewiesen sind.

Bei einigen von den bisherigen Herausgebern
noch nicht verglichenen Handschriften wurden
Kollationsproben genommen, die anhangsweise
abgedruckt sind. Im I. Anhange findet man aufser-

dem Beiträge zur Geschichte der fürstlich Lobko-
witzschen Bibliothek in Raudnitz nebst einem kur-
zen Verzeichnis der dort aufbewahrten lateini-

schen Handschriften. Besondere Aufmerksamkeit
hat der Verf. bei den 60 Papierhandscbriften auch
den Wasserzeichen geschenkt, die in den Über-
sichten S. I44ff. und 154fif. aufgeführt und, 59
an der Zahl, auf Taf. 6—11 (Taf. 1—5 enthalten

Photographien von Miniaturen und Schriftproben)
abgebildet sind. Was die äufsere Einrichtung

des Kataloges anbetrifft, so läfst sie an Über-

sichtlichkeit zu wünschen übrig. Dafs Ober-

schriften und Anfänge genau nach der Hand-

schrift mitgeteilt sind, ist, zumal bei weniger be-

kannten Stücken, sehr dankenswert; in jedem

Fall aber hätte doch der Verfassername iroend-

wie hervorgehoben werden sollen.

Leipzig. O. V. Gebhardt.

Carl Scherer [Bibliothekar der Landesbibliothek zu
Fulda, Dr.], Die Codices Bonifatiani in der
Landesbibliothek zu Fulda [in der Festgabe zum
Bonifatius - Jubiläum 1905]. Fulda, Fuldaer Aktien-

druckerei, 1905. 36 S. 4° mit 3 Taf. u. 5 .Abbild.

Im Eingange seiner für weitere Kreise der Gebildeten

bestimmten Abhandlung, deren kritische Würdigung zu-

sammen mit dem übrigen Inhalt der Festgabe wir später zu
bringen gedenken, beklagt der Verf., dafs in der Fuldaer

Bibliothek nur noch so wenig von den Büchern vor-

handen seien, die »Fuldas erste Zeiten geschautc

haben: das Xecrologium, die Regula s. Benedicti und
die Codices Bonifatiani. Er teilt dann in der Einleitung

mit, was über die Zahl der in Fulda aufbewahrten,

mit Bonifatius in Beziehung stehenden Bücher uns be-

richtet ist, und erwähnt die gegensätzlichen Antworten,

die Brower und Schannat auf die Fragen geben, ob
Bonifatius den Victorkodex besessen habe und dessen

Glossen zum Jacobusbrief von seiner Hand seien, ob

der Ragyndrudis-Kodex das Buch sei . das Bonifatius in

der Todesstunde bei sich trug, und ob das Evangeliar

von Bonifatius selbst geschrieben sei. Darauf folgt die

Beschreibung der drei genannten Handschriften, die uns

am Schlufs noch durch je eine Lichtdrucktafei veran-

schaulicht werden.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Universitätsbibliothek zu Rostock ist der zweite

Bibliothekar Dr. Gustav Kohfeldt zum ersten Bibliothekar,

Dr. Alfred Loeckle, bisher in Posen, zum zweiten Biblio-

thekar, Dr. Axel Vorberg, bisher Hilfsarbeiter an der

Bibliothek, zum dritten Bibliothekar ernannt worden.

Das wirkl. Mitgl. der literarisch -histor. Klas.se des

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere in Mailand,

Senator Tullo Massarani ist, 79 J. alt, gestorben.
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Nen erschienene Werke.

M. Steinschneider, Die Geschichtsliteratur der

Juden in Druckwerken und Handschriften. 1. Abt:

Bibliographie der hebräischen Schriften. Frankfurt a. M.,

J. Kauffmann. M. 6.

Zeltschriften.

Silzungsberichle der Kgl. Bairischen Akademie der
Wissenschaften. Philos.-philol. u. hisi. Kl. 1905, II.

K. M eis er, Kritische Beiträge zu den Briefen des

Rhetors Alkiphron, II. Hälfte. — A. Furtwängler,
Neue Denkmäler antiker Kunst. III. Antiken in den
Museen von Amerika. — L. v. Rockinger, Über die

Familienangehörigkeit der sogenanten Krafftschen Hand-
schrift des kaiserlichen Land- und Lehenrechts.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

174. 0. B., Stunden mit Goethe (Besprechung der

Bodeschen Zeitschrift). — E. Wrobel, Technische
Briefe. XX (Schi.). — 175. H. Reiche!, Natürhche
Grundlagen des Rechts und der Politik. — A. Bock,
Aus Stephan Georges Dichterkreis. — 175/76. Ad.

Hasenclever, Ungedruckte Briefe von Ernst Moritz

Arndt aus den Jahren 1814— 1851 an den Kaufmann
und Fabrikanten Josua Hasenclever in Remscheid-
Ehringhausen. — 176/77. J. Sadger, Ein genialer

Trunkenbold (Chr. Fr. D. Schubart). — 177/78. H.

Jacoby, Simon Dach und der Königsberger Dichter-

bund. — 178. W. M., Handelshochschule und allge-

meines Bildungsleben. — 179. Frhr. v. Gemmingen,
Die Schlacht bei Mukden. — E. Diez, Die Ruine von
Mschatta.

Deutschland. August. P. Zimmermann, Die jung-

liberale Bewegung. — A. Gies, Etwas von der »toten

Hand«. — Br. St übel, Deutschland und Frankreich zur

Zeit Ludwigs XIV. II. — Marie Bessmertny, Was
war Schiller der russischen Welt? — 0. Grund, Zum
»Fall Malzi«. — A. Kopp, »Modernes«. — G. Rauter,
Die Tätigkeit des evangelischen Bundes. — von
Sommerfeld, Zur Offiziersfrage. — K. Alberts,
Menschenfresser und Menschenopfer in Europa. — A.

Drews, Schiller und das kirchliche Rom. — K. von
Strantz, Die Rajahvölker der Türkei. — O. Stauf
von der March, Hans Michel Moscherosch. — Lotte

Gubalke, Reinhold Stades Liebe.

The Nineteenth Century and after. August. Earl
of Erroll and H. Russell Wakefield, The Nation

and the Army. The Responsibility of the individual

Citizen. — W. Ridgeway, The Liberal Unionist Party.

— G, H. Scholefield, The White Peru in Australasia.

— Lady A. Campbell, Impressional Drama. — Lady
Paget, Vanishing Vienna. A Retrospect. — D. Daly,
Madame Tallien. — T. H. Weir, An Autumn Wande-
ring in Morocco. — Fr. Wedmore, Some French and
English Painting. — St. Paget, The Influence of Ber-

keley. — St. Clair Tisdall, The Hebrew and the

Babylonian Cosmologies. — D. H. Wilson, The Ca-
margue. — N. Pearson, The Macaronis. — W. W.
Carlile, The Origin of Money from Ornament. — Mrs.

Huth Jackson, Housekeeping and National Well-

being. — Countess of Seiborne, A Note on Wo-
men's Suffrage. — A. S. Hurd, The Contest for Sea-

power: Germany's Opportunity. — M. Mac Donagh,
'Mr. Speaker'. — H. Paul, Redistribution.

Revue des deux mondes. 1. aoüt. E. Rod, L'indo-

cile. IV. — ***, La bataille de Tsoushima. — V. Giraud,
Pascal et les »Pensees«. — G. d'Avenel, Le mecanisme
de la vie moderne. — L. M adelin, La domination

francaise ä Rome, de 1809 ä 1814. — L. Bertrand,
Les villes africaines. III. Constantine - Carthage. —
Rouire, Les Anglais au Thibet. II. Le traite anglo-

thibetain et le nouvel etat de choses 3.U Thibet. —
Fr. Charmes, Chronique de la quinzaine, histoire

politique.

Nuova Antologia. 1. Agosto. Neera, II romanzo
della fortuna. I. — F. de Roberto, Pietro Kropotkine.— L. Morandi, I primi vocabolari et le prime gramma-
tiche della nostra lingua. — V. E. B i a n c h i , Roma vecchia
in Roma nuova. — Jack la Bolina, Nelson e Togo. —
Zaira Vitale, Questione vecchia e documenti nuovi.

La Signora Carlyle. II. —
- D. Mobac, Psicopoli. No-

vella. — A. Colasanti, L'arte d'Abruzzo e l'esposizione

di Chieti. — Fr. Pometti: M. Schipa, II regno di

Napoli al tempo di Carlo di Borbone. — A. Martinez,
II censimento di Buenos Aires. — xxx, II primo Coa-
gresso coloniale italiano.

Miscellanea di Erudizione. I, 3. 4. V. Rossi,
La compra d'una schiava medicea a Venezia. — F.

Vigo, I segnaH nel medioevo e un documento pisano.
— D. A. Manghi, Paolo Tronci. — P. Pecchiai, Inven-

tarii della Biblioteca Capitolare di Pisa, sec. XIV~XVII
(fine). — F. Schneider e Giov. Niese, Un atto di

politica ecclesiastica dell' Imperatore Federico IL — A.

Segre, Un corteo storico nel 1639 ä Pisa.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Joseph Hontheim S. J., Das Buch Job als

strophisches Kunstwerk nachgewiesen, übersetzt und

erklärt. Freiburg i. B., Herder, 1904. VIII u. 366 S.

8". M. 8.

Das^) mit dem erzbischöflichen Imprimatur

ausgestattete und schön gedruckte Buch bildet

die ersten drei Hefte im IX. Bd. der von O.

Bardenhewer herausgegebenen Biblischen Studien.

Wie schon der Titel andeutet, bezweckt die

Arbeit besonders den Nachweis der strophisch-

metrischen Gliederung des Buches Job, die mit

dem Gedankengange zusammenfalle, ohne dafs

der Verf. sich auf die Elemente des Stichus

elnläfst. Nach kurzen Vorbemerkungen zerfällt

das Buch in drei Teile, die im Inhaltsverzeichnis

(S. V— VII) nicht ganz deutlich hervortreten,

nämlich I. Prolegomena (S. 3— 76), II. Kommen-
tar (S. 7 7—292) und III. Übersetzung des Buches

Job (S. 293—365), Dem in 15 Abschnitte

zerlegten ersten Teil, für den alle 42 Kapitel

des Buches Hiob also auch die drei »Eliureden«

echt sind, folgt als zweiter der Kommentar.

In diesem und im letzten Teil wird der Stoff

aufser dem Prolog und Epilog jedesmal in

28 Reden eingeteilt. Wirklich störende Druck-

fehler, wie S. 13 (vgL S. 128 ff.), wo auf die

fünfte Rede zu verweisen war, kommen selten

vor. Viel häufiger findet sich in der Über-

') Unser Mitarbeiter aus Bonn schreibt unaufgefordert

folgendes : Vielleicht findet eine zweite Besprechung von

Hontheims Buch in Ihrem Btatt eine freundliche Auf-

nahme, weil sie unabhängig von der bereits in der

DLZ. (Nr. 16, Sp. 970—73) erschienenen Anzeige Hu-

bert Grimmes abgefafst ist und als Vertreterin eines

anderen Standpunktes zur Ergänzung der ersten dienen

kann. Eine Polemik gegen die von Grimme sehr

glimpflich geübte Kritik ist um so weniger beabsichtigt,

als auch dieser Gelehrte über die in den angesehenen

»Biblischen Studien« veröffentlichte Arbeit das Urteil

gefällt hat, dafs »der Syntax des Hebräischen gelegent-

lich allerlei Unmögliches zugemutet wird«. D. R-
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Setzung hinter den Verszahlen des Textes ein

Sternchen, das (S. 2) »bedeutet, dafs wir für

diesen Vers eine Textemendation angenommen

haben« ; übrigens kann man, wie es S. 84

heifst, die meisten dieser von verschiedenen

Kritikern herrührenden Emendationen schon bei

Beer nachgewiesen finden.

In dem sogenannten Kommentar begegnen

uns oft hebräische Wörter und Verweisungen

auf Grammatiken aus neuerer Zeit und auf alte

Versionen ; es fehlt auch nicht an sehr verschie-

denartigen Erläutungen, wo sie dem Verf. an-

gemessen erschienen. Im Anfang der einzelnen

Reden stehen textkritische Bemerkungen; dann

erst kommen in der Reihenfolge der Verse die

als angemessen erachteten Erläuterungen, und

zuletzt wird durch die Analyse und die Schlufs-

bemerkungen jedesmal der Nachweis der strophi-

schen Gliederung erbracht. Wie häufige Wieder-

holungen nicht ausgeschlossen sind, so verbin-

den sich mit der eigenartigen Kunst des Verf.s

auch eigentümliche Behauptungen. Er zieht z. B.

die Stelle Kap. 3, 10 nicht zu den vorhergehen-

den, sondern zu den folgenden Versen, indem

er Vers 3 (Fluch dem Tage, da ich geboren

ward, und der Nacht, da es hiefs: »Es ist ein

Knabe«!) als Kehrvers hinter den Versen 9. 19.

26 wiederholt. Noch interessanter ist die Ent-

deckung, dafs »Satan selbst es ist, der durch

sein Trugorakel (4, 12— 21) die drei Freunde

zum Angriff auf Job hetzt und sie bei all ihren

Reden inspiriert«, vgl. S. 9. 13. 42. 49. 51.

75. 94, 103. Natürlich fehlt es bei einem

Buche solchen Umfangs auch nicht an richtigen

Bemerkungen, z. B. S. 7 1 : »Systematische

Kürzungen hat unser hebräischer Text nicht er-

litten, wie das in der griechischen Übersetzung

geschehen ist.« Als kennzeichnend für des

Verf.s exegetische Kunst erwähne ich, dafs er

auch bei falscher Übersetzung von Kap. 19, 17

»gleichnisweise« (S. 172) den richtigen Sinn

herauszubringen versteht.

Unklar ist mir geblieben, wem eigentlich der
den berühmten Namen des Just. Febronius tra-

gende Verf. mit seinem Buche hat nützen wollen.

Gelehrte Leser mögen erstaunt sein 4iber die

Zerlegung der ganzen Dichtung (S. 48 f.) in

4 Akte und 10 Szenen, über die Statistiken

(S. 5 8 ff.) und tabellarischen Übersichten (S. 286 ff.),

so dafs sie die Verwunderung über die »so über-
aus komplizierte Disposition« (S. 67 f.) ganz an-

gemessen finden; aber sie werden m. E. von
der strophischen Spielerei nur wenig erbaut
sem und sich lieber mit Untersuchung des in

der Wirklichkeit vorliegenden Buches Hiob be-
fassen, als dafs sie (vgl. S. 76) in den »zahlen-
mäfsig gegeneinander abgewogenen Teilen der
Dichtung eine unerschöpfliche Fundgrube stets
neuer Entdeckungen« begrüfsen. Je wirksamer
das Beispiel eines so wunderlichen Vorgangs von

jeder Nachfolge abschreckt, desto leichter wird

der vom Verf. eingeschlagene Irrweg sich ver-

meiden lassen. Darin liegt immerhin ein Ver-

dienst, das auch Anfängern für ihre biblischen

Studien zugute kommen mag, freilich ein nicht

gesuchtes und bei der unendlichen Menge der

möglichen Irrwege ein nur geringes Verdienst.

Wer ohne Rücksicht auf eiteln Schein in das

Verständnis des Buches Hiob eindringen will,

kann heute leicht bessere Hilfsmittel finden. In

der freien Übersetzung unseres biblischen Buches

erblicke ich trotz mancher Wunderlichkeiten den

am meisten anregenden Teil von Hontheims

Arbeit, die im ganzen, wie ich meine, der deut-

schen Wissenschaft wenig zur Ehre gereicht.

Bonn. Adolf Kamphausen.

W. HeitmÜller [Privatdoz. f. neutestam. Exegese an

der Univ. Göttingen], Taufe und Abendmahl
bei Paulus. Darstellung und religionsgeschicht-

liche Beleuchtung. Göttingen, Vandenhoeck & Rup-

recht, 1903. 56 S. 8". M. 1,20.

Die einen Vortrag wiedergebende Schrift hat

als breitere Grundlage die Einsicht in den Dissen-

sus, der zwischen der reformatorischen Anschau-

ung von den Sakramenten und ihrer biblischen

Schätzung besteht. Die paulinischen Anschau-

ungen über Taufe und Abendmahl werden in-

folge ihrer besonderen Bedeutung zur Erläute-

rung benutzt. In klaren und überzeugenden Aus-

führungen vertritt der Verf. den Standpunkt, dafs

neben der überragenden geistig-persönlichen Seite

der paulinischen Evangeliumsverkündigung in der

Auffassung von Taufe und Abendmahl eine we-

sentlich andere Strömung durchbricht. So ge-

wifs auch bei Paulus eine symbolische Betrach-

tung dieser Kulthandlungen mitunterläuft, in erster

Linie sind Taufe und Abendmahl für ihn sakra-

mentale, supranaturale, effektive Vorgänge, die

ex opere operato im ursprünglichen Sinn des

Terminus wirken. Es sind kultische Mysterien,

deren Wirkung »auf der enthusiastisch-mystischen

Seite des paulinischen Christentums« liegt. Die

realen, naturhaften Elemente der paulinischen

Anschauungen werden stark betont. Zur nähe-

ren Charakterisierung dieser Elemente verweist

der Verf. auf Analoga der allgemeinen Religions-

geschichte, die bei den verschiedensten Völkern

das Verlangen aufzeigen, mit der Gottheit in

direkte naturhafte Verbindung zu treten. Es

handelt sich hierbei um Fleisch und Blut, die

mit der Gottheit in engster Beziehung stehen,

von ihren Kräften erfüllt sind. Auch die Opfer-

mahlzeiten nach ihrer ursprünglichen Bedeutung

werden herangezogen. Vielleicht haben auf das

entstehende Christentum die essenischen Mahl-

zeiten oder die Mithrasmysterien eingewirkt.

Die lebendig und anregend geschriebene Skizze

hat bereits erhebliche Anfeindungen erfahren. Zum

Teil sind die Ausführungen des Verf.s in über-
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triebener oder unrichtiger Weise wiedergegeben

worden. Zu dem Artikel »Sakrament und Symbol
im Urchristentum«, den v. Dobschütz in den Stu-

dien und Kritiken, Jahrgang 1905, 1. Heft, ver-

öffentlicht hatte, hat bereits der Verf. selbst be-

richtigend das Wort ergriffen.

Charlottenburg. G. Hollmann.

Ludwig A. Rosenthal [Rabbiner zu Preufsisch Stargard,

Dr.], Joel — Nahum — Habakuk miteinander
verglichen. Aneinandergereihte Abreifsblätter. [Bibel-

wissenschaftliches. I.] Strafsburg, in Komm, bei Karl

J. Trübner, 1905. 1 Bl. u. 44 S. 8°. M. 1.

Das kleine Buch, das Studien, die sich auf 30 Jahre

erstrecken, verarbeitet, bietet einen Vergleich zwischen

den drei Prophetenbüchern, den sie »geradezu heraus-

zufordern scheinen«, da sie ^-bezüglich des allgemeinen

in ihnen herrschenden Geistes, wie auch was die Einzel-

heiten der Wendungen und des Sprachgebrauches anbelangt,

in geheimem Bunde miteinander« stehen. Der Verf. behan-

delt darauf ihr Verhältnis zu anderen Büchern und Stellen

der Bibel und sucht weiter ihre Einheit und Echtheit, ihren

Gedankengang und dessen Bedeutsamkeit darzutun.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Ein wissenschaftlicher Ferienkurs für evange-
lische Theologen findet vom 24.-26. Oktober d. J.

in Bonn statt. Prof. Böhmer bespricht die neuesten Er-

gebnisse der Forschungen über Luther, Prof. Ritschi

spricht über Dogmen und Glaubensartikel in der prote-

stantischen Theologie und über dogmengeschichtliche

Studien zur Frage nach der dogmatischen Geltung des

kirchlichen Bekenntnisses im deutschen Protestantismus.

Personalclironik.

Der ord. Prof. an der evang.-theolog. Fakult. zu Wien
Dr. theol. et phil. Johannes Kunze hat einen Ruf als

ord. Prof. f. prakt. Theol. an die Univ. Greifswald er-

halten.
Nen erschienene Werke.

Sven Herner, Israels Pro feter. Lund, Druck von
Hakan Ohlsson.

t Fischer-Tümpel, Das deutsche evangelische

KirchenUed des 17. Jahrh.s. 13. Heft. Gütersloh, C.

Bertelsmann. M. 2.

H. Hoffmann, Die Theologie Semlers. Leipzig,

Dieterich (Theodor Weicher). M. 2,40.

K. K. Grafs, Die russischen Sekten. 1. Bd.: Die

Gottesleute (Chlüsten). 1 . Lief. : Die Legende der Gottes-

leute auf ihre Glaubwürdigkeit untersucht. Leipzig,

Hinrichs. M. 2.

Baut die Gemeinde! Ein Wort an alle Evange-

lischen Deutschlands. Gütersloh, C. Bertelsmann.

Zeitschriften.

Theologische Studien und Kritiken. 1905, 4. 0.

Kies er, Das Jeremiabuch im Lichte der neuesten Kritik.

— W. S Ol tau. Die ursprünghche Gestalt des Kolosser-

briefs. — P. Dietze, Die Briefe des Ignatius und das

Johannesevangelium. — G. B erb ig, Akten zur Refor-

mationsgeschichte in Coburg. — C. Giemen, Die Ein-

heitlichkeit des 1 . Petrusbriefes. — 0. Giemen, Nachtrag

zu dem Briefe Melanchthons an Johann Cellarius S. 401 ff.

Neue kirchliche Zeitschrift. XVI, 8. A. Kloster-

mann, Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Penta-

teuchs. — G. Wohlenberg, Die religionsgeschichtliche

Methode und ihre Anwendung auf die neutestamentliche

Forschung. — v. Schwartz, Hat die Mission Einzel-

bekehrung oder Volkschristianisierung ins Auge zu fassen ?

Der Katholik. 3. F. XXXL 5. A. Spaldäk, Zur

geplanten Eme.ndation des römischen Breviers. — Die

liturgische Verehrung des hl. Bonifatius, Apostels der

Deutschen, in der Diözese Mainz. — Frz. Stoll, Die

Lehre des heil. Irenäus von der Erlösung und Heili-

gung. — Alph. M. Steil, Über die allgemeine Apostasie

vor dem Weltende. — Stiftung eines Theologenstipen-

diums zu Erfurt 1499. — Jos. Gieben, Ein moderner
Christussänger (Lorenz Krapp).

Revue chrelienne. Aoüt. Fr. Dupevent, Le pro-

bleme de l'eglise; Quelques vues sur l'eglise de Geneve.
— J. Vienot, M. Frank Puaux et la Revue chretienne.

— Rose-H. Cerisier, La bonte. — Niels, XVI e Con-

ference universelle des Unions chretiennes de jeunes

gens. — Jeanne et Rose, Les temps prochains:

L'aventure du pasteur Siel. — E. Foures, La pensee

chretienne. — H. Dartigue, Le protestantisme et les

questions sociales, ä propos du compte rendu au dernier

Congres de Nantes, 21 ä 24 juin 1904.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Job. von Hofe [Dr. phil.], J. G. F'ichtes reli-

giöse Mystik nach ihren Ursprüngen untersucht.

[Berner Studien zur Philosophie und ihrer

Geschichte hgb. von Ludwig Stein. XXXV.]

Bern, Druck von Scheithn, Spring & Cie, 1904. 1 BI.

u. 63 S. 8».

In der Vorrede der Anweisung zum seligen

Leben (1806) sagt Fichte von seiner philosophi-

schen Ansicht, sie sei ihm schon vor 13 Jahren

zuteil geworden und habe wohl, wie er hoffe,

seit dieser Zeit manches an ihm geändert; sich

selbst aber sei sie in allen Stücken gleich ge-

blieben. Niemandem, der Fichtes Entwickelung

kennt, kann zweifelhaft sein, dafs der Philosoph

hier von seiner religiösen Mystik spricht: in der

Tiefe seines philosophischen Prinzips sei sie an-

gelegt gewesen. Vom Rationalismus kommend

hat er sich jenes Prinzip zu eigen gemacht und

zunächst dessen Ausbau nach der Seite der

kühlen Verstandesklarheit hin unternommen, wie

das ja auch im Interesse des Systems lag. An

religiösem Triebe fehlt es bei ihm nicht; aber

er sucht mit Absicht solche Tendenzen zurück-

zuhalten: »zu allerletzt« erst will er seine Philo-

sophie »über die Religionswissenschaft verbrei-

ten«, und nur gegen seinen W^illen lenkt ihn das

Interesse seiner Zuhörer schon eher auf diese

Fragen (Sämtl. Werke V, 270). Er ist von der

Überzeugung durchdrungen, däfs vollkommene

theoretische Klarheit dem Religionsphilosophen

unentbehrlich ist, und er ist stolz darauf, dafs er sich

keine »Bewegung des Herzens« abdringen läfst,

wenn jene Klarheit mangelt (Leben u. Briefw.,

2. Aufl., I, 331). Aber mehr und mehr entbin-

det die wachsende Klarheit selbst den religiösen

Trieb: Fichte ist so völlig Philosoph, dafs er

Mystiker ist nur in dem Mafse, in dem er ein-

sieht, dafs er es sein darf, ja sein mufs und

sein soll.

In der vorliegenden Dissertation herrscht

freilich eine andere Auffassung. Der Verf. findet

die Idee des reinen Ich der Wissenschaftslehre

von 1794 »zum Gegenstande eines eigentlich
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religiösen Verhältnisses ganz ungeeignet« (S. 13);

die »inner -philosophische Entwickelung« führe

nicht zur religiösen 'Mystik. (S. 24); bis zum

Jahre 1798 falle dem Fichtischen Idealismus »die

einzige und höchste Wirklichkeit in das er-

kennende [I] Subjekt« (S. 23). — Im Frühjahr

1794 schrieb Fichte, »dafs unsere Erkenntnis

zwar nicht unmittelbar durch die Vorstellung,

aber wohl mittelbar durch das Gefühl mit dem

Dinge an sich zusammenhange« (S. W. I, 29

.Anm.), und die Wissenschaftslehre von dem-

selben Jahre entwickelte mit hinlänglicher Deut-

lichkeit und Ausführlichkeit, wie wir das An-sich

(die Realität) der Dinge im »Gefühl« erfassen,

d. i. im »Glauben« an ihre Bedeutung für den

absoluten Zweck. Diese Stellen sind dem Verf.

nicht gerade völlig entgangen (S. 13, Anm. 6

u. bes. S. 40 f.); aber ihre Interpretation ist

verunglückt, weil er der Ansicht ist, für das

System komme »dieser Glaube, als ein blofs

faktischer und auf Empirisches bezogener, nicht

in Betracht« (S. 41). In Wahrheit aber bezieht

sich dieser Glaube keineswegs auf etwas Empi-

risches, sondern auf das unbedingt Reale, und

für das Verständnis des Systems ist es unerläfs-

lich, das hierüber Gesagte ernst zu nehmen. Die

Bedeutung des reinen Ich hängt aufs genaueste

damit zusammen (da dieses allen »Gehalt« in sich

fafst, d. h. alles dasjenige, woran »geglaubt«

werden soll), und die Gefühls- oder Glaubens-

theorie von 17 94 ist darum entscheidend für die

Frage, ob eine »inner-philosophische Entwicke-

lung« von der ersten Wissenschaftslehre zur

religiösen Mystik führen kann. — Der Verf.

klebt m. E. zu sehr an den Worten Fichtes,

obwohl ihm gewifs nicht unbekannt ist, dafs

Fichte selbst an zahlreichen Stellen davor warnt,

ihn nach dem Buchstaben auszulegen. Es ist in

der Tat oft nicht leicht, in d^r Fülle verschie-

dener und scheinbar widersprechender Formu-
lierungen den identischen Gedanken zu erkennen

bezw. genau zu bestimmen, wie weit im beson-

deren Falle eine wirkliche Änderung der Kon-
zeption reicht. Auf manche solche Frage mag
die Antwort zweifelhaft bleiben; im ganzen aber

ist mir nicht zweifelhaft, dafs der Verf. in der

Annahme von Umkippungen viel zu weit gegan-

gen ist. Der von mir hervorgehobene Punkt
scheint mh- im Zusammenhange der vorliegenden

Arbeit der wichtigste zu sein.

übrigens will ich nicht verkennen, dafs die

Schrift das Verdienst hat, auf manche beachtens-

werte und in der bisherigen Literatur nicht ge-

würdigte Stelle hingewiesen zu haben. In dem
Abschnitt über die Offenbarungskritik stehen
recht anregende Bemerkungen. Auch über die

Kochschätzung der Wissenschaftslehre von 1804
habe ich mich gefreut, und ich stimme dem Verf.
darin bei, dafs Fichte erst hier auf streng wissen-

schaftlichem Wege die Rechtfertigung der reli-

giösen Mystik erreicht hat. Vielleicht hätte noch

gesagt werden dürfen, dafs diese Wissenschafts-

lehre von 1804 die erste Schrift ist, in der sich

Fichte vom Johannesevangelium beeinflufst zeigt.

Etwas verwundert hat mich, dafs der Verf. seine

Untersuchungen nur bis zur Anweisung zum seli-

gen Leben geführt hat; die sog. »Staatslehre«

von 1813 hätte doch wohl auch noch Berück-

sichtigung verdient.

Halle a. S. Fritz Medicus.

Leon Brunschvicg [Prof. f. Philos. am Lycee Henri IV],

L'idealisme contemporain. [Bibliotbeque de
Philosophie contemporaine.] Paris, Felix Alcan, 1905.

185 S. 8". Fr. 2,50.
'

Die vorliegende Schrift ist eine Ergänzung zu des

V'erf.s »Introduction ä la vie de l'esprit«, von der so-

eben die 2. .Auflage erschienen ist. Die Abhandlung,

die dem Buche den Titel gegeben, und die am Schlüsse

steht, ist das einzige neue Stück; die andern vier, die

den Spiritualismus und den gesunden Menschenverstand,

einige Vorurteile gegen die Piiilosophie, die Methode in

der Philosophie des Geistes und die neue Philosophie

und den Intellektualismus behandeln, sind schon als

Aufsätze der Revue de Metaphysique et de Morale be-

kannt. Das dem Bande vorangeschickte Vorwort sucht

die BegriiTe Idealismus, Spiritualismus und Intellektualis-

mus, die zu den gröfsten Mifsverständnissen geführt

hätten, klarzulegen, und die Entwicklung der Philosophie

als eine von der Metaphysik zur Kritik zu erweisen.

E. Lamparter [Stadtpfarrer in Schwab. Gmünd], Christ-
liches Glaubensleben. Handbuch für aen Reli-

gionsunterricht an höheren Lehranstalten. Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. VIII u. 132 S.

8°. M. 1,60.

Das Vorwort des Verf.s führt mit Recht aus, dafs

der von den Gedanken und Bewegungen der modernen
Zeit beeinflufste Geist unserer Jugend sich nicht mehr
in die engen, starren Formen der Orthodoxie bannen
läfst. Lamparters Buch will dem Schüler den evan-

lischen Glauben als einen solchen darstellen, der, wenn
er auch nicht mehr in den alten Formen und teilweise

in dem alten Umfang festgehalten werden kann, doch
trotz aller Fortschritte der Wissenschaft und Kultur von
seiner göttlichen Wahrheit und Kraft nichts verloren

hat. Und es will den Glauben nicht als eine Summe
von Lehren, sondern als Leben im höchsten Sinne des

Wortes darstellen. Die fünf Teile führen die Titel: Die

Entwicklung des religiösen Bewufstseins der Mensch-

heit, Jesus Christus, der Bote und Bringer des Heils,

das Heil des christlichen Glaubens, das Heil des christ-

lichen Lebens und die Vermittlung des Heils durch die

christliche Kirche.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Die Bibliothek des Psychologischen Insti-

tuts der Univ. Berlin hat aus dem Besitze des Geh.

Rats Prof. E. Zeller in Stuttgart eine Sammlung vcn

Sonderabdrücken zur Geschichte der Philosophie er-

halten, aus der Bibliothek der physikalisch - technischen

Reichsanstalt eine vorzugsweise dem Nachlafs von Helm -

holtz' entstammende Sammlung philosophischer und

musikwissenschaftlicher Abhandlangen.

Personalebroalk.

Dem Privatdoz. f. Philos. an der Univ. Halle Dr.

Hermann Schwarz ist der Titel Professor verUehen

worden.
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Der Privatdoz. an der Univ. Jena Dr. Hugo Dinger
ist zum aord. Prof. f. Philos. u. Ästhetik ernannt

worden.
An der Univ. Berlin hat sich Dr, Georg Misch als

Privatdoz. f. Philos. habilitiert.

Nea erschienene Werke.

E. Mach, Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur

Psychologie der Forschung. Leipzig, Johann Ambrosius
Barth. M. 10.

H. Rieh er t, Schopenhauer. Seine Persönlichkeit,

seine Lehre, seine Bedeutung. [Aus Natur und Geistes-

welt. 81.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

R. Borchardt, Das Gespräch über Formen und
Piatons Lysis deutsch. Leipzig, Julius Zeitlcr. M. 2,50.

J. G. Fichte, Über die einzig mögliche Störung der

akademischen Freiheit. Als ein Beitrag zu den Zeit-

fragen mit einer Einleitung hgb. von A. Rüge. Heidel-

berg, Carl Winter. M. 1,20. .

R. V. Schubert - Soldern, Die menschliche Er-

ziehung. Versuch einer theoretischen Grundlegung der

Pädagogik. Tübingen, H. Laupp. M. 3,60.

Fr. Zange, Das Johannesevangelium oder Christen-

tum und Griechentum, Evangelium und moderne Welt-

anschauung auf der Oberstufe höherer Lehranstalten.

[Leitfaden für den evangelischen Religionsunterricht. 6.]

Gütersloh, C. Bertelsmann.

Zeitschriften.

Archiv für die gesamte Psychologie. VI, 1. 2.

Th. Lipps, Die Wege der Psychologie. — A. Mei-
nong, Über Urteilsgefühle: was sie sind und was sie

nicht sind. — M. Wertheim er, Experimentelle Unter-

suchuKgen zur Tatbestandsdiagnostik. — 0. Kohn-
stamm, Intelligenz und Anpassung. — H. Hielscher,
Völker- und individualpsychologische Untersuchungen

zur älteren griechischen Philosophie. II. — W. Peters,

Der fünfte internationale Psychologenkongrefs in Rom
(26.— 30. April).

Revue philosophique de la France et de VElranger.
Aoüt. R. Worms, La philosophie sociale de G. Tarda. —
A. Schinz, La question d'une langue internationale arti-

ficielle (fin). — P. Lacombe, La psychologie de Taine

appliquee ä l'histoire litteraire.

Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Er-
ziehungs- und Schulgeschichte. XV, 2. W. Scheel,
Die deutschen Grammatiker des 16. Jahrh.s und ihr Ver-

hältnis zum deutschen Unterricht. — K. Kern, Sebasti-

anus Coccius, Erzieher und Lehrer des Prinzen Eber-

hard von Württemberg (1551— 1562). Ein Beitrag zur

Geschichte der Prinzenerziehung im 16. Jahrh. — R.

Galle, Einiges vom realistischen Unterricht im Mittel-

alter. — H. Schnell, Schulmeister-Latein um 1700. —
Jahresbericht: Frz. Dittrich, Jesuiten. Katholische

Reaktion gegen die lutherische Reformation (Gegen-

reformation). Geschichtliches; J. Reber, Comeniana;
A. Heubaum, Die Literatur von der Mitte des 17. bis

zum Schlufs des 18. Jahrh.s.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 16, 11. 12.

Ernst Lange, Zur Charakter- und Willensbildung

(Schi.). — Quossek, Das Linearzeichen der Oberreal-

schule. — Schuberth, Rein logische Satzzeichenlehre.

— Schmitz-Mancy, Die deutsche romantische Lite-

raturbewegung und ihre ethischen Neuerungen. — Eine

pommersche Stadtverordnetenverhandlung über die Frage

der Umwandlung einer Realschule zur Oberrealschule.

— Wirtz, Der sog. Gesprächsstoff und seine Behand-

lung im neusprachlichen Unterricht auf Realschulen.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Bruno Navaira, Chinesische Sinnsprüche.
Heidelberg, Carl Winter, [1905]. VII u. 79 S. 8".

M. 1,20.

Der Verfasser hat Recht, wenn er in der

Einleitung zu seiner Sammlung von Sprichwörtern

und Sinnsprüchen besonders hervorhebt, dafs

wohl kein Volk, der Erde literarisch einen so

ausgedehnten Gebrauch von dergleichen mache

wie die Chinesen. Nicht nur rein literarische

Erzeugnisse, auch amtliche Schriftstücke wimmeln

von Zitaten aus den Werken berühmter Leute,

die zum Allgemeingut geworden sind und, oft nur

durch ein paar Zeichen angedeutet, dem auf Be-

lesenheit, d. h. Bildung Anspruch machenden so-

fort verständlich sind. So läfst »Frosch Brunnen«,

das übrigens in der Sammlung fehlt, keinen

Zweifel darüber, dafs es sich um jemanden handle,

der wie der Frosch im Brunnen nur gerade das

Stückchen Himmel über diesem und sonst

weiter nichts sieht, d. h. um einen beschränkten

Menschen. Aus diesem Grunde ist es zu be-

dauern, dafs der Verf. wohl der leichteren Ver-

ständlichkeit halber vielen der Sprüche die

prägnante Form genommen hat, die besonders

charakteristisch wirkt. Einzelne, wie z, B.

»Schöne Frauen mit bestrickenden Manieren

können Throne stürzen« oder »Die Schwelle

ist die glücklichste, die weder Arzt noch Gläu-

biger je betritt«, sind in der Form kaum wieder

zu erkennen. Das Betreten der Schwelle ist

immer ein Verstofs gegen die guten Sitten, der

in China, wenn es sich um die eines höber

stehenden handelte, dem, der dies tat, mindestens

eine Tracht Prügel einbrachte, in Japan aber

blutige Rache forderte. Die Schwelle betreten

heifst, den Fufs auf den Kopf des Hausherrn

setzen. — Die Brauchbarkeit der reichhaltigen

Sammlung würde unzweifelhaft gewonnen haben,

wenn der Verf. dem Beispiel einiger seiner Vor-

gänger auf dem Gebiete gefolgt wäre und die

Sprüche nach Materien geordnet hätte. Viel-

leicht holt er dies bei einer späteren Gelegenheit

nach.

Weimar. M. v. Brandt.

T. Witton Davies [Prof. f. semit. Sprachen am Univ.

College of North Wales], Heinrich Ewald. Orien-

talist and Theologian, 1803—1903. A centenary

appreciation. London, T. Fisher Unwin, 1905. VllI

u. 145 S. 8».

Die Biographie von Davies, der Ewald nicht selbst

gekannt hat, aber durch mehrere von dessen Schülern

sowie durch Ewalds Tochter mit Material, mit Briefen

und Photographien unterstützt worden ist, kann ge-

wissermafsen als Ergänzung zu der glänzenden Charak-

teristik gelten, die Wellhausen in der Festschrift zur

Feier des 150jährigen Bestehens der Kgl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttingen veröffentlicht hat. In
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acht Kapiteln bietet D. eine Darstellung von Ewalds frühe-

rem Leben und seinen Kämpfen, seiner schnellen Be-

förderung, seiner Tätigkeit als Professor in Göttingen,

seiner Entlassung und Verbannung als einer der »Göttin-

ger Sieben <, seiner Tätigkeit als Professor in Tübingen,

seiner Rückberufung nach Göttingen 1848 und seiner

Tätigkeit bis zum Verlust seiner Lehrbefugnis, der aber
• in das Jahr 1866, sondern in den Anfang von

nach dem Erscheinen der ironischen Broschüre:

Lob des Königs fallt, und der letzten Jahre bis zu

n Tode im Mai 1875. Daran schliefst sich eine

ikteristik Ewalds und ein Bericht über seine be-

ten Kontroversen , sowie ein Kapitel über seine

bciiriften. Zwei Anhänge enthalten Briefe von und an

Ewald und eine BibHographie.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Infolge der auf dem Orientalistenkongrefs in Algier

gegebenen .Anregungen hat die französische Regierung

in Algier beschlossen, eine neueAusgabe des Korans
auf wissenschaftlicher Grundlage herstellen zu lassen.

Personalchronlk.

An der Univ. Berlin hat sich Dr. Eugen Mittwoch
als Privatdoz. f. arab. Philol. habilitiert.

Der fr. ord. Prof. f. slav. Philol. an der Univ. Graz
Dr. Gregor Krek ist kürzlich in Laibach gestorben.

XsD erschienene Werke.

W. F. Warren, Problems still unsolved in Indo-

.Aryan Cosmology. [S.-A. aus dem Journal of the Ame-
rican Oriental Society. Vol. XXVI.]

E. N. Setälä, Über die Sprachrichtigkeit mit beson-

derer Berücksichtigung des finnischen Sprachgebrauchs.
[S.-.A. aus den Finnisch-ugrischen Forschungen. IV, l.j

Helsingfors (Leipzig, Otto Harrassowitz).

A. Thumb, Handbuch des Sanskrit. II. T.: Texte
und Glossar. [Hirts Sammlung indogerman. Lehrbücher.

I. R.: Grammatiken. 1.] Heidelberg, Carl Winter. M. 4.

IE. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry.

VoL IV ed. by E. G. Browne. London , Luzac & Co.
Geb. £ 1,10.

Ägyptische Urkunden aus den Königlichen Mu-
seen zu Berlin, hgb. von der Generalverwaltung. Kopti-

sche Urkunden. I. Bd., 6. u. 7. H., II. Bd., 1. H. Berlin,

Weidmann. Je M. 2,40.

F. J. duToit, Afrikaansche Studies. Genter Inaug.-
Dissert. Gent, Druck von A. Siffer.

Zeitschriften.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums. 49, 5. 6. D. Feucht wang, Assyriologi-
sche Studien. V. — S. Eppenstein, Beleuchtung eini-

ger neuer Emendationsversuche im Alten Testament. —
L Schultze, Geschichte der Familie Wallich (Forts.).

— A.Ackermann, Der märkische Hostienschändungs-
prozefs vom J. 1510 (Schi.). — M. Steinschneider,
Mathematik bei den Juden (1551—1840) (Forts.). —
J. Guttmann, Über Jean Bodin in seinen Beziehungen
zum Judentum. — L. Geiger, Mendelssohniana.

The Celtic Review. J\i\y. G. Henderson, The
Fionn Saga (cont.). — Mackinnon, The Glenmasan
•Manuscript (with Translation) (cont.). — C. M. Robert-
son, Variations of Gaelic Loan-Words. — A. W. Wade-
Evans, 'The Ruin of Britann ia'. — Domhnuli Mac
Eacharn, Slän le Diüra Chreagach Chiar. — A. Mac-
bain, The Study of Highland Personal Names. — E.
C. Carmichael, 'Never was Piping so Sad

|
.And never

~ Piping so Gay'.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

1. ^ V x<^( Q f} ? , ZooT] xc äyttTirj axt nnvaiiu.
Izzop'.xä. EVÖ5 xaivo'jpioo Pofiittvoöiva. Athen , Hestia

(Paris, H. Welter), 1904. 335 S. 8». Fr. 6.

2. Jean Psichari [Prof. f. neugriech. ' Philologie

an der Ecole des Langues Orient viv. zu Paris],

Essai de grammaire historique sur le

changement de A en ^ devant con-
sonnes en Grec ancien, medieval et

moderne. [Extrait des Memoires Orientaux publ.

par l'Ecole nationale des Langues orientales Vivantes.]

Paris, Ernest Leroux, 1905. 48 S. 8".

3. "A. U d X X rj g , 'H ^IXcdda ixezatpqaa-

flSVrj. Paris, Chaponet, 1904. 416 S. 8".

4. Kant, Kgcrcxrc tov dSoXov XoyLüiioi

inigog nqüoto. MsTci-fpa-jia F. MuQxiir}
y.al 'A. ndXXrj. Athen, Hestia, 1904. 63 S. 8».

So verschieden die im Titel genannten

Schriften zu sein scheinen, so stehen sie doch

unter einem einheitlichen Gesichtspunkt, dem
der neugriechischen Sprachfrage, und verdien^,^!^

vor allem von diesem Gesichtspunkt aus ge-

würdigt zu werden. Psichari, der unerr udUche

Führer der volkssprachlichen Bewegung, sucht

zunächst wiederum in einem grofsen Roman (l)

die Literaturfähigkeit der neugriechischen Volks-

sprache zu beweisen. Es ist nicht meine Auf-

gabe, die Stellung dieses Romans innerhalb der

Weltliteratur zu charakterisieren und zu kriti-

sieren, doch mag wenigstens darauf hingewiesen

werden, dafs Ps. das Robinsonproblera des

Defoe wieder aufgreift, aber wesentlich anders

gestaltet. Man kann den Roman, in dem die

Reflexion eine grofse Rolle spielt, nicht eben

realistisch nennen, obwohl er das offenbar sein

will; während die erste Lebensperiode des auf

einer Insel ausgesetzten Matrosen mir psycholo-

gisch glaubhaft geschildert zu sein scheint,

macht mir die Liebesgeschichte des zweiten

Teils nicht diesen Eindruck. Dieser Robinson

erhält nämHch nach langen Jahren eine junge

Gefährtin, die durch einen Schiffbruch an das-

selbe einsame Gestade geworfen worden ist;

dafs sich aber nun bei einem zum völligen

Naturmenschen gewordenen Matrosen ein Liebes-

idyll entwickelt, wie es der Verf. erzählt, scheint

mir nicht der Wirklichkeit zu entsprechen.

Doch ich überlasse das Urteil gern andern und

wende mich zur formalen Beurteilung des Werks.

Auch bei diesem literarischen Produkt des

Sprachreformers mufs wieder die Ausdrucks-

fähigkeit und der leichte Flufs der Sprache

hervorgehoben werden; wieviel Arbeit und

Überlegung aber der Verf. aufwendet, um den

natürlichen Reichtum der Volkssprache für die
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Zwecke einer Literatursprache auszubeuten, das

sehen wir aus dem Nachwort, das Ps. seinem

Roman beigegeben hat; er bespricht darin

unter anderm die neugriechische Wiedergabe
einiger Wörter wie milieu, iramensite, direc-
tion, espace. Indem er zeigt, dafs die Volks-

sprache mit ihrem Wortschatz und vor allem

mit ihren zahlreichen Suffixen die Möglichkeit

gibt, die verschiedenen Nuancen jener Begriffe

wiederzugeben (man vergleiche z. B. Bildungen

wie TOTtaxXcd und TOTio-cfvvrj) , beweist er den

Reichtum und die Biegsamkeit seiner Mutter-

sprache. Aber mit der Prägung von Wörtern für

die verschiedenen Nuancen jener Begriffe tut er

m. E. des Guten zu viel. Denn ich glaube, dafs

eine zu reiche Nuancierung des Ausdrucks eher

schadet als nützt, dafs ein sparsames Haushalten

vorläufig besser ist. Ein einheitliches Wort für

'Raum' wird ja doch je nach dem philosophi-

schen, mathematischen oder sonstigen Zusammen-
hang richtig verstanden, ohne dafs dem Ver-

ständnis durch eine besondere sprachliche Form
nachgeholfen werden mufs. Der Reichtum kann

bisweilen auch überflüssig sein ; man denke nur

an Numerusformen wie Trial, Plural, Omnal,

die keineswegs Kennzeichen von Sprachen

hochstehender Kulturvölker sind. Für die Ver-

breitung der neuen Sprache scheint es mir

aufserdem wichtig, dafs nicht eine zu starke Pro-

duktion neuer Wörter zu einer Zersplitterung

führt, die die Einheit der Sprache gefährdet.

Auf vorhandene Wörter wie xonog und X'^Q^i

wird man sich leichter einigen, als auf Neu-

bildungen, sofern sie nicht unbedingt nötig sind,

Neubildung von Wörtern oder Umwertung
vorhandener Wörter wird natürlich am nötig-

sten sein, wenn es sich um Darlegung wissen-

schaftlicher Dinge handelt. Ps. hat schon öfter

für sprachwissenschaftliche Darstellungen die

Volkssprache verwendet und tut dies nun wieder

in einem Aufsatz (2), der in französisch-griechi-

schem Paralleltext die Aussprache und Schick-

sale des X im Mittel- und Neugriechischen er-

örtert. Hier kam es nun darauf an, die phoneti-

schen Termini sachgemäfs wiederzugeben; in

diesen Dingen mufs übrigens auch die Katha-

revusa mit Neubildungen operieren, da die

antike Terminologie nicht ausreicht. Manche
der Termini, welche der Verf bildet, scheinen

mir etwas gekünstelt. Warum z. B. rj^oiacgc-

a^id statt etwa dg)6f.iocaaiJ.a 'Assimilation',

(^ezacQta^cd st. "^ifxotadiia 'Dissimilation', ^f^^O"

rixog St. leiXixoq 'Labial', xoQSurixog st. rjX'fJQcg

'stimmhaft', warum dnb Wj ßiür} xov yXfaoaoGncxov

St. einfacher dno zrj [xiarj zov CTOfidiov 'par le

milieu de la bouche'? Warum hier eine Diffe-

renzierung des Ausdrucks {yXwGGodTitTo) , die

nicht einmal durch die französische Ausdrucks-

weise gefordert wird? Da Ps. die Entlehnun-

gen aus der Schriftsprache nicht grundsätzHch

verwirft, so sollte man besonders in der Wissen-
schaft die Ausdrücke aus der Katharevusa her-

übernehmen und sich mit ihrer formalen Um-
bildung begnügen, weil man sonst den Gegner
unnötigerweise aufregt — ganz abgesehen da-

von, dafs nach meiner Meinung die Einheit der

wissenschaftlichen Terminologie wichtiger ist als

die Frage, ob ein Terminus ganz genau der

bezeichneten Sache adäquat ist.

Was den Inhalt des Schriftchens betrifft, so

behandelt Ps. eine noch wenig aufgeklärte Er-

scheinung der neugriechischen Lautgeschichte,

nämlich den Wandel von X in q vor Konsonant
(z. B. in ddeqtf^og). Das aus weit zerstreuten

Orten zusammengetragene Material soll erstens

dazu dienen, den Zustand der Gemeinsprache

festzustellen, dann die Bedingungen zu unter-

suchen, unter denen der Lautwandel eintrat.

Hierbei zeigt sich, dafs die einzelnen Dialekte

den Lautwandel in weiterer Verbreitung darbieten

als die Gemeinsprache, in der der Einflufs der

Analogie (wie in ßdX^jxa st. ßdgd-rjxtt nach

ßdXXm) und das Eindringen gelehrter Wörter die

lautgesetzlichen Verhältnisse stärker als im Dia-

lekt gestört haben. Aber gerade dieser Um-
stand macht es vorläufig unmöglich, die Bedin-

gungen des Lautwandels abzugrenzen : so richtig

Ps. den lautphysiologischen Vorgang beschreibt,

so mufs er doch auf die exakte Formulierung

eines Lautgesetzes verzichten; am verbreitetsten

scheint der Wandel vor Dauerlauten gewesen

zu sein; da er bereits in der Koine begann, so

hat die jüngere Sprachentwicklung den lautlichen

Zustand wohl in vielen Fällen wieder verwischt,

wie dies z. B. auch bei dem hellenistischen Wan-
del von a in e (in der Nachbarschaft von X)

der Fall gewesen ist. Ich glaube, dafs die er-

schöpfende Untersuchung eines einzelnen, der Ge-

meinsprache ziemlich fernstehenden Dialekts uns

am ehesten der Lösung nähern wird.

Hinsichtlich der Schöpfung einer modernen

Schriftsprache strebt A. Pallis den gleichen

Zielen zu wie Ps. ; nur sind die Mittel seiner

Propaganda etwas verschieden. P. sucht vor

allem durch Übersetzung bedeutender Werke der
j

Weltliteratur die 'Hoffähigkeit' seiner Mutter-

1

spräche zu erweisen. Seine Bibelübersetzung

sollte das Volk aus dem Schlaf mittelalterlicher

Scholastik aufrütteln; und wie sehr P. gerade

die Gegner aufgerüttelt hat, das lehrten die

Studentenunruhen, die vor einigen Jahren durch

die Bibelübersetzung hervorgerufen wurden (vgl.

darüber den Ref. in den »Grenzboten« 1902,

S. 137 ff.). P. hat sich dadurch nicht beirren

lassen; unbekümmert um den Lärm der Gegner

hat er nicht nur seine Evangelienübersetzung

vollendet (1902), sondern hat durch die Über-

setzung zweier ganz anders gearteter Werke,

der Ilias (3) und der Einleitung von Kants 'Kritik

der reinen Vernunft' (4) wieder auf eine neue
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Weise bewiesen, dafs die neugriechische Volks-

sprache allen Aufgaben gewachsen ist, wenn

sich Männer finden, die die Ausdrucksmittel ihrer

Muttersprache beherrschen und auszunützen ver-

stehen. Die erste Hälfte der Iliasübersetzung

war schon früher (1892. 1900) erschienen, aber

dieser Teil ist nicht unverändert in das Gesamt-

werk übernommen — der Übersetzer hat weiter

daran gefeilt, um dem Geist der homerischen

und modernen Sprache gerecht zu werden. Ich

mufs es mir versagen, die Obersetzungstechnik

von P. im einzelnen zu beschreiben: nur so viel

sei gesagt, dafs sie die natürliche Kraft jener

Sprache besitzt, die das Kleftenlied auszeichnet,

dals sie in Sinn und Ausdruck das Original

glücklich wiedergibt, ohne sich sklavisch daran

zu binden. Besonders in der Wiedergabe der

Epitheta bewährt sich die Kunst des Übersetzers;

da durfte P. vor Neubildungen natürlich nicht

zurückschrecken; aber gerade die halte ich für

sehr glücklich, dem Geist der Volkssprache und

des Originals entsprechend. Ich halte es für

ausgeschlossen, dafs man in der Katharevusa

dem sprachlichen Ausdruck jenen Gefühlswert

geben könnte, der den Worten der Volkssprache

unmittelbar entquillt.

Aber schliefslich gehört die Ilias einer Welt
des Denkens und Fühlens an, die im V^olk der

Kleften und Turkomachen verwandte Saiten an-

schlägt; und daher werden wir uns nicht wundern,

wenn sich der sprachliche Ausdruck für diese

Welt dem Übersetzer ungezwungen darbot. Um
30 überraschender aber ist der Eindruck, den
man aus der Probe einer Kantübersetzung (4)

gewinnt. P. hat sich hierfür mit einem Lands-
mann zusammengetan, der bereits durch andere

Schriften, so durch den Abrifs einer populären

Volkswirtschaftslehre, gezeigt hat, dafs er wissen-

schaftliche Themata in der neugriechischen Volks-

sprache darzustellen weifs. Ich war geradezu
verblüfft, wie ungemein klar die Gedanken Kants
im Gewände der neugriechischen Volkssprache
sich lesen; ja man darf sogar sagen, dafs bis-

weilen die Übersetzung das Original an Deut-
lichkeit des Ausdrucks übertrifft. Nirgends hatte

ich die Empfindung, dafs die Sprache dem Über-
setzer versagt; dafs er philosophische Begriffe

der Schriftsprache benutzt und volkssprachlich

umbildet, ist nur recht und billig. Ausdrücke
wie nqafxaaxdda 'Realität', ala&rjToavvrj 'Sinn-

lichkeit' (im Sinne Kants), ivogam 'Anschauung',

iixovcaiiog 'Vorstellungsart' (slxova 'Vorstellung',

etxovC^oi 'vorstellen, zur Vorstellung bringen'),

scheinen mir so natürlich und treffend, dafs ich

mich auch da gern dem besseren Sprachgefühl
des Griechen unterordne, wo ich selbst andere
•Ausdrücke vorschlagen würde. Ich wundere
mich z. B., dafs das Wort iSta nicht für 'Idee',

sondern in der Bedeutung 'Anmerkung' gebraucht
wird, obwohl der philosophische Begriff in der

Ableitung to Ideaiov 'Idealität' zum Vorschein

kommt.

P. und Marketis betrachten ihre Obersetzungs-

probe vorläufig nur als ein Experiment, das kaum
praktische Bedeutung hat; aber das wohlgelungene

Experiment zeugt von dem Mut und der Zuver-

sicht, die die Anhänger der Volkssprache in sich

fühlen. Wenn dieser Mut sich mit der nötigen

Ausdauer verbindet, so darf das griechische

Volk hoffen, dafs es in nicht ferner Zukunft eine

wirklich moderne und nationale Schriftsprache

besitzen wird gleich den andern Völkern Europas.

Marburg. Albert Thumb.

Notizen und Mitteilungen.

>'ea erschieoeneTVerke.

Ägyptische Urkunden aus den Königlichen Mu-
seen zu Berlin, hgb. von der Generalverwaltung. Grie-

chische Urkunden. IV. Bd., 2. H. Berlin, Weidmann.
M. 2,40.

Fr. Blass, Die Rhythmen der asianischen und römi-

schen Kunstprosa (Paulus— Hebräerbrief— Pausanias—
Cicero— Seneca— Curtius— Apuleiüs). Leipzig, A. Dei-

chert Nachf. (Georg Böhme). M. 6.

T. Macci Plauti Comoediae. Rec. W. M. Lind-

say. T. II. [Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxo-
niensis.] Oxford, Clarendop Press (London, Henry
Frowde). Sh. 5.

M. AnnaeiLucani de hello civili libri X. G. Steift

harti aliorumque copiis usus iterum ed. C. Hosius,- Leip-

zig, Teubner.

J. Werner, Beiträge zur Kunde der lateinischen Lite-

ratur des Mittelalters aus Handschriften gesammelt 2. Aufl.

Aarau, H. R. Sauerländer & Co. M. 4.

Zeltschrlfteii.

Byzantinische Zeitschrift. 14, 3. 4. C. de Boor,
Weiteres zur Chronik des Skylitzes. — K. Horna, Me-
trische und textkritische Bemerkungen zu den Gedichten
des Eugenios von Palermo. — K. Praechter, Antikes
in der Grabrede des Georgios Akropolites auf Johannes
Dukas; Zu Thomas Magistros. — 'A. na:taSo-oöXo?-
KspctfiEJ;, A:op8'U)3Et; zlqzh „'AvaxdXTjp.a ty^ KuiV3Tav-

T'.vÖTtoXY,;:''; 'AvsxSotov az^a toü fis).(u§c/ü Koopict; H:-i'.)>:voc,

5rpüjTo:tpööOpoi;xalTrpovo-r]TYj?Acixc2a'.[j.ovia?; ArPPAXHNA.
— P. Vogt, Zwei Homilien des hL Chr3'sostomus mit
Unrecht unter die zweifelhaften verwiesen. — G. Graf,
Die arabische Vita des hl. Abramios. — J. Haury,
Über die Stärke der Vandalen in .Afrika; Petros Patrikios

Magister und Petros Patrikios Barsymes. — H. Buk,
Zur ältesten christlichen Chronographie des Islam. —
A. Struck, Die Eroberung Thessalonikes durch die

Sarazenen im Jahre 904. — A. Mufioz, Un avorio

bizantino giä nel museo di Vieh (Catalogna). — Gius.

Wilpert, Appunti sulle pitture della chiesä di S. Maria
Antiqua. — 11. X. na;iaY = ii.pYt05, EflirPA<t>IKA. —
J. Dräseke, Zu den »Inschriften aus Syrien« B. Z. XIV,

S. 21—26. — G. Mercati, Contributo alle »Inschriften

aus Syrien« B. Z. XIV. — Ba3:Xs»0(; K. -tef aviÄT,;,

Ol xiüoiXcs tTji; 'AopiavouicöXsu)«;. — J. B. Bury, An un-

noticed Ms. of Theophanes. — P. Marc, Eine neue

Handschrift des Donner- und Erdbebenbuchs. — V.

Gardthausen, Zur byzantinischen Kryptographie.

Atene e Roma. Giugno. G. Calö, Socrate contro

Callicle. — G. Malagöli, Cavaliere e Mimo. — T. Tosi,

I canti popolari greci.
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Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Das Nibelungenlied. Nach der Lachmannschen
Handschrift A im Auszuge mit Wörterverzeichnis, er-

läuternden Anmerkungen und einer kurzen Gram-
matik des Mittelhochdeutschen herausgegeben von
Bieger [Gymn.- Oberlehrer an der Königl. Fürsten-

und Landesschule Grimma, Dr.]. Leipzig, O. R. Reis-

land, 1904. XXXIX u. 199 S. 8». M. 1,60.

Diese kommentierte Ausgabe des Liedes will

in erster Linie eine Schulausgabe sein, daneben

auch jungen Studierenden der Germanistik als

erste Einführung in das Epos dienen.

Sie druckt etwa die Hälfte des Gedichtes

vollständig ab. Ausgelassen sind (ohne Rück-

sicht auf die Liedertheorie) jene Abschnitte, die

breitere Schilderungen enthalten oder einen mehr
episodischen Charakter tragen; hier stellen In-

haltsangaben den Zusammenhang her. Den Text

gibt Bieger nach der Handschrift A, deren

Fassung ihm — man sieht nicht, ob aus Ge-
wohnheit oder aus besonderen Gründen, die

auch Braunes Ausführungen nicht zu erschüttern

vermochten — als »die ursprünglichste und

iilteste« gilt.

^ In der fortlaufenden Erläuterung sieht man
den Text verstanden, im einzelnen wünschte

man manches anders formuliert, das meiste ver-

tieft. Überhaupt hätten die Anmerkungen wohl

mehr Nutzen stiften können, wenn sie weniger

übersetzten, mehr erklärten. Die Einleitung

zeigt in Kleinigkeiten einiges Unrichtige, man-

ches Schiefe ; ihr literar- und sagengeschichtlicher

Teil ist, selbst für die Zwecke des Buches, etwas

sehr dürftig.

Frankfurt a. M. Friedrich Panzer.

Roman Woemer [ord. Prof. f. Literaturgesch. an der

Univ. Freiburg i. B.], Fausts Ende. Akademische
Antrittsrede. 2. Aufl. Freiburg i. B., C. Troemer
(Ernst Harms), 1904. 28 S. 8°. M. 0,80.

Zu einer neuen Auflage seiner Antrittsrede hat sich

der Verf. veranlafst gesehen, da in ihr nicht nur eine zu-

sammenfassende Wiederholung längst bekannter For-

schungsergebnisse, sondern auch 'eine neue Fausterklä-

rung', wenn schon eine nur sachgemäfse gegeben sei, und
da die erstaunlichste Auslegung gerade der letzten Szenen

in jüngster Zeit so weite Verbreitung gefunden habe.

Einige chronologische Versehen, die bei der anerkennen-

den Würdigung der ersten Auflage der Schrift an dieser

Stelle (DLZ. 1902, Sp. 726) erwähnt worden sind, hat

der Verf. jetzt getilgt.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronili.

Der ord. Prof. f. deutsche Philol. an der Univ. Inns-

bruck Dr. Joseph Seemüller ist als Prof. Heinzeis Nach-

folger an die Univ. Wien berufen worden.

An der Univ. Berlin hat sich Dr. Georg Baesecke
als Privatdoz. f. deutsche Philol. habilitiert.

Nea erschienene Werke.

L. M. Hollander, Prefixal S in Germanic together

with the etymologies of Fratze, Schraube, Guter Dinge.

Inaug.-Dissert. der Johns Hopkins-Univ. Baltimore, J. H.
Fürst Company.

Anna Lüderitz, Die Liebestheorie der Proven9alen
bei den Minnesingern der Stauferzeit. [Schick -v. Wald-
bergs Literarhistorische Forschungen. XXIX.] Berlin

Emil Felber. M. 3.

F. Melchior, Heinrich Heines Verhältnis zu Lord
Byron. [Dieselbe Samml. XXVII.] Ebda. M. 3,50.

Emma Graf, Rahel Varnhagen und die Romantik.
[Dieselbe Samml. XXVIIL] Ebda. M. 2,20.

Englische und ron^ianische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Ben Jenson, The Staple ofNews. Edited with

Introduction, Notes and Glossary by De Winter
[Instructor in Rhetoric in Yale Univ., Ph. D.]. Doctor-

these der Yale-Univ. [Yale Studies in English,

ed. by Albert S. Cook. XXVlII.j NewYork, Henry

Holt & Comp., 1905. LIX u. 276 S. 8°. % 2.

»The Staple of News« (1631 zuerst ge-

druckt) gehört zwar nicht zu Ben Jonsons be-

deutendsten Lustspielen, beansprucht aber doch

ein besonderes Interesse insofern, als es die

Anfänge des Zeitungswesens in England satirisch

beleuchtet. Eine befriedigende kritische Aus-

gabe des Stückes war bisher nicht vorhanden.

Wie in allen Lustspielen Ben Jonsons, wimmelt

es auch in »The Staple of News« von An-

spielungen auf Personen und Ereignisse jener

Zeit, Anspielungen, die ohne Kommentar dem

Uneingeweihten zum grofsen Teil schwer ver-

ständlich sind. Unter solchen Umständen war es

gewifs eine lohnende Aufgabe, »des Schweifses

der Edlen wert«, eine dem heutigen Stande der

Wissenschaft entsprechende kritische Neuausgabe

des Stückes mit Kommentar zu veranstalten.

Stellen wir fest, ob dem Herausgeber de Winter

die Erfüllung dieser selbstgestellten Ajufgabe ge-

lungen ist.

Als Haupteigenschaft des Herausgebers fällt

uns ein gewaltiger Sammeleifer auf, der aber

oft viel zu weit geht. Sein über 100 Seiten

umfassender Kommentar, der fast so viel Raum

einnimmt wie die Ausgabe des Stückes selbst,

enthält sehr viel allgemein Bekanntes, das einer

Erklärung überhaupt nicht bedurfte. Was für

einen Leserkreis hat de W. eigentlich im Sinne

gehabt, als er (S. 226) eine Anspielung Ben

Jonsons auf die Gänse des Kapitols genauer er-

läutern zu müssen glaubte? In vielen Fällen

liefert der Text ihm gleichsam das Stichwort

zur Anbringung seines aus allen möglichen

Quellen zusammengetragenen Notizenkrams. Die

Erwähnung des Wortes witch veranlafst ihn

z. B. zu einer langen Anmerkung über den Hexen-

glauben in England zu jener Zeit (S. 171). Ein

ebenso dringendes Bedürfnis befriedigt die An-

merkung zu Lepers (S. 197), die uns über die

Verbreitung des Aussatzes im mittelalterlichen
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„^ropa belehrt. Sehr lehrreich sind auch die

Mitteilungen, dafs Dunkirke ein Hafen im Departe-

ment Nord in Frankreich (S. 17 7), Hartvich ein

solcher in Essex sei (S. 178), dafs Arion ein

griechischer Dichter und Musiker gewesen sei

(S. 190), usw.

Die ungebührliche Ausdehnung des Kommen-

tars erklärt sich aber nicht nur durch die vielen

gänzlich überflüssigen Anmerkungen, sondern

auch durch eine weitschweifige Redseligkeit des

Herausgebers, der oft bei unwichtigen Dingen

allzu lange verweilt.

In andern Fällen versagt de W.s Gelehrsam-

keit, obgleich die ihm zu Gebote stehenden

Hilfsmittel genügende Aufklärung darbieten. Er

bezeichnet z. B. (S. 157) in der Stelle -^the knois

I made along the streets« knots als ihm unver-

ständlich, trotzdem Murrays New English Dictio-

nary V 742, Sp. 3, 17 gerade diese Stelle

zitiert, und knot mit »lump, clot, concretion«

umschreibt.

Zu grammatischen Bemerkungen bietet die

..asgabe wenig Gelegenheit. Es wirft aber doch

ein bedenkliches Licht auf die grammatischen

Kenntnisse des Herausgebers, dafs er im Glossar

hem (= them) als Überbleibsel einer Form er-

klärt, die im 11. und 12. Jahrh. allgemein üblich

war. Er weifs offenbar nichts davon, dafs hem
noch bei Chaucer die alleinige Form ist.

Unter einer kritischen Ausgabe versteht de W.
eine solche, die auch alle offenbaren Druckfehler

ihrer Vorlage (der ersten Ausgabe von 1631)

gewissenhaft nachdruckt (vgl. III 2, 60. 7 9 Sit

statt Sir] III 4, 7 2 hete statt here, usw.). Mit

dieser .Auffassung dürfte er wohl allein dastehen.

Auch die Varianten unter dem Text sind

meist unnütz, da sie sich in der Mehrzahl auf

die von de W. selbst, und zwar mit Recht, für

unkritisch erklärten Ausgaben von Whalley

(17 5.6) und Gifford (1816) beziehen. Die Aus-

gabe von Barry Comwall (1838), und die von
Cunningham (1875) veranstaltete Revision der

Ausgabe von Gifford werden von de W. nirgends

berücksichtigt, ja nicht einmal genannt. Unser
Herausgeber scheint von ihrem Vorhandensein
nichts gewufst zu haben.

Mit alledem will ich aber noch nicht sagen,

dafs de W.s Arbeit völlig wertlos sei. Die Ein-

leitung bietet eine gelungene Schilderung des

englischen Zeitungswesens zu Ben Jonsons Zeit;

selbst der Kommentar enthält manche zutreffende

Erklärung schwieriger Stellen des Textes,

Unser Gesamturteil über die vorliegende Aus-
gabe lautet daher dahin, dafs der Herausgeber
seiner Aufgabe nicht völlig gewachsen gewesen
ist, dafs daher seine Leistung nur teilweise

befriedigt. Vor allem: weniger wäre mehr ge-
wesen.

Freiburg i. Br, Eduard Eckhardt.

Andre Le Breton, Balzac. Ihomme et TiLuvre. Paris,

Armand Colin, 1905. 295 S. 8".

Der Verf., dem man Studien über die i.iii»> .^.^lung

des französischen Romans seit dem 17. Jahrh. verdankt,

beginnt sein Buch mit einer psychologischen und bio-

graphischen Skizze des .Menschen Balzac. Daran schliefst

er eine eingehende Untersuchung der literarischen Quellen

des Balzacschen Romans. Hierauf folgen Kapitel über
die Comedie humaine, über ihren Plan, über Balzacs

Beobachtungsgabe. Weiter werden der Einflufs Balzacs,

sein Pessimismus, seine 'Überproduktion' behandelt.

Notizen und Mitteilungen.

Nen «rscblenene Werke.

G. Holzer. Bacon- Shakespeare, der Verfasser des
»Sturms«. Heidelberg, Carl Winter. M. 1,50.

K. Fr. Schmid, John Barclays Argenis. [Schick-

v. Waldbergs Literarhistor. Forschungen. XXXI.] Berlin,

Emil Felber. M. 4.

Fritz Resa, Nathaniel Lees Trauerspiel Theodosios
or the Force of Love. [Dieselbe Sammlung. XXX.]
Ebda. M. 4,50.

Zeitschriften.

Revue d'Histoire litteraire de la France. .Avril-

Juin. G. Rudier, Un »portrait litterairet de Sainte-

Beuve. — E. Rigal, La mise en scene dans les trage-

dies du XVI ^ siecle (fin). — M. Roques, La compo-
sition de la fable de La Fontaine: »Le Vieillard et les

trois jeunes Hommes». — P. Laumonier, Chronologie

et variantes des poesies de Pierre de Ronsart (suite).

— C. Latreille, Bossuet et Joseph de Maistre d'aprjs

des documents inedits (suite). — H. Omont, Projet-^e

saisie des papiers de Voltaire au debut du regne de

Louis XVI. — Chr. .Marechal, Un correspondant in-

connu de Lamennais. Lettres inedites de Lamennais ä
M^e Clement.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Alan H. Gardiner, The inscription of Mes,
A contribution to the study of Egyptian judicial

procedure. [Untersuchungen zur Geschichte
und Altertumskunde Ägyptens, hgb. von Kurt
Sethe. IV, 3.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1905.

54 S. 4". M. 9,60.

Vor etwa 6 Jahren entdeckte der damalige

Direktor der ägyptischen Altertumsverwaltung

Victor Loret in Sakkara, der bekannten Xekro-

polis des alten Memphis, ein Grab, das eine

ganz ungewöhnliche Inschrift enthielt. An Stelle

der sonst üblichen Biographie hatte der Besitzer

des Grabes, ein »Schreiber des Silberhauses«

namens Mes (Mose), der um die Mitte des 13.

vorchristl. Jahrh.s unter Ramses IL lebte, die Ge-

schichte eines langen Prozesses an den Wänden
verewigt, den er nach vielem Hin und Her ge-

wonnen hatte. Offenbar bedeutete dieser Sieg

für Mes mehr als einen moralischen Erfolg, er

machte ihn zu dem reichen Manne, der sich ein

stattliches Grab leisten und durch reiche Stiftun-

gen seinen Totenkultus sichern konnte. Vor allem

die letztere Rücksicht mag den Verstorbenen be-

stimmt haben, den ganzen langwierigen Familien-

prozefs in extenso von den ersten .Anfängen bis

zum Schlufs mitzuteilen, denn so konnten noch
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späte Generationen gegebenenfalls von dem Toten
selbst erfahren, dafs sein Besitz, aus dem die

Totenopfer und die Unterhaltung des Grabes
bestritten wurde, rechtlich gesichert sei. Wie
dem auch sei, wir besitzen in dem neuen Text
eine überaus wertvolle Bereicherung des spär-

lichen Materials, auf das sich unsere Kenntnis

der Rechtsverhältnisse des Pbaraonenreiches grün-

det, kein anderer Text führt uns so ausführlich

den Gang eines altägyptischen Zivilprozesses vor

Augen.

Freilich hat sich das Schicksal insofern wenig

freundlich erwiesen, als es uns dieses wertvolle

Dokument mit so grofsen Lücken hinterlassen

hat, dafs dadurch manche Unklarheit im einzelnen

geblieben ist. Moret, der erste Bearbeiter, hatte

bereits den Inhalt in der Hauptsache richtig er-

kannt und auch in der Einzelerklärung viel Gutes

geleistet, aber erst Gardiners ^) gründliche und

glückliche Interpretation hat den Verlauf des

Prozesses in den Hauptzügen klargelegt, wel-

cher sich etwa so darstellt.

Der Grundbesitz, welchen Mes in der Nähe
von Memphis besafs, ging auf eine Schenkung

zurück, die einer seiner Vorfahren namens Nosche

am die Mitte des 16. vorchristlichen Jahrhunderts

von dem König Amosis I. erhalten hatte, viel-

leicht als Lohn für treue in den Hyksoskämpfen
geleistete Dienste. Lange Zeit erfreute sich die

Familie ungestört dieses Besitzes, bis etwa 200

Jahre später nach den religiösen Wirren unter

dem Ketzerkönig Chinatön wegen jener Lände-

reien Erbschaftsstreitigkeiten entstanden, die frei-

lich ebenso befriedigend erledigt wurden wie

ein zweiter bald darauf geführter Prozefs. Sehr

viel böser sollte indessen der nächste Prozefs

enden. Als nämlich die erwähnten Güter sich

zur Zeit Ramses' II. (um 1280 v. Chr.) in den

Händen einer Frau Nub-nofret befanden, ergriff ein

ebenso schlauer wie gewissenloser Beamter na-

mens Chai brevi manu davon Besitz und wufste

zum Teil durch gefälschte Papiere in dem nun

von der Frau angestrengten Prozesse ein ob-

siegendes Urteil zu erlangen. Diese Betrüge-

reien enthüllte Mes, der Sohn der so schmählich

um ihren Besitz gebrachten Frau, der Besitzer

des Grabes, und bewirkte dadurch, dafs das

frühere LVteil kassiert und ihm der alte Besitz

wieder herausgegeben wurde.

Wenn es schon von grofsem Interesse ist,

dafs wir hier einmal die Geschichte eines Fami-

lienguts über fast 400 Jahre verfolgen können,

so ist doch noch ungleich wichtiger, dafs uns

') Er hat namentlich erkannt, dafs der Text in der

Hauptsache die Reden des Klägers und Beklagten ent-

hält. Dabei möchte ich bemerken, dafs ich die Vermutung
für richtig halte, dafs der »Ziegenhirt Mes« mit dem
Kläger identisch ist. Zu dem eigentümlichen Zeichen

hinter ms , das kaum mn zu lesen ist , 'vergleiche El

Bershe II Seite 24 und 27.

bei den verschiedensten Gelegenheiten die richter-

lichen Organe in Aktion begegnen, und dafs wir

den Verwaltungsapparat des Pharaonenreiches

in einer Reihe von Detailfragen arbeiten sehen.

G. hat mit Vorsicht und Scharfsinn dem Text
alles entnommen, was sich daraus zurzeit folgern

läfst, und so stellt seine Arbeit einen wichtigen

Beitrag zur Kenntnis des Rechts- und Verwaltungs-

wesens des Pharaonenreiches dar. Vor allem ist

es ihm aber darum zu tun gewesen — und das

ist ja das erste Erfordernis einer solchen Arbeit

— durch eine philologische Interpretation eine

sichere Übersetzung und damit juristischen Be-

arbeitern eine sichere Grundlage zu schaffen.

Ich kann diese Übersetzung den Juristen, für

welche der Text das gröfste Interesse haben

sollte, auf das Beste empfehlen. Wir besitzen

zurzeit wenige juristische Texte des Pharaonen-

reiches, denen man ein gleiches Vertrauen ent-

gegenbringen dürfte. Auch der Philolog hat

an mancher feinen grammatischen und lexiko-

graphischen Beobachtung seine Freude, alles in

allem eine vortreffliche Arbeit, die die Fort-

schritte deutlich zeigt, welche die Ägyptologie

wieder in dem letzten Jahrzehnt gemacht hat.

Strafsburg i. E. W. Spiegelberg.

Georg Rathke, De Romanorum bellis servilibus
capita selecta. Berlin, Georg Nauck, 1904. 100

S. 8". M. 2,80.

Die vier Kapitel der Schrift beziehen sich auf Quellen-

kritik und Chronologie der Sklavenkriege, sowie Quellen-

kritik, Chronologie und Sachkritik des Gladiatorenkrieges.

Der V^erf. kommt für die Quellen der Sklavenkriege zu

dem Ergebnis, dafs Diodor aufser Poseidonios einen un-

bekannten Gewährsmann mit besonderen syrischen Kennt-

nissen und stoischen Anschauungen benutze. Aus Posei-

donios stammten vermutlich auch Strabos Angaben, aber

auch bei ihm sei noch die Benutzung einer zweiten

Quelle möglich. Von Livius' Quellen sei nur für das

Ende der Sklavenkriege Poseidonios zu nennen, sonst

sei alles unsicher wie bei Dio Cassius, der vielleicht

einen aus Diodor oder Poseidonios schöpfenden römi-

schen Schriftsteller benutzt habe. — Ganz unsicher sei

auch die Chronologie. Der Verf. kommt zu dem Schlufs,

dafs das Vorspiel des l. Krieges ins J. 135, der Krieg

selbst ins J. 134, der zweite in die Zeit von 104— 100

falle. — Von den Quellen des Gladiatorenkrieges seien

Plutarch und Florus von Sallust, Appian und Frontin

von Sallust und Livius abhängig. Bei Zahlenangaben

sei Sallust verläfslicher. Schliefslich geht der Verf. zu

einer Untersuchung von Sallusts und Livius' Quellen

über. Im letzten Kapitel beschäftigt er sich mit

dem ersten Jahre des Gladiatorenkrieges, 73, mit der

Zahl der in ihm verwandten Legionen , mit dem Jahr

von Crassus' Prätur und mit dem damaligen cursus

bonorum.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Von den zwanzig Grabhügeln, die in der Nähe

von Engen in Baden bestehen, sind nach der Frkf. Z.

in den letzten Wochen fünf von Professor Wagner aus

Karlsruhe geöffnet worden. Man fand eine grofse An-

zahl von Nadeln und Ketten aus Bronze, Schmucksachen

aus Bernstein, Tonscherben, Brandstätten usw. Die

Ausrüstung der Gräber läfst auf eine ärmere Bevölke-

rung schliefsen, als die war, welche ursprünglich die
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'*'-'• des Bodensees bewohnte, und deren Gräber in

ren Jahren geöffnet wurden. Die Engener Funde

p,.. ren der Hallstatt- Periode an.

DieAusgrabungen, die das kais. Deutsche Archäolog.

Institut in Gemeinschaft mit der Altertumskommission für

Westfalen seit einer Reihe von Jahren bei Haltern vor-

nohrnen läfst, sind vor kurzem nach der Frkf. Z. unter

;ng der Professoren Dr. Koepp aus .Münster und
.,endorfT aus Frankfurt a. .M. wieder aufgenommen

worden und sollen in diesem Jahre acht Wochen dauern.

Die Hauptarbeit gilt der weiteren Erforschung des sog.

>Grorsen Lagerst, das in einer Ausdehnung von rund

600 m Länge und 300 m Breite auf dem ersten Hügel-

rücken zwischen der Chaussee Haltern -Wulfen und dem
alten Weseler Landwege vor vier Jahren aufgefunden

wurde. Während die der Stadt zugekehrte Ostseite des

Lagers im vorigen Jahre gründlich erforscht worden ist,

will man jetzt die der Chaussee zugewandte Südseite

untersuchen. Die Toranlage der Befestigungslinie ist

schon gefunden und teilweise aufgedeckt worden, .^uch

ist man auf Verbindungsspuren zwischen hier und den
früher untersuchten Uferanlagen an der alten Lippe ge-

stofscn.

»a erscklenene Werke.

Weltgeschichte hgb. von H. F. Helmolt. 5. Bd.

:

Südost- .und Osteuropa. Von R. von Scala. H. Zimmerer,

t K. Pauli, H. F. Helmolt, B. Bretholz, Wl. .Milkowicz

u. H. von Wlislocki. Leipzig, Bibliographisches Institut.

Geb. M. 10.

C. Gaspar, Olympia. Paris, Hachette & Cie.

Ch. J. O'Connor, The graecostasis of the Roman
Forum and its vicinity. Doctorthese der Univ. v. Wis-
consin. [Bulletin of the Univ. of Wisconsin. No. 99.

Philology and Literature Series. Vol. 3, Xo. 2.] Madison,
Wisc. 25 Cents.

Zeitschriften.

The Kumismatic Chronicle and Journal of the

Royal Kumismatic Society. 1905, IL Th. Rein ach,
A Stele from Abonuteichos. — J. Maurice, L'atelier

monetaire d'Heraclee de Thrace pendant la periode Con-
stantinienne. — P. W. P. Carlyon- Britton, Eadward
the Confessor and his coins.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Inventaire des Inventaires de la deuxieme
section des Archives generales du Royaume.
"hambres des comptes, Chartes de Brabant, Flandre,

amur et Luxembourg, Corps de metiers, Papiers

d'Etat et de l'.-ludience, Cartulaires et Manuscrits, etc.

par Joseph Cuvelier [Sous-chef de section].

nventaires des Archives de la Belgique publ.

^r ordre du Gouvernement sous la direction de l'Ad-

ministration des Archives generales du Royaume.]
Brüssel, Druck von P. Weifsenbruch,- 1904. XXXIX
u. 342 S. 8".

Der rührige, auch über die Grenzen seines

Heimatlandes hinaus wohlbekannte Verfasser führt

mit diesem jüngsten unter den von der Belgischen

Archivverwaltung bereits in so stattlicher Anzahl
an die Öffentlichkeit gegebenen Inventaren einen
neuen Typ in die archivwissenschaftliche Literatur
ein; denn verwandte Arbeiten in anderen Län-
dern, über die man in der ausführlichen Einlei-
tung orientiert wird, sind bisher mehr oder
weniger fragmentarische Versuche geblieben.
Der praktische Wert, den eine Übersicht der

modernen Repertorien als der Wegweiser durch

die weitverzweigten Gänge eines Archivs für

den Archivbenutzer besitzt, leuchtet ohne weite-

res ein, darüber hinaus bietet eine derartige

Publikation aber noch ein besonderes Interesse,

soweit sie die älteren Repertorien behandelt.

Stellen diese doch nicht nur als Niederschlag der
wechselnden Ordnungszustände und nicht selten

auch der äufseren Schicksale der einzelnen Archiv-

bestandteile gewissermafsen die Geschichte eines

Archives dar, manche von ihnen vertreten auch

in den so häufigen Fällen des Verlustes der

Archivalien selbst die Stelle primärer Quellen

und sind wahre Fundgruben von wertvollen Nach-

richten.

Die II. Sektion des Belgischen Generalarchivs

bewahrt die Urkunden von Brabant, Flandern,

Namur und Luxemburg, ferner alle Kartulare und

Manuskripte, die Papiers d'Etat et de TAudience,

die Akten der Lebnkammer von Flandern, die

Archive der flandrischen Zünfte und Gilden. Ihr

reichhaltigster Fonds ist aber das Archiv der

Chambre des comptes, die nicht nur oberste

Rechnungskammer war, sondern auch die Leitung

des Domänenwesens und der indirekten Steuern

besafs, sowie die Rechtstitel der Krone und j^
Urkunden über Standeserhöhungen und .Adels-

verleihungen hütete. Für diese umfeigreichen

und vielgestaltigen Bestände hat Cuvelier nun

nicht weniger als 590 alte und neue Inventare

zusammengebracht, 472 aus dem Brüsseler Archiv

selbst. 1 1 8 aus der Nationalbibliothek zu Paris,

dem Departementalarchiv und der Bibliothek zu

Lille, dem Public Record Office und dem Briti-

schen Museum in London und aus dem Regie-

rungsarchiv in Luxemburg. Jedes der Inventare

erfährt eine knappe, aber sorgfältige Beschrei-

bung seiner äufseren Erscheinung und seines In-

halts, die Entstehungszeit wird festgestellt, und,

wo es möglich ist, gibt der Verf. auch eine

kurze Geschichte des Manuskripts, der sich

W^inke über die beste Art seiner Verwendung
anschliefsen. Eine Übersicht über die modernen
Signaturen der Bände und ein Personen-, Orts-

und Sachregister erleichtem die Benutzung der

musterhaften Arbeit, die vorbildlich werden sollte,

und für die auch die deutsche Forschung dem
Verf. zu Dank verpflichtet ist.

Düsseldorf. Richard Knipping.

Karl Bruchmann [Oberlehrer Dr.], Die auf den
ersten Aufenthalt des Winterkönigs in

Breslau bezüglichen Flugschriften der

Breslauer Stadtbibliothek. Ein Beitrag zur

Quellenkunde des dreifsigjähhgen Krieges. [Wissen-

schaftliche Beilage zum Programm des Königl. König-

Wilhelms -Gymnasiums zu Breslau für das Schuljahr

1904/1905.] Breslau, Druck von Otto Gutsmann,

[1905]. 36 S. 4".

Der Herausgeber bezeichnet die 46 Nummern

seines Verzeichnisses als eine Ergänzung der
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Bibliographie, die ich meinen »Deutschen Liedern

auf den Winterkönig« beigab, hat aber übersehen,

dafs ich mir meine Grenzen viel enger gezogen
hatte und keineswegs daran dachte, jedes Ana-

gramm oder Monogramm oder jede Reimzeile auf

den Winterkönig zu verzeichnen; die Bibliogra-

phie hätte ich dann leicht auf den doppelten

oder dreifachen Umfang ausdehnen können. So
bezeichnete ich denn mit voller Absicht meine

Sammlung nur als relativ vollständig, in der Vor-

aussetzung, dafs sie anderen zu erneuter Nach-

forschung Anlafs geben würde. Ihr entspricht

der Herausgeber, indem er alle Flugschriften der

Breslauer Stadt-Bibliothek einer Durchsicht unter-

zogen hat, für die wir ihm nur dankbar sein

können, weil sie aufs neue beweist, wie rege

die Literatur gerade Friedrich von der Pfalz

mit ihren Erzeugnissen bedacht hat; einzelnes

wie die Gedichte in Nr. 4, 6, 22, 38 und 39

oder die epischen Dichtungen in Nr. 7, 43 und

44 verdient vielleicht genauere Betrachtung, das

meiste aber tändelt in Epigrammen oder verliert

sich in Spielerei, die höchstens als Zeichen der

Zeit bemerkenswert ist. Dafs die Mehrzahl der

Gedichte, die für oder gegen den Winterkönig

aj^ftreten, im Parteidienste geschrieben ist, halte

ich iaach meinen Ausführungen (S. XIII) trotz

des Zwe^ifels Bruchmanns für erwiesen.

Wien. - Rudolf Wolkan.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften and Vereine.

Auf dem 5. Deutschen Archivtag zu Bamberg am
25. Sept. berichten Archivrat Dr. Bär (Würzburg), Ober-

regierungsrat Dr. Ermisch (Dresden), Reichsarchiv-

assessor Dr. Knapp (.München), Archivdirektor Dr.

Wolfram (Metz) namens des Ausschusses für die Frage
des Schutzes kleinerer Archive; Archivrat Sebert (Bam-
berg) spricht über das Bamberger Kreisarchiv, .^rchiv-

direktor Geh. Archivrat Dr. Prümers (Posen) über die

Papierfeinde aus dem Insektenreiche. Stadtarchivar Dr.

pvermann und Geh. Archivrat Dr. Grotefend be-

richtt.'^on über die Archivbenutzung zu genealogischen
Z\veckei.,n. Ferner wird eine Besichtigung des Kreis-
archivs una -.^^ ^gj. ausliegenden Pläne und Zeichnungen
stattfinden. Au^ fgerhalb der Tagesordnung wird Geh.
Archivrat Dr. SelK^ ggjj^^ neuen Erfahrungen mit Zapon
mitteilen. Anmeldun|^ ^ur Teilnahme am Archivtage
werden bis zum 15. »ep^^^gj^^^^j.

^^ Reichsarchivrat Sebert
(Bamberg) erbeten.

PersonalcL.
'ronik.

An der Univ. Berlin
/^^J

sich n^ ^^ ^ ^^.^^^
und Kaiserswaldau als Privatdo.

^ J^^^^ habilitiert.

Der ord. Prof. f^ Gesch. .^n ^" ^
:.jiv. Giefsen Geh.

Hofrat Dr. Wilhelm Oncken ist am 11. A^
^^^^^^ .^ ^^^ ^^

gestorben.
^^^ erschienene Werke.

Ernst Mayer, Die angeblichen Fälschung

goni. übersehene Quellen -^J^-'^hhchen ur
;-J- f

-

Verfassungsgeschichte Italiens. Leipzig,
.^^ ^^.^^^^^

Nachf (Georg Böhme). M. ö.

"-"Akten uL Briefe -5,'^':=f=npoliUk Her^

von Sachsen, hgb. von F. Gess. 1. Bd.. 1E',»_,5,S

"-"TIuITd^^ landständische Verfassung u

„attung in der Kurmark Brandenburg wal,rend Ver_^

Regierung des Kurfürsten Johann Georg (1571— 1598
(1. Abschn., 1. Kap.). Berliner Inaug.-Dissert. Hall

Druck von C. A. Caemmerer & Co.

G. L. Dankmar, Die kulturelle Lage beim Wiede
erwachen des modernen Okkultismus. Leipzig, Oswa]
Mutze. .M. 8.

Zeitschriften.

Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heide
berg und der rheinischen Pfalz. VI, 4. K. Ho
mann. Die Verpfändung des pfälzischen Oberamts Bo:

berg an das Bistum Würzburg und den Deutschorde

(1691— 1740) (Schi); Nachtrag zu der .-Abhandlung: D
Erwerbung der Herrschaft Boxberg durch Kurpfaiz. -

P. Joseph, Offenbach als pfalzgräfliche Münzstätte. -

A. Elkan, Ein in Heidelberg gedrucktes Buch (Coi

fession Et Recognoissance De Hugues Sureau dit d

Roisir, touchant sa Cheute en la Papaute, et les ho
ribles scandales par luy commis). — H. Rott, Kirchei

und Bildersturm bei der Einführung der Reformation i

der Pfalz.

Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst un
vaterländische Altertümer zu Emden. XIV. A. Reiffe
scheid. Geistliches und Weltliches in mittelniede

deutscher Sprache nach der Emder Handschrift Nr. 6'

I. — Fr. Sundermann, Die Ostfriesen auf Univers

täten. III. Heidelberg 1386 — 1662. — B. Bunt(
Beiträge zur Geschichte der Friesen und Ghauken. I

III. — M. Klinkenborg, Ostfriesische Urkunde
aus dem vatikanischen Archive in Rom; Die älteste

Beziehungen der Hohenzollern zu Emden. — C. Boret
ling, Ein Hausbuch Eggerik Beningas. I.; Norder Se
brief V. J. 1581 ; Aus einem Rechnungsbuche des frühere

Amtes Gredtsyhl von 1607; Ein ostfriesischer Poel

Laureatus. — Sello, Das Stadtwappen von Emden. -

Wagner, Noch einmal die Walburgiskirche in Emdei
— Eine Reisenotiz über Emden aus d. J. 1454. — I

Fried 1 an der, Enno von Emden; Testament der Moetl

von Diepholz 1593. — Haenisch, Bettelgedicht d(

Studenten Simon Petri in Emden 1600. — Bartels

Borkum und die Grönlandsfahrt. — Tergast, Dt

Münzfund in Norden. — Lohmeyer, Der Name dt

Klunderburg in Emden. — Frerichs, Zur ostfriesische

Glockenkunde. — Über die Familie von Hoen.

Archivio storico italiano. 1905, 1. F. Labruzz
Se il conte Umberto Biancamano fu contestabile d

Regno di Borgogna. — Eugenia Montanari, Parma
i moti del 1831. — C. Cipolla, La Storia Scaligei

negli archivi di Siena. — F. Gabotto, Intorno al

vere origini comunali. — Fr. Savini, Sui Flagellani

sui Fraticelli e sui Bizochi nel teramano durante i secc

XIII e XIV e una boUa di Bonifacio VIII del 129" conti

i Bizochi ivi rifugiati. — E. Robiony, Una missioi

ignorata d'un inviato del duca di Parma, Francesco Fa

nese, al granduca Cosimo III proposito delle trattati-«

per la successione di Spagna. — C. di Pierro, T
lettere di A. Tassoni. — A. dellaTorre, II sesto ce

tenario della nascita di Francesco Petrarca. Rassegi

delle pubblicazioni petrarchesche uscite nel 1904.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

E. Schöne [Seminaroberlehrer in Leipzig, Dr.], Di

Eibtallandschaft unterhalb Pirna.

H. Stübler [Seminarlehrer], Die Sächsisch,

Schweiz. \

A. Simon [Seminarlehrer], Das Vogtland.

[Landschaftsbilder aus dem Königrei(,^

Sachsen. Herausgegeben von E. Schön<1

.Meifsen, H. W. Schlimpert, 1905. 122; 48; 72
j

8°. Geb. .M. 2,50; 1,70; 2.
\



2097 16. August. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 34. 2098

Da das Königreich Sachsen trotz zahlreicher

brauchbarer Vorarbeiten noch keine zusammen-

fassende Landeskunde besitzt, so forderte der

Leiter des sächsischen Seminarwesens, Geheimer

Schulrat Grüllich, 1902 eine Anzahl von Seminar-

lehrem auf, sich zu gemeinsamer Bearbeitung

eines solchen Werkes zusammenzuschliefsen. Der

Vorschlag fand lebhafte Zustimmung. Auf dem
Dresdener Seminarlehrertage wurden die Grund-

sätze für die Bearbeitung festgesetzt, und ein

geographisch aufs gründlichste durchgebildeter

Fachmann, einer der eifrigsten Schüler des allzu-

früh verstorbenen Friedrich Ratzel, Seminar-

Oberlehrer Dr. E. Schöne, der sich selbst schon

mit dem Wesen des Landschaftsbegriffes ein-

gehend beschäftigt hatte, wurde mit der Heraus-

gabe des Sammelwerkes betraut.

Das Wesen der Landschaft besteht in der

inaigen Wechselwirkung zwischen dem Boden
und seinen Bewohnern, da neben den physischen

Kräften, die an der Umgestaltung der Erde ar-

beiten , auch die menschliche Kulturarbeit ein

sehr wesentliches Moment für die Herausbildung

der Landschaft ist. Es gilt also bei der Be-

arbeitung der Landschaftsbilder Boden und Men-
schen, physisch- geographische und anthropo-

geographische Gesichtspunkte in gleicher Weise
zu berücksichtigen und in ihrem Wechselver-

bältnis zu beleuchten. Da aber Landschaften

zugleich auch anschaubare, lebensvolle Einzel-

wesen sind , so ist der landschaftlichen Schilde-

rung, unterstützt durch zweckmäfsig ausge-

wählte Abbildungen, ein breiterer Raum gewährt
worden. *

Die Landschaftsbilder wollen vor allem dem
berufensten Pionier und Förderer der Heimats-

kunde, dem Lehrer und zwar insbesondere dem
sächsischen Lehrer, dienen. Sie wollen aber
auch an jeden Gebildeten sich wenden, der einen

offenen Blick für die Schönheiten der Heimat hat.

Zu diesem Zwecke ist das Königreich Sachsen
in neun natürliche Landschaften zerlegt worden,
deren jede von einem genauen Kenner in einem
mit Karten und Bildern gut ausgestatteten Hefte
mäfsigen Umfanges behandelt werden soll. Die
von den neun beabsichtigten bisher erschienenen
drei Hefte sind inhaltlich und methodisch gleich

gut durchgearbeitete Monographien, die für die

noch ausstehenden Bändchen das beste erhoffen

lassen. Im einzelnen weichen sie nicht unerheb-
lich voneinander ab, der Eigenart der verschie-

denen Landschaften und ihrer Bearbeiter ent-

sprechend. In der allgemeinen Anlage — Haupt-
kapitel: Boden, Mensch, Landschaft mit den
Unterabteilungen: Oberflächengestah, Gesteinsbau
und Entstehung, Bewässerung, Klima, Pflanzen-
;und Tierwelt, Wirtschaftliche Verhältnisse, Ver-
kehr, Bewohner, Siedelungsgeschichte, Siedelun-
gen — dagegen lassen sie leicht die einheitliche
Leitung erkennen. Gegen Plan und Ausstattung

idete^-
B»öt

des Werkes ist nichts einzuwenden; nur die bei-

gegebenen Ausschnitte der Urbanschen Karte

befriedigen nicht recht.

Köln. K. Has.;:r:.

Notizen und Mitteilungen.

(ieselUrhaften and Vereine.

Hessische Vereinigung für Volkskunde (Gieisen).

Anschliefsend an die ordentliche Mitgliederversamm-

lung der Vereinigung, die am 4. .August in Friedberg stalt-

fand, sprach Herr Prof. Dr. theol. P. Drews (Giefsen) ülaer

das AbendmahlunddieDämonen. Der Vortrag wollte

zeigen, wie sich von dem Glauben aus, dafs die Dämonen
sich der heiligen Elemente des .Abendmahls zu bemächtigen
und das Mahl dadurch zu profanieren suchten, eine Reihe

von Sitten und gesetzlichen Vorschriften von der altkirch-

lichen Zeit durch das katholische Mittelalter und über die

Reformation hin sogar bis in die Gegenwart auf dem
Boden des Luthertums erhalten hat. Liefs man nämlich

etwas vom gesegneten Brot und Kelch zur Erde fallen,

so war dies den Dämonen, den bösen Geistern verfallen.

Leichtsinniges Umgehen mit den .Abendmahlselementen
war daher für Laien wie Geistliche eine schwere Sünde,

und es begreift sich, dafs man darauf bedacht war, dem
mit allen Mitteln vorzubeugen. So führte man z. B.

Trinkröhrchen ein, mittels deren man den Wein aus

dem Kelch sog — ein Brauch, der auch nach der Refor-

mation unter den Lutheranern wieder erscheint und der

sich bis ins 17. Jahrh. erhalten hat. Oder man spendete

das Abendmahl so, dafs man mit Wein getränktes

in einem Löffel reichte: Endlich verzichteten die "Laien

sogar ganz auf den Kelch. Die Vorschriften^ die zu er-

füllen waren , wenn etwas vom gesegneten Wein auf

die Erde getropft war, leben auch im Luthertum noch
weiter, und dieselbe Furcht vor Profanation wie die

Katholiken zeigen auch die Lutheraner. .Auch sie sehen

in unachtsamem Verschütten des Kelches einen schweren
Frevel. Sollte doch 1568 ein Pfarrer in Frankfurt a d. O.

durch .Abhacken zweier oder dreier Finger für solch

eine Sünde gestraft werden. Die Altartücher, die schon

im 16. Jahrh. beim Austeilen des .Abendmahls an den
Seiten des Altars gehalten wurden, um das Zurerde-

fallen von Teilchen der Elemente zu verhindern , sind

heute noch in einzelnen hessischen Gemeinden im Ge-

brauch.
Xen ergchienene Werke.

Volkskundliche Zeitschriftenschau für 1903,

hgb. im Auftrage der hessischen Vereinigung für Volks-

kunde von .A. Strack. Leipzig, Teubner.

Zeitsriiriften.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. IX, 2.

H. Zahler, Rätsel aus Münchenbuchsee (Kanton Byn).
— .A. Rossat, Les paniers (suite). — S. Meier, Volks-

tümUches aus dem Frei- und Kelleramt. — E. Branger,
Verordnung über das Bad Pfafers vom J. 1603. — Ad.

Fluri, Liebeszauber. — E. A. S., Die Zürcher Beatus-

bruderschaft.

Deutsche geographische Blätter. 28,2. .M. Fried e-

richsen, Rufsland, Land und Leute. — W. Kols-
horn, Die wirtschaftliche Bedeutung und Entwickelung

des Kiautschougebietes. — J. Weifsenborn, Tierkult

in Afrika.

De Indische Gids. Juli. D. J. Ruitenbach, Eenigc

beschouwingen in verband met het huldige politie-vraag-

stuk. — Moekhbir, Brieven uit den Zetel van het

Khahfaat. Vlll. Hoe de Khaliei- Sultan den dag door-

brengt. De Selamliek. — Dr. K. W. van Gorko.Ti over

het desabestuur op Java, en kwart eeuw.
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Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

J. Hartwig [Dr. phil.], Der Lübecker Schofs
bis zur Reformationszeit. Mit einer Vor-

rede von G. Schmoller zum hundertsten Heft der

»Staats- und soziahvissenschaftlichen Forschungen«.

[Staats- und sozialwissenschaftliche For-
schungen hgb. von Gustav Schmoller. XXI, 6.]

Leipzig, Duncker & Humblot, 1903. VI u. 237 S. 8°.

M. 5,20.

Das vorliegende Buch charakterisiert sich als

eine sehr sorgfältige und scharfsinnige Unter-

suchung über einen in der bisherigen Literatur

nur gelegentlich berührten Gegenstand, der er-

schöpfend behandelt wird, soweit dies die vor-

handenen Quellen, insbesondere die vom Verf.

neu erschlossenen zahlreichen Schofsregister des

Lübecker Staatsarchivs nur zulassen. Die wesent-

lichsten Ergebnisse der Arbeit lassen sich in fol-

genden Sätzen zusammenfassen. Der in der

ersten Hälfte des 13. Jahrh.s aus einer aufser-

ordentHchen Steuer zu einer allgemeinen Ver-

mögenssteuer erhobene Schofs wurde ursprünglich

nur von den Bürgern, später auch von den blofsen

Emvv.ohnern vorübergehend, von den Gästen

und juristischen Personen dauernd erhoben.

Grundsätzlich befreit von seiner Entrichtung

waren die Kirche und ihre Diener, die Wohltätig-

keitsanstalten und die städtische Beamtenschaft;

einer weiteren Schwächung der städtischen Steuer-

kraft durch Erwerb steuerfreien Grundbesitzes

seitens der toten Hand wufste der Rat durch

gesetzgeberische und Verwaltungsmafsregeln vor-

zubeugen. Der Schofs zerfiel in den eigentlichen

oder Hauptschofs, den Vorschofs und den Feuer-

stellenschofs. Für den eigentlichen Schofs bil-

dete die gleich 2 Mark Pfennige gerechnete Mark
Silbers die Steuereinheit; nach ihr wurde vom
Rate alljährlich, dem jeweiligen Geldbedarf ent-

sprechend, der Schofssatz in Pfennigen festge-

stellt, und zwar in der Regel auf 2, später auf

1 Pfennig. Der 1374 zuerst vorkommende und

vom iS.Jahrh. ab dauernd erhobene Vorschofs,

der in der Regel 4 Schilling betrug und vor-

übergehend bis zu 2 Mark, ausnahmsweise auch

bis zu 6 Mark erhöht worden ist, war dagegen

eine partielle Kopfsteuer, die nur die Hausbe-

sitzer und vielleicht auch die Vermögenderen

traf. Als Feuerstellenschofs sind alle vier

Wochen je 2 Pfennige für jede Feuerstelle ent-

richtet worden.

Die weiteren Partien des Buches behandeln

in eingehendster Weise die Verwaltung des

Schosses, die mit dem Jahre 1458 einsetzenden

und quartiersweise nach Strafsen angelegten Haupt-

register und die einzelnen Nebenregister, die teils

offen, teils heimlich erfolgte Schoisentrichtung,

die Zeit und Art der Erhebung, die Kontrolle

der Schofspflichtigen, Strafen und Exekution, den

Ertrag des Schosses und seine stetig schwindende

Bedeutung im Lübeckischen Staatshaushalt. Eine

schliefslich auf Grund der Schofsbücher angestellte

Ermittelung der Bevölkerungsziffer Lübecks im

Mittelalter kommt zu dem einwandfreien Ergeb-

nis, dafs diese in der zweiten Hälfte des 15.

Jahrh.s von rund 20 000 auf 25 000 Einwohner
gestiegen ist. Dafs sich namentlich bei den vom
Verf. öfters beliebten Analogieschlüssen mehrfach

anfechtbare Behauptungen finden und auch ver-

einzelte Unrichtigkeiten mit unterlaufen, vermag

den bleibenden Wert der verdienstvollen und

mühsamen Erstlingsarbeit nicht wesentlich zu be-

einträchtigen.

Lübeck. F. Bruns.

W. Wendlandt [Generalsekretär des Bundes der Indu-

striellen], Die Förderung des Aufsenhandels.
Halle a. S., Gebauer- Schwetschke, 1905. XIII u.

157 S. 8°. M. 2,40.

Durch Errichtung einer »Reichshandelsstelle« wünscht
der Verf. den deutschen Aufsenhandel amtlich gefördert

zu sehen und spricht die Ansicht aus, dafs in Einrich-

tungen zur Förderung des Aufsenhandels auch kleine

Länder Deutschland übertreffen. Zum Erweis dieser

Behauptung führt er die betreffenden inländischen und

ausländischen Einrichtungen vor, die amtlichen und

die nichtamtlichen Handelsauskunftstellen, die Handels-

museen, die Exportvereine, Exportbureaus, Exportmuster-

lager, Exportbanken usw.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Ein Kapital von 100 000 Mark ist von einem

ungenannten Bürger Kölns zu dem Zwecke gestiftet

worden, die Zinsen zur Unterhaltung der geplanten

Vereinigung für rechts- und staatswissen-
schaftliche Fortbildung zu verwenden.

Ken erschienene Werke.

J. Keils Ingram, Geschichte der Volkswirtschafts-

lehre. Übs. von E. Roschlau. 2. Aufl. Tübingen, H.

Laupp. M. 2,20.

Arm. Tille, Wirtschaftsarchive. Berlin, Otto Elsner.

M. 1,60.

O. v. Zwiedineck-Südenhorst, Arbeiterschutz

und Arbeiterversicherung. [Aus Natur und Geisteswelt.

78.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

Zeitschriften.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-

wirtschaft im Deutschen Reich. 29, 3. C. Ballod,

Beiträge zur Frage nach der Produktivität der Arbeit

und der Bevölkerungsverteilung auf die verschiedenen

Erwerbszweige. I. Die Produktivität der Arbeit in der

Landwirtschaft. — Olshausen, Die Frühpolizeistunde

im, Deutschen Reich. — K. Pribram, Die Einführung

der Schutzdekrete unter Karl VI. in Wien. — K. Steiner,

Zur Geschichte der Württembergischen Vereinsbank. ~
R. Steinbach, Die Verwaltungsunkosten der Berliner

Grofsbanken. II. — M. Golodetz, Staatsaufsicht über

die Hypothekenbanken. I. — W. Troeltsch, Die hessi-

sche vvirtschaftspolitische Gesetzgebung im J. 1902 und

ihre bisherigen Erfolge (insbes. die Landeshypotheken-

bank und die Pflege des Kleinwohnungsbaus). — R-

Häpke, Die Entstehung der grofsen bürgerlichen Ver-

mögen im Mittelalter. — F. Tönnies, Eugenik. — G.

Seibt, Kleinhaus und Mietkaserne. — R. Eberstadt,

Tatsächliche Berichtigungen zu der Schrift von Andreas

Voigt und Paul Geldner »Kleinhaus und Mietkaserne».

— W. Hasbach, Germain Garnier als erster Aufsteller

der Abstinenztheorie.
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Jahrbücher für Nationalökonomie und Slalislik.

Juli. 0. Most, Der englische Zensus vom 1. April 1901.

Vorgeschichte, Methode und Ergebnisse. — 0. War-
schauer, Die deutsche Börsenstcuer und die Versuche
ihrer Umgestaltung. — M. Wagner, Die .Arbeiterschutz-

novelle zum preufsischen Berggesetze. — H. Haacke,
Die beruflichen Verhältnisse der italienischen Bevölke-

rong nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1901.
— W. Ed. Bi ermann, Die Sozialpbilosophie in der

neuesten Literatur.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Siegmund Schlofsmann [ord. Prof. f. röm. Recht

an der Univ. Kiel], In iure cessio und Manci-
patio. Eine rechts- und sprachgeschichtliche Unter-

suchung. Kaisergeburtstags -Rede gehalten an der

Univ. Kiel am 27. Januar 1904. Kiel, Lipsius &
Tischer, 1904. 1 Bl. u. 80 S. 8°.

W. Stintzing [aord. Prof. f. röm. Recht an der Univ.

Leipzig], Über die Mancipatio. Leipzig, A.

Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1904. 47 S. 8»

Schlofsmann stellt sich die Frage, welchem
/:. wecke die ursprüngliche Mancipatio, die uns von
Gaius lediglich, wie in verjüngter Gestalt, so auch

in verjüngter Funktion überliefert wird, gedient

habe. Bis heute halte jedermann angenommen,
das Geschäft sei Barzahlung und Lieferung zu-

gleich, somit, wie man es auch nennen will,

Realkauf oder Handkauf gewesen. Gegen diese

Annahme sind die Ausführungen Schlofsmänns

gerichtet. Zunächst stehe ja das Lieferungs-

bezw. Besitzübertragungsgeschäft ganz aufserhalb

der Manzipation und sei die Einseitigkeit der Er-

klärung bei einem von vornherein für ein gegen-
seitiges Geschäft bestimmten Akte dem alten

Formalismus zuwider. Befremdend sei aber auch
vom Standpunkte der herrschenden Meinung Ge-
staltung, Sinn und Zusammenhang der Formel:
statt Ausdruck eines Geschäftswillens Rechts-

behauptung (mettm esseaio) und Befehlswille {emptiis

esto), und eine unwahre Rechtsbehauptung, da
sie sich, während das Ritual mit ihr beginnt,

erst nach Vollendung des Aktes bewahrheite.

Während Schi, aus diesen Gründen die gemeine
Meinung verwirft, wird er andrerseits von der
partiellen Identität des Manzipations- und des

Iniurezessionsaktes gefesselt und kommt auf
Grund derselben zu der Annahme, dafs die Manzi-
pation sich aus der In iure cessio entwickelt
habe und im Wesen In iure cessio geblieben sei.

Um den Magistrat zu entlasten und es gleichzeitig

den Parteien bequemer zu machen, habe man
die Scheinvindikation, die das Wesen der Iniure-

zession ausmacht, statt vor dem Magistrat, vor
den Zeugen oder richtiger lediglich vor den
Zeugen vollziehen lassen, da ja auch In iure

Zeugenschaft anwesend sein mufste, womit zu-
gleich, wenn auch nicht dem öffentlichen Inter-
esse der Publizität des Eigentumswechsels, so
doch dem privaten der Sicherung künftigen Be-

weises besser gedient gewesen sei. Erkläre

sich auf diese Weise der mit der Iniurezession

identische Teil der Formel, so kehre in dem
Isque mihi emplus esto ein Stück der von alters

her neben dem dinglichen Geschäft, der Iniure-

zession, einherlaufenden, wenn auch unverbind-

lichen, so doch Formelgestalt tragenden Kauf-

abrede wieder, mit dessen Aufnahme in das Ritual

dem Kaufe nach seinem gesamten Inhalte die

Beweisbarkeit gesichert worden sei.

Die Schrift hat das Verdienst, auf Schwächen,
wenn auch vielleicht nicht in der Ansicht selbst,

so doch in der Verteidigung der Ansicht, die

bis heute für selbstredend galt, hingewiesen zu

haben. Und sie tut es mit all der Lebhaftigkeit

und Dialektik, die dem Verf. eigen sind und die

Arbeit zu einer sehr anziehenden Lektüre machen.

Auch mancher Exkurs in den Noten streift in

anregender Weise wichtige Materien. Um dem
Verf. zustimmen zu können, mufs man mit ihm

von dem höheren Alter der Iniurezession aus-

gehen: denn ist die Manzipation älter und die

doch unter allen Umständen nicht das ursprüng-

liche Eigentumsübertragungsgeschäft darstellende

Iniurezession jünger, so fällt damit der Konstruk-

tionsversuch des Verf.s dahin und wird ka>:.n

etwas anders übrig bleiben, als die herrschende

Annahme. Zumal doch auch nicht '.'de gegen
sie geäufserten Bedenken gleich schwer wiegen:

dafs z. B. Aussagen eines Rituals erst nach

seiner vollständigen Memorierung dem Tat-

bestand entsprechen, ist doch eine nicht seltene

Erscheinung. Indessen wird sich eine Frage,

wie die über das Altersverhältnis der beiden

Eigentumserwerbsarten, kaum anders als im Be-

reiche einer Revision des ganzen älteren römi-

schen Privatrechts zu einer annähernden Lösung
bringen lassen, da sie nach allen Seiten hin aus-

greift. Dafs aber auch mit dem Nachweis eines

höheren Alters der Iniurezession die neue Ansicht

noch nicht einwandsfrei ist, hat der Verf. selbst

anerkannt: neben dem im Vergleich zur Iniure-

zession beschränkteren Anwendungsgebiet der

Mancipatio ist es, wie mir scheint, der Mangel
einer Analogie der Versetzung eines Geschäfts

aus dem lus unter die Quiriten, der gegen die

Herleitung der Mancipatio aus der In iure cessio

spricht.

Der sprachgeschichtliche Teil enthält sehr

sorgfältige Erörterungen über die Bedeutung des

Wortes Cedere. Sie ergeben das Resultat, dafs

Cedere von vornherein transitiv gebraucht worden

sei und den Sinn von Gehenlassen und Los-

lassen gehabt habe. Der Verf. beschliefst seine

schätzenswerte Arbeit mit der Verwertung dieses

Ergebnisses für die Iniurezession, indem er, die

transitive Bedeutung des Wortes voraussetzend,

es auf das Loslassen des von dem Erwerber

in iure ergriffenen Objekts von seilen des Ver-

äufserers bezieht.
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Stintzings Abhandlung sucht die Schwierig-

keiten, denen das Verständnis des Manzipations-

rituals begegnet, auf andere Weise zu heben,

als Schlofsmann. Er hat dabei hauptsächlich

nicht die Urmanzipation, sondern die Imaginaria

venditio im Auge, mit Bezug auf welche das

Hiinc ego fundtmi meum esse aio besonders be-

denklich erscheint, da das die Voraussetzung

des Eigentumserwerbs bildende Zahlungsgeschäft

aufserhalb des Manzipationsakts fällt. Schlofs-

manns Lösungsversuch (In iure cessio und Man-
cipatio) wird bereits berücksichtigt, aber abge-

lehnt, insbesondere auch, weil, wenn die Manzi-

pation ihrem Wesen nach nichts anderes als ein

Cedere im Sinne eines Gehenlassens ist, sich die

ihr eigentümliche Autoritätshaftung nicht erklären

lasse. An diese knüpft St.s eigene Lösung an.

Sie Hegt darin, dafs er den beiden Teilen der

Formel, nicht allein hinsichtlich ihres Inhalts, son-

dern auch mit Bezug auf den Destinatar eine

verschiedene Funktion zuschreibt. Ihr erster Teil,

Hunc ego fundtini meum esse aio sei an die Zeu-

gen, ihr zweiter, Isqtie mihi emptus esto, an den

Veräufserer gerichtet, und während diese dem
Kaufwillen Ausdruck gibt, bedeutet die Vindika-

tionsformel ein j^ufgebot, eru Sichbereitzeigen

zum Esgentumsstreit gegen jedermann, wozu der

Manzipant^,etwa nach Art des Vormunds, zu den

Willenserklärungen des Pupillen oder nach Art

des Senats zu den Volksschlüssen, die Auctoritas

verleiht. Ist diese Auctoritatis interpositio für

das interne Verhältnis zwischen Veräufserer und

Erwerber nicht entscheidend, so begründet sie

andrerseits die Actio auctoritatis, im Falle dafs

auf jenes Aufgebot hin ein Evincent auftritt.

Der Verf. versucht dann schliefslich , sich von

dem einschlägigen Verfahren ein Bild zu machen
und lehnt die neuerliche Annahme ab, es habe

dabei der dem germanischen Recht eigne Ge-

werenzug bestanden. Einige Anhänge schliefsen

sich der Untersuchung an, die jedenfalls als ein

beachtenswerter Erklärungsversuch gelten darf.

Sehr naheliegend ist das Bedenken, dafs die von

dem Verf. angenommene Verschiedenheit des

Destinatars in der Formulierung der Erklärungen

nicht nur nicht zum Ausdruck käme, sondern,

bei der Verbindung Isque, geradezu unterdrückt

wäre. Bedenklich ist auch, zumal in der Periode

des Formalismus, der das Ritual angehört, in

dem angenommenen Aufgebote des Erwerbers

eine stillschweigende Interpositio auctoritatis von

Seiten des Manzipanten zu erblicken.

Amsterdam. Max Conrat (Cohn).

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Strafrecht an der deutschen Univ.

zu Prag Dr. Hans Grofs tritt in den Lehrkörp/T der

Univ. Graz über.

An der Univ. Zürich ist der aord. Prof. f. schweizer.

Privatrecht Dr. August Egg er zum ord. Prof., der

Privatdoz. Dr. Ernst Hafter zum aord. Prof. f. Rechts-

encyklop. u. Rechtsphilos. ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Staats- und Verwaltungsrecht an
der Univ. Tübingen Dr. Ludwig v. Joliy ist am 30. Juli,

63 J. alt, gestorben.

Xen erschienene Werke.

A. Emminghaus, Die Steuergesetzgebung der deut-

schen Bundesstaaten über das Versicherungswesen. [Ver-

öffentlichungen des Deutschen Vereins für Versicherungs-

Wissenschaft. VI.] Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

Zeitschriften.

Archiv für öffentliches Recht. 20,1. H. Geffcken,
Die deutsche Staatssprache und das Grundrecht der Ver-

sammlungsfreiheit in Preufsen. — P. Schilling, Die

Reichsexekution. — Bartolomäus, Amtsgerichtsdirek-

toren. — Ed. Hubrich, Zur Tarifhoheit Preufsens und
des deutschen Reichs. — E. Radnitzky, Zur Lehre

von der Treupflicht im Dienstverhältnisse. — B. Hilse,
Rechtswirksamkeit einer durch die Arbeitsordnung vor-

geschriebenen Mitgliedschaft bei der Betriebskranken-

kasse. — C. H. P. Inhulsen, Die Haftung des annek-

tierenden Staates für die Schulden des annektierten

Staates. Ein Beitrag eines englischen Gerichts zum
Völkerrecht.

Zeitschrift für schweizerisches Recht. N. F. 24, 3.

E. Hub er, Die rechtliche Natur der Zwangsversteigerung

nach schweizerischem Betreibungsrechte (Schi.). — A.

Heusler, Schweizerische Rechtsgesetzgebung des J.

1904. — Schweizerische Rechtsliteratur des J. 1904.

The Law Quarterly Review. July. A. V. Dicey,
The paradox of the Land Law. — K. R. Swan,
Restraint on anticipation under the married women's
property acts. — P. Vinogr adoff , Magna Carta. —
W. G. Hart, The development of the rule in Keech v.

Sandford. — Edw. Jenks, Future interests in land. II.

— Fr. Pollock, Notes on Maine's 'Ancient Law' (cont.).

— W. Paley Baildon, Vinogradoff on the manor. —
Th. Barclay, The South African Railway Gase and

International Law.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Axel Blytt [Prof. Dr.], Norges Hymenomy-
ceter. Efter forfatterens dod gennemset og afsluttet

af E. Rostrup. [Videnskabs - Selskabets Skrifter.

I. Math.-naturv. Kl. 1904. Nr. 6.] Udgivet for

Fridtjof Nansens Fond. Christiania, in Komm, bei

Jacob Dybwad, 1905. 164 S. 8".

Professor A. Blytt in Christiania hinterliefs

bei seinem im Jahre 1898 erfolgten Ableben

eine sehr grofse Pilzsammlung, die er in den

Jahren 1882— 1897 auf zahlreichen Exkursionen

in Norwegen zusammengetragen hatte, sowie

ein umfangreiches Manuskript über Standortsan-

gaben des gesammelten Materials. Es ist ein

grofses Verdienst des Herrn Prof. E. Rostrup
in Kopenhagen, dafs er die Bl.sche Arbeit über

Hymenomyceten wesentlich ergänzt, abgeschlossen

und herausgegeben hat.

In dem vorliegenden Werke sind vorerst

Zusammenstellungen über das Vorkommen und

die Verbreitung der Hymenomyceten in den

verschiedenen Regionen des Gebietes gegeben;

so werden die in höheren Gebirgen, in Buchen-

uud Birkenwäldern usw. auftretenden Arten zu-
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sammengestellt, ferner eine Übersicht der im

westlichen wie im östlichen Teil des Gebietes

verbreiteten Pilze geboten.

Im ganzen werden 1197 Arten der Hyraeno-

myceten aufgezählt, darunter folgende neue

Arten und Formen beschrieben: Armillaria nau-

seosa, Tricholoma candidum, Collybia subhyalina,

C. capillaris, Pholiota odoratissima, Inocybe

erubescens, Inoloma violascens, I. cinereoviolas-

cens Fr. var. rubescens, I. sublanatum Fr. var.

argillaceum, Dermocybe versicolor, Lepista ex-

tenuata Fr. var. christianiensis, L. intermedia,

Hygrophorus viscosissimus, H. nitiosus, H, fla-

vonitens, Lactarius compactus, L. luteus, L. sub-

alpinus, L. irregularls, L. glycyosmus Fr. var,

fragilis, L. mitissimus Fr. var. acris, L. tabidus

Fr. var. obscurior, Russula pubescens, R. rubella,

R. albida, R. verrucosa, R. emetica form, alpina,

R. decolorans var. albida, Cantharellus cibarius

Fr. form, squamulosus, Hydnum myriopedum.

Die Diagnosen der neuen Arten und Varietäten

sind in dänischer Sprache verfafst.

In der Rostrupscben Bearbeitung sind nicht

nur die von B. gesammelten Pilze berücksichtigt,

sondern auch die ältere und neuere Literatur

in dieser Beziehung.

Am Schlufs des Werkes sind die von P.

Hennings (Nyt Magazin f. Naturvidenskabener

Bd. 42. 1904) verzeichneten Hymenomyceten,
die im B.sehen Verzeichnisse fehlen, mit 1 5 Arten

aufgeführt worden, sodafs die Anzahl der bis-

her aus Norwegen bekannt gewordenen Hymeno-
myceten 1212 Arten beträgt.

Berlin. P. Hennings.

Gustav Wertheim, Anfangsgründe der Zahlen-
lehr c. Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn,

1904. XII u. 427 S. 8° mit den Bildnissen von Fermat,

Lagrange, Euler, Gaufs. M. 9.

Das Werk ist für einen gebildeten Laienkreis be-

stimmt; ihn will es über die wichtigsten Sätze und
Methoden der Zahlenlehre unterrichten , soweit zu ihrer

Begründung die Kenntnis der Elementar-Mathematik aus-

reicht. Dem Bande sind eine Reihe wertvoller Tabellen

beigegeben.

Ottokar Lenecek [Prof. Dr.], Illustrierte gewerb-
liche Materialienkunde. Berlin, A. Goldschmidt,

1905. VIII u. 578 S. 8° mit zahlr. Abbild. Geb. M. 4.

Das Werk gliedert sich in zwei Teile. Der erste

bietet die Rohstofflehre; er stellt die natürlichen Materia-

lien in drei .-Abschnitten dar; der erste behandelt die

mineralischen, der zweite die pflanzlichen, der dritte die

tierischen Rohstoffe. Der zweite Teil hat es mit der

Technologie zu tun und erörtert in zwei Abschnitten
die chemischen und die mechanischen Erzeugnisse.
Dem Verständnis der Darstellung kommen die zahl-

reichen .Abbildungen wirksam zu Hilfe.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die k. k. .\kad. der Wiss. in Wien hat in ihrer

Sitzung vom 30. Juni folgende Unterstützungen aus dem
Legate Wedl bewilligt: 1. Dr. Oskar Ritter v. VVunsch-
heim in Innsbruck zum Studium von Fragen der Immuni-
tätslehre 1000 Kr., 2. Dr. S. Jellinek in Wien zur Fort-

führung seiner Forschungen auf dem Gebiete der Elektro-

pathologie öW Kr. Das Komitee zur Verwaltung der

Erbschaft Treitl hat in seiner Sitzung vom 30. Juni

die Bewilligung folgender Unterstützungen beschlossen

:

1. Prof. E. Finger in Wien zur Fortsetzung der Ver-

suche wegen Übertragung der Syphilis auf Affen 8000 Kr.,

• 2. Prof. F. Emich in Graz zu Untersuchungen über Gas-

dichten 2000 Kr.

Personalchronlk.

Der Privatdoz. f. Mineral, an der' Univ. Berlin Prof.

Dr. Hermann Traube ist als aord. Prof. an die Univ.

Greifswald berufen worden.

An der Univ. Freiburg i. B. hat sich Dr. .Maximilian

Reinganum als Privatdoz. f. Phys. habilitiert.

Der Assistent am physikal.-chem. Institut der Univ.

Leipzig Dr. Karl Drucker hat sich als Privatdoz. f.

allgem. u. physikal. Chemie habilitiert.

Den ord. Prof. f. Ingenieurwissensch. an der Techn.

Hochschule in Darmstadt, Geh. Baurat Dr. Eduard
Schmitt hat der Senat der Techn. Hochschule zu Berlin

zum Ehren-Dr. ing. ernannt.

Die Techn. Hochschule zu Hannover hat den Prof.

f. Maschinenbau an der Polytechn. Schule in Zürich

A. Stodola zum Ehren-Dr. ing. ernannt.

An der Univ. Münster hat sich der Assistent am
botan. Institut Dr. Friedrich Tobler als Privatdoz. f.

Botanik habilitiert.

Der Oberlehrer am Gymn. zu Helmstedt Dr. Wilhelm
Schmidt, ein Kenner der Geschichte der antiken Natur-

wissenschaften und Technik, ist am 7. .August, 43 J. alt,

gestorben. Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer

Mitarbeiter.

Der fr. ord. Prof. f. mechan. Technol. an d^ri.Techn.

Hochschule zu Wien, Ministerialrat u. Drirektor der

Normaleichungs- Kommission F. .Arzbep^er ist am
3. August in Ebensee gestorben.

Neu erschienene Werke.

0. Biermann, Vorlesungen über mathematische

Näherungsmethoden. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

M. 8.

J. W. Gibbs, Elementare Grundlagen der statisti-

schen Mechanik. Deutsch bearb. von E. Zermelo.

Leipzig, Johann Ambrosius Barth. M. 10.

E. Lampe, Guido Hauck. [S.-A, aus dem Jahres-

bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. XIV.

Bd.] Nebst der Rede am Sarge, gehalten von A. Parisius.

Leipzig, Teubner.

K. Mack, Ph5'sikalische Hypothesen und ihre Wand-
lungen. Akadem. Festrede. Leipzig, Johann Ambrosius
Barth. M. 1.

\'. Goldschmidt, From the borderland between

crystallography and , chemistry. An address delivered

before the Science Club of the University of Wisconsin

at Madison. [Bulletin of the Univ. of Wisconsin. No.

108. Science Series. Vol. 3, No. 2.] Madison, Wisc.

25 Cents.

A. C. Scott, An investigation of rotations producc^

by current from a single-phase alternator. Doktorthese

der Univ. v. Wisconsin. [Bulletin of the Univ. of Wis-

consin. No. 102. Engineering Series. Vol. 3, No. !.]

Madison, Wisc. 50 cents.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. 52, 2. C.

Runge, Über die Zerlegung einer empirischen Funktion

in Sinuswellen. — A. G. M. Michell, The Lubrication

of Plane Surfaces. — L. Matthiessen, Mathematische

Theorie der Spiegelung in abwickelbaren Flächen. —
F. Wittenbauer, Die Bewegungsgesetze der veränder-

lichen Masse. — .\. V- Leon, Spannungen und Form-

änderungen einer rotierenden Hohl- und Vollkugel,

Spannungen und Formänderungen eines Hohlzylinders

und einer Hohlkugel, die von innen erwärmt werden,

unter der Annahme eines linearen Temperaturverteilungs-
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gesetzes. — F. Biske, Korrektionsspiegel zu paraboli-

schen Reflektoren. — S. Wellisch, Über das natürliche

Erhaltungsprinzip. — L. Schleiermacher, Zur Massen-
berechnung im Wegbau.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 46, 1. E. C.

Franklin, Reaktionen in flüssigem Ammoniak. — G. P.

Baxter, Revision des Atomgewichtes von Jod. II. —
G. I. Petrenko, Über Silber-Aluminiumlegierungen. —
R. Vogel, Über Gold -Zinnlegierungen. — G. Grube,
Über die Legierungen des Magnesiums mit Zinn und
Thallium. — C. H. Mathev/son, Über die Verbin-

dungen von Natrium mit Zinn.

Annali di Botanica. II, 2. L. Pampaloni, Sul

comportamento del Protococcus caldariorum Magnus in

varie soluzioni minerali ed organiche. — G. Zodda,
Illustrazione di un Erbario messinese del secolo XVII.
— E. Carano, Alcune osservazioni sulla morfologia

delle »Hypoxidaceae«. — E. Pantanelli, Contribuzioni

a la meccanica dell' accrescimento. II. L'esplosione

delle cellule vegetali. — F. Corte si, Intorno a due
casi teratologici trovati nell' Erbario Borgia; Una nuova
Orchidacea della Colonia Eritrea (Bonatea Pirottae). —
E. Chiovenda, Diagnosi di Graminacee nuove della

Colonia Eritrea.

Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch. 34, 1.

0. Schlaginhaufen, Das Hautleistensystem der Pri-

matenplanta unter Mitberücksichtigung der Palma. —
E. Küster, Die Innervation und Entwicklung der Tast-

feder.

Bulletins et Mcmoires de la Societe d'Anthropologie
ih Paris. V^S. 6, 1. E. Demonet, Recherches sur

la caj^.cite vitale (fin). — A. van Gennep, Notes sur

rheraldisation de la marque de propriete et les origines

du blason. \r A. Tnieullen, Eolithes et autres silex

tailles. — M. ^Baudouin, Dicouverte d'un menhir
tombe sous les dunes et d'une Station gallo -romaine

aux Chaumes de Saint-Hilaire de-Riez (Vendee). — Ber-

t ho Ion, Note sur le nom des Maures; Note sur les

noms des Iberes, Berberes et Africains. — 0. Vau-
ville, Sepultures neolithiques de Montigny l'Engrain

(Aisne); Poteries neolithiques d'Erondelle (Somme). —
P. Roux, Note ethnographique sur les peuplades du Haut-

Tonkin. — Y. Guyot, La population et les subsistances.
— Ch. Lejeune, La place de l'homme dans l'univers

et dans la serie zoologique. — Zaborowski, Contri-

bution ä l'anthropologie physique de la Sicile eneoli-

thique. — A. Thieullen, Sur les pierres taillees anti-

classiques. — Roux, La prostituee japonaise.

Medizin.

Referate.

A. Hiller [Privatdoz. f. innere Med. u. Militärhygiene an
der Univ. Berlin, Oberstabsarzt z. D., Dr.], Die Ge-
sundheitspflege des Heeres. Ein Leitfaden für

Offiziere, Sanitätsoffiziere und Studierende. Berlin,

August Hirschwald, 1905. XV u. 406 S. 8" mit

138 Abbild. M. 8.

Der Verf. stellt die hauptsächhchsten Gesichtspunkte,

die für die Militärhygiene in Betracht kommen, in 10

Kapiteln zusammen und hat dabei schon die neuesten

Erfahrungen im Kriege mitverwertet. Er behandelt die

Ernährung, die Genufsmittel, die Kleidung, die Aus-

rüstung, die Kaserne, vorübergehende Unterkunftsräume,

das Lazarett, Gesundheitspflege im^ Dienste, Gesundheits-

störungen im äufsern Dienst (Marsch [Hitzschlag], Ge-

fechtsübung, Lager [Biwak]), Bekämpfung ansteckender

Krankheiten. In einem Anhang bespricht er die Mafs-

nahmen zur Seuchenbekämpfung nach den Erfahnmgen
des ostasiatischen Krieges.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An der Univ. Königsberg ist eine Anstalt für
gerichtliche Medizin eingerichtet worden. Ihre

Leitung hat Prof. Dr. Puppe übernommen.

Der Prosektor an der Univ. Christiania Dr. F. G.

Gade hat nach der Nat.-Z. ein Kapital von
150000 Kronen zum Bau eines Laboratoriums
für patholog. Anatomie in Bergen gestiftet.

Personalcliroiiik.

Der ord. Prof. f. Chirurgie an der Univ. Königs-
berg Geh. Mediz.-Rat Dr. Karl Garre ist als Prof.

V. Mikulicz' Nachfolger an die Univ. Breslau berufen

worden.

Der Paracelsusforscher Sanitätsrat Prof. Dr. Karl

Sud hoff in Hochdahl ist als aord. Prof. f. Gesch. d.

Medizin an die Univ. Leipzig berufen worden.

Dem Privatdoz. für Ohrenheilkde an der Univ. Berlin

Dr. Bernhard Heine ist der Titel Professor verliehen

worden.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Ludwig Justi [Direktor des Städelschen Kunstinstituts

zu Frankfurt a. M., Prof. Dr.], Dürers Dresdener
Altar. [Beiträge zur Kunstgeschichte. N.

F. XXX.] Leipzig, E.A. Seemann, 1904. 40 S. 8"

mit 7 Abbild. M. 1,50.

Wölfflins Versuch, Dürer den Dresdener

Altar abzusprechen, möchte man als Seitenstück zu

Thausings Versuch, in der Wenzel- von- Olmütz-

frage dem Dürer die Originalität zu bestreiten,

hinstellen. Glücklicherweise ist ihm in dem
jetzigen Frankfurter Direktor sofort ein vollauf

gewachsener Gegner erstanden, dessen Urteil

umso schwerer wiegt, da er in keinerlei Weise

mit Dresden verknüpft und völlig unparteiisch

ist. Justi hat das Gemälde einer so eingehenden

Prüfung unterzogen, wie das seit einem Menschen-

alter niemand tat. Auf Grund dieser Unter-

suchung ist er in der Lage nachzuweisen, dafs

die Widersprüche, die Wölfflin im Altar auf-

fallen, zum Teil auf Übermalungen zurückzuführen

sind. Was noch verbleibt, erklärt er aus dem
Wesen Dürers und zeigt sich hierin bei weitem

glücklicher als Wölfflin, der diese Widersprüche

unvereinbar mit Dürers Kunst findet, dabei sich

aber mit einfachen Behauptungen begnügt. Auch

J,
nimmt an, dafs die Flügel erheblich jünger

als das Mittelbild seien; ein Ausspruch, der zwar

schon von vielen Seiten erfolgte, aber doch

nicht schlankweg überzeugend ist. Sehr reizvoll

ist J.s Darstellung, wie er sich die allmähhche

Entstehung des Triptychons denkt, wobei er die

scheinbaren stihstischen Widersprüche glänzend

auflöst. Höchst erfreulich ist es endlich, dafs

er den .Altar, — weit davon entfernt, ihn dem

Meister nehmen zu lassen, — eigentHch zum

»wertvollsten Gemälde Dürers« stempelt. Die

sprechendste Kritik seines Heftchens bietet der
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Umstand, dafs er damit seinen hervorragenden

Gegner bekehrt hat, der ihm nun in allen wesent-

lichen Punkten erfreulicherweise beistimmt.

Dresden. Hans W. Singer.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaft«!! and Vereine.

Kunsigeschichtliche Gesellschaft.

Berlin, 12. Mai 1905.

Hr. Voege sprach über die Deutsche Plastik des
13. Jahrh.s. Er behandelte besonders die Frage, inwie-

fern von Landschaft zu Landschaft bei uns ein Austausch

stattgefunden hat. Er hob zunächst hervor, dafs zwischen

der Kunst des Bamberger sog. Meisters der Adamspforte

und der des grofsen Xaumburgers ein Zusammenhang
nicht vorhanden ist. Wahrscheinhch dagegen seien Be-

ziehungen zwischen den Werkstätten von Bamberg und
Magdeburg, wie Schmarsovv vermutet hat. Wichtig sei

z. B. das Vorkommen derselben Sujets, ähnUcher Kronen-

formen ; das Auftauchen einzelner Bamberger Falten-

motive in Magdeburg, jenes schlanke Schrägübergleiten

langer Mantelfalten , das in Bamberg die Synagoge hat,

zeigt in Magdeburg eine der törichten Jungfrauen. Über-

haupt sei gerade bei den klugen und törichten Jung-

frauen der Zusammenhang durchsichtig, trotz ihres der-

beren, entschieden magdeburgischen Charakters. Solche

Ähnlichkeit zeige auch die Anordnung des Haares. V.

betrachtete dann einige bedeutende, jetzt im Mainzer

Domkreuzgang bev/ahrte Skulpturen, die z. T. zwar
auf unmittelbare Beziehungen zu Frankreich deuten, z. T.

aber Einwirkungen eines grofsen deutschen Ateliers er-

kennen lassen, des Naumburgischen, dessen Einflufs wir

hier zum ersten Mal in der Nähe der grofsen rheini-

schen Zentren und ihrer Wirkungssphäre und nicht fern

der französischen Grenze deutlich wahrnehmen können.

Jene auf französische Einwirkungen deutenden Frag-

mente gehörten ursprünglich zum Lettner des östlichen

Mainzer Domchors. Erhalten ist eine vortreffliche als

Gebälkträger dienende Architektenfigui , ferner einige

schöne Blätterknäufe und -Kämpfer, die Friedrich Schnei-

der mit Recht von Reims inspiriert ansieht. Die auf

Naumburg weisenden, ebenfalls künstlerisch sehr hervor-

ragenden Fragmente, — Teile eines Jüngsten Gerichts

mit dem Zug der Seligen und Verdammten — scheinen

mit jenem östlichen Lettner zwar nichts zu tun zu

haben, doch deutet die Form der beiden Tafeln auf Zu-

gehörigkeit ebenfalls zu einer Säulenstellung, nicht aber

zii einem Portale. Der Zug der Seligen und \'erdamm-

ten findet sich überdies ähnlich am Gelnhauser Lettner.

Doch liegt eine künstlerische Abhängigkeit von diesem

Nachbarateher nicht vor. Vielleicht, dafs umgekehrt Geln-

hausen den Mainzer Darstellungen einige Motive verdankt.

V. suchte den engen Zusammenhang der letzteren mit

der Naumburger Kunst darzutun. Naumburgisch sei

schon der Reliefstil der Mainzer Arbeiten, ihre über-

quellende Plastik, die sich in der Anordnung der Figuren

in zwei Reihen hintereinander bei gleicher Kopf höhe bei-

der und fast statuarischer Ausrundung der vorderen aus-

spricht; die Köpfe der hinteren Reihe seien dabei nicht

künstlich auf die Lücken geschoben, sondern gelegent-

lich versteckt hinter den vorderen. Auf Naumburg wie-

sen auch Kopftypen, Haarbehandlung, Allüren u. a. m.
Auch die Faltenbchandlung, obwohl in Naumburg zum
Teil noch minder breit, sei verwandt. Mit diesen Reliefs

im Mainzer Kreuzgang gehe im Stil zusammen das

schöne Tympanon mit Christus an der Ostseite des

Domes als Richter zwischen Maria und Johannes. Be-

merkenswert sei, dafs das einzige aus der Richtung des

Naumburgers bekannte Bogenfeld auf dem Ostchor links

dasselbe Sujet bietet, in noch verwandterer Auffassung.

Die Deckplatte des Thrones auf dem Mainzer Tympanon
zeige dasselbe eigen schwere Profil, dem man auf der

Naumburger Abendmahlsszene begegnet 1 Zu vergleichen

sei auch das gutmütige, offene, breite Christusgesicht in

Mainz mit dem Naumburger am Passionsfries, und wie

der mit den französisch zugespitzten Köpfen an den

Portalen von Strafsburg oder Freiburg i. B. Die Mainzer

Arbeiten gehören nicht der Hand des Naumburgers; sie

seien minder herbe; doch trete der Zusammenhang um
so schärfer heraus, je mehr man die .Arbeiten in den

Mainz benachbarten kleinen Zentren betrachtet; etwa die

in Wimpfen und in Wetzlar. Die Portalstatuen am Dom
zu Wetzlar deuten auf einen Zusammenhang mit der

westfälischen Schule, insbesondere mit den Portalskulp-

turen in Paderborn. Die etwas besseren Figuren einer

Maria und eines Johannes (jetzt links und rechts eines

Altars in einem Nebenraum an der Nordseite des Wetz-

larer Domes aufgestellt, von einer Lettnergruppe stam-

mend?) lassen dagegen an Nebenwirkungen von Bam-
berg oder einem mit Bamberg zusammenhängenden
Atelier denken. Ähnliches m.öchte man in Mainz bei

dem Grabmal Siegfrieds von Eppstein annehmen, wo
allerlei an Bamberg-Magdeburg anklinge. Was die Por-

tale in Münster, Paderborn, Wetzlar anlangt, so dürfe

man angesichts des Zusammenhangs der westfälischen

.Architektur mit der westfranzösischen wohl darauf hin-

weisen, dafs sich an Portalen des französischen Westens
gewisse Charakteristiken ihres Aufbaues wiederfinden,

so z. B. die Schliefsung der Türöffnung durch Kleeblatt-

bogen, die Statuen ohne Säulenschaft im Rücken, die

reichen Blätterfriese über den Wandsäulen unterhalb der

Statuenreihe; zu vergleichen sei die Südhalle von Saint-

Seurin in Bordeaux, das Portal von Candes a. d. Loire. —
Zum Schlufs erwähnte V. die in Wimpfen und Paderborn

an den skulpierten Teilen vorhandenen Steinmetzzeich^»?;

wiederholt sei gerade in letzter Zeit ausge%jpruchen

worden, dafs solche Handzeichen in dieser yicit nur an

einfachen Quadern oder höchstens Profilierungen vor-

kommen; am Paderborner Portal aber könnte man eine

ganze Reihe auch mit figürlichen Motiven geschmückter

Stücke auf Grund der Signaturen ein und derselben Hand
zuweisen. (Schlufs folgt)

Personalchronlk.

Der Direktor des Gj-mn. zu Mannheim Geh. Hofrat

Haug ist zum korresp. Mitgl. des Kais. Deutschen

.Archäolog. Instituts in Rom ernannt worden.

An der Univ. Strafsburg hat sich Dr. Friedrich

Ludwig als Privatdoz. f. Musikwiss. habilitiert.

Dem Privatdoz. f. Musikgesch. an der Univ. Bern

Dr. Karl Hefs ist der Titel Professor verliehen und ein

Lehrauftrag f. Musiktheorie erleUt worden.

>'ea erschienene Werl(.e.

H. Thode , Arnold Böcklin. Heidelberg, Carl Winter.

M. 0,60.

, Hans Thoma. Betrachtungen über die Gesetz-

mäfsigkeit seines Stiles. Ebda. M. 0,60.

A. Peltzer, .Anthoni der .Meister vom Ottheinrichs-

bau zu Heidelberg. Ebda. M. 0,80.

Moderne Dichtung.

Referate.

Albert Matthäi, Gedichte. Stuttgart und Berlin,

J. G. Cotta Nachf., 1904. 223 S. 8». Geb. .M. 4.

Matthäi ist eine reife, reiche Dichternatur voll

ursprünglichen Lebens, voll eigenherrlichen Krati-

gefühls (sich mag die meisten Menschen nicht

Er rechnet sich zu den »Wenigstens, zu den

» Einhunderttausend c:, und die möchte er ge-

winnen. Und er sollte es, weil er ein echter

Künstler, ein gedankenreicher und die Form be-

herrschender Dichter ist. In ihm lebt die Antike
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wieder auf; er nennt sich einen Heidenchristen;

er verehrt die Nemesis und die Sophia, »Gottes

Tochter«, um deren willen der alexandrinische

Philosoph, den er preist, sein Leben lassen

mufste. Es ist neuplatonischer Pantheismus, der

sich hier mit christlichen Ideen vermischt; ein

prächtiges Stück ist »Die Musen auf dem Ölberg«.

Mit feinem Geiste spinnt er sich — wie Mörike
— in die Lieder des Catullus ein ; offenherzig

und witzig wie dieser gibt er sich in den

Episteln »Catullus an Albertus« und »Albertus

an Catullus«, in den satirischen Gedichten »Amors
Rache« und »Das Taubenfräulein«. M. ist auch

ein Meister der Ballade wie wenige heutigen

Tages; das zeigen die »Germanischen Klänge«,

»Schlofs Berg« und »Kaiser Wilhelm II«. Er
weifs auch in Stimmungsliedern das Gold der

Stunde zu heben; nur selten ist das Momentane
zu persönlich, um mehr als interessant zu sein.

Eine Perle kennzeichnet am besten den

Meister edelster Kunst:

Sternen Zauber.

Verrauscht ist allgemach des Tages Toben,
Auch stiller wird es in des Herzens Zelle;

Gelind und ruhig fliefst des Blutes Welle,

Und träumerisch entschwebt der Blick nach oben.

GeKcimnisstrahlend glänzt es wieder droben

Und strömt herab aus goldner Wunderquelle;

Aufzuckt im Busen ahnungsvolle Helle,

Er fühlt sich brüderlich dem All verwoben:

Die Nacht erklingt vom Liebeslied der Sterne,

Es lockt hinauf mit zauberischen Tönen,
Zurück zur Heimat in des Himmels Ferne.

Die Seele kann sich nicht hierher gewöhnen,
Hinweg von dieser Erde strebt sie gerne.

Und läfst der Sehnsucht Echo wiedertönen.

Neuwied a. Rh. Alfred Biese.

Gustav Renner, Gedichte. Gesamtausgabe,

durchgesehen und vermehrt. Gr. Lichterfelde -Berlin,

E. Th. Förster, 1904. IX u. 174 S. 8". M. 2,50.

Als vor etlichen Jahren das erste Bändchen

Gedichte von Gustav Renner erschien, da mach-

ten sie berechtigtes Aufsehen, Auch dieser —
ansehnlich erweiterte — Band trägt durchweg

den Stempel eines Geistes von ungewöhnlicher

Kraft und Tiefe, der einsam, selbstbewufst, un-

gebeugt »die himmelentspross'nen Gedanken, die

ätherfrohen Hochgefühle« in seiner Brust birgt

und nährt, aber ihnen auch mit berückendem

Wohllaut Ausdruck zu leihen vermag. Er hat

nur wenige seinesgleichen heute in deutschen

Landen, da, wo er ganz er selbst ist. Tiefer,

heiliger Ernst umschwebt die von schweren Ge-

danken umdüsterte Stirn dieses heifs nach Wahr-

heit ringenden Dichters, aber die Gedanken wan-

deln sich in Bilder, und diese formen sich in

wundervoll gehobener, melodischer Sprache zu

kunstreichen metrischen Gebilden. Stofflich »«t

manches herb und krafs, Not und Tod, Trübsal

und Verzweiflung umspannend, und anderes wie-

der ist unendlich lieblich und siegesfroh uijd er-

frischend. Ob er uns die Wunder der Natur

entsiegelt, die um Mittagsstille und Mondenschein,

um Heide und Meer und Gebirge weben, ob er

uns in die Grofsstadt der Gegenwart führt oder

in Balladenform uns ferne Vergangenheit vorführt

und den titanenhaft Grofsen ins Herz leuchtet:

überall waltet Kraft und Tiefe und Fülle.

Kein Wunder, dafs die »Skizzen zu Ahasver«

sich zu einer selbständigen Dichtung (119 S.

1904. E.Th. Förster) auswuchsen, die halb episch,

halb dramatisch Grofsartigkeit der lose gereihten

Einzelbilder mit Überfülle der Gedanken verbindet.

Ein faustisches Streben und Irren findet endlich

an der Krippe zu Bethlehem Erlösung vom Fluche,

den Segen des Sterbens.

Neuwied. Alfred Biese.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

H. Vierordt, Ausgewählte Dichtungen. Mit einem

Vorwort von L. Fulda. Heidelberg, Carl Winter.

H. Freimark, Bunte Lieder. Leipzig, »Harmonium«
(Vertrieb durch Breitkopf Sc Härtel).

— — , Anderes und Drittes. Skizzen und Studien.

Ebda.

E. Karst, Gedichte. Berlin, M. Lilienthal.

A. O.Weber, Durch die Lupe. Eine Sammlung aus-

gewählter Satiren für Damen und Herren. Leipzig,

Friedrich Rothbarth.

Fr. Lienhard, Wieland der Schmied. Dramatische

Dichtung. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. M. 2.

P. Brulat, Eldorado. Roman. Autor. Übersetzg

von W. Thal Leipzig, Friedrich Rothbarth. M. 2,60.

L. Hirschfeld, Ferien in Gossensass. Leipzig,

Arthur Cavael.

Barry Pain, The Memoirs of Constantine Dix.

[Unwin's Library. 39.] London u. Leipzig, T. Fisher

Unwin. M. 1,50.

Paul Heyse, Sechs kleine Dramen (Eine alte Ge-

schichte. Die Zaubergeige. Zu treu. Horaz und Lydia.

Der Stern von Mantua. Die Tochter des Semiramis).

[Dramat. Dichtgn. 37. 38-1 Stuttgart, Cotta Nachf.

M. 3,20.

H. Hörn, Die Entfesselten. Drama. Stuttgart,

Strecker & Schröder. M. 1,50.

Martin Greif, Gedichte. Auswahl für die Jugend.

Leipzig, Amelang. M. 0,80.

W. Classen, Christus heute als unser Zeitgenosse.

München, Beck. Geb. M. 1.

J. Hopfner S. J., Brunellen. Ein Liederstraufs.

Feldkirch, F. Unterberger. Geb. M. 2.

M. Hermanny, Der Zug des Todes. München,

Georg Müller.

R. Baumann, Waldspuk. Zürich, Schulthefs & Co.

A. von Rodank, Sabina Jäger. Ein Zeit- und

Lebensbild aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Inns-

bruck, Wagner. M. 2,50.

F. M. Dostojewski, Ein Werdender. Roman.

Deutsch von Korfiz Holm. München, Albert Langen.

M. 10.

Mrs. ßaillie Reynolds, Man who won. London,

Hutchinson & Co. Sh. 6.

Ch. May et, Le dernier caprice. Paris, Calmann-

Levy. Fr. 1.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Alt-celtischer Sprachschatz
von

Alfred Holder.

In drei Bänden,
I. Band A—H (2063 S.) gr. 8. 1896.

II. ,, j_T (2026 S.) „ „ 1904.

m. „ U— Z (Unter der Presse.)

geh. n. Mk. 64.—

.. ,, 64.—

Das Werk will eine vollständige und kritisch gesichtete Sammlung bieten der Quellen für die Kenntnis des

Alt-Celtischen, für das Alt -Gallische, wie für die gemeinsame Grundlage der gaelischen und der brettonischen

Sprachen. Als Quellen dienten einerseits die gleichzeitigen Münzen und Inschriften, die zum geringsten

Teile in national -celtischer und griechischer, zumeist in lateinischer Sprache abgefafst sind; anderseits die Über-

lieferung griechischer und lateinischer Schriftsteller, Itinerarien und Glossarien; alle mit einer reichen Fülle

von Orts-, Völker- und Personennamen, aber auch von sonstigen Wörtern der alt-celtischen Sprache. Bis zu

dem als späteste Zeitgrenze aufgestellten Ausgang der Merowinge hoiTt der Verfasser Vollständigkeit erreicht

zu haben. Die Beleg -Stellen sind alle nach Zeit und Fundort geordnet und bieten somit eine auf sicheren

Daten beruhende Geschichte jedes Wortes oder Namens, wie sie anderseits, infolge der Sonderung nach lokalem

Gesichtspunkte, dazu beitragen, Geschichte und Lage des jeweiligen Fundortes aufzuhellen. Hierdurch dürfte den

Real -Altertümern, wie Ethnographie, Lokalgeschichte, Topographie, Mythologie und Prosopographie , vielseitig^

Nutzen erwachsen. Für einen grofsen Teil Europas, wie Nord - Italien , die Schweiz, Deutsch • Österreich , Bayern,

Württemberg, Baden, die Rheinlande von Basel abwärts, für Belgien, Frankreich, die pyrenäische Halbinsel, Grofs-

britannien und Irland, bildet unser Thesaurus das sprachliche Urkundenbuch der celtischen (vor -römischen,

wie vor -germanischen) Zeit. Der Sprachforscher aber erhält durch die Anlage des »Sprachschatzes < die Mög-

lichkeit, jede Spracherscheinung wenigstens annähernd zeitlich und räumlich zu bestimmen. Für die Gram-
matica Celtica liefert der »Sprachschatz«, aufser den Namen und Wörtern, in eigenen .Abschnitten fertig be-

hauene Bausteine.

gerlttg ijon g. ©. %tuhnn in J^i^Jng.

Dr. K. ^Blttt:

pr crfkn ßinfü^rung ^rtoad^fcner itt§

®ric(^ifd^e, bcfonbcr^ für UnitJcrfitttt^furfc,

ttcbft ^ftt^ttratiottcn ju Xtnopl^on^ %nabafi^ I

unb ^omer Cb^ffe IX.

[IV u. 80 S. u. 5 SabcQen.] gr. 8. 1902. Steif ge^. 3«f. 2.40.

llaS llbungSbucf) enthüll -32 ?eftjlürfe, Don benen je jttei ben-

felben grammatifc^en Stoff bebanbeln, baS eine für bie Sefprec^ung

burt^ ben 3)o5enten beflimmt, baS jroeite 5ut ^robe beS 33erflänbniffe8

für ben Semcnbtn unb jur felbftänbigcn Vorbereitung. 5)ie erfien

jmolf ©tücfe finb mit lateinift^er Umfc^rift tjerfc^en, um ba« St-

iemen ber griecfcifc^en ©uc^fiaben cijut befonberen 3''^*'^'"f* i"

ermöglichen. 91ac^bem bie JDcflination unb baS Verbum purum

etlebigt ifl b. i). md) bem jmölften Sefefiücf, beginnt tie lenop^on-

leftüre. günf Tabellen jeigen bie 2)efIination unb Konjugation in

überfic^tlic^et SBeife. önblic^ ifl eine ^räparation j" -^omer

Cb. IX beigefügt, um babutcfe au(^ eine öinfü^rung in bie ^omer-

eftute )u geben.

gerlag non g. ©» %tnhntx in ^tipn^,

Dr. E. Intimi

lateiutfd^e^ Ü6ung6bu(^ gut etften ^nfü^rung

©rtoadjfcttcr, in§6cfonbcre für öolf^tümlit^c

Sortrogöfurfe.

SJht einet Sonebe oon ^tof. Dr. ^. 5)itJS.

3. Auflage.

[41 S. u. 3 Jabeüen.] gt. 8. 1905. ge^. 3Jlf.—.80.

3n bem ÜbungSbut^ ifi bet SSerfuc^ gemarf)t, bie notroenbigfhn

Äenntniffe jut (Erlernung be« Satein« in mögli(|iii anfc^aulit^er unb

mögütfeP anjie^enbet ?(Otm barjubieten. (So entbält je^n Stürfe,

oon benen je jroei benfelben grammatifdien Stoff be^anbeln; fie um-

faffen bie gefamte legelmäpige gormenlebre unb bie Anfinge bet

Spntai, b. i). bie Snfinitio-, f^atticipial^ unb (Serunbipfcnilruftionen.

Set ^nijalt ifl au5 bet Sage obet ©efcftic^te genommen, fcomit

oom etflen Stücf an bie fonjt ben UbungSfäten Ietd)t an^ftenbe

flofflicfte Seete tjetmieben roirb. 3:abeGen für bie <Deflination unb

Äonjugation, bie mög(irf)fi gto^e Übetfit^tlie^feit erfhtbtn, finb nacft

bem ju ben Stücfen ge^ötenben ©öttetoetjett^ni« angefügt; fieinete

Sobtllen füt bie «Übung bet «boetbia, füt bie 3afelroöttet, Übet-

fi(6ten übet bie etroä^nten Äonfhuftionen fmb jmift^en bie Übung«'

fhicfe etngefc^oben.
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Geographischen Abhandlungen

Prof. Dr. Aibrecht Penck in Wien.

[n zwanglosen, einzeln käuflichen Bänden bez. Heften. Mit vielen Abbildungou, Karten und Plänen ^r. 8 o-ch

Soeben erschien:

Band VIII. Heft 3. Hassinger. Geomorphologische Studien aus dem inneralpinen Wiener Becken
und seinem Bandgebirge. Mit 11 Textabbildungen und 1 Tafel. 1905 Mk. 8.—

— Vm. komplett. 1905 „22.—

Früher erschien:

Band I. Heft 1. Brückner. Die Yergletseherung des Salzachgebietes. Mit 11 Abbildungen,
3Taf. u. 3 Karten. 1886 „ 9.—

— I. — 2. Neumann. Orometrie des Schtvarzwaldes. Mit 9 Abbildungen, 1 Tafel und
1 Karte. 1886 „ 3.—

— I. — 3. Böhm. Einteilung der Ostalpen. Mit 1 Karte. 1887 „ 8.—
— I. komplett. 1887 „20.—

Band H. Heft 1. Geiger. Pamir-GeMete. Mit 1 Karte. 1887 „ 8.—
— 11. — 2. Mann. Verteilung des Luftdruckes. Mit 3 Tafeln u. zahlreichen Tab. 1887 „ 12.—
— II. — 3. Soyka. Grundwasser- Schwankungen. Mit 18 Abbildungen. 1888 .... „ 3.—
— II. komplett. 1888 „23.—

??afid III. Heft 1. Sievers. Coi-dillere von Merida. Mit 1 Karte und 15 Profilen. 1888 . . „ 12. —
— in. — 2. Günther. Johannes Keppler. Mit 19 Abbildungen. 1889 „ 3.—
— III. — 3. Woeikof. Einfiuss einer Schneedecke. 1889 „ 6.—
— III. komplett. 1889 . „21.—

Band IV. Heft ]. Kretschmer. Die physische Erdkunde im Mittelalter. Mit 9 Abbild. 1889 „ 5.—
— IV. — 2. Brückner. Klima- Schwankungen. Mit 1 Tafel, 13 Figuren und zahlreichen

Tabellen. 1890 „15.—
— IV. komplett. 1890 „20.—

Band V. Heft 1. Arbeiten des geogr. Institutes der k. k. Universität Wien. 1901 „ 5.—

Sonderdrucke aus Band V, Heft 1:

Heiderich. Die mittleren Erhebungsverhältnisse der Erdoberfläche. Mit
1 Tafel. 1891

Kurowskl. Die Höhe der Schneegrenze. Mit 4 Figuren. 1891 „ 1.80
Swarowski. Die Eisverhältnisse der Donau. 1891 „2

— V. — 2. Partsch. Fhilipp Clüver. Mit 1 Karte. 1891 „2
— V. — 3. Cvijic. Das Karstphänomen. 1892 „4
— V. — 4. Forster. Die Temperatur fliessender Gewässer Mitteleuropas. Mit 1 Tafel

und 25 Tabellen. 1894 „4.—
— V. — 5. Ruvarac. Die Äbfluss- und Niederschlagsverhältnisse von Böhmen, nebst

Penck. Untersuchungen über Verdunstung und Äbfluss von grösseren Landflxichcn.

Mit 1 Karte, 2 Tafeln und zahlreichen Tabellen. 1896 „ 5 .
—

— V. komplett. 1896 „20.—
Band VI. Atlas der österreichischen Alpenseen.

I. Lieferung: Müllner. Die Seen des Salzkammergutes. 1896 „ 8.50
II. —

: Richter. Seen von Kärnten, Krain und Südtirol. 1897 „ 8.50
— VI. Heft 1. Müllner. Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun. Mit

2 Tafeln, 7 Textfiguren und 47 Tabellen. 1896 „ 6.50
— VI. — 2. Richter. Seenstudien. Mit 3 Tafeln und 7 Figuren. 1897 „ 4.20
— VI. — 3. Penck. Friedrich Simony. Mit 22 Tafeln und 11 Figuren „12.—
— VI. komplett (ohne Atlas). 1898 „ 22.70

Band VII. Heft 1. Müllner. Die Seen am Besehen -Scheideck. Mit 7 Abbild, u. 4 Tafeln. 1900 „ 3.—
— VII. — 2. Müllner. Die Vereisung der österreichischen Alpenseen in den Wintern 1894/95

bis 190011. Mit 4 Textabbildungen und 2 Doppeltafeln. 1903 „2.40
— VII. Heft 3. Grund. Die Karsthydrographie. Studien aus Westbosnien. Mit 14 Abbildungen

im Text und auf 3 Tafeln. 1903 „ 6.80
Band VIII. Heft 1. Grund. Die Veränderungen der Topographie im Wiener Walde und Wiener

Becken. Mit 20 Abbildungen im Text. 1901 „10.—
— VIII. Heft 2. Krebs. Die nördlichen Alpen zwischen Enns, Traisen und Mürz. Mit 9

Textabbildungen. 1903 „ 4.—

Wtr Die Sammlung wird fortgesetzt. Je3e Buchhandlung nimmt Bestellungen entgegen. 1H

Leipzig, Poststraße 3. B. G. Teubner.
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Soeben erschien vollständig:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON FRITZ BÄÜMGARTEN, FRANZ POLAND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeb, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

=^^= [X u. 491 S.] gr. 8. geheftet Jt 10.—, geschmackvoll gebunden JC 12.— ==
Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer
wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen , haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band: »Die hellenische Kultur«, der zunächst allein er-

scheint, aber völlig in sich abgeschlossen ist, gliedert sich nach einer Ein-

leitung über Land und Leute, Sprache und Religion in drei große Perioden, das

Altertum, das Mittelalter und die Blütezeit. Die vielseitige Entwicklung der

beiden letzten Perioden kommt in je drei gesonderten Abschnitten zur Dar-

stellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende Kunst, C. Geistige Entwicklung

und Schrifttum.

Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein reich-

haltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je leben-

diger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch seine

Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. 6. Teubner in Leipzig
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jir JMT j«' jMr Verlag von B» <o, Ccubncr in Ccipzig. jöt jer jöt «ar

i^ prof. Dr. O. ^ünfd^es

naturwifrenfcbaftUcbe Rand- und Cebrbücber:

Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands.
Ein Übungsbuch für den naturwissenschaftlichen Unter-

richt. 4. Aufl. [VI u. 282 S.] 1903. Biegsam in Lein-

wand geb. J( 2.

—

Die verbreitetsten Käfer Deutschlands. Ein

Übungsbuch für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Mit 2 Tafeln. [XVI u. 212 S.] 8. 1895. Biegsam
in Leinwand geb. J( 2.

—

Die verbreitetsten Pilze Deutschlands, Eine

Anleitung zu ihrer Kenntnis. [XII u. 112 S.] 1896.

geb. J( 1.40.

Die Pflanzen des Königreichs Sachsen und
^cJer angrenzenden Gegenden. Eine Anleitung

zu ihrer Kenntnis. Neunte Auflage. [XXIV u. 442 S.]

8, 1904. Biegsam in Leinwand geb. «^ 4.60.

Die' Pflanzen Deutschlands. Eine Anleitung zu

ihrer Bestimmung. Die höheren Pflanzen. 8. Aufl.

[XXIV u. 559 S.] gr. 8. 1901. In Leinwand geb. ^(( 5.—

Dazu: Tabellen zum Bestimmen der Pflan-
zen Deutschlands nach Linnes System und
der deutschen Holzgewächse nach dem Laube.
[32 S.] gr. 8. 1898. geh. .A^ —.25.

Die Alpenpflanzen. Eine Anleitung zu ihrer Kennt-

nis. Zweite, unveränderte Ausgabe. [XVI u. 244 S.]

gr. 8. 1896. In Leinwand geb. ^ 3.—

Die KryptOgamen Deutschlands. Nach der ana-

lytischen Methode bearbeitet. Die höheren Krypto-
gamen. [XVI u. 127 S.] gr. 8. geh. .^ 1.60.

Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntnis derselben.

[LH u. 323 S.] gr. 8. geh. J( 4.40.

Filices Saxonicae. Die Gefäfskryptogamen
des Königreichs Sachsen und der angren-
zenden Gegenden. 2. Auflage. [31 S.] gr. 8.

geh. J( —.60.

Die Insekten. Eine Anleitung zur Kenntnis der-

selben. 3 Abteilungen. Von D. FI. R. von Schlechten -

dal und Otto Wünsche. [XII u. 707 S. mit If.

Tafeln.] gr. 8. geh. M 9.60.

I.Abteilung. Käfer und Hautflügler (mit 7 lithogr. Tafeln).

[XII u. S. 1—267.] .h 3.60.

II. — Schmetterlinge u. Fliegen (mit 4 lithogr. Tafeln).

[S. 268—556.] Jt 3.60.

IIL — Netz-, Gerad- und Halbflügler (mit 4 lithogr.

Tafeln). [S. 557—708.] J( 2.40.

Die Gliederfüfsler, mit Ausschlufs der Insekten.

Eine Anleitung zur Kenntnis derselben. Von D. H.

R. von Schlechtendal. Mit lithogr. Tafeln. [VIII

u. 116 S.] gr. 8. geh. J6 2.40.

ßlütengebeimniffe.

Von

Dr. Georg morgitzky*

Eine Blütenbiologie in Einzelbildern.

Mit 25 Abbildungen im Text.

-j^ Buchschmuck von J. V. Cissarz, ="-1^

[X u. 134 S.] 8. 1901.

Geb. JC 3.—

»Ein vortrefYliches und reizend illustriertes kleines Buch,

das allen Freunden der Pflanzenwelt willkommen sein

wird. Der Verfasser gibt in anregender populärer Form

tiefen Einblick in die vielgestaltigen Beziehungen , die

das geheimnisvolle Triebwerk des organischen Lebens

mit den Verhältnissen der Aufsenwelt verknüpfen.«

(Gaea 1901, Nr. 10.)

Gxkurfionsflora für JHord-

und JMitteldeutfcbland*

Von

Prof. Dr. Karl Kracpelln,

5. .A^uflage.

[XXX u. 365 S.] 8. 1903.

Biegsam in Leinwand gebunden J( 4.

—

»Ähnliche Grundsätze, wie für die Zoologie des

Verfassers, sind auch für dieses Buch maßgebend ge-

wesen Selbstverständlich wird nach dem natür-

lichen System bestimmt, auf Wunsch aber hat der Ver-

fasser die Linneschen Klassen beigefügt. In der Nomen-

klatur ist er der Flora von Garcke treu geblieben. Die

Art und Weise, mit der das Bestimmen vereinfacht

worden ist, ist praktisch sehr bewährt.«

(Zeitsohr. f. lateinlose höh. Sohulen. 1897. 9;ID.]

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Schrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

R. Hofmann, Dr. Georg Agricola.

(E. Gerland, Prof. an der Berg-

akademie, Dr., Clausthal.)

Sitzungsherichte der Kgl. Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Theologie und Klrohenwesen.

Fr. Strunz, Über antiken Dämonen-
glauben. {Hugo Greßmann, Pri-

vatdoz. Dr., Kiel.)

0. Kirn, Grundrifs der evangelischen

Dogmatik. (Julius Kaftan, ord.

Univ.-Prof., Oberkonsistorialrat Dr.

theo!., Berlin.)

K. Künstle, Das Comma loanneum.
{Norbert Peters, Prof. Dr., Pader-

born.)

B.Jacob, Der Pentateucti.

Philosophie und Unterriohtswesen.

R. Goldscheid, Grundlinien zu einer

Kritik der Willenskraft. {A. Hesse,
Privatdoz. Dr., Halle.)

S. T i t z e , Das Gleichgewichtsgesetz in Natur
und Staat.

Fr. Meyer, Der Ursprung des jesuitischen
Schulwesens.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.

Atti del Congresso interna-
zionale di scienze storiche.
Vol. IV: Atti delle sezione III:

Storia delle letterature. (Richard
M. Meyer, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Berlin.)

W. Gesenius, Hebräisches und aramäi-
sches Handwörterbuch. 14. Aufl.^bearb.
von Fr. Buhl und H. Zimmern.

Grieohisohe und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

Harvard Studies in Classical
Philology. Ed. by a Committee
of the Classical Instructors of Har-

vard University. Vol. XV. {Ru-

dolf Helm, Privatdoz. Dr., Berlin.)

A. Dal Zotto, La Ciris e le sue fonti

greche.

Deutsche Philologie und Literaturgeschichte.

0. Vogt, Der goldene Spiegel u. Wie-

Jands politische Ansichten. {Hein-

rich Funck, Prof., Gernsbach.)

A. Luther, Goethe.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgeschichte.

W. Schumann, Leitfaden zum Studium
der Literatur der Vereinigten Staaten von
Amerika.

J. Merlant, Le roraan personnel de
Rousseau ä Fromentin.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

W. Weitzel, Die deutschen Kaiser-

pfalzen und Königshöfe vom 8.

bis zum 16. Jahrhundert. (Karl
Rubel, Stadtarchivar Prof. Dr.,

Dortmund.)

R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine,

Supplement ä la 3» edition.

Bericht über die icissetischaftl. Unte}-nehmungen
der Histor. Kommission von Nassau.

Neuere Geschichte.

La Revolution de 1848, buUetin

de la Societe d'histoire de la Re-

volution de 1848. {Emile Hague-
nin, aord. Univ.-Prof., Berlin.)

Zwei Kasseler Chroniken des 18.

Jahrhunderts, hgb, von Ph. Losch.

Geographie, Länder- und VSIkerIcunda.

t E. H. Berger, Mythische Kosmo-
graphie der Griechen. {Ludwig
Radermacher, aord. Univ.-Prof.

Dr., Greifswald.)

K rahmer. Das transkaspische Gebiet.

Staats- und Rechtswissenschaft

A. Reinach, Über den Ursachen-

begriff im geltenden Strafrecht.

{Gustav Radbruch, Privatdoz. Dr.,

Heidelberg.)

H. Seelmann, Das Streitverfahren

in den Reichsversicherungsgesetzen.

2. Aufl. {Julius Gierke, aord. Univ.-

Prof. Dr., Königsberg.)

Österreichisches Staatswörter-
buch, hgb. von E. Mischler und J. Ul-
brich. 2. Aufl. 7. Lief.

aihematik und Naturwissenschaften.

C. D. Marsh, The Plankton of Lake

Winnebago and Green Lake. (C.

Apstein, Privatdoz. Dr., Kiel.)

Astronomischer Kalender für 1905,

hgb. von der K. K. Sternwarte zu Wien.

W. Vi e weg, Die Chemie auf der Welt-
ausstellung zu St. Louis 1904.

O. Jentsch, Telegraphie und Telephonie

ohne Draht.

edizln.

A. Pollatschek, Die therapeutischen Lei-

stungen des Jahres 1904.

J. Pal, Gefäfskrisen.

Kunstwissenschaften.

A. J. Evans, The Palace of Knossos.

{Hermann Winnefeld, Direktorial-

assistent an den Kgl. Museen, Prof.

Dr., Berlin.)

Kunstgeschichtli'

(Schlufs).

'hrift zu Berlin
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Perlag von B. (5. Ceubner in Cetp5ig.

Cbarahterköpfc aus der antiken

Citeratur» Port Profeffor Dr. Sdjmar^
in ®öttin$en. ^üiif Dorträ^e: \. ^cftoS

im6 pinbar, 2. '^Ijniybibcs unb €uripi6es,

3. Sofrates unb piato, ^. Polybios unb

Pofeibonios, 5. Cicero, (ßet^cftet 2 ItT!.,

gebunben 2 Zttf. 60 pfg.
„5)aS S3üd^(ein mtü narf) bcr 33orrebc nic^t für gad^gcnoffen

befiimmt fein. (Scmif ift cor aüem ju roünfd)en, fca^ bcr

iDcitere ÄreiS, an bcn cS fic^ rocnbet, bie reid)C S3ele^rung fuc{)C,

bie er ^icr finbcn fann; aber icf) icü§te nicbt, icer ein foId^eS

Sud^ 5U genießen befäfiigter roäre als ber fiac^gencffc

3)ie ®ötter ^aben bem 33erfaffer gegeben, ein axuftKm fxE/.i

ju probugieren, raie bem ÄaüimadboS ; baS fc{)mecft eielen nicf)t,

roeii fie an bie gefc^inacflofe ©ü^igfeit bcS gemeinen .^onigS

gemeint finb. SIber fo liefern i^n bie Sicnen, bie roirtlic^ an

ben ^cOcnifd)en "SBüräfräutern gendbrt finb. Unb »ielen , benen

ber t(affiäiftifci)c 3ucfcrf<Jnt suiniber ift, roirb eben baburd) ba6

ec^te |)eüenentum mieber genießbar icerben."

(Ulrich D. äSilamoroi^-SJ^öücnborf.)

fr* Cübkers ReaUexikon des klaffi-

fchen Hltertums^ 7. 2lufla$c, üon IHar
(Sri er. ZHit 5al;Ir. 2lbbilbunaen. ®eb.

\6 mi 50 Pfg.
SübterS SJeatlejifon fofl öor allem ben 3«'c<ffn be^ ^umaniftifc()en

Hnterrid)teS bienen. Deö^alb rourbe eine 93efci)ränfung beS 3"'
f)altö auf biejcnigen Seiten unb ieilc beS SlltertumS angeftrebt,

beren S'rfenntniS für unfere in ©pmnaficn unterrichtete 3ugenb
tuicbtig unb angemeffen ift, auf ben ^creicf) ber DorjugSmeife

in Spulen gelefenen Älaffifer, auf alle biejenigen ®cbiete unb
®egenftänbe beS SlttertumS, beren SSerftänbniS bem jungen Sefer

fo redjt anfdfiaulid) unb frucf)tbar gemacf)t lüerben fann. (js

galt alfo Dor allen Singen, einerfeitö bie recfete Sefung ber großen

^Iten felbft ä" unterfingen, anberfeits oon fleinen fünften au§

einen Uberblicf über größere Partien unb eine ßinfic^t in ben

3ufammenl)ang beS antifen SebeniS unb ©enfenS ju »ermitteln.

Slu8 biefem ®runbe mupte ein forgfameS Scmu^en barauf ge-

rirf)tet fein, eine 9)?enge »ereinjeltcr unb eben barum an^altdloS

cerfrf)minbenber Slotijen in ein größeres ©anje äufammcnäufaffen.

Die Renaiffance in florenz und
Rom. Von (£. Branbi, Profeffor an ber

Hnioerfität (Söttingen. Streite 2luflage.

(Seljeftet 5 TTit, gefdjmacfüoll geb. 6 ZH!.

„9Bir ^aben ein ganä oortrefflid^eS S3uc^ oor un8, bas, mit ireifer

Defonomic ben reichen Stoff be^errfcbenb , ineiteren Äreifen ber

®ebilbeten, bie baS ©ebürfniß empftnben, bie unflerblic^e Äunft

ber italienifd)en Sfenaiffance im 3"fömmen^ang mit ber >]nt'

gefcf)icf)tc, Don ber fie abhängig ifl, ju begreifen, nur lebhaft

empfohlen merben fann." (Äöln. 3citung- 1900. SJr. 486.)

Das moderne Italien. Pon pietro

0rfi. ^efd^idite ber legten \50 3ai?re.

Überfe^t pon ^, 6oe^. (Selj. 5 mt 60 Pfg.,
porneljm geb. 6 Ulf. ^0 pfg.
„?luf flreng ioiffenfd)aftlid&er (Srunblage ift ijiex baä gefamte

gebrucft »orliegenbe SÖJaterial für bie politifc^e ®efcf)iclitc StalienS

in ben legten anbert^alb ^a^r^unberten ä" einem organifcfeen

©onjen cerarbeitet. S)aS Sc^Iu^fapitel bietet bann in grcfen

3ügen einen Uberblicf über bie .g)aupterfcf)etnungen auf ben ®e=

bieten oon Sunjt unb 2Biffenfd)aft. 5)a6 gansc 33u(^ seir^net

ficf) baburci^ au5, ba6, um eine trocfene Slufjöblung ber J)aten

unb (Srcigniffe ju oermeibcn, in anwerft gefcbicfter SBeife SluS-

}üge aus politifrf) loirbtigen ®ebicbten, ^arlamentSreben unb

ä^nlirf)em in bie 3)arfteUungen cerflocibten finb. 6"in anberer Sior-

jug CrfiS ift tcr, ba^ er eine einfeitige Parteinahme ju oer=

meiben unb ben politifcben Sbeen unb Seftrebungen aJJajäinie

(iaoour«, ®aribalbiS, ßrifpiß u. a. g(ei(i)mäpig gerecht %ü mer=

ben fucf)t.* (Seutfc^e Siteraturaeitung.)

Das alte Rom. (Entmicflung feines

^runbriffes unb ^efdjidjte feiner Bauten
auf \2 Karten unb [^ Cafein bargeftellt

unb mit einem piane ber Ijeutigen Stabt,

fomie einer ftabtgefdjidjtlidjen (Einleitung

ijerausgegeben pon 2trtl)ur Sdjneiber.

\2 Seiten Cejt, \2 Karten, {!{ Cafein mit

287 2lbbilbungen unb \ pian auf Karton.

Querfolio ^5X56 cm. ^ebunben \6 TXlt

5)aS SBert fud)t ein ©efamtbilb beS alten JRom ju geben, in

bem bie ©arftellung burd^ baS SBort mit ber in Silb unb ^lan
äufammenmirft, auf ftreng tt)iffenfcf)aftlid)er ©runblage, aber äu=

gleii^ in allgemeinDcrftänblic^er gorm. 5'8 erfcf)eint beö^alb bv
fonberS geeignet, jebem (Scbilbeten bie ©ebeutung be6 alten 9Jom

für unfere 3«it na^e ju bringen, inbem cS i^m ein beffereß SSer-

fiänbniS bcr antifen Slrcfjiteftur unb Kultur ju ermöglichen fucf)t,

unb bietet fo befonberS für jeben 9Jomfa^rer bie befie Sorbe-

reitung unb bie fri^önftc (Erinnerung.

fübrer durch d. öffentlichen Samm-
lungen klaffifcher Hltertümer in

Rom. Pon H). :^elbig. 2. 2(uflage. 8.

2 Bänbe. ©ebunben \5 VTit

„5)ie 5meitc Sluflage »on ^etbigS mo^Ibefanntem j^ü^rer bebarf

faum einer lobenben ginfü^rung. @8 ifl ein unentbeftrlicftee

Suc^ nid)t bto^ für bcn 9Jomfa^rer, fonbern für jeben ^reunb

ber antifen Äunft. 9J?it unermüblicbem gleite ^at ber 93crfaffer

überall gebeffert unb nachgetragen, er ^at auc^ ben Umfang ber

befproi^enen 3)entmälet ganj roefentlid^ ermeitert.*

(Sitetat. (Senttalblatt.)

Das jVIittelmeergehiet. Don profeffor

Dr. 21. pi^ilippfon. Seine geograpljifdje

unb fulturelle (Eigenart. IlTit 9 ^^öuren,

^5 TXnfxditm unb \0 Karten. ®el?, 6 VTlt,

geb 7 mt
„'Das corliegenbe 2Berf eignet firf) öorjügli^, um einem weiten

Äreife allgemein ®ebilbetcr eine fßotftcQung »on bem ju geben,

maS ®eograp^ie ^eute ift, namentlich aber ber ftetig ipac^fenben

3a^l ber ©efucber beS 3J!ittelmcergebiete8 ein tieferes aSerftänbniS

für baS, icaS fic fe^cn, ju erfc^Iiepen. . . .

(%i). giftf)er in ber SDeutfc^en ?iteratut'3eitung.)

Die f4atur in der Kunst. Pon Prof.

Dr. ^. Höfen. lUit über \00 ^tbbilbungen.

Porneljm gebunben \2 VTit

„®S ifl ber erfte, mit ^inreidt)cnben SKitteln unternommene 33er=

furf), baS Sßer^ältniS ber Äünftler jur SSlatut erfc^öpfenb barju-

flellcn 3{ofen fc^reibt r\\ci)t blofe für ben funft{)ifiorif(i)en

§ac^mann, fonbern er forbert ben gebilbeten Sefer ju einem

©angc burc^ bie ®efcf)icf)te ber SRalerei auf, bei bem er i^m

manrfjc überrafcf)cnbe neue ^crfpeftioen unb mand^en tieferen

(Sinblicf ju eröffnen roei^. . .
." (SreSlauer 3eit"n9-)

Hrbeit und Rhythmus. Pon Prof.

Dr. Karl Büdner. Dritte, ftarf üermeljrte

2lufl. 6el). 7 mt, gefd]mac!t). geb. 8 lUt
„®ie übrige ®emeinbe allgemein ®ebtlbeter, ... bie fiti) für

bie ®efamt^eit beS felbftänbigen unb ipcitgreifenben UbcrblicfS

über ben üielDcrfdblungenen 3"f'""'"f"^''"9 '""^ S^rbeit unb

SR^Dt^muS aufrirf>tig freuen barf, roirb meines SradbtenS bem

beinü^rten gorfc{)er aucf) bafür befonberS banfbar fein, ba§ er

\i)X einen lüertöollcn Beitrag ju einer Je^re geliefert ^at, aiclcf)e

bie cbelflen ®enüffe in unferm armen ü)Jenfc|enlcben oermittelt,

nämlic^ jur Sebre con ber benfenben Seobac^tung, nidbt blo^

melterf^ütternber (Sreigniffe, fonbern auc^ alltäglicher, auf Stritt

uub äritt uns begegnenber ©efc^e^niffe."

(®. D. SBJapr, Seil. 3. Stüg. 3tg.)
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Reinhold Hofmann [Prof. Dr.], Dr. Georg
Agricola. Ein Gelehrtenleben aus dem Zeitalter

der Reformation. Gotha, Friedrich .A.ndreas Perthes,

1905. 1 Bl. u. 149 S. 8" mit dem Bildnis Agricolas.

M. 3.

Agricolas Lebensschicksale sind im allgemei-

nen bekannt, seine Werke, vor allem sein Haupt- I

werk: De re metallica, sind längst ihrem hohen !

Werte nach eingeschätzt worden. Um in einer
|

dieser beiden Hinsichten Berichtigungen eintreten

zu lassen, hatte demnach der Verf. seine ein-

gehenden Studien nicht anzustellen, wohl aber

war es wünschenswert, mancherlei über dem
Leben des aufserordentlichen Mannes noch schwe-

bende Dunkelheiten aufzuhellen, das Bild dieses

Lebens, soweit das möglich war, bis in seine

Einzelheiten auszumalen. Um dieses Ziel zu er-

reichen, hat der Verf. keine Mühe gescheut, er

hat die Archive Sachsens und Italiens durch-

forscht und die Ergebnisse dieser Forschungen

in seiner Schrift niedergelegt. Sie ist in fünf-

zehn Abschnitte geteilt. Nach einigen einleiten-

den Bemerkungen macht sie uns zunächst mit

den benutzten Quellen, sowie mit der Agricola

behandelnden Literatur bekannt, schildert als-

dann seine Jugenderlebnisse, seine Tätigkeit und

seine Studien in Glauchau, Leipzig, Zwickau,

Venedig und Bologna, im weiteren sein Leben
und Wirken in Joachimsthal und Chemnitz. All-

gemeinen Betrachtungen über seine Werke schliefst

sich die Darstellung seines ferneren Wirkens bis

zu seinem 1555 erfolgten Tode an. Die wei-

teren Abschnitte behandeln Agricolas Familie,

sein Hauswesen und seine Freunde, gehen auf

seine Tätigkeit als Bürgermeister und Staats-

mann ein, verbreiten sich über seine Stellung zur

Reformation, zu der er sich bei sonstiger Duld-

samkeit nie bekannt hat, erzählen die Ereignisse,

die sich infolge seines Ablebens abspielten, er-

örtern die ihm gewidmeten Nachrufe, die von

ihm vorhandenen Bildnisse, endlich seine Ver-

mögensverhältnisse und seine Nachkommenschaft.

Besonders wertvoll ist das zugefügte Verzeichnis

von Agricolas Werken, das auch die verloren

gegangenen aufführt, auch verdient das, solchen

Werken sonst nicht immer beigegebene alpha-

betische Register der in der Schrift erwähnten

Personen besondere Anerkennung. Leider hat

die Anordnung des Stoffes W'eitläufigkeiten und

Wiederholungen mit sich gebracht, die im Inter-

esse des Buches hätten vermieden werden sollen

und können. Findet doch der Verf. selbst den

Abschnitt über Agricolas Werke etwas lang ge-

raten. Auch möchte es dem Schöpfer des ersten

Bergwerkbuches kaum zu besonderem Ruhme
gereichen, dafs er Ideen ausgesprochen haben

soll, welche auf Volgers Quellentheorie oder auf

Falbs Erdbebenhypothese hindeuten. Das bei-

gegebene Bildnis Agricolas ist des Sambucus

.

1674 in Antwerpen erschienenem Werke: Icones

veterum aliquot ac recentium Medicorum ent-

nommen. Für die Geschichte der Medizin und

der Technik wird das schön ausgestattete Buch

mit grofsem Nutzen zu verwenden sein.

Clausthal. E. Gerland.

Notizen »ind Mitteilungen.

XoUzen.

An der Berliner Universitätsbibliothek hat

sich nach dem Bericht des Direktors Dr. Joh. Francke

im letzten Jahre die Zahl der abgegebenen Bestellzettel

von 92 870 im Vorjahre auf 101767 gehoben. Dement-

sprechend hat auch die Zahl der Verleihungen am Ort

um rund 5000 zugenommen (von 42890 auf 47 522), die

Zahl der Desiderien ist von 3276 auf 4061 gestiegen.



2127 2. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 35. 2128

Die Benutzerzahl des Lesesaals hat sich dagegen nur

um 1140 erhöht; die Aufnahmefähigkeit dieses Rau-

mes ist beinahe erschöpft. Er bietet jetzt, nach der er-

folgten Erweiterung, notdürftig 129 Lesern Platz, hat

aber zeitweise noch mehr, bis 156, aufnehmen müssen.

Eine wertvolle Erweiterung des Bestandes ist die Er-

werbung von 1729 älteren Universitätsschriften (Dubletten)

aus der Universitätsbibliothek zu Halle im Austausch

gegen hiesige Dubletten. Dieser Austausch soll fortgesetzt

werden.

Die Königl. Belgische Akademie der Wissen-
schaften, die bisher nur das Lateinische, das Fran-

zösische und das Vlämische anerkannte, hat auf Antrag

von Prof. G. Kurth einstimmig beschlossen, dafs in Zu-

kunft wissenschaftliche Arbeiten und Mitteilungen auch

in deutscher Sprache eingereicht werden können.

Gesellschaften nnd Terelne.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

20. Juli. Gesamtsitzg. Vors. Sekr.: Hr. Waldeyer (i, V.).

Hr. Schwarz las über die Frage, ob in einem spe-

ziellen Falle der Kummerschen Differentialgleichung durch

eine rationale Funktion der unabhängigen Veränderlichen

genügt werden könne, oder nicht.

Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Der so-

eben vollendete 1. Band des Thesaurus linguae latinae;

Lief. 17 des von der Akademie unterstützten Werkes
0. Taschenberg, Bibliotheca zoologica II. Leipzig 1905;

Veröffentlichungen des Königlich Preufsischen Meteoro-

logischen Instituts: Ergebnisse der Niederschlags-Beobach-

tungen im Jahre 1901. Von G. Hellmann. Berlin 1905.

Die Akademie hat in der Sitzung am 6. Juli den Prof.

der roman. Philol, an der Univ. Wien Hrn. Dr. Wilhelm

Meyer-Lübke zum korresp. Mitglied der philos.-histor. Kl.

gewählt.

27. Juli. Sitzg. d. phil.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Diels.

Hr, Vahlen las Beiträge zur Berichtigung der römi-

schen Elegiker. Fortsetzung (vgl. Sitzungsbericht vom
21. Juli 1904). Catullus II. Besprochen wird eine An-

zahl kritisch kontroverser Stellen aus dem c. 64 des Catull.

27. Juli. Sitzg. d.phys.-math. Kl. Vors. Sekr.: Hr.Auwers.

Hr. Schottky las über die Konvergenz einer Reihe,

die zur Integration linearer Differentialgleichungen dient.

In einer Arbeit des Hrn. Frobenius »Über die Integration

linearer Differentialgleichungen durch Reihen« (Grelles

Journal Bd. 76) wird eine Funktion zweier Variabein,

G {x, p) , bei der Aufstellung der Integrale zu Hilfe ge-

nommen. Die Konvergenz dieser Reihe und einige ihrer'

Eigenschaften werden auf einem neuen Wege abgeleitet.

Hr. Warburg legte eine Mitteilung der HH. Dr. S.

Valentiner und Dr. R. Schmidt vor über eine neue Me-

thode der Darstellung von Neon, Krypton, Xenon. Die

verschiedenen Edelgase werden nach Dewar in verschie-

denem Mafse durch Kokoskohle bei tiefer Temperatur

absorbiert. Darauf wird eine Methode zur Trennung

dieser Gase gegründet.

Personalchronik.

Der Stadtbibliothekar in Bremen Prof. Dr. Heinrich

Bulthaupt ist am 20. August, im 56 J., gestorben.

Zeitschriften.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Juli. K. Pr aech-
ter: Prodi Diadochi in Piatonis Timaeum commentaria

ed. E. Diehl. I. 11. — W. Voigt: H. Kayser, Hand-

buch der Spektroskopie. II. — E. von Dobschütz:
Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae ed. H. Dele-

haye. — R. His: Die Gesetze der Angelsachsen hgb.

von F. Liebermann. I. — Fr. Schulthefs: A. Haff-

ner, Texte zur arabischen Lexikographie. — Joh. v.

Walter: H. Böhmer, Die Fälschungen Erzbischof

Lanfranks von Canterbury.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

180. 0. Fr hr. V. Taube, Von der modernen Bedeutung
St. Francisci. — 180/81. Frhr. v. Gemmingen, Die

Schlacht bei Mukden (Forts.). — 181. P. Garin, Eine

Frage. — 182. E. Frhr. v. Scheurl, Die Grundlagen

des bayrischen Zwangserziehungsgesetzes. — W. Ham-
mann, Das erotische Element in der Karikatur. — 183.

R. Pissin, Die Brüder Eichendorff als Jugendfreunde

und Schüler des Grafen Loeben. — Chr. Eidam, Zu
Shakespeares Romeo and Juliet I, 2, 93— 96. — 184.

K. Th. Zingeler, Ein königlicher Historiker (Carol I.

von Rumänien). — E. P. Evans, Howard über die Ent-

stehung und Entwicklung der Ehe. — 185. J. Fischer,
Über Rechtspflege in Bayern im 16. Jahrh. (nach Riezlers

»Geschichte Baierns«, Bd. 6). — v. Metzen, Karl Rod-

bertus.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-

schichte und Deutsche Literatur. 8. Jahrg. XV, 7.

H. Hirt, Der indogermanische Ablaut. — Fr. Koepp,
Ausgrabungen der Kgl. Preufsischen Museen in Klein-

asien. — G. Finsler, Die Conjectures academiques des

Abbe d'Aubignac. — A. Wahl, Die preufsische Heeres-

reorganisation vom Jahre 1860. — P. Menge, Eine List

des Vercingetorix.

Deutsche Revue. August. Die Diplomatie am Scheide-

wege. Von einem Diplomaten. — Frhr. v. Schleinitz,
»Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser!« (Forts.). —
V. Lignitz, Könnte Frankreich sich mit Deutschland

verständigen? — J. Palisa, Zur totalen Sonnenfinsternis

vom 30. August 1905. — A. v. W., Aus dem Winter

1870/71. Neue Beiträge (Forts.). — Abel, Russische

Staatsverträge. — E. Raehlmann, Über psychologische

Motive in der Malerei und über die modernen Wand-
lungen des Kunstgeschmackes. — H. Oncken, Aus den

Briefen Rudolf v. Bennigsens. XIII. — Fr. Dessauer,
Strahlungsenergien und Krankheiten. — H. Kienzl, Die

Schatten der Kunstkritik. — Deutschland und die aus-

wärtige Politik. — Briefe von Malwida von Meysenbug
an ihre Mutter. Hamburg 1850—1852. — L. Finckh,
Der Rosendoktor. — R. Henning, Zum Deutschen Derby

1905.

The North American Review. August. H.Taylor,
C. Bellairs, C. Dupuis, von Uslar, Maritime respon-

sibilities in time of war. — J. M. Beck, Föderal regu-

lation of life insurance. — E. Atkinson, »The Negro

a beast«. — D. Willcox, Present conditions in the an-

thracite coal industry. — W. F. Bullock, The fight for

the Caliphate. — 0. S. Straus, Historical relations of

Russia and the United States. — H. N. Brailsford,

The future of Crete. — E. Porritt, Ireland's represen-

tation in Parliament. — Margaret Sherwood, The
quest. — R. L. Garner, Psychological studies of the

Chimpanzee. — H. L. Braekstad, Norway's right to

independence. — K. Staaff, The grounds of Sweden's

p rötest.

Revue des Detix Mondes. 15 Aout. E. Rod, L'indo-

cile (fin). — L. Andrieux, La. Commune ä Lyon en

1870. — R. Pinon, La Japonisation de la Chine. —
R. Doumic, Le mariage de Lamartine. — Ch. Benoist,

La secession de la Norvege. — ***, Une visite aux

hopitaux de Londres. — Fr. Passy et D'Estounelles

de Constant, A propos du pacifisme.

La Revue de Paris. 15 Aoüt. A. Beaunier, Le

roi Tobol. I. — d'Ollone, Les grandes manoeuvres.

— A. F. Vivien, Une visite au fort de Harn (1851). II.

— R.Rolland, La musique en Italic au XVlIie siecle.

— R. Boylesve, Le bei avenir (fin). — L. Houlle-

vigue, Les eclipses. — A. R. de Mopinot, Madame
de ***, Sous Louis le Bien-aime (fin). — N. Tamura,
La femme au Japon.

La Civiltä catlolica. Quad. 1323. Circa il miglior

audamento de' Seminarii. — Intorno a due volumi di

»Filosofia scientifica« ad uso delle scuole secondarie e

normali. — In Sicilia. Arte normanna. — Giglio d'oro. VIII-
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La Espaita moderna. 1. Agosto. M. deUnamuno,
Soledad. — P. Dorado, De los hombres y de su valer

moral. — .M. Hume, Influencia espanola sobre la Lite-

ratura inglesa. VI. — J. Hogge Fort y F. V. Dwels-
hauvers-Dery, La Espana nueva (cont). — M.
Gorki, Un companero extrano.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Franz Strunz [Privatdoz. an der deutschen Technischen

Hochschule zu Brunn], Über antiken Dämonen-
glauben. Ein Beitrag zur Geschichte des Natur-

gefühls. [Sammlung gemeinnütziger Vorträge
hgb. vom Deutschen Vereine zur Verbreitung gemein-

nütziger Kenntnisse in Prag. April 1905. Nr. 319.]

Prag, in Komm, bei J. G. Calve (Josef Koch), [190v^].

S. 41—52. 8". H. 20.

Dieser Vortrag zerfällt in zwei Teile. Der
erste handelt von der Entstehung des Dämonen-
glaubens. Angeregt durch unbekannte, überge-

waltige Naturerscheinungen haben die primitiven

Menschen in naivem, reflexionslosem Schauen die

Dämonen geschafifen, indem sie die Naturgegen-

stände und Naturkräfte beseelten. »Natur be-

trachten, erklären und reflektieren waren (I) dem
antiken Volksgeist, Erzählen von dem, was die

Aufsenwelt belebt. Aber das Belebende war ein

Seltsames, ein Märchenhaftes und erstreckte sich

auf alles« (S. 44). Der 11. Teil handelt von der

Geschichte des Dämonenglaubens, will aber »nur

eine ganz grobe Orientierung geben und keines-

wegs auf die feineren Entwicklungsstufen Rück-
sicht nehmen« (S. 44). Die Orientierung ist in

der Tat dementsprechend ausgefallen. Nach der

Lektüre mufs jeder Leser den Eindruck gewonnen
haben, dafs in der israelitischen Religion minde-

stens ebenso viel, wenn nicht noch mehr,

Dämonenglaube vorhanden war als in der baby-

lonischen. Denn von babylonischen Dämonen
nennt Strunz nur die Tiämat, während die

wenigen Dämonen des Alten Testamentes aus-

führlich aufgezählt werden. Ein deutliches Bild

wird nirgends entworfen, und von einer »Ge-
schichte« des Dämonenglaubens kann überhaupt

nicht die Rede sein, höchstens von einigen

Notizen. So erfahren wir z. B. von der indischen

Religion: »Gegen 30000 Dämonen (Dewetas)
kannten die Inder. Doch auch hier sind sie

(so!) stark poetisch gefärbte Mittelwesen« (S. 50).

Diese dürftige Angabe hätte der Verf. lieber

unterdrücken und statt dessen den Unterschied

zwischen Dämonen und Göttern sich selbst und
seinen Lesern klar machen sollen; sagt er doch:

»Die Kosmogonien, d. h. die Lehren von der

Erschaffung oder Entstehung der Welt, mit ihren

Göttern, welchen die Wünsche und Freuden, der

Schmerz und die Sorge der Menschen eigen

(so !), diese Kosmogonien mit ihren Chaos-Sym-
bolen (so!) und Urwesen, mit Fetischismus und

Zauberglaube und Tierdienst (Totemismus) sind

die ersten Quellen, denen wir auch die Kind-

heitsgeschichte des frühesten Dämonenglaubens

entnehmen« (S. 42 f.). Im Anschlufs an den

griechischen Dämonenglauben folgen dann noch

einige Bemerkungen über die zu verschiedenen

Zeiten verschiedene Naturauffassung des antiken

Menschen.

Der Stil des Vortrages ist so holperig, dafs

man fortwährend stolpert über Dinge, die man
beim besten Willen nicht versteht. So wird

von alttestamentlichen Stellen geredet, die »aus

dem jüdischen Volksglauben und nicht dem ethi-

schen Jahwismus heraus (so!) sind« (S. 46).

Anderswo heifst es z. B.: »Gewifs dürften sich

auch zu Bethel uralter Volksglaube und National-

heiligtum (so !) mit Priestersage und israelitischer

Heroengeschichte verschmolzen habende (S.47) . . .

»Die Kindheit des Urchristentums, die noch die

Ansicht von einer kleinen Erde als Mittelpunkt

der Welt, mit diesen (welchen?) alten Religionen

teilte (so!), die unzähligen Wunder der Natur

und das mächtige Dämonenreich (so!), ist uns

z. B. auch in einer sehr bezeichnenden Stelle

des Evangel. Job. 3, 8 erhalten« (so!) usw.

Kiel. Hugo Grefsmann.

Otto Kirn [ord. Prof. f. Dogmatik an der Univ. Leipzig],

Grundrifs der evangelischen Dogmatik.
Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1905.

VII u. 126 S. 8». M. 2,20.

Der Verf. hat für seine Zuhörer in der Dog-

matik eine kurze Zusammenfassung des Stoffes

vervielfältigen lassen, zuerst auf anderm Wege,
dann durch den Druck, und hat ihnen diese als

Grundlage des Vortrags in die Hand gegeben.

Da das Buch auch aufserhalb seines Zuhörer-

kreises begehrt wurde, hat er es bei einem

zweiten Druck in den Buchhandel übergehen

lassen. So ist dieser Grundrifs entstanden, der

sich also den Grundrissen gleichen Ursprungs

von Schultz und Reischle anreiht.

Der Standpunkt Kirns ist der der Vermitt-

lungstheologie, nicht derjenigen des vorigen Jahr-

hunderts, aber der einer solchen Theologie, wie

sie sich unter den teilweise veränderten Verhält-

nissen heute gestaltet. Das geschichtliche Ver-

ständnis von Schrift und Dogma wird zugrunde

gelegt, ja nachdrücklich betont. Die Fühlung

mit dem geistigen Leben der Gegenwart, vor

allem ihrer Wissenschaft, aufrecht zu erhalten,

ist ihm ein wesentliches Interesse. Ebenso sehr

liegt ihm aber am Herzen, den christlichen

Glauben unverkürzt zu behaupten, auch die

Schätze der kirchlichen Tradition, soweit sie

bleibenden Wert haben, nicht preiszugeben.

Womit ich dann zugleich die Vorzüge des Büch-

leins genannt habe, — Vorzüge, die freilich hier

wie sonst dadurch erkauft werden müssen, dafs

es an starken charakteristischen Zügen fehlt.

Im ganzen wie im einzelnen wäre viel zu
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fragen und zu diskutieren. Bei dem kurz zu-

gemessenen Raum mufs ich darauf verzichten.

Nur ein Bedenken kann ich nicht ganz unter-

drücken, das sich freilich weniger gegen Kims
Buch wie gegen das ganze Unternehmen als

solches richtet. Es scheint mir fraglich, ob es

wohlgetan ist, solche kurze Sätze, so vortrefflich

sie ihrem nächsten Zweck dienen mögen, durch

den Buchhandel weiteren Kreisen zugänglich zu

machen. Sie bieten kaum eine genügende Grund-

lage für die Diskussion unter Fachgenossen: man
mufs immer fürchten, den Verfasser mifsverstan-

den zu haben und ihm mit etwaiger Kritik

Unrecht zu tun. Als Lehrmittel ohne begleiten-

den Vortrag reichen sie aber auch nicht aus.

Und kaum wird einer unter uns die kurzgefafsten

Sätze eines andern, die immer zugleich individuell

bedingt sind, seinem eigenen Vortrag zugrunde

legen. So dürften sie ihre Bedeutung doch nur

für den engeren Kreis haben, für den sie

ursprünglich gedacht sind.

Steglitz b. Berlin. J.
Kaftan.

Karl Künstle [aord. Prof. f. Patristik an der Univ.

Freiburg i. Br.], DasComma loanneum auf

seine Herkunft untersucht. Freiburg i. Br. , Herder,

1905. 2 Bl. u. 64 S. 8". M. 2.

Dafs der berühmte Satz von den drei himm-

lischen Zeugen in 1 Joh. 5, 7 der Vulgata un-

echt sei, war längst zweifellos. Trotz der

römischen Kongregationsentscheidung vom 13.

Januar 1897 hielten auch die katholischen Fach-

leute, von Hetzenauer und Seisenberger abge-

sehen — Kaulen wich der Stellungnahme aus

durch Tilgung des betreffenden Passus in der

4. Auflage seiner Einleitung — , an der Unecht-

heit fest. Die vorliegende Schrift gibt der

apologetistischen Verteidigung der Stelle den

Todesstofs.

Künstle liefert den Beweis, dafs das Corama

loanneum nicht eine Eigentümlichkeit der afrika-

nischen Bibel ist, sondern der spanischen. In

seinem ursprünglichen Wortlaute ist der Satz

aber von Priscillian in Anlehnung an die alte

christologische und trinitarische Erklärung des

Geistes, des Wassers und des Blutes in

' 1 Joh. 5, 8 zur Begründung seiner antitrinitari-

schen Lehre geschaffen. Weil man fand, dafs

der Vers in seiner ursprünglichen Form mit der

orthodoxen Trinitätslehre sich nicht vereinigen

liefs, ist er viel variiert und korrigiert worden.

Nur in der korrigierten orthodoxen Gestalt ging

das Comma loanneum in den Besitz der katholi-

schen Kirche des Abendlandes über.

So lange kein neues älteres Material beige-

bracht wird, ist K.s Hauptresultat nicht anzu-

fechten. Auch seine These, dafs der spanische

Mönch Bachiarius (Peregrinus) es sei, der das

Comma loanneum mit der Bibel Priscillians ver-

breitet habe, und die Vermutung, dafs die bei

den mittelalterlichen Korrektoren der lateinischen

Bibel so hochgeschätzte Glossa ordinaria des

Walahfrid Strabo die indirekte Ursache des Vor-

rückens des Comma loanneum im Mittelalter war,

leuchtet ein.

Paderborn. Norbert Peters.

B. Jacob [Rabbiner in Göttingen, Dr.], Der Pe n tä-

te uch. Exegetisch -kritische Forschungen. Leipzig,

Veit & Comp., 1905. Vill u. 412 S. 8» mit Fig. u.

2 Taf. M. 12.

Der Verf. behandelt die Chronologie, die Genealogien,

das Heiligtum, die Feste und die Festopfer im Penta-

teuch, um u. a. ihre durchgreifende Beherrschung durch

ein bestimmtes Zahlensystem an den Tag zu legen.

Dieses System arbeite nur mit wenigen Zahlen, sei also

von der gröfsten Einfachheit.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Nach einer Statistik von Prof. Dr. theol. F. Katten-

busch in dem 16. Bande der Realenzyklopädie für Prote-

stant. Theol. und Kirche zählt der Protestantismus auf

der ganzen Erde rund 180 Millionen Anhänger. Von
diesen kommen auf die Vereinigten Staaten von Nord-

amerika bei einer Gesamtbevölkerung von 79 Millionen

65— 66 Millionen. Grofsbritannien hat etwa 37 Millionen

Protestanten (insgesamt 42V2 Mill. Einw.), das Deutsche

Reich gut 35 Mill. Protestanten in nicht weniger als

37 »Landeskirchen« (insgesamt reichlich 56 Mill. Einw.),

Schweden und Norwegen 7V2MilL, Dänemark 2V2 Mill.,

Rufsland (besonders Ostseeprovinzen und Finnland)

6 Mill., Ungarn gegen 4 Mill., Holland 3 Mill. , Schweiz

2 Mill., Frankreich "2 Mill., Österreich 'A Mill. Dazu

kommen au'fserhalb Europas in den englischen Kolo-

nien (besonders Kanada, Australien, Indien, Südafrika)

rund 10 Mill., und die Missionskirchen mit etwa 4 Mill.

Protestanten. Nach den Hauptrichtungen innerhalb des

Protestantismus sind zu zählen: 1. Lutheraner, insge-

samt 56 MilL, wovon 32 Mill. auf Deutschland fallen

(die »Unierten« wesentlich den Lutheranen zugerechnet),

2. anglikanische Kirche etwa 29 Millionen, 3. Refor-

mierte, d. h. die mit dem Calvinismus in Verbindung zu

bringenden Kirchen und Sekten, in Europa 32—33 Mill.,

in Amerika etwa 57 Mill., anderswo etwa 10 Mill., ins-

gesamt rund 100 Mill.

Personalclironlk.

Der Hofkaplan und Studiendirektor im höheren

Priesterbildungsinstitut bei St. Augustin in Wien Dr.

Johann DöUer ist als Prof. Bernhard Schäfers Nach-

folger zum ord. Prof. f. das Bibelstudium des Alten

Testaments an der Univ. Wien ernannt worden.

Die in der kath. -theolog. Fakult. der Univ. Tübingen

durch Prof. von Schanz' Tod erledigte Professur f. Dog-

matik und Apologetik ist dem Repetenten Dr. theol. Wil-

helm Koch unter Ernennung zum aord. Prof. über-

tragen worden.
Neu erscillenene Werke.

P. Klein er t, Die Profeten Israels in sozialer Be-

ziehung. Leipzig, Hinrichs. M. 3,50.

A. Halmel, Der zweite Korintherbrief des Apostels

Paulus. Geschichtliche und literarkritische Untersuchun-

gen. Halle, Max Niemeyer. M. 4.

Nestoriana. Die Fragmente des Nestorius ge-

sammelt, untersucht und hgb. von Fr. Loofs. Mit Bei-

trägen von St. A. Cook und G. Kampffmeyer. Ebda.

N. Ter-Mikaelian, Das armenische Hymnarium.

Studien zu seiner geschichtUchen Entwicklung. Leipzig,

Hinrichs. M. 4,50.

H. van Druten, Geschiedenis der Nederlandsche

Bijbelvertaling. II, 2. III. Rotterdam, D. A. Daamen.
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K. H. Pahncke, Willibald Beyschlag. Ein Gedenk-

blatt zur 5jährigen (!) Wiederkehr seines Todestages.

Tübingen, Mohr. M. 3.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Theologie und Kirche. 15, 4. O.

Scheel, Die Tauflehre in der modernen positiven, luthe-

rischen Dogmatik.

Der Beweis des Glaubens. Juli. H. Kranichfeld,
Fleischmanns Stellung zur Deszendenztheorie. — F.

Barth, Die Bekehrung des Paulus. — »Die deutsche

Religion«.

The Journal of Theological Studies. July. F. H.

Chase, The Lord's command to baptize. — R. H.
Connolly, Aphraates and monasticism. — W. San-
day, Adam Storey Farrar. — M. R. James, The Acts

of Titus and the .^cts of Paul; Some new Coptic Apo-
crypha. — W. E. Barnes, The Ten Words of Exodus
XXXI\\ — J. Chapman, St. Irenaeus on the dates of
the Gospels. — J. B. Mayor, The Epistle of St. Jude
and the Marcosian heresy. — E. C. Butler, The so-

called Tractatus Origenis. — A. S. Wal pole, Hymns
attributed to Hilary of Poitiers. — H. M. Bann ister.

An ancient Office for Holy Saturday. — F. C. Cony-
beare, The idea of sleep in the »Hymn of the souU.
— E. Nestle, Cambridge editions of the Septuagint.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Rudolf Goldscheid, Grundlinien zu einer
Kritik der Willenskraft. Willenstheoretische

Betrachtung des biologischen, ökonomischen und
sozialen Evolutionismus. Wien, Wilhelm Braumüller,

1905. 2 Bl. u. 193 S. 8°. M. 3,40.

Nach des Verf s Meinung sind die Probleme,
die aus dem Willensverraögen des Menschen sich

ergeben, von der Philosophie bis jetzt vernachlässigt

worden: weder Erkenntnistheorie noch Psychologie

haben sich mit den Fragen nach Tragweite und
Grenzen der Fähigkeit des menschlichen Willens

und seinem Verhältnis zu der beeinflussenden

Wirklichkeit beschäftigt. Diese Fragen sollen

den Gegenstand der Willenstheorie bilden, die

die aktive Seite des menschlichen Wesens auf

seine Grundbedingungen hin untersucht, die

Willensdetermination erörtert, eine Analyse der

gegebenen Willensverhältnisse gibt. Diese Willens-

theorie ist als Korrelat zur Erkenntnistheorie

systematisch auszubauen, sie hat von einer Kritik

des ursprünglichen, gleichsam apriorischen Willens

auszugehen, dann die Eigenart des praktischen

Willens zu erörtern und zuletzt eine Kritik der

Willenskraft der Behandlung des Problems zu

widmen, was der zum höchsten gesteigerte

Menschenwille sowohl als bewufste Einzelenergie,

wie als Akkumulation von gleich gerichteten,

summierten, intellektuellen Menschenwillen der
Xatur gegenüber und gegenüber den verfestigten

menschlichen Organisationen zu leisten ver-

möchte (S. 13).

Es ist sehr verdienstlich vom Verf. auf eine

Lücke philosophischer Betrachtung in eingehen-

der Erörterung hingewiesen zu haben, und seine

Forderung einer kritischen Betrachtung der Er-

scheinungen des Willens ist als berechtigt anzu-

erkennen. Es ist auch zuzugeben, dafs die

einseitige Berücksichtigung der Erkenntnisvor-

gänge zum Teil auf falsche Wege geführt hat.

Mir scheint aber der Verf in dieser Kritik und

in der Hervorhebung der Willensmomente seiner-

seits zu weit zu gehen. Dies führt ihn dann

wieder zu einseitiger Auffassung;- so kann ich

seinen Ausführungen über ökonomischen und

philosophischen Liberalismus so wenig zustimmen

wie denen über die materialistische Geschichtsauf-

fassung, noch weniger seiner Ansicht über den

Darwinschen Gedanken, von anderen Bedenken

ganz zu schweigen.

Der Verf. betrachtet seine Schrift als eine

vorbereitende; er sieht seine Aufgabe darin, die

MögUchkeit und Notwendigkeit einer Willens-

theorie zu zeigen, nicht diese bereits selbst aus-

zubauen. Aber auch in einer solchen vor-

bereitenden Schrift würde ich mehr System

wünschen, als der Verf bringt, und mich mit

einer Aneinanderreihung von 1 5 Abschnitten

nicht begnügen. Und weiterhin würde es den

Forderungen des Verfs einen ganz anderen

Nachdruck gegeben haben, hätte er, statt ein-

zelne Punkte zu skizzieren, seine Wiilenstheorie,

wenn auch nur in den Grundzügen des Systems,

aufgebaut. Was unrichtig ist, zu zeigen und

die Möglichkeit und Notwendigkeit der Ände-

rung darzutun, ist verdienstlich, aber die Haupt-

sache ist, dann den neuen Weg zu weisen.

Halle a. S. A. Hesse.

Siegfried Titze, Das Gleichgewichtsgesetz in

Natur und Staat. Wien, Wilhelm Braumüller, 1905.

466 S. 8». M. 6.

Der Verf. sieht in dem Darwinismus wie in der An-
nahme des Energiegesetzes einen Aberglauben. Diesem
tritt er nun entgegen, indem er zur Erklärung der Er-

scheinungen in der Natur und im Staat sein »Gleich-

gewichtsgesetz« aufstellt. Nach diesem stehen im Welten-

raum, wie in jedem hermetisch geschlossenen Räume, die

Dinge derart mit einem oder mehreren Raumgenossen in

Beziehung, dafs durch eine Änderung eines j herrschenden«

Dinges eine automatische proportionale Änderung eines

»abhängigen« Dinges bewirkt wird und zwischen ihnen

so eine ständige Proportionalität bestehen mufs. Durch
dieses Gesetz werde die Entstehung auch der organischen

Dinge bis zum Menschen erklärt, werde »die ursächliche

Begründung der Evolution« geboten.

Friedrich Meyer, Der Ursprung des jesuitischen
Schulwesens, ein Beitrag zur Lebensgeschichte des

heiligen Ignatius. Berliner Inaug.-Dissert. Gräfen-

hainichen, Druck von C. Schulze & Co., 1904.

56 S. 8».

Nicht die erste öffentliche Jesuitenschuk in Europa,

das Kolleg zu Gandia, hat für die übrigen als Muster

gedient, sondern das 1548 eröffnete Kolleg zu Messina.

Seine Studienordnung rührte von dem Spanier Nadal her

und schlofs sich an den Intematsbetrieb der Pariser Uni-

versität, den modus Parisiensis, an. Auch die Förderung

der humanistischen Studien durch die Jesuiten war eine

Nachahmung von Pariser Vorbildern, dem Kolleg Mon-

taigu und dem Kolleg St. Barbara, die Ignatius beide
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besucht hat. Die Studienordnung des ersteren beruhte

auf der des letzteren, und wahrscheinlicherweise hat auch
Nadal die jesuitische Studienordnung von hier entlehnt.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Besucherzahl der deutschen Universi-
täten betrug nach den amtlichen Angaben im Sommer-
semester 1905 in:

Immatrikulierte Hörer Hörerinnen

Berlin . . . 6279 381 365
München. . 5197(44weibl.) 253 27
Leipzig . . 3855

6J^
72

Bonn . , , 3029
Freiburg . . 2219(34weibl.) 48
Halle ... 1903 HO
Breslau . . 1902 86
Heidelberg .1783 169
Göttingen .1780 43
Tübingen .1661 40
Marburg . . 1585 49
Münster . . 1437 60
Strafsburg .1431 50
Würzburg . 1285 30
Jena ... 1164 45
Giefsen , . 1078 31

Königsberg . 1010 68
Kiel ... 1009 29
Erlangen . . 924 (4 weibl.) 1

Greifswald .786 56
Rostock . . 623 31

Personalchronik.

188
42
30
87

44
71

13

18

3

44
6

35
15

38

19

21

10

An der Univ. Wien hat sich Dr. Heinrich Gomperz
als Privatdoz. f. Philos. habilitiert.

Nea erschienene Werke.

W. Jerusalem, Die Aufgaben des Mittelschullehrers.

Wien, Wilhelm Braumüller. M. 1,40.

Zeltschriften.

Zeüschrifi für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. 39, 4. 5. C. Stumpf, Über zusammen-
gesetzte Wellenformen; Differenztöne und Konsonanz.
— R. P. Angier und W. Trendelenburg, Bestim-

mungen über das Mengenverhältnis komplementärer
Spektralfarben in Weifsmischungen. — C. M. Giefsler,
Das Ich im Traume, nebst einer kritischen Beleuchtung

der Ich -Kontroverse. — G. Revesz, Wird die Licht-

empfindlichkeit eines Auges durch gleichzeitige Licht-

reizung des anderen Auges verändert? — R. St ig 1er,

Beiträge zur Kenntnis von der entoptischen Wahr-
nehhmung der Netzhautgefäfse ; Eine neue subjektive

Gesichtserscheinung.

The American Journal of Psychology. July. E.

A. Mc C. Gamble, Attention and thoracic breathing. —
M. Meyer, Auditory Sensation in an elementary labora-

tory course. — B. R., Auditory tests. — L. D. Arnett,
Counting and adding. — F. Kuhlmann, The place of

mental imagery and memory among mental functions.

— R. H. Gault, On conditions affecting the maximal
rate of voluntary extensor and flexor movements of the

right arm.

Monatsschrift für höhere Schulen. August. P.

Cauer, Homer und Horaz. — J. Froboese, Aus dötn

Testamente eines alten Geschichtslehrers. — H. W. Wells,
Suggestions for conversation classes. — W. Münch,
Zehn Gebote für Schüler. — F. Galle, Zur Seminar-

arbeit im ersten Vierteljahr. — P. Geyer, Zum deut-

schen Unterricht. — W. Koppelmann, Zur Theologie,

zum Religions- und hebräischen Unterricht.

Neue Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. XVI, 7.

P. Cauer, Die Art der Verbreitung des Reformgymna-

siums. — R. Wessely, Zur Frage des Auswendig-
lernens. — C. Reichardt, Schule und Leben.

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. 18, 8. A.

Koch-Hesse, Ein Beitrag zur Wachstumsphysiologie

des Menschen. Nach statistischen Erhebungen an der

Stoyschen Erziehungsanstalt in Jena (Schi.). — J. Sp üb-
ler. Die Pflege der körperlichen Übungen im nach-

schulpflichtigen Alter. — Weill-Manton, Über die

Verbreitung der Tuberkulose in der Schule.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Atti del Congresso internazionale di scienze
Storiche (Roma, 1—9 Aprile 1903). Vol. IV: Atti

delle sezione III: Storia d.elle letterature.

Rom, Ermanno Loescher, 1904. XIX u. 320 S. 8".

L. 6.

Auf ein knapp gefafstes Referat über die

Sitzungen folgen die Vorträge, von anregender

Buntheit und befriedigender Kürze. Natürlich

gehört eine gröfsere Anzahl dem Studium der

Einzelliteraturen: altitalienisch (N. VI, XXI, XXII)

und besonders Dante (N. XVIII), neuitalienisch (zu

Silvio Pellicos Prozefs N. XX), provenzalisch

(N. VI), polnisch (N. X). Aber wie schon Dante

von universalem Interesse ist, so gehören auch

Studien über Ariost (N. XII) der Weltliteratur.

Und von da sind wir gleich bei dem umfang-

reichsten und wohl auch wichtigsten Gebiet der

Vorträge : wechselseitige Beziehungen der Kultur-

nationen und ihrer Literaturen. Dabin gehört der

einzige deutsche Vortrag: O. Harnack (N. IV)

über Goethe und die Renaissance — ein licht-

voller Überblick wechselnder und auch in sich

ungleicher Beziehungen, die in den Renaissance-

Szenen der Helena gipfeln; ferner ein französi-

scher über »die vier grofsen christlichen Epen«

(N. VIII): Dante, Tasso, Milton, Klopstock, und

ihre gemeinsame Abstammung von Vater Homer
und Mutter Vergil. Weiter: französisch -italieni-

sche Beziehungen (N. XIII; N. XIX: Rabelais'

Panurg von italienischen Vorbildern abgeleitet;

N. XIV: Libri, der berüchtigte Bibliothekar —
für sich selbst, und seine Zeitungsfehden) ; deutsch-

italienische: Lessing und Italien (N. XV); allge-

meine Themata der vergleichenden Sprach- und

Literaturgeschichte (N. IX: P. Meyer über die

Ausdehnung der französischen Sprache in Italien

während des Mittelalters; N. XXIV, der Schlufs-

vortrag, über das gemeinsame Studium der ro-

manischen Sprachen), wozu ich auch P. Meyers
Nachruf auf Gaston Paris (N. III) rechne. End-

lich drei Studien allgemeinsten Inhalts: zur Me-

thodik der Kritik und Literaturgeschichte von

Croce (hier schon angezeigt), Galletti und Lisio

(N. XI, XVII, XXIII).

Der Vortrag von Maddalena über Lessing

und Italien scheint mir nicht blofs vom spezifisch
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deutschen Standpunkt besonders interessant. Er

verfolgt den unglücklichen Italienreisenden durch

seine »philologisch-kulinarischen Notizen« (S. 185:

'gnocchi'), aber auch den Dichter der »Emilia

Galotti« (S. 189) durch seine schwachen Be-

mühungen um Lokalkolorit (übrigens: »cuculla

non facit monachum« ist doch ein gemeinmittel-

alterliches Sprichwort ?). Er fragt sich, welchen

Eindruck wohl die Laokoongruppe auf den Ver-

fasser des »Laokoon« gemacht haben möge?

(S. 187). Er stellt weitere Arbeiten (zur Unter-

suchung des Verhältnisses zu Goldoni S. 190 Anm.)

in Aussicht. So finden wir in dem Kongrefs die-

ser Vorträge mit besonderer Freude neben dem
deutschen Dolmetscher der Renaissance den ita-

lienischen unseres deutschen verspäteten Huma-

nisten (S. 186).

Berlin. Richard M. Meyer.

Wilhelm Gesenius, Hebräisches und aramäisches
Handwörterbuch über das Alte Testament.
14. Aufl. in Verbindung mit H. Zimmern [ord. Prof.

f. semit. Sprachen u. Assyrisch an der Univ. Leipzig]

bearb. von Frants Buhl [ord. Prof. f. semit. Philol.

an der Univ. Kopenhagen.] Leipzig, F. C. W. Vogel,

1905. XVI u. 932 S. Lex.-S». M. 18.

Die neueste Auflage des geschätzten Werkes, die

95 Jahre nach dessen erstem Erscheinen herauskommt,
weist eine weitgehende Umarbeitung des Stoffes auf.

Die Herausgeber haben, wie sich nicht anders erwarten

liefs, zu ihrer Arbeit die neuesten Erscheinungen auf

dem Gebiet der Sprach- und Sacherklärung herangezogen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik,

Der Prof. f. Assyriol. am College de France in Paris

Jules Oppert ist am 21. August, im 81. T., gestorben.

Nen erschienene Werke.

Christlich - palästinische Fragmente aus der

Omajjaden-Moschee zu Damaskus, bearb. und hgb. von
Fr. Schulthefs. [.'\bhandlgn der Kgl. Ges. d. Wiss. zu
Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F. VIII, 3.] Berlin, Weid-
mann.

Zeitschriften.

Revue des Etudes Juives. Avril-Juin. A. Buch 1er,

La Ketouba chez les Juifs du Nord de l'Afrique ä l'epo-

que des Gueonim et les relations des communautes
africaines avec la Babylonie et la Palestine. — I. Gold-
ziher, Melanges judeo-arabes (suite). — S. Poz-
nanski, Quelques donnees nouvelles sur Isaac ihn

Baroun. — I. Levi, Fragments d'un glossaire hebreu-

fran^ais. — E. .^dler, Documents sur les Marranes
d'Espagne et de Portugal sous Philippe IV (suite). —
M. Ginsburger, Les Juifs de Metz sous l'ancien

regime (fin). — M. Lambert, Notes exegetiques et

grammaticales. — D. Simonsen, A propos du Commen-
taire biblique de Leontin. — M. Schwab, Deux lignes

de comptabihte.

Archiv für slaviscke Philologie. 27, 3. A. Les-
kien, Die Vokale \) t> in den Codices Zographensis
und Marianus. — P. A. Lavrov, Die neuesten For-

schungen über den slavischen Klemens; Zwei Lobreden,
vielleicht von Klemens geschrieben. — V. Jagic, Meine
Zusätze zum Studium der Werke des slavischen Klemens.
— P. Lessiak, Noch einmal Klagenfurt - Celovec. —
G. lljinskij, Ein Grigorovicsches Menaeum- Blatt aus
dem 12. Jahrhundert.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Harvard Studies in Classical Philology.

Edited by a Committee of the Classical

Instructors of Harvard University.
Vol. XV: 1904. Cambridge, Mass., Harvard Univer-

sity (Leipzig, Otto Harrassowitz), [1904]. 2 Bl. u.

246 S. 8".

Die Hälfte des Bandes nimmt eine umfang-

reiche Arbeit von G. W. Baker de comicis

Graecis litterarum iudicibus ein. Auf eine ziem-

lich lange Einleitung über Selbstkritik der Dichter,

Wiederholungen bei den einzelnen, Retractatio

von Stücken, die Kritik des Äschylus bei

Sophokles und Euripides folgt die eigentliche

Darstellung. Der Verf. hat den Begriff iudicium

ziemlich weit gefafst und deshalb Verschieden-

artiges zusammengeworfen und das Ganze un-

übersichtlich gemacht; auch gegen die Disposition

läfst sich manches sagen. Er folgt den einzel-

nen Komikern, mit Epicharm beginnend, dann

von der alten attischen Komödie bis zur neuen

vorschreitend. So gewinnt man nur den Ein-

druck betreffs des Lobes oder Tadels vom
Standpunkt des Lobenden oder Tadelnden aus.

während es durchaus ebenso wünschenswert

wäre oder noch mehr, auch zu überblicken, wie

oft und wie die einzelnen Schriftsteller gelobt

und getadelt worden sind, da das einen Mafsstab

für ihre Stellung zu ihrer Zeit sowie für ihr Nach-

wirken abgibt; wenigstens ein ordentlicher Index

wäre in dieser Hinsicht nötig gewesen, um die

Arbeit erst brauchbar zu machen. Störend ist,

dafs der Verf. unter iudicium nicht nur die

Urteile über andere Schriftsteller, sondern auch

die Selbstkritik versteht, die er z. B. in der

Wiederbearbeitung desselben Stückes sieht.

Schon die Entlehnung des Titels von einem

andern erscheint ihm als eine Art von Urteil,

ja, selbst die Wiederholung einzelner Wörter
aus anderen Dichtern. Ich vermag die Selbst-

kritik in des Kratinos »Pytine« nicht zu sehen;

ich finde keine »Kritik« in dem Witz über das

Wort des Demosthenes Ath. VI 223 d e, keine

in der Umkehrung der Reihenfolge der Güter

aus dem Skolion bei Anaxandrides (k, 17). So ist

vieles mitaufgezählt, was in Wahrheit ganz anders

geartet ist. Am seltsamsten aber mutet einen

an, dafs selbst diese Erscheinungen tabelien-

mäfsig zusammengestellt sind und der Prozent-

satz angegeben wird von den angeblich ein lite-

rarisches Urteil enthaltenden Fragmenten im

Verhältnis zur Gesamtzahl der erhaltenen P'rag-

mente; und der Verf. glaubt sogar, dafs er aus

dieser eigentümlichen Tabelle die Annahme wider-

legen kann, dafs die mittlere Komödie sich be-

sonders mit literarischen Stoffen befafst habe.
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Diese Mängel beeinträchtigen den Wert der

sonst nützlichen Arbeit sehr. — Mit den Komi-
kern Kratinus beschäftigt sich der weit kürzere

Aufsatz von E. Capps, der das Scholion zu

Aristophanes' Vögeln 521 bespricht. Dieses

besagt, Lampon, der in dem Vers verspottet

wird, lebte noch zur Zeit der Aufführung der

Vögel; denn viel später weifs ihn Kratinos in

der 'Nemesis' noch lebend. Gegenüber den

mannigfachen Versuchen zu emendieren oder die

Worte durch einen Irrtum zu erklären, da der

ältere Kratinus längst tot war, deutet der Verf.

die Notiz auf den jungem Kratinos, den er

mit Kirchner, Prosopogr. Att. I 591 für den

Enkel hält; die Lebenszeit des jüngeren Kratinos

würde danach noch in den Ausgang des 5. Jahrh.s

fallen. — Einige Phasen des Nymphenkultes

benennt F. G. Ballantine seine Arbeit, in der

er die Nymphen als Wassergottheiten und in

ihrer Beziehung zu Hochzeit und Geburt bei

Griechen und Römern nachweist. Ein ausführ-

liches Register sämtlicher ihm bekannter Nymphen-

namen bildet den Beschlufs. — Über die Be-

nutzung der Glocken im Altertum handelt A. St.

Pease, der damit eine Ergänzung zu dem Buch

von L. Morrillot, Etüde sur l'emploi des

clochettes chez les anciens, Dijon 1888, geben

will; er trägt Belege aus der Literatur nach,

indem er sich dabei ganz an die Disposition

bei Morillot hält, aber auch einzelne aus den

Denkmälern, besonders für die Verwendung im

Aberglauben und Kultus. — Endlich untersucht

E. K. Rand des Boethius Consolatio und wendet

sich gegen die Hypothese von Usener, dafs von

II 4 ab Aristoteles' Protreptikos die Quelle ist,

von IV 6 ab ein Neuplatoniker, die versifizierten

Einlagen dagegen und die Einleitung dem Geiste

des Boethius entstammen. Der Verf. findet keinen

wesentlichen Unterschied zwischen der Poesie

und der Prosa der Consolatio, auch keinen so

bedeutenden zwischen den einzelnen Teilen, wie

ihn Usener angenommen hat; in dem aristoteli-

schen Teil sieht er zu mannigfache Bestandteile,

als dafs diese Benennung zuträfe; der letzte

Teil folgt nach seiner Ansicht nicht einer neu-

platonischen Quelle, sondern enthält eine Kritik

derselben.

Berlin. R. Helm.

A. Dal Zotto, La Ciris e le sue fonti greche.
Feltre, Zanussi, 1904. 40 5.8°.

Die Hauptergebnisse der Schrift, deren Verf. die ein-

schlägige Literatur beherrscht , sind folgende. Ciris ist

aus zwei Teilen zusammengesetzt, die zu verschiedenen

Zeiten geschrieben sind. Die Verse 101— 385 stammen
aus einer Zeit, die zwischen die Abfassung der virgi-

lischen Bucolica und der Georgica und der Aeneis Vergils

fällt; die Verse 1— 100 und 386—541 sind erst nach

Vergils Tod abgefafst. Der Dichter hatte zu Vorbildern

die Erzählungen des Parthenius, die Alv.a des Kallimachos

und vielleicht auch Euripides' Hippolytos.

Notizen und Mitteilungen.

Xeu erschienene Werke.

Fr. Leo, Der saturnische Vers. [Abhandlgn der Kgl.

Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F.

VIII, 5.] Berlin, Weidmann.

Appiani Historia Romana ex recens. L. Mendels-

sohnii. Ed. altera cur. P. Viereck. Vol. II. Leipzig,

Teubner.

Zeitschriften.

Wochenschrift für Massische Philologie. 1 6. August.

Academie des inscriptions, 7. und 14. April. — G. Ka-
zarow, Zur Geographie des alten Thrakien.

Rheinisches Museum für Philologie. N. F. 60, 3.

H. Willers, Ein neuer Kämmereibericht aus Tauro-
menion. — P.Jahn, Aus Vergils Dichterwerkstätte. —
A. Körte, Zu Didymos' Demosthenes- Kommentar; In-

schriftliches zur Geschichte der attischen Komödie. —
K. Ziegler, Zur Überlieferungsgeschichte des Firmicus
Maternus de errore. — R. J. Th. Wagner, Aristoph. Ach.

23 sq. — H. van Herwerden, Ad novissimam Alciphro-

nis editionem; jtivarpav = Eivatpav. — L.Ziehen, Zum
Tempelgesetz von Alea. — A. Deifsmann, upoOoixa.

— M. Niedermann, Zur Appendix Probi; laptuca =
lactuca und Verwandtes. — E. Petersen, Pigna. —
F. Jacoby, Amores.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Oskar Vogt [Dr. phil.]. Der goldene Spiegel
und Wielands politische Ansichten. [For-

schungen zur neueren Literaturgeschichte

hgb. von Franz Muncker. XXVI.] Berlin, Alexan-

der Duncker, 1904. XII u. 101 S. 8». M. 3 (Subskr.-

Pr. M. 2,50.).

Nachdem Wieland, dem nach Goethes Urteil

das 18. Jahrhundert ein gut Teil seiner Kultur

verdankt, von der wissenschaftlichen Forschung

lange vernachlässigt worden, fängt die neueste

Zeit an, ihn mehr zu würdigen. Ganz unberück-

sichtigt blieb bisher die Betätigung Wielands als

Politiker, von der doch Treitschkes Wort gilt:

»Wieland ist der einzige unter unsern Klassikern,

der den Wendungen der Tagespolitik mit reger

Teilnahme folgte«. Dieses Urteil mag Treitschke

hauptsächlich mit Rücksicht auf Wielands Auf-

sätze über die französische Revolution ausge-

sprochen haben; aber in seinem weiteren Hin-

weise, dafs gerade Wieland neben dem Grafen

Görtz als Lehrer in Karl August das Verständnis

für den Staat erweckte, ist die Würdigung des

Politikers Wieland auch für die Zeit vor der

Revolution enthalten. Zweifellos ist der gol-

dene Spiegel Wielands umfangreichstes politi-

sches Denkmal aus der früheren Epoche. Wir

haben es in ihm mit einer Art von politischem

Glaubensbekenntnisse zu tun, das in nuce alles

enthält, was Wieland schon erörtert hatte oder

später noch ausführte. Daher hat der Verf. die

Würdigung dieses Romans zum Thema seiner

Abhandlung erwählt. Das wichtige Verhältnis

Wielands zur französischen Revolution, insonder-

heit zu Napoleon bleibt einer eigenen Unter-
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suchung vorbehalten. Doch werden Wielands

Aufsätze über die französische Revolution wenig-

stens soweit herangezogen, wie sie zur Vervoll-

ständigung des entwicklungsgeschichtlichen Ge-

samtbildes des Dichters notwendig erscheinen.

Im I. Teil wird »der goldene Spiegel« in

6 Kapiteln (I. Einleitung; II. Der goldene Spiegel

als Staatsroman; III. Zum Inhalte; IV. Quellen;

V. Entstehung; VI. Form) näher behandelt. Dar-

auf werden im 2. Teil »Wielands politische An-

sichten« dargelegt: I. Allgemeines, II. Ursprung,

Wesen und Zweck, des* Staates; III. Wieland

und die Verfassungsfrage; IV. Verhältnis von

Obrigkeit und Untertan; V. Volksbildung; VI.

Stände; VII. Volkswirtschaft und Staatsverwal-

tung; VIII. Religion; IX. Wielands Kosmopolitis-

mus und seine patriotische Gesinnung.

1. Der goldene Spiegel wurde in einer ganz

bestimmten Absicht verfafst. Er sollte Wieland

eine Professur in Wien verschaffen. Seinem

besonderen Zweck entsprechend wendet sich der

Dichter mit einzelnen Stellen des Romans unmittel-

bar an Joseph II. Und indem er später in ernster

Zeit vielfach auf die Ideen hinweist, die er in

seinem goldenen Spiegel ausgesprochen, und mit

Freuden erkennt, dafs das in seiner Dichtung

aufgestellte Ideal wenigstens zum Teil in Er-

füllung gehe, zeigt er uns am deutlichsten selbst,

dafs er in seinem Roman keinen Scherz treiben,

sondern seine Überzeugung zum Ausdruck bringen

will. Die W^ertschätzung des Romans kommt
auch in zeitgenössischen Urteilen zum Ausdruck,

in denen der Politiker Wieland gefeiert wird als

der Verfasser des goldenen Spiegels, der Lehrer

der Könige.

In den wichtigsten wissenschaftlichen Dar-

stellungen, die wir über Staatsromane be-

sitzen, wird Wielands goldener Spiegel nicht er-

wähnt. Hallers Usong dagegen wird aufgeführt,

\ind doch hatten für den Republikaner Haller die

im Usong ausgesprochenen Gedanken nur den

Wert von Thesen, mit denen er sein gelehrtes

Spiel trieb, während im goldenen Spiegel der

Anhänger des »despotisme eclaire« mit ganzem
Herzen bei der Sache ist und seine innerste

Überzeugung verficht. So hat denn auch die

zeitgenössische Kritik den goldenen Spiegel ent-

schieden über Hallers Roman gestellt.

Wielands Roman ist reich an geschichtlichen
Anspielungen. Die wichtigsten von ihnen wer-

den von dem Verf. im III. Kap. hervorgehoben.

Eine genaue Untersuchung der Quellen des

goldenen Spiegels ist eine schier unlösbare Auf-

gabe. Denn man hat es hier mit einer grofsen

Kontamination zu tun, einem bunten Gemälde,

dessen Farben Wieland, dieses Reproduktions-

talent ersten Ranges, nach Belieben aus seinem

ungeheuren Lesevorrat und seiner Erfahrung ent-

nommen, um seinem Gegenstande die nötige

Frische zu verleihen.

Was die Entstehung des Romans betrifft,

so lassen sich dessen Spuren bis in die Schweizer-

jahre des Dichters zurückverfolgen. Den letzten

.Anstofs zur Ausführung seiner Ideen gab ihm

Merciers 1770 erschienene Schrift >L'aa deux

mille quatre cent quarante«.

In der Form, der Rahmenerzählung nach

dem Muster der Märchen von Tausend und einer

Nacht, lehnt sich Wieland an den" jüngeren Cre-

billon an. Dabei liegt der Sinnenkitzel, den der

Franzose anstrebt, dem deutschen Dichter fern.

Er will nur seine Lehren dem verwöhnten

Publikum in einer angenehmen Form beibringen.

So konnte auch ein Gottesmann wie Lavater

immer noch die Moralität des Ganzen bewundern.

In stilistischer Beziehung zeigen sich im gol-

denen Spiegel die Schwächen und Vorzüge der

Prosa Wielands überhaupt. Der schon von Klop-

stock gerügte Wortschwall, mit dem Wieland

seine Gedanken in riesigen Perioden vorbringt,

läfst den bekannten Tadel der Xenien gerecht

erscheinen. Adelung hat in seiner Abhandlung

»Über den deutschen Stil« in dem Kapitel von

den Perioden als abschreckendes Beispiel der

»Nürnberger Schachteln« gerade eine Stelle aus

dem goldenen Spiegel gewählt. Andrerseits sind

doch auch im goldenen Spiegel schon alle Vor-

züge von Wielands Stil zu erkennen, durch die

er im Gegensatz zu Klopstocks schwerer Prosa

eine neue Umgangssprache geschaffen hat. Wie-
land selbst rühmte von seinem goldenen Spiegel:

»Er war bereits in der ersten Ausgabe eines

meiner vollendetsten Werke in Rücksicht auf

Form und Stil.«

2. Wieland hält es in der Frage über den

Ursprung des Staates nicht mit dem Utopisten

Rousseau, sondern mit dem auf geschichtlicher

Grundlage fufsenden Montesquieu. Der erste

Schritt zur Bildung der bürgerlichen Gesellschaft

war die Familiengründung. Ein weiteres Natur-

gesetz, das den Stärkereu zum Schützer des

Schwächeren macht, bildete Stammeshäuptlinge,

denen sich die einzelnen Familien bei gemeinsamen

Unternehmungen willig fügten. .Aus dieser Auf-

fassung ergeben sich zwei wichtige Folgerungen.

Ebenso wie die Natur selbst keine Sprünge

macht, sondern jedes Wachstum in ihr in einer

ruhigen Entwicklung vor sich geht, gehört auch

eine gewisse Stetigkeit zum Wiesen des Staates.

Ebenso folgt aus der Auffassung des Staates

als eines Organismus die feste Gliederung und

strenge Unterordnung der einzelnen Teile zur

Herbeiführung des gemeinsamen Endzweckes, in

das politische Leben übertragen, eine strenge

Klassenordnung mit einem gemeinsamen festen

Kern, dem Souveränitätsträger.

Was Wielands Stellungs zur Verfassungs-

frage betrifft, so liegt sein Ideal in dem des-

potisme eclaire mit dem obersten Grundsatze

des Antiraachiavell Friedrichs sie prince le premier
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domestique«, jener Verfassungsform, von der man
vor der französischen Revolution allgemein das

Heil erwartete. In seiner Jugend freilich war
Wieland Republikaner. Unter dem Einflufs der

französischen Revolution wird später eine genaue

Verteilung der politischen Gewalt im Sinne Montes-

quieus sein Verfassungsideal. Damit macht Wie-
land den wesentlichsten P'ortschritt in seiner poli-

tischen Entwickelung: er geht über zur An-

erkennung der englischen Verfassung, zur konsti-

tutionellen Monarchie.

Das Verhältnis von Obrigkeit und
Untertan, das im Zeitalter des Despotismus

der gesetzlichen Regelung, die es durch die

Konstitution später erfuhr, noch vollständig er-

mangelte, erfährt von selten Wielands begreif-

licherweise die eingehendste Würdigung. Die

Auffassung des goldenen Spiegels »Vater des

Volks zu sein, ist der gröfste Ehrentitel«, den

ein Fürst sich erwerben kann, kehrt in Wielands

politischen Werken immer wieder. Jedoch ver-

schiebt sich das ursprüngliche patriarchalische

Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertan bei

Wieland zur Zeit der französischen Revolution

insofern, als er dem Volke jetzt auch das Recht

zuspricht, die nähere Auslegung jener Grund-

rechte, an die der Fürst früher gebunden war,

selbst in die Hand zu nehmen. Wenn bei Wie-

land bis zur Revolution der Grundsatz Friedrichs

des Grofsen »alles für das Volk, nichts durch das

Volk« Geltung hatte, so wird jetzt dem Volke ob

seiner Reife das Recht zugesprochen, »selbst sei-

ner politischen Wirtschaft zuzusehen«, das heilst,

der Begriff des Staatsbürgertums geschaffen.

Zu den unantastbaren Grundrechten der

Untertanen gehört das der freien Meinungs-

äufserung. Eine weitere Forderung Wielands

ist völlige Denk- und Gewissensfreiheit. Nichts

dagegen will Wieland mit den französischen

Menschenrechten zu tun haben. Ihnen gegen-

über predigt er einen gesunden Mittelweg,

insofern er schneidenden Härten der historischen

Entwicklung ebensowenig das Wort redet wie

übertriebenen naturrechtlichen Forderungen der

Besitzlosen. Nicht Freiheit und Gleichheit ist

sein Schlagwort, sondern Ordnung und Sicherheit.

Der öffentlichen Erziehung widmet Tifan

seine gröfste Sorgfalt, weil sie überhaupt die

»wesentlichste Angelegenheit des Staates ist«.

Der Zweck der Erziehung ist die Heranbildung

zum guten Bürger und Menschen. Sie erstrebt

also die moralische und politische Ausbil-

dung des Einzelnen, der auch die Frauen teil-

haftig werden sollen. Unter den Unterrichtsgegen-

ständen ist in erster Linie die Muttersprache zu

berücksichtigen. Aus dem Umstände, dafs Tifan

den Unterricht den Bonzen entzieht, entnehmen

wir, dafs Wieland die Schule als ein weltlich

politisches Institut des Staates betrachte».7 das

von der Kirche vollständig getrennt sein soll.

Nach Wielands Anschauung ist ein Klassen-
unterschied die notwendige Voraussetzung für

die bürgerliche Gesellschaft überhaupt, deren

erstes Prinzip die Unterordnung ist. Mit Mon-
tesquieu ist Wieland von der historischen Be-

deutung des Adels und auch seiner Zweckmäfsig-

keit überzeugt. Er fafst ihn auf als eine mäch-

tige Stütze des Autoritätsgedankens an sich und

daher zugleich des Staates. Somit hat auch jetzt

das Wort des goldenen Spiegels Geltung: »Ein

zahlreicher Adel von mittelmäfsigem Vermögen
ist einem grofsen Reiche ebenso nützlich, als ihm

Reichtum einiger weniger und die Armut der

meisten übrigen schädlich ist.«

Sehr wichtig für ein gesundes Staatsleben

erscheint Wieland die Volkswirtschaft. Es

kommt ihm auf eine gleichmälsige F'örderung von

Ackerbau, Handwerk und Handel, überhaupt auf

einen gesunden, arbeitsamen Mittelstand an.

Ebensosehr als Fleifs und Arbeit empfiehlt Wie-

land als 'Feind des Luxus die Sparsamkeit, in

der der Hof den Untertanen mit gutem Beispiel

vorangehen soll. Mit diesen Anschauungen geht

die Abneigung Wielands gegen die grofsen Städte

Hand in Hand. Er betrachtet sie geradezu als

Brutstätten des Luxus und der Sittenlosigkeit

und sieht darum in ihnen ein staatsfeindliches

Element. Einen staatsfördernden Faktor erblickt

er als Physiokrat in einer möglichst starken Be-

völkerung. Erreicht wird die angestrebte Ver-

mehrung durch zweckmäfsige Ehegesetze; Tifan

gestattet niemandem die Ehelosigkeit, es sei denn,

dafs ein körperliches Hindernis vorliegt. Des

weitern gehören hierher in Scheschian die An-

stalten, in denen arme Kinder erzogen werden.

Im Staatshaushalte macht Tifan einen Unterschied

zwischen »öffentlichem Schatze«, der für den

König unantastbar ist, und den Ausgaben »aus

seinem eigenen Beutel«. Die Abgaben werden

nur zur wirtschaftlichen und geistigen P'örderung

der einzelnen Untertanen und für die Ruhe nach

aufsen zum Schutze des Staates verwertet. Den

letzteren übernimmt ein stehendes Heer von

200 000 Mann. Wieland ist gegen den Krieg,

der etwa nur dynastische Interessen verfolgt; den

aus idealen Motiven (Ehre) unternommenen Krieg

läfst er gelten; die paix eternelle ist ihm eine

Chimäre. Über die Organisation der Verwaltung

findet sich bei Wieland noch recht wenig. Er

erklärt sich gegen die Favoritenminister und den

Hofnepotismus, beklagt die Umständlichkeit in

der Verwaltung und den daraus entstehenden

schleppenden Geschäftsgang, zeiht die Richter

der Bestechlichkeit.

Nicht nur den rein politischen, auch den

religiösen Reformen legte man im 18. Jahrh.

einen hohen Wert bei. Gerade Wielands Kreis

zu Erfurt beschäftigten stark kirchenpolitische

Fragen, Für Wieland bestand kein Zweifel, dafs

die Menschheit, ebenso wie sie auf politischem
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Gebiete zum V^emunftsiaate vorschreiten müsse,

endlich auch das Reich der Vernunftreligion

rrichten werde. Was ist diese aber? Es ist

die sog. »natürliche Religion«, die nur die Grund-

sätze, in welchen die einzelnen Systeme Oberein-

kommen, als vernünftig erachtet, dagegen alles

Positive, als auf niedrigen Leidenschaften be-

ruhend, verwirft. Dieses Evangelium des Deis-

mus macht Tifan in seinem Reich zur allgemei-

nen Religion. Tifan ist als Staatsoberhaupt

zugleich Oberpriester, und seine Religion ist

eine Nationalreligion. Die Priester in Tifans

Religionsverfassung sind nur Lehrer und Vor-

steher der Gemeinden, wie sie nichts anderes

nach Wielands Anschauung in den ersten christ-

lichen Zeiten waren, ebenso wie der reine Kult,

den der Scheschianische Reformator einführt,

nur das religiöse Ideal W^ielands, Urchristentum

in seinem Sinne ist.

Von den kirchenpolitischen Aufgaben des

Staates hat sich Wieland hauptsächlich über

drei geäufsert, die zu seiner Zeit am meisten

das öffentliche Interesse erweckten: über das

Mönchstum, die Geistlichkeit, die Tole-
ranz. Im Gegensatz zu den Ya-faou, die als

Träger der alten Mönchsmoral von Tifan gänz-

lich beseitigt werden, nehmen »seine Priester«

— Priester, wie sie »sein sollen, aufgeklärt,

weise und gut« — eine sehr geachtete Stellung

in seinem Reiche ein. In einem solchen Klerus

sieht Wieland von seinem Nützlichkeitsstandpunkte

aus, wie Tifan, eine Stütze des Autoritätsgedan-

kens-; der Geistliche ist ihm »als Seelsorger

seiner Gemeine eine Art von moralischem Vor-

mund und Aufseher«. Darum tritt er auch für

eine entsprechende materielle Stellung der Kleri-

ker ein und findet es unbegreiflich, wie man
einem so wichtigen Gegenstande die .Aufmerk-

samkeit versagen könne. — Eine der ersten

.Amtshandlungen, die Tifan vornimmt, ist die

Durchführung einer strengen Toleranz. Die

Toleranz ist Wieland eine notwendige Folge der

Gewissensfreiheit, welche zu den »unverlierbaren

Rechten der Menschheit« gehört.

Im Schlufskapitel wird Wielands Kosmo-
politismus und patriotische Gesinnung vom
Verf. gewürdigt. Auch hier ist es ein gesunder

Mittelweg, den Wieland empfiehlt. Der Stand-

punkt der Vaterlandslosigkeit dünkt ihm ebenso

verwerflich wie der übertriebene Patriotismus.

Gernsbach. Heinrich Funck.

Arthur Luther, Goethe. Sechs Vorträge. Jauer, Oskar
Hellmann, [1905]. 2 Bl. u. 208 S. 8°.

Bescheiden bemerkt der Verf., dessen populäre Vor-
träge über Byron, Heine und Leopardi wir vor kurzem
angezeigt haben, dafs er mit seinen Goethevorträgen dem
Fachmanne nichts Neues biete, und auch der Laie, wenn
er .Altbekanntes länger ausgeführt findet, bedenken möge,
dafs der Verf. vor einem Publikum in Rufsland gesprochen
habe, weitab von dem Wogen und Fluten des deutschen
Literaturmeeres. Beeinflufst sind die Vorträge vor allem

durch Herman Grimm und .-Mbert Bielschowsky. Voran-

gestellt ist ein Vortrag über Goethes Einflufs auf unsere
Entwicklung. Dem .Menschen Goethe gilt dann der Vor-
trag über Goethe und Charlotte von Stein ; zwei beschäf-

tigen sich mit Faust: der Urfaust und zur Charakteristik

des Mephistopheles; einer endlich hat die Wahlverwandt-
schaften zum Gegenstande.

Notizen und Mitteilungen.

.Nea ersrbienrne l>'erke.

H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch. XI: D—
Termin. Tübingen, H. Laupp. Subskr.-Pr. .M. 3.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Walter Schumann Consul of the United States of
.\merica, Mainz], Leitfaden zum Studium der
Literatur der Vereinigten Staaten von .Ame-
rika. Giefsen, Emil Roth, [1905]. 139 S. 8" mit
1 Bildnis. .M. 2.

Das Bach bietet keine zusammenhängende Darstellung

der amerikanischen Literatur, sondern aneinander gereihte,

wesentlich die äufseren Tatsachen wiedergebende bio-

graphische Skizzen der einzelnen Schriftsteller. Voran-
geht eine kurze Einleitung, die auf die Jugend der über-

seeischen Literatur hinweist. 5.\ls sich England bereits

eines Milton, Chaucer und Shakespeare rühmen konnte,

Italien eines Dante; die deutsche Literatur eines Nibe-

lungenliedes sowie der .Meistersinger und Minnesänger,
und die französische Literatur solche Namen wie Jean
Louis de Balzac, Corneille und Descartes aufzuweisen
hatte, kämpften die ersten Ansiedler in Amerika um das
Dasein, sodafs ihnen für geistige .Arbeit wenig Zeit übrig

blieb.* — Der Verf. teilt die Literatur in die der Kolonial-,

der Revolution- und der Nationalperiode. In der ersten

führt er uns Historiker, Theologen, Philosophen und
Lyriker vor, in der zweiten Politiker, Historiker, Theo-
logen, Lyriker und Prosadichter, in der dritten Politiker,

Historiker, Theologen, Philosophen, Essa}-isten, Kritiker,

Staats- und Rechtswissenschaftler, L\'riker und Prosa-
dichter.

Joachim Merlant, Le roman personnel de
Rousseau ä Fromentin. Paris, Hachette & Cie,

1905. XXXV u. 424 S. 8».

Der Verf. unterscheidet in seiner Analyse des per-

sönlichen Romans zwei Abarten dieser Gattung. Die

erste von ihnen ist der autobiographische oder der Ich-

Roman, verwandt mit der religiösen und philosophi-

schen Betrachtung, und der Analysen- oder intime Ro-

man, der sich dicht neben dem ersteren entwickelt hat,

und dessen Pläne sich zuweilen mit denen jener erste-

ren Art vermischt haben. Die Gründe für die Aufnahme
oder die Auslassung von Romanen dieser .Arten in der

behandelten Periode sind nicht immer ganz deutlich.

Notizen und Mitteilungen.

(iesellsehafteB ond Vereine.

Ein Ausschufs, an dessen Spitze Emile Faguet von

der .Academie francaise und Jules Claretie, der Direktor

der Comedie Francaise, stehen, und zu dessen Mit-

ghedern u.a. .Maeterlinck und Verhaeren gehören,

ladet zu einem Kongrefs zur Pflege der franzö-

sischen Sprache ein, der vom 10.— 12. Septbr. in

Lüttich abgehalten werden soll. Am Schluis wird

Faguet über die .Aufgaben und Ziele der Comedie fran-

9aise sprechen; danach wird eine Galavorsteilung statt-

finden.
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Zeitschriften.

Revue de Philologie fratigaise et de Litlerature.

19, 2. 3. L. Vignon, Les patois de la region lyon-

naise: le pronom regime de la 3^ personne, le regime

direct neutre. — P. Meyer, La simplification orthogra-

phique (fin). — J.-H. Rein hold, Quelques remarques
sur les sources de »Floire et Blanceflor«. — E. Casse
et E. Chaminade, Vieilles chansons patoises du Peri-

gord (suite). — L. Cledat, L'usage orthographique du
XVIlle siecle; Le verbe »falloir-faillir«. — Ph. Fabia,
Malgoires, une etymologie toponymique. — Bastin,
Faillirai et defaille.

Revue des Langues romanes. Juillet-Aoüt. V.

Chichmarev, Contenances de table en vers proven-

9aux. — F. Castets, Une Variante allemande de »Apres

la bataille«. — P. Devoluy, Discours pronouncia au
festenau de Santo- Estello lou 12 de jun 1905 en Arie.

— J. Ulrich, L'apocalypse en haut-engandinois (fin).

— H. Guy, La chronique fran9aise de maitre Guillaume

Cretin (suite).

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

W. Weitzel [Prof. Dr.], Die deutschenKaiser-
pfalzen und Königshöfe vom 8. bis zum
16. Jahrhundert. Halle a. S., Buchhandlung

des Waisenhauses, 1905. 131 S. 8". M. 3.

Eine Orientierung über das, was wir heute

von den Kaiserpfalzen wissen, sowie ein Über-

blick über das, was von ihnen erhalten und etwa

im Terrain noch aufzufinden sein wird, würde

manchem eine willkommene Gabe sein. Der

Bestand an Kaiser-Urkunden und Regesten liegt

bis auf Heinrich II. jetzt vor, die Monumenta er-

gänzen die Diplome. Es lassen sich ältere Zu-

sammenstellungen dadurch leicht ergänzen und

verbessern. Schon die blofse Eintragung der

königlichen curtes und palatia nach ihrem ersten

Vorkommen in eine Karte gibt ein anschauliches

Bild des Vorrückens des Königsgutes. Trägt

man, was allerdings mühsamer ist, auch den

königlichen Streubesitz ein, so lehrt dieses

Kartenbild schon viel. Der Verf. hat nur für

ein gröfseres Publikum geschrieben. »Vor-

nehmlich die Teile vom Palas der Kaiserpfalz

Friedrichs I. in der Burg zu Gelnhausen haben

ihn immer auf seinen Wanderungen von neuem
angezogen.« Gerade das also, was der Verf.

betont, ist neuerdings auch von verschiedenen

anderen Seiten her gefordert worden. Klar-

stellung unserer alten palatia und curtes, wie sie

in urkundlicher Überlieferung erscheinen, im

Terrain; auf diesem Wege ist manches neue

gefunden worden. Leider hat nun der Verf.

sich überall darauf beschränkt, aus abgeleiteten

Quellen, die er S. 127 anführt, zu schöpfen. Das
Ergebnis dieser Arbeitsmethode ist denn, dafs

Notizen gutgläubig hinübergenommen worden sind,

deren Unrichtigkeit durch Einsichtnahme zuverlässi-

ger Sammlungen wie beispielsweise der Mühlbacher-

schen Regesten sich sofort ergeben hätte.' Als

Beleg für die Arbeitsweise greife ich eine ein-

zige Seite (32) heraus. Von der Abtei St.

Gallen beifst es: »Wahrscheinlich P(alatium) R(e-

gium); namentlich hat sich dort Karl d. G. auf-

gehalten, ebenso Konrad I.« Wenn St. Gallen

erwähnt wurde, hätte gesagt werden müssen,

dafs weder Karl d. G. noch Konrad I. die Abtei

aufgesucht haben. »Hamalunburg an der fränki-

schen Saale. Hammelburg. P. Haristallium,

Karl d. G. 7 7 7. Auch Villa et Fiscus Regius

genannt. Die Amalienburg nach Karl d. G.

Schwester genannt.« In der benutzten Quelle

mufs die Schenkung von Hammelburg von 777

Jan. 5 mit dem Aufenthalte Karls 7 77 in

Haristallio pal. publ. confundiert sein. Derselbe

Autor mufs auch eine Schwester Karls d. G.,

Amalie, erfunden haben. Es folgt »Heilbronn

am Neckar P. R. von Karl d. G. nach den

Heilquellen so genannt. Ludwig d. D. 840.«

Vorläufig wird man Helicbrunno noch immer von

hailag = sacer ableiten und Heilbronn als eine durch

eine fiskalische Kirche Karlmanns (Mühlbacher

7 68) bezeugte Siedelung ansprechen, während

Beziehungen Karls d. G. und Ludwigs d. D. zu

Heilbronn nicht bekannt sind. »Herford an der

Warne, P. R. Ludwigs d. Deutschen.« Gemeint

ist die Abtei Herford an der Werre, in dem ein

pal. regium Ludwigs d. D. schlechterdings nicht

zu erweisen ist. Weiter zu Haristallium: »Heristal

— ist das Stammschlofs Pippins des Dicken,
der hiernach Pippin von Heristal hiefs.« »Hers-

feld, Kloster und Abtei von Pippin 7 58 durch

Bischof Sturm, nach andern durch den Erz-

bischof Luilus von Mainz gegründet.« »Hluna,

königlicher Palast Ludwigs d. D., der hier 854

war; unbestimmbar, wo gelegen; ob die Stadt

Lünen in W^estfalen gemeint ist?« Gemeint ist

aber der Aufenthalt Ludwigs d. D.: »Hulma,

palatio regio«, also in Ulm. Diese Proben von

S. 32 zeigen die Art der Quellenbenutzung des

ganzen Buches. Die Monumenta, die mancher

in einem kleineren Orte schmerzlich vermissen

wird, standen dem Verf., der in einer Universi-

tätsstadt wohnt, zur Verfügung. Aber auch die

von ihm benutzten, abgeleiteten Quellen können

kaum die Ungenauigkeiten enthalten, die erschei-

nen, z. B. S. 31: »Bisestat zwischen Worms und

Mainz P. R. Karls d. G. J^73.« Gemeint ist das

Bisestat der Ann. Fuld. S. I, 386, in dem Karl III.

war. Von einem palatium in diesem Bisestat ist

nichts überliefert.

Die gebrachten Proben zeigen die Arbeits-

weise überhaupt. Die 45 Abbildungen ent-

sprechen dem guten Rufe der bekannten Buch-

handlung des W^aisenhauses. Wo der Text auf

die Abbildungen Bezug nimmt, entspricht aber

derselbe dem Gesamtcharakter des Buches, bei-

spielsweise S. 47: »Salzwedel. Der runde, wie-

derhergestellte 'Karlsturm' soll 7 80 gegründet

sein.« Die Absicht des Verf.s, »den Sinn der Ge-

bildeten den gebliebenen Denkmälern dieser Art
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und Kunst möglichst zuzuwenden«, wäre besser

erreicht worden, wenn die vorhandenen Hilfsmittel

kritisch und vollständig verwertet worden wären.

Dortmund. K. Rubel.

Rene Cagnat [Prof. f. röm. Epigraphik u. Archäol. am
College de France], Cours d'epigraphie latine.

Supplement ä la 3^ edition. Paris, Albert Fonte-

moing, 1904. 1 Bl. u. S. 473—505. 8°.

Dieser Nachtrag bezweckt Cagnats bekanntes Hand-
buch der lateinischen Epigraphik. deren 3. Auflage gegen

":hlufs des vorigen Jahrhunderts erschienen ist, vor dem
eralten zu bewahren. .Aufser Zusätzen und Berichti-

gungen von gröfserem oder geringerem Belang erhalten

wir eine beträchtliche Erweiterung der Bibliographie,

kurze Inhaltsangaben von wichtigen Aufsätzen , Ver-

besserungen des chronologischen Verzeichnisses der

römischen Kaiser, drei Seiten Zusätze zu der Liste der

Siglen und Abkürzungen und zum Schlufs ein neues
Inhaltsverzeichnis zu dem ganzen Bande.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der N'ähe von Osterkappeln sind vor kurzem die

Spuren eines Römerlagers von Prof. Düntzelmann aus

Bremen entdeckt worden. Bei Nachgrabungen stiefs er

auf die noch im Erdreich erkennbaren Linien des cha-

rakteristischen römischen Spitzgrabens. .Alle vier Seiten

des Lagers sind schon festgestellt; die Stellen der Ein-

gangspforten hofft D. bei späteren Grabungen noch zu
finden. Das Lager befindet sich nördlich von Marl
zwischen dem Haslinger Kirchwege und der Chaussee
Lemförde-Hüde. Einige Meilen nördlich hiervon hat D.

schon früher ein Römerlager entdeckt und stellt auch

Nachgrabungen im Kreise Wittlage an.

Gesellschaften und Vereine.

VIII. Jahresbericht über die wissenschaftlichen Unter-

nehmungen der Historischen Kommission für Nassau.

Im Berichtsjahr ist keine der begonnenen wissen-

schaftUchen Arbeiten aum Abschlufs gekommen. Für
das nassauische Urkundenbuch ist Archivar Dr.

Schaus mit einigen Unterbrechungen, die durch andere

dringende Arbeiten veranlafst waren , unausgesetzt tätig

gewesen. Er hat insbesondere die Sammlung des urkund-

lichen Materials fortgesetzt und zu diesem Zweck die

in Betracht kommenden handschrifthchen Bestände des

Fürstlich Solmsischen Archivs in Braunfels und noch-

mals einige bisher von ihm noch nicht benutzte Bestände

des Reichsarchivs in München durchgesehen. .'\uch

gelang es ihm, in einer Handschrift des Kreisarchivs in

Würzburg einige bisher fast ganz unbeachtet gebliebene

ältere nassauische Urkunden aufzufinden, die er, weil

sie zu kritischen Bemerkungen Anlafs geben, zunächst

in einer eigenen .Arbeit zu veröffentUchen gedenkt. —
Für die Herausgabe der Weistümer sind die Bestände
des Wiesbadener Staatsarchivs von Geh. .Archivrat Dr.

Wagner weiter durchgesehen worden, auch konnten
vereinzelte Stücke des Kreisarchivs in Würzburg benutzt

und damit die Sammlung des handschriftlichen Materials

gefördert werden. — Die Herausgabe des Epsteiner
Lehnbuches ist von Geh. .Archivrat Dr. Wagner ge-

fördert worden, konnte aber wegen anderweitiger

.Arbeiten des Bearbeiters noch nicht beendet werden. —
An der vom Vorstand beschlossenen Herausgabe der

.Matrikel der hohen Schule in Herborn unter

Beifügung eines urnfassenden Namen- und Ortregisters

hat Bibliothekar Dr. Zedier eifrig gearbeitet, so dafs

der .Abschlufs für dieses Jahr in Aussicht gestellt werden
kann. — Die nassauische Bibliographie konnte
wegen anderweitiger Inanspruchnahme des Dr. Zedier
auch in diesem Jahre nicht energisch vorwärts gebracht
werden. — Für die Geschichte der Abtei Marienstatt

ist Archivar Dr. von Domarus noch mit den Vor-

arbeiten beschäftigt. — Neu beschlossen ist von dem
Vorstande im abgelaufenen Jahre die Herausgabe eines

weiteren Bandes der Nassau - Oranischen Korre-
spondenzen, der die Akten und Urkunden zur Ge-

schichte der Gegenreformation in der Grafschaft Nassau-

Hadamar mit einer ausführlichen geschichtlichen Dar-

stellung enthalten wird. Die Bearbeitung hat Ober-

lehrer Pagenstecher übernommen; er hat die Arbeit

bereits wesentlich gefördert und das in den Staats-

archiven zu Wiesbaden, Marburg, .Münster und Coblenz
befindliche archivalische Material durchgearbeitet, wenn
auch Wiesbaden und vielleicht auch .Münster noch Nach-
träge zu liefern haben werden. Zur Vervollständigung

sind noch das Kgl. Hausarchiv im Haag und das Haus-
und Staatsarchiv in Wien heranzuziehen. Die Fertig-

stellung des .Manuskripts glaubt der Bearbeiter für das

Jahr 1907 in Aussicht stellen zu können. — Erwähnt
sei endlich noch, dafs der Kommission die Übernahme
einer Ausgabe der Mechtelschen Limburger Chro-
nik von dem .Archivassistenten Dr. Knetsch in Mar-

burg angeboten worden ist. Das Manuskript soll dem
Vorstand in einigen Monaten eingereicht werden.

Nen erschienene Werke.

Der römische Limes in Österreich. Heft V.

VI. [Kaiseri. Akad. d. Wiss. in Wien.] Wien , Alfred

Holder.

Bericht des Vereins Carnuntum in Wien für das J.

1902 und für das J. 1903. Wien, Selbstverlag.

L. Katscher, Weibliche Geheimbündelei. Siena u.

Berlin, Juhus Eichenberg. M. 0,7ö.

E. Felder, Vom entnüchternden Zauber der Frau.

[Die Frau. Sammlung von Einzeldarstellungen hgb. von
A. Roefsler. I.] Leipzig, Friedrich Rothbarth. -M. 1,50.

Muhammad b. al-Hasan b. Isfandiyär, An abridged

translation of the History of Tabaristän, compiled about

a. H. 613 (a. d. 1216), based on the India Office Ms.,

compared with two Mss. in the British Museum by
E. G. Browne. [E. J. W. Gibb .Memorial, vol. IL]

Leyden, E. J. Brill (London, Bernard Quaritch).

W. Ohr, Die Entstehung der württembergischen

Herzogswürde. [S.-.A. aus de.- besonderen Beilage des

Staats-Anzeigers für Württemberg. Nr. 8 u. 9.] Stutt-

gart, Druck der Stuttgarter Buchdruckerei -Gesellschaft.

Zeitschriften.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.

XXIV, l. J. Zeller, Das conciüum der Septem pro-

vinciae in Arelate. — W. Ewald, Die Siegel des Erz-

bischofs .Anno II. von Köln (1056— 1075). — Th. Ilgen.

Die Weiheinschrift vom J. 1151 in der ehemaligen Stifts-

kirche zu Schweu-zrheindorf. Ein kritischer Beitrag zur

rhein. Quellenkunde des .Mittelalters.

Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und
vaterländische Altertümer zu Emden. 15, 1. 2. H.

Reimers, Die Quellen der »Rerum Frisicarum Historia«

des Ubbo Emmius. — C. Borchling, Ein Hausbuch
Eggerik Beningas (Schi.). — Wagner, Beiträge zur Ge-

schichte der Armenpflege und des Gasthauses in Norden.
— P. van Rensen. Mitteilungen über das Schiffswesen

Ostfrieslands im XVI. Jahrhundert. — A. Reif ferscheid.

Geistliches und WeltUches in mittelniederdeutscher Sprache

nach der Emder Handschrift Nr. 64. II. — H. v. Kleist,

Kleine Beiträge zur Geschichte der Ulricbsschule zu

Aurich.

Archivio storico lombardo. 32,6. E. Riboldi, Le

sentenze dei consoli di Milano nel secolo XII. — H.

Co Chi n, Jean Galeaz Visconti et ie Comte de Vertus.

— A. Colombo, L'ingresso di Francesco Sforza in

Milano e l'inizio di un nuovo principato (cont). — G.

Gallavresi, Due documenti inediti riguardanti beni

allodiali di laici milanesi. — E. Galli, Le viUe del Pe-

trarca nel Milanese. — .A. Zanelli. Ehsabetta Cristina

di Wolfenbüttel a Brescia.
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Neuere Geschichte.

Referate.

La Revolution de 1848, bulletin de la

Societe d'histoire de la Revolution de
1848, paraissant tous les deux mois. Paris, Societe

nouvelle de librairie et d'edition.

Ce bulletin a commence ä paraitre aussitöt

apres la forraation de la societe, au mois d'avril

1904; le tome P"" — P annee — a pris fin

avec le mois de fevrier 1905. On y remarque,

outre de nombreux documents et une conscien-

cieuse chronique bibliographique: un recit som-

maire des journees de juin 1848, par Gustave

Geffroy (p. 22— 29); des Fragments de Memoires

inedits de W. de Fonvielle sur le 2 decembre

(p. 88— 92); la premiere apparition du
socialisme en Angleterre, par Ed. Dolleans

(p. 113— 123); une note sur les documents

relatifs ä l'histoire de 1848 en Allemagne —
coUection Goeritz et collection G. Friedländer

de la bibliotheque du Magistrat de Berlin —
par H. Moysset (p, 124— 131); etc.

La 2^ annee compte dejä deux fascicules,

N°^ 7 et 8. Le N*^ 7 contient le compte -rendu

de I'assemblee generale annuelle de la Societe,

avec le texte des lectures faites ä cette reunion:

Emile Levasseur, Souvenirs d'un Collegien de

1848; Ferdinand-Dreyfus, Les Fraternites;

H. Salomon, Notice sur Henry Michel; — un

curieux document, projet de decentralisation

reactionnaire sous la 2^ republique; — la biblio-

graphie. Le N° 8 contient en premier lieu une

solide etude sur l'organisation democratique en

Belgique dans les annees 1848— 49, par Louis

Bertrand (p. 61— 84). Pour ses prochains N*'^

le bulletin annonce, entre autres, une etude de

H. Moysset: l'historiographie de 1848 en Alle-

magne, d'octobre 1904 ä juin 1905.

II y aurait grand interet pour l'histoire de

ce mouvement de 1848, d'un caractere si euro-

peen, ä ce qu'une sorte de collaboration, un

echange actif de renseignements et de docu-

ments, s'etablit en particulier entre les chercheurs

allemands et les chercheurs francais. La Societe

d'histoire de la Revolution de 1848 a ete fondee

precisement pour favoriser ces rapports neces-

saires ä la science.

Berlin. E. Haguenin.

Zwei Kasseler Chroniken des achtzehnten Jahrhun-
derts. Ein Beitrag zur Orts- und Familiengeschichte

hgb. von Dr. Philipp Losch. Kassel, Carl Victor,

1904. VI u. 173 S. 8°. M. 2,50.

Die Familienchronik der MetzgerfamiUe Gunkel und
die des Gärtners Grassmeder in Kassel hat Losch zuerst

in hessischen Zeitschriften in gekürzter Form veröffent-

licht; die Buchausgabe enthält Zusätze und erweiterte

Anmerkungen. Wie der Hgb. im Nebentitel angibt, die-

nen sie besonders der Familiengeschichte und der Bau-

geschichte Kassels; doch kann auch die Kulturgtschichte,

der ja noch lange nicht genügender Stoff aus bürgerlichen

Kreisen zu Gebote steht, aus ihnen Nutzen ziehen. Die
Weltgeschichte spielt hinein durch die Schilderung, die

die Leiden des siebenjährigen Krieges erfahren haben.
Von den Anhängen, die der Hgb. den Chroniken bei-

gegeben hat, sei das Verzeichnis der Kasseler Strafsen-

namen erwähnt. Das ausführliche Register erleichtert

dem Leser, das Büchlein für seine Zwecke auszuschöpfen.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Carry Brachvogel, Die Marquise von Pompadour.
[Die Frau. Sammlung von Einzeldarstellungen, hgb.
von A. Roefsler. IL] Leipzig, Friedrich Rothbarth.

M. 1,50.

E. Müsebeck, Ernst Moritz Arndt und das kirchlich-

religiöse Leben seiner Zeit. Tübingen, Mohr. M. 1,50.

J. Koetschet, Aus Bosniens letzter Türkenzeit.

[Zur Kunde der Balkanhalbinsel, hgb. von C. Patsch. 2.]

Wien, A. Hartleben. M. 2,25.

Zeitschriften.

The American Historical Review. July. A. H.

Lloyd, History and materialism. — W. G. Brown,
A Continental congressman : Oliver Ellsworth, 1777

—

1783. — M. Farrand, The Indian boundary line. —
W. O. Scroggs, William Walker and the Steamship
Corporation in Nicaragua. — Virginia letters on the

Scots Danien Colony, 1699. — A letter of Marshall to

Jefferson, 1783. — Charles Pinckney's reply to Jay,

August 16, 1786, regarding a treaty with Spain. —
EngUsh peace proposals before the preliminaries of

Leoben, April, 1797. — An interview of Governor
Folch with General Wilkinson, 1807.

Revue d'Histoire moderne et contemporaine. Juillet.

P. Caron, Les Comites militaires des Assemblees de la

Revolution, 1789—an VIII.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

t E. H. Berger [aord. Prof. f. Geogr. an der Univ.

Leipzig], Mythische Kosmographie der
Griechen. [Ausführliches Lexikon der grie-

chischen und römischen Mythologie hgb. von
W.H. Röscher. Supplement.] Leipzig, B. G. Teubn er,

1904. 1 BL u. 40 S. 8°.

Berger hatte uns eine Mythische Geographie

verheifsen. Was er gibt, trägt den Titel My-
thische Kosmographie. Freunde haben den Druck
der Abhandlung besorgt, deren Verf. zu früh für

die Wissenschaft verstorben ist. Auch in dem
vorliegenden Teile erscheint manches noch

unvollendet; das gilt vom Inhalt so gut wie von

der Form. Dennoch wird man dies literarische

Vermächtnis eines hochverdienten Gelehrten dank-

bar entgegennehmen. Es legt von grofser Ge-

lehrsamkeit und besonnenem Urteil rühmlich

Zeugnis ab. Probleme, wie die behandelten,

verlangen, dafs man Mytholog und Geograph

zugleich sei und von beidem gleich viel. Daher

ist ihnen nicht leicht eine Persönlichkeit völlig

gewachsen. B. war von Hause aus Geo-

graph, und seine Auffassung erhält dadurch eine

gewisse Einseitigkeit. So vergifst er zuweilen,

dafs manche Angaben der Odyssee nicht mehr

sein wollen als die typischen Angaben einer in
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märchenhafte Farben getauchten Erzählung. Frei-

lich, um dies deutlich zu zeigen, wäre erforder-

lich, die Odyssee einmal methodisch mit anderen

Märchenfahrten zu vergleichen, und ich hoffe,

die Gelegenheit noch zu finden, dies ohne Über-

treibung der Tendenz zu tun. Wer in solcher

Literatur einigermafsen bewandert ist, weifs z. B.,

dafg es durchaus unerlaubt ist, aus der Angabe,

die Phäaken hätten den Odysseus in einer Nacht

nach Ithaka gefahren, den Schlufs zu ziehen,

dafs die Phäakeninsel und Ithaka nahe beiein-

ander liegen. Das Verhängnis für die Geo-
graphie der Odyssee ist, dafs man immer wieder

-n viel von ihr wissen will. Wären wir be-

> heidener, so würde auch der Versuch, den

Palast des Odysseus auf Leukas auszugraben,

wohl nie unternommen worden sein. B. hat

m. E. recht daran getan, sich mit gröfster Zu-

rückhaltung über ihn zu äufsern.

Im allgemeinen macht es den Eindruck, dafs

das erste Kapitel, von der Himmelsgeographie

handelnd, noch am meisten in der Skizze stecken

geblieben ist. Ich hebe nur einen Punkt hervor.

B. bemerkt richtig, dafs coxsavog den Grie-

chen ursprünglich das himmlische Wasser war,

aber ein Irrtum ist in der Behauptung enthalten,

das einzige Zeugnis für diesen Glauben sei eine

versteckte Glosse des Etymologicum Magnum:
Noch Stesichoros (fr. 8 B.) und Aischylos (fr.

69 N.) erzählen, dafs Helios in goldenem Becher
über den Okeanos von Osten nach Westen
fährt; die Tagfahrt vollzieht sich am Himmel,
also ist dieser dem Okeanos gleich. Solange
man aber von der Sonnenbahn nur eine naive

\'orstellung hatte, war die zweite Frage selbst-

verständlich, wie denn Helios regelmäfsig zu

seinem Ausgangspunkt im Osten zurückkehrt.

Darüber läfst sich mehr und genaueres sagen,

als B. gesagt hat. Irgend einmal hat man sich

die Sache in der Weise zurechtgelegt, dafs man
annahm, jeden Morgen werde Helios von der

sterbenden Nacht neu geboren (Soph. Trach. 94.

Usener, Sintflutsagen, S. 196). Oder man fabelte

von einer nächtlichen Rückfahrt, wieder in gol-

denem Becher, über den Okeanos (Berger S. 9).

Das kann in dem Fall der sichtbare Himmel
nicht sein, auch nicht der Horizont, an dem die

strahlende Sonne nicht unbemerkt bleiben könnte.

Man mufs sich die Fahrt wohl unterirdisch ge-

dacht haben. Da begegnet nun eine andere
Vorstellung, zuerst bei Pindar (fr. 129) auf-

tretend, dafs Helios des Nachts den Toten
leuchte. Sie ist aus derselben Quelle abzu-

leiten. .Aber es mufs ausdrückHch darauf hin-

gewiesen werden, dafs die homerischen Gedichte
von solchen Spekulationen nichts wissen. Da
kann der Sonnengott die Drohung aussprechen,
er werde in den Hades hinabtauchen und bei

den Toten scheinen. Die Beantwortung der
Frage, wie Helios verschwindet und wiederkehrt,

wird an einer Stelle der Odyssee (x 191 ff.)

einfach abgelehnt: »wir wissen es nichts. Wohl
betrachtet schon die Ilias die Welt als Kugel,

aber diese Kugel ist geteilt, nur oben herrscht

das Licht, unten ewige Finsternis (B. S. 13).

Der Okeanos aber, als Horizont gedacht, bildet

die Scheide. Vielleicht ist dies überhaupt ein

anderes Bild als jenes, das griechische Lyriker

entwerfen. Was sie erzählen, ist fnsofern alter-

tümlicher, als die Auffassung des Okeanos als

des himmlischen Flusses gewahrt bleibt. Es
liegt nahe, zu vermuten, dafs wir hier wieder

auf Dinge stofsen, wo Homer eine Sonder-

stellung einnimmt wie im Seelenglauben und so

vielem anderen. Ich ziehe die Folgerung, dafs

die mythische Kosmographie der altgriechischen

Dichter sich zu einem geschlossenen Weltbilde

nicht zusammenfassen läfst. Man wird von Fall

zu Fall schreiten müssen, wie es Rohde in der

Psyche bei einem anderen Problem vorbildlich

getan hat. An diesem Punkte hat der anzu-

setzen, der über B.s Feststellungen hinaus will.

Greifswald. L. Radermacher.
Krahmer [General], Das transkaspische Gebiet.

[Rufsland in Asien. Bd. I.] Berlin , Zuckschwerdt
& Co., 1905. VIII u. 232 S. 8° mit 1 Übersichtskarte

u. 2 Skizzen. M. 6.

Von den sieben Bänden der Sammlung >Rufsland

in Asien* stammte der erste, mit dem Titel: iTranskaspien
und seine Eisenbahn«, von Dr. Heyfelder, während die

übrigen von Krahmer verfafst waren. Um nun ein den
veränderten Verhältnissen entsprechendes Bild zu geben,

hat Kr. den Band unter Benutzung der neueren russi-

schen Quellen umgearbeitet und daraus ein recht inhalt-

reiches Nachschlage- wie auch teils interessantes Lese-

buch gemacht. Manche Angaben der russischen Ge-
währsmänner dürften zu Zweifeln Anlafs geben.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Die Stiftung zur Erforschung des Tanganyika-
sees hatte vor zwei Jahren unter der Führung des
Naturforschers Cunnington eine Expedition ausgesendet.
Diese ist jetzt, nachdem sie den See sehr gründlich durch-

forscht hat, nach England zurückgekehrt und hat aufser-

ordentlich grofse Sammlungen heimgebracht. Zu. nennen
ist vor allem die Sammlung von Fischen, die auch einige

für die Wissenschaft ganz neue Formen enthält. Durch
diese Ergebnisse sieht die Verwaltung der Stiftung ihre

Aufgabe vorläufig als beendet an und wird ihre Mittel

ausschliefslich auf die Verarbeitung der Sammlungen
verwenden.

Nen erschienene Werke.

.A. Schulten, Xumantia. Eine topographisch-histo-

rische Untersuchung. [Abhandlungen der Kgl. Ges. d.

Wiss. zu Göttingen. Phil. -bist. Kl. N. F. VIII, 4.]

Berlin, Weidmann.
Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen au"

Reisen, hgb. von G. von Neumayer. 3. Aufl. I. Lief.

Hannover, Dr. Max Jänecke. .M. 3.

A. Hettner, Das europäische Rufsland. Eine Studie

zur Geographie des .Menschen. Leipzig, Teubner.

K. Steinmetz, Ein Vorstofs in die nordalbanischen

Alpen. [Zur Kunde der Baikanhalbinsel, hgb. von C.

Patsch. 3.] Wien, A. Hartleben. M. 2.25.

Zeitschrtfteo.

Globus. 88, 5. R. Parkinson, St. .Matthias und

die Inseln Kerue und Tench. — H. H. L. W. Coste-
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noble, Die Marianen (Forts.). — H! Singer, Hermann
von Wifsmann f. — C. Hofsfeld, Ein Beitrag zur ost-

afrikanischen Lyrik. — 6. A. Meyer, Russische Bahnen
in Asien. — Th. Koch-Griinberg, Abschlufs meiner
Reisen in den Flufsgebieten des Rio Negro und Yapurä.
— J. Neuhaus, Zur ethnographischen und archäologi-

schen Untersuchung der Moskitoküste. — H. H. L. W.
Costenoble, Die Marianen (Schi.). — Sieger, Ernst
F'riedrichs »Wirtschaftsgeographie«.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik-

L'7, 12. R. Schober, Eine Goldvorkommen bei Netting
in der Neuen Welt nächst Wr.-Neustadt und seine

morphologische Bedeutung. — A. Wolken hau er. Der
15. Deutsche Geographentag in Danzig. — Fr. Um-
lauft, Fortschritte der geographischen Forschungen
und Reisen im Jahre 1904. 111. Afrika. IV. Australien

und die Südsee. — Das alte und das heutige Syrakus.
— Über die gemeinsame kosmische Abkunft der Meteo-
riten von Stannern, Jonjaz und Juvenas. — Die neue
Westgrenze des BarotseReiches.

Bollettifio della Societä geografica italiana. Agosto.
A. Blessich, L'opera di Eliseo Reclus. — L. Marini,
L'Associazione internationale per l'esplorazione del mare.
— P. Revelli, La Contea di Mödica.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Adolf Reinach [Dr.], Über den Ursachen-
begriff im geltenden Strafrecht, Leipzig,

Johann Ambrosius Barth, 1905. l Bl. u. 69 S. 8".

M. 1,80.

Der Verf. behandelt das strafrechtHche Kau-
salitätsproblem als Paradigma für seine in einer

Einleitung (S. 1— 11) niedergelegten methodolo-

gischen Anschauungen. Die juristische Inter-

pretation ist ihm Reproduktion der Gedanken
des Gesetzgebers, ihre Vorbedingung die Er-

mittlung seiner psychischen Eigenart, gleich der

philologischen Interpretation ist sie »Erkennen
des schon einmal Erkannten« (Böckh), mit dem
einzigen Unterschied, dafs sie (wie ich schärfer

als der Verf. S. 4— 6 formulieren möchte) an

die Stelle der Allgemeinvorstellungen des Ge-
setzgebers Begriffe setzt, zu dem vom Gesetz-

geber allein vorgestellten »Umfang« den zuge-

hörigen begrifflichen »Inhalt« findet. Wer dieser

Gesetzgeber sei, ob eine aus eindeutigen Ge-
setzesbestimmungen heraus zu konstruierende

Persönlichkeit oder eine unter den vielen an der

Gesetzgebung des modernen Staates beteiligten

wirklichen und deshalb auch auf Grund anderer

Lebensäufserungen, z. B. der Gesetzesmaterialien,

zu erschliefsenden Persönlichkeiten, sagt der Verf.

nicht. Aber nicht nur unvollständig, sondern auch

unrichtig ist seine Interpretationslehre. Wer
lediglich aus der Psychologie des Gesetzgebers

heraus interpretierte, würde unter Umständen bei

dem Resultat Halt machen müssen, dafs der Ge-

setzgeber an einem bestimmten Fall überhaupt

nicht oder ergebnislos oder mit widerspruchs-

vollem Ergebnisse nachgedacht habe. Der
Richter mufs aber auch in solchen Fälf^n eine

klare und widerspruchslose Entscheidung finden
j

und dadurch, dafs die juristische Interpretation —
genau wie die Inspirationstheologie, die auch für

jede Lebenslage in der Schrift eine Weisung
finden mufs — aus einer Willensäufserung nicht

lediglich den vielleicht unvollständigen, unklaren

oder widerspruchsvollen Willen ihres Urhebers,

sondern einen stets vollständigen, klaren und

widerspruchslosen Willen erschliefst oder zu er-

schliefsen vorgibt, unterscheidet sie sich von der

philologischen, und damit der vom Verf. vertre-

tenen psychologischen Rechts-, Interpretation. Der
Wille des Gesetzgebers ist für sie nicht, wie für

den Verf., Mittel, sondern Ergebnis der Inter-

pretation, da, unter dem Zwange der die rich-

terliche Rechtsschöpfung verbietenden Gewalten-

teilung, die auf anderem Wege gewonnenen
Interpretationsresultate schüefslich einem nur zu

diesem Zwecke konstruierten Gesetzgeber in den

Mund gelegt werden. Der Verf. hat es leider

versäumt, den Gegensatz zwischen dieser nach

unklarem Schlagwort den »Willen des Gesetzes«

ermittelnden herrschenden Interpretationslehre und

seiner auf den »Willen des Gesetzgebers« ab-

stellenden Theorie zu erörtern. — Mit seiner

Methode fallen auch seine Resultate. Während
er, soweit zu einem Verbrechen Vorsatz oder

Fahrlässigkeit gefordert wird, mit der herrschen-

den Lehre das Setzen einer beliebigen Bedin-

gung zur Verursachung genügen läfst, fordert er

bei den durch einen Erfolg qualifizierten Delikten

zu dessen Verursachung, dafs der Anfangserfolg

»ihn oder eine Vorstufe von ihm unmittelbar

bedinge« (S. 61). Wir können nicht, wie der

Verf. bei einem wohl nach seiner eigenen Kennt-

nis unklaren Kausallehre (was heifst »unmittel-

bar«, was »Vorstufe«?) stehen bleiben, mag auch

noch so sicher erwiesen sein, dafs der Gesetz-

geber so unklar gedacht habe. Trotz der ver-

fehlten Resultate und trotz unzulänglicher Lite-

raturverwertung darf aber des Verf.s Arbeit wohl

als Talentprobe und als interessantes Symptom
für den in der juristischen Methodologie herr-

schenden Gärungszustand bezeichnet werden.

Heidelberg. Gustav Radbruch.

Hans Seelmann [stellv. Magistrats -Kommissar für

die Invalidenversicherung in Königsberg i. Pr.], Das
Streitverfahren in den Reichsversiche-
rungsgesetzen. Systematisch dargestellt. 2.

gänzlich umgearb. und verb. Aufl. Berlin-Grunewald,

Verlag der Arbeiter- Versorgung A. Troschel, 1904.

1 Bl. u. 320 S. 8°. M. 3.

Der Verf. hat bei der neuen Auflage eine

weitgehende Umarbeitung seines verdienstHchen

Werkes vorgenommen. Vor allem sind die

Novellen zu den Unfallversicherungsgesetzen, zum

Invalidenversicherungsgesetz und zum Kranken-

versicherungsgesetz hineingearbeitet worden.

Aber auch sonst ist der Inhalt des Buches aus-

führlicher gestaltet und vertieft worden. Natur-
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ii ist auch die neuere Judikatur eingehend

•rücksichtigt. Ganz neu eingefügt ist ein

rundrifs und ein Sachregister.

Das Buch ist für die Praxis und für jeden,

r sich über eine der verwickelten Fragen des

Streitverfahrens in den Arbeiterversicherungsge-

setzen orientieren will, unentbehrlich. Wissen-

haftlich unrichtig ist es, wenn der Verf. die

^.rankenkassen, Versicherungsanstalten und Be-

rufsgenossenschaften unter dem Ausdruck »Ver-

sicherungskorporationen« zusammenfafst.

Das Werk beweist schlagend, wie unhaltbar

die jetzigen Zustände auf dem Gebiet dps Streit-

verfahrens sind : Es ist nicht allein die Recht-

sprechung in den verschiedenen Staaten, Pro-

tizen, Regierungsbezirken infolge des Fehlens

aer Zentralinstanz verschieden, sondern es kann

sogar über einen Teil desselben Anspruches

anders erkannt werden als über den anderen,

weil die Zuständigkeit für die einzelnen Teile

eines Anspruches verschieden normiert ist (vergl.

die lehrreichen Ausführungen des Verf.s auf

306 ff.)! Auch hier zeigt sich die dringende

.\ jtvvendigkeit einer Vereinfachung und Vereini-

gung des gesamten Arbeiterversicherungsrechts.

Empfehlenswert ist der V'orschlag des Verf.s,

die Verschmelzung der drei Versicherungszweige

nicht auf einmal, sondern schrittweise vorzu-

nehmen. Der erste Schritt aber sollte die

Emanation einer einheitlichen Prozefsordnung sein.

Königsberg i. Pr. Julius Gierke.

Österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des
gesamten österreichischen öffentlichen Rechtes hgb.

unter iMitwirkung zahlreicher Fachmänner von Ernst

•Mise hier [ord. Prof. f. Xationalökon. an der Univ.
Graz] und Josef Ul brich [ord. Prof. f. österr. offen tl.

Recht an der deutschen Univ. in Prag]. 2., wesentl.

umgearb. Aufl. 7. Lief. Wien, Alfred Holder, 1905.

S. 33— 192. 8°.

Die neue Lieferung des Staatswörterbuches hat einen

besonders finanzwissenschaftlichen Charakter. Von den
schon in der 6. Lieferung begonnenen Artikeln werden
Finanzbehörden und Ämter von Myrbach, Finanz-
geschichte, zum grofsen Teil auf archivalischen For-

schungen des Verf.s beruhend, und Finanzpatent von
Mensi und Finanzwesen von R. Meyer zu Ende ge-

führt. Dazu kommen die Artikel Gebühren von Ko-
czynski, Gebührengesetz von Wies er. Gebäudesteuer
von Myrbach. Auch Ulbrichs Artikel Fiskus gehört
in diese Reihe. Auf das Erwerbsleben und seine recht-

liche Regelung beziehen sich die Artikel: Fischerei,

Flöfserei, Flufs- und Binnenschiffahrt, Forstrecht von
Marchet (S. 132—146), Gas von O. .Mayr (S lövö—
161). Auch verschiedene der übrigen Artikel, wie Fleisch-

Steuer, Fleisch- und Viehbeschau, Friedhöfe (konfessio-

nelle), Frauenstudium, Gebäranstalten dürften allge-

meinem Interesse begegnen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Tereine.

Die Vereinigung für Staats Wissenschaft liehe
Fortbildung an der Univ. Berlin hat für das Winter-
semester die Zahl der konversatorischen Vorlesun-
gen auf 26 erhöht. Es lesen Prof. Heilfron über juristi-

sche Tagesfragen; Prof. Bernhard über die wirtschaft-

lichen Grundlagen des bürgerlichen Rechts in Deutsch-

land; Geh. Ober-Reg.-Rat Krohne über Verbrechen, Strafe

und Strafvollzug; Prof. Hintze über preufsische Ver-

fassungs- und Verwaltungsgeschichte; Polizeipräsident

von Westarp über preufsisches Verwaltungsrccht; Regie-

rungspräsident Graf Hue de Grais über die preufsische

Landesverwaltung; Prof. Waentig über volkswirtschaftliche
und sozialpolitische Fragen; Prof. v. Bortkiewicz über
ausgewählte Kapitel der theoretischen Nationalökonomie;
Geh. Ober- Finanzrat Schwarz über allgemeine Finanz-
verwaltung und Finanzpolitik in Preufsen und im Reiche;

Geh. Ober-Finanzrat Strutz über Politik d6r Staatssteuern

un<* der sonstigen staatlichen Erwerbscinkünfte, sowie
über Politik der Gemeindeabgaben in Preufsen; Prof.

Dade über Fragen der Agrarpolitik ; Reg.- und Gewerbe-
rat Hartmann und Gewerberäte Mente und C. Schmidt
über die praktische Durchführung der Arbeiterschutz-

gesetzgebung und über den Schutz der Nachbarn ge-

werblicher Anlagen; Geh. Reg.-Räte Bassenge und Biele-

feldt über Organisation und Praxis der deutschen Arbeiter-

versicherung mit besonderer Berücksichtigung der Kranken-
fürsorge der Versicherungsträger; Ober-Reg.-Rat Evert

über produktions- und handelspolitische Zeitfragen; Prof.

Jannasch über die politischen und wirtschaftspolitischen

Expansivbestrebungen der heutigen Grofs- und Weltmächte

;

Prof. Köbner über Kolonialpolitik; Reichsbankdirektor

V. Lumm über die Reichsbank im Vergleich mit anderen
bedeutenden Notenbanken ; Dr. Manes über Fragen des Ver-

sicherungswesens und der Versicherungspolitik; Dr. Neu-
bauer über Nationalökonomie der deutschen Seeschiffahrt;

Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat von der Leyen über National-

ökonomie der Eisenbahnen, insbesondere das Tarifwesen,
Geh. Ober-Reg.-Rat Krönig über die Verwaltung der

preufsischen Staatsbahnen; Präsident Blenck mit Ober-
Reg.-Rat Evert und Prof. Ballod über Fragen der prak-

tischen Statistik ; Stadtrat Münsterberg über Armenpflege
und Wohltätigkeit; Dr. Eberstadt über Wohnungswesen
und Städtebau; Dr. v. Erdberg über Wohlfahrtsein-
richtungen; Dr. Th. Weyl über soziale Hygiene. Vor-

gesehen ist für die Teilnehmer an den staatswissen-

schaftlichen Fortbildungskursen unter Umständen die

Beteiligung an den staatswissenschaftlichen Universitäts-

seminaren der Professoren Schmoller, Sering und Boeckh.
Eine weitere Ergänzung der V'orlesungen bilden Be-

sichtigungen gröfserer öffentlicher und privater Betriebe,

technischer Institute, Krankenhäuser usw. Im Anschlufs
an die Krohnesche Vorlesung sollen Strafanstalten und
im Anschhafs an die v. Westarpsche polizeiliche Pün-

richtungen in Berlin besichtigt werden. Aufserdem
werden 1 1 Einzelvorträge gehalten werden, zum gröfse-

ren Teile über Tagesfragen. Es werden sprechen Prof.

Hintze über Weltgeschichte und Weltpolitik, Geh. Ober-
Medizinalrat Kirchner über das Gesetz über die Be-

kämpfung übertragbarer Krankheiten , Prof. Weltmann
(Bonn) über die wirtschaftliche Entwicklung unserer
Kolonien mit besonderer Berücksichtigung der Besiede-

lungs- und der Eingeborenen frage, Prof. Zahn über das
deutsche Volk im Lichte der Säkularzählung 1900 und
die Aufgaben der Volkszählung 1905, Prof. Bernhard
(Posen) über die Nationalitäten in den deutschen Ost-

marken, Geh. Ober-Reg.-Rat Freund über die sozialen

Aufgaben der Städte, Prof. Kretzschmar über Mozarts
Stellung in der Geschichte der Oper, Prof. Kahl über

Schwur- oder Schöffengerichte?, Prof. Cohn (Göttingen)

über die Reichsfinanzreform, Prof. .Anschütz (Heidelberg)

über das Budgetrecht des Reichstages und des preufsi-

schen Landtages und Chefredakteur Hugo Jacobi über

die kulturelle Bedeutung der Presse.

Nen erschienene Werke.

Die Schiffahrt der deutschen Ströme. Unter-

suchungen über deren .Abgabenwesen, Regulierungskosten

und Verkehrsverhältnisse. III. Bd. Mit Beiträgen von

W. Nasse, F. Schulte und A. Wirminghaus, [Schriften

des Vereins für Sozialpolitik. CIL] Leipzig, Duncker

& Humblot. M. 12,20.
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F. W. R. Zimmermann, A. Johanning, von
Frankenberg, R. Stegemann, Betrieb von Fabriken.

[Teubners Handbücher für Handel und Gewerbe, hgb. von
van der Borght, Schumacher und Stegemann.] Leipzig,

Teubner.
Berichte über Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-

Ostafrika hgb. vom Kais. Gouvernement von Deutsch-

Ostafrika (Biologisch-Landwirtschaftl. Institut in Amani).

II, 5. Heidelberg, Carl Winter. M. 1.

0. Ger lach, Gemeindesteuerrecht. [Neue Zeit- und
Streitfragen, hgb. von der Gehe -Stiftung zu Dresden.

II, 7. 8.] Dresden, von Zahn & Jaensch. M. 1,50.*

A. Esche, Der gesetzliche Arbeiterschutz der gewerb-

lich beschäftigten Jugend. [Dieselbe Sammig. II, 9.]

Ebda. M. 1.

Frz. Hauke, Grundrifs des Verfassungsrechts. [Grund-

rifs des Österreich. Rechts, hgb. von A. Finger und O.

Frankl. 111,1.] Leipzig, Duncker & Humblot. M. 4,60.

Zeitschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38 , 8. G. H.

Schmidt, Die Oberrheinschiffahrt (Schi.). — P. Stie-

ber, Die zugelassenen besonderen Kasseneinrichtungen

im Rahmen der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung

(Schi.). — Fr. J. Neumann, Die Aktien- und ähnlichen

Gesellschaften als Rechts- und als Steuersubjekte.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 8 , 8.9. W.
S c h a e fe r. Der Raum als Weltbeherrscher. — F. Hueppe,
Über Unterricht und Erziehung vom sozial-hygienischen

und sozial-anthropologischen Standpunkt. — von Roh-
den, Zur Vagabundenfrage. — F. Lusensk}^ Der zoll-

freie Veredlungsverkehr in Österreich -Ungarn und der

Schweiz. I.

Deutsche Juristen- Zeitung. 10, 15. 0. Hamm,
Zur Reform des Strafprozesses. III. — Stampe, Rechts-

findung durch Interessenwägung. — E. Müller, Der

Begründungszwang in dem Rechtsmittel der Revision

nach der neuen Zivilprozefsnovelle. — Jefs, Gibt es

einen Anspruch auf Schadenersatz wegen einer Patent-

verletzung, die weder wissentlich noch grob fahrlässig

begangen ist?

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. August. H. Herz, Die Verbrechens-

bewegung in Österreich in den letzten 30 Jahren in

ihrem Zusammenhange mit wirtschaftlichen Verhältnissen,

— L. Bendix, Mittäterschaft oder Beihilfe bei der Not-

zucht? — Haldy, Zur strafrechtlichen Behandlung des

Ehebruchs. — R. Sinn, Das Pariser Gutachten über die

Prinzessin Luise von Koburg.

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. 6, 4. 5. Fuchs, Fortdauer der Haftung des

beweglichen Zubehörs eines Grundstücks für die hypo-

thekarische Forderung, nachdem die im Zwangsverstei-

gerungsverfahren ausgefallene Hypothek gemäfs §§ 52,

Abs. 1, 91 Abs. 1 ZwVG. erloschen ist. — S trübe. Die

Beschränkung der Schlüsselgewalt. — Huth, Die Er-

weiterung der Maximalhvpothek nach der Gläubiger- und
nach der Schuldnerseite '(§§ 1188, 1190 BGB.). - Th.

Olshausen, Zusammenrechenbarkeit mehrerer Titel bei

der Zwangshypothek des § 866 Abs. 3 ZPO.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

C. Dwight Marsh [Prof. of Biology in Ripon College],

The Plankton of Lake Winnebago and

Green Lake. [Wisconsin Geological and Natural

History Survcy. E. A. Birge, director. XII, 3]. Ma-

dison, Wis., published by the State, 19C3^. VI u.

97 S. 8° mit 22 Taf.

Marsh gibt, einen Bericht über seine mehr-

jährigen Planktonuntersuchungen in dem grofsen,

flachen Winnebagosee und dem kleineren tiefen

Green-See. Ersterer 52 km lang, 21 km breit,

bis 8 m tief mit trübem Wasser ist sehr fisch-

reich, letzterer 14 km lang, SVa km breit, 30 m,

stellenweise bis 75 m tief ist klar. Weniger
umfangreiche Untersuchungen in anderen Seen

werden angefügt.

Das Plankton wurde mit einem kleinen

Planktonnetze gefischt, das Volumen desselben

durch Zentrifugieren festgestellt, Krebse und

Gloiotrichia gezählt, die übrigen Organismen

nach Zahl geschätzt.

In mehreren (3) Abschnitten werden die Re-

sultate besprochen. Der reiche Inhalt der Arbeit

kann hier nicht erschöpfend dargestellt werden,

einige Punkte mögen zu näherer Besprechung

herausgegriffen, andere nur berührt werden.

Nach der Besprechung des Auftretens der

kleineren Formen geht der Verf. zu den Kreb-

sen über, über die genaue Zähltabellen mit-

geteilt werden und aufserdem Kurven, die mit

einem Blick die jährliche Verteilung dieser

Organismen übersehen lassen. Wenn graphische

Darstellungen auch den Druck der Arbeiten ver-

teuern, so sollten sie doch in möglichst weitem

Umfange verwendet werden, da sie dem Leser

schneller und nachhaltiger die Resultate zeigen,

als lange Zahlenreihen. So sehen wir sofort

aus Tafel 21 (S. 38), wie im Winnebagosee

die Hauptvegetationsperiode von Juli— Sept.

fällt, schwankend in den einzelnen Jahren, sodafs

gröfsere Volumina schon im Juni, auch noch

im Oktober zu finden sind. Diese Maxima

werden durch verschiedene, gleichzeitig auch

durch mehrere Organismen hervorgebracht. Bei

flachen Seen sind es meist Pflanzen, nur bis-

weilen treten Krebse in überwiegender Menge

auf, so z. B. Eurycercus, der in unseren

deutschen Seen nie im Plankton zu finden ist.

In tieferen Seen spielen Diatomeen die Haupt-

rolle und neben ihnen Krustaceen, die häufiger

an der Bildung der Maxima beteiligt sind.

Noch ein Punkt möge aus der Arbeit her-

vorgehoben werden. Die quantitativen Plankton-

untersuchungen sind nur möglich, wenn- das

Plankton gleichmäfsig genug verteilt ist, um aus

wenigen Netzzügen über seine Verteilung über

eine gröfsere Fläche Aufschlufs zu erhalten.

Bei der Untersuchung über diese grundlegende

Frage wird oft aufser acht gelassen, dals ein

See kein gleichartiges Becken ist, sondern dafs

die physikai- chemischen Bedingungen sehr ver-

schieden sein müssen, je nach dem Einflufs in

den See, dem Ausflufs, der Tiefe in den ver-

schiedenen Teilen, der Bewachsung und Be-

siedelung der Schar und des Ufers. M. hat

hierauf auch geachtet und untersucht den Ein-
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Hufs von schlammigem und steinigem Boden auf

das Plankton (S. 59).

Um die Frage der Verteilung des Planktons

zu untersuchen, hat M. am selben Tage an

verschiedenen Stellen des Sees mehrere Fänge

gemacht. Nach dieser allgemein üblichen Me-

thode findet er, dafs die Verteilung in den ver-

schiedenen untersuchten Seen recht, zum Teil

ganz überraschend gleichmäfsig ist. Wo sich

gröfsere Abweichungen fanden, spielte die Tiefe

der Netzzüge eine Rolle (z. B. S. 54: Cedar lake

0,16—0,22 Tiefen von 6-31 m) oder der Fang

war unter ganz anderen physikalischen Bedin-

gungen gemacht (S. 54: Lake Poygon 99,169).

Einen Wunsch möchte ich aber zum Schlufs

aussprechen, den Arbeiten eine Übersichtskarte

der untersuchten Seen beizugeben. Spezialkarten

hat man nicht stets zur Hand, und auf einem

gewöhnlichen Atlas findet man die erwähnten

Seen nicht oder in zu kleinem Mafsstabe.

Kiel. C. Apstein.

Astronomischer Kalender für 1905. Herausgegeben

von der K. K. Sternwarte zu Wien. Wien, Carl

Gerolds Sohn, 1905. Kr. 2,40.

Neben den üblichen zahlreichen astronomischen Da-

ten, die der Kalender der Wiener Sternwarte zu bringen

pflegt, enthält der vorliegende Jahrgang drei wissen-

schaftliche Abhandlungen. Aktuell ist die von Dr. Holet-
schek verfafste genaue Beschreibung der Umstände,

unter denen die totale Sonnenfinsternis am 30. August

stattfindet. Hofrat Weifs hat einen Aufsatz über neue

Planeten und Kometen beigesteuert. Der dritte Beitrag,

von Dr. Frey, beschäftigt sich mit der Figur der Pla-

neten. In populärer Darstellung findet man hier die Re-

sultate der neueren Forschung über die Gkichgewichts-

figur rotierender Flüssigkeitsmassen, sowie einen Hin-

weis auf ihre Bedeutung für die Erklärung der Entstehung

des Planetensystems.

Walter Vieweg [Dr.], Die Chemie auf der Weltaus-
stellung zu St. Louis 1904. [Sammlung chemi-

scher und chemisch -technischer Vorträge, hgb. von
Felix B. Ahrens. X. Bd., 5./6. H.] Stuttgart, Ferdi-

nand Enke, 1905. 96 S. Lex.-S". M. 2,40.

Nachdem der Verf. in der Einleitung auf das Pro-

gramm der Ausstellung und auf den Wert der Kataloge

eingegangen ist, erörtert er im 1. Teile seiner Schrift die

wissenschaftlichen, im II. die industriellen .Ausstellungen

der verschiedenen Länder und sucht diese nach ihrer

Bedeutung miteinander zu vergleichen. In wissenschaft-

licher Beziehung habe Deutschland an der Spitze ge-

standen, die Vereinigten Staaten hätten vor allem durch
die Ergebnisse ihrer elektrochemischen Industrie hervor-

geragt, die Hauptbedeutung Frankreichs habe auf pharma-
zeutischen Präparaten beruht, während die Ausstellung

Englands die Entwicklung der chemischen Grofsindustrie

gezeigt habe.

Otto Jentsch, Telegraphie und Telephonie ohne
Draht. Berlin, Julius Springer, 1905. VllI u. 214 S.

8» mit 156 in den Text gedr. Fig. M. 5.

Das Buch gliedert sich in drei .-Ibschnitte. Im ersten

stellt der Verf. die Versuche dar, den Erdboden oder das
Wasser als Leiter zu benutzen, und geht dann auf die

Induktionstelegraphie, die lichtelektrische Telegraphie
und schliefslich die Funkentelegraphie ein. Im zweiten
Abschnitt werden die physikalischen Grundlagen der

Funkentelegraphie ausführlich erörtert und die verschie-

denen Systeme und die Apparate beschrieben. Der dritte

Abschnitt bietet einen Überblick über die Methoden der

Telephonie ohne Draht.

Noti2en und Mitteilungen.

Xotizen.

Die math.-phys. Klasse der Kgl. Preufs. Akad. d. Wiss.

stellt die 1905 ungelöst gebliebene Aufgabe für den
Steine rschen Preis von neuem. Sie lautet: Es soll

irgend ein bedeutendes, auf die Lehre von den krummen
Flächen sich beziehendes, bis jetzt noch nicht gelöstes

Problem möglichst mit Berücksichtigung der von J. Steiner

aufgestellten Methode und Prinzipien vollständig gelöst

werden. Es wird gefordert, dafs zur Bestätigung der

Richtigkeit und Vollständigkeit der Lösung ausreichende

analytische Erläuterungen den geometrischen Untersuchun-

gen beigegeben werden. Ohne die Wahl des Themas
einschränken zu wollen, wünscht die Akademie bei

dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit der Geometer auf

die speziellen Aufgaben zu richten, auf welche J. Steiner

in der allgemeinen Anmerkung am Schlüsse seiner zweiten

Abhandlung über Maximum und Minimum bei den Figuren

in der Ebene, auf der Kugelfläche und im Räume über-

haupt hingewiesen hat. Der Preis beträgt 4000 Mark,

ein .\ccessitpreis 2000 Mark. Die Bewerbungsschriften,

in deutscher, lateinischer, französischer, englischer oder

itaUenischer Sprache, mit Spruchwort und verschlossener

Adresse des Verfassers, sind bis zum 31. Dezbr. 1909

im Bureau der Akademie, Berhn W. 35, Potsdamer

Strafse 120, einzuHefern.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Mathem. an der Univ. Göttingen

Dr. Otto Blumenthal ist als Prof. Heffters Nachfolger

zum Dozenten f. Mathem. an die Techn. Hochschule in

Aachen unter Verleihung des Titels Professor berufen

worden.
Der ord. Prof. f. mathemat. Phys. an der Univ.

Czernowitz Dr. Ottokar Tumlirz ist als Prof Exners

Nachfolger an die Univ. Innsbruck berufen worden.

An der Techn. Hochschule zu Berlin-Charlottenburg

hat sich der Assistent am anorgan. Laboratorium Dr.

O. Haus er als Privatdoz. f. anorgan. Chemie habilitiert.

An der deutschen Techn. Hochschule in Brunn hat

sich der Adjunkt Dr. Arthur Szawasi als Privatdoz. f.

Physik habilitiert.

An der tschech. Techn. Hochschule in Prag hat sich

der Oberingenieur des Staatsbaudienstes in Böhmen Dr.

Anton Klir als Privatdoz. f. d. Bau der Wasserstrafsen

habUitiert.

Der fr. Prof. f. Technol. an der Techn. Hochschule

zu Berlin-Charlottenburg, Geh. Reg.-Rat Dr. Franz Reu-
leaux ist am 19. August, 76 J. alt, gestorben.

Der Direktor der Meteorolog. Zentralalanstalt in

Zürich Dr. Robert Bill willer ist kürzlich, im 56. J.,

gestorben.

Neu erschienene Werke.

K. Schwarzschild, Untersuchungen zur geometri-

schen Optik. I. IL [.Abhandlungen d. Kgl. Ges. d. Wiss.

zu Göttingen. Math.-phys. Kl. N. F. IV, 1. 2.j Berlin,

Weidmann.

L. Ambronn, Die Messungen des Sonnendurch-

messers an dem Repsoldschen 6-zöll. Heliometer der

Sternwarte zu Göttingen, ausgeführt von W. Schur und

L. Ambronn. [Dieselbe Sammig. N. F. III, 3.] Ebda.

Handbuch der Physik. 2. Aufl. Hgb. von A.

Winkelmann. IV. Bd., 2. Hälfte. Elektrizität und .Magne-

tismus. I. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. M. 20.

Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 61, 1. M. Noether,

George Salmon. — F. Severi, Sülle superficie algebriche

che posseggono integrali di Picard della 2^ specie. —
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F. Klein, Über die Auflösung der allgemeinen Glei-

chungen fünften und sechsten Grades; Bericht über den
Stand der Herausgabe von Gaufs' Werken. Sechster

Bericht. — C. Juel, Über einen neuen Beweis der Klein-

schen Relation zwischen den Singularitäten einer ebenen
algebraischen Kurve. — E. Netto, Ein Problem der

Elimination. — E. L. Dodd, On iterated limits of mul-
tiple sequences. — J. Kürschäk, Zur Theorie der

Monge-Ampereschen Differentialgleichungen. — F. Bern-
stein, Untersuchungen aus der Mengenlehre.— J.König,
Über die Grundlagen der Mengenlehre und das Kontinuum-
problem.

Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Math.-phys. Kl, 57, 1. G. Fr. Lipps, Die Bestimmung
der Abhängigkeit zwischen den Merkmalen eines Gegen-
standes. — M. Siegfried, Eine neue Reaktion ampho-
terer Körper. — C. C h u n , Über ein noch zu erforschen-

des unterseeisches Korallenriff im zentralen Indischen

Ozean.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 52, 6. K.

Drucker, Studien an wässerigen Lösungen aliphatischer

Säuren. — Lord Rayleigh, Über die Kompressibilität

von Gasen zwischen einer Atmosphäre und einer halben

Atmosphäre Druck. — C. Benedicks, Zur Kenntnis der

kolloidalen Lösungen. — G. Senter, Die Platinkata-

lyse des Wasserstoffsuperoxyds vom Standpunkte der

Diffusion.

Zeitschrift für analytische Chemie. 44, 10. C.

Friedheim und P. Hasenclever, Über die Anwen-
dung des Hydroxylamins in der quantitativen Analyse.
— M. Kutscheroff, Über die sogenannte Vanillin-

reaktion der Ketone. — H. Wislicenus, Zur Gerb-

stoffbestimmung und Hautpulverfrage.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen-
geschichte und Pflanzengeographie. 36, 4. R. Sade-
beck, Der helle und der dunkle Raphiabast von Mada-
gaskar (Schi.). — A. Sodiro, Plantae ecuadorenses.

IV. — J. V. Szabö, Monographie der Gattung Knautia.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geo-
graphie und Biologie der Tiere. 22, 1. 2. A.

Zimmer, Die Entwicklung und Ausbildung des Reh-

gehörns, die Gröfse und das Körpergewicht der Rehe.
— W. Klein, Neue Distomen aus Rana hexadactyla.
— G. Heymann, Neue Distomen aus Cheloniern. —
E. Wolf, Die Fortpflanzungsverhältnisse unserer ein-

heimischen Copepoden.

Medizin.

Referate.

Arnold Pollatschek, Die therapeutischen Leistun-
gen des Jahres 1904. Jahrbuch für praktische Ärzte.

Wiesbaden, Bergmann, 1905. 350 S. 8". M. 8,60.

Dieses Jahrbuch erscheint jetzt zum sechzehnten

Male. In ihm stellt der Verf. die wichtigeren Arbeiten,

die auf therapeutischem Gebiet während des J. 1904 in

der medizinischen Literatur erschienen sind, übersichtlich

zusammen.

J. Pal [aord. Prof. f. innere Med. an der Univ. Wien],

Gefäfskrisen. Leipzig, S. Hirzel, 1905. Mit

17 Fig. im Text. M. 8.

Mit Gefäfskrisen bezeichnet der Verf. »die sich im

Gefäfssystem abspielenden dominierenden Erscheinungen,

wenn sie auch nicht gerade tabische Phänomene be-

treffen«. Solche Krisen werden durch Gefäfskonstriktion

und durch Gefäfserweiterung veranlafst. Der Verf. be-

handelt die bei Blutkranken, bei Arteriosklerotiiiern, bei

Tabes, bei Nieren- und Gallensteinen, bei Nephritis,

Eklampsie, bei cerebralen Erkrankungen vorkommenden

Krisen. Zum Schlüsse des Buches, in dem ausführliche

Krankengeschichten mitgeteilt werden, geht der Verf. auf

die Gefäfskrisen der Extremitäten ein.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Univ. Rostock hat vor kurzem Prof. Nasse
30000 M. für das Universitätskrankenhaus, Fräulein

Louise Eichelberg 15000 M. für die Universitätsklinik

gestiftet.

Gesellschaften und Vereine.

Die Versammlung der Internationalen Gesell-
schaft für Chirurgie wird vom 18. bis 23. Septem-

ber in Brüssel abgehalten werden. Den Vorsitz führt

Prof. Theodor Kocher (Bern). Zur Verhandlung wer-

den vor allem kommen der Wert der Blutuntersuchung

für die Chirurgie, die Behandlung der übermäfsigen Ent-

wicklung der Prostata, die chirurgischen Eingriffe bei

nichtkrebsigen Magenleiden, die Behandlung der Gelenk-

tuberkulose, die Behandlung der Bauchfellentzündung,

die Erkennung der für eine chirurgische Behandlung
zugängUchen Nierenkrankheiten. Die auf der Versamm-
lung zugelassenen Sprachen sind Deutsch, Französisch,

Enghsch und Italienisch.

Personalclironik.

Der ord. Honorarprof. an der Univ. Berlin, Geh.

Medizinalrat Dr. Robert Koch ist zum Ehrenmitghede

des Königl. Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin

ernannt worden.

Der aord. Prof. f. innere Med. an der Univ. Marburg

Dr. C. Brauer ist zum ord. Prof. ernannt worden.

Der aord. Prof. f. Physiol. an der Univ. München
Dr. Otto Frank ist von seinem Lehramt zurückgetreten.

An der deutschen Univ. in Prag haben sich Dr.

Richard Kahn f. Physiol. und Dr. Kamill Hirsch f.

Augenheilkde als Privatdozenten habilitiert.

Der Begründer u. fr. langjähr. Direktor der Nerven-

heilanstalt »Schweizerhoft Geh. Sanitätsrat Prof. Dr. H.

La ehr ist am 17. August, im 86. J., gestorben.

Der ord. Prof. f. Pharmakol. an der Univ. Würzburg
Dr. A. J. Kunkel ist am 20. August in Ammerland am
Starnberger See gestorben.

Zeitscliriften.

Die Therapie der Gegenwart. August. H. Cursch-
mann. Zur Beurteilung und operativen Behandlung

grofser Herzbeutelergüsse. — W. Weintraud, Zur

Kasuistik der Hirnpunktion. — H. W. Reye, Ein Bei-

trag zur Frage der fieberhaften luetischen Leber-

schwellung. — K. A. Mohr, Experimentelle Unter-

suchungen über die Wirkung einiger uteriner Haemosta-

tica mit besonderer Berücksichtigung des Styptols

(Cotarninum phtalicum).

Kunstwissenschaften.

Referate.

Arthur J. Evans [Lecturer f. Archäol, an der

Univ. London], The Palace of Knossos.
The campaign of 1904. [S.-A. aus The Annual of

the British School of Athens. Nr. X. 1903—1904.]

62 S. 8° mit 2 Taf. u. 22 Abbild.

Der diesjährige Bericht über die Ausgra-

bungen in Knossos bleibt wie an Umfang so

an überraschenden neuen Tatsachen hinter seinen

Vorgängern zurück. Es wäre verkehrt, daraus

schliefsen zu wollen, dafs die bisher so er-
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giebige Fundstätte erschöpft sei: die Hauptarbeit

des Berichtsjahres galt einerseits einer Nekropole,

über die ein gesonderter Bericht in der Archaeo-

logia in Aussicht gestellt wird, andrerseits der

\'erfolgung eines Strafsenzugs, der auf mehr als

200 m bis zu einer Tiefe von 4 m freizulegen

war, wodurch für die Zukunft wichtige Anhalts-

punkte für die Erweiterung der Grabung, für

den Augenblick aber noch keine blendenden

ICrgebnisse gewonnen wurden, so interessant

auch die Kenntnis dieser vielleicht ältesten uns

bekannten Kunststrafse ist. Ob ihr Verlauf in

gerader Richtung auf die Mitte der »Theatral

Area« bis an den Fufs der an der Ostseite

dieses Platzes hoch ansteigenden Treppe für

diese Anlage nicht eine andere Bedeutung an-

zunehmen zwingt, als in ihrem modernen Namen
ausgesprochen und im vorjährigen Bericht be-

gründet ist, ist eine Frage, die der Verf. vor-

läufig noch nicht aufgeworfen oder mindestens

noch nicht so weit verfolgt hat, dafs er ihre

Erörterung dem Publikum vorlegen zu sollen

glaubte.

Eindringende Nacharbeit in dem zuerst auf-

gedeckten westlichen Teil des Palastes hat

wesentliche Früchte gebracht für das Verständ-

nis dieses Baus, wo man immer mehr dazu ge-

langt, aus scharfer Beobachtung des allein

erhaltenen Untergeschosses Schlüsse auf die

Gestaltung des weiträumigen Hauptgeschosses

zu ziehen und im Untergeschofs selbst die ver-

schiedenen Umbauten in ihrem Zusammenhang
zu erkennen. Eine an wohlgewählter Stelle

angelegte Tiefgrabung hat in ihrer unmittelbaren

Übereinanderlagerung all die Kulturschichten

durchschnitten , die sonst mehr verstreut inner-

halb des Palastgebietes begegnen, so dafs deren

relatives .Alter und damit auch das der von

ihnen untrennbaren Bauteile nun urkundlich fest-

gelegt ist — also Fortschritt genug für eine

Jahresarbeit.

Berlin. H. Winnefeld.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften and Yereine.

Kiinslgeschichtliche Gesellschaft.

Berlin, 12. Mai 1905.

(Schlufs.)

Herr Swarsenski hielt einen Vortrag: Neue Bei-
träge zur toskanischen Plastik im Mittelalter.
Wenn man das Auftreten klassischer antiker Formen an
den toskanischen Bauten des 11. und 12. Jahrh.s be-

trachte, sei man geneigt, wenigstens mit der Möglich-
keit einer Tradition von der klassisch- antiken Zeit bis

in die Zeit des romanischen Stils zu rechnen und in

diesem Sinne die Herrschaft antiker Formen an den
toskanischen Bauten der sog. Protorenaissance zu er-

klären. Man meine demnach, dafs eine konservierende
Tradition jene antiken Formen durch die Geschlechter
der Baumeister und Steinmetzen hindurch etwa ein

Jahrtausend lang erhalten habe. Dies sei aber undenk-
bar; denn während jenes Jahrtausends habe sich in

allen Teilen der antiken Kulturwelt und auf allen Ge-

bieten des künstlerischen Schaffens eine so grundsätz-

liche .Änderung des Stils vollzogen, dafs man sich auch

nur das schlichteste Bauornament nicht in dieser Weise

konserviert denken könne. Die ununterbrochene künstle-

rische Tradition von der antiken Zeit bis ins hohe

Mittelalter müsse auch auf toskanischem Boden an der

allgemeinen Stilentwicklung teilgenommen haben. Dies

ergebe sich vor allem auch aus dem Befund der Denk-

mäler. Die Reste der eigentlich romanischen Epoche in

Toskana zeigen dieselben ^ unantiken« oder besser un-

klassischen Formen, wie die im übrigen Italien. Es

seien Denkmäler jenes abstrakten linearen Flächenstils,

den man früher gerne als longobardisch bezeichnete

und dessen bekannteste Beispiele dem adriatischen

Kunstkreise, der Gegend von Ravenna und Cividale,

sowie dem umbrischen und römischen Gebiete ange-

hören. Charakteristisch seien die inschriftlich auf die

karolingische Zeit datierten Fragmente eines Ciborium-

bogens und ein von einem Uber(t)us monachus gefertig-

tes Marmorkruzifix in Volterra, eine Brüstungsplatte

des 8.9. Jahrh.s aus dem centro antico in Florenz,

ähnliche Stücke in Lucca, Pisa u. a. ra. Dafs die

Herrschaft dieses Stils auch in Toskana während des

früheren Mittelalters ganz allgemein war, ergebe sich

auch daraus, dafs selbst in den Zentren des späteren

antikisierenden Stils die Nachwirkungen jener frühmittel-

alterlichen Formenwelt bis ins 12. Jahrh. hinein zu be-

legen sind (Fensterrahmen an Ss. Stefano e Cecilia beim

Ponte Vecchio in Florenz, ornamentale Reliefs am Chor

des Pisaner Doms, an Kirchen in Lucca). Wenn nun

diese Formen zunächst in der florentinischen und pisa-

nischen Architektur seit dem Ausgang des 1 1 . Jahrh.s

durch die plastisch ausdrucksvollen antiken Formen
verdrängt werden, so müsse es sich hierbei um eine

bewufste künstlerische Absicht handeln. Der lineare

Flächenstil des früheren Mittelalters setze sich in einen

plastischen Stü um, die figürliche Plastik gewinne wieder

Raum neben den bisher fast ausschliefslich auf das

Ornamentale gerichteten Interessen, und gleichzeitig

beginne sich der Zeitstil in eine Reihe von Schulstilen

zu differenzieren. So beobachte man seit dem 12. Jahrh.

auf dem Boden des heutigen Toskana 4 verschiedene

scharf begrenzt gegenüberstehende Schulen : Pisa, Florenz,

Siena, Arezzo. Ihre topographische Ausdehnung sei

verschieden; der florentinische Stü sei auf die engere

Umgebung von Florenz beschränkt, die pisanische

Schule herrsche nicht nur in Pisa und seinen Provinzen,

sondern auch im Gebiet von Lucca und Pistoja. Die

Eigenart der Schulen von Siena und Arezzo sei in den

wenigen Resten figürlicher Plastik, vor allem in der

dekorativen und ornamentalen Monumentalskulptur zu

erkennen. Die sienesische herrsche zwischen den

Chiantibergen und dem Monte Amiata einerseits, den

Bischofssitzen Sangimignano und Volterra andrerseits.

Architravreliefs (z. B. in Corsignano) und figurierte

Kapitelle der romanischen Kirchen dieser Gegend bilden

das Hauptmaterial. Das Zentrum der vierten Schule

dürfte in Arezzo liegen ; ihre topographische Ausdehnung
entspreche etwa der der späteren umbrotoskanischen

Schule. Die wichtigsten Beispiele bieten die Kirchen des

Casentino, des oberen Tibertals und die Pieve von

Gropina. Sowohl diese aretinische Gruppe, wie auch

die sienesische ständen auf einer sehr primitiven Ent-

wicklungsstufe, obwohl auch die rohesten ihrer Leistun-

gen nicht vor der 2. Hälfte des 12. Jahrh.s entstanden

sind. Kunstgeschichtlich hätten sie geringe Bedeutung,

weil seit ca. 1200 die Plastik des sienesischen Gebietes

unter pisanischen Einflufs komme, die Plastik in Arezzo

unter den Einflufs der umbrischen Schule. Von gröfster

Bedeutung sei dagegen bereits in dieser Frühzeit die

Betrachtung der pisanischen Plastik, weU hier durch

mehrere Jahrhunderte hindurch eine geschlossene Ent-

wicklung zu verfolgen ist Das .Material sei sehr reich-

haltig; denn auch die zahlreichen im Gebiet von Lucca

und Pistoja enthaltenen Arbeiten sind dem Stile nach
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als pisanisch zu erweisen. Die ersten Anfänge einer

im Zusammenhang der Schulentwicklung stehenden
figuralen Plastik in Pisa liegen in der 1. Hälfte des
12. Jahrh.s. Charakterisiert seien diese Arbeiten durch
eine noch ganz flächen mäfsige Reliefbehandlung und
durch das Fehlen jedes Verständnisses für die organi-

sche Form. Bezeichnend sei dafür besonders der Ge-
wandstil mit seinen geschwungenen rillenartig einge-

zeichneten Parallelfalten, die die ganze Gewandmasse
decken, ohne eine Gliederung zu geben. Gegenüber
diesen Arbeiten, die z.T. im Zusammenhang mit der
Tätigkeit des Rainaldus stehen, sei seit ca. 1150 ein

grofser Fortschritt zu beobachten. Hierher gehören
Arbeiten, wie der grofse Relieffries mit der Legende
der heiligen Silvester, die von Bonus amicus bezeichnete
Platte im Camposanto und vor allem zwei als Teile

eines Pulpito charakterisierte Figurenstützen ebenda.
Diese letzteren ermöglichen diese Stilstufe mit dem
Namen des Guglielmo zu verbinden, der 1165 zum
Capomaestro des Dombaues ernannt wurde. In der

Grabinschrift dieses Meisters sei nämlich gesagt, dafs

er die Kanzel des Pisaner Domes gearbeitet habe, und
da jene Kanzelfragmente ihrem Stile nach in die Zeit

des Guglielmo gehören und aus dem Pisaner Dome
stammen, müsse man sie mit der in jener Kanzel ge-

nannten Inschrift in Verbindung bringen. Das eigent-

liche Hauptwerk des Meisters sei aber die Kanzel des

Domes in Cagliari, deren Teile im 17. Jahrh. zu zwei
verschiedenen Kanzeln zusammengebaut wurden und zum
Teil auch am Chor des dortigen Domes aufgestellt sind

(1159— 62). Dieses Werk, das trotz seines fragmentari-

schen Zustandes noch immer 16 Reliefplatten mit einem
ausführlichen Zyklus des Lebens Christi aufweist, sei

das Hauptwerk der ganzen Schule in dieser Epoche.
Es beweise deutlich, dafs Arbeiten, wie die Pistojeser

Architravreliefs (Gruamons, Adeodatus usw.) und die

Kanzeln von Groppoli und Volterra stilistisch und
ikonographisch völlig abhängig von Pisa seien, z. T.

sogar direkte Repliken der pisanischen Arbeiten geben.

Um 1170 beobachte man dann auf der Grundlage des

Stiles, wie ihn die Arbeiten des Guglielmo und seiner

Zeitgenossen repräsentieren, eine gewisse Umbildung.
Die Technik und die Typengebung bleiben fast gleich,

die Kompositionsweise und der Reliefstil werden kom-
plizierter. Die starre Gradlinigkeit in den Konturen und
in der Gewandmodellierurg weicht einer Vorliebe für

geschwungene, krumme Linien. Die Gewandränder
kräuseln sich stärker, und die Falten bilden auf Schenkel,

Leib und Knie ein schneckenartiges Linienspiel. Die

Bewegung der Figuren werde stärker, die eckige Arm-
haltung zur gewaltsamen Geste, und die Köpfe werden
bei Frontalstellung des Körpers ins Profil, bei Face-

stellung nach rückwärts gedreht. Vor allem werden
die Kompositionen gedrängter, die Figuren enger anein-

ander gereiht und nicht mehr nur in voller Profil- oder

Frontstellung gebracht, sondern schräg zum Reliefgrund

geschichtet. Das Hauptwerk dieser Richtung sei die

Figur eines hl. Michael im Museo civico, von dem ober-

sten Geschofs der Domfassade stammend. In Pisa

selbst wäre diese Richtung bald durch eine andere ab-

gelöst worden, in Lucca habe sie eine Art Nachblüte
gefunden. Arbeiten, wie das Taufbecken in S. Frediano

und die Reliefs mit dem Sündenfall und der Wurzel
Jesse an einer Säule des Atriums des Luccheser Doms
seien nur Erzeugnisse desselben Ateliers, aus dem jener

heilige Michael des Pisaner Doms hervorging. Dagegen
habe sich diese Richtung in Pisa selbst sehr bald über-

lebt; siehe vor allem die Arbeiten des Bonanus (ca. 1180).

Der Fortschritt trete am deutlichsten im Gewandstil
zutage. Die Draperie sei straffer an den Körper ge-

zogen und die Faltengebung organisch geworden. Statt

des Parallelismus von geraden oder geschwungenen
Linien treten radial ausstrahlende Faltenzüge 'in den
Vordergrund. Der Stil des Bonanus sei trotz seiner

Tätigkeit in Süditalien nicht von Süditalien, wohl aber

von der blühenden oberitalienischen Skulptur beeinflufst.

Die Art der Stilisierung, wie sie bei ihm und den weni-
gen anderen erhaltenen pisanischen Arbeiten aus dem
Ausgang des Jahrhunderts vorliege, berühre sich schon
vielfach mit den Tendenzen der byzantinischen Kunst
dieser Zeit. Die Arbeiten der nächsten Generation
ständen unter stärkstem byzantinischem Einflufs. Den
Ausgangspunkt hierfür bildeten die Skulpturen des Haupt-
portals des Baptisteriums, für die aller Wahrscheinlich-
keit nach die Beteiligung griechischer Meister selbst an-
zunehmen sei: also ein Fall, wie man ihn sonst nur
in Venedig und Süditalien wieder findet. Die Datierung
dieser Arbeiten ergebe sich durch den Nachweis von
Skulpturen des gleichen Ateliers am Hauptportal der

Kirche in S. Michele degli Scalzi, die auch 1203 in-

schriftlich datiert sind. Man finde hier eine überlebens-

grofse Büste des segenspendenden Christus im Tympa-
non, und eine Darstellung der drei Engelschöre am
Architrav. Durch den Einflufs dieser byzantinischen
Richtung sei die pisanische Plastik seit dem Beginn des

13. Jahrh.s in ein ganz neues Fahrwasser geraten, und
die Arbeiten, die unter dem Einflufs dieser Richtung
während der ersten Hälfte des 13. Jahrh.s in Pisa ent-

stehen , bildeten in der Tat den markantesten nachweis-

baren Anknüpfungspunkt für den Stil des Niccolo Pisano.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. klass. Archäol. an der Univ. Mün-
chen Dr. Hermann Thiersch ist als Prof. Puchsteins

Nachfolger an die Univ. Freiburg i. B. berufen worden.

Der Dozent an der Techn. Hochschule zu Berlin-

Charlottenburg, Kreisbauinspektor Prof. Fritz Laske
ist zum etatsmäfs. Prof. f. Ornamentzeichnen ernannt

worden.

An der Univ. Wien hat sich Dr. Wilhelm Suida als

Privatdoz. f. neuere Kunstgesch. habilitiert.

Die Accademia dei Lincei hat den zweiten Sekretär

des Kaifs. deutsch. Archäologischen Instituts Prof. Dr.

Christian Hülsen und den Direktor des französischen

Archäologischen Instituts Duchesne zu korresp. Mit-

gliedern gewählt.

Neu erschienene Werke.

A. Michel, Histoire de l'art depuis les premiers

temps chretiens jusqu'ä nos jours. T. I: Des debuts

de l'art chretien ä la fin de la periode romane. Fase. I.

Paris, Armand Colin. Fr. 1,50.

P. van Eeghen, Het werk van Jan en Casper

Luyken. Med medewerking van J. Ph. van der Kellen.

Amsterdam. M. 50.

W. H. G. Flood, A history of Irish music. London,

Brown & N. Sh. 6.

Inserate.

Mitarbeiter
auf allen Gebieten werden von neuer Frauen-

zeitschrift gesucht. Offerten an Buchdruckerei

Weil, Tübingen.

Bücherfreunden
empfehlen wir unser über sooooo Bände nm-

fassendes Hntiquariat. Curiosa, illustrierte

französische und deutsche Olerke des u. Jahr-

hunderts, Hlte Drucke, Seltenheiten etc. etc.

Fachkataloge gratis.

Buchhandlung S. t'ALVARY & CO.,
Berlin NW. 7, Neue Wilhelmstr. 1.
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all ffptnfte fiünfilerfteinjei(fi=

nungcn ben ftunflfteunben öistjer in bieier Stiilfiifrunä niÄt tor^an^

bene Wappenblätter unb Blätter für ben Sdjmud Heiner
SBonbflätften unb jum «ufft eilen. Sie eignen fidj fiefonber«

wegen i^reS billigen greife? ,5« fünftlerifcfien ® elegenfieit«»

gei(^enlcn, mie fie bisher füum üorfianben finb.
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B. G. Teubners Mathematische Zeitschriften.

Bibliotheca Mathematica.

Zeitschrift für Geschichte der Mathematischen Wissenschaften.

Herausgegeben von GUStaf EnGStrÖm.

III. Folge. 6. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. JC 20.—

Mathematische Annalen.
Begründet 1868 durch A. Clebsch und C. Neumann. Unter Mitwirkung von P. Gordan, A. Mayer, C. Neumann,

M. Noether, K. Von der Mühll, H. Weber herausgegeben von F. Klein, W. V. Dyck, D. HllbePt.

60. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. M 20.—

Oeneralreglster zu den Bänden 1—50, zusammengestellt von Ä. Sommerfeld. Mit Porträt von A. Clebsch.

[XI -u. 202 S.] gr. 8. geh. n. JC 7.—

Jahresberichte

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.
In Monatsheften herausgegeben von A. bUtZniBr.

14. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 12 Heften n. M 18.—

Greneralreglster zu Band 1 — 10, zusammengestellt von E. Wölffing, in Vorbereitung.

Zeitschrift für Mathematik und Physik.
Organ für angewandte Mathematik.

Begründet 1856 durch 0. Schlömilch. Unter Mitwirkung von C. von Bach, G. Hauck, R. Helmert, F. Klein, C. von Linde,

H. A. Lorentz, H. Müller -Breslau, H. Seeliger, H.Weber herausgegeben von R. Mchmke und C. RungC.

52. Band. 1905. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. Ji 20.—

Generalregister zu den Jahrgängen 1—25. [123 S.] gr. 8. geh. n. M 3.60.

Generalreg^ister zu den Jahrgängen 1— 50, zusammengestellt von E. Wölffing, unter der Presse.

Archiv der Mathematik und Physik.

Im Anhang: Sitzungsberichte der BerHner Mathematischen Gesellschaft.

Gegründet 1841 durch J. A. Grunert. III. Reihe.

Herausgegeben von E. Lampe, W. Franz Meyer und E. Jahnke.

9. Band. 1905. Preis für den Band von 4 Heften n. Ji 14.—

General register zu Reihe II, Band 1— 17, zusammengestellt von E. Jahnke. Mit Bildnis von R. Hoppe.

[XXXI u. 114 S.] gr. 8. geh. n. JC 6.—

Zeitschrift für mathematischen

und naturwissenschaftlichen Unterricht.

Ein Organ für Methodik, Bildungsgehalt und Organisation

d. exakten Unterrichtsfächer an Gymnasien, Realschulen, Lehrerseminarien u. gehobenen Bürgerschulen.

Begründet 1869 durch J. C. V. Hoffmann. Herausgegeben von H. SchOtten.

36. Jahrg. 1905. gr. 8. Preis für den Jahrg. von 8 Heften n. Ji 12.—

Generalregister zu den Jahrgängen 1—32 unter der Presse.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE
MIT EINGEHENDER BERÜCKSICHTIGUNG DEUTSCHLANDS.

Von Dr. CHRISTIAN GRUBER.
Mit 12 Diagrammen und 5 Karten. [X u. 235 S.] gr. 8. 1905. geb. J( 2.40.

Der Verfasser hat diese Übersicht der Wirtschaftsgeographie auf Grund einer dreizehnjährigen

Lehrerfahrung an der Stadt. Handelsschule in München nach dem wissenschaftlichen Verfahren und auf

genetischer Grundlage aufgebaut. Es kommt ihm hauptsächlich auf die richtige Gewinnung der wirt-

schaftsgeographischen Grundwahrheiten, auf tüchtiges Vergleichen und Erkennen, auf eine fortgesetzte

Schulung des Beobachtens und Urteilens an, die für den jungen Kaufmann und Industriellen vor allem

von Wichtigkeit ist.
•

Bei der Betrachtung aller für uns Deutsche bedeutsamen Länder ist die Wichtigkeit ihrer
geographischen Lage mit besonderem Nachdruck betont.

Um das wirtschaftsgeographische Bild dieser Länder möglichst klar und vollständig aufzuzeigen,

folgt aufderen allgemeine Betrachtung eine gedrängte Darstellung ihrer einzelnen natür-
lichen Wirtschaftsgebiete und zwar mit deutlicher Hervorkehrung der Gegensätze
zwischen ihnen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

GEOGRAPHIE ALS BILDUNGSFACH.
Von Dr. CHRISTIAN GRUBER.

[XVI u. 156 S.] gr. 8. 1904. geh. Mk. 2,80, geb. Mk. 3,40.

Nach einem kurzen einleitenden Teil zeichnet der Verfasser eingehend die gesamte Entwick-
lung der deutschen Schulgeographie mit Rücksicht auf die großen pädagogischen Strömungen der ver-

schiedenen Zeiten und anderseits mit Bezugnahme auf die riesenhaften Fortschritte der Geographie als

Forschungszweig. In einem dritten Teil aber wird in 23 Einzelabschnitten die Frage beantwortet:
Worin bestehen die Hauptaufgaben der heutigen Schulgeographie und nach welchen
Richtungen ist dieselbe künftighin weiter auszubauen? Dabei geht der Verfasser vielfach

auf neuen Bahnen und tritt allen Fragen kritisch näher, welche zur Zeit die Lehrer der Erdkunde an
Mittel- und Volksschulen bev/egen. Kein Schulmann wird sich in die ein schmuckes, sprachliches
Gewand tragenden Ausführungen ohne Nutzen vertiefen; er wird vielmehr daraus vielfältige Belehrungen
und Anregungen empfangen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

DIE GESCHICHTLICHE ENTWICKELÜNG
DES PREÜSSISCHEN MILITÄR-KAETEXTVllSENS.

Von W. STAVENHAGEN.
(Sonderabdruck aus Hettners Geographischer Zeitschrift, VL Jahrgang.)

[44 S.] gr. 8. 1900. geh. n. Mk. 1.—.

Diese .Abhandlung bezweckt, SQwohl Militär-Personen aller Waffen und Grade wie der grofsen
Zahl von Angehörigen anderer Stände, welche im praktischen Leben die Generalstabskarten benutzen
oder auch rein wissenschaftlichen Anteil an der Kartographie nehmen, zunächst einen kurzen, aber
anschaulichen Überblick der Geschichte dieses wichtigen Zweiges der Militärwissenschaften zu geben,
wobei zugleich der hervorragenden Förderung gedacht wird, welche das Kartenwesen den Herrschern
Brandenburg -Preufsens und dem preufsischen Generalstabe verdankt. Ferner soll die Broschüre aber
auch das allgemeine Interesse und Verständnis für den Wert und Gebrauch der Generalstabskarten an-
regen und fördern, da diese die Grundlage der Heimatkunde bilden. Die Arbeit, welche ein ernstes
Studium, sowie Lust und Liebe zur Sache erkennen läfst, kann jedem sich für Kartographie Inter-

essierenden empfohlen werden. R«ichsanzei;er, I90i Nr. 20.
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48. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner

in Hamburg

Dienstag, den 3. Oktober bis Freitag, den 6. Oktober 1905.

Präsidium:

Dr. Brütt, Professor, Schulrat in Hamburg,

Dr. Wen dland, Professor an der Universität Kiel.

Vorträge stehen bis jetzt fest:

A. für die allgemeinen Sitzungen

der Herren Bethe-Gießen, Burdach-Berlin, Conze-Berlin, Diels-Berlin, Greffcken- Hamburg,
Freiherr Hiller von Gärtringen-Berlin, Kehrbach-Berlin, Lenz-Berlin, Lichtwark-Hamburg,
Metz-Hamburg, Oldenberg-Kiel, Fr, Paulseu-Berlin, Reinke-Kiel. Außerdem werden die

beiden Vorsitzenden in einer allgemeinen Sitzung sprechen.

B. für die Sektions- Sitzungen

L Philologische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Seh ulteß -Hamburg, Prof. Dr. Sudhau s-

Kiel, Prof. Dr. Geffcken- Hamburg): der Herren Brinkmann-Bonn, Corßen-Berlin, Dieterich-
Heidelberg, Skutsch-Breslau, Thum b -Marburg.

2. Pädagogische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Wegehaupt-Hamburg, Direktor Dr. Schlee-

Altona): der Herren Aly-Marburg, Baumgarten-Kiel, Gurlitt-Steglitz b. Berlin, Münch-
Berlin, Weißenfels -Berlin, Wotke-Wien.

3. Archäologische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Klußmann -Hamburg, Prof. Dr. Noack-Kiel):

der Herren Duhn- Heidelberg, Gräfe-Jena, Petersen-Berlin, Pick-Gotha, Puchstein-

Freiburg, Robert-Halle, Schrader-Athen.

4. (Jermanistische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Dissel- Hamburg, Prof, Dr. Gering-Kiel, Ober-

lehrer Dr. Rosenhagen -Eilbeck -Hamburg): der Herren Heußler-Berlin, Krumm -Kiel,

Meißner-Göttingen, Mensing-Kiel, Mogk-Leipzig, Saran-Halle, Strauch-Halle.

5. Historisch - epigraphische Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Ohly- Hamburg -Bergedorf,

Oberlehrer Dr. Ziebarth-Hamburg): der Herren Daenell-Kiel, Hitzigrath-Hamburg, Leh-

mann-Berlin, Ed. Meyer-Berlin, Soltau-Zabern i. E,, Ziebarth-Hamburg.

6. Romaiiistische Sektion (Obmänner: Direktor Prof, Dr. Tendering-Hamburg, Geheimrat Prof.

Dr. Körting -Kiel): des Herrn Zschech- Hamburg.

7. Englische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Wen dt- Hamburg, Prof. Dr. Holthausen-Kiel): der

Herren Bülbring-Bonn, Holthausen-Kiel, Je spersen- Kopenhagen.

8. Iiulogermauische Sektion (Obmänner: Prof. Dr. Fritsch-Hamburg, Prof. Dr. Wackernagel-

Göttingen): der Herren Kretschmer-Wien, Solmsen-Bonn, Streitberg -Münster.

9. Mathematisch -iiatiirwisseiischaftllche Sektion (Obmänner: Direktor Prof. Dr. Thaer- Hamburg,

Prof. Dr. Fr. Ahlborn-Hamburg): der Herren Bohnert-Hamburg, E. Grimsehl-Hamburg,

Schubert- Hamburg.

10. Orientalische Sektion, verbunden mit der Sitzung der Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft

(Obmänner: Senior D. Behrmann-Hamburg, Prof, Dr. Hultzsch-Halle): Drei bis vier Vorträge

sind gesichert.

Außerdem ist die Bildung einer Sektion für Paläographie und Handschriftenkunde in

Aussicht genommen (Obmann Prof. Dr. Münzel -Hamburg).

Die Namen der Redner mit dem Thema ihres Vortrages und das Programm der

festlichen Veranstaltungen sollten Ende Juni d. J. bekannt gegeben werden.

Verantwortlich für den redaktionellen Teü: Dr, Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Bachbinder in NcuRuppin.
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Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Wer ist's? Unsere Zeitgenossen:

Zeitgenossenlexikon, hgb. von H.
A. L. Degener;

Who's? Who? 1905. {Theodor
Lorenz, Dr. phil., Ightham [Kent].)

Catälogo general de las obras de lance
que se hallan de venta en la libreria de
E. G. Rico.

Theologie und KIrohenwesen.

C. P. Tiele, Grundzüge der Religions-

wissenschaft. {Edvard Lehmann,
Univ.- Dozent Dr., Kopenhagen.)

K. Heufsi und H. Mulert, Atlas

zur Kirchengeschichte. {Otto Gie-

men, Gymn.- Oberlehrer Lic. Dr.,

Zwickau.)

Florilegium patristicum. Dig.

vertit adn. G. Rauschen. Fase. III:

Monumenta minora saeculi secundi.

{Franz Xaver Funk, ord. Univ.-

Prof. Dr., Tübingen.)
H. van Druten, Geschiedenis der Neder-

landsche Bijbelvertaling. II, 2. III.

Philosophie und Unterriohtswesen.

Goethes Philosophie aus seinen
Werken. Hgb. von M. Hey-
nacher. {Wilhelm Münch, ord.

Honorar- Prof., Geh. Reg.- Rat Dr.,

Berlin.)

O. Siebert, Kurzer Abrifs der Geschichte
der Philosophie.

Th. Z i e g 1 e r , Allgemeine Pädagogik. 2. Aufl.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgesohlohte.

W.Jahn, Über die kosmogonischen
Grundanschauungen im Mänava-
Dharma-Sästram. {Moritz Winter-
nitz, aord. Univ.-Prof. Dr., Prag.)

The Journal ofthe Bombay ßranch
oftheRoyalAsiatic Society. Extra
Number: The Centenary MemorialVolume.

Griechische und lateinische Philologie

und Literaturgesohlohte.

0. Immisch, Die innere Entwicklung
des griechischen Epos. {Adolph

Roemer, ord. Univ.-Prof. Dr., Er-

langen.)

Le Satire di A. Persio Flacco illustr.

con note ital. da F. Ramorino.

Deutsche Philologie und Literaturgesohlohte.

W. Kosch, Adalbert Stifter und die

Romantik. {Stefan Hock, Privat-

doz. Dr., Wien.)

Gesellschaft für deutsche Literatur zu Berlin.

Englische und romanische Philologie

und Literaturgeschichte.

E. Otto, Typische Motive in dem
weltlichen Epos der Angelsachsen.

{Max Förster, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Würzburg.)

W. Ramm, Jean-Jacques Amperes lyrische
Dichtungen,

Alte und mittelalterliche Geschichte.

A. Bugge, Vesterlandenes indflydelse

paa Nordboernes og saerlig Nord-
maendenes j'dre kultur, levesaet og
samfunds forhold i Vikingetiden.

{Karl Lehmann, ord. Univ.-Prof.

Dr., Rostock.)

K. Glöckner, Inwiefern sind die

gegen Gregor VII. im Wormser
Bischofsschreiben vom 24. Januar
1076 ausgesprochenen Vorwürfe
berechtigt? {Gerold Meyer von
Knonau, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Zürich.)

E. Täubler, Die Parthemachrichten bei
Josephus.

Neuere Geschichte.

G. Mentz, Johann Friedrich der
Grofsmütige 1503—1554. I. T.:

Johann Friedrich bis zu seinem
Regierungsantritt 1503—1532. {Fe-

lician Geß, Prof. Dr., Dresden.)

G. Pabst, Le marechal Canrobert, Souve-
nirs d'un siecle. T. III.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

A. Penck, Neue Karten und Reliefs

der Alpen. {Wilhelm Götz, Prof.

an der Techn. Hochschule, Dr.,

München.)
J. Winsor, The Kohl Collection of maps

relating to America. A reprint, With
index by Ph. L, PhiUips.

Deutseh-üsterreichischerAnthropologexkongi-eß
zu Salzburg.

Staats- und Sczialwissensohaften.

L. Gumplowicz, Geschichte der

Staatstheorien. {Arvid Grotenfelt,

ord. Univ.-Prof. Dr., Helsingfors.)

H. Knocke, Praxis des Eisenbahngüter-
verkehrs.

Reohtswissenschaft

Fr. Hawelka, Studien zum öster-

reichischen Friedhofsrechte. {Hans
V. Frisch, Privatdoz. Dr., Freiburg
i.B.)

H. Olep, Die deutsche Süfsstoffge-

setzgebung. {Bruno Brukner,
Fabrikdirektor Dr., Stralsund.)

athematik und Maturwissensohaften.

M. M. Richter, Lexikon der Kohlen-
stoff -Verbindungen. {Karl von
Buchka, Prof. an der Techn. Hoch-
schule, Geh. Reg.-Rat Dr., Berlin.)

jG. Friedrich, Versicherungstechnische
Rechnungen mit herau.sgegnffenen Altern
in n-jährigen Abständen.

P. Kuckuck, Der Strandwanderer. Die
wichtigsten Strandpflanzen, .Meeresalgen
und Seetiere der Nord- und Ostsee. Mit
Tafeln nach Aquarellen von J.Braune.

edizin.

R. Müllerheim, Die Wochenstube in der

Kunst.

Kunstwissenschaften.

E. Happel, Die Burgen im oberen

Hessen. {Christian Rauch, Be-

arbeiter des Denkmäler- Inventars,

Dr. phil., Marburg.)

oderne Dichtung.

Joh. Friedrich, Sonnenschule. {Ri-

chard Maria Werner, ord. Univ.-

Prof. Dr., Lemberg.)
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Perlag von B. (5. Ceubner in Ceipsig.

Das curopäifcbe Rufsland, Von
Prof. Dr. 2i. :^ et tu er in ^eiöclbcrg. gr. 8.

®et?. i^ mt, gcbunbcn . . . ^ ^TTf. 60 pfg.
55aS üorltegcnbc SBud^, ju bem ber SBerfojfet burcE) eine 0Jcife

in C^tu&Ianb angeregt roorben ift, bea6fii)tigt nii^t, neue Xat-

l"ad|)cn übet 5{u^Ianb unb bic SfJuffen beijubringcn; feine Stbficfct

ift Btclme^r, baS, iraS unö (St^nologen, ^iftorifet, iRational'

ötonomcn, ^ubliäiften u. a. mitgeteilt unb oon i^rcm ©tanb-
punfte aus befeuribtet fjaben, unter geograp^ifc^cn ©cfir^tSpunftcn

aufäufaffen, b. ^. bic Eigenart bc3 ruffifd^en aSoIteS, beS ruffi>

f^cn Staates, ber ruffifcben Äultur in i^rer gcograp^ifi-^en Sc-
bingt^eit p crfennen unb baburcft äugleiri& bie ®runblage für

eine gere(f)tc SBürbigung ju finben, bie nic^t preift unb ni(f)t

Derbammt, fonbern p eerfte^en fu(^t.

Vom Kauhafus zum jVIittelmeer»
Port Dr. p,'Rol}vbad}. gr. 8. <SeI?. 5 lUt,
gcbunben 6 Ulf.

35aS Sud^ fci^ilbcrt bie |)DdbäcitSrcife beS a3erfafferS burrf) baS

ruffifd^e unb türfifd&e Armenien unb bie ®cbirgSlanbfcf)aften

bis an bie ©übfüfte ÄfeinafienS. ©ie großen SlrmeniermalfacreS

ber 3a^re 1895—1897 loaren unmittelbar oor^ergegangen ; ber

ganje cerroüflete Buftanb beS SanbeS, ber 3?uin unb bie 35cäi'

micrung ber Seoölferung cnt^üUten firi^ in einem fcf)reillirf)cn,

roof^enlangen Panorama ben Slicfcn ber betben 9?eifenben.

9kben biefem unmittelbar attuetlen 2;^cma ergibt fidb, aufgereiht

an bem fortf^reitenben 'gaben ber Sieife, eine mannigfaltige

j^olge »5on perfönlic^en Sriebniffen, politifdben, fulturgefrf)ic^t.

liefen unb et^nograp^ifcften Seobacibtungen aus ber bunten,

menig befanntcn Sötfermelt jener ®ebiete. 5)ie lanbfd^aftlirfie

(Scf)ilberung unb bie Seäugnaljmc auf bie ^iftorifrf)c 33ergangen--

^cit bilben ^intcrgrunb unb 9ia^men.

Vom betttgen Berge und aus jVIake-

dotlietl* Heifebilber aus ben 2(tI?osfIöftern

unb bem 3^4w^i^^^^i<5"59s^i^t üc>" ^cIj.=Hat

Prof. D. Dr. ^. Weiser. ITItt ^3 Zlbbilb.

im Cej-t unb einem "Kartellen, gr. 8. ®el?.

6 IUI, gebunben . . 7 IVit

„3n bem oorliegenben Sßcrtc gibt ber afS grünblicf)er Äenner
unb (Srforfc^er beS Orients befannte §Berfaffcr eine I^orftinter-

cffante sBef^reibung feiner 9?eife naä) bem .f)eiligen Serge Slt^oS

unb bem angrcnäcnbcn ®ebietc .... JDoS S8uc^ ift Dorjüglirl)

auSgeftattet, mit recl^t guten ?lbbi(bungcn t>erfef)en unb Dcrbicnt

— jumal cS ben Sefer in noci) weniger befannte ®egenben
fü^rt unb bie bortigen iUrbältniffe in anjic^enber SBeife fd^tl.

bert — bie inärmfte ©mpfe^Iung." („S^lorb unb ©üb.")

öeiftUcbes und Weltliches aus dem
türkifcb-gnecbircben Orient. Selbft«

erlebtes unb Selbftgefel^enes Don ^eI}.«Hat

prof. D. Dr. ^einridj ©eljer. 2Ttit einem

Porträt bes IVt. 0rmanian, armenifdjen

Patriardjen ron 'Konftantinopel, in t\d}t'

brucf unb \2^eid]nungen im Cej-t. $r. 8.

(Sei?. 5 XTit, q^chunben 6 ITT!.

„$rof. öieljer fennt ben Orient, feine ©pracf)en unb ®cf(^icif)te.

SBaS er bietet, ift üöUig perfönlid^ (S"rforfrf)teS. ©r miü ben

Sefcr in baS rfiriftlirl^c ^onftantinopel einführen, in bie SBelt

ber Drt^Dbofcn, ber ©riechen unb Slrmenier. 5)ie crfte |)älfte

feines Sud^eS befd^äftigt fir^ mit Äircf)enfragen , bic ja frcilidb

am ScSporuS jugleirf) nationale g-ragen finb, bie ä'iieile ^älfte,

^orf)intereffant, bef)anbe(t politifdö unb menfd^licf) bie 3;ürfen,

63riec^cn, fpanifrben Suben unb SIrmcnier. SDJan lernt auS

biefcn ©fiäjen fel)r uiel. ^d) ermähne bcfonberS bic STuSfü^rung

über ben ß'influ^ oon mu^ammebanifierten S^riften auf baS

Xürfentum unb bie Darftcüung ber SluSfic^ten beS meftficben

unb fleinafiatifcben 6kied)entumS. SfeligionSgefd^icbte, ^^i)Ho'

logic unb ^olitif geminncn burd& 63cIjerS fein uno frei ge-

fdjriebcnePaubereien. STuSftattung gut." (5)ic$tlfe 1900, iflr. 50.)

Huf 'Java und Sumatra. Pon Dr.

K. (Siefent^agen. Streifsüge u. ^orfdjungs»
reifen im ^anbz ber IHalaien. ZHit \6 färb.

PoUbilbern, saljlreidjen Hbbilb. unb \ Hatte,

gr. 8. ^c^. 9 mt, gebunben . . . \0 IH!.
S)ic perfönlid&en (Srrebniffe unb Erfahrungen bilben ben föcgen-

ftanb ber ©arftellung, bic jeber gern äur ^^anb nehmen mirb,

um firi^ burd^ bie treffenben öcoba(f)tungcn über Sanb unb
Seutc belehren unb ficf) con ber freubigen SSegcifterung beS iücr-

fafferS für aüeS @cf)5ne ber tropifrben SSlatut unb i^rer örjeug-

niffe über bie 3Iütäglirf)feiten beS Gebens hinausheben äu loffen.

. (Sinen befonbercn SQBcrt erhält baS öudb nodb burdi)

bie fünfl(crifd)en S3eilagen unb 3Uuftrationen, burdb !»cIdE)C bie

©äcnerie ber frcmben Sanbfcbaften cinbrudfSDoQ miebergegeben
lüirb. 3eitK^rift für lateinlofe ©dfjulen. Sb. XIII. ^. 8.

Das jVIittelmeergebiet. Pon Prof. Dr.

H. pt^ilippfon. Seine geograpl^ifdje unb
fuItureUe Cigenart. gr. 8. 6e^, 6 Ztlf.,

gebunben 7 IHf.
<So bietet c6 firf) als eine Qbabt bar, bie auS bem reid^en @rf)a^

fpejicOfter Äenntniffc für einen größeren Ärciß geboten morben ift.

3* glaube, ba^ tein Sefet — ber SSerfaffer benft in

erftcr ?inie an folcbe, bie ficf) burd^ i^re ©tubien ober burdb

Sfteifen für baS ajJittcImeergebiet intcreffieren — baS S3ud^ o^nc
tiefe Sefriebigung auS ber .^anb legen mirb.

berliner ^^ilolog. äBoc^en|cf)rift. 135. mt. 4. 28. 3an. 1905.

Hus Deutfch-Brafilien. Pon 2tlfreb

^unfe. Bilber aus bem 'iehcn ber Deut=

fdjen im Staak Kio 6ranbc bo Sul ZTIit

jaljlreidjen 2CbbiIbungen im Ceyt unb einer

Karte pon Uxo (Branbe bo Sul. gr. 8.

Gebunben 7 VTit
5)aS SBcrt, baS auf aScrantaffung oon ^rofcffor ÄirdE)f)off,

einem ber fompetcnteften Seurtcilcr ber fübbrafilianifr^cn

ä?cr^ältniffc, gefd^ricbcn morben ift, gibt einen umfaffenben

llbcrblicf über baS täglid^e Seben unb Sri^affen unfercr ©tam=
meSgcnoffen im fernen Sanbc. 35er SJerfaffer fü^rt unS in fc^arf

bcobadbtctcn, lebenSDoüen ©inäelbilbern bic fjcroorragcnbftcn 'Itjpcn

ber ©eoölferung, ben Kaufmann unb ü)]ufterreiter, ben S3ouern

unb c^anbrocrfer, ben Se^rer unb 63eiftlirf)en nor. 6r f^öpft
aus ber ^^-üilc feiner ©eobac^tungen, bie er ii)äf)rcnb langer Sa^re
bort ^at fammeln fönncn, babei roei^ er ftets gefäüig unb Idfl}t,

oft mit töftlid^ftem |)umor ju fd^ilbern, fo bap er eine mirflirf)

plaftifdbe jsarftetlung »on bem ?lütagSleben ju geben oermag.

5)aS SBert ift ba^er beffer als alle anberen bisher erfd^ienenen

9WonograpI)ien geeignet, uns unfere SanbSleute auc^ menfc^licfe

nä^er äu bringen.

6ine Huftralien- und Südfeefabrt.
Pon Dr. 21. Daiber. 21Tit 5al?Ir. Hbbilb.

gr. 8. Gebunben 7 lUt
„35a es bisher faft gdnjlidf) an gcbiegcncn 93üt^crn uber_3tuftra'

licn fef)lt, fo ivirb biefeS SBerf oielen erroünfc^tc 9Iuffrf)Iü)ic geben

fönnen." (StaatS-SInä. f.
SBürttemb., 19. 55eä. 1901.)

Das moderne Italien, ©efdjidjte ber

legten \50 ^al}vc r>on pietro (Drfi, prifat^

bo5ent für neuere ®efd]id]te an ber Hnin.

Pabua. Hberfe^tpon^. (Soe^. gr. 8. (Sei?.

5 mt 60 Pfg., gebunben 6 XTit ^0 Pfg.
. . . @S f)anbclt f\(i) alfo um einen Slbri^ ber neueften ®efd^icf)te

StatienS mit bem befonbercn 3'«'. bif ß'inl)eitsbeftrebungen uflb

bie ©d^affung eines felbftänbigen ©taateS 3talien f(ar äu legen.

35ie tnappe tiare 35arftcüung »erbient SInerfennung. ^d) bcäcicijne

baS SOBert alS oerbienftlic^ unb freue mi^, baf' burd^ bic beutfrbe

Überfefeung ben ja^lrci^en beut|c{)en ©cfucf)ern unb greunben

Italiens 6)c[cgenf;cit geboten irirb, fid) über bie bcbeutungSeoUfte

^eriobe ber italienifc^cn ®cff^i^te roenigftenS in ben großen S^ßiti

äu unterrif^ten. 3citfd&r. b. ®cfcBfdf). f.
Srbfunbe. ^t. 6. 1903.
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Wer ist's? Unsere Zeitgenossen: Zeitgenossenlexikon,

enthaltend Biographien nebst Bibliographien. Angabe
über Herkunft, Familie, Lebenslauf, Werke, Lieblings-

beschäftigungen , Parteiangehörigkeit, Mitgliedschaft

bei Gesellschaften, Adresse. Andere Mitteilungen von
allgemeinem Interesse. Zusammengestellt und heraus-

gegeben von Herrraann A. L. Degener.
Leipzig, H. A. Ludwig Degenef, 1905. CL, 720 u.

253 S. 8». Geb. M. 9,50.

Who's Who? 1905. London, A. & C. Black, 1905.

XVIII u. 1796 S. 8°. Geb. Sh. 7 6 d.

.Wohl jeder, der Gelegenheit gehabt hat, das

treffliche englische Zeitgenossenlexikon »Who's
Who?« zu benutzen, wird das Erscheinen seines

deutschen Gegenstückes »Wer ist's?« mit einem

aufrichtigen Endlich! begrüfsen. Es ist ver-

wunderlich, dafs ein Volk, in dem sich das

Nationalbewufstsein so kräftig regt, wie gegen-
wärtig im deutschen, solange ohne ein solches

zusammenfassendes Werk hat auskommen können,
das jedem, der dem öffentlichen Leben das

geringste Interesse entgegenbringt, ein dringen-

des Bedürfnis sein mufs. Die Franzosen haben
ihren Vapereau; die Engländer haben seit über
einem halben Jahrhundert ihr »Who's Who?«;
es war ein höchst dankenswertes Unternehmen,
nunmehr auch dem deutschen Volke ein gleich-

wertiges Werk zur Verfügung zu stellen.

Zunächst noch ein paar Worte über »Who's
Who?«, das in mehrfacher Hinsicht als Vorbild
des deutschen Werkes anzusehen ist, das aber
auch an sich selbst in Deutschland besser be-
kannt zu sein verdiente. Bildet es doch ein

unschätzbares Nachschlagebuch für alle, die am

englischen Leben der Gegenwart — sei es auf

wissenschaftlichem, literarischem, künstlerischem,

politischem, militärischem oder anderem Gebiete
— Interesse nehmen und eine augenblickliche

Antwort wünschen auf die Frage nach der Iden-

tität der Persönlichkeiten, deren Namen ihnen

entgegentreten. Über jede einzelne von ihnen

finden sie hier genaue Angaben über Adresse,

Lebensstellung, Geburtsdaten, Herkunft, Bildungs-

gang, Lebenslauf, Ehegatten, schriftstellerische

und künstlerische Werke usw. .A.uch bedeuten-

dere Ausländer haben Aufnahme gefunden, so-

weit anzunehmen ist, dafs englische Leser nach

einer Auskunft über sie suchen könnten. Eine

Fülle weiterer Auskünfte (über die königliche

Familie, Gesandtschaften, Regierungsbeamte und

ihre Gehälter, Zusammensetzung des Parlaments,

kirchliche Gemeinschaften, Akademien, Gesell-

schaften, Prefsorgane, sowie ihre Herausgeber
und Verleger, Aussprache englischer Personen-

namen, schriftstellerische Pseudonyme und vieles

andere), die in früheren Jahren in dem Werke
zu finden war, ist durch seinen wachsenden Um-
fang hinausgedrängt worden, aber nunmehr in

einem besonderen Bändchen zugänglich (»Who's
Who Yearbook«, 1 sh. net.).

Ohne in sklavische Nachahmung zu verfallen,

hat sich der Herausgeber des deutschen Parallel-

werkes im grofsen und ganzen der Form an-

geschlossen, die sich dort in langem praktischem

Gebrauche bewährt hat, — mit geschickter An-

passung an deutsche Verhältnisse. Der Vergleich

mancher Rubriken in beiden Werken ist sehr

interessant. So finden wir z. B. im englischen

unter der Rubrik »Recreation« in neun Fällen

unter zehn Angaben wie »riding, driving, fishing,

shooting, golf, cricket. foot-ball«, dagegen im

deutschen unter »Lieblingsbeschäftigung« etwa

»geistige Arbeit« oder »wissenschaftliche Studien« !



2183 9. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 36. 2184

Unter dem Einflufs praktischen Gebrauchs wächst

sich »Wer ist's?« vielleicht in mancher Hinsicht

noch freier aus, im Anschlufs an deutsche Eigen-

art; eine treffliche Grundlage dafür ist ge-

schaffen. Aufser den . (rund 13 000) biographi-

schen Skizzen hervorragender Zeitgenossen ent-

hält das Werk eine wertvolle Abhandlung von

G. Stegemann, »Interessantes aus der nationalen

und internationalen Statistik« , die auf 48 Seiten

das Wissenswerteste auf diesem Gebiete vor-

führt; ferner ein Verzeichnis der Hochschulen,

Bibliotheken, Archive, Museen, Akademien; An-

gaben über die deutschen und aufserdeutschen

Staatsoberhäupter; endlich eine Liste der schrift-

stellerischen Pseudonyme.

Dafs es noch Lücken auszufüllen, Versehen

zu berichtigen, Unebenheiten auszugleichen gibt,

ist selbstverständlich. Aber dieser Umstand tritt

völlig in den Hintergrund gegenüber der be-

wundernswerten relativen Vollständigkeit, die

bereits jetzt erreicht ist, so dafs sich das Buch

schon im ersten Jahre seines Erscheinens eines

Vergleiches mit dem englischen (das 1849 zu-

erst veröffentlicht wurde) keineswegs zu schämen

braucht. Die gesamte deutsche Leserwelt würde

sich in der Tat ein schlechtes Zeugnis aus-

stellen, wollte sie nicht durch ihre Unterstützung

die geplante Veröffentlichung dieses Werkes in

jährlich erneuter Auflage ermöglichen und selbst-

tätig an seiner fortwährenden Vervollkommnung

und Verbesserung mitarbeiten.

Ightham (Kent). Theodor Lorenz.

Catälogo general de la obras de lance (antiguas y
modernas), que se hallan de venta en la libreria de

Eugenio Gare i'a Rico. Madrid, Druck von Maestre

y Apalategui, 1903. 859 S. 8". 3 Pesetas.

Der uns kürzlich zugegangene aufserordentlich um-

fangreiche Antiquariatskatalog verzeichnet eine grofse

Anzahl für den Bücherfreund interessanter Werke, vor

allem ist die Zahl der hier vertretenen Übersetzungen

sehr grofs. Aber die Benutzung des Katalogs ist da-

durch sehr erschwert, dafs er nicht in Gruppen einge-

teilt ist, sondern alle Werke in einem einzigen Alphabet

aufeinander folgen , sodafs z. B. ein Werk über Goethe

und Schiller und ihren Einflufs, eins über Arithmetik

und eins über Zahntechnik nebeneinander stehen. Un-

glaublich ist aber, wie die fremden Sprachen von dem
Drucker gemifshandelt worden sind, zuweilen ist fast

nur zu ahnen, was ein Titel bedeuten soll. Das mögen
ein paar Beispiele zeigen : Goethe, Goh von Bertichingen

;

Goke (E.). — Album für dentfchlands söchter; Hauff

(Wilhelm). — Lichtenftein. Romantifche gage aus der

württembergifchen Gefchichte; Schiller (Friedrich). —
Gefchichte des drenkigiährigen kriegs. Das genügt.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Dem Oberbibliothekar an der Univ.- und Landes-

bibliothek zu Strafsburg i. E. Prof. Dr. Ludwig Müller
ist die nachgesuchte Entlassung mit Pension und unter

Verleihung des Charakters als Kais. Geh. Reg.-Rat erteilt

worden. "
Der Antiquar Albert Cohn in Berlin, einer der besten

Bücherkenner und Sammler, ist am 26. August, 77 J.

alt, gestorben.

Der fr. Vizekanzler der Univ Oxford Dr. D. B.

Monro ist am 21. Aug., 72 J. alt, gestorben.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.
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Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts in Frankfurt

am Main. — 187/188. G. Fr. Preufs, Bilder aus der

Bretagne. — 188/189. J. S., Die frühmittelalterliche

Kunst in Italien. — 189. F. Lorentz, Moderne Dialekte

und das Studium derselben. — 190. B. Bess, Der Pro
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nitz. Die gemeinwirtschaftfichen Bestrebungen in Öster

reich. — J. Leisching, Josef Danhauser. — J. Nest
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E. Pilon, Barras au Luxembourg. — P. de Litta
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Nuova Antologia. 16 Agosto. R. Bracco, La
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Neil' isola di Ceylan. — Teresita Friedmann Coduri,
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wissenschaft (Forts.). — A. Mantzel, Zwei Übertragun-

gen des englischen Systems von Pitman auf die deut-

sche Sprache.
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Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

C. P. Tide [weil. Prof. f. Theol. an der Univ. Leiden],

Grundzüge der Religionswissenschaft.
Eine kurzgefafste Einführung in das Studium der Re-

ligion und ihrer Geschichte. Autorisierte deutsche

Bearbeitung von G. Gehrich [Pastor in Stellichte

.(Hannover)]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paxil Siebeck),

1904. VII u. 70 S. 8". M. 1,80.

Nachdem Tiele in seinen Giflfordvorlesungen

Einleitung in die Religionswissenschaft« (deutsche

Übersetzung Gotha 1899— 1901) seine lebens-

langen Forschungen und Erwägungen der reli-

giösen Phänomene der Menschheit in einer aus-

führlichen Darstellung erörtert und dadurch der

religionsgeschichtlichen Epoche, die er selbst

geschaffen hat, ein literarisches Denkmal gesetzt

hatte, gelang es ihm noch vor seinem Tode
(1902), in einem holländischen Büchlein (das be-

sonders für die Studenten berechnet war) der

langen Rede kurzen Sinn zu geben. Diese

Grundzüge können nur als Kompendium be-

trachtet werden, — ein sat sapienti, oder eine

Grundlage des religionswissenschaftlichen Unter-

richtes, zu welchem Gebrauch sie sich besonders

empfehlen. »Die Religionsphilosophie als Reli-

gionswissenschaft aufgefafst ist einfach das Stu-

dium des Menschen als religiösen Wesens«.
Gegenstand der Untersuchung wird deshalb »nicht

das Übermenschliche selbst, sondern nur das,

was aus dem Glauben an dieses Übermensch-
liche hervorgeht«. Die Religion ist mithin »alles

wodurch ein Mensch seinen Glauben an eine

übermenschliche Macht ausdrückt, und was er

tut, um die Beziehung zu ihr aufrecht zu halten«.

Den Animismus, den T. lieber Polyzoismus nennt,

hält er deshalb nicht für Religion; erst wo sich

infolge des Fortschrittes an Selbstbewufstsein

der Spiritismus entwickelt, wird ein religiöser

Anfang gegeben, indem aus dem Polydämonis-

mus etwas Göttliches, nämlich der Polytheismus

entsteht. Die Entwickelung verläuft sodann durch

berianthropisch. magische«, »anthropisch oder

ucmi-ethische« bis an die ethische Religion. Die
Darstellung dieser Entwickelung nebst Betrach-

tungen über deren Gesetze machen den ersten

Hauptteil (die morphologische Untersuchung) aus.

Es folgt die »ontologische Untersuchung«, die

zunächst die religiösen Vorstellungen (Gotteslehre,

religiöse Anthropologie und Heilslehre), sodann
die religiösen Handlungen und die religiöse Ge-
meinschaft analysiert. Schliefslich die »psycho-
logisch-synthetische Untersuchung« der religiösen

Gesinnung und des Wesens der Religion. Nach
T.s Bestimmung ist die Frömmigkeit etwas per-

sönlich-ethisches: »sie gleicht am meisten der Ge-
sinnung, welche wir gegen Menschen hegen, die

über uns stehen, und mit denen wir zugleich aufs

engste verbunden sind«; »ihre erste und unmittel-

bare Äufserung ist Gehorsam, der, zu voller

Reife gelangt, Willensidentität wird.« Für die

Religionsphilosophie sind T.s auf so ausgedehn-

ter Empirie beruhenden Erörterungen immer von

Belang. Seine Überlegenheit, die sich in klarer

und bündiger Sprache äufsert, vernimmt man
z. B. aus seiner Erklärung des Monotheismus.

Dessen Grundgedanke ist nicht blofs: »es gibt

nur einen Gott«, auch nicht: »mein Gott ist

der einzige«, sondern: »der Gott, der sich in

allen diesen Offenbarungen kundtut, ist ein ein-

ziger und auch mein Gott.«

Kopenhagen. Edv. Lehmann.

Karl Heufsi und Hermann Mulert, Atlas

zur Kirchengeschichte. Tübingen, J. C. B.

Mohr (Paul Siebeck), 1905. 18 S. 4" mit 66 Karten

auf 12 Blättern. Kart. M. 4.

Der vorliegende Atlas in handlichem Format
soll dem Vorwort zufolge »lediglich den Studie-

renden zum Studium der allgemeinen Kirchen-

geschichte« als Hilfsmittel dienen; »zu Spezial-

studien dürfte er vielfach nicht ausreichen«; zu

gewissen Einzelstudien wird er sich aber doch

auch recht nützlich erweisen. Ein beigegebenes

Ortsregister erhöht die Brauchbarkeit des Werkes,
das einem längst gefühlten Bedürfnis abhilft. Die

Zeitpunkte zur Veranschaulichung der Ausbreitung

des Christentums und der Auseinandersetzung der

Konfessionen sind gut gewählt, die Karten klar

und übersichtlich. Die Nebenkärtchen VIII C
und D hätten wohl wegbleiben können. XB—

D

sind in zu kleinem Mafsstab ausgeführt. Zu
XI B: 1530 konnte Leipzig noch nicht als evan-

gelische Stadt gelten.

Zwickau i. S. O. Giemen.

Florilegium patristicum. Digessitvertitadnotavit

Gerardus Rauschen [Prof. f. Religionsgeschichte

an der Univ. Bonn]. Fase. III: Monumenta mi-

nora saeculi secundi. Bonn, Peter Hanstein,

1905. 1 Bl. u. 106 S. 8». M. 1,50.

Über die zwei ersten Hefte dieses Florilegi-

ums wurde 1904 Nr. 8 und 29 berichtet. Das
jetzt vorliegende dritte Heft enthält das Mura-

toriscbe Fragment, die Abercius- Inschrift, die

von Grenfell und Hunt entdeckten Herrnworte,

das Fragment des Petrusevangeliums, zehn Ka-

pitel aus dem Protoevangelium Jakobs, die Akten

des Apollonius, des Karpus, Papylus und der

Agathonica, des Justinus, der Scilitaner. Der

Inhalt ist hiernach sehr mannigfaltig; die Stücke

haben alle eine mehr oder weniger grofse Be-

deutung; wir erhalten sie in sorgfältiger Rezen-

sion und mit kurzer, aber alles wesentliche um-

fassender gründlicher Erläuterung. Einige der-

selben unterliegen im ganzen oder in einzelnen

Teilen einer sehr 'verschiedenen Beurteilung; die

Stellung zu den Kontroversen ist nüchtern und
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besonnen. Das Heft darf sich einer günstigen

Aufnahme erfreuen.

Tübingen. F. X. Funk.

H. van Druten [Pfarrer zu Rhijnsburg], Geschiedenis
der Nederlandsche Bijbelvertaling. 2^ Deel,

2e Stuk. Derde Deel. Rotterdam, D. A. Damen,
1901. 1905. S. 503— 724. 8°.

Van Drutens Geschichte der niederländischen Bibel-

übersetzung, die in der DLZ. 1899, Nr. 26 charakterisiert

worden ist, liegt jetzt fertig vor. Das kurze Vorwort,

das dem Schlufsteil beigegeben ist, erkennt an, dafs das

Werk keine vollständige Geschichte der Bibelübersetzung

gibt. Das zweite Stück des 11. Teils behandelt in vier

Abschnitten die katholische Bibelübersetzung von 1548
— 1599, die lutherische von 1556—1648, die tauf-

gesinnte von 1564— 1650 und die reformierte von 1556
— 1618. Im III. Teil werden die sog. Standard-Bibeln

der Katholiken , Altkatholiken , Lutheraner und Refor-

mierten besprochen. Eine kritische Würdigung dieser

Hefte behalten wir uns vor.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. an der Univ. Bonn Lic. Hans Lietz-

mann ist als aord. Prof. f. Kirchengesch. an die Univ.

Jena berufen worden.
Der Privatdoz. Dr. Josef Donat ist zum aord. Prof.

der Philosoph. Einleitungswiss. in der theol. Fakult. der

Univ. Innsbruck ernannt worden.

Der fr. ord. Prof. f. Dogmatik an der Univ. Dorpat

Dr. Alexander v. Oettingen ist in der Nacht zum
21. Aug., im 78. J., gestorben.

Zeitschriften.

Revue biblique internationale. Juillet. J. Wehrle,
De la nature du dogme. — E. Cuq, Le mariage ä

Babylone. — V. Seh eil, Documents archaiques en ecri-

ture protoelamite. — L. Delaporte, Fragments thebains

du Nouveau Testament. — A. van Hoonacker, Un
nom grec fAAHS) dans le Hvre du Jonas (II, 7).

—
J. Planes, Noms des plantes recueillies en Arabie

Petree et dans le pays de Moab. — J. Dissard, Les

migrations et les vicissitudes de la tribu des 'Amer.

Revue des Sciences ecclesiastiques. Juin. G. Cus-
sac, Faisons le Catechisme. — H. Duthoit, La Foi

surnaturelle. — H. Dehove, La critique kantienne des

preuves de l'existence de Dieu. — H. Moureau, Gas

de conscience.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Goethes Philosophie aus seinen Werken.
Ein Buch für jeden gebildeten Deutschen. Mit aus-

führlicher Einleitung herausgegeben von Max Hey-
nach er [Direktor des Gymn. Andreanum zu Hildes-

heim, Prof. Dr.]. [Philosophische Bibliothek.

Bd. 109.] Leipzig, Dürr, 1905. VIII u. 428 S. 8».

M. 3,60.

Man wird nicht lange zweifeln, ob die Ver-

lagshandlung im Rechte war, ihrer bekannten

philosophischen Bibliothek nun auch Goethe ein-

zuverleiben. Die geeichten Philosophen mufs

man nicht zu sehr von andern grofsen und

reichen Denkern isolieren. So hat die Frommann-

sche Sammlung z. B. Rousseau mit aufgenommen,

Herder als Philosoph ist von M. Kronenberg be-

arbeitet, und warum sollten wir uns nicht Goethes

tiefste Weltgedanken im Zusammenhang zu ver-

gegenwärtigen suchen? Freilich, der grofse Kant

hat nach Goethes eigenem Zeugnis von diesem

»nie Notiz genommen« ! Und Goethe sagt auch

gelegentlich von sich: »Nie habe ich an meta-

physische Vorstellungsart Anspruch gemacht«;

und anderswo: »von der Philosophie habe ich

mich immer frei erhalten«; und wieder: »ich kann

nicht an einer Denkweise genug haben«; und gar:

»die Philosophie zerstört bei mir die Poesie«.

Aber seine Bedeutung als Denker über die letzten

und höchsten Fragen bleibt darum nicht geringer.

Welcher andere einzelne käme ihm nahe an Fülle

weiser Gedanken? Bausteine zu etwas wie einem

System, auch trotz allem Wandel, den eine so

reiche Entwicklung und Empfänglichkeit mit sich

brachte, konnten die verschiedensten seiner Werke
hergeben, und manche solcher Steine lagen, ge-

formt als Sprüche oder Aphorismen, aufserdem

am Wege. Der Herausgeber hat auch vielerlei

herbeigezogen, selbst hier und da etwas, was

höchstens an der Peripherie philosophischen Den-

kens liegt, aber er hat sich doch insofern Schran-

ken gezogen, als er im wesentlichen nur »philo-

sophische Prosa von einem gewissen Umfang und

hervorragendem Interesse für die Gegenwart«

wählte, und er hat dabei besonders an Benutzung

seines Buches durch die studierende Jugend, auch

die Oberstufe höherer Schulen und Seminare, ge-

dacht. Indessen mit dem handlichen Bande wer-

den sich auch andere, Goethefreunde und solche

die es immer mehr werden wollen, gern beschäf-

tigen. Wohlbekanntes in einen neuen Zusammen-

hang eingeordnet zu sehen, auch zufällig noch

nicht recht gewürdigte Stellen hervorgehoben zu

finden, mufs uns willkommen sein.

Als einzelne Themata treten heraus: Goethe

und Spinoza, Goethe und Jacobi, Goethe und

Leibniz, Goethe und Kant, Goethe und Schelling,

Goethes Seelenkunde, seine grofsen Gedanken

über Natur und Naturwissenschaft, dann die über

das Schöne und die Kunst — obwohl dies nicht

etwa die Kapitelüberschriften unseres Buches sind.

,

Die zusammenhängenderen Stücke sind aus Wahr-

heit und Dichtung, der Metamorphose der Pflan-

zen, der Farbenlehre, dem Buche Winckelmann

und sein Jahrhundert, den Propyläen entnommen.

Doch zahlreiche kürzere Aufsätze, Briefe und

Einzeläufserungen treten dazwischen, natürlich

auch solche, die in den gewöhnlichen Ausgaben

der Werke noch nicht stehen, die erst in sehr

neuer Zeit ans Licht gefördert sind. Selbstver-

ständHch sind die naturwissenschaftHchen Arbeiten

nur nach denjenigen Partien berücksichtigt, wo

sie in die allgemeinen Probleme des Denkens

münden, wie denn Goethe selbst gelegentlich

von seiner »botanischen Philosophie« spricht.

Die Anmerkungen sind einfach und fafslich ge-

halten, und auch der ganze, 110 Seiten um-

fassende, einleitende und zusammenhängend refe-



2189 9. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNQ 1905. Nr. 36. 2190

rierende Teil ist in seiner Durchsichtigkeit ge-

lungen. Die Textstücke selbst wirken dann als

Belege zu diesem Bericht. Von solchen Kleinig-

keiten wie Druckfehlern soll man zwar eigent-

lich in dieser Zeitschrift nicht sprechen, aber auf

Wichtigkeit statt Richtigkeit S. 161, Hausnarren

statt Hansnarren S. 95, getanenen statt getanen

S. 67, und ein sinnentstellendes Komma nach

Pantheist S. 74 möchte ich doch im Interesse der

Leser hinweisen. Diese Kleinigkeiten sprechen

nicht gegen die übrigens sorgsam ausgeführte

Arbeit.

Goethes Bild, das man ja gegenwärtig nach

jeder einzelnen seiner Seiten möglichst bestimmt

und vollständig zu fassen trachtet, steht natürlich

auch in dieser Beleuchtung wieder schön und

grofs da. Man mufs viel Respekt haben vor

dem Ernst, mit dem er auch fremde bedeutende

Weltanschauungen zu durchdringen sucht und

selbst sich in sie einzuleben, noch mehr Respekt

aber davor, dafs er immer wieder auf sich selbst

zurückkommt, schliefslich im Denken wie Fühlen

nur er selber sein kann und will. Sein lebens-

langes tiefes Suchen ist so gut wie ein ab-

schliefsendes Finden und Denken, und die Er-

gebnisse seines Denkens selbst so gut und halt-

bar wie die irgend eines andern Grofsen.

Berlin. W. Münch.

Otto Siebert [Dr. phil. in Fermersleben] , Ein kurzer
Abrifs der Geschichte der Philosophie im

Anschlufs an Rudolf Hayms philosophische Vorlesun-

gen herausgegeben. Langensalza, Hermann Beyer &
Söhne (Beyer & Mann), 1905. XVI u. 318 S. 8".

Der Neben titel »Was jeder Gebildete aus der Ge-

schichte der Philosophie wissen mufs* gibt das Ziel des

Buches, die Erwähnung Hayms den Standpunkt des

Verf.s an. Er wendet sich vor allem an den Theologen-

und den Lehrerstand und will mit seinem Büchlein helfen,

ein allgemeines Interesse an der Philosophie wachzu-

rufen , deren Arbeit trotz der Verschiedenartigkeit der

Systeme zu einer in den grofsen Grundzügen einstimmi-

gen Weltansicht geführt habe. Auch als Repetitionsbuch

für Examina will das Buch dienen; der Verf. hält es

dazu brauchbarer als z. B. Schweglers und Deters Bücher.

Nach kurzen einleitenden Bemerkungen über Aufgabe und
Methode, Anfang und Einteilung der Geschichte der Philo-

sophie hat er den Stoff in vier Hauptteile gegliedert; der

letzte führt von Hegels Tod bis auf die jüngste Gegen-
wart. Ein Anhang (S. 288—312) erklärt die wichtigsten

philosophischen Kunstausdrücke; hier könnte wohl man-
ches fortfallen.

Th. Ziegler [ord. Prof. f. Philos. u. Pädag. an der Univ.

Strafsburg], Allgemeine Pädagogik. Sechs Vor-

träge. 2. Aufl. [Aus Natur und Geisteswelt. Samm-
lung wissenschaftlich gemeinverständlicher Darstellun-

gen. 33. Bändchen.] Leipzig, B. G. Teubner, 1905.

VIII u. 147 S. 8". Geb. M. 1,25.

Diese für Laien bestimmte Erörterung der wesentlich-

sten Probleme, vor allem der praktischen, der Erziehung
und des Unterrichts hat bei ihrem ersten Erscheinen an
dieser Stelle (1902, Nr. 10) ein anerkennendes Urteil ge-

funden. In der neuen .\uflage ist das Büchlein, wie der

Verf. bemerkt, wesentlich das alte geblieben; natürlich

hat er es nicht wieder hinausgehen lassen, ohne im ein-

zelnen durch kleine Änderungen und Zusätze stilistisch

und sachlich an ihm zu bessern. Auch dem Literatur-

verzeichnis sind eine Reihe der in neuester Zeit erschie-

nenen Schriften zugefügt worden.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Breslau Dr.

Hermann Ebbinghaus ist als Prof. Riehls Nachfolger

an die Univ. Halle berufen worden.

An der Univ. Wien hat sich Dr. H. Swoboda als

Privatdoz. f. Psychologie u. ihre Gesch. habilitiert.

Der Regierungs- und Schulrat Dr. Oskar Lögei in

Minden ist zum Provinzialschulrat in Breslau ernannt

worden.
Neil erschienene Werke.

Ed. Platzhoff-Lejeune, Lebenskunst. Zwölf Stu-

dien aus dem Vorhof der Philosophie für Gebildete, l.

Reihe. Stuttgart, Strecker & Schröder. M. 1,80.

Verhandlungen der VI. Jahresversammlung des

Allgemeinen Deutschen Vereins für Schulgesundheits-

pflege am 14. und 15. Juni 1905 in Stuttgart. [Ergän-

zungsheft zu Gesunde Jugend. V. Jahrg.] Leipzig,

Teubner.
Zeitschriften.

Archiv für systematische Philosophie. 11,3. H.

Leser, Über die Möglichkeit der Betrachtung von unten

und von oben in der Kulturphilosophie. — A. Müller,

Quellen und Ziele sittlicher Entwickelung. — J. J. Hoff-
mann, Exakte Darstellung aller Urteile und Schlüsse.

— H. Planck, Das Problem der moralischen Willens-

freiheit. — E. Posch, Über einige metaphysische An-

sichten. — Anna Tumarkin, Bericht über die deutsche

ästhetische Literatur aus den Jahren 1900—1905.

Annales de Philosophie chretienne. Juillet. L. Labe^-
t h o n n i e r e , L'abbe Charles Denis. — Ch. D e n i s , Catho-

licisme et evolution, reponse ä MM. A. Sabatier, Harnack

et Reville. — H. Guyot, Essai d'une philosophie gene-

rale. — A. Ledere, Le mysticisme catholique et l'äme

de Dante. VI. — A. Brisson, Le Christ a-t-il prevu

sa mort?

Der Säemann. September. A. Biese, Vom Wesen und

Werden des modernen Naturgefühls. Ein Beitrag zur Natur-

erziehung. — L. Droescher, Erste Aufsatzübungen.
— A.Dresdner, Erziehung zum Tanze. — W. Bode,
Tolstoi in Weimar. — R. Pannwitz, Zweiter deutscher

Erziehungstag in Weimar.

Die neueren Sprachen. August-September. A. Alt-

schul, Über Bilder als Lehrmittel beim Unterricht in

den neusprachhchen Realien. — R. J. Lloyd, Glides

between consonants in English. VI. — Seydel, Bericht

über die 8. Hauptversammlung des Sächsischen Neu-

philologenverbandes in Leipzig. — H. Lindemann,
8. Verbandsversammlung des V^erbandes der Neuphilo-

logen Rheinlands und benachbarter Bezirke. — W.
Klatt, Die .A.bschaffung der schriftlichen Klassenarbeiten.

Körper und Geist. 14,8. Wickenhagen, Wasser-

sport und Schule (Schi.). — Schmidt, Zur Pllege des

Tanzes in der amerikanischen Schulgymnastik.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Wilhelm Jahn, Über die kosmogonischen
Grundanschauungen imMänava-Dharm a-

Sästram. Würzburger Inaug.- Dissert. Leipzig,

Druck von W. Drugulin, 1904. 78 S. 8».

Dies ist ein sehr ausführlicher und nützlicher

Kommentar zum Schöpfungsbericht im ersten
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Buch von Manus Gesetzbuch. Nach einer kur-

zen Übersicht über die bisherigen Forschungen

von Colebrooke, Kellgren, Johaentgen, Monier

Williams, Burnell, Bühler und Garbe konstatiert

der Verf. zunächst (was mir sehr wichtig scheint),

dafs zur Zeit der Abfassung der Näradasmrti die

Kosmogonie bereits einen integrierenden Bestand-

teil des Manu bildete. Unter Berücksichtigung

der neueren Werke von Hopkins und Dahlmann
legt er sodann das Verhältnis der Philosophie

des Manu zu der des Mahäbhärata dar. Der
Hauptteil der Arbeit ist aber eine sehr ver-

dienstliche Übersicht über die Kosmogonien der

Puränas und eine Vergleichung derselben mit

Manus Schöpfungsbericht.

Prag. M. Winternitz.

The Journal of the Bombay Branch of the Royal
Asiatic Society, Extra Number: The Centenary
Memorial Volume. Edited by the Honorary Secretary.

Bombay, Society's Library (London, Kegan Paul,

Trench, Trübner & Co.), 1905. VIII u. 456 S. 8"

mit 10 Abbild.

Der Band soll gleichzeitig einen kurzen Überblick

über das bieten, was die Gesellschaft in den 100 Jahren

ihres Bestehens vollendet hat, und über das, woran sie

jetzt arbeitet. Der Inhalt setzt sich aus 16 von den

Vorträgen zusammen, die bei der Hundertjahrfeier ge-

halten worden sind. Voran geht eine Geschichte der

Gesellschaft und ein Verzeichnis der Vorsitzer, Schrift-

führer, Ehrenvorsitzer und Ehrenmitglieder. In den Vor-

trägen der sanskritischen Abteilung, die 100 Seiten um-
fassen, behandelt R. G. Bhandarkar das Wirken der

Gesellschaft zur Erhellung der indischen Geschichte durch

das Studium der Inschriften; H. M. Bhadkamkar gibt

eine Überschau der die Sanskritliteratur betreffenden .Ab-

handlungen in den Bänden der Zeitschrift; S. R. Bhan-
darkar schildert das Forschen nach Sanskrit- Hand-
schriften in dem Bombayer Kreise der Gesellschaft. In

einem längeren Beitrage (S. 78— 126) behandelt J. E.

Abbott die Katkari-Sprache; nach einer Einleitung über

Ausbreitung und Wichtigkeit der Sprache gibt er die

Grammatik und prosaische wie poetische Texte. A.

M. T. Jackson hat zwei kurze .Aufsätze zu Epos und
Puräija beigesteuert, V. R. Natu teilt eine Vijayanagar-

Tafel mit. Die Archäologie ist durch zwei Abhandlungen
vertreten. Jas. Burgess gibt eine Skizze der archäolo-

gischen Forschung in Indien während eines halben Jahr-

hunderts, Henry Cousens spricht über die Erhaltung

alter Denkmäler in der Bombayer Präsidentschaft. —
Ein Blick auf die letzten 100 Jahre des Bombayer
Zweiges der Gesellschaft (Nov. 1804— 1904) vom Parsen-

standpunkt, von Jivanji Jamshedji Modi (S. 153

—

334), d. h. eine Erörterung der Abhandlungen in der

Zeitschrift, die entweder geradezu iranische oder par-

sische Gegenstände behandeln, oder gelegentlich solche

streifen, und eine Würdigung der Verhandlungen der Ge-

sellschaft vom Parsistandpunkt, und J. C. Coyajees
Aufsatz über die persische Sprache und ihren Zusammen-
hang mit der älteren iranischen Sprache machen die

persische Abteilung aus. — In der naturwissenschaft-

lichen hat K. R. Kirtikar über den Fortschritt in der

Naturgeschichte während des letzten Jahrhunderts ge-

sprochen, während W. B. Banner man einige neue

Leistungen in der Pathologie der Protozoen in Beziehung

auf den Menschen zur Sprache bringt. — Die numis-

matische Abteilung bringt aus A. M. T. Jacksons
Feder eine kurze Übersicht über die numismatischen

Forschungen der Gesellschaft; G. P. Taylor erörtgrt die

Münzstätten der mongohschen Kaiser von Indien. — Die

geschichtUche Abteilung schUefslich ist aus Raummangel

nur mit einem Aufsatz von R. P. Karkaria, Der Tod
des Shivaji (1680), bedacht worden.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Assyriol. an der Univ. Leipzig Dr.

Franz Heinrich Weifsbach ist zum aord. Prof. ernannt

worden.
Nen erschienene Werke.

Baudhäyana Srauta Sütram ed. by W. Caland.

Fase. III. [Bibliotheca indica. No. 1113.] Calcutta,

Asiatic Society.
Zeitschriften.

The American Antiquarian and Oriental Journal.

July. August. J. L. Atkinson, The progress of Christi-

anity in Japan. — C. St. Wake, Asiatic ideas among
the American Indians. II. — H. Proctor, The Bible

and Syrian archaeology. — J. Offord, Notes. — St.

D. Pect, Thö story of the deluge. — W. Upham,
Mounds bullt by the Sioux in Minnesota. — Ghosu
el Ho wie, Excavations at Sidon. — D. W. C. Bar-
nard, A few rare specimens.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Otto Immisch [aord. Prof. f. klass. Philol. an der

Univ. Leipzig], Die innere Entwicklung des
griechischen Epos. Ein Baustein zu einer

historischen Poetik. Leipzig, B. G. Teubner, 1904.

2 Bl. u. 34 S. 8°. M. 1.

Ein so besonnener Homerforscher wie Karl

Rothe hat sich im allgemeinen über das vom
Verf. behandelte Thema . dahin ausgesprochen

(Berl. Ztschr. f. Gymnw. 1895, S. l£f.): »Vollends

aber ist es unmöglich, eine Entwicklung der

Gedichte von ihrer Entstehung an zu geben,

weil uns hierzu alle notwendigen Grundlagen,

jedwede homerische 'Quelle' fehlt. Gerade auf

diesem Gebiete kann man nie über unsichere

Vermutungen hinauskommen.« Und doch war es

kein vermessener Gedanke von Immisch, gerade

diese Frage in Angriff zu nehmen, hochverdienst-

lich sogar, sie in so besonnener und grofszügiger

Weise durchzuführen, unter der einen unbedingten

Voraussetzung natürlich, dafs das von I. in den

Vordergrund gestellte historische Moment eine

wirkHche, nachgewiesene, also unbestreitbare

Tatsache und keine reine Einbildung ist. Nach

einer kurzen Fixierung der Probleme handelt I.

zuerst S. 2 ff. über die älteste Zeit, um die in-

dividuelle Gebundenheit dem Stoffe gegenüber

als die Signatur dieser Periode festzustellen unter

Verwertung der aus der Schrift Radioffs ge-

wonnenen Parallelen. Sodann wendet sich L

S. 6 ff. zu einer Prüfung der Hilfsmittel, die uns

zur Klarstellung »der inneren Entwicklung

der epischen Dichtung« zu Gebote stehen.

Hier dürfte die vorzüglich begründete unbedingte

Verurteilung des Grundsatzes »Je älter um so

besser, je jünger um so schlechter« der allge-

meinen Zustimmung sicher sein. Vom Urzustand,
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von dem einige besonders charakteristische

ICigenschaften sich auch im fortgeschrittenen

l<2pos erhalten haben, wendet sich die Erörte-

rung S. 8 ff. zur Kennzeichnung der individu-

ellen Kunst, hebt hier im ganzen vier, mehr

oder minder stark hervortretende Merkmale der-

selben hervor. Eine originelle Beleuchtung ge-

winnen unter diesen Gesichtspunkten die Sprache

S. 9 ff., sowie die scheinbare Vermeidung von

Anachronismen. Zur Verdeutlichung der sonder-

baren Erscheinung wird ß nach der angeblich

kümmerlichen sprachlichen Seite kurz betrachtet,

hingegen sind in vortrefflicher Weise S. 13 ff. die

in ihm euthaltenen poetischen Schönheiten ins

Licht gestellt. Besonders fruchtbar im Dienste

seines Gedankens hat sich L S. 14 ff. die Be-

trachtung der ionischen Kultur erwiesen so-

wohl nach der Seite der individuellen Frei-

heit und Willkür, als auch nach der Seite der

Vergeistigung.

Unter dem letzteren Gesichtspunkt erfährt

auch der Kyklos S. 17 ff. und seine Behandlung

des Aiasm)^thos eine ganz andere, neue und er-

höhte Wertung. An gut gewählten Beispielen

wird sodann S. 1 8 ff. der realistische zeitge-

schichtliche Einschlag zu erweisen gesucht. Den
Schlufs bildet eine kurze Betrachtung über die

Selbstautlösung des Epos, wo wir vollständig in

die Klagen des Verf.s über den Verlust der

Schwankdichtung Margites einstimmen, zumal

Aristoteles seine Gründe gehabt haben wird, sie

dem Homer zuzusprechen.

Wir müssen auf Grund eingehender Prüfung

des Schriftchens den Gedanken des Verf.s, sei-

nen am 14. November 1903 in der Aula der

Leipziger Universität gehaltenen Vortrag in der

Form einer Broschüre einem weiteren Leserkreis

zugänglich zu machen, als einen äufserst glück-

lichen bezeichnen und können allen Freunden des

Homer und der Homerforschung diese kleine

Gabe aufs wärmste empfehlen. Wenn I. sie als

einen Baustein zu einer historischen Poetik

betrachtet, so ist er von seinem Standpunkt aus

dazu vollberechtigt; denn die historische Ent-

wicklung, wie wir sie bei dem Mangel jeglicher

Quelle leider ex ingenio konstruieren müssen,

mag ja diesen oder auch einen ähnlichen Verlauf

genommen haben. Aber wir haben auch nicht

die Spur eines Beweises in der Hand, dafs

nur diese Entwicklung die einzig mögliche und

denkbare gewesen ist, einfach weil der Gedanke
offen bleibt und wohl immer offen bleiben mufs,

ob nicht zu einer gewissen Zeit ein überragen-

es, alles andere in Schatten stellendes Dichter-

enie beherrschend und befruchtend für alle

eiten in den Gang der Entwicklung eingegriffen

hat, gerade so gut, wie Aeschylus auf dem Ge-
biete der Tragödie, Kratinos auf dem der Ko-
mödie. Die Tradition der Griechen war ganz ge-

wifs auf diesem Gebiete kein leerer Wahn. Was

nun aber gar die von Radioff berichteten Tat-

sachen anbelangt, so ist jeder Schlufs aus ihnen

vom wissenschaftlichen Standpunkt aus abzuwei-

sen, weil sie unbeschadet einiger allerdings

frappierender Parallelen nur an die Pforten
des epischen Gesanges führen, nicht zu dem
Höhepunkt, den wir in den homerischen Ge-

dichten erreicht sehen. Ist aber bei einer Be-

trachtung der inneren Entwicklung des epischen

Gesanges eine Ausschaltung der Dichterpersön-

lichkeit geboten, so bleibt eben auf diesem

Wege unsere Hauptfrage unbeantwortet.

Aber auch die von I. für die Kykliker kon-

statierte Entwicklungsphase bekommt durch die

unbefangene Interpretation der aristotelischen

Stellen einen starken Stofs. So wird S. 5 ge-

legentlich der Erörterung des Stilgesetzes, wo-

nach der Dichter hinter seinem Stoffe verschwin-

det und so gut wie niemals in eigener Person

das Wort nimmt, bemerkt: »Die unhistorische

Ästhetik hat, von Aristoteles ab (Poet. 1460^6),

aus dem Zwange eine Tugend gemacht und dem
überlegenen Kunstverstand ihres Klassikers Homer
zugeschrieben, was in den Zeiten, da der Stil

des Epos sich herausbildete, einfach naturbedingt

gewesen ist.« Das ist eine neue, aber sicher-

lich unrichtige Deutung des viel zitierten Aristo-

telischen Satzes. Aber damit wollte doch Aristo-

teles durchaus nicht die sogenannte Objektivität

hervorheben, sondern Aristoteles feiert, wie ich

ihn verstehe und wie er wohl allgemein ver-

standen wird, in Homer die gloriose Über-
windung des rein Stofflichen, es kommt
dem Dichter nicht auf das Was, sondern das

Wie an, darum verfährt er dramatisch, einzig

und wunderbar so. A 1 6 ff., die Worte avwv
YCCQ dsT Tov TrocrjTtjv IXdxcaia Xiyecv und 6 Se

bXtya (fgoc/niaadf-isvog ev^vg (A 16) sladyec

avdga r; y^'^^^^'^^ ^^^ gestatten über diese einzig

mögliche Deutung auch nicht den geringsten

Zweifel.

•Auch die an den ersten Satz sich anschliefsen-

den Worte oc fxev ovv d?J.oc avrol ju£v Sc oXov

dyoiVc^ovTtti xxX lassen die von I. S. 23 ver-

suchte Deutung unmöglich zu. »Die andern

treten durch die ganze Darstellung hindurch in

eigener Person auf.« Dies längst noch nicht

genügend gewürdigte Zeugnis ist so rund und klar,

dafs sich nichts abdeuteln läfst von dem Satze

»im Spätepos hat der Individualismus und die

Entwicklung des biotischen Stiles eine Stufe er-

reicht, über die hinaus es nichts mehr gab, als

die Preisgabe der epischen Form überhaupt«.

Aber kein Gedanke daran, auch nicht im ent-

ferntesten ; denn ein Ausspielen der eigenen Per-

sönlichkeit in euripideischer Manier etwa oder die

Bevorzugung des biotischen Stiles kann damit

unmöglich gemeint sein, vielmehr kann der Sinn

der Stelle doch nur der sein, dafs das rein

diegema tische Element den Grundzug aller
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dieser Epen bildete, dafs also das /ncfirjTixov

entweder zu kurz kam oder gar nicht vorhanden

war. Kam es dem Künstler Homer auf das Wie
an, so ihnen auf das Was = den Stoff. Man
sträubt sich allerdings, eine solche Behauptung
des Stagiriten zu glauben, aber in diesen Dingen

war doch Aristoteles ein sicher Wissender und

wir können nach der Richtung mit ihm nicht

rechten. Wenn wir das historische Material, wie

I. Anm. 29 richtig bemerkt, in der Poetik so

spärlich herangezogen sehen, so ist zu bedenken,

dafs dieser reinen Lehrschrift das jedenfalls

hochbedeutsame Werk tisqI TTOirjTÖiv vorausging.

Eine zweite Verbeugung macht Aristoteles

Poet. 1459^ 2 ff. auf Grund der genauen Kennt-

nis dieser Epen, in denen der Stoff die Haupt-

rolle spielte, und die deswegen allein eine un-

versiegbare Fundgrube für die Tragiker waren,

ihnen gegenüber vor der Konzentrations-
kraft des homerischen Genies. Aber es

war nach L S. 16 ff. ein verhängnisvoller Irrtum,

ihm und der von ihm abhängigen Schulästhetik

der alexandrinischen Philologen dieses Urteil nach-

zusprechen. Das, was dort Aristoteles tadelnd

im Gegensatz zu Homer über den Kyklos be-

merkt, wird zu einem Lobe umgedeutet; folglich

boten diese Epen nicht nur viel Stoff dar

{flvd'oXoyovfj.sva), sondern sie boten viel tragi-

schen Stoff dar {rQayoiSov /nsva) : Schicksale,

Handlungen, Situationen, Charaktere voll tragi-

schen Gehaltes.

Zu unserer höchsten Überraschung wird nun

S. 17 durch einen Vergleich der berühmten

Streitszenen zwischen Achilleus und Agamemnon
und Ajax und Odysseus die Inferiorität des ge-

priesenen ersten Gesanges der Ihas nachzu-

weisen gesucht und zwar wird diese darin ge-

funden: »Aber so viel unvergleichliche Kunst der

Iliasdichter entfaltet, sein Motiv leidet an einer

nicht wegzubringenden Oberflächlichkeit. Keine

innere Notwendigkeit treibt gerade Achilleus in

diesen Zwist mit Agamemnon. Der Dichter

selber weifs den ersten und verhängnisvollen

Schritt, den Achilleus auf diesem Wege tut,

nicht tiefer zu begründen, als mit dem Worte:
Hera, .die weifsarmige Göttin, habe es dem
Achilleus so eingegeben. Wir unsererseits glauben

die Ursache dieser fast sorglosen Behandlung

eines entscheidenden Punktes zu erkennen, wenn
wir uns erinnern, dafs der Gegensatz des Heer-

königs mit seinem besten Helden ein uraltes und

typisches Motiv ist, keineswegs allein im grie-

chischen Epos, demnach wahrscheinlich auch in

der Ilias ein überkommenes Erbstück der Ge-
meinschaftsdichtung, etwas Gegebenes, Selbst-

verständliches, das ohne besondere Vorbereitung

aufgenommen werden kann. Aber um wieviel

tiefer und reicher erscheint uns der Gegensatz

zwischen Odysseus und Ajax. Hier tritt ein

wahrhaft tragischer Konflikt hervor, voll inner-

lichster Notwendigkeit, hier stehen das alte und

neue Ideal des Heldenliedes selber einander

gegenüber: der grimmige Recke, der Mann der

Tat und der 'kluge, vielgewandte' und ihm und

in ihm der neuen Zeit wird der 'schöne Preis'

zuteil.« So Immisch.

Bisher sah man das alte Ideal des Helden-

liedes in Achilleus, nicht in Ajax, und so

wurde schon zu den Zeiten des homerischen
Gesanges dieses Ideal dem andern angeblich

neuen gegenübergestellt in der berühmten Stelle

^73ff:

fioöo' ap' äoiSöv avYjKEv ÄEiSEfisvat vXict. avZpöiV

oijifjc, xrfi tot' apa vXtot; ohpavbv E5püv ixavev,

vetxo? ' OSuoo'Tjoi; xftl IlYiXetSeü) 'A^iXtjo? htX.

Also ist der Gedanke von dem glücklichern

Griff des Kyklikers Homer gegenüber nicht statt-

haft. Achilleus und Odysseus sind und bleiben

die zwei Ideale des griechischen Geistes, die

durch die homerischen Gedichte eine so unver-

gleichliche Verklärung gefunden haben.

Was nun aber die mit aller Vorsicht vor-

getragene Annahme von dem Erbstück der Ge-

meinschaftsdichtung, von dem Gegebenen usw.

anbelangt, so ist das Folgende zu bedenken.

Girard hat in den Etudes Grecques 229 ff. 1902

die Streitszenen aufgezählt: der einzige vslxog

zwischen dem Oberkönig und seinem besten

Helden beschränkt sich auf das erste Lied der

Ilias. Aber auch zugestanden, dafs dieser Gegen-

satz ein gegebener, auch für den homerischen

Dichter ein gegebener war, so mufs es in diesem

Falle als eine Grofstat seines Geistes anerkannt

werden, wenn er denselben wirklich eliminiert hat,

d. h. nicht mit dem Geiste des referierenden

Historikers arbeitet, sondern mit dem des Dichters,

der semper ad eventum festinat, mit andern

Worten, der sein Hauptziel stets fest im Auge

behält und in der Darstellung der Hauptsache

seine einzige Aufgabe erblickt und darum neben-

sächliche Momente behandelt als das, was sie

sind, als Nullitäten vom poetischen Standpunkt

aus betrachtet und über sie, wie in den »Home-

rischen Gestalten und Gestaltungen« zu zeigen

versucht wurde, mit einer Augenblicksmotivierung,

für die er eine Kontrolle nicht zu befürchten hat,

hinwegkommt.

Eine bis ins einzelne durchgeführte Verglei-

chung der beiden Streitszenen verbietet sich

aber auch aus dem Grunde, weil Objekte wie

Folgen gänzlich verschieden, insbesondere aber

deswegen, weil jedes egoistische Motiv für

Achilleus gänzlich hinwegfällt oder, wenn man

lieber will, durch den "OjjirjQog (fcXaxcX^svg hin-

weggeschafft wurde.

Nicht unbedenklich ist es ferner, wenn die

kyklischen Epen auch als rgayi^dov(XEva fest-

gestellt werden und gar Sophokles' Ajax gegen

Homer ausgespielt wird. Wie weit wir zur

ersteren Aufstellung berechtigt sind, läfst sich
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bei dem Verlust der Originale nicht sicher ent-

scheiden, uns will es scheinen, dafs eben die

Tragiker, nicht die Kykliker es waren, die sie

zu iqayi^Sovfieva umschufen. Wie weit das

gerade für den Ajax des Sophokles zutrifft, soll

an einem andern Orte gezeigt werden.

Wer aber die von Homer geschaffene Tragö-
die von der fiT^^ig des Achilleus in Beginn, Verlauf

und Schlufskatastrophe an seinem geistigen Auge

vorüberziehen läfst, der mufs dem Aristoteles recht

geben, wenn er behauptet, dafs der dilog

"OfirjQog für die Tragiker nichts oder nur wenig

übrig gelassen hat.

Wir müssen also den grofsen Stagiriten mit

aller Entschiedenheit gegen das Prädikat »unhisto-

risch«, womit nach I. Anm. 29 ein Tadel nicht

verbunden sein soll, in Schutz nehmen. Wer
die Entwicklung des epischen Gesanges so fafst,

wie Aristoteles, dafs er als vorsichtiger Forscher

wenigstens die Wahrscheinlichkeit der Existenz

von noXXol TTOcrjial vor Homer annimmt, dafs

er die Götterburleske von Ares und Aphrodite

mit den Worten 6 ngunog [ivdoXoyr^aag als dem
Dichter überkommen feststellt, der verfährt durch-

aus nicht unhistorisch, die obigen von I. um-

gedeuteten Urteile fallen aber erst dann in sich

zusammen, wenn ihnen wirkliche und einspruchs-

lose Tatsachen gegenübergestellt werden können,

vor denen sich jeder Mann der Wissenschaft,

mag er in der homerischen Frage einen Stand-

punkt einnehmen, welchen er will, unbedingt

beugen mufs. Aber davon sind wir heute so

v/eit entfernt, wie zu den Zeiten des Aristoteles;

denn was wir auf diesem Gebiete in der letzten

oder gar in der allerletzten Zeit erlebt haben,

das läfst für jeden besonnenen Forscher die

Hoffnung in sehr weite Ferne gerückt sein, dafs

auf einem solchen Unterbau allgemein über-

zeugende und darum sofort einschlagende Schlüsse

gemacht werden können.

Mit welcher Vorsicht man nun aber auf

diesem Gebiete operieren mufs, soll an einer

Stelle gezeigt werden, die in den Homerischen

Studien mit bewufster Absicht zurückgestellt

wurde, und auf welche der Ref. durch die Er-

örterung I.s S. 3 wieder geführt werde. »Der

Aöde gehört mit zwei andern Vertretern geisti-

ger Berufe, mit dem Arzt und dem Seher, zu

den Demiurgen {q 383). Er lebt davon, da(s

er seine Berufstätigkeit in den Dienst einer

Gemeinschaft stellt, sei es in freier Stellung, sei

es als Mitglied eines fürstlichen Haushaltes.«

Aber sonst hören wir doch nur von Sängern an

Königs- und Fürstenhöfen! Es ist also durchaus

nicht zu verwundern, wenn Bergk, Literatur-

gesch. I, S. 8 an dem d'iünig aocSog, der hier

zu den drjfxcoeQyoC gezählt wird, Anstofs ge-

nommen hat und deswegen den Vers sogar

tilgen wollte. Aber für ihn bürgt die Autorität

des Aristoteles Polit. 1338* 24 p. 167 ed. minor

Susemihl, und hier lesen wir nun gar für o

xev xiQTtr^aiv asCdayv eine Variante o xav zig-

Tirjücv anaviag, eine Variante, die man geradezu

eine sprechende nennen möchte; denn hier stehen

wir doch vor einem Kulturzustand, der unsere

volle Aufmerksamkeit verdient. Haben sich die

Leute vom ör^fxog, die kleinen Leute so herauf-

gearbeitet, dafs sie sich wie die Grofsen der

früheren Zeit nun auch einen Sänger kommen
lassen und seinen Liedern lauschen? Oder aber

war der Sänger von aller Anfang an ein Stj/xco-

agyog, und unterliegen wir mit der Beschränkung

desselben auf Königs- und Fürstenhöfe einem

Fehlschlufs wie Bergk, weil ihr Auftreten in den-

selben mit der Aufgabe des Dichters gegeben

war, die ihn eben dahin führte, und haben also

immer und von jeher die aocSoc »die horchenden

Vö Ik e r entzückt« ?

Erlangen. Adolph Roemer.

Le Satire di A. Persio Flacco illustrate con note ita-

liane da Feiice Ramorino [ord. Prof. f. lat. Lit. an
der Univ. Florenz]. Turin, Ermanno Loescher, 1905.

XXXII u. 104 S. 8».

Ramorinos Persiusausgabe ist zur Einführung von
Studenten in den Dichter bestimmt. In der Einleitung er-

halten sie eine Skizze von Persius' Leben, der die Probusvita

zugrunde liegt. Darauf sucht der Hgb. ihnen ein Bild von
dem Inhalt, dem Charakter und dem Wert von Persius'

Satiren zu geben, schliefslich unterrichtet er sie über sein

Nachleben, über die Handschriften und die Ausgaben
seiner Satiren. In der Textgestaltung hat er aufser den
a- und C-Handschriften noch eine Handschrift der Lau-

rentiana herangezogen.

Notizen und Mitteilungen.

Xea erschienene Werke.

Euripide, Hecube p. p. H. Weil. 3^ ed. Paris,

Hachette. Fr. 2,50.

M. Niedermann, Contributions ä la critique et ä

l'explication des gloses latines. [Recueii de travaux

publies par la Faculte des Lettres de l'Acad. de Neu-

chatel. Fase. I.] Neuchatel, Attinger Freres (Leipzig,

Otto Harrassowitz). Fr. 3.

Zeitschriften.

Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen

Altertumswissenschaft. 125—128, 4. 5. F. Reufs,
Jahresbericht über die griechischen Historiker mit Aus-

schlufs des Herodot, Thukydides und Xenophon 1900
— 1904. — Bibliotheca philologica classica. Trimestre

primum.

Bollettino di Filologia classica. Luglio - Agosto.

N. di Loren zo, Quamvis con l'indicativo in Orazio.

— M. Levi, L'episodio di Elena intomo al cavallo di

legno. — L. Valmaggi, Livio, Epitome di Ossi-

rinco.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Wilhelm Kosch [Dr. phü.], Adalbert Stifter

und die Romantik. [Prager deutsche Stu-

dien hgb. von Carl von Kraus und August

Sauer. I.] Prag, Carl Bellmann, 1905. 2 Bl. u.

123 8.-8".
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Wie Mörike und Annette von Droste so hat

auch Stifter in den letzten Jahren eine grofse

und andächtige Gemeinde um sich versammelt,

die in der »Gesellschaft zur Förderung deutscher

Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen«

ihren Mittelpunkt findet. Diese hat angesichts

der Überschwemmung des Büchermarkts durch

schlechte und unvollständige Ausgaben die Ver-

anstaltung einer kritischen Gesamtausgabe be-

schlossen, von der bisher zwei Bände in aufser-

gewöhnlich schöner Ausstattung erschienen sind.

Scheint mir schon diese Ausgabe im Verhältnis

zu der Bedeutung Stifters ein etwas allzuschweres

Gepäck von Lesarten mitzuschleppen, so beruht

es auf einer verhängnisvollen Überschätzung des

Dichters, wenn A. R. Hein seine Biographie auf

691 Seiten ausdehnte und ihr damit schon äulser-

lich jede tief- und weitgehende Wirkung er-

schwerte. Zudem ist die Zeit für eine ab-

schUefsende Lebensgeschichte nicht gekommen,

solange noch viele Briefe und Dokumente ver-

schollen, eingehendere literarhistorische Einzel-

untersuchungen zu führen sind.

Eine der wichtigsten Fragen — die nach

der Stellung Stifters zur Romantik — zu beant-

worten, unternimmt die Studie von Kosch. Sie

zerfällt in zwei Teile. Im ersten werden Stifters

Lektüre und seine persönlichen Beziehungen zu

deutschen Dichtern, sein Charakter und seine

Weltanschauung untersucht. Tiefe Leidenschaft-

lichkeit, allmählich von einer strengreligiösen

Weltanschauung bezwungen, sei der Grundzug

seines Wesens, hat schon Sauer in der Einlei-

tung zur Gesamtausgabe erkannt. Der zweite

Teil sucht die Übereinstimmungen der Kunst-

anschauung, der Stoffe, der Technik, des Stils

zwischen Stifter und Jean Paul, Tieck, E. Th. A.

Hoffmann darzutun.

Eine gewisse Plan- und Ziellosigkeit schadet

dem Buche. Eine Fülle treffender Bemerkungen

ist mit recht allgemeinen Wendungen gemischt,

ohne dafs der logische Zusammenhang überall

erhellt. Der zweite Teil leidet überdies an

einer Reihe methodischer Fehler. Bei einem

Dichter, der so unablässig an seiner Weiter-

bildung gearbeitet hat wie Stifter, ist es vor

allem unerläfslich, jede Periode seiner Entwicke-

lung gesondert zu betrachten, zum mindesten bei

der Untersuchung fremder Einflüsse Jugend- und

Altersdichtung streng zu scheiden. Bei solchem

Vorgehen wäre es dem Verf. auch leichter ge-

worden, direkte Abhängigkeit und zufällige Ähn-

lichkeit in den Motiven und in der Technik aus-

einanderzuhalten. Allzuoft zerstört er sich selbst

die mühsam aufgebaute These, indem er den

zwei verghchenen Stellen eine von einem Dritten

herrührende und unabhängige hinzuTügt, wo man

denn mit Recht einwenden mag: könnte, nicht

auch Stifter diese Szene ohne direktes Vorbild

gedichtet haben? Vor allem aber: er vergleicht

Stifter mit Jean Paul, mit Tieck und mit E. Th.

A. Hoffmann. Gewifs sind dies die Roman-
tiker, die am stärksten auf den jungen Oster-

reicher gewirkt haben. Aber so ohne weiteres

kann man doch kaum behaupten: »Direkte Ein-

flüsse der übrigen Romantiker sind nirgends

nachweisbar« (S. 59). Alle Romantiker stehen

unter der Einwirkung einer mächtigen literari-

schen Tradition, und bei einer ganzen Menge
von Motiven wird man nie nachweisen können,

woher der einzelne Dichter dies oder jenes hat.

Ähnlichkeiten, wie sie K. in bunter Mischung

zwischen Novellen von Stifter und Tieck oder

E. Th. A. Hoffmann anführt, beweisen nur, dafs

Stifter im Bann der romantischen Tradition stand,

was jeder oberflächliche Leser seiner Novellen

beobachten kann. Worin der Dichter aber Neues

bringt, und wieweit er »Romantiker« ist, wird man
endgiltig erst bestimmen können, wenn man ein-

mal Stil und Motive der romantischen Erzählung

fixiert haben wird. Man müfste dabei vorgehen,

wie Heinzel bei der Beschreibung der isländi-

schen Saga es getan hat, und ein besonderes

Gewicht auf die literarisch minderwertigen Lese-

romane legen, in denen die grobe Manier zutage

tritt. Solange dies nicht geschehen ist, mufs

jeder, der ein solches Problem angreift, diese

Vorarbeit in bescheidenerem Mafsstab selbst

machen; wenn er sich auf zwei, drei Autoren

beschränkt, wird er nie zur Wahrheit vordringen.

K.s Studie ist in einer der neuen Samm-
lungen enthalten, die in den letzten Jahren so

zahlreich an den verschiedenen Universitäten auf-

getaucht sind. Diese Unternehmungen sind freudig

zu begrüfsen. Sie erleichtern dem begabten jungen

Forscher den Weg in die Öffenthchkeit, und sie

wahren ein gewisses Niveau wissenschaftlicher

Tüchtigkeit, da die einlaufenden Arbeiten einer

fachmännischen Vorprüfung unterzogen werden.

Wollte Gott, diese wäre auch sonst obligat!

Wien. Stefan Hock.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Gesellschaft für deutsche Literatur.

Berlin, 21. Juni.

Herr Wilhelm B ö hm sprach über Hölderlins Ent-

wickelung. Die Entwicklung Hölderlins als eines

romantischen Charakters spiegelt sich in den Phasen des

»Hyperion« und des »Empedokles» wider, denen die

Odendichtung parallel geht. Die in den ersten Tübinger

Jahren zügellos schwärmende Jünglingsseele wird all-

mählich durch die klösterliche Zucht, den Widerwillen

gegen den künftigen Beruf, das Studium Kants und die

Freundschaft des »ruhigen Verstandesmenschen« Hegel

zu einer erhabenen Weltanschauung erzogen, aus deren

drückendem Ernst Hölderlin sich in unbeobachteten Stun-

den in ein unter Griechenland verkörpertes Rousseaui-

sches Urparadies und in kosmopolitische Schwärmereien

flüchtet. Unter dem Einflüsse der Schicksalsphilosophie

von Bouterweks »Graf Donamar« entsteht in der letzten

Tübinger Zeit ein planloses Romanfragment, von dem

nichts erhalten zu sein scheint. Nach dem Examen lebt
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Hölderlin auf, in freierer Atmosphäre als Hauslehrer bei

Frau von Kalb; das damals entstandene, in Schillers

neuer Thalia aufgenommene »Fragment von Hyperion

t

zeigt nun im schroffen Gegensatz zum Tübinger Ener-

gismus weltschmerzliche Tendenzen. Es ist die erste

Probe des ihm von nun ab gleichmäfsig eignenden Stiles,

der durch die Tropen allgemein mystischer Naturerotik

bestimmt ist. In der folgenden Zeit in Jena, bei äufse-

rer Eingeschränktheit, vor dem niederdrückenden Tita-

nismus Fichtes und Schillers, der ihn persönlich zu

stärken sucht, nimmt er wieder einen Anlauf zur Männ-

lichkeit, obwohl er die Kantische und Schillerische Ästhe-

tik durch Plato zu mildern sucht. So findet er den Aus-

gangspunkt zu einer dritten Bearbeitung, in der die

weibliche Heldin übrigens Diotima heifst. Dieser Ver-

such geht formal durch den Einflufs Wilhelm Meisters in

die Irre, und verliert sich in der Haltung wieder in den

Weltschmerz des Thaliafragmentes zurück. In dieser be-

schämenden Verwirrung bricht Hölderlin geistig zusammen
und flüchtet sich zu den Seinen. Der äufsere Zwang
treibt ihn wieder hinaus. Er kommt zu Gontard. In

der allmählich keimenden Liebe zu Suzette, in der er

seinen Diotimatraum verwirklicht findet, erwacht ein

neuer Trieb zur Vollendung seines Romanes. Der 1797

endlich veröffentlichte erste Band gibt einer breiten Aus-

führung pessimistischer Stimmung und ihrer nur annähe-

rungsweisen Lösung im Eremitenleben Raum. Durch die

damals erneute V'erbindung mit Hegel, die Qualen der

mittlerweile verzehrend werdenden Leidenschaft, die

Sprengung seines Verhältnisses und den Rückzug ins

Homburger Asyl wird er neu geläutert, und so enthält

der zweite 1799 erschienene Hyperionband bereits Ansätze

zu einer metaphysischen Überwindung des Weltschmerz-

problems, die aber des älteren unversöhnlichen Anfanges

wegen nicht durchführbar sind; der Hyperion ist also

als ganzes verworren. Gleichzeitig konzentrieren sich

alle bejahenden Gedanken auf die Gestalt des Empe-
dokles, der sich in den Ätna stürzt. Ein aus der

Frankfurter Zeit stammender erster Plan zu einem Drama
»Empedokles« löst das Problem so, dafs das vom Leben

stets unbefriedigte Individuum als höchsten Ausdruck der

Lebenslust freiwillig den Tod erwählt. Aus der Hom-
burger Zeit stammt dann der grofse Quarto- Kodex des

Empedokles. Hier haben die Grundlagen der ästhetisch-

religiösen Jugendspekulation Hegels der Fabel einen

univxrsal-historischen Hintergrund gegeben; Empedokles
wird als Typus des alle Leiden dennoch siegreich über-

windenden Dulders zum Welterlöser im christlichen

Sinne. Szenische Anklänge beweisen, dafs die psycho-

logische Abwickelung vom Ajas Mastigophoros und die

Durchführung von Empedokles' Berufung als Schicksals-

sohns vom Ödipus des Sophokles abhängen. Eine zweite

Bearbeitung, von der nur wenige Szenen erhalten sind,

zeigt ein Streben zu mehr typisierender Darstellung, unter

dem Einflüsse der sich damals ebenfalls begründenden
Kunstphilosophie Hölderlins, die Schellings und Hegels Ge-

danken vorwegnimmt. Bei diesen Studien erkennt er seine

Verwandtschaft mit der Tendenz der romantischen Schule,

deren Athenäum er durch Begründung eines »humanisti-

schen« Journals Konkurrenz machen zu können glaubt.

Da sein journalistisches Projekt aber scheitert und die

äufsere Not des Lebens wieder an ihn herantritt, so sieht

er sich, durch die Stürme der letzten Zeit aufs höchste

zerrüttet, wieder gezwungen, bei den Seinen Unterkunft
zu suchen. In der nun folgenden Periode erscheint er

vollständig resigniert und tröstet sich mit einem Künstler-

tum der reinen Anschauung. Das Willensproblem hypo-
stasiert sich ihm in mythologischen Bildern. In diese

Zeit gehört der Empedokles -Torso des Foliokodex; die

Handschriften zeigen hier durch die Häufung von er-

wägenden Szenaren und prosaischen Begründungen die

Hilflosigkeit des Dichters auf das tragischste. Das bis-

her christlich und idealistisch gehaltene Problem wird
jetzt mit dem dualistischen Tiefsinn des manichäischen
Paraklet und mit den Mysterien des Weltverjüngers

Dionysos verquickt. Diese mythische Tendenz ist denn
auch die Grundlage der grofsen Dithyramben seiner

Geistesdämmerung, — Der Vortragende verlas aufserdem
einige bisher unbekannte Fragmente von Briefen Hölder-

lins an Diotima, die aus dem Nachlafs G. Schlesiens

stammen.
Pcrsonalcbronik.

An der Univ. Wien hat sich Dr. Stefan Hock als

Privatdoz. f. neuere deutsche Literaturgesch. habilitiert.

Nea erachfcnene Werke.

N. Friedland, Über das Verhältnis von Herders
»Erstem Kritischen Wäldchen« zu Lessings »Laokoon«.
[Bericht der Stadt. Realschule i. E. zu Bromberg über das
Schuljahr 1904/5.] Bromberg, Gruenauersche Buch-
druckerei.

0. Blaser, Conrad Ferdinand Meyers Renaissance-

novellen. [Walzels Untersuchungen zur neueren Sprach-

und Literaturgeschichte. 8.] Bern, A. Francke. M. 2,80.

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsche Philologie. 37. 3. R. C.

Boer, Untersuchungen über den Ursprung und die Ent-

wicklung der Nibelungensage. — J. Hefner, Die Ochsen-
furter Fragmente der Alexandreis des Ulrich von Eschen-

bach. — H. Stolzen bürg. Die Übersetzungstechnik des

Wulfila untersucht auf Grund der Bibelfragmente des

Codex argenteus. — H. Schröder, Beiträge zur deut-

schen Wortforschung (germ. hwelpaz u. a. ; nhd. Fleifs;

nhd. verquisten und vergeuden; nhd. Tüte, Düte; nhd.

Ohrfeige; nhd. Egge, Roggen; nhd. Schärpe. — H. G.

Buergel, Die Zeitschrift für schwedische Mundarten-
und Volkskunde.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Ernst Otto [Dr. phil.], Typische Motive in

dem weltlichen Epos der Angelsachsen.
Berlin, Mayer & Müller, 1902. 2 Bl. u. 99 S. 8».

M. 2,40.

Der Verf. stellt in engem Anschlüsse an R.

Meyer, also meist rein deskriptiv zusammen,

welche Menschenklassen im altenglischen Volks-

epos vorwiegend auftreten, welche moralischen

und geistigen Eigenschaften ihnen beigelegt wer-

den, was bei der Schilderung von Waffen, Land-

schaften, Kämpfen, Schiffahrten, Begräbnissen,

Zechgelagen usw. besonders hervorgehoben wird,

wie die direkte Rede verwendet erscheint, und

ähnliche Dinge mehr. Man sieht, dafs der Be-

griff »typisches Motiv«, über dessen Umgrenzung

sich der Verf. nirgendwo ausläfst. ziemlich weit

und lose gebraucht ist. Dabei scheint mir alles

zu sehr vom Standpunkte unserer modernen

Kultur aus gesehen, sodafs die inneren Zusam-

menhänge nicht oder nur verschleiert zu ersehen

sind. Dafs der Beowulf ebenso wie Homers

Ilias einseitige Standespoesie ist, nämlich Ritter-

dichtung, hätte ich stark hervorgehoben ge-

wünscht. Auch hat der Verf. durch eine eigen-

tümliche, flüchtig skizzierende Darstellungsart den

Wert seiner Angaben noch beträchtlich herab-

gesetzt.
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Ich glaube, dafs eine solche Untersuchung

nur dann nennenswerte Resultate ergeben wird,

wenn alles auf dem damaligen allgemeinen Kultur-

zustand der Angelsachsen aufgebaut wird, und

wenn stets ihre Ständegliederung, ihre Rechts-

verhältnisse, ihre Lebensgewohnheiten usf. streng

im Auge behalten werden. Der mehr kultur-

historische Charakter, den eine solche Arbeit

tragen würde, würde der eigentHchen, deskrip-

tiven Stiluntersuchung erst ein festes Fundament
geben.

Würzburg. Max Förster.

Walter Ramm [Oberlehrer], Jean-Jacques Amperes
lyrische Dichtungen. [Wissenschaftliche Beilage

zum Jahresbericht des Humboldt-Gymnasiums zu Berlin.

Ostern 1904.] Berlin, Weidmann, 1904. 22 S. 4».

M. 1.

Der Verf. erkennt Ampere keinen hohen Rang in der

Geschichte der poetischen Literatur zu, da er der fran-

zösischen Lyrik keine neuen Wege gewiesen habe; doch
verdienten seine Gedichte als Bekenntnisse einer inter-

essanten Persönlichkeit Beachtung. Die Sammlung sei-

ner Lyrik, die 1850 erschien, enthält die Abschnitte:

Jeunesse et tristesse, rein lyrische Gedichte von 1818
— 1842, Contemplations , ferner Gedichte, die an Erleb-

nisse auf Amperes zahlreichen Reisen anknüpfen, und
Übersetzungen aus verschiedenen Literaturen. Die zahl-

reichsten seiner Gedichte stellen persönliche Stimmungen
dar, und ihnen ist die Wahrheit der Empfindung nach-

zurühmen. Ramm geht den Vorbildern von Amperes
Lyrik nach und findet sie am stärksten durch Chateau-

briand, Byron, Lamartine beeinflufst. Dann beschäftigt

er sich mit der äufseren Gestalt der Dichtungen. Darauf
betrachtet er die Gedichte, die er chronologisch anordnet,

hauptsächlich in Beziehung zum Leben und zur Entwick-

lung Amperes; sein Briefwechsel läfst uns ziemlich ge-

nau verfolgen, wie sich sein inneres Leben in seinen

Gedichten widerspiegelt.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Dickens Fellowship in London hat jetzt die

Möglichkeit, aus einem Nachlafs eine ungewöhnlich reiche

Sammlung von Dickens-Reliquien zu erwerben und
zu einem Dickens-Museum auszugestalten. Um die hierzu

noch fehlenden Mittel zusammenzubringen, veröffentlicht

sie einen Aufruf in ihrer Zeitschrift »The Dickensian«.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Alexander Bugge [Prof. f. Gesch. an der Univ.

Christiania], Ve st er landen es indflydelsepaa
Nordboernes og saerlig Nordjnaendenes
ydre kultur, levesaet og samfunds for-

hold i Vikingetiden. [Videnskabs - Selskabets

Skrifter. II. Hist.-fil. Kl. 1904. I.] Christiania, in

Komm, bei Jacob Dybwad, 1905. 2 Bl. u. 426 S. 8".

In Nr. 22 dieses Jahrgangs der DLZ. habe

ich das populär gehaltene Buch A. Bugges
über die Vikingerzeit angezeigt. Das obige

Werk wendet sich an ein wissenschaftliches

Publikum. Es ist eine Preisarbeit auf ein vom
Nansenfonds ausgeschriebenes Thema.

Die höchst interessante und schwierige Auf-

gabe bestand darin, den Einflufs der westlichen

Kultur auf die Nordländer, zumal Norwegen, zu

schildern. Der Verf. gibt in einer Einleitung

zunächst einen allgemeinen Überblick über die

geistigen, kulturellen, sozialen und Verfassungs-

verhältnisse der nordischen Vikingerzeit unter

Vergleichung der irischen, angelsächsischen und

karolingischen Kultur (S. 1— 57). Hierauf be-

trachtet er in acht Kapiteln speziell nachein-

ander: die Verfassungsverhältnisse (S. 58— 141),

Kleidung, Schmuck, Hauseinrichtung (S. 142—
178), Handel, Schiffsbaukunst und Städteanlage

(S. 179— 205), Kriegswesen, Heerwesen, Ge-
folge (S. 206— 253), Ackerbau und Viehzucht

(S. 254— 263), Münzwesen, Mafs und Gewicht

(S. 264— 306), die Bildnerkunst auf den Stein-

denkmälern (S. 307— 352), und schliefslich die

norwegischen Kolonien auf den Faröer und

Island (S. 353— 396). Eine Nachschrift (S. 397

^-403) fafst die Resultate zusammen.

Der Verf. ist seiner Grundanschauung nach

geneigt, den Einflufs der westlichen Kultur auf

die nordische Vikingerzeit sehr hoch anzu-

schlagen. Er wird auf Widerspruch bei den-

jenigen stofsen, die für die Bodenständigkeit der

nordischen Kultur eintreten oder umgekehrt

deren Einflufs auf die westlichen Länder, zumal

die britischen Inseln für einen grofsen halten.

Ja auch diejenigen, die der Grundanschauung

des Verf.s beipflichten, werden nicht selten

zögern, ihm in den Einzelausführungen zu folgen.

Ich selbst trage Bedenken, z. B. in der Harald-

schen Verfassung eine blofse Imitation karolingi-

scher Vorbilder zu erblicken, wie unter dem
Einflufs des geistreichen Sars B. annimmt, Ge-

wifs ist die Schaffung der karolingischen Welt-

monarchie von der tiefgreifendsten Bedeutung

für die Nachbarvölker gewesen, und ebenso

richtig ist es m. E,, wenn B, den Import karo-

lingischer Ideen über England nach Norwegen

stattfinden läfst, aber ich kann dem Verf. nicht

darin zustimmen, dafs er diesen Einflufs bis in

das Detail nachweisen zu können glaubt. Dazu

war der Staat, den Harald vorfand, bereits zu

entwickelt, als dafs Harald ohne weiteres karo-

lingische Vorbilder übertragen konnte. Wenn er

z. B. die »gamlir spekingar« mit den consiliarii

Ludwigs des Frommen (S. 68), wenn er die

3 Klassen der altnorwegischen hird mit den tres

ordines in Hincmars ordo palatii (S. 70 f,) ver-

gleicht, wenn er zwar den »sverdtakari«

für eine altnordische Erscheinung, aber die

Schwertleite bei der Ernennung von Jaden für

eine Nachbildung karolingischer Bräuche hält

(S. 82— 85), wenn er Harald harfagri den

Gerichtsbann so handhaben läfst, wie den fränki-

schen Grofs- König (S, 114), wenn er die frän-

kischen Grafen für die nordischen Jarle als Vor-

bild hinstellt (S, 124), so sind diese und ähnliche

Behauptungen recht gewagt, sie enthalten bei

einem Körnchen Wahrheit doch viel Übertreibung.
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Nicht mindere Bedenken trage ich mit Bezug

auf die Bemerkungen des Verf.s über die

Rigs{)ula. Die Wichtigkeit dieser Quelle für

die Fragen, mit denen das Buch B.s sich be-

schäftigt, leuchtet sofort ein. So wird denn

die Ri'gspula häufig genug herangezogen. Aber

der Verf. drückt sich über sie etwas wider-

spruchsvoll aus. Auf S. 1 1 1 heifst es, dafs sie

wahrscheinlich in Schottland oder auf den Ork-

neys verfafst ist, S. 143 wird als herrschende

Ansicht (»Da de fleste mener«) hingestellt, die

Rigs|)ula sei auf den britischen Inseln unter

keltischen Männern gedichtet, und dies wird auf

S. 163 wiederholt mit dem Zusatz, sie sei für

einen norwegischen Häuptling dort verfafst

worden; auf S. 212 wiederum wird die Möglich-

keit, dafs sie in Irland verfafst sei, angedeutet

und als Entstehungszeit 900 angegeben, während

S. 256 wiederum auf die Orkneys hingezielt

wird und zwar aus dem von mir schon wider-

legten Grunde, dafs das Torfstechen erwähnt

wird, wo doch auf Island dieses in allge-

meinem Brauch war. In den »Vikinger« hatte

B. aber die Insel Man als Entstehungsort an-

genommen. Diese Unsicherheit in der Lozierung

verrät, wie wenig positiven Boden die von

einzelnen, nicht der Mehrheit, geteilte Hypothese
hat. Bei Licht besehen bleibt nur das Wort
;>Rigr« übrig, um sie zu stützen, während im

übrigen vieles auf isländische Provenienz deutet,

wie ich in meiner Schrift über die Rigs|)ula

ausgeführt habe. Dafs aber jenes Wort allein

nicht entscheiden kann, leuchtet sofort ein. Denn
B. selbst führt den Beweis, wie stark die Be-

einflussung der isländischen Kultur von den süd-

westlichen Ländern aus war, und ich halte gerade

dieses Kapitel (IX) für das wertvollste des

ganzen Buches, weil es an positiven Beweisen
reich ist, und weil gerade hier der Vorzug des

Verf.s, die keltischen Sprachen zu beherrschen,

sich geltend macht. Auch das dritte Kapitel

(S. 142—178), das Kleidung, Schmuck und

Hauseinrichtung betrifft, enthält viel Interessantes

und Lehrreiches, wogegen die Erörterungen
über die Steinbildniskunst mir immer noch nicht

sichern Boden zu haben scheinen.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle

auf alle Einzelheiten einzugehen. Ein Buch, das

so viele Seiten der Entwicklung eines Volkes
betrifft, läfst sich nur von den Vertretern der

einzelnen Disziplinen voll würdigen. Nur zwei
Bemerkungen seien gestattet. B. hebt selbst in

der Vorrede hervor, dafs er bei Durcharbeitung
der Materie meh- und mehr zu der Auffassung

gelangt sei, die Beeinflussung der Nordlande
durch den Westen gehe auf eine ältere Zeit,

als die der Vikingerzüge zurück. Dies mag
richtig sein, leider wird es aber schwer sein,

hier sichere Belege zu liefern. Grabdenkmäler,
Steinbildnisse, Münzfunde und ähnliches sind

wertvolle, aber unsichere Zeugnisse. Und so

wird die Wissenschaft hier noch lange tastend

umherirren, bis es gelingen wird, zu festen Er-

gebnissen zu gelangen.

Überrascht hat mich weiter, dafs in diesem
Buche B. den Einflufs der irischen Kultur nicht

so hoch einschätzen kann, als ich erwartet hatte.

Der Schwerpunkt liegt darnach mehr in der

fränkisch -angelsächsischen Einwirkung, während

Irland doch nur in Einzelheiten mafsgebend

war. Das mag nach der Ankündigung in den

»Vikinger« etwas enttäuschen. Immerhin schei-

nen wir doch einen Überblick über die Bedeu-

tung der irischen Kultur zu haben. Und darnach

wird der Rechtshistoriker nicht sonderlich viel

daraus zu entnehmen haben.

A. Bugge ist eine Persönlichkeit, von der

wir noch manches Bedeutende erwarten dürfen.

Nur darf der Wunsch nicht unterdrückt werden,

dafs er der Hypothese etwas weniger, der

nüchternen Skepsis etwas mehr einräume.

Rostock. Karl Lehmann.

K. Glöckner, Inwiefern sind die gegen
Gregor VII. im Wormser Bischofsschrei-
ben vom 24. Januar 1076 ausgesproche-
nen Vorwürfe berechtigt? Greifswalder

Inaug.-Dissert. Greifswald, Druck von Julius Abel,

1904. 88 S. 8".

Ausgehend von dem als Nr. 48 in Jaffes Aus-

gabe des Codex Udalrici eingereihten Schreiben,

in dem die in Worms im Januar 107 6 ver-

sammelten Bischöfe ihre Verurteilung Gregors VII.

zu rechtfertigen suchten, behandelt der Verf. in

drei Abschnitten Gregors Kampf für den Cölibat.

seinen Kampf gegen die Simonie und das

Kirchenregiment des Papstes, um die Anschuldi-

gungen der Bischöfe auf ihre Berechtigung hin

zu prüfen. Er findet, dafs alle Handlungen
Gregors VII. von den Gedanken geleitet waren,

die ganze kirchliche Gewalt in der Hand des

Papsttums zu vereinigen, um dann nach Er-

reichung dieses Zieles mit Hilfe der so ge-

wonnenen klerikalen Gefolgschaft auch über die

weltlichen Mächte die Oberherrschaft durchzu-

setzen. Die hauptsächlichsten kritischen Erörte-

rungen liegen aber in zwei S. 1 5 £f. und S. 50ff.

eingeschobenen Exkursen. Der erste soll be-

weisen, dafs die in den Jaffeschen Epistolae

collectae Gregorii VII., Nr. 3— 5, mitgeteilten

Briefe Erzbischof Siegfrieds, Erzbischof Wezelins,

des Konstanzer Bischofs Otto mit Jaffe zu 1074

anzusetzen seien, nicht, wie mit Giesebrecht u. a.

auch der Ref. annahm, zum folgenden Jahre 107 5;

besonders in Auseinandersetzung mit Meltzer:

»Papst Gregor VII. und die Bischofswahlen 's

macht Glöckner die Aussage des Marianus Scotus

dahin geltend, dafs die in den Briefen erwähnten

Synodalbeschlüsse der römischen Synode von

1074 zuzuschreiben seien. Die zweite .Ausfüh-
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rung des Verf.s bezieht sich auf das päpstliche

Schreiben an Erzbischof Siegfried, Gregorii VII.

Registrum, Lib. II, Nr. 29, das er zu 1074 fest-

halten möchte, während mit Dünzelmann, in den

Forschungen zur deutschen Geschichte, Bd. XV,
u. a. auch der Ref. das Datum um ein Jahr, zu

1073, vorrückte; allein mit Hauck, Die Kirche

Deutschlands unter den sächsischen und fränki-

schen Kaisern, S. 7 72 n. 2, ist hier wohl die

Ansetzung zu 1073 vorzuziehen.

Zürich. G. Meyer von Knonau.

Eugen Täubler [Dr. phil.], Die Parthernachrichten
bei Josephus. Berlin, E. Ehering, 1904. 65 S. 8°.

M. 1,80.

Der erste Teil der Arbeit gilt der bei Josephus, Arch.

18, 39—52 und 20, 69—74 sich findenden Liste der

Parther- Könige von Phraates bis Vologates; der Verf.

zieht die erhaltenen Münzen heran, um durch sie die

Zuverlässigkeit der Liste zu erweisen. In der dann er-

örterten Quellenfrage vertritt er den Standpunkt, dafs

bei Josephus, wenn er auch sachlich mit Tacitus über-

einstimmt, nicht an römische Überlieferung, sondern an

eine aus Parthien stammende Quelle zu denken sei. Bei

der Erzählung der armenischen Streitigkeiten, wo Jose-

phus von Tacitus abweicht, habe man sich an letzteren

zu halten; Josephus' Quelle sei von parthischem Stand-

punkt aus geschrieben, zuweilen habe er auch die Me-

moiren des Herodes Antipas verwertet. Bei der Chrono-

logie des Vertrags mit den Parthern müsse man da-

gegen, besonders auch wegen Philo, de legat. ad Gaium

§21 und der Stellen in den sibyllinischen Büchern 5

V. 20f. und 12 v. 37 f. ed. Geffcken sich an Josephus

halten.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die phil.-hist. Kl. der Kais. kgl. Akad. d. Wiss.
in Wien hat dem Privatdoz. an der Univ. Wien Dr.

L. M. Hartmann zur Fortsetzung und AbschHefsung

seiner Forschungen für die Herausgabe des letzten Teils

des »Tabularium S. Mariae in via lata« 400 Kr. , dem
ord. Prof. an der Univ. Graz Dr. J. Loserth zur Durch-

forschung von Archiven in Ungarn und Kroatien für die

Herausgabe des 2. Teils der »Akten und Korrespondenzen

zur Geschichte der Gegenreformation in Inner-Österreich

unter Ferdinand II.« 700 Kr. bewilligt.

Personalclironik.

Das Mitglied der Zentraldirektion der Monumenta
Germaniae historica Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 0. Holder-
Egger ist zum korresp. Mitgl. d. phil.-hist. KL der Kgl.

Preufs. Akad. d. Wiss. ernannt worden.

Zeitschriften.

Deutsche Geschichtsblätter. August-September. W.
Nelle, Das Gesangbuch und die Heimatkunde. — K.

Schottmüller, Deutsche Siedelungen in der Provinz

Posen.

Zeitschrift für historische Waffenkunde. 3,11. M.

Thierbach, Über die Entwicklung des Steinschlosses.

— W. M. Schmidt, Passauer Waffen wesen. — K.

Schalk, Die Fehde des Ritters Thomas von Absberg

gegen die Grafen von Öttingen, den schwäbischen Bund

und insbesondere gegen Nürnberg und andere Reichs-

städte 1520—1528 mit Bezug auf die von den Beteiligten

geführten Waffen und ihre Kleidung. — R. Forrer, Über

'Falsch -Aufstellung alter Waffen und Rüstungen. — P.

Sixl, Entwicklung und Gebrauch der Handfeuerwaffen.

Archivio storico italiano. 35, 2. A. Solmi, Le

carte volgari dell' archivio arcivescovile di Cagliari. —
F. Tocco, I Fraticelli. — A. Mori, Studi, trattative e

proposte per la costruzione di una carta geografica della

Toscana nella seconda metä del secolo XVIII. — E.

Costa, Gerolamo Cardano allo Studio di Bologna. —
E. Gerspach, R. Galleria e Museo di Firenze. — E.

Lasinio, Frammento di un quaderno di mandati dell'

antica Camera del Comune di Firenze. — L. Frati, I

Ricordi di due Papi.

Neuere Geschichte.

Referate.

Georg Mentz [aord. Prof. f. allgemeine Gesch. der

neueren Zeit an der Univ. Jena], Johann Fried-
rich der Grofsmütige 1503—1554. LT.:

Johann Friedrichbis zu seinem Regierungs-
antritt 1503—1532. Festschrift zum 400jährigen

Geburtstage des Kurfürsten namens des Vereins für

thüringische Geschichte und Altertumskunde heraus-

gegeben von der Thüring. Historischen Kommission.

Jena, Gustav Fischer, 1903. XII u. 142 S. 8" mit

einem Bildnis. M. 3,60.

Die wenigen Monate, die dem Verf. laut

dem Vorwort für die Arbeit an dieser Festschrift

verfügbar waren, sind offenbar auf das fleifsigste

zur Durchsicht eines weitschichtigen Akten-

materiales, aus dem einige Stücke in einem An-

hang zum Abdruck kommen, benutzt worden.

Sie haben aber nicht ausgereicht zu einer ge-

schickten Disposition, einer knappen Fassung,

einer Befreiung der vorliegenden Schrift von

Unwesentlichem. Das erste Kapitel (Jugend,

Erziehung, Vermählung) führt uns bis in das

Jahr 1528, das zweite (J. Fr. und die Reforma-

tion) wieder in das Jahr 1519 zurück und dann

bis 1532, das dritte (J.
Fr.s politische Tätig-

keit bis zum Nürnberger Anstand) läfst uns

dieses Jahrzehnt noch einmal durchschreiten,

obwohl erst gegen sein Ende im Ernst von einer

einigermafsen selbständigen Betätigung (gelegent-

lich der Packschen Händel und vornehmlich der

Wahl König Ferdinands) die Rede sein kann.

Bei solcher Einteilung waren Wiederholungen

und war Zerstückelung von Zusammengehörigem

unvermeidlich. Mit Ausnahme der Jugend und

Erziehung hätte alles in einen Rahmen gefafst

und von der Erwähnung solcher Vorgänge und

Verhandlungen hätte abgesehen werden müssen,

bei denen der Kurprinz nicht zugegen gewesen

oder nicht hervorgetreten ist.

Das Erscheinen der weiteren Teile, denen

erst die eigentliche Aufgabe, die Darstellung

der Regierung zufällt, ist an keine Frist ge-

bunden. Möge der Verf. von dieser Freiheit

ausgiebigen Gebrauch machen. Die von ihm zu

überwindenden Schwierigkeiten sind, wie jeder

Kenner jener Zeit weifs, ganz gewifs nicht ge-

ring. Ein gründliches und dabei geniefsbares

Buch über Johann Friedrich würde eine empfind-

liche Lücke in der reformationsgeschichtlichen

Literatur ausfüllen.

Dresden. F. Gess.
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G. Pabst, Le marechal Canrobert, Souvenirs d'un

siecle. T. III: Paris et la cour pendant le congres.

La naissance du prince imperial. La guerre d'Italie.

Paris, Plon-Nourrit & Cie, 1905. 547 S. 8°.

Die Erinnerungen Canroberts teilen uns kaum Un-

bekanntes mit; sie sprechen von der schlechten Organi-

sation des Heeres, von dem Mangel an Kriegsausrüstung,

an Munition usw. ; sie behaupten , dafs bei sofortigem

AngrifY der Österreicher das feindliche Heer in einzelnen

Abteilungen hätte vernichtet werden können usw. Die ein-

zelnen Abschnitte der Memoiren werden durch ergänzende

und erklärende Ausführungen des Herausgebers verbunden.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschrift«!!.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins.

N. F. 20, 3. K. Rieder, Eine unbekannte Konstanzer

Bistumschronik. — Th. Ludwig, Eine neue Konstanzer

Stadtchronik. — J. Bernays, Jacob Sturm als Geist-

licher. — W. Beemelmans, Der Hexenprozefs gegen

die Grofsmutter des Dichters Jakob Bälde. — E. Becker,
Der Heimfall des Sternenfelsischen Lehens zu Kürnbach

an Hessen. — H. Funck, Lavaters Besuche bei Karl

Friedrich von Baden im Jahre 1783. — M. Wingen-
roth, Die in den letzten zwanzig Jahren aufgedeckten

Wandgemälde im Grofsherzogtum Baden. — Fr. Fran-
kenhauser, Badische Geschichtsliteratur des Jahres

1904. — K. Obser, Der Baumeister des neuen Schlosses

zu Baden.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Albrecht Penck [ord. Prof. f. Geographie an der

Univ. Wien], Neue Karten und Reliefs der
Alpen. Studien über Geländedarstellung. Leipzig,

B. G. Teubner, 1904. 1 Bl. u. 112 S. 8".

Diese Zusammenfassung des gesamten er-

wähnenswerten Materials, auf Jas das Thema
des Aufsatzes hinweist, können wir hier unmög-

lich derart würdigen, wie es von dem Inhalt ver-

langt wäre. Denn eine grofse Reihe von Einzel-

heiten der vorgeführten kartographischen Er-

scheinungen und des Penckschen Urteils wäre

notwendig, um den Gehalt und die Erspriefslich-

keit dieser seiner Arbeitsleistung ersichtlich zu

machen. Wir sehen nämlich den Verf. vertraut

mit allen kartographischen Alpen-Darstellungen,

Frankreichs, der so rührigen und vorwärts-

trachtenden Schweiz, selbstverständlich Öster-

reichs sowie Bayerns und des übrigen Deutsch-

lands, auch der Hauptwerke italienischer Her-

kunft. Dazu hat sich Penck auch mit den nicht-

veröffentlichten Quellen und den technischen Ver-

fahrungsweisen des Kartendrucks an den amt-

lichen Zentralstellen bekannt gemacht. Mit mehr
als zwanzigjähriger forschender Begehung der

Alpen vereinigte sich bei ihm eine achtsame

Prüfung des geographischen und des touristischen

Wertes der verschiedensten Alpenkarten. Hierzu

befähigte sein Fachwissen und seine Neigung zu

kartographischen Fragen, der verlässige Frucht-

boden jener beharrlichen Energie, mit der P.

z. B. für seine Idee einer einheitlichen Karte

aller Teile der Erdoberfläche im Mafsstab

1 : 1 000 000 immer erfolgreicher tätig ist. So

ist es denn natürlich, dafs in der vorliegenden

Arbeit sich jeder auch noch so kurz vorgeführten

Kartenausgabe eine einleuchtende Beurteilung an-

schliefst.

Indem wir eine universelle Kenntnis von den

neueren und neuesten Alpenkarten hier vertreten

finden, ergibt sich für uns zugleich, dafs ebenso

die exaktesten militärtopographischen Aufnahmen

wie solche der Photogrammetrie, aber auch zu-

sammenfassende in kleinem Mafsstabe erörtert

werden, also vom Mafsstab 1 : 25 000 bis zu

dem von 1:1000 000, dazu jegliche Art der

technischen Darstellung. So führt z. B. die

Kartographie der Schweiz u, a. zur Besprechung

des dort so erfolgreich aufgebrachten Relief-

kartendrucks. Oder die ausdrücklich begründete

Stellung, die das k. k. militärgeographische In-

stitut zu Wien gegen die schiefe Beleuchtung

nahm, veranlafst P. zur allseitigsten Prüfung

dieser schwierigen Streitfrage. Er entscheidet

sich schliefslich doch zu Ungunsten der senk-

rechten, allerdings nur für das Hochgebirge,

während mittels ihrer die niedrigeren Bodener-

hebungen wohl besser wiedergegeben werden.

Ein letzter Grund hierfür ist ihm die unbedingte

Forderung der vollsten Grundrifstreue ; diese

werde bei der Wahl senkrechter Beleuchtung

verletzt durch die hier notwendige Einschiebung

von Kammflächen,

Aber dies sind nur einige Einzelheiten neben

vielen. Als ein Anhangskapitel erscheint die

Diskutierung der geoplastischen Darstellung von

Alpenbergen, natürlich gleichfalls unter Bekundung

der gröfsten Achtsamkeit, mit der P. die vor-

handenen Arbeiten im Original oder im Abgufs

zu sehen beflissen war. Er erklärt es infolge

des Bedürfnisses, auch die felsigen Hochzonen

der Alpen völlig angemessen zu zeigen, als eine

unabweisliche Forderung, zahlreicher und ohne

Rückschritt die Abbildungen weiterer Alpenge-

stalten den bisherigen hinzuzufügen, wozu vor

allem Schweizer und österreichische Arbeiten

anleiten.

So bieten denn diese Aufsätze P,s nicht etwa

nur eine höchst sachkundige Summierung dessen,

was von den verschiedensten fachlichen und ge-

schäftlichen Gesichtspunkten aus in der Sache

der Alpenkarten geleistet worden ist, wobei er

vollkommen wahr erklärt: »Keine theoretische

Voreingenommenheit hat uns dabei geleitet; kein

Wunsch, zu etwas neuem zu gelangen, dabei

beseelt«. Vielmehr wird hier allen Kreisen, von

welchen aus etwas in der Alpenkartographie ge-

schehen kann, in der lehrreichsten, zusagendsten

Art gesagt, was die Geschichte dieser Karto-

graphie mit ihren jetzigen Ergebnissen für das

weitere Arbeiten anrate, was etwa ausscheiden

solle und in welchen Richtungen man höchst

wahrscheinlich noch zu Fortschritten gelangen
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könne. Insbesondere ist diese Gesamtvorführung

auch bestens geeignet, das Wissen der Lehrer

an Mittelschulanstalten in einem der wichtigsten

Teile der Geographie in angenehmer Weise zu

fördern.

München. W. Götz.

Justin Winsor, The Kohl Collection (now in the

Library of Congress) of maps relating to

America. A reprint of bibliographical contribution

number 19 of the Library of Harvard University.

With index by Philip Lee Phillips [Chief, Division

of Maps and Carts of the Library of Congress].

Washington, Government Printing Office, 1904.

189 S. 8°.

Die Sammlung alter Karten, die John G. Kohl, der

Verfasser der »Ältesten Geschichte der Entdeckung und

Erforschung des Golfs von Mexiko und der ihn um-

gebenden Küsten durch die Spanier von 1492— 1543«

und der Geschichte der Entdeckungsreisen zur Magellan-

strafse, zusammengebracht hat, ist kürzlich von dem
Bureau of Rolls and Library des Staats-Departements in

die Kartenabteiluug der Kongrefsbibliothek überführt

worden. Diese Gelegenheit hat die Verwaltung der Biblio-

thek benutzt, die erste ausführliche Beschreibung dieser

Sammlung, die 1886 Justin Winsor als bibliographischen

Beitrag der Bibliothek der Harvard-Universität zusammen-

gestellt hatte, neu herauszugeben. Die Veröffentlichung

umfafst die 17 Abteilungen: Die Welt vor Columbus,

die beiden Amerika, Nordamerika, nördhche Teile von

Nordamerika, Canada, Ostküste von Nordamerika, das

Mississippital, der Golf von Mexiko und die westindischen

Inseln mit anliegenden Ländern, die pacifische Küste von

Nordamerika, der nördliche Stille Ozean und seine Küsten,

der nördliche Atlantische Ozean und Nachbargewässer,

Südamerika, nördliche Teile und südliche Teile von Süd-

amerika, Brasihen und der Amazonenstrom, La Plata,

Peru und Chile. Ein Namen- und Sachregister schliefst

den Band ab.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die im vorigen Jahre begonnene Erforschung der

Atmosphäre über den Ozeanen ist vom Fürsten

von Monaco in den Monaten JuH und August dieses

Jahres fortgesetzt worden. Die Jacht Princesse Alice,

auf der er sich in Begleitung des Strafsburger Prof.

Hergesell befand, drang, wie von Ponta Delgada (Azoren)

gemeldet wird, weit in das Sargassomeer vor. Die be-

reits im Frühjahr erprobte Methode der Registrierballons

wurde auf den Atlantischen Ozean ausgedehnt. Die

Ballons, die von dem Schiffe meilenweit verfolgt und

wieder eingeholt wurden, erreichten Höhen bis zu 14000 m
und brachten gute Aufzeichnungen herab. Da man bei

der Verfolgung die Luftschiffe stets im Auge behielt,

konnte man durch Visieren mit geeigneten Instrumenten

ihre Bahn bestimmen und so die Richtung und Geschwin-

digkeit in den Passaten und den Luftströmungen nörd-

lich von diesen bis zu einer Höhe von 14000 m fest-

stellen.
Gesellschaften und Tereine.

Deutsch - österreichischer Anthropologen - Kongreß.

Salzburg, 28. August.

Der Kongrefs tagt in der Aula der ehemaligen Uni-

versität. Nach einer begrüfsenden Ansprache des ord.

Prof. der deskript. u. topogr. Anat. an der Univ. Wien Dr.

Karl Toldt und Bewillkommnungen durch die Vertreter

der Regierung und der Stadt übernahm Geh. Med.- Rat

Prof. Dr. W. Waldeyer (Berhn) den Vorsitz. Die ersten

Vorträge beschäftigten sich mit den urges-'Üichtlichen

und ethnographischen Verhältnissen des Salzburger Lan-

des. Museumsdirektor Prof. Fugger sprach über die

Eiszeit Salzburgs. Aus ihr liefsen sich zwei Haupt-

gletscher ganz sicher nachweisen, der Pongauer und
der Pinzgauer Gletscher. Die Salzach schwenkte damals
bei Brück -Fusch nach Norden ab zum Zeller See und
dem heutigen Saalachbett. Diesem Zuge folgte denn
auch der im Quellgebiete der Salzach entspringende Pinz-

gauer Gletscher, der eine ungeheure Höhe erreichte, so

dafs seine Eismassen nicht nur in jenem Bette sich

fortbewegten, sondern auch seitlich über die nördlich

seinen Oberlauf (im heutigen Salzachbette) begrenzenden

Gebirge sich hinwegwälzten. Man finde dort erratische

Blöcke mit nach Norden gerichteten Gletscherschliffen in

Höhen von 1700— 1800 m. Im weiteren Verlaufe stau-

ten sich die Eismassen des Gletschers in der Enge zwischen

dem steinernen Meere und dem Birnhornstocke und er-

reichten auch dort wieder eine grofse Höhe. Schliefslich

vereinigte sich der Gletscher in der Salzburger Gegend
mit dem Pongauer Gletscher, der, aus dem Gebiet der

Rauris und der Gasteiner Berge kommend, von dort nord-

wärts das jetzige Salzachtal hinabströmte. Auch hier

finden sich Gletscherschliffe und erratische Blöcke in er-

heblichen Höhen, namentlich bei dem Aufstau des Glet-

schers zwischen Tennen- und Hagengebirge. Noch über

Salzburg lag eine mindestens 400 m hohe Eisdecke,

und die Höhen bei und innerhalb der Stadt, wie der

Mönchsberg, waren mit Eis und Schnee bedeckt. Unter-

halb Salzburg verzweigten sich dann die vereinigten

Gletscher fächerförmig und entsandten ihre einzelnen

Ströme bis weit hinein ins Flachland. — Reg.-Rat Prof.

M. Much (Wien) sprach über die erste Besiedlung
der Salzburger Alpen und ihrer Nachbarge-
biete. In den Seen des Gebietes, namentlich dem Mond-
see, Traunsee und Attersee, sind zahlreiche Pfahlbauten

gefunden worden, die Aufschlufs über die neolithische

Bewohnerschaft des Landes geben. Sehr merkwürdig

ist die bergmännische Tätigkeit der ersten Besiedler.

Geleitet von den dürftigen Spuren im Schlamme der

Salzach, unter ungeheuren Schwierigkeiten drangen sie

auf die entlegensten Tauerntäler bis an den Rand des

ewigen Eises vor, mit ihren doch recht unbeholfenen

Werkzeugen machten sie die Goldadern im Felsgesteine

nutzbar. 1852 fand M. in der Rauris das Gletschereis

bis an das Knappenhaus von Kolm Saigurn vorgescho-

ben. Es staute sich an diesem Hause und würde heute

einen nicht unbeträchtUchen Teil des oberen Rauriser

Tales bedecken, wäre es seitdem in demselben Mafse

vorgeschritten. Das geschah aber nicht. 1892 fand M.

den Gletscherrand weit zurückgewichen und den frei-

gewordenen Raum mit zahlreichen Knappenhäusern be-

setzt. Auf demselben Räume sah man aber auch die

Überreste vieler alter Knappenhäuser, die früher dort er-

richtet, dann aber von dem vordringenden Eise zerstört

worden waren. Es ist dort nach Auffindung der Goldlager

soviel dieses Metalles gefördert worden, dafs der Goldwert

in Italien um ein Drittel zurückging. Nicht Ackerbau

und Viehzucht, sondern die Bergleute hätten die unzu-

gänglichen Tauerntäler erschlossen und jenen anderen

Beschäftigungen erst den Weg gewiesen. Das zeigten

auch Kupfer- und Eisenbergbau, so die höchst interessante

Kupfergewinnung am Mitterberge bei Bischofshofen, die

in vorgeschichtHcher Zeit 2—300 Menschen mehrere

Jahrhunderte hindurch beschäftigt und 1828 nach mehr

als 2000jähriger Ruhe wieder aufgenommen wurde.

Das Mühlbachtal war ursprünglich so gut wie völlig

verschlossen, ebenso das von ihm zu den Kupfererz-

stätten hinaufführende Seitental. Sehr beachtenswert sei

die Verschiedenheit der bergbaulichen Reste an den bei-

den Seiten von Mitterberg. Auf der einen Seite fänden

sich nur Steingeräte, auf der andern aber Bronzewerk-

zeuge, so dafs man annehmen dürfe, es habe ein er-

heblicher Zeitraum zwischen dem Bergbaubetriebe an

den beiden Lagerstätten gelegen. Die grofse Zahl von

Bronzen, die sich im »alten Manne«, der abgebauten,

über den heutigen Betriebsschichten lagernden Schicht

vorfinden, deute zudem auf eine fluchtartige Auswande-



:2i3 9. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 36 2214

rung der Bergleute hin. Sie sind vermutlich einem über-

legenen räuberischen Einfalle gewichen, wobei sie ihr

wertvolles Gerät grofsenteils zurücklassen mufsten.

Was den alten Eisenbergbau beträfe , so erfreute auch

er sich erheblicher Bedeutung, und man wisse, dafs das

norische Eisen wegen seiner vortrefflichen Beschaffenheit

weit und breit berühmt war. — Prof. Olivier Klose
(Salzburg) schilderte die Römerzeit Salzburgs, die

die Hallstattzeit ablöste und zunächst unter dem Kaiser

Claudius zu einer abgeschlossenen Organisation führte.

Planmäfsig wurde damals die Romanisierung der Be-

völkerung durchgeführt und mit solchem Erfolge, dafs

*^oldaten der im 2. Jahrh. n. Chr. aus Spaniern, Italern,

orikern u. a. zusammengesetzten Legionen sich unter-

w;nander unschwer verständigten, während die aus ande-

ren »barbarischen« Provinzen stammenden Legionäre

dazu nicht imstande waren. Unter Marc Aurel wurde
eine besondere Salzburgische (juvavische) Legion gegrün-

det; unter Diocletian erfolgte die neue provinzielle und
kommunale Einteilung des Landes. Zahlreiche römische

Ortsnamen haben sich nach Austreibung der Römer durch

die Bajuvaren erhalten. Kl. gab eine Übersicht der aus

der Römerzeit stammenden Denkmäler und Funde und
wies noch darauf hin, dafs die Römer zwar aus der Stadt

Juvavum einen Mittelpunkt ihrer Kolonisation und ihrer

Herrschaft im Lande gemacht hatten, dafs sie aber nicht

tief in das Gebirge eingedrungen waren. — Am Abende
des ersten Sitzungstages veranstaltete die Stadt Salzburg

für ihre Gäste ein Fest mit volkskundlichen Vorführungen.
(Schlufs folgt.)

Personalchronik.

Die Cape of Good Hope-Univ. hat den ord. Prof. f.

Geogr. an der Univ. Wien Hofrat Dr. Albrecht Penck
zum Doctor of science ernannt.

Ken erschienene Werke.

Alois John, Sitte, Brauch und Volksglaube im deut-

schen Westböhmen. [Beiträge zur deutschböhmischen
Volkskunde, geleitet vom Professor Dr. Adolf Hauffen.

Hgb. von der Gesellschaft zur Förderung der deutschen

Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. 6. Bd.]

Prag, J. G. Calve.
Zeitschriften.

Globus. 88, 7. E. Nordenskiöld, Über Quichua
sprechende Indianer an den Ostabhängen der Anden im
Grenzgebiet zwischen Peru und Bolivia. — E. Moritz,
Die Hallig Jordsand. — Falsche Vorstellungen über

nordamerikanische Indianer. — R. Lehmann-Nitsche,
Die dunkeln Geburtsflecke in Argentinien und Brasilien.

Geographische Zeitschrift. 11, 8. H. Reusch,
Norwegens Verhältnis zu Schweden vom geographischen
Gesichtspunkte aus. — E. Brückner, Die Bilanz des

Kreislaufes des Wassers auf der Erde. — L. Chali-
k i o p o u 1 o s , Wirtschaftsgeographische Skizze Thessaliens.

La Geographie. 15 Juillet. . P. Girardin, Les phe-

nomenes actuels et les modifications du modele dans
la haute Maurienne. — P. Lemoine, Le royaume de
MaiTakech. — P. Pelet, La position geographique d'El

Oued (Souf). — A. Vacher, La plaine picarde, d'apres

M. Aibert Demangeon.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Ludwig Gumplowicz [ord. Prof. f. Verwaltungs-

lehre u. österr. Verwaltungsrecht an der Univ. Graz],

Geschichte der Staatstheorien. Inns-

bruck, Wagner, 1905. XI u. 592 S. 8°. M. 12.

Das neueste Werk des alten, temperament-
vollen Eiferers für eine in naturwissenschaftlichem

Geiste arbeitende Soziologie enthält eine Über-

sicht der Anschauungen und Theorien über den

Staat, von Hammurabi, Confucius und dem Ge-

setze Manus an bis auf G. Ratzenhofer, M. An-

gelo Vaccaro, Fr. Ratzel und Lester F. Ward.

Der ältere, schon der Geschichte zugehörige Teil

der betreffenden Lehrentwicklung wird in kurzen

Zügen geschildert; diese Darstellung ist in man-

chen Hinsichten übersichtlicher und lebendiger

als in irgend einem anderen mir bekannten Werke.
Allerdings werden dabei sehr bedeutende Schrift-

steller oft auf wenigen Seiten abgefertigt; von

einer erschöpfenden Behandlung ist keine Rede,

sondern nur die hauptsächliche Bedeutung jedes

Forschers wird kurz charakterisiert, wie sie sich

von Gumplowicz' Gesichtspunkte aus darstellt.

Je näher der Gegenwart wir kommen, desto

schärfer treten seine eigenen Lieblingsgedanken

hervor, und desto bissiger wird seine Polemik

gegen abweichende Richtungen.

Nach G. ist der alleinige Inhalt des Staats-

lebens der Kampf der sozialen Gruppen gegen-

einander. Der Staat entstehe durch Eroberung,

d. h. dadurch , dafs wandernde Stämme in die

Kulturgebiete einbrechen und die sefshafte Be-

völkerung unterjochen; erst dadurch entstehe

überhaupt eine soziale Schichtung, ja sogar die

Familie. Das Recht werde erst im Staate er-

zeugt. Zwischen den verschiedenen Gruppen
herrsche aber noch im Staate im Grunde das

»Gesetz der absoluten Feindseligkeit«. Das
Recht sei ein reiner Machtbegriff, das staats-

rechtliche Verhältnis verschiedener Gruppen zu-

einander nichts anderes als ein Ausdruck ihres

Machtverhältnisses; sobald eine Verschiebung des

Machtverhältnisses eintritt, habe das bisherige

Recht nicht mehr die geringste Bedeutung, son-

dern werde einfach sofort umgestofsen. Dafs

die ideale Vorstellung von einem Recht an sich

eine lebendige Macht sei und die gesellschaft-

liche Entwicklung mitbestimmend beeinflusse, ist

nach G. eine lächerliche Phrase. Hiermit sind

denn die Prinzipien des staatsrechtHchen For-

schungsgebiets hübsch einfach zurechtgelegt; man
hat »die Teile in seiner Hand« und kann sich

daran machen, aus ihnen das Staats- und Rechts-

leben der Menschheit zusammenzuzimmern.

Erst gegen Ende des 19. Jahrh. s sei eine

»wahrhaft wissenschaftliche Erkenntnis des

Staates« aufgegangen. Sie fufst auf dem Dar-

winismus und dem »Haeckelschen Monismus«, und

ist in Österreich, auf besonders günstigem Terrain,

von Ratzenhofer (und Gumplowicz, vgl. bes.

S. 433) aufgestellt worden. Damit hat die mehr

als 2000 jährige Entwicklung der Staatstheorie

»einen vorläufigen befriedigenden Abschlufs ge-

funden« (S. 317).

Im Prinzip fordert G. nachdrücklichst, dafs

die Wissenschaft die tatsächlichen Vorgänge blofs

erforsche und erkläre, keineswegs beurteile. Auch

an ihm bewährt es sich aber, dafs Geschichte
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nicht geschrieben werden kann ohne Wertung,

ohne Hervorhebung derjenigen Leistungen, die

dem Geschichtschreiber bedeutsam erscheinen.

Hierbei bildet natürlich seine eigene staatswissen-

schaftliche Grundidee den wichtigsten Bewertungs-

mafsstab, wonach er die Leistungen staatswissen-

schaftlicher Forscher würdigt. Daneben bemerken
wir eine lebhafte Sympathie für freiheitliche und

demokratische Tendenzen; so werden z, B. Locke
und Rousseau recht vorteilhaft beurteilt, — der

letztere trotz seiner »phantastisch- juristischen«

Begriffsdeduktionen. Dagegen werden Staats-

rechtslehrer, die die monarchische Macht stark

betont haben, wie z. B. Grotius und Hobbes,

streng beurteilt.

Mit Ingrimm greift G. die juristischen »Haar-

spaltereien« an. In einem Anhang (S. 571— 592)

kritisiert er, als Beispiel der verkehrten juristi-

schen Methode, zwei Arbeiten von Lukas. Aber

auch sonst finden sich äufserst scharfe Angriffe

gegen Laband, Jellinek und andere »patentierte

juristische Staatsrechtslehrer«, die nach G. durch

ihre unklaren Begriffsbildungen und Theorien

das wirkliche Begreifen des Staatslebens blofs

erschweren und verwirren. In seiner Polemik

wird G. fast immer sehr ungerecht. Jedoch

haben seine Ausführungen gegen die einseitig

juristische Betrachtungsweise meiner Ansicht nach

doch auch eine gewisse Berechtigung. Sehr

unbegründet sind dagegen die heftigen Ausfälle

gegen Jellinek aus dem Anlafs, dafs dieser die

Kühnheit gehabt hat, Ratzenhofers Theorien be-

sonnen zu kritisieren und ihr Berechtigungsmafs

im Vergleich mit anderen Hypothesen über pri-

mitive Staatenbildung zu erwägen (S. 449 f.).

Leider ist das Werk im einzelnen nicht mit

der wünschenswerten Genauigkeit gearbeitet. Es

finden sich fast unbegreifliche Versehen und

Nachlässigkeiten. Der Kyniker Diogenes wird

mit Diogenes Laertios identifiziert (S. 65). Als

Lucrez' Lebenszeit ist »98 v. Chr. bis 42

n. Chr.« angegeben (S. 74). Einmal wird

Aristoteles als »der erste europäische Monist«

bezeichnet (S. 41); später heifsen die Stoiker

»die ersten Monisten« (S. 65) usw. Solche auf-

fallende Nachlässigkeiten erwecken kein grofses

Vertrauen zu der referierenden Darstellung im

allgemeinen. In der Tat finden sich auch in ihr

viele sachliche und inhaltliche Ungenauigkeiten.

Indem G. mit hohem Lobe die 1853 anonym

erschienenen »Grundsätze der Realpolitik« er-

wähnt (S. 376ff.), nennt er als ihren Verfasser

G. Diezel, und weist in der folgenden Darstellung

wiederholt ganz kurz auf »Diezel« zurück. Gegen-

wärtig steht doch, soweit mir bekannt ist, völlig

fest, dafs der Verfasser des Werkes A. L. v. Rochau

war. Den zweiten Teil der »Grundsätze« (1869)

sowie die durch einige auf die Zeitpolitik sich

beziehende Zusätze interessante zweite Auflage

des ersten Teiles (1859) scheint G. nicht zu kennen.

Als geschichtliche Darstellung ist G.s Buch

im ganzen inhaltreich, lebhaft geschrieben, aber

ungenau und stark subjektiv. Seine eigenen

staatswissenschaftlichen Ansichten sind sehr ein-

seitig. Indessen mufs doch entschieden betont

werden, dafs in der von ihm vertretenen Rich-

tung der Staatswissenschaft, die ihre Betrachtungs-

weise ganz und gar auf die Idee des Kampfes
ums Dasein gründet, ein wichtiges Wahrheits-

moment liegt, das von anderen Schulen noch

nicht gebührend berücksichtigt und in ihre

Theorien hineingearbeitet worden ist.

Helsingfors. Arvid Grotenfelt.

H. Knocke, Praxis des Eisenbahngüterverkehrs.
Leitfaden zum praktischen Gebrauch in Handels-

schulen und Kontoren. Hannover, Karl Meyer, 1905.

65 S. 8". M. 0,75.

Das kleine Buch gliedert sich in zwei Teile. Im I.

behandelt der Verf. den Inlandsverkehr. Unter Bei-

fügung von Beispielen teilt er die Grundsätze für die

Frachtenberechnung, für Auf- und Abladen der Güter,

sowie ihre Beförderung in den verschiedenen Arten von
Wagen mit. Ferner geht er auf die Spezialtarife für

bestimmte Eil-, Stück- und Wagenladungsgüter, sowie

auf die Eisenbahn -Verkehrsordnung, auf die Seehafen-

und Ausnahmetarife, auf die Kontrollvorschriften bei der

Ausfuhr über See und auf die Zoll-, Steuer-, Polizei-

und statistischen Vorschriften beim Übergange über die

Grenze ein. Im II. Teil wird der internationale Güter-

verkehr dargestellt. Ein Anhang beschäftigt sich mit

dem Personenverkehr.

Notizen und Mittellungen.

Zeitschriften.

Wiener Statistische Monatsschrift. August. F. v.

Meinzingen, Die erbliche Belastung als Erkrankungs-

ursache der Irrsinnigen. — v. Oppolzer, Dr. Hermann
Blodig.

Journal des J^conomistes. 15 Aoüt. E. Giretti,

Les resultats du droit sur le ble en Italic. — D. Bellet,

La lutte contre le chomage en Suisse. — E. Letour-
neur, L'entrepot obligatoire et les nouvelles mesures

fiscales ä Paris. — Raffalovich, John Parish, banquier

et negociant ä Hambourg. — P. Olivier-Lacroye,
La proposition Morel et la rubanerie. — R. Bovet, Les

comites d'ouvriers en Allemagne. — Fr. Passy, L'opi-

nion precon9ue.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Fritz Hawelka [Dr. jur.J, Studien zum öster-

reichischen Friedhofsrechte. [Wiener

Staatswissenschaftliche Studien, hgb. von

Edm. Bernatzik und Eugen v. Philippovich,

VI, 1.] Wien, Franz Deuticke, 1904. IX u. 75 S.

8". M. 2,50.

Es ist eine anerkennenswerte Tätigkeit, das

enorme Gebiet des öffentlichen Rechts in Spezial-

untersuchungen zu bearbeiten. Eine wertvolle

derartige Untersuchung ist auch die Schrift

Hawelkas über österreichisches Friedhofsrecht.

Der Verf. hat die Materie historisch sehr über-

sichtlich, dogmatisch klar und vollständig zur

Darstellung gebracht, wenn auch, wie es ihm
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vht anders möglich war, nur für ein begrenztes

•biet. Sehr erfreulich ist die energische Be-

tonung des Umstandes, dafs das Friedhofsrecht

hauptsächlich öfifentliches Recht sei, und dafs die

zivilrechtliche Seite an Bedeutung stark zurück-

tritt.

Nach einer historischen Einleitung (S. 1— 1 7)

stellt der Verf. zunächst die Bestimmungen des

österreichischen Rechts über die Errichtung, Er-

haltung und Schliefsung der Friedhöfe dar. Da-

nach haben grundsätzlich die Gemeinden die Ver-

pflichtung zur Herstellung von Friedhöfen, aber

die Zuständigkeit der Gemeinden ist keine aus-

schliefsliche, auch die Religionsgenossenschaften

z. B. können die Errichtung von Friedhöfen

beschliefsen. Nur die Gemeinden aber können

von der staatlichen Verwaltungsbehörde dazu

gezwungen werden. Der für Friedhöfe erforder-

liche Grund und Boden kann im Wege der Ex-

propriation beschafft werden. Die Verpflichtung

der Gemeinden zur Errichtung und Erhaltung

von Friedhöfen tritt nur dann ein, wenn nicht

von anderer Seite bereits für Friedhöfe gesorgt

ist. Aus sanitätspolizeilichen Gründen kann vom
Gemeindevorstand die Schliefsung eines Fried-

hofes verfügt werden; zur Auflassung eines

Friedhofes ist der Friedhofseigentümer berechtigt,

der dazu übrigens im öffentlichen Interesse auch

gezwungen werden kann. Dieser Fall ist insofern

juristisch interessant, als ein Gegenstand, der

bereits öffentliche Sache ist, neuerlich zwangs-

weise dem öffentlichen Interesse zugeführt wird.

Die Zulässigkeit eines solchen Vorganges findet

sich in der Literatur bestritten. Ich glaube,

dafs H. richtig entscheidet, wenn er die Ent-

eignung öfifentlicher Sachen für zulässig ansieht

mit der Motivierung, »dafs die öffentliche Sache
zunächst immer einem bestimmten öffentlichen

Interesse gewidmet ist, und dafs die öffentlichen

Interessen, welche durch gewisse Sachen unmittel-

bar befriedigt werden, nicht gleichwertig sind«

(S. 28). Diesen Standpunkt nimmt auch die

Praxis ein.

Friedhöfe sind nach österreichischem Recht
nicht öffentliches Gut im Sinne des a. BGB.,
folglich sind sie Grundbuchobjekte, an denen
also das Eigentum auf dieselbe Art erworben
wird wie an anderen Grundstücken,

Interessant sind die Rechtssätze über die Be-
nutzung der Friedhöfe. Den Pfarrkirchen ist

durch kirchliche Vorschriften die Pflicht auf-

erlegt, Grabstellen zu gewähren. Nach den kirch-

lichen Gesetzen darf für die Beerdigung keine

Zahlung verlangt werden, weil die Vornahme
amtlicher Funktionen gegen Geld und Geldes-
wert verboten und als Simonie zu bestrafen ist.

Hingegen soll nach den gleichen Gesetzen die

Gepflogenheit der Laien, bei der Entgegen-
nahme von geistlichen Verrichtungen freiwillig

Gaben zu spenden, nach Kräften gefördert

werden. Im Laufe der Zeit wurde nun aus den

Spenden eine »freiwillige« Beitragspflicht, in-

dem es üblich wurde, anläfslich der Verrichtung

kirchlicher Funktionen Gebühren einzuheben.

Diese Gebühren gelten aber nicht als Äquivalent

für die geistlichen Amtshandlungen, diese bieten

nach kirchlicher Anschauung nur den Anlafs
zur Erfüllung einer allgemeinen Beitrags-
pflicht (S. 5 2 f.). — Bei der Vergebung von

Grabstellen tritt die Kirche nicht privatwirtschaft-

lich auf, sondern als Trägerin obrigkeitlicher

Gewalt, auch bei Vergebung der sogenannten

eigenen Gräber, Die Zahlung, die in diesem

Falle von dem Grabstellenerwerber geleistet

wird, ist »eine Vergütung dafür, dafs der Kirche

infolge Gewährung der Grabstätte über die

regelmäfsige Belegungszeit hinaus die Gelegen-

heit zu wiederholter Einhebung der für gewöhn-

liche Gräber festgesetzten Gebühr entgeht«

(S, 59). Ihrer rechtlichen Natur nach sind die

Grabstellgebühreu öffentlich-rechtliche Leistungen,

denn mit der Gewährung von Grabstellen auf

Friedhöfen wird auch eine Aufgabe der öffent-

lichen Verwaltung erfüllt, es sind somit Abgaben
für die Benutzung von Anstalten,

Übrigens bleibt von den zahlreichen hier auf-

tauchenden Fragen noch manche ungelöst. Wie-

der Verf, (S, 70) richtig bemerkt, lassen einen

hier manchmal positives Recht wie Interpretation

und Analogie in Stich, und man mufs sich in

diesen Fällen das Recht beilegen, nach Her-

kommen und guter Sitte, nach natürlichen Rechts-

grundsätzen und natürlichem Rechtsgefühl zu ent-

scheiden.

Freiburg i. Br. Hans v. Frisch,

Heinrich Olep, Die deutsche Süfsstoff-

gesetzgebung namentlich das Süfsstoffgesetz

vom 7. VII. 1902. Tübinger Inaug.-Dissert. Tübin-

gen, H. Laupp, 1904, IV u, 92 S. 8". M. 2.

Der Verf. behandelt in ausführlicher Dar-

stellung 1. die Geschichte der deutschen Süfs-

stoffgesetzgebung, 2, den heutigen Rechtszustand

bezüglich der Süfsstoffe, 3. das ausländische

Recht in dieser Sache. Bisher fehlte es an

einer zusammenhängenden Darstellung dieses

Gegenstandes, man mufste sich vielmehr das

Einschlägige in Reichstagsberichten, Regierungs-

vorlagen, Zeitschriften oder Petitionen der inter-

essierten wirtschaftlichen Gruppen, der Zucker-

industrie einerseits, der Fabrikanten künstlicher

Süfsstoffe andrerseits zusammensuchen. Es war

deshalb eine dankbare und zeitgemäfse Aufgabe,

das zerstreute Material in einer Gesamtdarstellung

des Gebietes zusammenzufassen und zu ordnen.

Nachforschungen im Detail erleichtert das am

Schlüsse gegebene Literaturverzeichnis. — Der

Verfasser hat seine Aufgabe mit Geschick gelöst,

auch mit grofser Genauigkeit und Wissenschaft-

lichkeit, so dafs jeder Fachmann, der sich als
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Politiker, Nationalökonom oder Industrieller mit

dieser Frage befassen will oder mufs, von sei-

ner Arbeit gerne Gebrauch machen wird.

Stralsund. Bruno Brukner.

Notizen und Mittellungen.

Zeitschriften.

Archiv für katholisches Kirchenrecht. 85, 3. E.

GöUer, Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzlei-

regeln vom Ende des 15. bis zum Beginn des 17. Jahr-

hunderts. — A. Rösch, Die Beziehungen der Staats-

gewalt zur katholischen Kirche in den hohenzoUernschen
Fürstentümern von 1800— 1850. — H. Schindler, Zur
geschichtlichen Entwicklung des Laienpatronats und des

geistlichen Patronats nach germanischem und kanoni-

schem Rechte. — N. Hillin g, Die Bedeutung der iusta

causa für die Gültigkeit der Exkommunikationssentenz

(Forts.).

Archivio gittridico. Marzo-Aprile. G. Bortolucci,
II delitto e la pena nei Dialoghi di Piatone. — G. Ci-

cogna, Sulla cosi detta relocatio tacita; Dei posse-

dimenti denominati saltus. — M. Fanno, II regime e

la concessione delle terre nelle colonie moderne (cont.).

— F. Buonamici, Nuove osservazioni suUa scelta dei

giureconsulti etc. — A. Scialoja eG. Lumbroso, Sul

diritto di recesso dei socio per l'aumento dei capitale.

— B. Brugi, Gli scritti minori di Bernardo Windscheid.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

M. M. Richter, Lexikon der Kohlenstoff-

Verbindungen. Supplement III umfassend die

Literaturjahre 1903 und 1904. Hamburg, Leopold

Vofs, 1905. 2 El. u. 579 S. 8". M. 18,60.

Es ist bekannt, dafs die chemische Forschung

sich in den letzten Dezennien vorzugsweise der

Erforschung der Kohlenstoffverbindungen zuge-

wandt hatte. Infolgedessen war die Zahl der

neu dargestellten Kohlenstoffverbindungen mit der

Zeit aufserordentlich angewachsen, und es wurde

immer schwieriger, die durchaus nötige Übersicht

über diese Verbindungen zu bewahren. Insonder-

heit erwuchsen nicht gar selten Schwierigkeiten,

wenn es sich darum handelte, festzustellen, ob

eine neu dargestellte Verbindung anderweitig

schon bekannt und wo sie etwa beschrieben

sei. Wesentlich wurde diese Arbeit durch das

vor längerer Zeit schon erfolgte Erscheinen der

ersten Auflage des vorliegenden Werkes (»Ta-

bellen der Kohlenstoffverbindungen nach deren

empirischer Zusammensetzung geordnet«) erleich-

tert. Nach längerer Pause folgte dann das

»Lexikon der Kohlenstoffverbindungen«, zu dem

nun schon das dritte Supplement vorliegt. Im

Gegensatz zu dem bekannten »Handbuch der

organischen Chemie« von Beilstein und zu ande-

ren Hand- und Lehrbüchern stützt sich die Ein-

teilung des Stoffes hier nicht auf die verschiede-

nen natürlichen Gruppen der Kohlenstoffverbin-

dungen (Kohlenwasserstoffe, Alkohole, ^Aldehyde,

Säuren usw.), sondern lediglich auf deren empi-

rische Zusammensetzung, wie die Elementar-

analyse sie ergibt. Auf die Verbindungen mit

1 Kohlenstoffatom folgen die mit 2 Kohlenstoff-

atomen usw. Innerhalb jeder dieser Gruppen

(CfGruppe, C2- Gruppe usw.) folgen die einzel-

nen Verbindungen so aufeinander, dafs zunächst

diejenigen aufgeführt sind, die aufser dem
Kohlenstoff nur noch ein einziges anderes Ele-

ment, Wasserstoff, Sauerstoff, Chlor oder Schwefel

usw. enthalten, dann die Verbindungen, in wel-

chen insgesamt 3 verschiedene Elemente, Kohlen-

stoff, Wasserstoff und Sauerstoff vorhanden sind

usw. Dadurch wird es sehr erleichtert, festzu-

stellen, ob eine Kohlenstoffverbindung, deren

empirische Zusammensetzung bekannt ist, bereits

dargestellt und beschrieben worden ist. Auf die

empirische F'ormel folgt in der tabellarischen

Übersicht der etwaige Name oder die nähere Be-

zeichnung der Verbindung, eine Angabe über

ihre wichtigste physikalische Eigenschaft (Schmelz-

punkt, Siedepunkt) sowie eine Literaturangabe.

Bei der letzteren sind nicht nur die wichtigsten

in- und ausländischen Zeitschriften, sondern auch

die Patentliteratur eingehend berücksichtigt. Ein

kurzes Register der Eigennamen ist zur Erleich-

terung der Übersicht beigefügt. Wenn man be-

rücksichtigt, dafs das sehr sorgfältig gearbeitete

Lexikon mit seinen 3 Supplementen 112164

Verbindungen umfafst, so erscheint es begreif-

lich, dafs dieses Werk für jeden auf dem Ge-

biete der Kohlenstoffchemie arbeitenden Chemi-

ker unentbehrlich ist.

Berlin. K. v. Buchka.

t Georg Friedrich [Mathematiker beim Reichsversiche-

rungsamt, Dr.], Versicherungstechnische Rech-
nungen mit herausgegriffenen Altern in n-

jährigen Abständen. [Veröffentlichungen des

Deutschen Vereins für Versicherungs-Wissenschaft,

hgb. von Alfred Manes. Heft IV.] Berlin, Ernst Sieg-

fried Mittler & Sohn, 1905. S. 89—138. 8".

Im Vorwort bemerkt der Verf., dafs für die ver-

sicherungtechnischen Rechnungen mit herausgegriffenen

Altern, die genügend genau seien, und bei denen sich

der Rechnungsaufwand bedeutend vermindere, die nöti-

gen Formeln meist nicht zur Verfügung ständen; diesem

Übelstande will seine Abhandlung abhelfen. Im I. Ab-

schnitt untersucht er die Zulässigkeit der Rechnung mit

herausgegriffenen Altern; im II. stellt er die Formeln für

die Interpolation auf. Die beiden nächsten Abschnitte

entwickeln die Formeln für die unmittelbare Berechnung

der Summen von Funktionswerten, ohne Ermittlung der

einzelnen Funktionswerte selbst; der letzte Abschnitt

bietet Formeln für die Verwertung unausgeglichener

Zahlenreihen und mehrjähriger Durchschnittswerte für

die dargelegten Rechnungsarten.

P. Kuckuck [Kustos an der Kgl. Biolog. Anstalt auf

Helgoland, Dr.], Der Strandwanderer. Die wich-

tigsten Meeresalgen und Seetiere der Nord-

und Ostsee. München, J. F. Lehmann, 1905. 76

S. 8" mit 24 Tafeln nach Aquarellen von Julius

Braune. M. 6.

Von den zum gröfsten Teile nach der Natur gemalten

und trefflich reproduzierten Darstellungen betreffen die

der zehn ersten Tafeln die Pflanzen-, die der übrigen

vierzehn die Tierwelt. Taf. 1—4 enthalten 24 Arten der

wichtigsten Blütenpflanzen, die für die Flora des Ost-
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und Nordseestrandes charakteristisch sind. Auf Taf.

:> — 10 folgen die wichtigsten Algen. Die Bilder aus

der Tierwelt auf Taf. 11— 24 geben Spongien, Cülente-

raten, Echinodermen , Würmer, Crustaceen, Mollusken,

Bryozoen, Tunikaten und Fische wieder. Die abgebil-

deten Pflanzen und Tiere werden in den Text kurz be-

hrieben, auch wird ihre Verbreitung und bei zu prak-

-schen Zwecken verwendbaren .^rten die Lebensgeschichte

und die Art der Benutzung mitgeteilt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die internationale Kommission für Ge-
schichte der Naturwissenschaften, die 1903 auf

dem Historiker-Kongrefs in Rom begründet worden ist,

und deren Aufgabe die Schaffung einer internationalen

Vereinigung der Historiker der Naturwissenschaften ist,

hat zu Ende des vorigen Jahres ihren Vorsitzenden

Paul Tannery durch den Tod verloren. Die Kommission,
deren .Mitglieder über die ganze Erde zerstreut sind, hat

jetzt Prof. Dr. Karl Sud ho ff zum Vorsitzenden ge-

wählt.

Der Hochschule für Bodenkultur in Wien ist

bei der Einführung der vierjährigen Studiendauer das

Recht zur Promotion von Doktoren der Boden-
kultur verliehen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. vergl. .\natomie an der Univ. Mün-
chen Dr. R. Hertwig ist zum korresp. Mitgl. der math.-

nat. Kl. der Kgl. Preufs. .'\kad. d. Wiss. ernannt worden.
Der Privatdoz. f. Botanik an der Univ. Bonn und an

der Landwirtschaft!. Akad. zu Poppelsdorf Dr. H. Fischer
ist als Leiter der Bakteriolog. Versuchsstation an die

Landwirtschaftl. Hochschule in Berlin berufen worden.
Der aord. Prof. f. theoret. Maschinenlehre an der

Techn. Hochschule in Wien Dr. K. Kobes ist zum ord.

Prof. ernannt worden.
Die Privatdozenten f. Chemie an der Techn. Hoch-

schule in Karlsruhe Paul Eitner und Lothar Woehler
sind zu aordd. Proff. ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Chemie an der Univ. Basel Dr.

Georg W. A. Kahlbaum ist am 28. Aug., 52 J. alt,

gestorben. Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer

-Mitarbeiter.

Der Prof. f. Botanik an der Univ. Brüssel Dr. Leo
Errera ist kürzlich, 50. J. alt, gestorben.

Neu erschienene Werke.

A. Föppl, Vorlesungen über technische Mechanik.
IIL Bd. : Festigkeitslehre. 3. Aufl. Leipzig, Teubner.

M. Abraham, Theorie der Elektrizität. II. Bd.:

Elektromagnetische Theorie der Strahlung. Ebda.

Zeitscliriften.

Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Math.-phys. Kl. bl, 2. A. Mayer, Über den Hilbert-

schen Unabhängigkeitssatz in der Theorie des Maximums
und Minimums der einfachen Integrale. II. — J.

Thomae, Bemerkung über das elektrische Potential bei

geradlinigen Elektroden ; Winkeltreue .Abbildung einer

durch zwei aufeinander senkrecht stehende geradlinige

Schlitze begrenzten Ebene auf ein Rechteck. — W.
Scheibner, Zur Theorie der Tschirnhaus -Transforma-
tion. — M. Krause, Zur Theorie der Funktionen zweier
veränderlichen Gröfsen.

Nouvelles Annales de Mathematiques. Mai. L.

Den ry, Note sur la representation geometrique des poly-

nomes algebriques. — H. Laurent, Equation differen-

tielle des courbes du troisieme ordre. — G. Fontene,
Sur les Clements doubles de deux figures semblables
dans l'espace. — A. Tresse, Sur le mouvement du
Corps soüde. — R. Bricard, Sur la transformation
d'Ernest Duporep et sur celle de Lie.

Himmel und Erde. Angust. C. Koppe, Die Ver-

mcssungs- und Absteckungsarbeiten für den Simpion-

tunnel. — Chr. Jensen, Die HalUgen der Nordsee und
ihr Schutz. — F. Ristenpart, Otto Wilhelm Struve.

Zeilschrift für anorganische Chemie. 46, 2. F. W.
Küster, Beiträge zur Kenntnis der Polysulfide. III. —
L. Tschugaeff, Über kompie.\e Verbindungen der

a-Dioxime. — R. Luther und B. Krsnjavi, Über

komplexe Verbindungen der Kohlensäure mit Schwer-

metallen. — H. Eggeiing und J. .Meyer, Über die

Fluoride des Rubidiums. — N. S. Kurnakow und

N. J. Stepanow, Über die Legierungen des .Magne-

siums mit Zinn und Blei. — W. Herz undM. Knoch,
Über Löslichkeiten in Lösungsmittelgemengen. IIL —
F. W. Clarke, Über basische Substitutionen in den

Zeolithen. — F. A. Gooch, Die Behandlung von Nieder-

schlägen für die .Auflösung und nochmalige .Ausfällung.

— R. H. .Ashley, Die Bestimmung von Sulfiten durch

Jod. — Ch. L. Parsons. Notiz über das Atomgewicht

von Kohle und Beryllium.

Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der

Naturwissenschaften. IV, 2. Emil Wohlwill, Galilei-

Studien. I. Die Pisaner Fallversuche. — K. Baas, Notiz

zum Leben des Paracelsus. — Fei. v. Oefele, Die Geo-

metrie des .Astrologen. — Ernst Cohen, Eine physika-

lisch-chemische Karikatur. — Besprechungen.

// Nuovo Cimento. Maggio. D. Mazzotto, Varia-

zioni magnetiche del ferro stagionato per nuove stagio-

nature o ricotture. — P. Rossi, Intorno alle dimensioni

delle grandezze fisiche. — A. Pizzarello, Oscillazioni

isocrone del mercurio in tubi comunicanti.

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. 15, 4. Fr.

Noack, Helminthosporium gramineum Rabenh. und
Pleospora trichostoma. — R. Löwenherz, Versuche

über Elektrokultur (Schi.).

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 79 , 4.

K. Thon, Neue Exkretionsorgane bei der Hydrachniden-

familie Limnocharidae Kramer. — F. Stoppenbrink,
Der Einflufs herabgesetzter Ernährung auf den histolo-

gischen Bau der Süfswassertricladen. — A. Zwack,
Der feinere Bau und die Bildung des Ephippiums von
Daphnia hyalina Leydig. — E. Martini, Beobachtungen

an .Arcella vulgaris.

Antiquarische Kataloge.

Oswald Weigel, Leipzig. Kat. 118: Geographia

Plantarum. Florae. [Zum Teil aus den Bibliotheken

der t Prof. S. Sirodot (Rennes), Dr. Ernst Zickendrath

(Moskau) u. a.] 1642 Nrn.

Medizin.

Referate.

Robert Müllerheim [Dr.], Die Wochen stube in der
Kunst. Eine kulturhistorische Studie. Stuttgart, F.

Enke, 1904. XVI u. 244 S. 4" mit 138 Abbild. Geb.

M. 18.

Der Verf., der der .Meinung ist, dafs Sitten und Ge-

bräuche einer Zeit sich am klarsten durch Bilder ver-

anschaulichen lassen, hat eine grofse Reihe von Bildern

in vorzüglicher Wiedergabe zusammengestellt, auf denen

die verschiedenen Vorzüge in der Wochenstube zur Dar-

stellung kommen; ist doch die .Malerei des Mittelalters

und der Renaissance reich an Bildern, die Stoffe aus

der Heilkunde behandeln. Die Bilder des Buches zeigen,

wie man die Neugebornen pflegte, wickelte, warm hielt,

nährte, wie die Betten und W^iegen eingerichtet waren,

wie die Säuglinge gebadet wurden, u. dgl. m. Die Bilder

werden von einem Text begleitet, der die nötigen Er-

klärungen und damit einen .Abrifs aus einem interessan-

ten Kapitel der .Medizingeschichte gibt.
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Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Neuburger-Stiftung in Frankfurt a. M., die

zur Förderung der medizinischen Wissenschaft mit einem
Kapital von 100000 Mark vor zwei Jahren zum 50 jähr.

Jubiläum des Frankfurter Arztes Dr. Theodor Neuburger
von dessen Verehrern zusammengebracht und von dem
Jubilar selbst durch eine namhafte Spende auf vorstehen-
den Betrag abgerundet wurde, wird der Münch. Mediz.
Wochenschr. zufolge, zunächst ihre Einkünfte fünf Jahre
lang dem Frankfurter Institut für experimentelle Therapie
zur Verwendung für Krebsforschung zur Verfügung stellen.

Nach dieser Zeit sollen die Einkünfte unter möglichster
Berücksichtigung der therapeutischen Ziele, etwa auch
der Unterstützung anderer wissenschaftlicher Forschun-
gen dienen oder zu Preisen für die beste Lösung ver-

wandter wissenschaftlicher Fragen bestimmt werden.

Gesellschaften nnd Terelne.

Die internationale Tuberkulose- Konferenz
wird in diesem Jahre während des Pariser Tuberkulose-
Kongresses vom 4. bis 8. Oktober in Paris abgehalten
werden. Die Sitzung des Grofsen Rates wird am 4. Ok-
tober um 1 Uhr im Sitzungssaal der Medizinischen Fa-

kultät eröffnet werden. Anmeldungen sind bis zum
10. September an den Generalsekretär der Internationalen

Tuberkulose -Vereinigung Prof. Dr. Pannwitz (Berlin W,
Eichhornstr. 9) zu richten.

Die erste Tagung der Deutschen Gesellschaft
für gerichtliche Medizin wird vom 25.— 28. Sep-

tember in Meran zugleich mit der 77. Versammlung
deutscher Naturforscher und Ärzte stattfinden. Das Pro-

gramm weist die Beratung folgender Themata auf:

1. Tod durch Elektrizität [Referenten Prof. Dr. Kratter

(Graz) und Dr. Jellinek (Wien)], 2. Morphinismus in straf-

rechtlicher Beziehung [Dr. von Kaan (Meran) und Prof.

Dr. Strafsmann (Berlin)], 3. der Geisteszustand jugend-

licher Krimineller [Prof. Dr. Anton (Halle , bisher Graz)
und Prof. Dr. Puppe (Königsberg)].

Personalchronib.

Der ord. Prof. f. pathol. Anat. an der Univ. Jena
Geh. Rat Dr. Wilhelm Müller ist zum Ehrenmitgl. des
Royal College of Surgeons in Edinburg und der Gesell-

schaft der Ärzte Finnlands in Helsingfors ernannt worden.
Der aord. Prof. f. Augenheilkde an der Univ. Buda-

pest N. Feuer ist als Prof. Schuleks Nachfolger zum
ord. Prof. ernannt worden.

Der Privatdoz. an der Univ. Budapest Dr. Ludwig
Makara ist als Prof. Josef Brandts Nachfolger zum ord.

Prof. f. Chirurgie an der Univ. Klausenburg ernannt
worden.

An der Univ. Erlangen haben sich der Assistent

an der medizin. Klinik Dr. Leonhard Hauck f. Haut-
und Geschlechtskrankheiten und der Oberarzt und erste

Assistent an der chirurg. Klinik Dr. Erwin Kreuter f.

Chirurgie als Privatdozz. habilitiert.

Der fr. ord. Prof. f. Augenheilkde an der Univ. Berlin

Geh. Med. -Rat Dr. Karl Schweigger ist am 24. August,
74 J. alt, gestorben.

Zeitschriften.

Zeilschrift für Heilkunde. 1905, VIII. Frz. Erben,
Über die chemische Zusammensetzung des Blutes bei

Tuberculosis pulmonum, Carcinoma ventriculi, Diabetes

mellitus, Saturnismus chronicus und Typhus abdominalis

(Forts.). — J. Mendl, Über den Harnstoffgehalt des

Harnes bei den verschiedenen Formen von Nephritis. —
A. Götzl und J. Erdheim, Zur Kasuistik der trophi-

schen Störungen bei Hirntumoren. — L. Jehle und
G. A. Charleton, Über epidemische und sporadische

Ruhr im Kindesalter.

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 62, 4.

Ad. Hoppe, Zur Personalfrage. — E. Thoma, Leicht

abnorme Kinder. — Mönkemöller, Zur Lehre von der

periodischen Paranoia. — Jahresversammlung des Deut-

schen Vereins für Psychiatrie zu Dresden am 28. und
29. April 1905. — 40. Versammlung des Vereins der

Irrenärzte Niedersachsens und Westfalens am 6. Mai
1905 in Hannover.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Ernst Happel [Ingenieur], Die Burgen im obe-
ren Hessen. Marburg, N. G. Elwert, 1905. XV
u. 152 S. 8° mit 39 Zeichnungen und 1 Burgenkarte

von Hessen.

Das Verdienst dieses Werkchens und des

gleich angelegten desselben Verfassers, das die

Burgen in Niederhessen und dem Werragebiet

behandelt, besteht darin, dafs hier zum ersten

Male eine zusammenhängende nicht blofs das ur-

kundenmäfsig Historische allein berücksichtigende

Behandlung dieses interessanten Burgengebietes

vorliegt. Insofern wird hier über das ältere

Werk von Landau hinausgegangen: die Dar-

stellung beruht durchweg auf eigener Anschau-

ung des Vorhandenen. Aber darum ist der Ober-

titel »Hessische Burgenkunde«, den die Verlags-

buchhandlung beiden Werkchen gibt, doch zu.

hoch gegriffen. Dazu sind Text und Illustrationen i

zu dilettantisch, zu wenig eingehend und zu wenig!

auf der Basis weiterer Kenntnis des fraglichen^

so überaus schwierigen Gebietes, das ausgedehnte]

Studien erfordert, aufgebaut. Immerhin wird manj

dem Verf. gern zugestehen, dafs die Heimatsliebe,^

die ihn auf seinen Wanderungen geführt, sich!

in einer gewissen naiven Frische der Beschrei-

bung und der zeichnerischen Skizzen zum Aus-

druck bringt, und dafs er wertvolle Vorarbeit!

für eine »Hessische Burgenkunde« geleistet hat.

Marburg. Christian Rauch.

Notizen und Mitteilungen,

Notizen.

Das Kais. Deutsche Archäolog. Institut hati

das archäologische Jahresstipendium für 1905/06 an]

Dr. Köster, Dr. Steiner und Dr. Müller, das Halbjahrs-

stipendium an Dr. Corssen und Dr. Wachtier, das Sti-

pendium für christliche Archäologie an Dr. Michel ver-

liehen.
Personalchronik.

Der Privatdoz. f. Gesch. d. techn. u. tekton. Künste]

an der Techn. Hochschule in Dresden Dr. Robert Brück]
ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Der aord. Prof. f. Archäol. und Kunstgesch. an derj

Univ. Leipzig Dr. Arthur Schneider ist am 24. Aug.,1

45 J. alt, in Steinach in Tirol gestorben.

Der Präsident der Kunstkommission des Baseler Mu-";

seums Eduard His-Heusler, Ehrendoktor der Univ.^

Zürich, ist am 25. Aug., 85 J. alt, gestorben.

Neu erschienene Werke.

Fr. Poulsen, Die Dipylongräber und die Dipylon-

vasen. Leipzig, Teubner.

W. Stengel, Gemälde-Solo oder Gemälde -Konzert.

Ein Vorschlag zur Sanierung der Kunstausstellungen.

Strafsburg, Heitz.
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Moderne Dichtung.

Referate.

Johann Friedrich, Sonnenschule. Ein Wiener

Probejahr. Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger,

1905. XI u. 187 S. Kl.-4°. M. 2.

»Irdisches Vergnügen in Gott« nannte einst

Barthel Brockes die Sammlung seiner Gedichte,

in denen er sich andächtig mit der Schönheit der

kleinen Naturobjekte beschäftigte und an ihnen

den Abglanz der Gottheit aufdeckte. An dieses

Buch, mit dem ich mich vor kurzem in meinen

\'orlesungen wieder beschäftigt hatte, gemahnte

mich ein Band, der von einer ähnlich tiefen

Stimmung durchdrungen ist und mich ganz in

seinen Zauber gebannt hat. Es ist freilich ein

anderes Gesicht, das wir erblicken, bei diesem

modernen Schulmeister, als bei dem biederen

Naturverehrer der Zopfzeit, aber im Kern ihres

Wesens sind sie einander ähnlich, erfüllt von

einem rührenden Frommsein bei der Betrachtung

der Natur, versunken in die Pracht und Herrlich-

keit dieser besten aller Welten.

Johann Friedrich geleitet uns nicht wie

Brockes in seinen Hausgarten, um uns die

Pflänzchen und Käferlein zu weisen, sondern er

versetzt uns in ein Schulzimmer, wo wir im Ver-

lauf von zehn Monaten mit einer Reihe von

merkwürdigen Geschöpfen vertraut werden, die

begeistert als seine Schüler ihm zu Füfsen sitzen

und in freien Aufsätzen ihm seinen poetischen,

sinnigen Unterricht, vielfach nach ihrer persön-

lichen Eigenart gebrochen und umgebildet, wieder

zurückstrahlen. Diese schönste Freude des

Lehrers, die ihn aufrecht erhält, stärkt und be-

geistert, diesen einzigen Lohn seiner aufopfern-

den Tätigkeit versteht dieser Dichter prächtig

darzustellen. Es sind wahre »Sonnenstundent,

die er vor uns erstehen läfst; er findet wirklich

»Worte für ein wortloses Thema«, die Wände
der engen Schulstube verschwinden, und weit

hinein ins Universum, weit in die Ewigkeit reicht

der Blick der Seele. Wir sehen in das »Es«

hinaus, in das wilde, wohltuende, grofse »Es«

(S. 180), wie sich eine der Schularbeiten aus-

drückt. Wenn doch alle Schüler das Glück

hätten, in ihrem Leben jeden Monat wenigstens

eine solche Sonnenstunde zu geniefsen, wieviel

Glück trügen sie aus ihr für ihr weiteres Leben
davon

!

Aber nicht mit einem pädagogischen Werk
haben wir es zu tun, sondern mit einer Dichtung,

die in zarten Linien die Charakterkeime bei vier-

zehn Schülern entwickelt und ihnen gegenüber

den begeisterten und begeisternden Lehrer, Alles

bleibt realistisch und wird doch zum Märchen,

so duftig und traulich, so lauschig und stimmungs-

voll, dafs man von diesem Schuljahr mit Schmerz

sich trennt und die sonst so heifsersehnten Ferien

einmal anruft : Ihr kommt zu früh

!

Für eine Lektüre während der Ferien kann

ich das schön ausgestattete Buch jedem Poesie-

freund empfehlen.

Lemberg. R. M. Werner.

Inserate.
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Archiv
für

Papyrusforschung
und verwandte Gebiete

unter Mitwirkung von Otto Gradexwitz in Königs-
berg, Berxhard P. Gkexfell in Oxford, Akthtje
S. HuxT in Oxford, Pierre Jouguet in Lille,

Fredeeic G. Kexyox in London, Giacomo Lum-
BEoso in Rom, JoHX P. Mahaffy in Dublin, Lud-
wig Mitteis in Leipzig, Jules Nicole iu Genf,

Paul Viereck in Berlin herausgegeben von

Ulrich Wilcken.
Das Archiv für Papyrasforsehung soll ein Zentralorgan für

diö3€s Wissenschaftsgebiet bilden, das sich die Förderung der lite-

rarischen Texte ebenso wie der Urkunden, der griechischen wie der
lateinischen, zur Aufgabe stellt. Dabei will es nicht etwa den inni-
gen Zusammenhang, in dem die Papj-ri mit der sonstigen Tradition
stehen, zerreißen, sondern es will alles, was zur Erklärung der
Papyri beitragen kann oder seinerseits durch sie beleuchtet wird,
mögen es literarische Nachrichten oder Steininschriften, Ostraka
oder Münzen sein, gleichfalls heranziehen: der Hellenismus, wie er
sich in Aegypten seit den Tagen Alexanders des Großen bis zn sei-
nem Absterben unter der Araberherrschaft entwickelt hat , schließt
ja die notwendigerweise so mannigfaltigen Einzeluntersuchungen
auch innerlich zusammen. Die Zeitschrift bietet in jedem Hefte
1) Aufsätze, 2) Referate und Besprechungen, 3) Mitteilungen. Mit
Rücksicht auf den internationalen Charakter dieser Studien bringt
sie Beiträge in deutscher, französischer, englischer, italienischer
oder lateinischer Sprache. Das Archiv erscheint in zwanglosen
Heften in der Stärke von 8—9 Bogen, deren je i einen Band
zum Preise von 20 M bilden.

u
Verlag von ß. 0. Ccubncr in Ceipzig.

om papiernen Stil. UonProf.

Dr. Otto Scbroeder. ^ ^
gr. $. m2. GeheftetJünfte durdigesebcne Auflage.

mk. 2.—, gebunden IHk. 2.80. .••....•..••.
®e[o6t braucht bos SBuc^ nii^t mc^r ju werben, aber

gelefcn; gelefen nic^t oon jebermann, luobl aber Don aüen,

bie berufen ftnb, ibre SBorte ju «ägen. @§ ift feine ©amni=
lung Don SJorfc^riften unb SSerboten; e3 wenbet fid) nidit

fo febr an ben SJerftanb, o(ä an bie feineren Jrtegunücn

ber ©eelc, unb fann iit&ijalb nie ganj oeralten.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. HO S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und

giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehens systematisch

ausgebildet werden können.
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Heue Erscbemungen
aa$ dem Uerlase

von B.G.Ceunber und Cbeodor 1)ofmann in Ceipzig.

^n ben ttadjften STagen gelangen jur SSerfenbung:

Klassische Jlitertumswissenscbafi.

Vollbreclit, Ferdinand, Wörterbuch zu

Xenophons Anabasis. Für den Schul-

gebrauch bearbeitet. Zehnte, verbesserte

Auflage, besorgt von Dr. Wilhelm Voll-

b recht, Professor am Christianeum zu

Altona. Mit 67 Abbildungen im Texte,

drei Tafeln und einer Übersichtskarte.

[IV u. 252 S.] gr. 8. Geb. Mk. 2.20.

ScMltexte der Bibliotlieca Teubneriaiia.

Ciceros Rede für den Sex. Roscius aus

Ameria. Textausgäbe für den Schul-

gebrauch von Gustav Landgraf. [IV

u. 55 S.] gr. 8. Geb. Mk. —.60.

Livius Buch I und II (nebst Auswahl
aus III und V). Textausgabe für den

Schulgebrauch von Oberlehrer Dr. W.
Heraeus. Mit 4 Karten. [XLII u. 252 S.]

gr. 8. Geb. Mk. 2.—

P. Ovidus Naso, Auswahl aus den Ge-
dichten des. Textausgäbe für den

Schulgebrauch v. Prof. Dr. Otto Stange,
Oberlehrer am Vitzthumschen Gymnasium
zu Dresden. [XIII u. 278 S.] gr. 8.

Geb. Mk. 2.—^^^
SchulausgalDeE

griecMsclier und lateinischer Klassiker

mit deutschen Anmerkungen.

Titi Livii ah urbe condita. Liber XXII.
Für den Schulgebrauch erklärt v. Elduard
von Wölfflin. Mit einem Kärtchen.

Vierte Auflage. [IV u. 114 S.] gr. 8.

Geh. Mk. 1.20, geb. Mk. 1.70.

Teuhners Schülerausgahen griechischer

und lateinischer Schriftsteller.

Ausgewählte Briefe aus Ciceronischer

Zeit. Herausgegeben von C. Bar dt.

Kommentar. A^erkürzte Ausgabe. [XXII

u. 303 S.] gr. 8. Geb. Mk. 2.40.

Ciceros Terrinen in Auswahl, herausge-

geben von C. Bar dt. Kommentar.
Mit 2 Tafeln und 17 Figuren im Text.

[XX u. 127 S.j gr. 8. Geb. Mk. 1.40.

Sallustius, C, Crispus, bellum Jugur-

thinum. Herausgegeben von Prof. Dr.

Carl Stegmann, Direktor des Kgl.

Ulrichs - Gymnasiums zu Norden. Text.

Mit einer Karte. [98 S.] gr. 8. Geb.

Mk. —.80.

Schülerpräparationen zu lateinischen

und griechischen Schriftstellern.

Präpara|ion zu Livius XXII von Prof.

Max Kley, Ludwigsburg. [26 S.] gr. 8.

Geh. Mk. —.50.

Präparation zu Ovids Metamorphosen
von Professor Dr. 0. Stange. 2. Heft:

Buch III 1—137; IV 1—166, 389—415;
V 250—678; VI 146—312. (Delectus

Siebelisianus 6, 8, 12, 13.) [28 S.] gr. 8.

Geh. Mk. —.40.

Präparation zu Piatons Apologie und
Kriton. Von Prof. Dr. Teuffei. Zweite

Auflage bearbeitet von Prof. Dr. H. Lud-
wig. [21 S.] gr. 8. Geh. Mk. —.40.

Pädagodik. Cebr° und Unterricbtsbficber.

SSatötnantt, Dr. 9l», ©(^utbireftor in aJJei^cn,

anct^obif be§ UtttemiJjt^ in ^rbfuube ttt

Siolf^* unb anittelfd^ulen. (9[)?ett)obif bc§

33oHg^ u. 9)ZltteIfd)uIunterric^tg. ^n 35erbinbung

mit naml^aften ©c^utmönnern unb unter WiU
njtrfung be§ @e^. 5)fJeg.^9JQt§ @. ^rtebrid)

herausgegeben ö. |)erin. (5Jef)rtg.) -[IV u.

104 ©.] gr. 8. &tf). m. 1.40.

XtäknhnvQ, Stuß., ?ef)rer an b. ^nabmMitttU

fdinle äu ©ötttngen, SUctljobif bc§ ©cfdjidjt^*

unterridjt^. (a)?etf)obit m 33oIfg- u. mitkh
fd)ulnnterrtd)t§.) :^n 3Serbtnbung m. namtjaften

©d^utmännern unb unter SJ^ttiüirtung be§ ®el).

5Heg.-9ftatg @. ^riebrid) herausgegeben öon

|)erm. ®ef)rig. [IV u. 110 ©.] gr. 8.

®e^. m. 1.40.



2229 9. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 36. 2230

neue Erscbeinungen

Uerldgc von B.6.Ceubner und Cbeodor l)ofmann in Ceipzig.

Pädagogik. Cebr° und Unterricbt$bücber.

^^artcl^, Dr. Jyrtebrid), ^ptixö^biid) für ben

ÄotcdjiemuösUutcrrirfit. 3^^"^^/ öoüftän^

big neu bearbeitete Sluflage, IjcroiiSgcgeben Don

61. $öurff)arbt, ^. \!aa^, d. 5iid)cr, 21.

Slucrbac^, 9tettoren in ®era. [76 ©.]
gr. 8. Äart. ü)«. —.40.

Morsch, Prof. Dr. Hans, Oberlehrer am
Königl. Kaiser-Wilhelms -Realgymnasium
zu Berlin, das höhere Lehramt in

Deutschland und Österreich. Ein Bei-

trag zur vergleichenden Sehulgeschichte

und zur Schulreform. [IV u. 332 S.j

Lex.- 8. Geh. Mk. 8.—
,

geb. Mk. 9.—

9ltt^fclb, Dr. ^ati, ^ireftor ber iueftftäbti|(^en

^ö^eren ü)?äbct)cn)d)ule unb bt§ Lehrerinnen*

feminarg in (SIbcrfelb, unb ^ermann ©eiibt,

Vefjrer an ber njeftftäbtifc^en 2IHbc!^enf(i)uIe

unb bem Le^rerinnenjeminar in (SIberfelb,

SSilber au^ itv ©eft^iditc ber ©rgic^ung,
(Srgänpng ju bem ©runbriß ber "ipäbagogif

für^e^rerinnenbilbung^anftalten u. äum©clbft*

unterrid^t. [IVu.52®.] gr.8. (^t^Ml -.60.

«deiner, ^an§, unb ^ttttS Sööboucr, unter

2}?itU)trfung Don veopolb 3}?ifla§, {^ibcl

für abnorme itinber (^ilföfdjulenfibel).

^weiter XeiL [64 ©.j gr. 8. ^art.

mit —.90.

2trad, D. Dr. ^etm„ "iprofeffor ber X^cologie,

unb ^avl 55oeIfer, 'JReftor a. 5>., bie ^eilige

«rfjrift nac^ ber Überfe^ung Dr. älMrtin

Öutl)er§ im Slu^juge unb mit furjen Srläu-

tcrungen jum S3oIfs' unb ^auä^Öc*
brau{^. OJ^it Slbbilbungen unb Aorten. [VIII,

592 u. 40 <B.] gr. 8. ®eb. m. 2.—.

^ivaä, D. Dr. öerm., '^rofeffor ber X^eologic,

unb Äart »oeifer, 9?eftor a. 5)., ba§ Stite

2;eftawent, 2)?it Slbbilbungen unb harten.

[VIII u. 324 ©.] gr. 8. @cb. mt 1.20.

5üoeIfer, ^orl, 9?eftor a. ^. in Serlin, unb

D. Dr. ^ermann S, Stradf, ^rofeffor

ber 2:^coIogic in Öerlin, ^ilf^Bud^ ptn
SSibtift^ett Sefebud^. [IV u. 84 <2.] gr. 8.

Steif ge^. m. —.40.

Zum deutseben una gesebiebtiieben Unterriebt

^cnfdjfe, ÜJlorgarcte, beutfdje '^rofa, 2lu§=

gen)ät)Itc 9?eben unb @fiai)§. Qux Seftüre

auf ber oberften ©tufc t)öi)erer Le^ranftattcn

Sufammengefteüt. 2)iit 4 2lbbilbungen auf

tafeln, ^«eite 2(uftage. [XVI u. 423 ©.]
gr. 8. ®e{). a)?f. 3.-, geb. mi 3.50.

?t)Ott, Stabtfc^ulrat ^rofeffor Dr. £;ito,

IMteraturfunbe für Se^rer* unb ?e^re-

rinncnbilbuugganftaltcn. Unter Wü--
tt)irfung öon ©cminorlc^rern bearbeitet.

j^anbbuc^ ber ^cutfc^eu «pradje für

^öftere 8dju(cn. %n^abe E. Wit 13
Söoübilbern auf tafeln. [IV, 94 unb
XXXII (5.] gr. 8. ®cb. 9)?f. 1.80.

SHatt^ioS, '=)3rofeffor Dr. l^eobor, Ober*
leerer am 9]eaigi)mnafium 5U ßi^icfau, 9(ufs

jtttic ou^ rbcrfloffen, [IV u. 322 ©.]
gr. 8. ®el). mi 2.80, geb. ^t 3.20.

«djenf, Dr. 9t,, n^eiL ^ireftor beö Ütealpro*

g^mnafiums ju ©rabow i. 30L, Se^rbud^
ber @efd)idjtc für p^^re Se^ranftotten,
in Übereinftimmung mit ben ncueften ?e^r*

planen. YI. 2eU: Se^raufgaben ber

Unterfefunba, S'^euere ©efd^ic^te öon 1740
— 1888 öerfa§t öon (£. SBoIff, •I)ircftor

be§ 2)omgi)mna[ium§ ju ©d^Ie^njig. 2.

Sluflagc. 9}2it einer Äartc. [VI u. 85 ©.]
gr. 8. @eb. mi 1.40.

Stu^gabe D: Se^rbut^ ber @ef(^id)te

für fäc^fift^e Seminare , oerfaßt öon Dr.

Ä. ®d)ent, raeiL ^ireftor beö 9tcaIpro*

gl)mnai'ium§ ju ©raboiu i. ü)?., "^rofeffor

@. Söolff, 2)ireftor beS ^omgDmnafiumö
ju ®d)Ie§n)ig, Dr. @. ©e^mlid), Oberlehrer

am %1. (2äd^f. ©eminar ju ^irna a. b.

eibe. VI. icil: ©efc^it^tc ber 9leujeit

Hon 1786 bi^ 1900. Wlit 16 Silber*

tafetn. [IV u. 179 ©.] gr. 8. &tb.

mi 2.—

©raeferö ©djufauövjaben flaffifc^er 3Ä>erfc.

«(^iUerg ©ebid^te. Stu^gewa^It, cinbcgleitet

unb erläutert Don "ißrofeffor Dr. Slmbroä

2J?al)r. 12. bi§ 14. Xaufenb. [vni u.

122 ©.] gr. 8. ®e^. ü)?f. —.50.
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neue €r$cbeinunden
aus dem

Uerlage von B.6.Ceubner und Cbeodor l)ofmann in Ceipzid.

meiblicbes Tortbildungsscbulwesen.

I)au$baltung$unterricbt.

^Cttfd^fe, tjrau Utrife, »eitanb 33or[i^cnbe

bcr SBiftoria^^ortbilbungSfd^uIe gu S3erltn,

unb SHarötttete öcnfi^fe, beutfrfieö Sefc*

Bu(^ für bie toeiblidjc Swö^^i^« 3«"^

@ebrau(f)e an ^ortbtlbung§f(^uIen unb anbc«

ren 8c^r* unb ©räte^ungSanftotten für ba§

natl)f(i)u{pf(i(^tige Sllter. 'Dritte, ncubeorbet^

tetc Sluflage. SOZit bem S3ilbni§ öon Ulrife

|)enfc^fe. [XVIII u. 500 ©.] gr. 8.

®cb. aKf. 2.75.

(»^rittger, Dr. SBil^elm, %I. ©d^ulrat, i>cr

^auS^altung^untcrrid^t @in ^cgmeifer

für Einrichtung öon ^ouS^altungäfc^uIen

unb gugteid) ein 8e§r= unb |)QnbbU(^ gur

Erteilung beä |)au§^altung§unterrid)t§. 33icr

2;eile in einem S3anbe. I. Sltfgemeine^ über

ben |)QU§^aItung§untcrri(?^t. II. '^k Üteini*

gungSorbeiten. III. 'Die Pflege ber SBäfd^e.

IV. !Dq§ ^oijtn. äJJit oielen bem 2:ej:te

eingebrudten SIbbitbungen. ßmeite 2luflage.

[X u. 373 ©.] gr. 8. ©et). 3«!. 5.—
geb. m. 5.80.

Haufmänni$cbe$ Unterricbt$we$en.

3)ocrr, Sllcjanbcr, Oberlehrer, unb ®mil ^effe, orb. ße^rer an ber ©täbt. ^anbctsle^ranftatt

in ^rantfurt a. 9D?., .C>ani>eBfortcf^ottbettä p ^^« tnet^obifd^ öcorbncten (Seft^äft^*

öttttgett für bctt «Bur^Jjaltuttö^unterridjt [IV u. 68 ©.] gr. 8. ©teif gef). W. -.80.

Geographie.

Hettner, Alfred, das Europäische Rußland. Eine Studie zur Geographie des Men
sehen. Mit 21 Textkarten. [VIII u. 221 S.] gr. 8. Geh. Mk. 4.—, geb. Mk. 4.60.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig

Grundbegriffe der Kunstwissenschaft.
Am Übergang vom Altertum zum Mittelalter

kritisch erörtert und in systematischem Zusammenhange dargestellt.

Von August Schwarsow.
[X u. 350 S.] gr. 8. 1905. geh. Mk. 9.—, geb. Mk. 10.—

Dieses Werk, in dem der Verfasser die abschließenden Ergebnisse jahrzehntelanger Studien auf dem Gebiete der Kunstwissen-

schaft niedergelegt hat, wendet sich an jedermann, der in das Wesen des künstlerischen Schaffens einzudringen sich bemüht.

Daß die Spätantike den Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung bildet, ist kein Zufall; denn hier an der Grenzscheide zweier welt-

geschichtlicher Epochen, als eine neiie Weltanschauung, eine in sich abgeschlossene Kultur durchdrang und unter wechselseitiger BefrufA-

tung neue Keime entstanden, hier in der Übergangszeit des Altertums zum Mittelalter konnten besser wie zu irgend einer anderen Zeit

in kritischer Analyse die Grundbegriffe der Kunst überhaupt gewonnen werden.

So ist diese Untersuchung historisch und erkenntnistheoretisch in gleicher Weise, denn es werden einerseits die Voraussetzungen

dargelegt, unter denen die Kunstwerke der Spätantike entstanden, darüber hinaus aber die Wesensbestimmungen der einzelnen Künste

aufgezeigt und ihr Verhältnis zueinander geklärt.

Wer eine klare Erkenntnis auf ästhetischem Gebiete anstrebt, wird sich mit diesem Werk eingehend befassen müssen.

Dieser Nummer der „Deutschen Literatcrzeitung" liegt eine Beilage der Verlagsbucliliandlnng Hermann

Gesenins in Halle a. S. bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen .

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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K. Chr. Planck, Deutsche Geschichte

und deutscher Beruf. Hgb. von
R. Planck. {Gottfried Maier, Stadt-

pfarrer Dr., Pfullingen.)

I. Collijn, Katalog öfver Västeräs läro-
verks-biblioiheks inkunabler.

Theologie und KIrohenwesen.

V. Zapletal, Das Buch Kohelet;

A. Gerson, Der Chacham Kohelet

als Philosoph und Politiker. {^Hu-

bert Grimme, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Freiburg i. d. Schw.)

P. Kirmss, Die christlichen Haupt-
feste

;

W. Bornemann, Bete und arbeitel

J. Gottschick, Dein Glaube hat dir

geholfen

;

Frdr. Meyer, Kampf und Sieg des
Christen
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Allgemeine und orientallsohe Philologie
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A. Thumb, Handbuch des Sanskrit
mit Texten und Glossar. I. Teil:

Grammatik. {Richard Pischel, ord,
Univ.-Prof., Geh. Regierungsrat Dr.,

Berlin.)

L.-G. Levy, La famille dans l'antiquite
israelite.

Grleohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgeschichte.

Transactions and Proceedings
of the .American Philological
Association. Vol. XXXIV: 1903.

{Rudolf Helm, Privatdoz. Dr.,
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Deutsohe Philologie und Literaturgeschichte.
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thc Nineteenth Century. {F. G. G.
Schmidt, Univ.-Prof. Dr., Eugene,
Oregon.)

August Graf von Platen, Tagebücher.
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A. Luchaire, Innocent III. Rome
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R. Müller, Antonius Philosophus — ein
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Neuere Geschichte.

Frhr. von Mi tt nacht, Erinnerungen
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— 1889). {Karl Jacob, aoi-d. Univ.-
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J.Graf V.Pfeil, Deutsch-Südwest-Afrika
jetzt und später.

Geographie, Lfinder- und Völkerkunde.

Edm. Demolins, Comment la route

cree le type social. Vol. I et II.

{Alfred Hettner, aord. Univ.-Prof.

Dr., Heidelberg.)

Deutseh-iJstetreichUcher Anthrtypnlogenkongreß
(Forts.).

Staats- und Rechtswissenschafl

Die Kanonessammlung des Kar-
dinals Deusdedit. Hgb. von
V. Wolf von Glanvell. Bd. I;

Die Summa decretorum des Ma-
gister Rufinus. Hgb. von H.
Singer. {Ulrich Stutz, ord. Univ.-

Prof. Dr., Bonn.)
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tätslehre. {Johannes Stark, Privat-

doz. Dr., Göttingen.)

A. Wegener, Die astronomischen Werke
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J.Fr.N a um a n n , Naturgeschichte der Vögel
Mitteleuropas. Neu bearb. von G. Berg,
R. Blasius, W. Blasius u. a., hgb. vcn
C. R. Hennicke. L Bd.

edteln.
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in Einzeldarstellungen, hgb. von O. Mar-
burg.
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E. Jacobsen und P. N. Ferri, Neu-
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Steinmann, Museumsdirektor Prof.

Dr., Schwerin i. .M.)
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T. Kroger, Um den WegzolL {Alfred

Biese, Gymn.- Direktor Prof. Dr.,

Neuwied.)
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Cicero.

jl,,„„_4.,-_ und seine Zeit v. V. Gardthausen. I.

AUyUSIUS Teil kompl. geb. M 32.-, II. Teil kompl.

geb. M 24.— Einzeln: I. 1. n. M 10.— I. 2. n. Jt 12.—

I. 3. n. JC 8.— II. 1. n. M 6.— II. 2. n. Jt 9.—

II. 3. n. M 7.—
pi —onhin ^^° griechisch-römische Biographie

tjlOyrapniB. nach ihrer literarischen Form von

Friedrich Leo. n. Ml.—
D 'ft-P

^^*'' '" *^^'" römischen Literatur von H. Peter.
brieT, n. Jt 6.—

p kleine Schriften. I. Bd. Römische Denk-
DiUnn^ mäler — Altitalische u. etruskische Denk-

mäler, n. Jt 12.

—

Der Briefwechsel Ciceros v. s. Prokons. b. z.

Cäsars Ermordung von 0. E. Schmidt,

n. Jt. 12.—
— Ciceros Villen von 0. E. Schmidt. Mit 2 Tafeln

und Abbildungen im Text. n. JL 1.

—

n.....^^^4.U»M»««, u"d seine Zeit von A. Schaefer.
uemostnenes 2. Aun. 3 Bände, n. jt 30-
n j a-.uk*».- Von Richard Meister.
Dorer und Achaer. i. xeih n ji 3 60.

r± -.1-. •!.-» Geschichte der grlech. Etymologika
LtymOlOgiKa. v. R. Reltzenstein. n. Jt 18 —
r "Ul" A-pAo-f '^®'' ^"^^^ Malta. Ein Beitrag zur

rrUnUngSTeSI GescWchte der antiken Religion

von R. Wünsch, n. Jt 2.—

0..»^»,»fl-:i# histor., d. lat. Sprache v. H.Blase,
brammailK, a. Dlttmar, J. Golling, G. Her-

big, G.Landgraf, C.F.W. Müller, J.H.Schmalz,

Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. I. 1. Ein-

leitung u. Lautlehre. I. 2 Stammbildungslehre. Von
Fr. Stolz, je n. Jt 7.—. III. 1. Einleitung in die

" Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. Golling.

Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. Golling. Tempora

und Modi; Genera Verbi. Von H.Blase, n. c^^ 8.—

[Fortsetzung unter der Presse.]

— Studien z. latein. Moduslehre v. A. Dittmar. n. Jt 8.—

Ij
1 • Leben des Kaisers Hadrian. Quellen-

naOrian. analysen und historische Untersuchungen

von Otto Th. Schulz, gr. 8. n. Jt 4.—

Hellenistisches Zeitalter. ^Stschln'^zdt'

alters von J. Kaerst. I. Bd. n. M 12.—, geb. Jt 14.—

11 Homerische Paläste. Eine Studie zu den
nOmer. Denkmälem und zum Epos. Von F. Noack.

Mit 2 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. n. Jt 2.80.

I*
. • Die geschichtl. Literatur der röm.Kaiser-

KaiSerZeil. zeltv. H. Peter. 2 Bde. je n. Jt 12.—

1/ 4- •noo ^'^^ antike, vom VI. Jahrh. v. Chr.

KUnSiprOSa^ bis in die Zeit der Renaissance, von

E. Norden. 2 Bände, je n. Ji 14.—

I
.. . Geschichte der röm. Literatur von

LlteraTUr. Teuffel-Schwabe. 5. Aufl. n.

M 14.40, geb. Jt 18.—
— Gesch. der griech. Lit. der Alexandrinerzeit von

Susemihl. 2 Bde. n. JI. 30.—, geb. Jt. 34.—
— Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Liter.-

Gesch. v. Teuffei. 2. Aufl. n. M 12.—
— S. a. Kunstprosa.

I tfHion ^^^ Lydien. Epigraphisch - geographische

Lyaien. Reisefrüchte, hinterl. von K. Buresch,
herausgeg. von 0. Ribbeck. Mit einer Karte von

H.Kiepert, n. Jt 14.—

U 4. der Griechen und Römer v. Christ. 2. Aufl.

MetriK n. Jt 11.60.

— Grundzüge altröm. Metrik v. Klotz, n. Jt \2.—

— Theorie d. musischen Künste d. Hellenen von Ross-

bach u. WestphaL 3 Bde. n. Jt 36.—

PI • Philologische Studien zu Plato v. O. Ii

riaiO. I. Heft: Axiochus. n. Ji 3.— II.

••.1 Die Mysterien des Mythra von Franz
mlinraS. Cumont. Deutsch von G. G ehr ich. n.

Jt 5.— ,
geb. n. Jt 5.60.

Mx-l-UAl/tniA Lexikon d. griech. u. röm. Mythol.

IfiyinOlOyie. herausgeg. von Röscher. I. Bd.

[A— H] n. Jt 34.— II. Bd. [I— M] n. Jt 38.—

III. Bd. (jede Lief. n. Jt. 2.—) im Erscheinen.

Äi Die antike Idee der Ökumene in ihrer

UKUmene. politischen und kulturellen Bedeutung.

Von J. Kaerst. n. Jt 1.20.

[mmisch.
Heft: De

recensionibus Platonicae praesidiis atque rationibus.

n. Jt 3.60.

n X "XI • .r auf röm. Münzen von Imhoof-
rOrtraiKOpTB Blumer. 2. Aufl. n. Jt. 3.20.

— Auf hellen, u. hellenistischen Münzen von Imhoof-
Blumer. geb. n. Jt 10.

—

n..AllnMl,.iMrln Abrifs der griech. und röm. Quellenk.

UUeUenKUnUe. vonA.Schaefer-Nlssen. LAbt.

4. Aufl. n. M 2.— II. Abt. 2. Aufl. n. JC 3.20.

Da^Imam Die attische Beredsamkeit v. Fr. Blass.
Iteaner. 3. am. 2. Aufl. n. Jt 56.—, geb. Jt 64.—

(Die Bände sind auch einzeln käuflich.)

pi .1 Die Rhythmen der attischen Kunstprosa
ttnyinmUS. Isokrates— Demosthenes -Piaton. Von

Fr. Blass. Jt 8.—

p Das alte Rom, Entwickelung seines Grund«

nOm. risses und Geschichte seiner Bauten. Auf

12 Karten u. 14 Tafeln dargest. u. mit einem Plane

d. heutigen Stadt, sowie einer stadtgeschichtlichen

Einleitung von A. Schneider, geb. n. JC 16.—

— Führer durch die öff"entlichen Sammlungen klassischer

Altertümer in Rom von Wolfgang Heibig. 2 Bde.

2. Aufl. Geschmackvoll geb. n. Jt 15.— ; Ausg. m.

Schreibpapier durchschossen geb. n. Ji 17.— (Die

Bände sind nicht einzeln käuflich.)

C«>AlnnifAr<nl ^^"^ Seelenvogel in der alten Utera-

OeeienVOyei. tur und Kunst. Eine mythologisch-

archäologische Untersuchung von G. Weicker. Mit

103 Abbildungen im Text. _n. Jt 28.—

O 4nliA Elementum. Eine Vorarbeit z. griech. u.

OpraCne. Mein. Thesaurus v. H. Diels. n. Jt 3.—

— Charakteristik der latein. Sprache von 0. Weise.

2. Aufl. n. Ji. 2.40: geb. Ji 3.—

m.. . IX x".^^^ Handbuch der griech. Staats-

StaatSaltertUmer. altertümer von G. Gilbert.

1. Bd. (Laked. u. Athen.) 2. Aufl. n. M 8.— IL Bd.

n. Jt 5.60.

^. . tf Geschichte u. System der

Staatsverfassung, röm. st. von E. Herzog.

2 Bde. n. Ji 33.—
o ! Handbuch d. lat. u. griech. Synonymik

Synonymik, v. j. h. h. Schmidt, n. jt 12-
— Syn. d. griech. Sprache v. J. H. H. Schmidt. 4 Bde.

n. Ji 54.—
1- X II'-. Syntax und Stil des Tertullian von H.

TertuUian. Hoppe, n. jt 8-
_ . • I« Trajansdakische Kriege. Nach dem

TrajanSSaUie. Säulenrelieferzähltv.E.Petersen.

I. Der erste Krieg, kart. n. JC 1.80. II. Der zweite

Krieg, kart. n. Jt 3.

—

., „ , ^x-.r^l-. Sethianische, aus Rom v.

VerfluchungstaTeln, r. wünsch, x^.jth.-

\i -1 epische Technik. Von Richard Heinze.

Yergils n. jt 12.-, geb. jt u.-
f r C Geschichte des Zinsfufses im griechisch-

iLinSTUIS. römisch. Altertum bis auf Justinian von

J. G. Billeter. n. Ji 12.—
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Heller^ Studies in Modern German Lite-

rature. (2256.)

Heynemann, Analecta Horatiana. (2255.)

Jacobsenu. Ferri, Neuentdeckte Michel-
angelo-Zeichnungen. (2283.)

V. Pfeil, Deutsch-Südwest-Afrika. (2267.)
Planck, Deutsche Gesch. u. deutscher Be-

ruf. (2237.)

Platen, Tagebücher. (2259.)

Platzhoff-Lejeune,Lebenskunst.(2249.)

Schädel, Mundartliches aus Mallorca.
(2260.)

Starke, Experimentelle Elektrizitätslehre.

(2280.)

Summa decretorum des Magister Rufinus.
(2273.)

Transactions and Proceedings of the
American PhiloL Association. (2254.)

Thumb, Handbuch d. Sanskrit. (2251.)

Verworn, Naturwissenschaft u. Welt-
anschauung. (2279.)

We g e n e r, Astron. Werke Alfons .X. (228a)
Weingart, Suchen u. Finden. (2244.)

Zap letal. Das Buch Kohelet (2241.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Karl Chr. Planck, Deutsche Geschichte
und deutscher Beruf. Aufsätze und Reden

zur Erinnerung an die 25. Wiederkehr seines Todes-

tages, 4. Juni 1880, herausgegeben und eingeleitet

von Reinhold Planck. Tübingen, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1905. XXIV u. 181 S. 8°. M. 2,50.

Vor zwanzig Jahren, bei der Enthüllung des

Denkmals auf der Prag in Stuttgart, sprach der

Ästhetiker Fr. Vischer über die Bedeutung seines

Freundes, des schwäbischen Philosophen Planck,

und schlofs mit den Worten: »Naturvoll, einfach,

brav, treu war diese Persönlichkeit. Wie er der

Jugend zugetan war, so die Jugend ihm. Seine

Gedanken werden leben und wirken, unverloren

in dem Geistesschatz seiner Nation und der Na-

tionen.« Der Theologe Otto Pfleiderer fafst in

seiner Geschichte der Religionsphilosophie das

Bleibende Plancks in die Worte zusammen: »In

seiner geistvollen Geschichtsphilosophie, in scharf-

sinniger nüchterner Beurteilung geschichtlicher

Entwickelungen und kühner weitausschauender

Entwerfung von praktischen Zukunftsidealen

scheint mir die beachtenswerte Bedeutung Plancks

zu liegen.« Auf solche Urteile gestützt konnte
der Sohn es wagen, über den Beruf der deut-

schen Nation Gedrucktes und Ungedrucktes aus

dem Gedankenschatz des Vaters zu sammeln und
der Gegenwart darzubieten.

Man kann es ja nicht leugnen, auch die dem
Leben zugewandten Gedanken Plancks sind nicht

unmittelbar praktisch; aber den inneren Herzpunkt
hat er getroffen, die geistigen und materiellen Auf-
gaben des deutschen Volkes in der Tiefe erfafst,

schon vor fünfzig Jahren in seinem Katechismus

des Rechts. Den Vemichtungskampf der unbe-

schränkten Konkurrenz hat er klar geschaut und

schonungslos gegeifselt, als man nichts Höheres

kannte als völlige Gewerbe- und Handelsfreiheit.

Ihren Schäden begegnen und jedem Talent nach

seiner Fähigkeit eine freie, würdige und lohnende

Stellung anweisen wollte er schon damals durch

eine der Neuzeit angepafste Berufsordnung, in

deren sozial -ökonomischer Gliederung das deut-

sche Reich Vorbild und Vormacht der anderen

werden sollte. So würde die Menschheit das-

selbe Prinzip in sich wirksam sein lassen, das

er in der ganzen Natur erkannte : zentrale Zu-

sammenfassung der in die Peripherie hinaus-

strebenden mannigfaltigen Gliederung. Die

Zentralsonne einer inneren Harmonie sollte die

reichen Kräfte des Alls und der Menschheit durch-

leuchten.

Man erkennt unschwer den Jünger Hegels,

dessen »Idee« der Urquell ist, aus dem die

ganze Mannigfaltigkeit des Seienden hervorströmt:

ein beständiges Werden gemäfs der dialektischen

Entwicklung des Begriffs, eine Stufenordnung,

in der die Idee die Fülle ihres Inhaltes in die

mannigfaltigen Formen des Daseins ausgiefst.

Aber immer noch war es ein Genufs, geistvoller

Anwendung dieser Prinzipien auf die Geschichte

zu folgen. Planck lehrt uns die wandelbaren

Geschicke der deutschen Nation im Lichte ihrer

höheren Aufgabe verstehen, er zeigt die unver-

lierbaren Ideale unseres Volkes und der Mensch-

heit. Mit der Entwicklung des Jahres 1866, mit

den entscheidungsvollen Schlägen der Politik von

Blut und Eisen mufste sich der philosophische

Seher erst abfinden, er hatte es sich in seinen

idealen Träumen anders gedacht, er hatte die

politische Einheit unter Preufsens Führung als

die wirtschaftliche Folge des Zollvereins ge-

wünscht, aber er wufste sich auf den Boden der
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Wirklichkeit zu stellen, und aus der kraftvollen

Energie, mit der das deutsche Reich 1870/71
begründet worden war, schöpfte er die kühnsten

Hoffnungen für eine entschiedene Durchführung

sozialer Reformen im Innern. Die Geschichte hat

ihm nur teilweise recht gegeben. Er ist bestän-

dig auf dem Plan, gegen die Zerklüftung unseres

Volkslebens zu reden, und erhebt immer wieder

seine Stimme für die Herbeiführung einer ein-

heitlich harmonischen Zusammenfassung der Volks-

kräfte. Nicht ohne Erhebung schaut man die

Gesichte dieser einsamen, reinen, hohen Mannes-

seele. Wohl dem aber, dem es vergönnt war,

einst persönlich zu seinen Füfsen zu sitzen, wie

dem Schreiber dieser Zeilen auf dem Gymnasium
zu Ulm: alles, was er tat, kam diesem Lehrer

vom Herzen. Wenn er sprach, so hatte man
den unverlierbaren Eindruck eines tiefen Ernstes,

einer völligen Hingabe. Mit unermüdlicher Ge-
duld liefs er sich zu jedem einzelnen seiner

Schüler herab, ihn den Weg der Weisheit zu

führen. Und wie er selbst jedem einzelnen

freundlich nachging, in jedem, auch dem letzten,

ein ihm anvertrautes Gut von unendlichem Wert
erkennend, so haben wir auch ihn verehrt und

geliebt, wie selten einen Lehrer. Auch wo wir

ihn nicht verstanden, fühlten und schätzten wir

instinktiv seine völlige Hingabe an die Wissen-

schaft, seine selbstverleugnende Treue im Beruf,

seine liebenswürdige, aufopfernde Arbeit für uns

alle. Sein Herzenswunsch ward ihm nicht er-

füllt, zu einer leitenden Stellung an einem Gym-
nasium oder an einer Klosterschule Württembergs

zu gelangen, auch ein Lehramt an einer Hoch-

schule, zu dem er sich in den langen entbeh-

rungsreichen Jahren des Privatdozententums in

Tübingen vorbereitet hatte, und das ihn aufs

höchste beglückt hätte, blieb ihm versagt; nur

wenige Monate, da er schon auf dem Todes-

gange sich befand, war er Ephorus an einer

Klosterschule niedersten Ranges, in Maulbronn.

Dem Mann, der als Erzieher schon durch seine

Persönlichkeit geradezu hervorragend hätte wirken

müssen, traute man nicht die Erfordernisse des

gewöhnlichen Schulmeister -Handwerks zu. Als

Philosoph schien er viel zu hoch über den Höhen

der Menschheit zu wandeln und den realen Boden

unter den Füfsen verloren zu haben. So fühlte

sich der jüngste Hegelianer wie ein Prophet in

der Wüste. Der Arbeitsfreudige, der nie einen

Pfennig Honorar für seine Bücher erhalten hat,

hinterliefs dem deutschen Volk noch sein in Blau-

beuren geschriebenes Vermächtnis, das grofs an-

gelegte »Testament eines Deutschen«, in

dem er die Summe seines Denkens auf den ver-

schiedensten Gebieten zog. Wir schliefsen mit

Vischers schönem Wort: »Unserer Jugend vor

allem, die mitten im Qualm des jetzigen Trei-

bens aufwächst, könnte es nur gut tun, wenn sie

in diese Berge ginge, um reine Gebirgsluft zu

atmen. — Hier schlägt ein braves, festes Mannes-

herz für die grofsen Interessen der Nation i^nd

die grofseren der Menschheit« (Kritische Gänge,
Neue Folge, 6. Heft).

Pfullingen. G. Mai er.

Isak CoUijn [Dr.], Katalog öfver Västeräs läro-
verks-bibliotheks inkunabler. Upsala, Druck
von Almqvist & Wicksell, [1904]. 64 S. 8".

Im Dezember des vorigen Jahres veranstaltete die

Gesellschaft für Buchindustrie in Stockholm eine Inku-

nabelnausstellung in den Räumen der dortigen König-

lichen Bibliothek. Den mit Unterstützung des Ekman-
schen Universitätsfonds herausgegebenen Katalog dieser

Ausstellung hat Colli] n in geographischer und chrono-

logischer Anordnung zusammengestellt,

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Zum Bibliothekar der Kantons- und Univ.-Bibliothek

in Freiburg i. d. Schw. ist als Prof. Dr. J. Huonders
Nachfolger Max Diesbach ernannt worden.

Am städtischen Kunst- und Kunstgewerbemuseum in

Magdeburg ist eine neue Bibliothekarstelle errichtet und
zum 1. Oktober dem Praktikanten am German. Museum
in Nürnberg Dr. Alfred Hagelstange übertragen worden.

Zeitscbriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeilung. Nr.

191. G. Biedenkapp, Mut und Kultur, Schule und Furcht.
— J.Prost, Zur Novalis-Literatur. — 192. G.Förster,
Der babylonische Sabbat in seiner kulturgeschichtlichen

Bedeutung. — A. v. Ende, Die Natur im amerikanischen

Schrifttum. — 193. J. Reiner, Skeptizismus. — M.

Manitius, Die Kenntnis des Griechischen im früheren

Mittelalter. — 194. E. Consentius, Der Denunziant

der Kulturbriefe. — K. Oertel, Die totale Sonnenfinster-

nis vom 30. August. — 195. J. Goebel, Mephisto-

pheles. — 195/196. J. v. Pflugk-Harttung, Moderne
Liebesliteratur. — 196. Else Zurhellen- Pfleiderer,

Paulus (von Weinel). — A, v. Mensi, Die Reden Go-

tamo Buddhos (aus der Sammlung der Bruchstücke

Suttanipata des Pali- Kanons übs. von Karl Eugen Neu-

mann). — Zwei Jahre im nordischen Eise.

Süddeutsche Monatshefte. September. C. Ferdi-
nands, Die Höhlenbären. — C. Flaischlen, Amsel-

liedchen. — Isolde Kurz, H. Kur^ in der Zeit seines

Werdens. I. — F. Lindemann, Gestalt und Spektrum

der Atome. — 0. Cohnheim, Ernährungsprobleme. —
Fr. Naumann, Im Zeitalter des Verkehrs.

The Calcntta Review. July. C. H. Browning, Stu-

dent life in India. — A Friend ofArmenia, Personal

experiences in Armenia. — R. P. Karkaria, The office

of Governor- General. — Amicus, Our cousins, the

Eurasians of India. — A native Thinker, Lord Cur-

zon and the native States. — Raja Binaya Krishna
Deb, An Observation on the religious future of India.

— W. K. Firmin ger, The early days of steam navi-

gation in Indian waters. —- J. F. H., Fourteen days in

the Himalayas.

The Atlantic Monthly. August. W. J. Hopkins,
The clammer. — A. Gilman, Rhoda's teacher and her

school. — J. James, The lesson of Balzac. — A. St.

Pier, »In swimmingt. — Alice Brown, The pilgrim

Chamber. — Mary H. Vorse, The breaking in of a

yachtsman's wife. — G. W. Alger, The literature of

exposure. — Agnes Repplier, Un conge sans cloche.

— Margaret Sherwood, The Coming of the tide. — L.

Hearn, The romance of the Milky Way. — Anna S.

Schmidt, Above the clouds at Metequi. — Katherine

M. Roof, The Baritone and the office boy. — A.

Colton, An apology for the country. — Ch. D. Ste-

wart, We.
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De Gids. Augustus. H. Mulder, Moedertje. —
B. van Leiyveld, Het bagno in Fransch Guyana. —
J. de Vries, De rechtstoestand der ambtenaren. —
Helene Lapidoth-Swarth, Liederen van den Cobzar.

— W. G. C. Byvanck, Marcel Sehwob, 1867—1905.
— W. J. Kühler: C. B. Hylkema, Reformateurs. —
C. en M. Scharten-Antink, Overzicht der Nederland-

sche letteren. IX. Vrouwen en dames in de literatuur.

Mercure de France. 1. Septembre. A. Prieur, Un
episode de l'histoire de l'appendicite: La Mort de Gam-
betta. — Blanche Rousseau, L'escalier. — M. Wil-
motte, Un congres original. — G. Polti, Compere le

Renard (fin). — Ch. Morice, Enquete sur les tendances

actuelles des Arts plastiques (Ili) et les conclusions

d'Eugene Carriere. — G. Danville, Une pensee de

Louis Racine.

Rivista d'Italia. Agosto. F. di Palma, La Tri-

politania e l'Italia. — C. Marchesi, Un canzoniere

della vita al tempo di Domiziano. — J. Tu reo, La
fanciulla straniera. — G. de Stefano, L'intelligenza

animale attraverso i tempi geologici. — A. Maren

-

duzzo, I cicisbei nel settecento. — G. Galatti, Un
precursore inconsapevole della rivoluzione francese.

La CiviJtä cattolica. Quad. 1324. Clericalismo e

laicismo. — I nostri Quattro Evangelii. III. II Vangelo
di S, Matteo. — II papa Zosimo ed il concilio di Torino.
— La Teosofia. — Le glorie di una casa editrice ita-

liana. — L'ecclisse totale di sole del prossimo 30 agosto.
— Una lettera di N. S. Papa Pio X suU'azione cattolica.

Tijdschrift voor ßoek- en Bibliotheekiveezen. Mei-
Juni. G. J. Boekenoogen, De nederlandsche volks-

boeken. — R. van Marie, Een boekband van Magnus.
— V. A. Dela Montagne, Een Vondel-autograf.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Vincenz Zapletal [ord. Prof. f. Exegese des Alten

Testaments an der Univ. Freiburg (Schw.)], Das
Buch Kohelet. Kritisch und metrisch untersucht,

übersetzt und erklärt. [Collectanea Friburgen-
sia. Veröffentlichungen der Univ. Freiburg (Schw.).

N. F. Fase. VII.] Freiburg (Schweiz), in Komm, bei

der Universitätsbuchhandlung (O. Gschwend), 1905.

XIII u. 243 S. 8». M. 8.

Adolf Gerson, Der Chachatn Kohelet als

Philosoph und Politiker. Ein Kommentar
zum biblischen Buche Kohelet, zugleich eine Studie

zur religiösen und politischen Entwicklung des Volkes

Israel im Zeitalter Herodes des Grofsen. Frankfurt

a. M., J. Kauffmann, 1905. VII u. 122 S. 8°. M. 4.

An Koheleth bewährt sich immer mehr sein

Spruch, dafs des vielen Büchermachens kein Ende
sei. In den letzten Monaten hat sich seine Lite-

ratur um zwei Kommentare vermehrt, deren Ver-
fasser reichlich Mühe und Scharfsinn verwenden,
um den Schleier, der das rätselhafteste Produkt
des alttestamentlichen Kanons deckt, zu lüften.

Zapletals wie Gersons Kommentar ist konser-

vativ in dem Sinne, dafs für Koheleth ein ein-

ziger Verfasser angenommen wird; im übrigen

berühren sich die beiden Bücher in ihren Ergeb-
nissen nur sehr wenig. So behandelt Z. Kohe-
leth als eine Folge von 54 lose aneinander
gehefteten Reflexionen, während G. ihm metho-

dische Entwicklung und Gliederung der Gedanken
zuspricht. Will Z. nichts von Widersprüchen

Koheleths wissen, so findet G. solche in grofser

Zahl, erklärt sie aber für beabsichtigt. Einflüsse

griechischer Philosophie auf Koheleth leugnet Z.

unter eingehender Prüfung der darüber vorge-

brachten Behauptungen und konstruiert Koheleths

Gedankenwelt aus rein alttestamentlichen Ele-

menten; G. weist hellenistische Beeinflussung

nicht völlig ab und sieht besonders in Koheleths

Gottesidee den vollständigen Gegensatz zur alt-

hebräischen. Beide polemisieren gegen die

Autorschaft Salomos — wohl überflüssigerweise,

da die Bezeichnung 'Sohn Davids', unter der sich

der Verfasser vorstellt, kaum mehr als 'Davidide'

bedeuten wird; Z. setzt nun den Autor, wie jetzt

meist üblich ist, an den Ausgang des 3. Jahrh.s

V. Chr., ohne seine Persönlichkeit näher festzu-

legen, G. aber in das Zeitalter Herodes des

Grofsen, und weifs von Leben und Wirken des

'Chacbams' und 'Mitglieds der Volkspartei' Kohe-

leth vielerlei Einzelheiten zu berichten. Z. hält

den ganzen Epilog für echt (ohne zu beachten,

dafs die Anrede 'mein Sohn' nicht in den Mund
des nach Kap, 4, 8 kinderlosen Koheleth pafst);

G. schreibt ihn Leuten zu, die mit Koheleths

Lebensschicksalen gut vertraut gewesen seien.

Endlich sieht sich Z. einem poetischen, metrisch

gefügten Texte gegenüber, G. aber einem rein

prosaischen, den er in seiner Übersetzung in ein

sehr glatt zu lesendes, modern klingendes Essai

umwandelt.

Wo also die beiden Kommentare originell

werden, da weichen sie fast durchweg vonein-

ander ab; die Wurzel der Abweichungen liegt

aber vorwiegend in der Textbehandlung, die bei

G. wie bei Z. einen starken Stich ins Subjek-

tive hat. Bei G., der sich der Textveränderun-

gen fast ganz enthält, kommt die Philologie recht

oft zu kurz. Nicht nur, dafs er jedes lamma
'dafs nicht etwa' verkennt, kabar stets mit 'ge-

wifslich', ka\as beliebig bald mit 'Ehrgeiz', bald

mit 'Kasteien', '^suppoth mit 'Sippen', mal'akh mit

'Tempeldiener' wiedergibt: sondern er spannt

auch viele Sätze — öfters unter der Annahme
ironischer Redeweise des Koheleth — in ein

förmliches Prokrustesbett, so 7, 17: Ein 'Gottes-

fürchtiger' geht mit der Masse, 10, 6 'Erlassen

wird die Narrheit Allerhöchsten Orts und von dea

Reichen, die einst unter dem Pöbel safsen',

1 2, 9 : 'Obwohl Koheleth schon ein Weiser war,

studierte er doch noch die Volks Weisheit'. V'cr-

eilige Schlüsse, z. B. dafs bei Koheleth 'Gottes-

haus' nur den zweiten Tempel, 'König' nur einen

einheimisch-jüdischen bedeuten könne, machen den

historischen Untergrund noch unsicherer, was aber

G. nicht hindert, über Koheleth wie eine wohl-

bekannte Persönlichkeit zu reden, ihn gelegentlich

gegen Josephus auszuspielen und dabei alles um-

zuwerfen, was man bisher als Unterscheidungs-
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lehren der Pharisäer und Sadduzäer anzunehmen
sich berechtigt glaubte.

Im Gegensatze zu G. handhabt Z. das alt-

bewährte philologische Rüstzeug mit Umsicht und

Geschick; seine Besonnenheit verläfst ihn aber,

wo er zum Metriker wird. Gewifs, Koheleth

sollte metrisch behandelt werden; diesen Stand-

punkt habe ich als erster schon vor acht Jahren

in der Zeitschr. d. Deutsch, morgenl. Ges. Bd. 51,

S. 689 verfochten, wie auch eine Anmerkung bei

Z. angibt. Aber Metrik im Dienste der Emen-
dation duldet keine Halbheit: als solche mufs ich

jedoch den Versuch Z.s bezeichnen, in knapp
sieben Regeln die Metrik des Koheleth zu er-

schöpfen — wie es gerade so auch schon seine

Brochüre 'Die Metrik des Buches Koheleth' (s.

meine Besprechung DLZ. 1905, Nr. 18) getan

hat. Um von vielen Lücken nur wenige zu

kennzeichnen: hätten nicht Begriff und Zahl der

hebräischen Versreihen charakterisiert werden
müssen, da doch Z.s Kommentar fortwährend mit

zwei-, drei-, vier-, fünf- und sechshebigen Ab-

schnitten des Koheleth operiert ? Hätte nicht

von der Stellung der modernen Metrik zur For-

derung des Parallelismus membrorura gehandelt

werden müssen, auf die hin Z. eine Anzahl von

Stichen für unecht erklärt? Aber wären nur die

sieben Regeln Z.s in sich klar und bei Z.s Text-

gestaltung konsequent durchgeführt worden! Die

Wortakzentsilbe wird Hebungssilbe (1. Regel):

beachtet das die Skandierung von 6, 4^; 7, 9^;

9, 11'', 17^ usw.? Kurze Partikeln und Worte,

die mit dem folgenden innig zusammenhangen,

sollen ohne Akzent (also auch ohne Hebung) ge-

sprochen werden (2. Regel); das hebt die 5. Regel

wieder auf, die sie ausnahmsweise doch hebungs-

fähig sein läfst, was aber nicht beim Skandieren

eines Verses bezw. Taktes, sondern erst nach

Analysierung des 'ganzen Stückes' erkennbar sein

soll. Jedes Wort hat nur eine Hebung (4. Regel),

aber ein 'zusammengesetztes' Wort soll bei Kohe-

leth 'öfters' zwei Hebungen haben (6. Regel).

Wer enträtselt da die Begriffe 'zusammengesetzt'

und 'öfters', zumal schon das Übungsbeispiel 1, 3

maj-jüharon lä-adäm b^khöl ^"malo\schdjjaV'-möl

tähath haschschämäsch im Hinblick auf die Skan-

dirung von 6," 11^; 2, 21*; 5, 17^-^ auch ge-

lesen werden dürfte als mäj-jithdrön x Id-addm

h9khol-'\°-mal6
I
schäjja\°-m6ltahath haschschämäsch.^)

Die Schwierigkeit, mit so unsicheren Hebungs-

stellen metrisch zu emendieren, wird noch gröfser,

wenn der Grundsatz, dafs jede Gedichteinheit

(d. h. bei Z. Reflexion) nur eine einzige Versart

gestatte, durchbrochen wird und zwei, ja drei

verschiedene Versmafse nebeneinander zugelassen

werden. Dann sollte die Warnung Sievers' in

Kraft treten (Metr. Stud. I, S. 359): 'H]er kann

') Ich hoffe die leider nie mit Hebungszeichen ver-

sehenen Verse in Z.schem Sinne richtig gelesen zu

haben.

und darf der Metriker nicht prätendieren, Be-

deutenderes leisten zu wollen' — aber Z. läfst

sich dadurch in der Sicherheit seines metrischen

Emendierens durchaus nicht einschränken. Wohl
haben manche seiner metrischen Konjekturen die

Evidenz für sich, besonders wo er mit Vier-

hebern — der, wie ich meine, für Koheleth ein-

zig zulässigen Versform — operiert; aber für

die Berechtigung vieler anderer bürgt nicht die

Evidenz, sondern die metrische Willkür des Ver-

fassers, bezw. seine Versicherung, dafs er nicht

eine Behauptung aufstelle, wo er nicht ganz sicher

sei (S. IX).

Die Kommentare von Zapletal und Gerson

sind beide in ihrer Art Beweise für den Drang
unserer Zeit, die Grenzen des bisherigen Wissens

vom alten Testamente zu erweitern, zugleich aber

auch dafür, dafs vom Ahnen zum Konstatieren

noch ein weites Stück Weges ist. Koheleth

bleibt vorläufig noch ungefähr ebenso dunkel,

wie er früher gewesen ist. Um klarer zu sehen,

müfsten uns von irgend einer Seite neue Ma-

terialien dargeboten werden. Ist vielleicht ein-

mal von Babylonien her solches zu erwarten?

Ich wage es zu hoffen, da ein Gilgamesfragment

(Mittheil. d. Vorderas. Ges. VII, S. 8, Sp. III)

höchst auffällge Berührung mit Koh. 9, 7—

9

zeigt: auf welche Hypothesen mich dieses führt,

werde ich demnächst in der Orientalist. Lit.-Ztg.

auseinandersetzen.

Freiburg, Schw. Hubert Grimme.

Paul Kirmss [Prediger an der Neuen Kirche in Berlin,

Dr. theol. et phil.], Die christlichen Haupt-
feste. Predigten.

W. Bornemann [Pfarrer an St. Nikolai in Frank-

furt a. M., Prof., Dr. theol.], Bete und arbeite!

Predigten.

J. Gottschick [ord. Prof. f. neutest. Exegese, Ethik

u. prakt. Theol. an der Univ. Tübingen], Dein
Glaube hat dir geholfen. Predigten.

Friedrich Meyer [Stadtpfarrer u. Superintendent in

Zwickau in Sachsen, Dr. theol.], Kampf und Sieg
des Christen. Predigten.

Hermann Weingart [Pastor in Borgfeld b. Bremen],

Suchen und Finden. Predigten für Kopf und

Herz.

[Moderne Predigt-Bibliothek. II. Serie,

Heft III; III. Serie, Heft I—IV.] Leipzig, Richard

Wöpke, 1903/4. 1 Bl. u. 102 S.; 1 Bl. u.

104 S.; 1 Bl. u. 104 S.; 1 BL u. 104 S.; 2 Bl.

u. ms. 8». Je M. 1,20.

Der obengenannte Verlag gibt seit drei

Jahren Hefte mit je fünf Predigten eines nam-

haften dogmenfreien Kanzelredners in gediegener

Ausstattung heraus. Nun ist ja die Bedürfnis-

frage zur Veröffentlichung von Predigten von

Theologen selbst oft genug verneint worden,

während von anderer Seite das Verlangen nach

wissenschaftlich einwandfreien, den Gebildeten ge-
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nügenden Kanzelvorträgen hervorgehoben worden

ist. Von den hier vorliegenden Heften darf

entschieden behauptet werden, dafs sie solche

Wünsche aufs beste zu befriedigen vermögen.

Sie verdienen Beachtung und Beherzigung seitens

der religiös Suchenden. Es wäre verfehlt, die

eine Sammlung gegen die andere auszuspielen;

jede hat ihre Schönheiten und wird ihrem Zwecke
gerecht. Die fünf Spezialthemata nach freien

Texten gruppieren sich lose um den im Titel

genannten Grundgedanken. Gut wäre es, wenn
die zugrunde gelegten Bibelstellen, die ohnehin

meist kurz sind, überall vorgedruckt würden;

nur in der Bornemannschen Sammlung ist dies

der Fall.

Rehborn. Chr. Rauch.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die reichhaltige Bibliothek von Werken über das

katholische kirchliche Volkslied, die der Pfarrer

Wilhelm Bäumker, der Verfasser einer quellenmäfsigen

Geschichte des deutschen Kirchenliedes, hinterlassen hat,

ist von einer Anzahl Kölner Bürger erworben und der

Kölner Stadtbibliothek als Geschenk überwiesen worden.

Personalchronik.

Die theolog. Fakult. der Univ. Berlin hat den Pfarrer

an der Kaiser Wilhelm -Gedächtniskirche und General-

superintendenten der Kurmark Paul Köhler zum Ehren-

doktor ernannt.

Der Pfarrer a. D. Richard Wim m er, Ehrendoktor
der theolog. Fakult. der Univ. Heidelberg, ist am 1 . Sept.

in Freiburg i. B. gestorben.

Zeltschriften.

Zeitschrift für die neutestamentliche Wtsse^schaft
und die Kunde des Urchristentums. 6, 3. W. Wag-
ner, Über scuCs'.v und seine Derivata im Neuen
Testament. — H. Gebhardt, Die an die Heiden ge-

richtete Missionsrede der Apostel und das Johannes-
evangeHum. — F. C. Conybeare, The authorship of
the Contra Marcellum. — C. Giemen, Beiträge zum
geschichtlichen Verständnis der Johannesbriefe. — E.

Ter-Minassiantz und R. Wagner, Neue Peschitta-

handschriften. I. II.

Protestantische Monatshefte. 9, 8. A. Schmitt-
henner, Schillers Stellung zur Religion. — P. Kirmss,
Konfirmandenunterricht für Konfirmierte. — K. Lamb,
Die Verknüpfung der Begriffe Licht und Liebe, Finster-

nis und Hafs.

Schweizerische theologische Zeitschrift. 22, 3. F.

Barth, Die Tendenz des Buches Henoch. — L. Ragaz,
Noch einmal die zwei Bücher (von Kutter und Faber).

The Expositor. September. J. R. Harris, sSpoken
by Jeremy the Prophet«. — J. H. Bernard, Authority
and infallibility. — G. Jackson, Asceticism true and
false in the ethical training of St. Paul. —W. iM. Ram-
say, Iconium. — G. A. Smith, Sennacherib and Jeru-

salem. — C. A. Scott, »The sufferings of Christi. A
note on I Peter 1. II. — W. M. Flinders-Petrie,
Note on »The census of the Israelites«.

La Liberte chretienne. 15 Aoüt. A. de Mestral,
La vie d'apres l'Evangile. — J. Le Coultre, Du senti-

ment religieux dans les chansons de geste (fin).

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

W. Freytag [Privatdoz. f. Philos. an der Univ. Bonn],

Der Realismus und das Tr ansscendenz-
problem. Versuch einer Grundlegung der Logik.

HaUe, Max Niemeyer, 1902. IV u. 164 S. 8". M. 4.

Derselbe, Die Erkenntnis der Aufsenwelt.
Eine logisch - erkenntnistheoretische Untersuchung.

Ebda., 1904. III u. 146 S. 8°. M. 4.

Es entspricht nicht nur dem Wunsche der

Redaktion, sondern auch der Natur der Sache,

wenn ich aus Anlafs des Berichtes über die

zweite dieser Schriften auf die erste zurück-

greife. Denn so wenig die zweite im einzelnen

verkennen läfst, dafs für Wissen und Können

ihres Verf.s bie beiden Jahre seit Abfassung

der ersten sicher keine verlorenen gewesen

sind, so liegt doch im Grundgedanken dieser

ersten das Eigenartigste und zugleich Wichtigste,

was der Verf. zur Bearbeitung des durch obige

Titel gekennzeichneten Problemenkreises bei-

gesteuert hat. Was nämlich in diesem Buche

in erster Linie geleistet werden will und auch

wirklich geleistet wird, ist, zu erweisen und zu

betonen, dafs namentlich im Hinblick auf den

gegenwärtigen Stand der Forschung das Pro-

blem des Realismus nebst so manchem anderen

(vergl. namentlich Abschn. IV) »eine besondere

Form des Transzendenzproblems« ist, d. h, der

Frage, ob unser Erkennen überhaupt imstande

ist, über sich hinauszureichen. Die antirealisti-

sche Erkenntnistheorie der Gegenwart bestreitet

dies vornehmlich auf Grund zweier »prinzipieller«

Beweise, des »apriorischen«, dafs der Gedanke
eines nichtgedachten Dinges, da es ja eben

doch ein gedachtes ist, einen Widerspruch in

sich schhefst, und des »positivistischen«, demzu-

folge die Erkenntnis das Gegebene, unsere »Be-

wufstseinsinhalte«, nicht zu überschreiten ver-

mag. Mit Recht betrachtet es der Verf. als

eine erste Aufgabe des Realisten von heute,

sich mit diesen Beweisversuchen auseinanderzu-

setzen. Nachdem er anerkennenswerte Sorgfalt

darauf gewendet hat, sie zu klären und von un-

wesentlichen Mängeln zu befreien (Abschn. VI)

geht er in Abschn. VII und VIII an ihre Wider-

legung.

In betreff des apriorischen Beweises ist ihm

dies durch klare Auseinanderlegung des so oft

mifsverstandenen Sachverhaltes nicht nur, soviel

ich sehe, durchaus gelungen, sondern dieser

Beweis bietet ihm auch den Anlafs zur Auf-

stellung eines ra. E. ebenso unanfechtbaren als

wichtigen Prinzipes, das er in dem Satze aus-

spricht: »Jeder Gedanke ist sich selbst trans-

szendent«. Jeder Denkakt erfafst etwas, aber

keiner vermag sich selbst zu erfassen: insofern

Hegt sein Gegenstand stets aufser ihm, uud die
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so oft als selbstverständlich ausgesprochene

Forderung der Immanenz betrifft, so verstanden,

eine Unmöglichkeit. Es ist mir nicht bekannt,

dafs auf diese grundlegende Tatsache bereits

aufmerksam gemacht worden wäre. Dafs hier

dem Denken ganz im allgemeinen Transzendenz

nachgesagt wird und nicht etwa blofs dem Ur-

teilen, näher den wahren, läfst erkennen, dafs

der Verf. mit dem Ausdrucke »Transzendenz«

sozusagen weniger meint, als sonst zumeist der

Fall sein dürfte. Irre ich nicht, so wird man
sonst nicht leicht einem intellektuellen Akte

Transzendenz zusprechen, wenn er sich auf

etwas richtet, das zwar aufser ihm, aber übrigens

gar nicht tatsächlich ist. In Ausdrücken, die

sich mir sonst bewährt haben, würde ich sagen:

für den Verf. ist Transzendenz nur Sache des

Objektes, indes man gewöhnlich etwas damit

meint, was auch Sache des Objektivs ist.

Das Prinzip verwendet der Verf. nun zur

Bekämpfung des zweiten, des »positivistischen«

Beweises. Das Erkennen wie jedes Urteilen,

meint er, ist selbst ein Gegebenes: transzendiert

es über sich selbst, so mufs es stets ein

Nichtgegebenes meinen (vergl. aufser Absch. VIII

auch S. 134). Es kann also nicht nur über das

Gegebene hinausgehen, sondern mufs es geradezu.

Aber so sicher ich das Ausgangsprinzip für

richtig halte und den »positivistischen« Beweis

für hinfällig, so wenig kann mich diese Wider-

legung überzeugen: in ihr möchte denn doch zu-

viel bewiesen sein. Wenn mehreres »gegeben«

ist, warum könnte ein Gegebenes nicht nach

einem anderen Gegebenen transzendieren? Vor
allem aber: Was ist »gegeben«? Der Verf.

selbst antwortet: was nicht angezweifelt werden

kann (vergl. S. 85 u. ö.). Das heifst doch

wohl: etwas, um das ich über jeden Zweifel

sicher weifs. Ich glaube in der Tat nicht,

dafs man sich unter »gegeben« etwas denken

könnte, wenn man dabei vom Erkennen absähe:

das »Gegebene« ist das uns besonders gut Be-

kannte, — gewifs nicht das Unerkannte oder

gar Unerkennbare.

Eine Ergänzung finden diese Untersuchungen

über Transzendenz im allgemeinen durch Beant-

wortung der Frage nach der »inhaltlichen Trans-

szendenz des Gegebenen« in Abschn. IX. Der
»Phänomenalismus« (vergl. dessen scharfe Cha-

rakteristik gegenüber dem »Konszientialismus«

S. 10) behauptet die Unerkennbarkeit der phy-

sischen Welt wegen ihrer völligen Verschieden-

heit von dem allein gegebenen Psychischen.

Der Verf. erweist die prinzipielle »Möglich-

keit . . . . , Begriffe von einem ganz beliebi-

gen Grade der Abweichung vom Gegebenen
zu denken« (S. 145) insbesondere durch den

Hinweis auf die Leistungen der Abstraktion und

Vorstellungskombination (ich würde allgemeiner

sagen »Vorstellungsproduktion«). Vielleicht würde

übrigens eine grundsätzliche Auseinanderhaltung

von Inhalt und Gegenstand des Erkennens, die

sich unserem Verf. in der zweiten Schrift be-

reits gelegentlich (vergl. S. 68 f.) aufgedrängt

hat, noch neues Licht in diese sehr wichtige

Frage bringen.

Diese zweite Schrift selbst aber stellt das

in der ersten naturgemäfs einigermafsen zurück-

tretende Problem des Realismus nun ganz aus-

drücklich in den Mittelpunkt der Untersuchung.

Nachdem die antirealistischen Beweise gegen die

Transzendenz widerlegt sind, erübrigt hier noch
der positive Beweis für den Realismus. Ihn zu

erbringen, dient dem Verf. vor allem der Hin-

weis auf die Gesetzmäfsigkeit in der Natur, die

ohne Aufsenwelt nicht angenommen werden
dürfte (S. 66 ff.): die konszientialistische Berufung

auf die Wahrnehmungsmöglichkeiten schliefst,

wie S. 90 ff. scharfsinnig bewiesen wird, einen

Zirkel in sich. Übrigens aber ist es nach des

Verf.s Meinung »nicht eine einfache von ge-

sicherten Prämissen ausgehende Schlufsreihe,

die zum Realismus führt, sondern, wie er als

Grundannahme sich durch fast all unsere Ge-
danken hindurchzieht, so findet er auch seine

(volle) Bestätigung nur durch Beziehung auf all

diese Gedanken« (S. 118). Ich kann solcher

Bedachtnahme auf den grofsen Zusammenhang
nur beistimmen; doch scheint mir darüber

ein zweiter Beweis zugunsten des Realismus

mehr als billig im Hintergrunde geblieben zu

sein. »Der Sinn« der äufseren Wahrnehmung,
bemerkt der Verf. ganz vorübergehend S. 44,

»fordert .... die Annahme einer Aufsenwelt«.

Sehe ich recht, so ist hier ein erkenntnis-theo-

retisch grundlegegendes Moment berührt, dem
auch der Hinweis darauf nahekommt, dafs »die

Erkenntnis der Aufsenwelt .... tatsächlich

früher« ist »als die Erkenntnis, dafs sie Ursache

der Innenwelt ist« (S. 140), dafs Wahrnehmungen
von Aufsendingen also keineswegs für Kausal-

schlüsse genommen werden dürfen.

Darauf angewiesen, hier nur die Hauptge-

danken und an diesen wieder nur das Neue

oder doch besonders Charakteristische hervor-

zuheben, kann ich auf die vielen wertvollen

Nebenuntersuchungen und Einzelaufstellungen, die

der zu prinzipiellen Erörterungen ebenso ge-

neigte wie geschickte Verf. in den beiden

Schriften niedergelegt hat, natürlich nicht ein-

gehen. Davon dürfen wenigstens die über

Kausalität (und Energie) nicht unerwähnt bleiben,

wenn auch ihr Ausgangspunkt, der induktive

Charakter des Kausalgesetzes, kaum zuzugeben

sein möchte. Auch die namentlich in den späte-

ren Partien der zweiten Schrift zur Geltung ge-

langende besonnene (vergl. S. 118) Hereinzie-

hung entwicklungstheoretisch - biologischer Ge-

sichtspunkte in die Erkenntnispsychologie (bes.

S. 112 ff., 132 f.) darf mindestens nicht uner-
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wähnt bleiben. Freilich ist darin etwas weit ge-

gangen, sofern der Gedanke Icurzweg zum Gehim-
vorgange gemacht (S. 129), daraufhin für die

Transzendenz eine kausale Erklärung gesucht

(S. 130) und das »letzte Wort« hierüber von der

— Gehirnphysiologie erwartet wird (S. 136).

Aber auch wer hierin und in manch Anderem
dem Verf. nicht folgen kann, wird nicht Anstand

nehmen, zusammenfassend die Tatsache zu ver-

zeichnen, dafs die beiden vorliegenden Arbeiten

nach Intention wie Durchführung auf der Höhe
strengster Wissenschaftlichkeit stehen und so nicht

nur von ernstem Streben, sondern auch von un-

gewöhnlichem Können ihres Autors Zeugnis geben.

In einer Zeit, da ein an sich hocherfreuliches

Interesse an erkenntnis-theoretischen und ver-

wandten Dingen allerorts das Emporwuchern
einer Dilettantenliteratur begünstigt, die den
Laien im eigenen Dilettantismus bestärkt, von
Seite der Fachkreise aber bisher eine Toleranz

erfahren hat, die in jeder anderen Wissenschaft

für unerhört gelten müfste, darf man Leistungen

wie die gegenwärtigen mit besonderer Freude
willkommen heifsen. Sie bedeuten einen schönen

Anfang im Beschreiten eines Weges, der für den

Autor und seine Wissenschaft noch schönere

Erfolge hoffen läfst.

Graz. A. Meinong.

Eduard Platzhoff-Lejeune [Privatdoz. f. Philos. an der

Univ. Lausanne], Lebenskunst. Zwölf Studien aus
dem Vorhof der Philosophie für Gebildete. Stuttgart,

Strecker & Schröder, 1905. 146 S. 8». M. 1,80.

Eine Reihe von Aufsätzen über eth'sche Gegenstände,
die früher in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind,

vereinigt der Verf. nun unter einer Decke, ohne für sie

eine innere Zusammengehörigkeit beanspruchen zu wollen.

Sie wollen dem Leser einen bescheidenen Beitrag zur
Vertiefung seines inneren Lebens bieten. Ihr Grund-
gedanke ist der der »Kompliziertheit aller geistigen Er-

scheinungen, denen man nur in vorsichtigem Abwägen
des Für und Wider, in gründlicher Untersuchung der
viel Widerspruchsvolles und Unklares bergenden, schein-

bar eindeutigen Begriffe gerecht werden kann«. Die
Titel der Aufsätze lauten: Das Alte und das Neue, das
Extreme, moderne Bewufstheit, das Vorurteü, die Sitte,

der Ehrgeiz, moderne Verwilderung, die Illusion, Bar-
barenkultur, geistige und materielle Kultur, der deutsche
Charakter, das bildende Reisen.

A. Neuland [Dr.], Der Weg zur Universität. Rat-

schläge für V^olksschullehrer, die sich dem Universitäts-

studium widmen wollen. Aachen, Hans Köster, 1905.
3 EL u. 105 S. 8». M. 2.

Das Büchlein verfolgt rein praktische Zwecke; einen
Beitrag zur Frage Volksschullehrer und Universitäts-

studium will der Verf. nicht geben, sondern nur den
Volksschullehrern, die nach akademischer Weiterbildung
streben, den Weg zur Universität und durch die Uni-
versität unter den heutigen Verhältnissen zeigen. Dem-
gemäfs unterrichtet er über die Universität und ihre Ein-

richtung, über die Vorschriften für die Studierenden der
Landesuniversität, über das Abiturientenexamen und die

Promotion an den verschiedenen Universitäten, über die

Prüfungsordnung für das höhere Lehreramt in Preufsen
und über die Ordnung der praktischen Ausbildung der
Kandidaten.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In dem Verfassungsstatut der Technischen
Hochschule zu Berlin-Charlottenburg ist der

§ 29 dahin geändert worden, dafs als Studierende die

Reichsinländer aufgenommen werden, die das Reifezeug-

nis eines deutschen Gymnasiums, Realgymnasiums oder
einer deutschen Oberrealschule, einer bayerischen Indu-

strieschule oder der kgl. sächsischen Gewerbeakademie
zu Chemnitz haben, oder, wenn sie eine aufserdeutsche
Lehranstalt besucht haben, falls ihre Vorbildung in dem
betreffenden Lande zum Besuche einer Hochschule be-

rechtigt und der im Abs. 1 geforderten im wesentlichen

gleichwertig ist. Über das V'^orhandensein dieser V^oraus-

setzung entscheidet der Minister. Reichsausländer kön-
nen unter den gleichen Bedingungen wie Reichsinländer

zugelassen werden. — Studierende, die die Hauptprüfung
in der Abteilung für Maschinen-Ingenieurwesen ablegen

wollen, haben eine einjährige praktische Tätigkeit in

einer für ihre Fachrichtung geeigneten Fabrik oder indu-

striellen Unternehmung ohne Ausnahme von der Arbeits-

ordnung und in allen für die Fachrichtung nötigen Ar-

beitszweigen nachzuweisen, von der die Hälfte in den
grofsen Ferien ausgeübt werden kann. Für den Staats-

dienst soll diese Beschäftigung die Kenntnis der ver-

schiedenen Materialien und ihrer Bearbeitung vermitteln

und in der Modellschreinerei, Formerei, Schmiede, Drehe-

rei und Schlosserei stattfinden. Studierende, die die

Hauptprüfung in der Abteilung für Schiff- und Schiffs-

maschinenbau ablegen wollen, haben eine einjährige,

nach § 4 Abs. 3 c der Diplomprüfungs-Ordnung vor dem
Studium abzuleistende praktische Tätigkeit auf einer

Schiffswerft ohne Ausnahme von der Arbeitsordnung
und in allen für die Fachrichtung nötigen Arbeitszweigen

nachzuweisen. Ausnahmsweise kann die Hälfte davon
in den grofsen Ferien ausgeübt werden. — Personen mit

Primareife werden nicht mehr als Studierende aufgenom-
men. — Die früheren sHospitantem heifsen jetzt »Hörer«,

und »die zur Teilnahme an dem Unterricht berechtigten

Personen-!; »Gastteilnehmer«. Als Hörer können zuge-

lassen werden Personen, die die für die Zulassung als

Studierende vorgeschriebene Vorbildung nicht besitzen,

sofern sie die wissenschafthche Befähigung für den ein-

jährig-freiwilligen Militärdienst nachweisen. Die Zulassung
erfolgt durch den Rektor. Dem Minister bleibt es vor-

behalten, noch weitere Bedingungen für die Zulassung,

namentUch die einer vorgängigen praktischen Tätigkeit,

vorzuschreiben. Die Hörer haben einer bestimmten Ab-
teüung beizutreten.

Personalchronik.

Zum Leiter des Ostern 1906 zu begründenden Real-

gymn. in Neuendorf bei Potsdam ist der Oberlehrer am
Reform-Realgymn. zu Wilmersdorf, Dr. Ernst Siebert,
gewählt worden.

Nea erschienene Werlie.

Der Hochschulstreit über akademische Freiheit

und konfessionelle Verbindungen. Darstellung und
Kritik. Leipzig, H. A. Ludwig Degener.

Zeitschriften.

Annalen der Naturphilosophie. 4, 4. V. Gold-
schmidt, Beiträge zur Harmonielehre. — B. J. Whee-
1er, Die Fortschritte der Sprachwissenschaft im neun-

zehnten Jahrhundert. — W. Ostwald, Theorie des

Glückes. — F. Flechsig, Hirnphysiologie und Willen-

theorien.

Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Er-

ziehungs- und Schulgeschichte. 15, 3. F. X. Thai

-

hofer. Die katechetischen Lehrstücke im Mittelalter. —
K. Knoke, Die katechetischen Arbeiten des Caspar

Calvör. — Jahresbericht: A. Heubaum, Die Päda-

gogik am Schlüsse des 18. und am Anfang des 19. Jahr-

hunderts; H. Michel, Geschichte der deutschen Universi-
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täten; M.Wehrmann, Schulgeschichte; E. Clausnitzer,
Geschichte der Volksschule und Lehrerbildung.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 9.

E. Steffen, Ein deutsches Drama: »Kleists Hermanns-
schlacht«. — J. Engel, Das klassische Altertum im
deutschen Unterrichte der höheren Schulen. — Fr.

Bernt, Eine Nationalbühne für die deutsche Jugend.
— M. Rosen müUer, Volkstumspädagogik.

School. August. S. E. W. , Points about public

schools. — »Municeps«, The future of municipal
education. — K. Bathurst, The neglect of manual
training in schools. — T. W. Berry, Economy of effort.

— W. Edwards, The teaching of history. II. — New
studies in secondary education. II. — P. Alder-Bar-
rett, Arithmetic throughout the world. — H. G. Ford,
On certain newer methods in the teaching of Latin. —
J. C. Medd, School libraries.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Albert Thumb [aord. Prof. f. indogerm. Sprach-

wissensch. an der Univ. Marburg], Handbuch
des Sanskrit mit Texten und Glossar.
Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Stu-

dium des Altindischen. L Teil: Grammatik. [Samm-
lung indogerman. Lehrbücher hgb. von Her-
man Hirt. 1. R. : Grammatiken. 1. Bd.] Heidel-

berg, Carl Winter, 1905. XVlil u. 505 S. 8". M. 14.

Jeder Sanskritist wird dieses Buch mit grofser

Freude begrüfst und mit ebenso grofser Ent-

täuschung aus der Hand " gelegt haben. Das
Buch nennt sich Handbuch des Sanskrit und

Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium

des Altindischen. Man mufste also erwarten,

dafs das Vedische in vollem Umfange zur Er-

klärung des Sanskrit herbeigezogen werden
würde. Das ist aber nicht der F'all. Nur ge-

legentlich wird es benutzt, ja nicht einmal der

Akzent ist durchweg beachtet worden. Was
uns fehlte, war ein in knappster Form gehaltener

Abrifs von sprachwissenschaftlichem Standpunkte

aus, etwa im Umfange von Stenzlers Elementar-

buch. Dafs der Verf. nicht auf »neue Ent-

deckungen und Hypothesen« ausgegangen ist

(S. VI), ist gewifs zu billigen. Dafür werden
uns aber die alten Hypothesen von Brugmann
und Bartholomae ohne Erbarmen in gröfster

Ausführlichkeit vorgetragen, dagegen z. B. S. 179

beim Vokativ der ä- Stämme Johannes Schmidt,

S. 49 bei srnomi Saussure und Mahlow nicht

erwähnt. Der Verweis auf Wackernagel genügt

hier nicht. Auf die Bedürfnisse des Sanskritisten

nimmt der Verf. gar keine Rücksicht. Das zeigt

schon die Umschreibung des Sanskrit. Wir haben

nach grofser Mühe seit Jahren endlich auf den

internationalen Orientalisten-Kongressen eine ein-

heitliche Transkription festgesetzt, die allen An-

sprüchen genügt. Thumb gibt aber die Um-
schreibung des r und /, des gutturalen Nasals,

des Anusvära und der Zischlaute nach Brugmann

und Bartholomae, obwohl kein Sanskritist, und
aufser den beiden Gelehrten auch kein Linguist,

sie freiwillig gebraucht, am wenigsten die der

Zischlaute, weil sie zu unzähligen Druckfehlern

Veranlassung gibt. Die Zeichen sind nur in

wenigen Druckereien vorhanden. Mit dem pala-

talen Zischlaut Hegt Th. in offenem Kriege.

Die beiden Zeichen des Sanskrit in Nägari, das

Th. immer noch Devanägarl nennt, werden be-

ständig verwechselt. Am schHmmsten ist das im

Paradigma iatru S. 183 f., bei dessen Anblick

den Sanskritisten ein Grausen überfällt. Man
sehe namentlich auch S. 174—176; 189 f.;

213 £f. Fällt das nur dem Drucker zur Last,

der Bogen 12— 14 zu zeitig abgezogen hat?

Mit gröfstem Befremden wird der Sanskritist die

Übersicht über die Sanskritliteratur S. 20 ff, lesen,

für die S. 503 Oldenbergs doch nur für die Leser
der Deutschen Rundschau bestimmte Arbeit als

»ausgezeichnete Einführung« empfohlen wird.

Dals z. B. der Yajurveda »keine oder doch nur

sehr geringe selbständige Bedeutung« hat (§ 29),

dafs die Puräna mehrere kleine Sagensammlungen
sind (§ 33), dafs in Kälidäsas Raghuvaipsa das

Leben des Räma, im Kumärasambhava die Ge-
burt des Liebesgottes erzählt wird und der

Rtusamhära ein Werk des Kälidäsa ist, was
keineswegs feststeht (§ 34), dafs die Spruch-

weisheit der Inder von Böhtlingk gesammelt

worden ist (§ 36), dafs Pä^iini das klassische

Sanskrit behandelt (§ 39), sind Angaben, die

nicht hätten gemacht werden sollen. Wer kennt

eine Kalkuttaer Ausgabe des Mahäbhärata von

1894? Meint Th. die Ausgabe von Protap

Chandra Roy? Über die Literaturangaben geht

man aber besser ganz mit Schweigen weg. Das
täte ich auch am liebsten bei den Übersetzungen.

Vieles von dem, was ich aufgezeichnet habe, hat

inzwischen Leumann, ZDMG. 59, 440 moniert,

der auch schon andere »Merkwürdigkeiten« her-

vorgehoben hat. Ich will das hier nicht wieder-

holen. Nur einiges wenige sei noch erwähnt.

Das Schlimmste ist S. 299 der Satz tyajet ksudh-

ärto mahiläsvapuiratn »der von Hunger gequälte

verläfst wohl Weib und Kind«. Dafs hier kein

vorübergehender Irrtum vorliegt, sondern eine

gründliche Unkenntnis der Sprache, zeigt § 658''

Anm., wo mahiläsvaputram »Weib und Kind« =
»Familie« als Beispiel eines Dvamdvakompositum
gegeben wird! Als ob diese Stellung des sva,

überhaupt das ganze Kompositum in dieser Form
denkbar wäre! Die richtige Lesart ist natürlich

tyajet ksudhärtä mahiJä svaputram. Unsere Texte

des Hitopadesa und mit ihnen Böhtlingk, Indische

Sprüche^ 2628 lesen mahiläpi putram. Die

Seramporer Ausgabe von 1804 las nach Lassen

zu Hitopadesa S. 185 ksudhartto mahiläm sva-

putram. Woher hat denn Th. seine noch

falschere Lesart? S. 455 wird nrpätmaja auf-

gelöst in nrpätma-ja »von der Person eines
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Königs abstammend« ! Kennt Th. wirklich nicht

das geläufige Wort atmaja »Sohn«? S. 456
steht j'alismara statt jatisinara] S. 418 wird

srambh, srabdha als Beispiel gegeben. Die

Wurzel lautet srambh mit dentalem 5, wie längst

feststeht, und kommt ohne Präfixe gar nicht vor.

Wenn S. 329 dtihmah als Dualform gegeben
ird, so ist das ein lapsus calami. Aber woher
at Th. denn S. 303 die Wurzel yndh, yodhati

er gerät in Bewegung« ? Sanskrit ist das

doch nicht. Ohne Zweifel hat Th. mit grofsem

b^leifse gearbeitet, der bedingungslos anerkannt

werden soll. Seine Kenntnis des Sanskrit ist

aber äufserst schwach, und in seinem Interesse

rate ich ihm, die Texte und das Glossar von
einem Sanskritisten durchsehen zu lassen, ehe er

sie veröffentlicht. Für Vorlesungszwecke ist das

Handbuch schon seines Preises und seines Um-
fanges wegen nicht geeignet, dann auch wegen
der vielen Fehler. Dem Dozenten aber gibt es

zu wenig Selbständiges. Mich wenigstens hat

es überall im Stich gelassen, wo ich Belehrung

suchte, wie § 232 bei punibhih oder pumbhih,

§ 447 bei Erklärung des -i-, § 487 bei ja'hi

usw. Einen Fortschritt bezeichnet das Handbuch
nicht.

Berlin-Halensee. R. Pischel.

Louis -Germain Levy [Docteur es-lettres], La famille
dans l'antiquite israelite. Paris, Felix Alcan,

1904. 296 S. 8".

Die Schrift gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten

charakterisiert der Verf. die Religion der alten Israeliten.

Ihr Ausgangspunkt sei weder der Tot';mismus noch der
Totenkult gewesen, vielmehr habe die primitive Religion

der Hebräer die Entwicklung der Lebenskraft als Grund-
idee gehabt. Im zweiten Abschnitt prüft der Verf. an
der Hand der Bibel und teilweise auch des Talmuds die

Bildung der Famihe, die Einführung der fremden Ele-

mente und die Beziehungen der Familien untereinander.
Der dritte Abschnitt hat die Solidarität unter den Familien-
mitgliedern zum Gegenstande, die sich vor allem in der
Pflicht der Blutrache ausspricht. Der Verf. bekämpft hier

die Theorie des Mutterrechts. Der letzte Abschnitt geht
auf die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander
ein. Ein Sachregister erleichtert die Benutzung des Buches.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die Kais. kgl. Akademie der Wissenschaften
zu Wien hat in der phil.-hist. Kl. folgende Unterstützun-
gen bewilligt: dem Prof. f. klass. Philol. an der Univ.
Graz Dr. Heinrich Sehen kl zu einer Reise nach Eng-
land und Frankreich zur Beschaffung des noch fehlenden
handschriftlichen Materials für seine Ausgabe der Reden
des Themistius und Himerius 600 Kronen; dem Privat-

doz. f. semit. Sprachen, bes. Keilschriftforschung an der
Univ. Wien Dr. Friedrich Hrozny zu einer Reise nach
Konstantinopel zur Nachkollation der von ihm entziffer-

ten Keilschrifttexte von Ta'annek, sowie zur Aufnahme
von Photographien und zur Herstellung der betreffenden
Tafeln 885 Kr.; der prähistorischen Kommission wie all-

jähriich 1000 Kr., und zwar 400 Kr. für Ausgrabungs-
zwecke und 600 Kr. zur Herausgabe ihrer Mitteilungen.

Zeltschriften.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf
dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. N. F.

20, 1. Fr. Wolff, Die Infinitive des Indischen und Ira-

nischen. — H. Jacobsohn, Zur italischen VerbaUlexion.
— W. Schulze, Zusatz. — C. C. Uhienbeck, Zu
den Personalendungen. — F. N. Finck, Ablative mit
scheinbarer Lokativbedeutung. — E. Hermann, Zur
griechischen Betonung.

Oriens Christianus. 4, 1. A. Baumstark, >Litur-

gia S. Gregorii Magni«, eine griechische Übersetzung der
römischen Messe; Eine syrisch-melchitische .'\llerheiligen-

litanei; II mosaico degh Apostoli nella Chiesa abbaziale
di Grottaferrata ; Vorjustinianische kirchliche Bauten in

Edessa; Zu den Miniaturen der Marienfestpredigten des
Jakobos von Kokkinobaphos; Altlibanesische Liturgie. —
F. Co In, Die anonyme Schrift ».Abhandlung über den
Glauben der Syrer«. — Th. Schermann, Griechische
Handschriftenbestände in den Bibliotheken der christ-

Hchen Kulturzentren des 5.— 7. Jahrhunderts. — H. K.
Schäfer, Geldspenden der päpstlichen Kurie unter
Johann XXII. (1316 — 1334) für die orientalischen

Christen, insbesondere für das Königreich Armenien. —
M. Kmosko, De apocrypha quadam dominici baptismi

descriptione corollarium.

Recueil d'archeologie Orientale. VII, 1 — 3. Cler-
mont-Ganneau, Epigraphie palmyrenienne; Noms
propres pheniciens abreges; Le Livre de la Creation et

de l'Histoire.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Transactions and Proceedings of the Ame-
rican Philological Association. Vol. XXXIV:
1903. Boston, Ginn & Company, [1904]. 103 u.

CLIII S. 8°.

Der Band wird eröffnet von einer Studie

F. G. Moores über die Kürze der Taciteischen

Ausdrucksweise; herausgenommen ist ein be-

stimmter Punkt, die Auslassung des Verbums in

Schilderungen, die dazu dient, eine rhetorische

Wirkung zu erzielen. — Drei .^.ufsätze behandeln

metrische Fragen. T. D. Goodell sucht zu er-

weisen, dafs Catull in seinen Galliamben den
Wortakzent berücksichtigt habe, indem er je

nachdem im Schlufs Anaklasis annimmt oder
nicht; widerlegen läfst sich das nicht, da sowohl
Verse mit dem Ausgang JassnJae wie gyiunasiis

vorkommen, also die Möglichkeit der Voraus-

setzung zugegeben werden mufs. Den Anapäst
im aristophanischen Trimeter behandelt C. W. E.

Miller; er stellt die Äufserungen der Gelehrten

darüber zusammen, die es zurückgewiesen haben,

dafs er durch die Auflösung einer irrationalen

Länge entstanden sei, und bestätigt diese Äufse-

rungen unter Besprechung der Hephästionstelle

(S. 21, 20 W.) durch eine statistische Tabelle,

die das Überwiegen der Anapäste gerade im

2. und 4. Fufs gegenüber dem 3. und 5. zeigt,

also gerade an Stellen, wo die irrationale Länge
nicht angebracht ist. Einen Beitrag zur Metrik

des Terenz liefert R. S. Radford, der die

Silbenkürzung nach einsilbigen kurzen Wörtern

untersucht; er weist darauf hin, dafs das Mono-

syllabon mit dem folgenden Wort zu einer Gruppe
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zusammenschmilzt, bei der der Akzent auf der

ersten Silbe ruht, und führt für diese Wort-
gruppenbildung sowohl handschriftliche Schreibun-

gen wie die romanischen Sprachen ins Feld.

Das Ganze ist eine Ausführung schon früher

gemachter Einzelbeobachtungen, wie sie bei

Skutsch, Forsch. S. 154 z. T. zusammengestellt

sind. — H. W. Prescott sucht zu zeigen, dafs

Plautus mit magister curiae Aul. 107 nicht eine

einfache Übertragung ins Lateinische gegeben
hat, sondern dafs wirklich in den Munizipien

curiae, unter einem magister stehend, schon zu

Plautus' Zeit existiert hätten, so dafs der Dichter

eine wirkliche Übersetzung gab. — C. L. Brown-
son prüft die Frage der jährlichen Nauarchie in

Sparta nach und sucht die Lücke in der Liste

der Nauarchen von 410— 7 zu erklären und

auszufüllen. Er meint, dafs 410— 9 ein Inter-

regnum war, veranlafst durch den Verlust der

spartanischen Flotte bei Kyzikus. 409— 8 war
Pasippidas Nauarch, der aus Xen. Hell. I 1, 32
erschlossen ist, 408— 7 Kratesippidas. — Den Be-

schlufs des Bandes bildet ein interessanter Vor-

schlag von F. A. March, durch die verschiedene

Form der Zeichen schon äufserlich die ver-

schiedene Aussprache der Buchstaben A, O, V
im Englischen zu differenzieren.

Berlin. R. Helm.

t S. Sufsmann Heynemann, Analecta Horatiana.
Aus seinem Nachlafs hgb. von G.Krüger. Gotha, F.

A.Perthes, 1905. VIII u. 40 S. 8". M. 1.

In dem Nachlafs des Verf.s, dessen vor über 30 Jahren

erschienene Inauguraldissertation sich schon mit der

Interpolation in Horazens Odendichtung beschäftigt

hatte, hat Krüger teils zusammenhängend Ausgearbeitetes,

teils einzelne Bemerkungen gefunden und mit einigen

eigenen Zusätzen herausgegeben. Der erste Teil des

Heftes enthält Erklärungsversuche zum 1., 2. und 12.

Gedichte des 1. Buches, zu den Römeroden des 3. und
zum 3. und 8. Gedichte des 4. Buches. Darauf behan-

delt der Verf., der das Lachmann-Meinekesche Strophen-

gesetz bekämpft, das Wesen der Einschaltungen in den
Oden des Horaz, die Mannigfaltigkeit seiner Lyrik und
die antistrophische Gliederung seiner Chorgesänge. Am
Schlufs der Schrift finden sich eine Reihe von Einzel-

bemerkungen, die der Hgb. den Handexemplaren des

Verf.s entnommen hat.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Kgl. preufsische Akademie d. Wiss. stellt

die im vorigen Jahr gestellte Aufgabe der Charlotten-
stiftung für Philologie, die keine preiswürdige Be-

arbeitung gefunden hat, in unveränderter Form von neuem.
Sie lautet: »Als erste Vorarbeit zu einer kritischen Aus-
gabe der Biographien Plutarchs soll die Geschichte

und Überlieferung derselben vom Altertum ab so weit ver-

folgt werden, dafs die Bildung der einzelnen Sammlungen
und die Zuverlässigkeit des Textes so weit kenntlich

wird, um zu bestimmen, welche Handschriften vor-

nehmlich zu vergleichen sind. Es genügt, wenn das
für die einzelnen Gruppen an Stichproben gezeigt wird.«

Die Arbeiten sind unter den üblichen Förmlichkeiten bis

zum 1. März 1906 an die Akademie einzusenden. Der
Preis, bestehend in dem Genüsse der Jahreszinsen

(1050 M.) des Stiftungskapitals auf die Dauer von vier

Jahren, wird in der Leibniz-Sitzung 1906 erteilt.

Personalchronik.

Der Privatdoz. an der Univ. Wien und Sekretär des

Österreich. Archäologischen Instituts Dr. A. Wilhelm
ist zum aord. Prof. f. griech. Altertumskunde und Epi-

graphik ernannt worden.

Der ord. Prof. f. klass. Philol. an der böhm. Univ.

zu Prag, Hofrat Dr. Joh. Kvicala ist in den Ruhe-
stand getreten.

Ken erschienene Werke.

G. Lang, Untersuchungen zur Geographie der

Odyssee. Karlsruhe, Friedrich Gutsch.

Zeitschriften.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 33. 34.

Ad Plaut. Trin. 108. — A. Elter und A. Klotz,
Eine Statiushandschrift in Palma.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Otto Heller [Prof. f. deutsche Sprache u. Lit. an

der Washington -Univ. in St. Louis], S tu dies in

Modern German Literature. Suder-
mann — Hauptmann — Women Writers

of the Nineteenth Century. Boston, Ginn &
Comp., 1905. VIII u. 301 S. kl. 8".

Das Verlangen, von neuem die Aufmerksam-

keit auf eine Phase zeitgenössischer Kultur zu

lenken, die bis jetzt von der englisch sprechen-

den Welt noch nicht genügend beachtet und ge-

würdigt worden ist, bot nach eigener Angabe

des Verf.s den äufseren Anlafs zur Veröffent-

lichung dieser Arbeit, die als eine sehr gediegene

bezeichnet werden darf. Von Freunden deut-

scher Literatur mufs daher die Arbeit, besonders

vom amerikanischen Standpunkte aus — denn

für Amerikaner ist sie lediglich geschrieben —
als ein sehr dankenswerter Beitrag begrüfst

werden. Dafs einmal etwas Ganzes und Über-

sichtliches geboten wird — soweit das überhaupt

bei lebenden noch in der Entwicklung begriffenen

Schriftstellern möglich ist — ist mit besonderer

Freude anzuerkennen. Die Studien gliedern sich

in drei Hauptabschnitte: 1. Sudermann, 2. Haupt-

mann, 3. Schriftstellerinnen des 19. Jahrh.s.

Des Verf.s eingehende Analyse und kritische

Besprechung der einzelnen Werke Sudermanns

und Hauptmanns trägt ohne Zweifel zur Klärung

der Frage bei, ob sie echte Kunstwerke von

bleibendem Werte geschaffen, oder ob sie trotz

der Augenblickserfolge, die sie dem Publikum

abgerungen, die geringschätzende Beurteilung

verdienen, die sie von manchen Kritikern er-

fahren haben. Man kann dem Verf. ohne Rückhalt

das Lob erteilen, dafs er in seinem Urteil über

die beiden Dichter im grofsen und ganzen nach

möglichster Gerechtigkeit strebte, wenn auch im

einzelnen vielleicht gesagt werden mufs, dafs er

in dieser oder jener Beziehung die beiden über-

schätzt. Produkte literarischer Umwälzungen

sind von jeher durch die jeweilige Kultur, durch

politische und soziale Strömungen beeinflufst und
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bedingt worden. Um daher moderne Dichter

in ihrem persönlichen Wesen und in ihrem Werden
richtig zu zeichnen, mufs der Kritiker stets den

Umstand im Auge behalten, dafs neue Zeiten

neue Bedürfnisse und neue Fragen ins Leben
rufen. Von diesem Grundsatze hat sich der Verf.

leiten lassen — wenn wir ihn recht verstehen —

,

und auf diese Weise ist er auch der Gefahr

einer einseitigen subjektiven Beurteilung ent-

gangen. Gleichviel, welchen Standpunkt man
der neuen Richtung gegenüber einnimmt, Suder-

mann und Hauptmann werden auch in Zukunft ihren

Platz in der Geschichte der deutschen Literatur

behalten. Sudermann und Hauptmann aber, genau

genommen, gehören eigentlich nicht zusammen,

wenn sie auch in ihrem Werdegang einander

sehr ähnlich sind. Heller betont, dafs gröfsere

Gegensätze in vieler Beziehung kaum denkbar

sind. Er betrachtet sie daher auch völlig ge-

sondert.

Um einzelnes hervorzuheben, machen wir

darauf aufmerksam, dafs der Verf. dem reforma-

torischen Impuls Sudermanns etwas zu viel Be-

deutung beizulegen scheint. Ein Mifsverstehen

der sozialen Frage trägt doch nicht zu ihrer

friedlichen Lösung bei, sondern nur zur Ver-

schärfung der Gegensätze. Dafs Sudermann
aber die soziale Frage oft gründlich mifs-

versteht, kann nicht bestritten werden. Es ist

nicht wahr, dafs die Gesellschaft für alle Laster

und Verbrechen verantwortlich ist. Sudermanns
Schilderungen der Gesellschaft sind oft grund-

falsch, weil sie ausgesucht übertrieben sind,

wahrscheinlich doch eher aus lauter Sensations-

begier als aus Reformationsdrang. Den Realis-

mus Suderraanns scheint H. weniger ernstlich

aufzufassen als andere Kritiker. Dafür nennt er

ihn den gröfsten Satiriker der Gegenwart, eine

Behauptung, die beinahe wie eine Verteidigung

oder Entschuldigung seines oft übertriebenen und

krassen Realismus erscheint. Zerrbilder und

Nachtgemälde tragen aber wenig dazu bei, die

Welt zu reformieren. Daher geben wir gerne

zu, dafs Sudermann als Ethiker sein letztes

Wort noch lange nicht gesprochen. Den Wert
der einzelnen Werke, die H. in eingehender und
oft geistreicher Weise bespricht, bestimmt er

aber nicht danach (um mit Litzmann zu reden),

»ob sie dem Ideal dieser oder jener Theorie
entsprechen, sondern danach, wie stark und wie

überzeugend darin die künstlerische Persönlich-

keit des Urhebers zum Ausdruck kommt«. Die
überlegene Technik Sudermanns wird anerkannt,

aber trotzdem manches mit Recht als konventio-

nelle Mache verurteilt. »Der Sturmgeselle So-
krates« ist am abfälligsten beurteilt. Als Roman-
schriftsteller schätzt der Verf. Sudermann als

wirkliche Grölse; weniger hält er von ihm als

Dramatiker.

Den Gegensatz der beiden Dichter hat H.

trefflich und oft originell bezeichnet. Während
Sudermann ihm als eine robuste männliche Per-

sönlichkeit aus gröberem Material erscheint, als

eine Persönlichkeit, die nicht immer subtil genug

ist, in die innersten Geheimnisse des Herzens zu

dringen, erscheint ihm Hauptmann als das Gegen-
teil, als feineres Talent von zarteren Saiten, von

nervöser Empfindlichkeit, als reproduktives Kraft-

genie, auf dessen Werken ein Stimmungszauber

ruht, nach dem man bei andern Dramatikern der

Gegenwart vergebens sucht. Das lyrische Tera-

pefament wird daher bei ihm besonders hervor-

gehoben. In seinem Gesamturteil über Haupt-

mann stimmt H. andern Kritikern, die ihn für

den gröfsten und talentvollsten Dramatiker der

Modernen halten, nicht bei. Nach streng drama-

turgischen Regeln beurteilt, sündigt Hauptmann
viel zu viel gegen die von der Kunstüberlieferung

festgehaltenen Gesetze des Dramas. Bei der

Besprechung der einzelnen Werke, die zu ver-

schiedenen, ja sich sogar widersprechenden und

feindlichen Sphären gehören, wird klar und ein-

dringlich darauf hingewiesen. Auf dem Gebiet

des Märchendramas wird ihm viel Anerkennung

gezollt. Dafs er sein lyrisches Talent, von dem
wir mehr erwarten dürfen als von seinem drama-

tischen, viel zu viel brach liegen läfst, wird von

H. als ein Nachteil und Verlust für die deutsche

Literatur bezeichnet. Wenn H. einerseits Haupt-

mann vorwirft, dafs er das Grundgesetz des

Dramas, dessen Grundformen einfach und unver-

rückbar sein müssen, oft nicht beachtet, so

leugnet er doch andrerseits auch nicht, dafs

Hauptmann das Leben der Wirklichkeit dar-

stellerisch bezwungen, und dafs ihm Wahrheit,

Feinheit und Kraft der äufseren Lebensdarstellung

möglichst treu geblieben sind und wahrscheinlich

in Zukunft auch bleiben werden, ohne dafs wir

dabei befürchten müssen, dafs er zu den ekel-

erregenden Zerrbildern seines anfänglich groben

Naturalismus zurückkehre. Hauptmanns letztes

Werk »Elga« erschien erst, als des Verf.s

Studien schon im Drucke waren, und ist daher

nicht besprochen worden.

Der dritte Abschnitt des Buches behandelt

die Frauenschriftstellerei des 19. Jahrh.s in chrono-

logischer Darstellung. Bei der weitgehenden Be-

teiligung der Frauen an der Literatur konnte

ihr Anteil an der Lyrik und dem Drama nur

kurz erwähnt werden. Auch eine erschöpfende Dar-

stellung der weiblichen Romanschriftstellerei war

nicht beabsichtigt. H. gehört nicht zu denen,

die Frauentalente eher gelten lassen als männ-

liche. Im ganzen ist vielleicht sein Urteil

gerade hier etwas zu scharf ausgefallen. Auf-

fallender Mangel an Frische und Selbständig-

keit, der aber wieder durch ein gewisses

Nachahmungstalent ausgeglichen wird: so lautet

sein Gesamturteil. Der vielverbreiteten Mei-

nung, dafs der Fortschritt der Frauenschrift-
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stellerei gerade durch Amerika besonders ge-

fördert worden sei, tritt er mit schlagenden Be-

weisen kräftig entgegen und versetzt den ameri-

kanischen Schriftstellerinnen gelegentlich gut ge-

zielte und treffende Seitenhiebe. Die merkwürdig

starken Gegensätze, die die ganze Zeit charak-

terisieren, hat der Verf. ausgezeichnet hervor-

gehoben. Die ganze Frauendichtung teilt er in

zwei Klassen, die bis auf heute festgehalten

werden müssen, Unterhaltungsliteratur und Ten-

denzromane. Die Propaganda machende Lite-

ratur der revolutionären und nachrevolutionären

Zeit teilt er in kollektivistische, individualistische

und reaktionäre Dichtung. Wie schon erwähnt,

hätte sein Urteil etwas weniger scharf sein

können, z. B. sein Urteil über M. v. Ebner-

Eschenbach hätte einen etwas milderen Ton an-

schlagen dürfen. Ricarda Huch und Isolde Kurz

sind ihm die Schriftstellerinnen par excellence.

Er charakterisiert sie als die bedeutendsten der

Gegenwart. Elsa Bernstein (Ernst Rosmer) wird

als die einzige erwähnt, die auf dem Gebiet des

Dramas wirklichen Erfolg errungen hat. Auf

die Überschätzung von Johanna Ambrosius' Lyrik

wird treffend hingewiesen. Die Frage, ob die

Frau durch natürliche Schranken von den höheren

Gebieten produktiver Kunst ausgeschlossen werde,

läfst H. offen, da er sich die Beantwortung dieser

Frage nicht zur Aufgabe stellte. Es war ihm

nur darum zu tun, die Entwickelung der Frauen-

schriftstellerei darzustellen und ihren gegenwärti-

gen Stand zu beschreiben.

Was wir am Anfang betonten, wiederholen

wir gerne. Die Aufgabe, die sich der Verf.

gestellt, hat er in ausgezeichneter Weise gelöst.

Die kräftig gehaltene Sprache, die man in Amerika

als »racy« bezeichnen würde, wird nicht wenig

dazu beitragen, seinem Buche Freunde zu ge-

winnen. Einer Fortsetzung der »Studies« sehen

wir mit Interesse entgegen und glauben, dafs H.

damit auch in der Heimat der Dichter und Denker

Anerkennung finden werde.

Eugene, Oregon. F. G. G. Schmidt.

August Graf von Platen, Tagebücher. Im Auszuge

herausgegeben von Erich Petzet [Sekretär an der

Königl. Hof- u. StaatsbibHothek in München, Dr.]. [Die

Fruchtschale. II. Bd.] München, R. Piper & Co., [1905].

XX u. 400 S. 8° mit Porträt, Abbildung des Grabmals

und Faksimile der letzten beiden Tagebuchseiten.

Erst durch die Laubmann -Schefflersche vollständige

Ausgabe der Platenschen Tagebücher, die auch an dieser

Stelle eingehend gewürdigt worden ist, ist uns das Ge-

heimnis und Verhängnis des Dichters, ebenso wie seine

geistige und dichterische Entwicklung enthüllt worden.

Petzets Auswahl, die von einer knappen Charakteristik

Platens und seiner Bekenntnisse eingeleitet wird, ver-

weist für literarische Forschungen und für nähere Nach-

weise über die verschiedenen Platen nahetretenden Per-

sönlichkeiten auf die Gesamtausgabe, sie selbst »will ein

möglichst vollständiges Lebensbild des Dichters mit

seinen eigenen Worten geben, das sein Inneres klar

entfaltet und seine Persönlichkeit so darstellt, wie es

zum Verständnis seiner menschlichen und dichterischen

Eigenart erforderlich ist«. Hat P. darum den psycho-

logischen Gesichtspunkt vorangestellt, so hat er sich

doch auch bemüht, die äufseren Vorgänge in ihren Zu-

sammenhängen deutlich erkennen zu lassen, sowie wich-

tige Persönlichkeiten und die Perioden der geistigen Ent-

wicklung Platens hervorzuheben und endhch i-eine ge-

rundete Geschlossenheit des Lebensbildes zu erreichen«.

Für den Text der Tagebücher hat er die Handschriften

neu verglichen und dabei manches berichtigen können.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums - Ausgabe.

39. Bd.: Schriften zur Naturwissenschaft. 1. Tl. Mit

Einleitung und Anmerkungen von M. Morris. Stuttgart

und Berlin, Cotta Nachf. M. 1,20.

E. Er matinger, Friedrich Schiller. Vortrag. Zürich,

Schulthefs & Co. M. 0,80.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Otto Gaertner, John Shirley, seih Leben und
Wirken. Hallische Inaug.-Dissert. Halle, Druck

von Ehrhardt Karras, 1904. 1 Bl. u. 79 S. 8°.

John Shirley wird gewöhnlich nur als Abschreiber

der Werke anderer Schriftsteller genannt. Gaertner hat

sich die Aufgabe gestellt, seine wahre Bedeutung für >

die englische Literatur klarzulegen. Er beginnt mit '.

einer Lebensskizze des Mannes, läfst darauf eine Be-

schreibung und Inhaltsangabe der wichtigeren Hand-

schriften und eine Geschichte des Hauptmanuskriptes

(Additional 5467) sowie eine Besprechung der in ihm

enthaltenen Werke folgen und schliefst mit einer Würdi-

gung der literarischen Bedeutung Shirleys als Dichter,

Übersetzer und Abschreiber. Als Dichter ist er einer unter

den Kleinsten, ungeschickt und schwerfällig in der Form

und Ausdrucksweise und ohne eigene Gedanken. Von
seinen Übersetzungen, die zwei lateinische und zwei

französische Werke umfassen, sind die der lateini-

schen »eine wenn auch sehr unbedeutende Bereicherung

der englischen Literatur«. Nicht zu unterschätzen sei

aber vor allem seine Tätigkeit als Abschreiber, durch

die er der engHschen Literatur grofse Dienste er-

wiesen habe.

Bernhard Schädel [Privatdoz. f. roman. Philol. an der

Univ. Halle], Mundartliches aus Mallorca.

Halle, Rudolph Haupt, 1905. 43 S. 8». M. 2.

Auf Grund der Märchensammlung von Alcover gibt

Schädel phonetisch geschriebene Proben aus zwei mund- ,

artlich stark voneinander abweichenden Teilen der -

Insel Mallorca heraus, um angesichts der katalonischen

Sprachbewegung unserer Zeit Aussehen und Laut des

Vulgärdialekts dieses Teils des katalonischen Sprachge-

biets zu zeigen, der von fremdsprachlichen Einflüssen

stets am wenigsten berührt worden ist.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Buda-

pest Dr. Philipp August Becker ist als Prof. Mussafias

Nachfolger an die Univ. Wien berufen worden.

Neu erschienene Werke.

Brani inediti dei Promessi sposi di A. Manzoni

per cura di G. Sforza. 2» ediz. accresc. 2 Bde. Mai-

land, Ulrico HoepH. L. 8.

F. Haussen, Sobre el metro del poema de Fernan

Gonzalez. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes.
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ZeltschrlfUn.

Transactions of the Royal Society of Literature.

Jfi, 3. F. St. J. Corbett, Some contributors to

'Tottel's .Miscellany«. — Ph. H. New man, EI ingenioso

hidalgo »Don Quixote de la Mancha< : the book and

its author.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Achille Luchaire [.Membre de rinstitut], Inno-
cent III. Rome et I'Italie. Paris, Hachette

& Cie, 1904. 262 S. 8" mit 2 Bildn. Fr. 3,50.

— — , Innocent III. La croisade des

Albigeois. Ebda., 1905. 262 5.8°. Fr. 3,50.

Der bedeutende französische Historiker bietet

in den genannten Schriften zwei Ausschnite aus

der Geschichte Innocenz' IIL ia popi^Iärer Dar-

stellung ohne allen gelehrten Apparat, doch so,

dafs man überall das Schöpfen aus den ursprüng-

lichen Quellen erkennt.

Im ersten Bande erhalten wir nach einer

Darlegung der Verhältnisse, die zu der Erhebung

des jüngsten unter den Kardinälen führten, eine

Schilderung der Zeremonien seiner Introduktion

und zugleich der enormen Ansicht von der Höhe
seiner Würde, mit der der neue Papst sie als

zwischen Gott und den Menschen stehend und

zur legitimen Herrschaft in allen geistlichen wie

weltlichen Dingen berufen antritt. Dann folgt

die höchst interessante Darstellung davon, wie

Innocenz unter den gröfsten Schwierigkeiten

sich zum Herrn der Stadt Rom, des Patrimonium

Petri, endlich auch der übrigen mittelitalischen

Landschaften macht, wie er Konrad von Vers-

lingen zum ruhmlosen Aufgeben seiner Stellung

bringt, während er den tatkräftigen, aber völUg

skrupellosen Markward von Anweiler zwingt,

aus Italien zu weichen. Noch erheblichere

und dauernde Schwierigkeiten bereiteten Inno-

cenz die Verhältnisse zu den grofsen selbstbe-

wufsten italienischen Kommunen; so ist es ihm

nicht gelungen, Pisa zu beugen, und damit ent-

ging ihm auch der Einflufs auf Sardinien; die

Erbtochter des mächtigsten unter den sardinischen

»Richtern« heiratete nicht den von dem Papste

ihr zugedachten Verwandten desselben, sondern

den Pisaner Lambert Visconti. Von besonderem

Interesse ist die Darstellung der Verhältnisse

des sizilianischen Reiches, in dem Innocenz durch

glückliche Umstände die volle Macht in seine

Hände bekommen hatte, dann aber doch Mühe
genug anwenden mufste, sie unter dem Spiel

und Gegenspiel mächtiger Persönlichkeiten —
aufser Markward von Anweiler kommen beson-

ders Walter von Palear, Dippold und Capparone
in Betracht — zu behaupten, bis allmählich sein

Mündel Friedrich soweit heranwuchs, um selbst

Ruhe und Ordnung zu schaffen. Der letzte

Abschnitt zeigt uns Innocenz von einer seiner

vorteilhaftesten Seiten, als obersten Richter in

einer Anzahl einzelner Sachen, in denen sein

gesundes Urteil gegenüber der an Formalitäten

hängenden Pedanterie niederer Instanzen öfter

das Richtige trifft.

In ganz andere Verhältnisse führt uns der

zweite Band. Wir lernen hier zuerst die Fort-

schritte der Häresie kennen, die namentlich in

den herrlichen Landschaften des südfichen Frank-

reichs das Katharertum fast zur Herrschaft ge-

bracht hatten. Wir sehen dann, wie sich, nach-

dem Predigt und Belehrung sich dagegen macht-

los zeigten, allmählich das furchtbare Ungewitter

zusammenzog, das unter Simon von Montfort

das Land zum Schauplatz der furchtbarsten Ver-

heerung macht. Merkwürdig ist hierbei das

Verhalten Innocenz' III. Keine Frage, dafs er

die Häresie von Herzen verabscheute und ihr

ein Ende zu machen entschlossen war. Dennoch

zeigt sein Verhalten den von Fanatismus nicht

beherrschten Regenten, der am liebsten auf

friedlichem Wege sein Ziel erreichen möchte

und namentlich die Herrschaftsinteressen des

Papsttums nie aus dem Auge verliert. Dafs

bei der Zusammenkunft zu Castelnau zwischen

Arnold von Citaux und seinen Genossen und

dem Bischof von Osma und Dominicus es nicht

die Beredsamkeit und Überzeugungskraft der

letzteren, sondern vielmehr die Wirkung päpst-

licher Aufträge war, die jene nötigten, es noch

einmal mit friedlichen Unternehmungen zu ver-

suchen, wie Luchaire vermutet, entspricht durch-

aus der Wahrscheinlichkeit. Endlich freilich,

besonders nach der Ermordung des Peter von

Castelnau sah auch Innocenz sich zu Gewaltmafs-

regeln gedrängt, und instruierte seine Legaten

demgemäfs. Aber auch jetzt sind seine Ziele

andere als die des Kreuzheeres und besonders

seines Führers, Simon von Montfort, und des

gesamten höheren Klerus jener Gegenden.
Während sie vor allem darauf bedacht sind,

Raimund VI. von Toulouse und seine Dynastie

zu verdrängen, sucht der Papst ihn zu halten,

und begünstigt zu diesem Zwecke eine Zeitlang

den König Peter II. von Aragonien, der sich

der Sache Raimunds annahm. Doch machte der

Papst, als immer aufs neue die dringendsten Vor-

stellungen von jener Seite an ihn gelangten, im

Jahre 1213 eine plötzliche Wendung, und scheint

nun ganz mit den Kreuzfahrern zu gehen. Auch
auf dem Laterankonzil hat er schliefslich dieser

Seite nachgegeben, nicht ohne sich seine Pläne

zugunsten Raimunds VII. vorzubehalten. Vor
der weiteren Entwicklung der Dinge ist er

gestorben.

Die Darstellung in beiden Schriften liest

sich vortreffHch; der Verf. beurteilt die Ver-

hältnisse mit voller Unbefangenheit; manchmal

erinnern seine .Auseinandersetzungen an Hase.

Ein besonderes Interesse wendet er der Person
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des Papstes zu, und es mag wohl sein, dafs er

ihn hie und da zu günstig beurteilt. Doch er-

hält man auch hier den Eindruck, dafs durch

Innocenz, wie Hauck, Kirchengesch. Deutsch-

lands IV, S. 744 sagt, die Richtung in der

katholischen Kirche, die bestrebt war, die mo-
ralische und religiöse Autorität des Papsttums

in politische Macht umzusetzen, zu ihrer Vollen-

dung geführt wurde.

Berlin. S. M. Deutsch.

Raimund Müller [Dr.], Antonius Philosophus —
ein Protektor der Christen? Eine Einführung in

die Selbstgespräche Mark Aureis. [Programm der

k. k. Staats-Oberrealschule in Teschen. 1904.] 14 S.

Dem Verf. der kleinen Abhandlung, die keine neuen

Ergebnisse zutage fördert, ist eine Reihe der neuesten

einschlägigen Werke nicht zugänglich gewesen. Seine

Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten führt

er kurz an, an welchen Stellen besonders Mark Aureis

stoische Philosophie sich mit Lehren des Christentums

berühre. Der zweite Abschnitt sucht zu beweisen, dafs

diese Lehren von dem Kaiser nicht aus dem Evange-

lium entlehnt worden seien. Als echter Römer hätte

er die Christen und ihre Lehre hassen müssen, die die

vom Staate anerkannten Götter nicht achtete und ehrte,

und hätte sie daher auch verfolgt.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Durch Ausgrabungen auf dem Hünenstollen,
dem Höhenzuge, der die Grenze zwischen Göttingen-

Grubenhagen und dem Eichsfelde bildet, hat der Direktor

des Kestner-Museums in Hannover Prof Dr. C. Schuch-
hardt neben Metallstücken namentlich Topfscherben und
roh gearbeitete Holzgerätschaften aufgefunden, die dafür

sprechen, dafs der Hünenstollen eine starke, aus der

ersten sächsischen Zeit stammende Befestigung gewesen
ist. Seh. bezeichnet sie als eine Fluchtburg, die be-

stimmt war, die Sachsen der Umgegend bei übermäch-

tigen feindüchen Angriffen schirmend aufzunehmen. Seh.

hat mehrere Wälle freigelegt und ist dabei auch auf

kunstvoll angelegte Mauern gestofsen. Die bisherige

Annahme, dafs der Hünenstollen bereits zur Zeit der

Römerzüge bestanden und einen Schutzwall gegen die

Legionen gebildet habe, ist also falsch. Bauweise

und Befestigungsart lassen auf die Entstehung der An-

lage im 4. oder 5. Jahrh. n. Chr. schliefsen. Wahr-
scheinlich hat die Burg auch noch in der Zeit der ersten

Karolinger als Zufluchtsstätte gedient.

Personalchronlk.

Dem Privatdoz. f. mittelalterl. Gesch. an der Univ.

Greifswald Dr. Albert Werminghoff ist der Titel Pro-

fessor verliehen worden.

Zum I. Oktober sind der Archivar am kgl. Staats-

archiv zu Danzig Dr. Josef Paczkowski nach Berlin

zu kommissarischer Beschäftigung; die Archivassistenten

Dr. Hans Spangenberg von Breslau nach Königsberg

i. Pr. , Dr. Albert Eggers von Königsberg nach Wies-

baden, Dr. Adolf Brennecke von Münster i. W. nach

Danzig und der Hilfsarbeiter Dr. Croon von Wiesbaden
nach Münster i. W. versetzt worden.

Justizrat Dr. Friedrich Stein, bekannt durch For-

schungen auf dem Gebiet der fränkischen Landes- und
Stadtgesch., ist in Schweinfurt, im 86. J., gestorben.

Der fr. Prof. f. Gesch. an der Univ. Amsterdam Dr.

Hendrik Cornelis Rogge ist kürzlich, 74 J. alt, ge-

storben.
Neu erschienene Werke. '

A. Frickenhaus, Athens Mauern im 5. Jahrh. v. Chr.

Bonner Inaug.- Dissert. Bonn, Druck von Carl Georgi.

Ludw. Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme
bis zum Ausgang der Völkerwanderung. I, 2. [Sieglins

Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geo-

graphie. 10.] Berhn, Weidmann.
W. Brandes, Des Auspicius von Toul rhythmische

Epistel an Arbogastes von Trier. [Wissenschaftl. Bei-

lage zum Jahresbericht des Herzogl. Gymn. zu Wolfen:
büttel.] Wolfenbüttel, Druck von Heckners Verlag.

Fr. Rudolph, Die Entwicklung der Landeshoheit in

Kurtrier bis zur Mitte des 14. Jahrh.s. [Trierisches Archiv.

Ergänzgsh. 5.] Trier, Fr. Lintz.

E. Vogt, Erzbischof Mathias von Mainz (1321— 1328).

Berlin, Weidmann. M. 2.

Zeitscliriften.

Rivista italiana dt Numismatica. 18, 2. F.

Gnecchi, Appunti di Num. Romana. — P. Stettiner,

I ritratti degli imperatori romani sulle monete. — L.

Naville, Monnaies inedites de l'empire romain (cont).

— G. Pansa, Spigolature numismatiche abruzzesi. —
— M. Resetar, Le monete de Repubblica di Ragusa.
— A. F. Marchisio, Studi sulla Numismatica di Casa

Savoia. VII. — E. Gnecchi, Cronaca delle falsifica-

zioni. — C. Kunz, Due sigilli vescovih di Nona Monete

inedite o rare di zecche italiane: Urbino e Mirandola.

— G. Biscaro, Un documento del sec. XII sulla zecca

pavese.

Neuere Geschichte.

Referate.

Freiherr von Mittnacht [K. Württemb. Staats-

minister und Ministerpräsident a. D., Dr.], Erinne-
rungen anBismarck. Neue Folge (1877— 1889).

Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger, 1905. 80 S. 8».

M. 1,50.

Unter den vielen persönlichen Erinnerungen

an Bismarck, die uns im Laufe der letzten Jahre

beschert worden sind, werden die Mitteilungen

des hervorragenden Staatsmannes, der drei Jahr-

zehnte hindurch in Württemberg an leitender

Stelle gestanden und zugleich in der Reichspolitik,

schon kraft seiner Persönlichkeit, eine einflufs-

reiche Stellung — eben diese »Erinnerungen«

erhärten das aufs neue — gespielt hat, auf ganz

besondere Beachtung Anspruch zu machen haben.

Zu dem ersten Heftchen, das im vergangenen

Jahre erschien und mit Recht freudig begrüfst

wurde, hat der greise Verf. vor wenigen Mona-

ten in höchst erwünschter Weise eine »neue

F^olge 1877— 1889« gesellt.

Schon in der ersten Sammlung hatte Herr

v. Mittnacht der Charakteristik von Bismarcks

Persönlichkeit, so wie sie im amtlichen und

freundschaftlichen, persönlichen Verkehre ihm

gegenübergetreten war, und von bemerkens-

werten Zügen seines staatsmännischen Auftretens

Mitteilungen über verschiedene Unterredungen

mit Bismarck beigegeben. Die neue Sammlung

fügt Angaben über eine gröfsere Zahl von meist

persönlichen, zum Teil schriftlichen Berührungen

hinzu.

Es ist nicht leicht, den trotz des geringen

Umfanges reichen Inhalt des Büchleins wieder-

zugeben. In bunter Reihenfolge werden raannig-
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fache Persönlichkelten, die verschiedenartigsten

Probleme der auswärtigen und mehr noch der

inneren Politik berührt, wie sie jeweils für Bis-

marck im Vordergrunde des Interesses standen,

über die sich auszusprechen oder auch mit dem
Leiter der württembergischen Regierung sich

zu verständigen, ihm ein persönliches oder poli-

tisches Bedürfnis war. Natürlich erfahren wir

keineswegs nur Neues. Auch hier finden wir

bestätigt, was Hermann Oncken kürzlich in der

Besprechung des Bismarck-Schleinitzschen Brief-

wechsels (Forsch, z. brandenburg. u. preufs.

Gesch. XVIII, S. 345) hervorgehoben hat, dafs

Bismarck es »liebte, Vorgänge und Urteile, die

für ihn von Bedeutung waren, häufig zu

wiederholen«. Von besonderem Interesse bleibt

dabei die Beurteilung der Persönlichkeiten, na-

mentlich des Königs Ludwig von Bayern, da-

neben des Kaisers Friedrich als Kronprinz (1885

[S. 43], über dessen gewandelte Stellung zum

Liberalismus und sein Verbleiben im Amte im

Falle eines Thronwechsels), dann hervorragender

Staatsmänner und Politiker (Stephan, Delbrück,

Bennigsen, Forckenbeck, Stauffenberg, Windt-

horst, Frankenstein usw.). Auch wo wie hier,

wie in der Erörterung der politischen Probleme,

gelegentlich unser Wissen nur neue Bestätigung

erhält, bleibt die Veranlassung und Art der Er-

wähnung von Wert.

Denn in der ganzen Art der Berichterstattung

tragen diese Blätter einen höchst persönlichen

Reiz. Gewifs könnte Herr v. M. an der Hand
von Aufzeichnungen und ihm zug'inglichen Akten

uns noch über viele bedeutungsvolle Fragen der

Reichspolitik Aufschlüsse auf Grund seiner per-

sönlichen Beziehungen zu Bismarck geben, und

auch bei den Punkten, die er berührt, ist sicher

vieles, vielleicht manchmal gerade das dem Histo-

riker Wichtigste mit Absicht verschwiegen. Herr

v. M. sagt selbst (S. 7 9): »Richtig ist, ich habe

mehr gehört, als ich wiedergegeben habe«. Man-

ches zu unterdrücken, haben ihn persönliche und

amtliche Rücksichten veranlafst. Wie wir denn

in keinem Augenblicke bei der fesselnden Lek-

türe vergessen können, dafs in Herrn v. M. ein

handelnder, an den Vorgängen, von denen er

berichtet, vielfach selbst beteiligter Staatsmann

zu uns spricht: überall sieht man, auch in der

knappen Form, wie wohl erwogen jede Mittei-

lung, jeder Ausdruck ist. Herr v. M. wollte

»zeigen, wie Bismarck gegenüber einem süd-

deutschen Bundesratskollegen sich ausgesprochen

hat, und welchen Eindruck er bei demselben

zurückliefs« (S. 79 f.).

Und eben das wird jeder Leser, vor allem

jede kritische Verwendung beachten müssen, dafs

wir es hier meist mit gesprächsweise gemachten

Äufserungen zu tun haben, auch mit dem Aus-

druck momentaner Stimmungen, denen Bismarck

in so hohem Grade zugänglich war (vgl. z. B.

die Äufserungen über Kaiser Wilhelm I. und

regierende Herren im allgemeinen, S. 18 f.). Das
ist auch da, wo eine sachliche Bereicherung

unserer Kenntnisse gelegentlich kaum gewonnen
wird, von Wert: worüber und In welcher Weise
Bismarck sich dem süddeutschen Minister gegen-

über geäufsert hat. Dabei bleibt des Wichtigen

und Neuen genug, auch durch die Hinzufügung

von amtlichen Schriftstücken. Aufser den schon

erwähnten Punkten greife ich als besonders be-

merkenswert heraus, neben den unser Wissen

meist nur bestätigenden Äufserungen über die

russische und namentlich die österreichische

Politik (hier bes. S. 45, aus dem Jahre 1885)

und ihre Träger, den Schriftwechsel über ein

Reichseisenbahngesetz von 187 7 (S. 5— 9), über

den Wunsch, durch Vermittelung des Bischofs

Hefele von Rottenburg in Rom zu verhandeln

(1881, S. 22 S.), über die verfassungsmäfsige

Stellung des Reichskanzlers, über die politischen

Bestrebungen der Partelen, insbesondere die libe-

ralen Aspirationen auf dem Gebiete der Reichs-

verfassung, und das Bestreben, die Bedeutung

des Bundesrats zu stärken (s. namentlich die aus-

führlichen Erörterungen über die Stellungnahme

der Regierungen zum deutsch -freisinnigen Pro-

gramm und gegen die Versuche, Angelegenheiten

der preufsischen Politik vor den Reichstag zu

bringen (1884 und 1885, S. 36—46 und 64—
74). Es sind diejenigen Probleme, die den

Schöpfer der Reichsverfassung, auf deren Grund
die politischen Kämpfe von da an sich abspielen,

allezeit am meisten bewegt haben (vgl. S. 29:

»wie gewöhnlich sprach er über die parlamen-

tarische Lage und die Beziehungen zu den ver-

bündeten Regierungen«). Häufig ist gerade die

Art, wie Bismarck die Mitwirkung des württem-

bergischen Staatsmannes in Anspruch nimmt, am
meisten von Interesse ; wie denn auch für dessen

politische Haltung diese Mittellungen vielfach —
namentlich auch in den Anmerkungen — bei aller

Knappheit ungemein bedeutsam sind. Diese Er-

innerungen zeigen aufs neue, worauf ja Herr

V. M. schon in seiner Kammerrede von 1899

(s. S. 66 ff.) hingewiesen hat, dafs nicht in dem
Zahlenverhältnis des Bundesrats, sondern zum
guten Teil in der Persönlichkeit ihrer Minister,

ihrem politischen Takt und der verständnisvollen

Haltung gegenüber den Leitern und Fragen der

Reichspolitik der Einflufs der Einzelstaaten liegt,

und wieviel gerade hierin die Amtstätigkeit des

Herrn v. M. bedeutet hat.

Gelegentlich fehlt es auch nicht an Einzel-

heiten, die noch heute von aktuellem Interesse

erscheinen: ich meine z. B. die Bedenken Bis-

marcks hinsichtlich der nun immer noch nicht

gelösten Verfassungsrevision in Württemberg

(Febr. 1889 S. 55: »Jedes gesetzgeberische Vor-

gehen würde ein weiterer Schritt nach links

sein . . . . ; unter der gegenwärtigen Regierung
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möchten solche Änderungen bedenklich sein«),

und die Äufserung v. M.s (Dezbr. 1881, S. 31)
»dafs die verbündeten Regierungen sich auf das

Zentrum niemals werden dauernd stützen kön-

nen« usw.

Die Anmerkungen, die Herr v. M. den
eigentlichen Erinnerungen an Bismarck angehängt

hat, gewinnen dadurch noch besondere Bedeu-

tung, dafs der verdiente württembergische Staats-

mann hier gelegentlich seine eigene Stellung zu

wichtigen Fragen der nationalen Entwickelung zum
Ausdrucke bringt (s. bes. Anm. 12, 17, 18).

Alles in allem: Diese »neue F'olge« der Bis-

marck-Erinnerungen weckt aufs neue den Wunsch,
dafs aus der reichen Fülle persönlicher und amt-

licher Beziehungen des Herrn v. M. zu unserm

grofsen Kanzler noch weitere, sicher nicht min-

der wichtige Mitteilungen uns beschert werden

mögen.

Tübingen. K. Jacob.

Joachim Graf v. Pfeil [Dr.], Deutsch-Südwest-
Afrika jetzt und später. [Flugschriften des All-

deutschen Verbandes. Heft 21.] München, J. F. Leh-

mann, 1905. 16 S. 8". M. 0,40.

Der bekannte Forschungsreisende schildert zuerst kurz

die Natur- und Volksverhältnisse des Landes als die Unter-

lagen für das System unserer Kolonialpolitik. Er geht

dann auf die wirtschaftliche und die militärische Methode

dieser Politik ein und weist auf die Fehler hin, die

nach seiner Meinung in beiden gemacht worden sind.

Seine Überzeugung ist, dafs in dem Lande Ackerbau

und damit Kleinsiedelung vorderhand undurchführbar ist.

Er entwickelt dann ein Programm, »das sich auf die

Eigenart des Landes und seiner Bevölkerung aufbaut,

sich beiden eng anschliefst«. Freilich mufs er hinzu-

fügen, dafs es in vielen Richtungen nicht unsern heuti-

gen Anschauungen von Recht und Gesetz entsprechen

dürfte; aber Recht ist nach seinen Worten »doch immer
schliefslich nur das, was durch Gewohnheit zur Ge-

pflogenheit sich ausgebildet hat und dadurch als Norm
in das Empfinden eines Volkes übergegangen ist«. »Nur

das ist Recht, was unsern Ansiedlern frommt, nur das

ist gute Verwaltung, was ihnen hilft, vorwärts zu kommen.«

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

H. Bothmer, Serbien unter König Peter I. [VII.

Jahrg. des Jahrbuchs »Der Orient« 1905/1906.] Berlin-

Charlottenburg, Zentrale des »Deutsch -Österreichischen

Orientklubs«. M. 1,50.

Zeitschriften.

Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols

und Vorarlbergs. 2, 3. M. Juffinger, Wirtschaft-

liche Streiflichter über den Gerichtsbezirk Kufstein. —
A. Sikora, Das Verbot der Volksschauspiele (1751)

und seine Folgen. — J. E. Wackerneil, Wiener Briefe

eines Tirolers aus den Oktobertagen 1848 und unge-

druckte Gedichte Gilms. — M. Straganz, Zur Erd-

bebengeschichte Tirols. — K. Unterkircher, Tirolisch-

vorarlbergische Bibliographie.

Revue d'Histoire diplomatique. 19, 3. L. Emsten,
Napoleon III et les preliminaires diplomatiques de la

guerre civile aux Etats -Unis. -— Fr. Mas so n, Un ex-

plorateur d'Archives pendant la seconde moitie du dix-

neuvieme siecle (Denis du Porzou). — D'Harcourt,

Souvenirs du comte de Sainte-Aulaire. — L. Pingaud,

Le Comte Fedor Golovkine. — A. Bourguet, Le bra-

celet de la reine. — H. Doniol, Historiens et enseigne-

ments de la Revolution fran9aise.

La Revolution frangaise. 14 Aoüt. A. Aulard,
Les origines de la Separation des I^glises et de l'Etat.

— A. Lieby, L'ancien repertoire sur les thedtres de

Paris, ä travers la reaction thermidorienne. — A. Brette,
Le plan de Paris, dit »Plan des artistes«. — Une lettre

des vicaires generaux de l'eveque constitutionnel Gobel.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Edmond Demolins, Comment la route cree

le type social. Les grandes routes des peuples.

Essai de geographie sociale. Vol. I: Les routes de

l'antiquite. Vol. II: Les routes du monde moderne.

Paris, Firmin Didot et Cie, [1903]. XII u. 462; VII

u. 540 S. 8" mit 3 Karten und 2 Plänen. Je Fr. 3,50.

In Frankreich ist unter Führung von Le Play
und später von H. deTourville und E. Deraolins
eine besondere soziologische Schule mit einer

eigenen Zeitschrift, der Sience sociale, ent-

standen , die sich die genaue Analyse der ge-

sellschaftlichen Zustände in ihrer Abhängigkeit

von Boden und Wirtschaft zur Aufgabe gestellt

hat. Als die Zusammenfassung eines Teiles

ihrer bisherigen Studien kann das vorliegende

Buch angesehen werden. Sowohl im Haupt-

titel: »wie der Weg den sozialen Typus schafft«

wie in dem Nebentitel: »Versuch einer sozialen

Geographie« kommt die geographische Richtung

dieser Studien zum Ausdruck, die es rechtfertigt,

dafs deren Besprechung einem Geographen

übertragen worden ist.

Versuche einer Erklärung der Wirtschafts-

und Lebensformen aus der Natur der Länder

haben ja auch bisher nicht gefehlt — einer der

umfassendsten Versuche ist schon von Franken-
heim in seiner Völkerkunde gemacht worden,

und sie liegen jetzt eigentHch in der Luft —

;

aber meist hat es bei allgemeinen Behauptungen

oder einzelnen Ansätzen sein Bewenden, und ein

so eingehender, einen so grofsen Teil der

Menschheit umfassender Versuch wie der vor-

liegende mufs daher mit Dank begrüfst werden.

Nachdem im ersten Bande, der nicht gerade

sehr glücklich »die Wege des Altertums« be-

titelt ist, der tartarisch-mongoHsche Typus der

Steppen und die grofsen Eroberungszüge der

Hirten, die Lappen und Eskimos der Tundren,

die Indianer und Neger als Bewohner des Wald-

landes, die alten Kulturen und Reiche der Wüste

und des süd- und ostasiatischen Monsungebietes

und schliefslich die Haupttypen der Mittelmeer-

länder charakterisiert worden sind, werden im

zweiten Bande über »die Wege der Neuzeit«

diejenigen Typen besprochen, aus denen nach

der Auffassung des Verf.s die Typen der

modernen Kultur hervorgegangen sind, nämlich

die halbnomadischen, den Übergang zum Acker-

bau darstellenden Typen des Baschkiren und
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des Bewohners des Hauran, die Anfänge des

Gewerbes im Orient, der chinesische, russische,

südslavische und türkische Typus, die See-

städte, Berghirten und normannischen Erobe-

rer Italiens und scbliefslich die Kelten und

Germanen. Stets wird die allgemeine Wirt-

schaftsform als eine Anpassung an die Natur

des Landes aufgefafst, die Art des Lebens und

besonders die soziale Organisation, die Form
der Familie und des Stammes und Staates auf

die Wirtschaftsform zurückgeführt, auch die

Art der Ansiedelungen und des Verkehrs damit

in Zusammenhang gebracht.

Manche Kritiker haben an der im Titel aus-

gesprochenen Betonung der Wege Anstofs ge-

nommen. Dieser Vorwurf ist berechtigt, klebt

aber etwas an der Oberfläche. Ich weifs nicht,

aus welchem Grunde der Verf. in den Titel das

Wort Weg statt Land gesetzt hat; wahrschein-

lich hat er damit andeuten wollen, dafs nicht

nur die heutigen Wohnsitze, sondern auch die

früheren Wohnsitze der eingewanderten Völker

deren Lebensformen bestimmen; denn vom Weg
im engeren Sinne ist im Buche nur selten die

Rede. Wohl aber lassen sich andere Vorwürfe
erheben. Die wissenschaftliche Basis des Buches
ist weder sehr breit noch sehr tief. Es stützt

sich gröfstenteils auf die in der Science sociale

erschienenen Aufsätze; selbst andere französische

Bücher werden verhältnismäfsig wenig erwähnt,

und die fremdsprachige, namentlich die deutsche

und englische Literatur scheint ihm ganz unbe-

kannt geblieben zu sein. Diese mangelhafte

Literaturbenutzung macht sich ebensowohl in

bezug auf die geographische und ethologi-

sche wie die soziologische und kulturhistorische

Literatur bemerkbar und rächt sich vielfach in

der Rückständigkeit der Auffassung. Zunächst
fehlt, wie Ratzel gesagt haben würde, die zeit-

liche Perspektive; die kurze Spanne der Mensch-
heitsgeschichte, die wir aus den geschichtlichen

Quellen, oder allenfalls aus der linguistischen

Forschung kennen, wird unmittelbar an den
Ursprung der Menschheit herangerückt; es wird
gar nicht beachtet, dafs dazwischen eine lange

Entwicklung mit starker Differenzierung der
Völker liegt. Dafs der Glaube an das nomadi-
sierende Hirtentum als an die allgemeine Vor-
stufe des Ackerbaus in der Kultur durch die

neuere Wissenschaft, namentlich durch Eduard
Hahn, doch zum mindesten stark erschüttert

worden ist, scheint dem Verf. ganz unbekannt
geblieben zu sein; auch in den Slaven, Ger-
manen und Kelten sieht er nach alter Manier
gerade oder noch nicht ganz sefshaft gewordene
ehemalige Wanderhirten; in bezug auf die An-
siedelungen kommt er jedoch, nebenbei bemerkt,
zu wesentlich anderen Ergebnissen als Meitzen
— ein Zeichen für die Unsicherheit dieser

Ableitungen. Ein weiterer Fehler der Auf-

fassung scheint mir die zu einseitige Betonung

der inneren spontanen Entwicklung der Völker,

die zu geringe Berücksichtigung der von der

neueren Ethnologie stark, vielfach wohl über-

trieben betonten Bedeutung der Übertragung der

Kulturkeime und überhaupt der äufseren Anre-

gungen zu sein.

So zeigt das Buch zweifellos grofse Mängel,

die sich bei tieferer Begründung hätten vermei-

den lassen. Ein deutscher Gelehrter würde
vielleicht tiefer gegraben, aber wahrscheinlich

das Buch nie vollendet haben. Und das wäre
schade; denn trotz aller Mängel sind solche

Versuche, ein grofses, wenig bekanntes Gebiet

im Zusammenhang zu bemeistern, wissenschaft-

lich wertvoll. In mancher Beziehung möchte

ich es mit Jherings Vorgeschichte der Indoeuro-

päer vergleichen. Ich habe viele Anregung
daraus geschöpft und denke, dafs es auch ande-

ren so gehen wird, die nicht an den falschen

Einzelheiten hängen bleiben. Es macht doch

•einmal den ernsten Versuch einer kausalen

Begründung der Lebens- und Gesellschaftsformen

in ihrer verschiedenen Ausbildung bei verschie-

denen Völkern und damit zugleich der Erklärung

ihrer geographischen Verteilung. Das scheint

mir wissenschaftlich wertvoller zu sein als die

zum Überdrufs wiederholten soziologischen Ver-

gleiche der menschlichen Gesellschaft mit dem
tierischen Organismus und andere soziologische

Allgemeinheiten, und auch wertvoller als die

meist mehr durch Kraft der Worte als durch

Schärfe des Denkens ausgezeichneten Ausführun-

gen der Rassetheoretiker, bei denen die be-

schreibende Feststellung heutiger Völkereigen-

schaften die ursächliche Begründung ersetzen mufs.

Heidelberg. Alfred Hettner.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Nach Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft

zu Wien hat der norwegische Gelehrte Dr. A. Bjerno
bei dem Studium von Abschriften der astronomischen
Abhandlungen des Wiener Professors Johannes Vogelin

aus dem Jahre 1525 einen lateinischen Text entdeckt,

der über Norwegen, Island und Grönland ge-
naue geographische Angaben enthält. Es stellte sich

heraus, dafs der Verfasser dieser Handschrift der erste

Nordpolfahrer und Grönlandforscher, der 1388 geborene
berühmte Kartograph Claudius Clausson Swart war.

Durch diese Handschrift wird die Bedeutung einer An-
zahl bisher unverständlicher Ortsnamen in Grönland, Is-

land und an der Nordküste Norwegens aufgeklärt, denn
wie eine Anmerkung von Claudius besagt, sind die

Namen keine Ortsnamen, sondern Benennungen von
Runen.

Gesellschaften nnd Yereine.

Deutsch- österreichischer Anthropologen - Kongreß.

Salzburg, 28. August.

(Fortsetzung, statt Schlufs.)

In der zweiten Sitzung sprach zuerst Pater W. S c h m i d t

(St. Gabriel) über die Mon-Khmer-Völker, ein Binde-

glied zwischen Völkern Zentralasiens und Austronesiens.

Auf Grund sprachenvergleichender und anthropologischer
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Studien, über die grofse Völkerfamilie, die sich über
Ostasien und die Inselwelt des Stillen Ozeans nach
.'Australien erstreckt, will er die Bezeichnung malayisch-
polynesisch durch die Bezeichnung »austrisch«; ersetzt

wissen, weil die Malayen nicht eine besonders scharf
charakterisierte Rasse seien, vielmehr in der allgemeinen
ostasiatischen Völkerfamilie aufgehen. Die Mon-Khmer-
Völker in Vorderindien würden den äufsersten westlichen
Zweig der austrischen Völker bilden. Geh.- Rat Prof.

Baelz (Tokio) bestätigte, dafs die Malayen eigentlich

nichts sind, als der südlichste Stamm der »gelben Rasse«,
die man aber besser als australisch bezeichne, weil gelb-

häutige, nicht hierher gehörige Stämme auch in Indien

vorkommen. Die australische Rasse umfasse ganz Ost-

asien bis Polynesien. — Prof. G. Schwalbe (Strafs-

burg) sprach über das Schädelfragment von Brüx
und seine Bedeutung für die Urgeschichte des
Menschen. Er erörterte die Frage der Zugehörigkeit
des Schädels zu den bekannten Entwicklungsstufen des

Menschen, den homo primigenius, vertreten durch den
Neandertaler und einige andere ältere Stücke (Spy, Kra-

pina) und den homo sapiens. Nach seinen sehr ein-

gehenden Messungen und Vergleichen ist der Mann von
Brüx der jüngeren, heutigen Menschenrasse zugehörig.

Mindestens steht er ihr ungleich näher als dem homo
primigenius und könnte höchstens als ein Zwischenglied
zwischen beiden aufgefafst werden. — Prof. Rzehak
(Brunn) sprach über die Eigentümlichkeiten des
beiOchos aufgefundenen altdiluvialen mensch-
lichen Unterkiefers, der sich unter anderm durch

ungewöhnliche Gröfse, auszeichnet. Er steht nach Rz.

dem »Schipka-Kiefer« jenem von Dr. Muska vor etwa
25 Jahren in der Schipkahöhle unweit Stramberg in

Mähren aufgefundenen Kieferbruchstück, dessen Deutung
s. Z. zu lebhaften wissenschaftlichen Erörterungen ge-

führt hat, sehr nahe, hat aber vor dem Schipkakiefer-

Fragment voraus, dafs bei ihm sowohl die Zähne wie
auch der Körper des Unterkiefers im allgemeinen wohl
erhalten sind und somit nicht anzuzweifelnde Schlüsse

gestatten. Es fallen an dem Kiefer von Ochos zunächst

die gewaltigen Dimensionen auf, durch welche die viel-

fach als abnorm betrachteten Dimensionen des Schipka-

kiefers sofort auf die Ausmafse eines jugendlichen Kiefers

— der Schipkakiefer hat einem etwa 10jährigen Menschen,
der neue Ochoskiefer nach Rz. einem etwa 30jährigen

angehört — zurücksinken. Einzig in ihrer Art ist die

Entwicklung der lingualen (inneren) Kieferplatte, die all-

seitig so stark nach innen abfällt, wie das bisher noch
bei keinem menschlichen Unterkiefer beobachtet wurde.

Sehr deutlich ausgebildet sind der Lingual -Wulst und
die unterhalb desselben gelegene, in der Symphyse von
einem Gefäfsloch durchbohrte Grube. Ein Kinn war
offenbar nicht vorhanden. Der Zahnbogen nähert sich

deutlich der U-Form; trotzdem beträgt der Abstand der

Weisheitszähne, von den Aufsenseiten gemessen, nicht

weniger als 65 Millimeter. Die Zähne sind sämtlich

auffallend grofs und bereits ziemlich stark abgekaut;

dies gilt besonders von den Schneidezähnen, deren Kau-
flächen lebhaft an die der Schneidezähne des Unterkiefers

von Spy I. erinnern. Der Unterkiefer von Ochos gehört,

wie schon bemerkt, einem Erwachsenen der »Schipka-

Rassei an, die ihrerseits höchstwahrscheinlich identisch

ist mit der iNeanderthal-Rasse». Die Unterkiefer des

Löfs-Menschen von Przedmost unterschieden sich bereits

ganz wesentlich von den ohne Zweifel viel älteren Kie-

fern von Schipka und Ochos. Prof. Makowsky (Brunn)

machte Mitteilungen über die Fundstätte von Ochos. —
Prof. Gorjanovic-Kramberger (Agram) schilderte die

neue Ausbeute an der Fundstätte von Krapina.
Sie gibt ein gutes Bild der Rasse, die jene Gegend be-

wohnte, da fast alle Skeletteile gefunden sind. Beson-

ders bemerkenswert sind zwei vollständige Schädel-

kalotten jugendlicher Individuen. Bei einem dieser

Schädel sind dieSupraorbitalränder nicht in der dem homo
primigenius eigenen Weise verdickt, vielmehr nur schwach

angedeutet und dünn; sie erinnern durchaus an den
späteren Menschen , doch hat man auch beim Schim-

pansen und Gorilla festgestellt, dafs der Wulst sich erst

mit zunehmendem Alter mehr herausbildet, und man
kann deshalb annehmen, dafs jene Abweichung der

Schädelform eben nur eine Jugenderscheinung ist. Sechs

Unterkiefer wurden gefunden ; drei gehören Erwachsenen
an, einer einem etwa 13jährigen Kinde. Jene drei

stimmen mit denen von Spy I sehr gut überein. Mehrere
der aufgefundenen menschlichen Röhrenknochen sind

aufgespalten, ein Beweis für den Kannibalismus der

Krapinamenschen. Die Geräte, Werkzeuge usw. von
Krapina decken sich durchaus mit denen von Taubach.
Beide Fundstätten gehören einem älteren, interglazialen

Abschnitte des Diluviums an. — Prof. G. Oppert
(Berlin) sprach über Bohne, Haselnufs, Flintenkugel und
Flinte. Die Schlingpflanze Guilandina bonduc (Muland)

oder Caesalpinia bonduc (Caesalpini) hat als Frucht eine

sehr harte Bohne, die im Altertum wahrscheinlich auch als

Aegle marmelos bekannt war, viele medizinische Eigen-

schaften hat und deshalb in ihrem Heimatlande Indien, aber

auch anderwärts sehr geschätzt war. Im Sanskrit hiefs

sie Bandhuka. Über Persien und Syrien kam sie nach
Arabien. Die sehr harte Bohne wurde auch als Geschofs

verwendet. Das Bambusrohr, durch das die Bohne ab-

geschossen wurde, erhielt dann denselben Namen, und
so wurde im Arabischen schliefslich die Bohne sowohl
wie die Flinte Bunduk genannt. Die Haselnufs, xapoov

Ilovxixöv, wurde als Phundug ins Arabische eingeführt.

Dies Wort vermengte sich im Arabischen mit Bunduk,

so dafs im Arabischen Bunduk jetzt sowohl Haselnufs,

wie Flinte und Flintenkugel bedeutet. Avicenna und
andere arabische Gelehrte sprachen indes noch von Bun-

dug Hindi, dem indischen Bundug. Der Plural von
Bundug: Banadig, erinnert an Venedig. Die venetia-

nische Zechine kursierte in Marokko als Danedikkiyn,

und im Arabischen bezeichnet Bundikkiyn das feine

venetianische Leinen , aber auch die Flinten , die von

Venedig aus in den Orient eingeführt wurden. So zeigt

sich, dafs das arabische Wort Bundug, das ursprünglich

indische Bandhuka, im Laufe der Zeit wieder nach

Indien zurückkam. Im Arabischen wurde durch Ab-

sorption des griechischen Pontikon die Bedeutung von

Bundug modifiziert und durch Verwechslung von Bundug
mit Venedig die ursprünglich dem Oriente heimische

Bohne, Flintenkugel und Flinte als von Venedig stam-

mend angesehen, — Am 30. August Vorm. wurde die

erste Geschäftssitzung der Deutschen Anthropologischen

Gesellschaft abgehalten. Frhr. v. Andrian-Werburg
wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Sodann erstattete

der Generalsekretär, Geh. Rat Ranke (München) den

wissenschaftlichen Jahresbericht, der Schatzmeister, Dr.

B i r k n e r, den Kassenbericht. An diese Berichte schlössen

sich die Berichte der Kommissionen. Darauf erstattete

Dr. Walter Smid, Kustos des Landesmuseums zu Lai-

bach, einen Bericht über neue Ausgrabungen und die

Durchforschung des longobardischen Gräberfeldes in

Krainburg. — Prof. Ranke sprach über die Ergebnisse

neuer botanischer Studien, denen zufolge die angeblichen,

seit dem Diluvium eingetretenen Klimaveränderun-
gen abgelehnt werden müssen. Sehr interessant ist

nach dieser Richtung namentlich der Mammutfund am
Ufer der Beresowka 1901, über welchen jetzt ein ausführ-

licher Bericht von Salewski-St. Petersburg erschienen ist.

Das gewaltige Tier, um dessen Kadaver es sich handelt,

mufs so plötzlich durch Sturz verunglückt sein, dafs es

nicht Zeit behielt, ein schon zwischen seinen Backzähnen

befindliches und zu einem Kuchen zusaramengeprefstes

Bündel Futter hinunterzuschlucken. Man fand dies

Futter noch unverändert im Maule vor, dazu im Magen
etwa 12 kg weiteres, unverdautes Futter. Borodin in

St. Petersburg hat dies Futter untersucht und die darin

enthaltenen Pflanzen bestimmt. Die Flora ist nicht

sonderlich mannigfaltig, bietet aber grofses Interesse da-

durch, dafs sie aus ganz denselben Pflanzen besteht,
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die noch jetzt an der Kundstelle wachsen. Es worden

fast nur Gräser gefunden, daneben spärlich Nadeln von

Xadelhölzern und kleine Holzstückchen. Dieser Befund

weist darauf hin, dafs das Mammut unter ganz anderen

Bedingungen gelebt hat, als die heutigen grofsen Dick-

häuter, der indische und der afrikanische Elefant. Das

Mammut war zweifellos ein hochnordisches Tier und

vor der Kälte durch Einrichtungen geschützt, die den

heutigen Elefanten fehlen, einen Wollpelz und eine dicke

Fettschicht unter der Haut. Das Klima der Mammutzeit

war in Nordsibirien ganz gleich dem heutigen. Über

das Tier selbst ist zu berichten, dafs sein Wollpelz aus

einem dichten Besätze teils gerader, teils gekrümmter

Wollhaare bestand, ferner aber aus grauen Haaren,

die zwischen den Wollhaaren zerstreut sitzen, an

einigen Körperstellen aber gruppenweise auftreten und
hart- oder mähnenartige Bildungen hervorbringen.

Eine eigentliche Mähne konnte nicht nachgewiesen

werden, dagegen scheinen die grauen Haare zwei von
den Wangen bis zu den Hinterlüfsen sich hinziehende

Haarfransen gebildet zu haben. An dem 60 cm langen

Schwänze befand sich ein stark entwickelter Haarquast

aus Borstenhaaren. Die Stofszähne sind nicht nach

auswärts, sondern nach einwärts gebogen. Der Fufs

ist vierzehig, wohingegen unsere Elefanten fünf Zehen

haben. Daraus folgt, dafs das Mammut nicht unmittel-

barer Vorfahr des Elefanten gewesen sein kann, dafs

dessen Vorfahren vielmehr bei anderen fossilen Elefanten-

arten gesucht werden müssen. (Schlufs folgt)

>'en erschienene Werke.

.'Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf

Reisen, hgb. von G. von Neumayer. 3. Aufl. Lief. 2.

Hannover, Dr. Max Jänecke. M. 3.

Hessische Blätter für Volkskunde. Bd. III

und Volkskundliche Zeitschriftenschau für 1903. Hgb.

von Ad. Strack. Leipzig, Teubner.

Zeitschriften.

Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft in

Wien. 6, 1. A. Penther, Eine Reise in das Gebiet

des Erdschias-Dagh (Kleinasien) 1902.

Tijdschrift van hei Koninklijk Nederlandsche

Aardrij'kskundig Genootschap. 1. Juli. J. J. A. Muller,
De aansluiting van het driehoeksnet van Zuid- Sumatra
aan het net van Sumatra's Westküst. — C. J. Westen-
berg, Bataksche rijkjes Dolok en Poerba, ontleend aan
eene nota dd. 29. Juli 1903. — A. Hueting, Het district

Tobebo op de Oostkust van Halmahera.

Bulletin de la Societe royale beige de Geographie.

Mai-Juin. F. Kraentzel, Le Canal de Panama. 1.
—

H. Hauttecoeur, L'Ile de Samothrace. L — R.-P. E.

Callewaert, Ethnographie congolaise: Les Mousseron-
gos. — E. C, Elisee Reclus.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

1. Die Kanonessammlung des Kardinals

Deusdedit. I. Bd.: Die Kanonessammlung
selbst. .Mit Unterstützung der Savigny - Kom-
mission der K. Akademie der Wissenschaften in Wien

neu herausgegeben von fVictor Wolf von Glan-
vell [weil. aord. Prof. f. Kirchenrecht an der Univ.

Graz]. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1905. LIV u.

656 S. 8" mit 3 Lichtdrucktaf. M. 28.

2. Die Summa decretorum des Magister
Rufinus. Mit Unterstützung der Gesellschaft zur

Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Lite-

ratur in Böhmen herausgegeben von Heinrich

Singer [ord. Prof. f. Kirchenrecht an der deutschen

Univ. in Prag]. Ebda, 1902. CLXXXIII u. 570 S.

gr. 8». M. 26.

Zwei für die Geschichte der mittelalterlichen

Kirche und ihres Rechtes wichtige Quellenwerke

erstehen uns durch obige Neuausgaben in ihrer

alten, ursprünglichen Gestalt wieder, das eine

wie das andere dank der verständnisvollen Unter-

stützung, die ihnen aus österreichischen oder

doch zeitweilig in österreichischer Verwaltung

befindlichen Fonds von österreichischen gelehrten

Gesellschaften zuteil wurde, sowie dank der Hin-

gabe, der Gelehrsamkeit und der Editionstechnik,

welche zwei österreichische Kirchenrechtslehrer

— nicht umsonst ihre Bücher mit den Namen
Theodors v. Sickels und Friedrich Maafsens zierend

— in treuer Wahrung der von diesen beiden

Männern mit begründeten grofsen Tradition auf

diesem Gebiete erfolgreich betätigt haben. Noch

weniger als sonst kann freihch bei solcjien Aus-

gaben an dieser Stelle an eine eigentliche, ins

einzelne gehende Kritik gedacht werden. Unsere

Besprechung mufs sich darauf beschränken,

weitere Kreise auf die Bedeutung der edierten

Quellen und die Leistung der Herausgeber im

allgemeinen kurz hinzuweisen.

1. Über den Kardinal Deusdedit und seinen

Lebenslauf ist wenig bekannt. Auch Wolf v.

Glanvell vermochte nicht viel mehr zu ermitteln,

als dafs er, in Todi geboren, in den Benediktiner-

orden eintrat, ein eifriger Anhänger der kirch-

lichen Reformpartei wurde, unter Gregor VII.

den Kardinalshut erhielt und gegen 1100 starb.

Nach Sackurs wahrscheinlicher Annahme hat er

den Dictatus papae verfafst. Jedenfalls rührt

von ihm her der um 1097 vollendete, zuletzt

von Sackur in den Mon. Germ. Libelli de lite II

herausgegebene Libellus contra invasores et sirao-

niacos et reliquos schismaticos. Diese Werke
haben ihm gerade in neuester Zeit — man
denke an die Arbeiten Th. v. Sickels, Martens,

Mirbts u. a. — zu besonderer Beachtung auch

durch Nichtkanonisten verholfen. Jedoch das

Wichtigste, was Deusdedit, offenbar der Kurien-

kanonist der Gregorianer, hervorbrachte, war ein

in den letzten Lebensjahren Gregors VII. und

wohl auch auf dessen Anregung begonnener,

unter Viktor lU. vollendeter und diesem ge-

widmeter Liber canonum. Von diesem gab es

bisher nur eine ganz ungenügende und unvoll-

ständige, im J.
1869 von P. Martinucci, dem

Präfekten der vatikanischen Bibliothek, her-

rührende Ausgabe, in der vor allem die Quellen

der Sammlung nicht aufgewiesen waren. Wolf

V. Glanvell konnte also mit Fug und Recht das

Verdienst für sich in Anspruch nehmen, die erste

kritische und modernen Anforderungen genügende

Ausgabe des Werkes und damit überhaupt einer

vorgratianischen Sammlung geliefert zu haben.

Er ist bei seiner Arbeit mit gröfster Gründlich-
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keit und Sorgfalt zu Werke gegangen; kaum
anderthalb Dutzend von den über 1200 Kapiteln

hat er ihrer Herkunft nach nicht zu bestimmen
vermocht, Bescheiden meint er in der Einleitung,

man könne über manche der von ihm befolgten

Grundsätze anderer Meinung sein; seine Aus-

führungen aber sollten wenigstens zeigen, dafs

er nichts unbedacht gelassen habe. Dazu ist zu

bemerken, dafs das von ihm eingeschlagene Ver-

fahren durchaus rationell erscheint. Zugrunde
gelegt hat er die einzige alte Handschrift, die

das Werk vollständig enthält, nämlich den zwischen

1099 und 1118 niedergeschriebenen Cod. Vatican.

Cat. 3833; die Abschrift besorgte er selbst mit

Hilfe einer für ihre Zwecke hergestellten Photo-

graphie, aus der am Schlufs drei Proben bei-

gefügt sind. Über die Art und Weise, in der

unvollständige Handschriften, die aber den Text
z. T. besser geben, und Handschriften späterer

Quellen, die den Deusdedit ausgiebig benutzten,

wie des Liber politicus, des Kanonikus Benedikt

und des Diakons Albinus, zur Verbesserung und

Ergänzung des Textes herangezogen wurden,

legt W. V. Gl. eingehend Rechenschaft ab. Die

Ausgabe gibt das Werk in seiner ursprünglichen

Einteilung in vier Bücher wieder. Dagegen unter-

zog der Hgb. die Kapiteleinteilung des Cod.

Vatican., da sie doch nicht als ursprünglich sich

erweist und infolge Vereinigung mehrerer Kapitel

unter einer Nummer höchst unpraktisch erscheint,

mit vollem Recht einer Revision, wodurch die

neue Ausgabe an Brauchbarkeit bedeutend ge-

wann; in Klammern sind die alten Nummern bei-

gegeben, schon um den Vergleich mit dem
Register Deusdedits zu ermöglichen. Im Anhang
finden sich Stücke abgedruckt, die im Cod.

Vatican. der Sammlung vorangehen und für die

Bestimmung von Entstehungsort und -zeit der

Handschrift, aber auch an sich wichtig sind.

Von Registern enthält der Band leider nur ein

alphabetisches Verzeichnis der Kapitelanfänge.

Alles andere sollte einem zweiten, einem Er-

läuterungsband vorbehalten bleiben. Durch einen

solchen würde in der Tat die ganze Bedeutung

des Werkes an sich und in der Geschichte der

kirchlichen Rechtsquellen erst ins rechte Licht

gesetzt werden. Der Hgb. hatte sich dafür hohe

Ziele gesteckt: aufser einem Sach- und Eigen-

namenregister sowie einer Übersicht über die

Quellen Deusdedits sollte der zweite Band rechts-

geschichtliche Erörterungen zu der Kanonessamm-

lung bringen. Es sollte untersucht werden,

welche früheren Sammlungen der Autor benutzte

und in welcher Weise, aber auch, wie er sich zu

seinen Vorgängern stellte, z. B. zu Burchard von

Worms, und inwieweit er willkürHch änderte. Es
ist bekannt, dafs eine ganze Reihe wichtiger

Nachrichten von ihm direkt aus den archivali-

schen Quellen geschöpft wurden, z. B. III c. 191

— 207 (S. 353 ff.) aus der Lateranbibliothek.

Auch der Wert dieser Stellen, für welche Deus-

dedit die Grundlage der Überlieferung bildet,

sollte durch eingehende Untersuchungen mehr als

bisher aufgehellt werden. Und dann die Be-

deutung und der Einflufs Deusdedits auf später

entstandene Werke und Sammlungen, auf Albinus

und Cencius, vor allem aber auf Gratian und

sein Dekret! W. v. Gl. verhehlte sich nicht,

dafs, zumal angesichts der noch sehr mangel-

haften Erforschung der anderen vorgratianischen

Sammlungen, diese Arbeit noch lange Jahre er-

fordern werde. Darum schickte er die Ausgabe
alsbald voran. Ein Glück für die Wissenschaft

!

Denn kurz nach Vollendung dieses 1. Bandes

wurde der Herausgeber, dessen nationaler Sinn

am Schlufs seiner Einleitung noch eben erst

tatenfroh und tatenstolz hatte erklingen können,

das Opfer seiner Liebe zu der Heimat und ihren

Bergen, und es bleibt uns, die wir aus seinem

»Deusdedit« erst recht ersehen, was er der

Wissenschaft noch werden konnte und wollte,

allein übrig, zu wünschen, es möge bald eine

andere, nicht minder tüchtige und aufopferungs-

fähige Kraft in die Bresche springen, um würdig

zu vollenden, was Wolf v. Glanvell so schön

begonnen hat.

2. Auch Rufin ist uns wesentlich nur durch

das oben im Titel genannte Werk bekannt;

Stephan von Tournay ist im übrigen der ein-

zige, der seiner als seines Lehrers und Zeit-

genossen rühmend gedenkt. Dafs Rufin Lehrer

des kanonischen Rechtes gewesen sein mufs, er-

gibt auch das Werk; dafs die Stätte seiner

Lehrtätigkeit Bologna war, steht aufser Zweifel

und wird durch einige Stellen der Summa be-

stätigt. Sie wurde wahrscheinlich in den Jahren

1157— 1159 geschrieben und jedenfalls vor dem
Regierungsantritt Alexanders III. verfafst. Viel-

leicht war ihr Autor, als er die letzte Hand an-

legte, schon nicht mehr der einfache Bologneser

Magister. Singer macht es nämlich nahezu ge-

wifs, dafs Rufin später den bischöflichen Stuhl

von Assisi, wohl seiner heimatlichen-» Diözese,

bestieg und identisch ist mit dem gleichnamigen,

auf der dritten Lateransynode von 1179 er-

schienenen Bischof von Assisi, der das Jahr

darauf als Zeuge in einer Urkunde von Monte-

Cassino magister Rufinus genannt wird. Als

solcher dürfte er gegen 1192 gestorben sein,

weil in diesem Jahre bereits ein Guido als sein

Nachfolger erscheint.

Das Werk Rufins stellt sich bei näherer Be-

trachtung als der erste grofse exegetische

Kommentar zu dem »goldenen Buche der De-

krete« Gratians heraus und als eine Arbeit

beachtenswerter Reife und langjähriger Er-

probung im Unterricht. Auch für das kommen-

tierte Werk selbst fällt nach den scharfsinnigen

Untersuchungen Singers einiges Interessante ab.

So vor allem, dafs trotz aller Anzweifelung durch
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die neuere Kritik die bekannte Einteilung des

Dekrets in 3 Partes doch von Gratian selbst

herrührt; schon Rufin kannte nur sie als authen-

tisch. Ferner eine ganze Anzahl von Paleen,

von Zusätzen zu Gratian, lagen dem Rufm

!)ereits im Dekrete vor, dürften also ursprünglich

sein. Auch den Quellen Rufms ist Singer sorg-

tältig nachgegangen; Burchard von Worms,
Pseudoisidor (?), Ivo von Chartres, die justini-

anischen Rechtsquellen und die Lombarda ge-

hören dazu. Von Literatur hatte Rufin die

Summa des Paucapalea, das Stroma (Summa)

und die Sentenzen Rolands, mehrere Schriften

mittelalterlicher Legisten, von Theologen den

Hugo von St. Victor, die Sentenzen des Petrus

Lombardus (?), den einen oder anderen Kirchen-

vater bezw. Anthologien aus solchen (Catenen),

die ordines Romani, Euseb in der Übersetzung

des Hieronymus, das Registrum Gregorii, den Liber

pontificalis und Von den Alten Flavius Josephus

und Julius Solinus zur Hand. Die wichtigste

Handschrift, die, ohne freilich den Verfasser zu

nennen, Rufins Werk vollständig der Gegenwart

überliefert hat, ist der Cod. Lat. 15 993 der

Pariser Nationalbibliothek (Bibl. Sorb. 743);

andere bewahren die Stadtbibliotheken zu Avig-

non, Moulins, Brügge, Alencon und Troyes,

wiederum die Pariser NationalbibUothek (Cod.

Lat. 4378) und die Kgl. Bibliothek zu Berlin

auf (Cod. Phil, 2010). Singer unterzieht sie

einer peinlich genauen Beschreibung und Wür-
digung. Aber auch die Arbeiten der Plagia-

toren, die Rufin ab- und ausgeschrieben haben,

werden von dem neuen Herausgeber sorgfältig

untersucht. Ihnen ist die erste Ausgabe

unseres Autors durch Joh. Fr. v. Schulte zum

Opfer gefallen, wie eine bekannte, von Singer

in der Einleitung mit fast »rufinischera« Eifer

fortgesetzte Polemik herausgestellt hat, auf die

wir hier nicht weiter einzugehen brauchen.

Freuen wir uns, dafs sie, fruchtbarer als manche

andere, ein positives Ergebnis gehabt hat, diese

neue, vollständige und zuverlässige Edition, die

wohl auf lange hinaus grundlegend bleiben wird.

Bonn. Ulrich Stutz.

J. Bourdeau [Correspondant de Tlnstitut], Socialistes
et sociologues. [Bibliotheque de philosophie con-

temporaine.] Paris, Felix Alcan, 1905. 196 S. 8°.

Fr. 2,50.

In den drei Abteilungen des Buches, die »Fragen der

Soziologie«, »sozialistische Theoretiker t und »der Sozialis-

mus der Tat« betitelt sind, versucht der Verf. nach haupt-

sächlich geschichtlicher Methode, die verschiedenen Ge-

sichtspunkte darzulegen, unter denen man einige der

brennendsten sozialen Fragen unserer Zeit betrachten

kann. Vor der Erörterung der Ideen kommt es darauf
an, den Wechsel in den Tatsachen zu betrachten. Bour-
deau skizziert deshalb in der ersten Abteilung die Ent-

wicklung des Krieges und der Sklaverei, das Verhältnis

des Staates zu dem einzelnen, die Umwandlang der

Macht nach Tarde, den Patriotismus und die Entwick-
lung der Moral. Er verfolgt in der II. Abteilung die

verschiedenen Strömungen im Sozialismus der Gegen-
wart und prüft in der III. die Bedingungen, unter denen
sich der Sozialismus ausbreitet, beobachtet die »Volks-

seele«, zeichnet nach Erfahrungen auf .Arbeiterkongressen

einige revolutionäre Schattenrisse, geht auf Anarchismus
und Philanthropie ein und schliefst die Abteilung mit

einem Kapitel über die Prophezeiungen Heinrich Heines.

Den Schlufs bildet die Darlegung verschiedener Theorien

des Fortschritts, die auf der exakten Wissenschaft oder

der Religion aufgebaut sind.

Notizen und Mitteilungen.

Xotiz«n.

Die Teilung der alten Prager Universität in eine deut-

sche und eine böhmische ist jetzt auch dadurch weiter

durchgeführt worden, dafs der bisher gemeinsame rechts-
geschichtliche Staatsprüfungsausschufs geteilt

worden ist. Jede der dortigen Universitäten hat einen

eigenen rechtsgeschichtlichen Staatsprüfungsausschufs mit

einem selbständigen Vorsitzenden und stellvertretenden

Vorsitzenden vom Studienjahre 1905,'06 ab erhalten.

Personalchronik.

An der Univ. München hat sich Dr. Josef Efslen
als Privatdoz. f. Volkswirtschaftslehre, Finanzwiss. und
Statistik habilitiert.

Der ord. Prof. f. Landwirtsch. u. landwirtschaflL

Technol. an der Univ. Tübingen Dr. J. Lee mann ist

in den Ruhestand getreten.

Nea erschienene Werke.

J. J. Michel, Die Bockreiter von Herzogenrath, Valken-

burgundUmgebung(1734— 1756 u. 1762— 1776). 2. Aufl.

Aachen, Gustav Schmidt.

H. Rehm, Prädikat- und Titelrecht der deutschen

Standesherren. München, J. Schweitzer. M. 11,50.

R. Beyer, Die Surrogation bei Vermögen im Bürger-

lichen Gesetzbuche. Marburg, Elwert.

Zeitschriften.

Deutsche Juristenzeitung. 10, 16. 17. Jaeger,
Der Vergleich zur Abwendung des Konkurses. — Weifs-
1er, Die Amtsgerichtsanwaltschaft der Kern der .Anwalt-

frage. — M. Jacobsohn, Die praktische Vorbildung

der Rechtsanwälte, namentlich die gesetzliche Einführung

einer der zweiten juristischen Prüfung nachfolgenden

Vorbereitungszeit von zwei Jahren. — G. Lindenberg,
Das neueste Heft der Entscheidungen des Reichsgerichts

in Strafsachen. — Grünhut, Die österreichische Ge-

setzesvorlage über die Gesellschaften mit beschränkter

Haftung. — H. Grofs, Über den Wert der Schrift-

vergleichung. — Hagemann, Das Gesetz betr. Ände-

rungen des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 5. Juni

1905.

Archiv für Kriminal-Anthropologie und Krimina-
listik. 20, 1. 2. J. Jaeger, Hinter Kerkermauern

(Forts.). — A. Glos, Eine rückfällige Kindesmörderin;

Alkohol und Verbrechen; Ein Fall zum Kapitel: Zigeuner-

wesen. — A. Neubauer, Fall eines besonders weit

Effeminierten. — A. Ledenig, Wirkung von »Gerichts-

saalberichten«; Zwei Mordversuche. — O. Lipmann,
Reformvorschläge zur Zeugenvernehmung vom Stand-

punkte des Psychologen. — J. Travers, Kriminalpolizei-

liche Reformvorschläge. — R. Ehmer, Zwei Kriminal-

fälle. — A. Margulies, Über Selbstanklagen bei Pa-

ranoia. — G. Näcke, Die Gatten-, Eltern-, Kinder- und

Geschwisterliebe. — R. Bauer, Betrachtungen über das

Verbrechen der Brandlegung. — H. Reichei, Die Eifer-

sucht im Zuhältereiprozesse. — E. Martin, Brandstif-

tung aus Heimweh. — Hoffer. Ein Raubmordversuch

einer Zwanzigjährigen; Ein Notzuchtsversuch mit grau-

samer Mifshandlnng des Opfers. — Meyer, Ein Gut-

achten über den Geisteszustand des angeblichen Jesuiten-

missionars Richard. — R. Lezanski, Ein Fall seltner

Grausamkeit
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Giornale degli Economisli. Agosto. G. Bresciani,
Deir influenza delle condizione economiche suUa forma
della curva dei redditi. — E. Giuretti, La politica

delle libere importazioni. — U. Gobbi, L'azione del

comune per le case popolari. — A. Peiroleri, Le con-

dizioni del salariato agricolo in Provincia di Cagliari.

— A. Coletti, Ancora del costo di produzione dell'

uomo et del valore economico degli emigranti.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Max Verworn [ord. Prof. f. Physiologie an der Univ.

Göttingen], Naturwissenschaft und Welt-
anschauung. Eine Rede. Leipzig, Johann Am-
brosius Barth, 1904. 48 S. 8°. M. 1.

Die vorliegende Schrift enthält die mit An-

merkungen versehene Festrede, die Verworn in

der öffentlichen Sitzung der Königl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttingen am 14. Nov.

1903 gehalten hat. Mafsgebend für die Wahl
des Themas war V. das »Bedürfnis vieler Natur-

forscher, ausgehend von der üblichen Unterschei-

dung zwischen psychischen und materiellen Pro-

zessen, sich mit den 'psychischen Vorgängen' zu

befassen«: ein Bestreben, das neuerdings eine

grofse z. T. recht verwirrende Literatur hervor-

gerufen habe. Angesichts dessen findet V. es

besonders wünschenswert, die Voraussetzun-
gen, von denen diese Bestrebungen ausgehen,

einer eindringlichen Prüfung zu unterziehen, und

er hält den Physiologen in dieser Sache für be-

sonders berechtigt, das Wort zu ergreifen, da

in seinem Forschungsgebiet, nämlich in den le-

bendigen Organismen, die materiellen und psy-

chischen Vorgänge zusammentreffen.

Probeweise stellt sich V. zunächst auf den

ziemlich allgemein eingenommenen und scheinbar

naheliegenden Standpunkt, dafs ein fundamentaler

Unterschied zwischen der körperlichen und geisti-

gen Welt vorhanden sei, und geht dann auf die

Frage ein, ob die üblichen naturwissenschaftlichen

Prinzipien genügen, um das geistige und körper-

liche Geschehen gleicherweise monistisch zu er-

klären; die in der heutigen Naturwissenschaft üb-

lichen^) Erklärungen bestehen aber in der Zu-

rückführung beider Gruppen von Prozessen auf

die »Elemente der Körperwelt«.

Über diese Frage wird dann ein kurzer,

das Wesentliche scharf und klar hervorhebender

historischer Überblick gegeben. Hierbei werden

der wissenschaftliche Materialismus, die Lehre

von der Atombeseelung, die Identitätslehre und

die energetische Weltanschauung einer kritischen

Betrachtung unterworfen und als unbefriedigend

erkannt.

Endlich wird gegenüber all diesen fruchtlosen'

Erkenntnisbestrebungen die Frage aufgeworfen,

ob denn wirklich die ihnen allen zugrunde lie-

') Das sind aber nicht die Erklärungen der Natur-

wissenschaft in ihrer höchsten Vollendung.

gende Voraussetzung eines prinzipiellen Unter-

schiedes zwischen Leib und Seele richtig sei,

und diese Frage wird vermöge triftiger Gründe

verneint. Damit kommen wir zu einer Welt-

anschauung, die V. als Psychomonismus bezeich-

net hat, und die den drei von ihm gestellten

Anforderungen entspricht, indem sie ohne Hypo-
these das Materielle und Psychische auf ein

und zwar ein bekanntes Prinzip zurückführt.

Bezüglich des Näheren mufs auf das Original

verwiesen werden, dessen streng zusammenge-

schlossene Gedankengänge sich nicht im Auszuge
wiedergeben lassen. Zur Orientierung über die

fundamentalen Fragen der wissenschaftlichen

Weltanschauung ist diese kleine Schrift mit ihrer

klaren, prägnanten und ansprechenden Darstellung

ungemein geeignet.

Breslau. P. Jensen.

Hermann Starke [Privatdoz. f. Physik an der Univ.

Berlin], ExperimentelleElektrizitätslehre.
Mit besonderer Berücksichtigung der neueren An-

schauungen und Ergebnisse dargestellt. Leipzig und

Berlin, B. G. Teubner, 1904. XIV u. 422 S. 8" mit

275 in den Text gedruckten Abbild. Geb. M. 6.

Der Verf. hat sein Buch in erster Linie für

die Studierenden der Naturwissenschaften ge-

schrieben, indem er in einigen Kapiteln die Auf-

gaben besonders berücksichtigt, die im Praktikum

des Berliner Physikalischen Instituts gestellt wer-

den. Er hat versucht, ein Buch zu schaffen,

»welches den Mittelweg zwischen rein theoreti-

scher Behandlung und der Art und Weise ein-

schlägt, in welcher der Stoff in den Lehrbüchern

der Experimentalphysik seine Bearbeitung findet«.

Der Inhalt des Buches ist ungemein reich; die

Darstellung ist überall klar und einfach; es ist

ihm eine weite Verbreitung zu wünschen.

Göttingen. J.
Stark.

Alfred Wegener [Dr. phil.], Die astronomischen
Werke Alfons X. [Bibliotheca mathematica hgb.

von Gustaf Eneström. 3. F. VI, 2.] Leipzig, B. G.

Teubner, 1905. S. 129—185. 8°.

Die Abhandlung ist gewissermafsen eine Ergänzung

zu des Verf.s Inauguraldissertation »Die Alfonsinischen

Tafeln für den Gebrauch eines modernen Rechners t.

Um zu den nötigen geschichtlichen Unterlagen für die

Darstellung der astronomischen Tätigkeit des Königs zu

gelangen, mufste er die in Fachzeitschriften zerstreuten

Abhandlungen und die alte Literatur heranziehen. Die

Ergebnisse dieser Studien legt er uns hier in 6 Ab-

schnitten vor. Der I. behandelt das Zeitalter Alfons" X.

und kommt zu dem Schlufs, dafs sich kaum ein

gröfserer Gegensatz denken lasse als zwischen diesem

Herrscher und seiner Zeit. Mag er mancher praktischen

Anforderung des Throns nicht gerecht geworden sein,

so gelang es ihm doch trotz aller kriegerischen und

politischen Unruhen eine sehr bedeutsame Nachblüte

der einstigen maurischen Kultur hervorzurufen. Bewun-

dernswert ist die aufserordentliche Vielseitigkeit seiner

wissenschaftlichen Interessen. Der II. Abschnitt gilt den

zahlreichen Werken, die unter Alfons' Namen genannt

werden, von denen nur ein kleiner Teil aus seiner

Feder stammt, während die übrigen wohl in seinem

Auftrage geschrieben sind. Seine Vorworte zu ihnen
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drücken eine Art Urteil aus. Der III. Abschnitt

I.S. 140—164) bespricht die elf Teile des Alfonsinischen

Sammelwerkes über die astronomischen Instrumente.

Die drei andern Abschnitte sind dann den Tafeln ge-

widmet; der IV. trägt den Titel »Die Tabulae Alfonsinae«,

der V. behandelt die Tafelfragmente im IV. Bande der

»Libros del saber«, in dem Ricco den bisher unbekannten

originalen kastilianischen Text der Planetentafeln ver-

ötTentlicht hat, wobei er aber bei den zugefügten

Zahlentabellen einem Mifsverständnis zum Opfer gefallen

ist. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit dem
kastilianischen Original. An eine Lösung der Frage

nach der Umrechnung oder Fälschung der Tafeln hat

der Verf., wie er im Vorwort angibt, wegen geringer

Erfahrung auf bibliographischem Gebiet nicht heran-

treten können.

J.Fr.Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mittel-

europas. Neu bearb. von G. Berg, R. Blasius,
W. Blasius u. a., hgb. von Dr. Carl R. Hen nicke.

I. Bd. Gera-Untermhaus, Fr. Eugen Köhler, 1905.

XLVI, 164 u. 253 S. 8° mit 30 Chromo- u. 2 Schwarz-

taf. M. 12.

Mit der Vollendung des ersten, zuletzt heraus-

kommenden Bandes liegt das bekannte und anerkannte

Werk, dem jetzigen Stande der Wissenschaft ent-

sprechend neu bearbeitet, wieder vollständig vor. Band I

enthält den allgemeinen Teil und von der Abteilung

Singvögel die der Nachtigall verwandten und die Drosseln.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Ein neuer Stern 7. Gröfse ist kürzlich auf der

Harvard -Sternwarte im Staate Massachusetts von dem
Astronomen Fleming im Sternbilde des Adlers ent-

deckt worden. Seine Position am Himmel beträgt in

Rektaszension etwa 19 h und in Deklination — 4'/2 Gr.

Seine Helligkeit nimmt gegenwärtig schon rasch ab,

sodafs dieser neue Stern nur noch kurze Zeit sichtbar

bleiben wird.
Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Geometrie an der Techn. Hochschule
in Karlsruhe Dr. Friedrich Schur ist zum Geh. Hofrat

ernannt worden.

Der etatsmäfs. Prof. f. Phys. an der Techn. Hochschule
in HannoverDr. Konrad D i e t er i c i ist als Prof. Matthiefsens

Nachfolger an die Univ. Rostock berufen worden.
Der aord. Prof. f. Geologie u. Paläontol. an der

Univ. Greifswald Dr. Wilhelm Deecke ist zum ord.

Prof. ernannt worden.
Der ord. Prof. f. Geologie u. Paläontol. an der böhm.

Univ. zu Prag Dr. Johann Wo Id rieh ist in den Ruhe-
stand getreten.

Wegen eines schweren Augenleidens ist der ord.

Prof. f. Botanik an der Univ. Breslau Dr. Oskar Bre-
feld auf seinen .Antrag von seinen amtlichen Verpflich-

tungen entbunden worden.
Der Assistent an der botan. Anstalt der Univ. Mün-

ster Dr. Friedrich Tob 1er hat sich als Privatdoz. f.

Botanik habilitiert.

Der ord. Prof. f. Geodäsie an der deutschen Techn.
Hochschule zu Prag Franz Ruth ist am 30. August in

Nauheim gestorben.

Der Prof. f. Eisenbahnbau an der Techn. Hochschule
in Wien Dr. R. Peithner v. Lichten fels ist in Graz
gestorben.

Nen erschienene Werke.

O. D. Chwolson, Lehrbuch der Physik. III. Bd.:
Die Lehre von der Wärme. Übs. von E. Berg. Braun-
schweig, Vieweg & Sohn. M. 16.

Zeitschriften.

Zeitschrift für mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Unterricht. 36, 5. J. Sterba, Elementare
Bahnbestimmung eines Planeten. — K. Bochow, Ein-
fachste Berechnung des regelmäfsigen 20-Ecks (Forts.) —

J. H. Keppler, Ein oftmals wiederholter Trugschlufs. —
0. Richter, Zur Orthogonalprojektion des Würfels. —
Weist, Zur stereometrischen Veranschaulichung. — Tb.
Meyer, Zur Berechnung der pythagoreischen Zahlen. —
K. Hagge, Der Satz des Ptolemäus. — W. Janisch,
Zur Lehre von der Proportionalität der Linien am Kreise.

Das Weltall. I.September. K. Manitius, Fixstern-

beobachtungen des .Altertums. — F. Linke, Die Gesteins-

temperatur im Simplon.

Hoppe-Seylers Zeitschriftfür physiologische Chemie.
Ab, 5. 6. Ch. E. Simon, Über Fütterungsversuche mit

Monoaminosäuren bei Cystinurie. — R. Ofner, Über den
Nachweis von Fruchtzucker in menschlichen Körpersäften.
— P. A.Levene, Darstellung und Analyse einiger Nuclein-

säuren. VIII; Bemerkung zu der Mitteilung der Herren

Kutscher und Lohmann: »Die Endprodukte der Pankreas-

selbstverdauungc. — E.S.London, Zum Verdauungs-
chemismus im tierischen Organismus unter physiologi-

schen und pathologischen Verhältnissen. I. — J. A.

Mandel und P. A.Levene, Über die Verbreitung von
Glukothionsäure in tierischen Organen. — E. Bödtker,
Beitrag zur Kenntnis der Cystinurie. — E. Fischer
und U. Suzuki, Zur Kenntnis des Cj'stins. — H. G.

Wells, Versuche über den Transport von jodiertem

Fett bei Phosphorvergiftung. — H. Euler, Katalyse

durch Fermente. — A. Gullbring, Über die Tauro-
choleinsäure der Rindergalle. — H. P. T. Oerum, Quan-
titative Indicanbestimmung im Harne mit dem Meisling-

schen Kolorimeter. — L. Marchlewski, Über den Ur-

sprung des Cholehämatins (Bilipurpurins). — E. Abder-
halden und A. Schittenhelm, Ausscheidung von
Tyrosin und Leucin in einem Falle von Cystinurie. —
E.Abderhalden und Y. Teruuchi, Die Zusammen-
setzung von aus Kiefernsamen dargestelltem Eiweifs. —
E. Abderhalden und J. B. Herrick, Beitrag zur Kennt-

nis der Zusammensetzung des Konglutins aus Samen von
Lupinus. — Ch. Pore her und Ch. Hervieux, Unter-

suchungen über das SkatoL — C. Neuberg, Notiz über

den Nachweis von Fructose neben Glucosamin.

Annales de Chimie et de Physique. Septembre.

A. Blanc, Resistance au contact. Pression et cohera-

tion (suite). — M. Bio n del, Recherches sur quelques

combinaisons du platine.

Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt in Wien.
ob, 1. W. Hammer, Geologische Aufnahme des Blattes

Bormio -Tonale. — A. Hofmann, Säugetierreste von
Wies. — F. E. Suefs, Aus dem Devon- und Kulmge-
biete östlich von Brunn. — F. Toula, Über einen dem
Thunfische verwandten Raubfisch der Congerienschichten

der Wiener Bucht. — F.Baron Nopcsa, Zur Geologie

von Nordalbanien. — R. J. Schubert, Zur Stratigraphie

des istrisch-norddalmatinischen Mitteleocäns.

Hedwigia. 44, 6. J. Suhr, Die .Algen des östlichen

Weserberglandes (Schi.). — M. Fleischer, Neue Gattun-

gen und .Arten, herausgegeben in Exs. Musci Archipelagi

Indici Ser. VII (1904). — P. Dietel, Über die .Arten der

Gattung Phragmidium. II. — P. Magnus, Über die

Gattung, zu der Rhyzophydium Dicksonii Wright gehört;

Zwei parasitische Harpographium-.Arten und der Zusam-
menhang einiger Stilbeen mit Ovularia oder Ramularia.
— Fr. Bubak und J. E. Kabät, Mykologischs Beiträge.

III. — H. Christ, Filices Uleanae Amazonicae.

Archives de Zoologie experimentale. 33, 8. E.

Topsent, Etüde sur les Dendroceratida. — H. Öster-

gren. Zwei Koreanische Holothurien. — L. Mercier,

Contribution ä l'etude de la Phagocytose experimentale.

Zeitschrift für Ethnologie. 37, 4. Assmy, Eine

Reise von Peking durch China und das tibetanische

Grenzgebiet nach Birma. — G. Oppert, Die Gottheiten

der Indier (Forts.). — R. Pöch, Über den Hausbau der

Jambimleute an der Ostküste von Deutsch-Neuguinea. —
.\. Lissauer, Die Doppeläxte der Kupferzeit im west-

lichen Europa.
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Medizin.

Referate.

Die physikalischen Heilmethoden. In Einzeldarstellun-

gen für praktische Ärzte und Studierende herausgegeben
von Dr. Otto Marburg. Wien, Franz Deuticke, 1905.

425 S. 8" mit 75 Abbild, im Text und 1 Taf. M. 6.

In Berücksichtigung der Tatsache, dafs der praktische

Arzt heutzutage die zahlreichen , in den letzten Jahr-

zehnten aufgekommenen physikalischen Heilmethoden
samt und sonders theoretisch kennen, sie z. T. auch
praktisch ausüben mufs, hat sich der Herausgeber mit

einer Reihe hervorragender Fachmänner zur Herstellung

einer kurz gefafsten Encyklopädie dieser Heilmethoden
vereinigt. Das Buch umfafst folgende neun Abschnitte:

C. Clar und E. Epstein, Balneotheraphie; R. Hat-
schek, Hydrotherapie; G. Holzknecht, Röntgenthera-

pie; H. E. Schmidt, Finsentherapie; H. Ulimann,
Thermotherapie ; O. Marburg, Elektrotherapie; L.

Ewer, Massage, Heilgymnastik, Mechanotherapie; O.

Foerster, Kompensatorische Übungstherapie bei Tabes;
M. Knoedl, Allgemeine Krankenpflege.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Das Professorenkollegium der medizin. Fakult. an der

Univ. Krakau hat sich in einem einmütig gefafsten Be-

schlüsse für die Zulassung der weiblichen Dok-
toren der Medizin als Assistentinnen an den Universi-

tätskliniken ausgesprochen.

Personalchronik.

An der Univ. Budapest ist nicht Prof. N. Feuer, wie

in der vor. Nr. angegeben, sondern Prof. Dr. Emil Grofs
als Prof. Schuleks Nachfolger zum ord. Prof. f. Augen-
heilkde ernannt worden.

An der böhm. Univ. zu Prag hat sich Dr. Wenzel
Matys als Privatdoz. f. Augenheilkde habilitiert.

Der Leiter des Säuglingsheims in Dresden Prof. Dr.

J. Seh lofs mann ist als Prof. f. Kinderheilkde an die

Akad. f. prakt. Medizin in Düsseldorf berufen worden.
Der prakt. Arzt Dr. B. Mayrhofer in Linz ist als

aord. Prof. f. Zahnheilkde an die Univ. Innsbruck be-

rufen worden.

Zeitschriften.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 181, 3. J.

Gufsmann, Experimentelle Untersuchungen mit im-

plantierten Hautstücken- — M. Lapinsky, Über De-

generation und Regeneration peripherischer Nerven. —
Di Cristina, Die chemischen Veränderungen bei der

fettigen Degeneration in Beziehung zu den anatomischen.
— Gertrud Roegner, Ein Enterokystom des Mesente-

riums und Netzes. — P. Klemm, Ein Beitrag zur Ge-

nese der mesenterialen Chylangiome.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Emil Jacobsen und P. Nerino Ferri, Neu-
entdekte Michelangelo -Zeichnungen in

den Offizien zu Florenz. Leipzig, Karl W.
Hiersemann, 1905. 40 S. 43,5X33 cm mit 24 Licht-

druck-Tafeln und 17 Abbildungen im Text. In Lein-

wandmappe M. 65.

Die Erforscher der italienischen Kunstge-

schichte haben sich in den letzten Jahren mit

Vorliebe Michelangelo zugewandt. Vor allem

in Deutschland häufen sich die Publikationen,

die dem Genius des grofsen Florentiners geweiht

sind. Die Ausgabe der Handzeichnungen Michel-

angelos, die Ferri und Jacobsen in den Uffi-

zien entdeckten und bestimmten, schliefst sich

Marcuards mustergültiger Publikation der Haar-

lemer Handzeichnungen würdig an. Zwar ist der

Inhalt weniger glänzend, aber so bescheiden sich

auch die meisten anatomischen Studien dem
Auge darstellen, so viel bedeuten sie doch für

jeden, der in die Kunst Michelangelos tiefer

eingedrungen ist. Überdies besitzt die Samm-
lung ein historisches Prunkstück: das Portrait

Julius' IL, von Michelangelo meisterhaft in

schwarzer Kreide ausgeführt. Das Blatt erzählt

eine ganze Geschichte; es läfst sich sogar zeit-

lich ziemlich genau bestimmen. Auf der Rück-

seite befinden sich Studien zu einem der Atlanten

der Sixtina-Decke. Julius IL erscheint überdies

mit dem langen Bart, den sich der Papst erst

nach dem zweiten Einzug in Bologna i. J. 1510

wachsen liefs. Das Blatt ist also in den Tagen
entstanden, als Michelangelo die Sixtina-Decke

malte. Er mag es oben auf schwindelnden Ge-

rüsten nach einem der Besuche seines unge-

duldigen Herrn flüchtig auf eins seiner Studien-

blätter hingeworfen haben.

Es spricht für die Feinheit der Kritik der

Herausgeber dieser Zeichnungen, dafs alle 24

Tafeln den Stempel der Echtheit tragen. Wohl
aber möchte ich einige Blätter anders mit den

Werken Michelangelos identifizieren, als es ge-

schehen ist. Blatt VII und VIII werden als

Studien zum Christus im Jüngsten Gericht be-

zeichnet. Sie weisen aber schon in der Tech-

nik auf eine viel frühere Periode und geben

sich deutlich als Studien für die Atlanten über

dem Jesaias an der Sixtina-Decke zu erkennen.

Zwei Federzeichnungen auf Tafel XVI werden

als Studien für die Apostel betrachtet, die

Michelangelo ursprünglich für die Deckendekora-

tion der Sixtina in Aussicht genommen hatte.

Sie sind aber vielmehr ein Entwurf für den

Träger der Geschlechtsregisters in den Lunetten

über dem Hochaltar, die uns nur noch in

Stichen und Zeichnungen erhalten sind. Zur

Komposition der »ehernen Schlange« in einem

Medaillon auf TaL XVII ist zu bemerken, dafs

dieses Tondo eher für die Sixtina-Decke als

für das Julius -Denkmal bestimmt war. Michel-

angelo änderte später seinen Plan und versetzte

die Komposition aus dem Tondo in eine der

Gewölbeecken. Die auf S. 19 (Fig. 7) abge-

bildete Studie endlich aus der Casa Buonarroti

bezieht sich nicht auf den Christus des Jüngsten

Gerichtes, sondern auf eine in zahlreichen Ent-

würfen enthaltene Komposition für die Aufer-

stehung Christi.

Es mufs mit Dank anerkannt werden, dafs

eine Publikation mit so geringer Aussicht auf
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m.-iteriellen Erfolg so gediegen ausgestattet

uorden ist. Die Reproduktionen könnten die

Originale nicht treuer wiedergeben. Zu be-

dauern ist, dafs der Umschlag, der solche

Schätze umschliefst, nicht geschmackvoller aus-

fiel. Möchte die Zeit nicht fern sein, wo auch

in Deutschland Verfasser und Verleger von

wissenschaftlichen Werken rein buchtechnischen

IVagen ihr Interesse zuwenden! Es ist endlich

ein erfreuliches Symptom, dafs Deutschland

und Italien sich zu dieser Publikation die

Hand gereicht haben. Allerdings wer Nerino

Ferri kennt, den wird es nicht wunder nehmen,

dafs er sich gerne bereit fand, den Ruhm der

Entdeckung zu teilen, um den Wert der Lei-

stung zu erhöhen.

Schwerin i. M. E. Steinmann.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronib

.

An der böhm. Univ. zu Prag hat sich Dr. Zdenko
Nejedly als Privatdoz. f. Musikwiss. habilitiert.

Neu erschienene Werke.

W. Waetzoldt, Das Kunstwerk als Organismus.

Leipzig, Dürrsche Buchhandlung.

Zeitschriften.

Gazelle des Beaux-Arls. 1. Aoüt. E. Bertaax, Les

artistes fran9ais au Service des rois angevins de Naples.

II. — E. Blochet, Les origines de la peinture en Perse.

— A. Germain, Petits maitres oublies: Jean Seigne-

martin. — A. Marguillier, Peintres-graveurs contem-

porains: Pierre-Marcel Roy. — L. Benedite, Whistler.

III. — H. Hymans, Les beaux-arts ä l'Exposition de

Liege.

Moderne Dichtung.

Referate.

Timm Kröger, Um den Weg zoll. Hamburg,

Alfred Janssen, 1905. 133 S. 8». Geb. M. 2,50.

Über Timm Krögers Schaffen habe ich an

dieser Stelle schon wiederholt berichtet ( 1 900,

Nr. 21; 1905, Nr. 11), und ich kann über die

neueste Gabe nur freudig das Urteil fällen, dafs

sie ein Meisterstück reifer Kunst bedeutet. Was
an Vorzügen zu rühmen war an den früheren

Novellen und Skizzen, das ist hier erhöht und

verdichtet. Alles Sprunghafte und Bruchstück-

artige ist vermieden; alles ist rund und knapp,

j
kernig und gesund. So alt das Thema des

Streites zwischen benachbarten Bauern um ein

Nichts ist, so jung und frisch mutet uns hier

alles an. Mit der Notwendigkeit des wirklichen

Lebens und einer echten Kunst, die dessen

Spiegelbild ist, vollzieht sich eines nach dem

anderen; bald fafst uns Grauen und Entsetzen,

bald umblitzen uns die Lichter des Humors.

Ebenso glücklich wie die Schürzung des Knotens

ist auch die Lösung. Tragik und Komik um-

schlingen sich aufs engste. Und das bedeutet:

Lebenswahrheit.

Neuwied. Alfred Biese.

Notizen und Mitteilungen.

Nea erschienene Werke.

F. Sommer, Ernst Reiland. Roman. 2. und 3.

Tausend. Leipzig, Arthur Cavael. M. 4.

Inserate.
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Historische Vierteljahrschrift
herausgegeben von

]>r. Crerhard Seeliger^
o. Prof. a. d. Univ. Leipzig.

Neue Folge der »Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft«.

VIII. Jahrgang 1905. Preis 20 Mark.

Die Zeitschrift, die in 4 Vierteljahrsheften von mindestens 10 Bogen und 4 Ergänzungsheften von l'/i Bogen

mfang erscheint, bietet nicht nur größere und kleinere Aufsatze, die stets auf selbständiger Forschung beruhen

und dabei allgemeineres historisches Interesse beanspruchen dürfen, sondern sie will auch die Leser mit wichtigeren

Ereignissen und mit allen Fortschritten auf dem Gebiete des geschichtswissenschaftlichen Lebens rasch und zu-

verlässig bekannt machen und dadurch auch denen, die nicht eine größere Bibliothek zu benutzen vermögen,"

einen lebendigen Zusammenhang mit den historischen Wissenschaften ermöglichen.

Sie bringt daher neben den größeren wissenschaftlichen Aufsätzen sowie zahlreichen Notizen und eingehen-

den Kritiken kleinere Mitteilungen über neue literarische Erscheinungen und alle wichtigen Vorgänge auf dem

persönlichen Gebiete des geschichtswissenschaftlichen Lebens.

Da die Nachrichten und Notizen in 2 Teilen erscheinen, der erste im Hauptheft, der zweite in dem 6 Wochen

später folgenden Ergänzungsheft, so ist es möglich, die Leser der Zeitschrift sehr rasch zu orientieren und dauernd

auf dem Laufenden zu erhalten.

Außerdem enthält die Vierteljahrschrift eine von Bibliothekar Dr. 0. Masslow bearbeitete vollständige Biblio-

graphie der deutschen Geschichte.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

LEITFADEN DER KARTENENTWUßFSLEHRE
FÜR STUDIERENDE DER ERDKUNDE UND DEREN LEHRER

BEARBEITET VON Prof. Dr. KARL ZÖPPRITZ.
IN ZWEITER NEUBEARBEITETER UND ERWEITERTER AUFLAGE

HERAUSGEGEBEN VON DR. ALOIS BLUDAU.
I. Teil: Die Projektionslehre. Mit 100 Figuren im Text und zahlreichen Tabellen.

[X u. 178 S.] gr. 8. 1899. geh. M 4.80, geb. JC 5.80.

II. Teil: [ungefähr 6 Bogen] ungefähr <M 2.80. [In Vorbereitung.]

Inhalt des I.Teiles: Einleitung. 1. Ortsbestimmung. 2. Kartographische Vorbegriffe. I. All-

gemeines über Abbildungen. II. Projektionen auf die Ebene. 1. Azimutale (zenitale) Projektionen (m = i).

2. Perspektivische Projektionen. 3. Die Konstruktion azimutaler Projektionen aus einer bereits gegebenen.
4. Konventionelle Projektionen auf die Ebene. — Projektionen auf abwickelbare Flächen. I. Pro-

jektionen auf den Kegelmantel. 5. Die geometrisch einfach definierten oder wahren Kegelprojektionen.

6. Modifizierte Kegelprojektionen. II. Projektionen auf den Zylindermantel. 7. Die geometrisch einfach

definierten oder wahren Zylinderprojektionen (« = o). 8. Konventionelle oder unechte Zylinderprojektionen.

9. Über die Auswahl der Projektion mit geringster Verzerrung. Anhang I. Einige Grundregeln für das
Zeichnen mit Zirkel und Lineal. Anhang II. Tabellen.

»Das Buch entspricht in seiner neuen Form gewiß den Anforderungen, die man gegenwärtig an
ein derartiges Werk stellt, und wird jedem, der sich mit der Kartenentwurfslehre vertraut machen will,

als Leitfaden im besten Sinne des Wortes dienen.« (Zeitschr. f. d. Realschulwesen, XXIV. Jahrg. Nr. 3.)

»Jeder Kartograph, welcher eine Projektion zu entwerfen hat, wird nunmehr zum neuen Zöppritz

greifen; hat er aber diesen durchstudiert, so kann er gar keine andre als die richtige Projektion wählen.«

(Petermanns Mitteilungen, 65. Band. Heft 9.)

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

DAS MILITÄRISCHE AUFNEHMEN
UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ARBEITEN DER KÖNIGLICH
PREUSSISCHEN LANDESAUFNAHME NEBST EINIGEN NOTIZEN ÜBER PHOTO-
GRAMMETRIE UND ÜBER DIE TOPOGRAPHISCHEN ARBEITEN DEUTSCHLAND

BENACHBARTER STAATEN.

NACH DEN AUF DER KÖNIGLICHEN KRIEGSAKADEMIE GEHALTENEN VORTRÄGEN BEARBEITET

VON BRUNO SCHULZE,
GENERALMAJOR UND CHEF DER TOPOGRAPHISCHEN ABTEILUNG DER LANDESAUFNAHME.

Mit 129 Abbildungen im Text. [XIII u. 305 S.] gr. 8. 1903. In Leinwand gebunden Ji 8.—

»Wenn aber ein solches Buch von einem Autor verfaßt wird, der wie kein anderer dazu befähigt

und berufen ist, wie Generalmajor Schulze, so darf mit Sicherheit angenommen werden, daß das Erscheinen

des Buches allseitig mit Freuden begrüßt wird Das Buch wird aber nach meiner festen Überzeugung
auch in nichtmilitärischen Kreisen Verbreitung finden und bei allen, die sich mit Topographie und Karto-

graphie beschäftigen, das lebhafteste Interesse erwecken.« (Zeitschrift für Vermessungswesen 1904.)

»Der Name des Verfassers, der der topographischen Abteilung der Kgl. Preußischen Landes-

aufnahme mit Unterbrechungen seit vielen Jahren angehört und in ihr segensreich gewirkt hat, spricht

für das vorliegende Buch. Die sehr klar und anschaulich gehaltene Darstellungsweise läßt den Fach-

mann und Lehrer in der Vermessungskunst erkennen.

Das gediegene Werk ist für die Müitärtopographen unentbehrlich, bietet aber auch anderen, die für das

Kartenwesen Interesse besitzen, viel Wissenswertes und Belehrendes.« (Militär-Zeitung 1904 Nr. 2.)

»Dies in ganz hervorragend klarer Sprache abgefaßte Werk ist in erster Linie für militärische Leser

bestimmt, denn es gibt eine eingehende und sehr übersichtliche Darstellung alles dessen, was für die

praktische Ausführung einer militärtopographischen Aufnahme die unentbehrliche und sichere Grundlage

bildet. Das Buch liest sich sehr angenehm; es dürfte auch weit über die Grenzen seines ursprünglichen

Interessentenkreises hinaus besonders bei Landmessern und Geodäten Freunde finden.«

(Literarisches Zentralblatt 1904 Nr. 5.)
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Abhandlungen
der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Neueste Erscheinungen

der mathematisch-physischen Klasse. der philologisch-historischen Klasse.

Mathematik — Physik.

BECKMANN, Neue Vorrichtungen zum Färben nichtleuchtender

Flammen (Spektrallampen). Mit 2 Taf. M. 2.—

HAYN, Selenographische Koordinaten. I. Abhandlung. M. 2.—

. II. Abhandlung. Mit 4 Tafeln. U. 6.—

NEÜMAJTK, Über die Maxwell - Hertzsche Theorie. I. Abhandlung.

Mit 3 Texttiguren. M- 3.50

, n. Abhandlung. Mit 3 Textfiguren. M. 3.50

. m. Abhandlung. Mit 3 Textfiguren. M. 1.50

KIBSER, Zur Theorie des Legendre - Jacobischen Symbol»

('^. I. Abhandlung. M. 1.80

, n. Abhandlung. U. 3.50

Astronomie.

"tiSSMAXN. Beobachtungen am Repsoldschen Meridiankreise der
. ..n Kuffnersihen Sternwarte in Wien-Ottakring in den Jahren
1S96_1S98. Mit 4 Testfiguren. J/. 6.—

PKTER, Beobachtungen am sechszölligen I^epsoldschen Heliometer

der Leipz. Sternwarte. I. u. IL Mit 6 Testtig. u. 2 Taf. IT. 11.—

^, m Abhandlung. Mit 1 TafeL M. 2.50

Physiologie.

FÖCHEK, Über die Bewegungsgleichungen räumlicher Gclenk-

svsteme. Mit 6 Textfiguren. J^. 3.50

Der Gang des Menschen, m. Teil: Betrachtungen über die

weiteren Ziele der Untersuchung und Überblick über die Be-

wegungen der unteren Extremitäten. Mit 7 Tafeln und 3 Text-

figuren. ^- 6-

—

, rV. Teil: Über die Bewegung des Fußes und die auf

denselben einwirkenden Kräfte. Mit 3 Tafeln und 11 Text-

figuren. H- 5.50

, V. Teil: Die Kinematik des Beinschwingens. Mit 5

Doppeltafeln und 8 Textfiguren. M. 5.

—

, VI. Teil: Über den Einfluß der Schwere und der Miiskeln

auf die Schwingungsbewegung des Beins. Mit 3 Doppeltafeln

cnd 7 Textfiguren. Jtf'- 4.

—

Das statische und das kinetische Maß für die Wirkung
eines Muskels. Erläutert an ein- und zweigelenkigen Muskeln
des Oberschenkels. Mit 12 Tafeln. U. 7.50

nCK, über die Bewegungen in den Handgelenken. Mit 8 Figuren

im Text, 7 photograph. und 3 lithograph. Tat M. 6.50

GABTEN, Ub^r rhvthmische, elektrische Vorgänge im querge-

streiften SkelettmuskeL Mit 13 Doppeltafeln. H. 5.50

MARCHAND, Über das Himgewieht des Menschen. H. %.—

Anatomie.

HBLD, Zur weiteren Kenntnis der Nervenendfüße und zur Struktur
\- Sehzellen. Mit 1 Doppeltafel. iA. 2.—

: den Bau der Neuroglia und über die Wand der Lymph-
- . - in Haut und Schleimhaut. Mit 60 Figuren im Text
and auf Tafeln. it. 6.50

Untersuchungen über den feineren Bau des Ohrlabyrinthes
der Wirbeltiere. I. Zur Erkenntnis des Cortischen Organs und
der übrigen Sinnesapparate des Labyrinthes bei Säugetieren.

Mit 4 Doppeltafeln, 1 Tafel und 2 Figuren im Text. J/". 6.—
HIS. Lecithoblast und Angioblast der Wirbeltiere. Histogenetische

Studien. Mit 102 Textfiguren. Jt 8.—
Beobachtungen zur Geschichte der Nasen- und Gaumenbildung
beim menschlichen Embryo. Mit 48 Figuren im Text. J/. 3.80

Geologie — Botanik — Zoologie — Chemie.

ilRENS, Gregor Mendels Briefe an Carl NägeU 1866—1873. Ein
Nachtrag zu den veröffentlichten Bastardierungsversuchen
Mendels. Mit einem Faksimile. M. 3.

—

CREDNER, Der vogtländische "Erdbebenschwarm vom 13. Februar
bis zum 18. Mai 1903 und seine Registrierung durch das
Wiechertsche Pendelseismometer in Leipzig. Mit 26 Seismo-
grammen als Textfiguren und 1 Karte. Ü- 5.

—

Die Phosphoritknollen des Leipziger Mitteloligocäns und die

norddeutschen Phosphoritzonen. Mit 1 Tafel. M. 2.—
OSTWALD, Periodische Erscheinungen bei der Auflösung des

Chroms in Säuren. Zweite Mitteilung. Mit 16 Textfiguren.
U. 2.50

PFEFFER, Druck- und Arbeitsleistung durch wachsende Pflanzen.
Mit 14..Holzschnitten. M. 8.—

ZIRKEL, LT)« Uransscheidungen in rheinischen Basalten, it. 3.

—

Leipzig.

Klassische Altertumswissenschaft

(einschl. Archäologie, sowie Geschichte, Rechtsgeschicht«,

Philosophie des Altertums und Mönzwesen).

GELZER, Der Patriarchat von Achrida, Geschichte und üritunden.
ii. 7.20

HIRZEL, ''Ayi^a(poq Nöiio^. it. 3.—
HULT8CH. Die ptolemäischen Münz- und Rechnungswerte, il, 2.40

Die Gewichte des Altertums, nach ihrem Zusammenhange
dargestellt. a. ic—

MEISTER, Dorer und Achäer. Erster Teil. il. 3.60

MITTEIS. Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum. M. 2 —
PETER, Der Brief i. d. römischen Literatur. Literaturgeschichtliche

Untersuchungen und Zusammenfassungen. y. 6.

—

RÖSCHER, Die enneadischen und hebdomadischen Fristen und
Wochen der ältesten Griechen. Ein Beitrag zur vergleichen-
den Chronologie und Zahlenmystik. H. 3.

—

Die Sieben- und Neunzahl im Kultus und Mythus der Grie-
chen nebst einem Anhang Nachträge zu den „enneadischen und
hebdomadischen Fristen und Wochen" enthaltend. y. 4.

—

Das von der „Kynanthropie" handelnde Fragment des Mar-
cellns von Side. Mit 3 Figuren. (Statt M. 4.—) il. 2.—
Ephialtes, eine pathologisch-mythologische AbhandL über die
Alpträume und Alpdämonen des klass. Altertums. il. 4.

—

SCEOIEIBER, Studien über das BUdnis Alexanders des Großen.
Ein Beitrag zur alexandriuischen Kunstgeschichte mit einem
Anhang über die Anhänge des Alexanderkultes. Mit 13 Taf.
und 36 Textabbildungen. J/. 12.—
Die Wandbilder des Polygnotos in der Halle der Knidier

zu Delphi. il. S.—
STUDNICZKA, T^opaeum TraianL En Beitrag zur Kunstgeschichte

der Kaiserzeit. Mit 36 Textfignren. it. 8.

—

WACHSMUTH, Neue Beitr. zur Topographie von Athen. U. 3.—

Geschichte

(einschließlich neuer Literatur- und Kunstgeschichte,

üniyersitätswesen).

EULENBURG, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer

Gründung bis zur Gegenwart. Mit einer Karte und 8 graphi-
schen Darstellungen. M. 10.

—

HANTZSCH. Sebastian Münster: Leben, Werk, wissenschaftliche
Bedeutung. il. 6.

—

SCHMARSOW, Die oberrheinische Malerei und ihre Nachbarn um
die Mitte des XV. Jahrhs. (1430—1460). Mit 5 Tafeln, il. 4.—
Ghibertis Kompositionsgesetze an der Nordtür des Florentiner

Baptisteriums. Mi^ 18 Abbildungen. M. 3.

—

SEELIGER, Die soziale und politische Bedeutung der Grundherr-
schaft im früheren Mittelalter. Untersuchungen über Hofrecht,
Immunität und Landleihen. St. 6.40

Sprachwissenschaft

(Indogermanische — Semitische — Giinesische Sprachen —
Ägyptologie — Assyriologie).

BRUGMANN, Die Demonstrativpronomina der indogermanischen
Sprachen. Eine bedentungsgeschichtliche Untersuchung, il. 5.

—

DELITZSCH, Das babvlonische Weltsehöpfnngsepos. H. 8.—
GKLZER. Die Genesis d. byzant. Themenverfaas. Mit 1 Karte. U. 4.40

HERTEL. Über das Tanträkhy'ä>Tka, die kasmirische Rezeasion
des Pancatantra. Mit dem' Texte der Handschrift Decc. ColL
Vm, 145. H. 8.—

HULTSCH, Die Elemente der ägypt Teilnngsrechnung. L Abh.
(Statt M. 8.—) jr 4.—

PEDERSEN, Albanes. Texte mit Glossar. (Statt JT. 8.—) U. 4.—
SIEVT:RS, Metrische Studien L Studien smr hebiäisshen Metrik.

L Teil: Untersuchungen. M- 12.

—

, n. Teil: Textproben. ü- ö.—
, n. Die hebräische Genesis. LTeil: Texte. M. 5.60

, n. TeU : Z. Quellt nscheidung u. Textkritik. M. «.SO

SOCIN und STUMME, Der arabische Dialekt der Houwära des

Wäd Süs in Marokko. (Statt il. 8.-) it. 4.—

WINDISCH, Marä und Buddha. (Statt M. 12.-) H. 6 -

Geographie.

RATZEL, Der Staat und sein Boden geogiaphiseh betrachtet Mit

5 Kartenskizzen im Text. ^'^'~
RÜGE, Topographische StTiiin zu den por '

^n
gen an den Küsten Afrikas. L Mit - J/- 3-60

B. G. Teubner.
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Zur Geschichte
erschien im
Verlage von B. G. Teubner in Leipzig:

Geschichtliche Wertmafsstäbe in der Ge-
schichtsphilosophie, bei Historikern und
im Volksbewufstsein. Von Dr. Arvid
Grotenfelt. [Vi u. 211 S.] gr. 8. Geh. Mb,—.

Die vorliegende Schrift unterzieht die wichtigsten geschicht-
lichen Wertungsprinzipien einer Analyse, wie sie zum Teil mit Be-
wußtsein in der Geschichtsphilosophie aufgestellt worden sind, zum
Teil unbewußt oder halbbewußt von den Geschichtsschreibern, an-
gewandt werden oder in dem Volksbewußtsein leben. Nach einer Über-
sicht über die Geschichtsauffassung älterer Zeiten und über die

allmähliche Erstarkung der Idee des Fortschritts werden die ge-
schichtsphilosophischen Ideen Herders und Kants eingehend er-

örtert, die Hauptgedanken der nachkantischen spekulativen Philo-
sophie und der gleichzeitigen klassischen deutschen Literatur über
diese Fragen in kurzer Zusammenfassung vorgeführt. Darauf folgt
eine Darstellung der im 19. Jahrhundert entwickelten Prinzipien
geschichtlicher Würdigung. Ein weiteres Kapitel analysiert die

leitenden Gesichtspunkte, die einige hervorragende Geschichts-
schreiber bei ihrer Auswahl des historisch Bemerkenswerten tatsäch-
lich befolgt haben ; dabei werden Mommsen , Ranke , Buckle und
Carlyle ausführlicher behandelt. — Der schroffe Gegensatz zwischen
den verschiedenen nationalen Geschichtsauffassungen gibt Anlaß,
die Frage aufzuwerfen, ob überhaupt eine universale Würdigung
geschichtlicher Vorgänge möglich sei; im Zusammenhange damit
wird das Verhältnis zwischen Politik und Moral erörtert. Der Ver-
fasser kommt zu dem Endergebnis, daß der Kern oder das eigent-

lich Wertvolle in aller geschichtlichen Kultur die Entwicklung eines

edlen ,
gesteigerten , verfeinerten Geistesleben in den menschlichen

Einzelseelen sei , d. h. die Ausbildung gewisser Eigenschaften und
Fähigkeiten des Geistes, die wir durch eine Art Intuition als die für

den Geist wesentlichsten erkennen oder als diejenigen, in denen der
Kern des Personenwertes liegt. Das Schlußkapitel, „Die letzten

Gründe der Wertung", sucht die Zusammenhänge der dargelegten
geschichtsphilosophischen Anschauungen mit der allgemeinen philo-

sophischen Weltanschauung aufzuzeigen. Ein „Anhang" stellt

schließlich Folgerungen für das praktisch - politische Leben auf; in

erster Reihe wird hier nationale Toleranz in den Beziehungen ver-

schiedener Völker zueinander befürwortet.

Die Angriffe der drei Barkiden auf Italien.

Drei quellenkritisch-kriegsgeschichtliche Untersuchun-

gen von Konr. Lehmann. Mit 4 Übersichts-

karten, 5 Plänen u. 6 Abbildungen. [X u. 310 S.]

gr. 8. Geh. M 10.—, geb. JC 13.—.

Die vorliegenden drei Untersuchungen behandeln die von den
drei Söhnen des Hamilkar Barkars unternommenen Versuche, durch
Angriffe vom Kelten -Land am Po aus die römische Republik zu
zertrümmern. Während jedoch der denkwürdige Zug Hanibals
bereits von zahllosen Forschern behandelt worden ist, haben die

Unternehmungen Hasdrubals und besonders Magos nur verhältnis-

mäßig wenige Bearbeiter gefunden. Der neue Beitrag andrerseits

zu der Riesenliteratur über Hanibals Alpenübergang sucht seine

Berechtigung in der von den früheren Versuchen abweichenden
Methode. Er geht nicht von der topographischen Prüfung der
Quellendarstellungen aus , sondern bemüht sich , zuerst Klarheit in

das Verhältnis der Quellen zueinander zu bringen und die Wider-
sprüche zwischen ihnen , besonders zwischen Livius und Polybius,

zu klären. Erst nachdem ihm dies gelungen ist, auf quellenkritischem
Wege Hanibals Alpenstraße festzulegen, macht er die topographische
Probe auf dieses Ergebnis. Die vollkommene Harmonie beider Er-
gebnisse läßt den Verfasser hoffen, auf diesem Wege die viel-

umstrittene Frage, zum mindesten in allem wesentlichen, gelöst

zu haben.

•Des kursächsischen Rates Hans von der

Planitz Berichte aus dem Reichsregiment
in Nürnberg 1521—1523. Gesammelt von
Ernst Wülcker, nebst ergänzenden Akten-
stücken bearbeitet von Hans Virck. (Ver-

öffentlichung der Königl. Sachs. Kommission für Ge-

schichte.) [CLII u. 688 S.] gr. 8. geh. n. JC. 26.—.

Die Bericht« gehören zu den wichtigsten Quellen jenes Zeit-

raumes, die allen neueren Darstellungen von Ranke bis auf
Baumgarten zugrunde liegen. Sie gewähren den besten Einblick in

die damalige politische, kirchliche und soziale Lage des Reiches und
in die großen Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, um der

von Luther entfachten Bewegung zum Siege zu verhelfen. Nament-
lich aber klären sie uns auch über das Verhältni<; des Kurfürsten

Friedrich des Weisen zu der religiösen Bewegung und zu Luther

auf, das bisher keineswegs genügend bekannt war. Dabei sind sie

von einer ursprünglichen Frische und dramatischen Lebendigkeit,

die in der damaligen Prosa ihresgleichen sucht.

Augustus und seine Zeit. Von V. Gardt-
hausen. L Band. Mit Titelbild. [Xu. 1378 S.]

gr. 8. Geheftet JC 30.—, in Halbfranz JC 32.—.

II. Band. [910 S.] gr. 8. Geheftet JC 22.—,

in Halbfranzband JC 24.—

.

„ . . . Das Ganze ist ein Werk erstaunlichen Fleißes, mit emsig-
ster Ausbeutung aller Quellen und Hilfsmittel und , so weit sich

nachkommen läßt, vollständiger Anführung der irgendwie beachtens-
werten Literatur. Es wird daher auf lange Zeit hinaus für ein wert-
volles Archiv und Werkzeug der Forschung zu gelten haben , mit
der Aussicht, nicht am wenigsten da benutzt und ausgebeutet zu
werden , wo es nicht genannt wird. ... Es ist eine wirkliche Ge-
schichtserzählung, und zwar eine gute und geschmackvolle, welche
sich vortrefflich Jiest und auch das Interesse desjenigen Lesers
fesselt, dem an der Gelehrsamkeit der Anmerkungen wenig gelegen
ist. Besonders hervorgehoben zu werden verdient auch die meister-

hafte Übersetzung der aus dem Altertum erhaltenen Briefe."

(Lit. Zentralblatt 1905, Nr. 16.)

Geschichte des hellenistischen Zeitalters

von Julius Kaerst. I, Band: Die Grund-
legung des Hellenismus. [X u. 433 S.] gr. 8.

Geh. M 12.—, geb. JC 14.—.

„Wer vielleicht glaubt, in dem Buche eine mit mögliehst viel

Einzelheiten , Polemik und zahllosem gelehrten Zitatenbeiwerk aus-
gestattete Spezialgeschichte nach altem Stil zu finden, der irrt sich

sehr; aber die Enttäuschung ist die denkbar angenehmste; denn er

sieht sich von dem hochgelehrten Verf. auf hohe Warte geführt,

von wo aus er ein gewaltiges Panorama vor seinen Augen ausge-
breitet sieht, das er je länger je lieber und sorgfältiger beschauen
wird. Die Lesung des trefflichen Werkes bringt gleich viel Genuß
und Belehrung nicht bloß dem Historiker und Philologen , sondern
jedem wirklich Gebildeten und nach höherer Bildung Strebenden".

(Gymnasium 1902 Nr. 9.)

Luthers Tischreden in der Mathesischen
Sammlung. Aus einer Handschrift der Leipziger

Stadtbibliothek herausgegeben von Ernst Kroker,
Bibliothekar an der Leipziger Stadtbibliothek. (Ver-

öffentlichung der Königl. Sachs. Kommission für Ge-

schichte.) [XXII u. 472 S.] gr. 8. Geh. n. JC 12.-,

geb. JC 14.—.

Für die IJberlieferung der Tischreden Luthers und ihre Datie-
rung ist es von hohem Werte, die Sammlung kennen zu lernen, die

der Joachimstaler Pfarrer Johannes Mathesius durch eigene Nach-
schriften und durch Abschriften aus den Sammlungen anderer
Tischgenossen zusammengebracht hat. Die Veröffentlichung Georg
Lösches (Analecta Lutherana et Melanchthoniana. Gotha, 1892) hat

uns offenbar nur einen Auszug aus der großen Mathesischen
Sammlung gegeben ; auch sind in der von Lösche publizierten

Handschrift die einzelnen Reden, aus dem chronologischen Zusammen-
hang herausgerissen, und die Überlieferung des Textes ist schlecht.

Eine gute, vollständige Abschrift der Mathesischen Sammlung
liegt in einer bisher unbeachtet gebliebenen Handschrift der Leipzi-

ger Stadtbibliothek vor. Die Königlich Sächsische Kommission für

Geschichte hat die Veröffentlichung der wichtigsten Abschnitte
dieser Handschrift unter ihre Publikationen aufgenommen. Es sind

1. die von Mathesius selbst 1540 nachgeschriebenen Reden, 487

Nummern (bei Lösche nur 133 Nummern) ; 2. Nachschriften Heyden-
reichs aus den Jahren 1542 und 43; 3. Nachschriften Besolds aus
dem Jahre 1544; 4.—6. Nachschriften Wellers und Lauterbachs, be-

sonders aus den Jahren 1536 und 37. Die Publikation enthält 847

fest datierte Reden ; die kleinere Hälfte davon wird hier zum ersten-

mal veröffentlicht.

Die Neubesetzung der deutschen Bistümer
unter Papst Innocenz IV. 1243—1254.

Von Dr. P. Aldingen [V u. 194 S.] gr. 8.

Geh. n. Ji 6.—

.

Immer war in der deutschen Kirchenpolitik für Kaiser und
Päpste die Neubesetzung der Bistümer eine brennende Frage. Jede

willensstarke leitende Persönlichkeit trifft die Lösung in ihrem

Sinne. Welche Behandlung erfuhr die Frage im letzten Entschei-

dungskampf zwischen Papst und Kaiser, Innocenz IV. und Friedrich IL,

in der Mitte des 13. Jahrhunderts? Darauf wird unter ausgiebiger

Benutzung der Register des Papstes auf Grund eingehender Einzel-

untersuchung all der zahlreichen Wahlen und Neubesetzungen mit

vielen Richtigstellungen im einzelnen in dieser Schrift Antwort
gegeben. Das Hauptresultat ist der Aufweis eines planvoll geleiteten,

energisch durchgesetzten Wahlbevormundungssystems von Inno-

cenz IV., das bisher als solches nicht erkannt war.
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VERLAG VON B. 0. TEUHNEU IN LEIPZIG.

Soeben ist vollständig erschienen:

BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN.

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICHNIS

DER BIS ENDE 1899 GEDRUCKTEN BÜCHER UND AUFSÄTZE

ÜBER DAS DEUTSCHE UNIVERSITÄTSWESEN.

IM AUFTRAGE DES PREUSSISCHEN UNTERRICHTS -MINISTERIUMS BEARBEITET VON
l¥IL,HEI.9f ERMABf UND EWAI.D HÖRN.

ERSTER, ALLGEMEINER TEIL,

UNTER MITWIRKUNG VOX E. HOBN BEARBEITET
VON W. EBMAX.

|XXu.836S.] Lex.-8. 1904. geh. J( 30.—
,
geb. Jf 36.—

ZWEITER, SPEZIELLER TEIL,

UNTER MITWIRKUNG VON W. EBMAX BF..VRBEITET

VON E. HÖRN.

[XX tt. 1263 S.] Lex.-8. 1904. geh. M. 40.—, geb. ^46.-

DRITTER TEIL, REGISTER UND NACHTRÄGE ENTHALTEND, BEARB. VON W. ERMAN.

[TI u. 313 S.] Lex.-8. 1905. geh. M 15.—
;
geb. M 18.—

Hauptaufgabe des Werkes ist es, das für die Geschichtschreibnng der deutschen Universitäten und des Studenten-
lebens vorhandene Material an Dnickschriften möglichst vollständig zu verzeichnen und durch zweckmäßige Anordnung
und erschöpfende Register bequem zugänglich zu machen : femer soU die Bibliographie dienen als Hilfsmittel für den Betrieb

der Bibliotheken, für Sammler und für Antiquare. Endlich dürfte sie sich auch als nützlich erweisen für den Gebrauch der
Behörden, denen die Verwaltung und Leitung der Universitäten obliegt, für die Unterrichtsministerien sowie für die Kura-
torien und Rektorate der einzelnen Universitäten.

Nach Erscheinen des ersten Bandes schrieh das Centralblatt für Bibliothekswesen:

„Von der mit Spannung erwarteten Bibliographie der dentsehen Unirersitäten Ist endlich der erste,

allgemeine Teil, von Herrn W. Erman redigiert, erschienen. Es ist ein stattlicher Band von 17 363 >ammern
anf 836 doppelspaltigen Seiten, das Resnltat einer fast 16jährigen Arbeit der beiden Herausgeber, und mit
unbegrenzter Hochachtung Tor dieser gewaltigen Arbeitsleistung durchblättert man den ersten Band, welcher
in sich die Titel aller allgerieinen Schriften über die deutschen Universitäten yereinigt, während der zweite
die Literatur für die einzelnen Universitäten enthalten wird. AUe, die in irgend welchen Beziehungen zu
den deutschen Universitäten stehen, wie aUe BibUotheken schulden Herrn Erman den lebhaftesten Dank für
die aasgezeichnete Arbeit.**

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 3.60,

geb. M 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an
das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten,
sind aber dabei durchaus selbständig.

Nach einer Einleitung über das VerhäUnis zwischen
Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie
für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen
Probleme behandelt.

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVIDSEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 5.—, geb. ^Ü 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten

Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-

ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,

Deutsch, Englisch und Französisch, ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Urteil der Presse:
aJespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich- eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch
wird sicherüch keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet
sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit*

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.)
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Tcrlag von B. G. Ccubncr in Cetpzig*

Pcutfc^e pichtet

gift|)ettf4)« irlöutcrungcn für §t()ttU unb |ous. / | erausgegeben tjon frof. Dr. ggon

2)ic (Erläuterungen ^aben bcn ^tütd in fad)!unbtgcr unb tcbcnbigcr Söeife gu einem tiebeöoUen

5ßerftänbni:§ ber ®id)tung bes 19. ^a^r^unbert^ ^injufü^ren. 2)a§ Äünftterifd^e fte^t im 2)JitteIpunfte ber

(Srflärung. ©ie foü I)elfen, ba§ Äunftmer! aU ©anjeS ju erfäffen, inbem fie 5lufbQu unb ^unft*

mittel 5U tebenbigem S3emu^tfein bringt unb %unbbegriffe beg fünftlerifd^en @(^affen0 am fonfreten

S3eifpiel entmidett. — ®a§ SBer! mieber als (SJanjeS mirb aU 3ew9"iö ber fic^ entmidelnben ^erfön*

Ud)feit aufgefaßt unb in ben äeit== unb literaturgefdiidjtlid^en 3ufainttient)ang eingereiht. — ÜDie (Singet

erläuterung mirb nid)t oernod^täffigt, ober bobei ftetS i^re S3ebeutung für ba§ ©anje berüdfid^tigt. 'Bady

lid^e unb fprad^Iid^e ©d^ttjierigfeiten merben fur§ erflärt, ba§ ©toffgefd^idjtlid^e unb rein S3iograpl)if(^e

lüirb auf ba§ S'lotmenbige befdiränft. — ®er Umfang eines ^efteS beträgt etttjo brci Sogen.

(5s erfd^icncn fotgcnbe §efte juiti greife tion je 50 ^Pfennig:

§eftl: gri^ Sleutcr, llt mine ©tromtib, üon ^rofeffor

Dr. ^aul gjoget.

§cft 2:DttoSubtt)ig, 2}?offobäcr, üon Dr. SRoBert 5ßet[c^.

lieft 3: |)ermonn ©ubermann, ^rau ©orge, »on ^rof.
Dr. ®. SBoettid^er.

§eft 4: 2;:^eobor ©torrn, ^mmcnfee unb ©in grüneS

Sßlatt, öon Dr. Otto Sabenborf.

§eft5: SBit^elm^einrtd^ü. 9itel)(, i^otieaen: S)er gtue^

bev ©c^ijn^eit, Slni Oueö ber ©enefung, ©ie ©ere^ttg.

feit ©otteö, öon Dr. S^eobor aWott^ia«.

§eft 6: ©uftaü grctiffen, ber Sid^ter be§ ^örn U^t,

tion tarl Äingel.

§eft 7: §einric| üon Äleift, ^ßrinj griebrtd^ üon §om»
bürg, öon Dr. Stöbert ^etfc^.

§eft 8: ©ottfrieb Seiler, SRartin ©alanber, üon Dr.

9iubolf gürft.

^eft 9: gr. SS. Seber, Sreije^nlinben, öon ©ireftor Dr.

Srnft SBoffergiel^er.

§eft 10: Sitd^arbSBagner, ®te 9Ketfterftnger, üon Dr.

3iobert ^etf(^.

§cft 11: Sonrab ^.mt\)tx, ^nxQ ^enatfc^, üon ?ßrof.

Dr. ^ul. ©o^r.

§cft 12: @rilH)orger, <S>app^o, Sl^nfrau, üon ©e!^. Steg.»

mat Dr. 2lbolf 2Ratt^iQg.

§cft 13: gerb. SlüenariuS cA§ SDid^ter, üon Dr. &.

§eine.

^cft 14: §erm. ©ubermann, |)eimat, üon ^rof. Dr.

@. SBoettidjer.

§eft 15: 5ßaul §e^fe, ©olberg, üon <ßrof. Dr. §. ©loel,

§eft 16: ©rillparger, Sibuffa, üon ^rof. Dr. 21. ÜÄet)er.

lieft 17: S^eobor ©torm, ^ole ^o))penfpäler. Sin

ftiller aJJurilant, üon Dr. Dtto Sabenborf.

§eft 18: Ä. ?5. ÜÄe^er, ®er ^eilige, üon Dr. Äarl Srebncr.

§eft 19: Sil^. «Raabe, 2llte 9f?eftcr, üon 5ßrof. «ßaul

(SJerber.

§eft 20:2lbalbert©tifter, ©tubien, üon Dr.9fJubolf prft.

Verlag von B. Cr. Tenbner in Lieipzlg.

Kurzer Abriß

der Logik und Psychologie für höhere Lehranstalten

von Professor Dr. 0. WclSe

[IV u. 26 S.] gr. 8. 1905. steif geh. Mk. —.50

Die seit den neuen Lehrplänen erfolgte Wiederaufnahme der Logik und Psychologie in den Unterricht der

höheren Schulen legt den Gedanken nahe, den Schülern der Prima zu diesem Zwecke einen kurzen Leitfaden in die

Hand zu geben. Aber entsprechend der geringen dafür verfügbaren Stundenzahl mufs dieser sich auf das Notwendigste

beschränken und darf nur das enthalten, was fest einzuprägen ist. Im Interesse der leichten Erlernbarkeit erscheint

auch grofse Übersichtlichkeit und eine gute Auswahl passender Beispiele erforderlich. Da die vorhandenen Kom-

pendien der Logik und Psychologie diese Bedingungen überhaupt nicht oder nur teilweise erfüllen, so hat der Ver-

fasser sich dazu entschlossen, zunächst für den Gebrauch seiner eigenen Schüler und sodann aUch für die Zöglinge

anderer Unterrichtsanstalten obiges Büchlein zu verfassen, das wegen der ihm beigegebenen zahlreichen Begriffs-

bestimmungen auch für die Aufsatzlehre mit Vorteil verwendet werden kann. An praktischer Anlage wird es den

»Musterbeispielen zur deutschen Stillehre« des gleichen Verfassers nicht nachstehen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Schrift-, Buoh- und Bibliothekswesen.

I. Herrmann, »Ein feste Burg ist

unser Gott». {Georg Btichwald,
Pfarrer Dr. theol., Leipzig.)

G. J. Boekenoogen, De Nederlandsche
Volksboeken.

Theologie und Klrohenwesen.

A. Erman, Die ägyptische Religion.

(H. 0. Lange, Oberbibliothekar der

Kgl. Bibliothek, Dr., Kopenhagen).

K. Eger, Luthers Auslegung des

Alten Testaments. {August Lang,^

Privatdoz. Lic, Halle.)

J. Simsa, Das Geheimnis der Person Jßsu.

Philosophie.

E. A. Georgy, Das Tragische als

Gesetz des Weltorganismus.

{Richard Maria Werner, ord.

Univ.-Prof. Dr., Lemberg.)

L. Roure, Hippolyte Taine.

Unterriohtswesen.

J. G. Fichte, Über die einzig mög-
liche Störung der akademischen
Freiheit. Hgb. von A. Rüge. {Theo-

bald Ziegler, ord. Univ.-Prof.

Dr., Strafsburg.)

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

E. Siecke, Indra's Drachenkampf
(nach dem Rig-Veda). {Hermann
Oldenberg, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Kiel.)

Ossip-Lourie, La Psychologie des
romanciers russes du XIX^ siecle.

(G. Polivka, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Prag.)

{Thaddäus Sinko, Privatdoz. Dr.,

Krakau.)

W. Barczat, De figurarum disciplina

atque auctoribus.

Deutsche Philologie und Literaturgesohiohte.

R. F. Arnold, Geschichte der deut-

schen Polenlitteratur. I. Bd. {A.

Warschauer, Archivrat Prof. Dr.,

Posen).

R. M, Werner, Hebbel. {Alexander
von Weilen, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Wien.)

Englische und romanische Philologie

und Literaturgesohiohte.

K. Luick, Studien zur englischen

Lautgeschichte. {Max Förster, ord.

Univ.-Prof. Dr., Würzburg.)

M. Roustan, La Narration.

Allgemeine und alte Gesohiohte.

E. Meyer, Ägyptische Chronologie.

{Ed. Mahler, Privatdoz. Dr., Buda-
pest.)

C. Callewaert, Le% premiers chretiens

et l'accusation de lese-majeste.

ittelalterliohe Gesohiohte.

V. von Kraus, Deutsche Geschichte

im Ausgange des Mittelalters

(1433—1519). {Johannes Loserth,

ord. Univ.-Prof. Dr., Graz).

J. Jegerlehner, Beiträge zur Verwal-
tungsgeschichte Kandias im 14. Jahrh.

Neuere Gesohiohte.

R. von Delbrück, Lebenserinne-

rungen. 1817—1867. {Karl Jacob,

aord. Univ.-Prof. Dr., Tübingen)

Grieohlsohe und lateinische Philologie I Geographie, Ltnder- und VSIkerkunde.

und Literaturgesohiohte. J.R.Mucke, Das Problem der Völker-

Apulei Platonici Madaurensis Verwandtschaft. {Eduard Hahn,
Apologia. Rec. Rudolfus Helm,

i
Dr. med., Berlin.)

John Grand- Carteret, La montagne
ä travers les ages.

Deutseh-ösierreiehiseherAnthropologenkongreß
(Schi.).

Staats- und Sozialwlssensohaften.

Gino Arias, 11 sistema della costi-

tuzione economica e sociale italiana

neir etä dei comuni. {Ermanne
Loevinson, Archivar am Kgl.

Staatsarchiv, Prof. Dr., Rom.)

Reohtswissensohaft

Ed. Cuq, Les institutions juridiques

des Romains. {Theodor Kipp, ord.

Univ.-Prof. Geh. Reg.-Rat Dr., Berlin.)

J. Popper, Fundament eines neuen Staats-
rechts.

athematik, Naturwissenschaften und

Technologie.

S. Lublinski, Charles Darwin.

{Heinrich Ernst Ziegler, aord.

Univ.-Prof. Dr., Jena.)

Beiträge zur Geschichte der
Handfeuerwaffen. Festschrift

für Moritz Thierbach. {W. Goklke,

Hauptmann, Berlin.)

t M. Doli und P. Nestle, Lehrbuch der
praktischen Geometrie. 2. Aufl.

Forschungsberichte aus der biolo-
gischen Station zu Plön,
hgb. von O. Zacharias.

Medizin.

W. Prausnitz, Grundzüge der Hygiene.

7. Aufl.

Kunstwlssensobaften.

Th. Volbehr, Bau und Leben der

bildenden Kunst. {Rudolf Kautzsch,

Prof. an der Techn. Hochschule,

Dr., Darmstadt.)
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

THESÄVRVS LIN6VÄE LÄTINAE
EDITVS AVCTORITATE ET CONSILIO ACADEMIARVM
QVINÜ\i: GERMANICARVxM REROLINENSIS GOTTINGENSIS

LIPSIENSIS MONACENSIS VINDOBONENSIS.
Vol. I. [XIV S. u. 2032 Spalten.] Lex.- 4. geh. n. Mk. 74.—

,
geb. in Halbleder n. Mk. 82.—

Subskriptionspreis bis 31. Dezember 1905.

geh. n. Mk. 62.—
; in Halbleder geb. n. Mk. 70.

Vol. II. Lieferung 1— 7. Lex.-4. geh. je n. Mk. 7.20.

INDEX LIBRORVM SCRIPTORVM INSCRIPTIONVM
EX QVIBVS EXEMPLA ADFERVNTVR.

[IV u. 109 S.] Lex.-4. geh. n. Mk. 7.20, Einbanddecke hierzu in Halbleder n. Mk. 5.—

Das Werk wird vollständig in 12 Bänden zu 125 Bogen in 15 Jahren vorliegen. — Erscheinungsweise:

Es erscheinen im allgemeinen je 2 Bände nebeneinander in Lieferungen zu 15 Bogen, im Jahre insgesamt

100 Bogen. — Preis: Der Preis beträgt für den Bogen zunächst 48 Pf., für die Lieferung also Mk. 7.20.

Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich somit nur auf Mk. 48.— . Für jeden fertigen Band wird der

Preis um etwa 20 "/o gegen den Subskriptionspreis erhöht.

Ausführliche Prospekte und Probebogen versendet unentgeltlich und postfrei die Verlagsbuchhandlung

B. G. Teubner in Leipzig, Poststraße 3.

Der Thesaurus will auf Grund eines Materials, das das in den bisherigen Wörterbüchern

Verarbeitete immer an kritischer Sicherheit, fast immer auch an Vollständigkeit weit über-

trifft, in einem jeden Artikel die Geschichte eines jeden Wortes geben, indem er für

seltenere Wörter das Material möglichst vollständig gibt, bei häufigeren Wörtern die Bedeutungs-

differenzen und -entwickelungen klarlegt, alles ohne viel eigene Worte, möglichst nur durch klare,

übersichtliche Anordnung der Zitate.

Die lateinische Lexikographie findet hier den Stoff, mit dem ihr sicherer wissenschaft-

licher Aus- und Aufbau allein möglich ist. Ganz ähnlich bietet sich der lateinischen Gram-

matik in dem Thesaurus für Formenlehre wie Syntax reichstes Material. Durchgreifende Wirkung

wird der Thesaurus ferner auf dem Gebiete der Textkritik üben können, indem an Stelle von

subjektivem Geschmacke und schweifender Phantasie wird festes Wissen treten können und müssen.

Zur Lösung literarischer Probleme wird er Hilfe leisten können, insofern er die sprachgeschicht-

liche Methode mit gröfserer Sicherheit zur Anwendung zu bringen ermöglichen wird, Dafs direkt

und indirekt die grofsen Sammlungen des Thesaurus auch der Sachforschung zugute kommen,

ist für den Kundigen ohne weiteres klar.

Darüber hinaus besitzt der Thesaurus Wichtigkeit für alle die Wissenschaften, für die

die lateinische Sprache oder die lateinische Literatur von Bedeutung ist, für die Sprach-

wissenschaft in weiterem Sinne, für den Indogermanisten und Romanisten insbesondere, wie

für den mittelalterlichen Historiker, den Juristen, für den Theologen, wie den Philosophen.
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Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Max Herrmann [Privatdoz. f. deutsche PhiloL an

der Univ. Berlin, Prof.], »Ein feste Burg ist

unser Gott«. Vortrag gehalten in der Gesell-

schaft für deutsche Literatur zu Berlin und mit ihrer

Unterstützung herausgegeben. Berlin, B. Behr, 1905.

32 S. Lex.-S" mit 6 Taf. u. einem bibliograph. Anhang.

M. 4.

Der Vortragende, (iem einer jener Bände mit

den berüchtigten Kyrieleisschen Fälschungen —
hier hatte der Betrüger »Ein feste Burg« einge-

schrieben — in die Hände gekommen war,

schildert, wie er einst zwischen der Freude über

einen hochinteressanten Fund und dem bangen

Gefühl, es mit einer Fälschung zu tun zu haben,

gekämpft, um sich schliefslich überzeugen zu

müssen, dafs letzteres der Fall sei. Wenn man
auch fast bedauern möchte, dafs die vorzügliche

Ausstattung dieses Vortrages einem Betrüge gilt,

so sind wir doch dem Herausgeber wegen der

öffentlichen Festlegung des Kyrieleisschwindels

und besonders auch wegen des Verzeichnisses

der betreffenden Bücher zu grofsem Danke ver-

pflichtet.

Leipzig. Georg Buchwald.
G. J. Boekenoogen [Mitgl. von Tylers Stift in Haarlem,

Dr.], De Nederlandsche Volksboeken [Tijdschrift

voor Boek- en Bibliotheekweezen. III, 3]. Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel; Haag, Martinus

Nijhoff, 1905. S. 107—142. 8° mit 10 Abbild.

Nach einer Einleitung, die sich mit der Bekanntschaft

mit den Volksbüchern und der über sie vorhandenen Lite-

ratur beschäftigt, geht der Verf. an die Erörterung der

Frage, was ein Volksbuch ist. Er bespricht, wann das

Wort aufgekommen,^ was für Stoffe in Volksbüchern be-

handelt werden, und wie sie verbreitet wurden. Dann
folgt eine Behandlung der Frage, wie die Volksbücher ent-

standen sind, und ihre Einteilung in Hauptgruppen. Der

Verf. unterscheidet drei Hauptgruppen niederländischer

Volksbücher. Die erste umfafst die, welche niederlän-

dischen älteren Gedichten und Prosawerken entlehnt sind,

die zweite die nach fremdsprachigen Volksbüchern ver-

fafsten, die dritte und kleinste Gruppe die, welche nur

als niederländische Volksbücher vorhanden sind.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Generaldirektor der Königlichen Bibliothek zu

Berlin, Dr. Wilmanns, der, wie in Nr. 33 der DLZ.
gemeldet wurde, zum 1. Oktober von seinem Amte
zurücktritt, hat dieses seit dem Anfang des Jahres 1886,

also etwa zwanzig Jahre lang bekleidet. Die Zeit seiner

Amtsführung war für die von ihm geleitete Anstalt eine

Periode gewaltigen Aufschwungs. Man braucht nur den

Zustand der Bibliothek bei seinem Amtsantritt mit dem
heutigen zu vergleichen: auf allen Gebieten sind die

Leistungen der Bibliothek auf das Doppelte, ja auf das

Drei- und Vierfache gestiegen. So wurden aus dem
Hause verliehen innerhalb Berlins mit Vororten im J.

1886 98 000 Bände, im J. 1903 265 000 Bände. Der

Lesesaal wurde benutzt 1886 von 74 500 Personen, d. h.

durchschnittlich täglich 250 Personen, im J. 1903 von
182 000 Personen, d. h. durchschnittlich täglich 631 Per-

sonen. Von diesen Besuchern wurden eingesehen im J.

1886 48 200 Bände, im J. 1903 215 400 Bände, also

mehr als viermal so viel. Noch stärker war die Zu-

nahme der nach auswärts verschickten Bücher. Im J.

1886 wurden verschickt 729 Sendungen mit 3507 Bän-

den, im J. 1902 4400 Sendungen mit rund 22 300 Bän-

den, also fast siebenmal so viel als im J. 1886. Auch
das Zeitschriftenzimmer, die Musikaliensammlung und

die Handschriftenabteilung weisen eine starke Zunah.Tse

der Benutzung auf. Hand in Hand mit dieser gewalti-

gen Steigerung aller Leistungen ging eine Vermehrung

des Beamtenpersonals. Im J. 1886 standen dem General-

direktor zur Seite 1 Abteilungsdirektor und 13 wissen-

schaftliche Bibliothekare, während die Zahl der Diener

18 betrug. Jetzt gehören zu seinem Stabe 4 Abteilungs-

direktoren und 40 wissenschaftliche Bibliothekare; die

Zahl der wissenschaftlichen Beamten hat sich also ver-

dreifacht. Auch die Zahl der Diener ist von 18 auf 37

gestiegen, und weiter sind für den Betriebsdienst noch

7 Expedienten hinzugekommen, die es früher nicht gab.

Niemand wird weniger als Wilmanns selbst geneigt sein,

sich für diese glänzende Entwickelung das alleinige Ver-

dienst zuschreiben zu wollen. Als er sein .\mt antrat, hatte

die Bibliothek soeben ein neues Statut erhalten, und
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andere bedeutsame Reformen waren von dem Ministerium
vorbereitet, zum Teil schon zur Ausführung gebracht.

Auch später hat namentlich der Ministerialdirektor Dr.

Althoff im Verein mit dem Geheimen Ober -Regierungs-
Rat Dr. Schmidt zu wichtigen Neuerungen die Initiative

ergriffen. Aber Wilmanns gebührt der Ruhm, dafs er

gleich zum Anfang in die neuen Verhältnisse der Biblio-

thek feste Ordnung gebracht und dann zwanzig Jahre
diesen mit der Zeit immer mehr anschwellenden Orga-
nismus erfolgreich geleitet hat. Ein besonderes Verdienst

hat er sich noch' dadurch erworben, dafs er der Ver-

legung der Königlichen Bibliothek nach Charlottenburg

entschieden widerraten und damit der später, bekannt-

lich unter wesentlicher Mitwirkung Althoffs und Har-

nacks, erfolgten Überweisung des ganzen Akademie-
viertels fast allein für den Neubau der Königlichen

Bibliothek in wirksamer Weise vorgearbeitet hat. Wohl
weifs jeder Sachkundige, dafs die Königliche Bibliothek

auch jetzt noch manches zu wünschen übrig läfst, selbst

wenn man von den unzureichenden Räumen absieht.

Vor allen Dingen mufs der Fonds von 150000 M. für

Bücheranschaffungen und Einbände, der seit 16 Jahren

keine Erhöhung erfahren hat, bei der inzwischen ins

Unermefsliche gesteigerten Bücherproduktion heute als

ganz unzulänglich bezeichnet werden. Gleichwohl ist

der Aufschwung, den die Königliche Bibliothek während
der letzten zwei Jahrzehnte genommen hat, so grofs,

dafs sie heute bereits nicht nur an Bändezahl, sondern

namentlich auch nach ihren Leistungen weitaus die erste

Bibliothek Deutschlands ist. Wird diese Periode gewal-

tigen Fortschritts mit der Amtsführung Wümanns' dau-

ernd verknüpft bleiben, so kann es keinem Zweifel unter-

liegen, dafs auch die noch erheblich gröfseren Aufgaben,

welche die nächsten Jahrzehnte, vor allem durch den

Neubau der Bibliothek, an den Leiter dieser Anstalt

stellen, ihre volle Lösung finden werden, da es dem
Kultusministerium, wie schon gemeldet, gelungen ist,

Harnack, der neben seinem eigentlichen Forschungs-

gebiet von jeher dem Bibliothekswesen sein Interesse

zugewandt hat, als Nachfolger von Wilmanns zu ge-

winnen.
Personalchronik.

Dem Bibliothekar an der KönigL Bibl. zu BerHn und
Vorsteher der akadem. Auskunftsstelle der Univ. Berlin

Dr. Wilhelm Paszkowski ist der Titel Professor ver-

liehen worden.
Xen erschienene Werke.

Festschrift zum 60. Geburtstage von Theoder Plüfs

[Inhalt: A. Heusler (Berlin), Der Meisterschütze; K. A.

Bernoulii, Elektra; F. Stähelin, Der Eintritt der Germanen
in die Geschichte; Emil Hoffmann, Palmaria; W. Degen,

Die sogen. Dorfnamen im Birseck; H.Duhm, Zur Geschichte

deralttestamentlichen Geschichtschreibung; Ad. Im Hof, Die

Anwendbarkeit des Referendums nach baselstädtischemVer-

fassungsrechte.] Basel, Helbing & Lichtenhahn. M. 2,60.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

197. , CaroHne Eichler, Die Berufenen und die Aus-

erwählten. — N. Kjaer, Vsevolv Garschin. — Zwei
Jahre im nordischen Eise (Schi.). — 198. E. König,
Ist die Mesa-Inschrift ein Falsifikat? — 198/199. H. L.

Rudioff, Die Kontroversen über die Selbstverwaltung

Frankreichs im 19. Jahrhundert. — 199. A. Bilharz,
System des Monodualismus. — 200. K. G. Steller,

Die Sicherung der Bauforderungen. — O. Pfister, Geist

und Körper, Seele und Leib. — 201. B. , Herder über

Rufsland. — Müsebeck, Ein Brief von Renan an Karl

Candidus. — 202. B— r., Die Hutteninsel. — G. Ber-

lingen, Im Kongoland.

Deutsche Rundschau. 31, 12. Anna Behnisch-
Kappstein, Das klingende Fliefs. — Graf Vay von
Vaya und zu Luskod, Japan und China an der

Schwelle des 20. Jahrh.s. IL China. — Isolde Kurz, Er-

innerungen an Hermann Kurz (Schi). — C. Frhr. v.

Maltzahn, Ein Rückblick auf den Seekrieg zwischen
Rufsland und Japan. — F, v. Duhn, Thera. — Th.
Fischer, Die weltwirtschaftliche Bedeutung Marokkos.
— Anselm Heine, L'Intruse. — W. Gen sei. Die Aus-
stellung von Werken deutscher Landschafter in Berlin.

— Politische Rundschau. — Pädagogisches für Schule
und Haus. — Marie Eugenie delle Grazie. — Zur Me-
moiren-Literatur.

Deutsche Revue. September, v. Lignitz, Woran
leidet Rufsland? — Frhr. v. Schleinitz, »Unsere Zu-
kunft liegt auf dem Wasser« (Forts.). — R. v. R***n,
Diplomatische Korrespondenz des russischen Gesandten
in Berlin Baron Meyendorff und seines Geschäftsträgers

von Struve an den Staatsmann von B*** (1848—1850).
Aus dem nichtveröffentlichten Nachlasse des Staatsmannes
V. B***. — E. Combes, Die französische Republik und
die Trennung von Kirche und Staat. — Fr. von Es-
march, Die Entwicklung des Samariterwesens. — Y.

Nielsen, Norwegischer Brief. — H. Oncken, Aus den
Briefen Rudolf v. Bennigsens (Forts.). — H. Kienzl,
Die Schatten der Kunstkritik (Schi.). — Deutschland und
die auswärtige Politik. — D'Estournelles de Con-
stans, Könnte Frankreich sich mit Deutschland ver-

ständigen? — V. Lignitz, Nachwort. — Sir R. Reid,
Der Wahnsinn eines Krieges zwischen Deutschland und
England. — M. v. Brandt, Der Einflufs der Kolonien
auf die Weltpolitik und die Frage eines internationalen

Schiedsgerichtshofes. — A. v. W. , Aus dem Winter
1870/71 (Forts.). — L. Finckh, Der Rosendoktor,

Österreichische Rundschau. 31. August. R. Sprin-
ger, Warum uns die ungarische Verfassung imponiert.
— R. von Lenden feld. Das Leben in der Tiefe des
Meeres. — J. L. Windholz, Der fahrende Grieche. —
C. Junker, Österreich in Lüttich. — F. V. Krejci, Die

tschechische Literatur.

The Contemporary Review. September. A. V. Dicey,
The paralysis of the Constitution. — R. Heath, The
great divorce in France. — E. T. Cook, Is the Govern-
ment indispensable? — Th. M. Lindsay, Revivals. —
E. D. Morel, Belgium and the Congo. — F. M. Daven-
port, The religion of American Negro. — A. Andreades,
Greece and Macedonia. — Emma Marie Caillard, Cen-

tres of scientific and religious thought. — W. Hutchinson,
Evolutionary ethics of marriage and divorce. — H. Spen-
der, Is public opinion supreme?

Revue de Beigigue. Aoüt. L. Thomas, Lettres de

vieillesse de Beaumarchais. I. — C. Vanlair, Le soin

des eaux. — A. Daxhelet, L'äme nationale et l'edu- i

cation publique. — P. Andre, Jacques Damiens. — L. '

P aschal, Le mecanisme de l'esprit. — S.-J. Visser,
L'influence sociale du culte (suite).

Revue des Deux Mondes. l.Septembre. A. Theuriet,
Mon oncle Flo. — G. Goyau, L'ecole priraaire et le

patriotisme. I. — Marquis de Segur, Juhe de Les-

pinasse. Le marquis de Mora. — H. Joly, Assistance

et repressions. — R. Doumic, Le mariage de Lamar-

tine (fin). — C. Bellaigue, L'opera-comique. — A.

Dastre, La lutte contre la fievre jaune.

Revue de Paris. 1. Septembre. G. Flaubert,
Lettres ä ma niece. I. — A. Beaunier, Le roi Tobol.

IL — N. Peri, Au Japon. Fleurs de cerisier. — Grazia

Deledda, Contes sardes. La ressemblance. — P. de
Rousiers, Nantes. — J. M. Barrie, Margaret Ogilvy.

I. — G. Ferrand, Les Bourbons de l'Inde. — ***,

Sud-Oranais et Maroc.

Nuova Antologia. 1. Settembre. R. Bracco, La

piccola fönte (fine). — R. Paulucci, de' Calboli, II

piü grande paesista di Venezia. — Neera, II romanzo

della fortuna. III. — Barbara Allason, Maria von

Ebner Eschenbach. — Gisella Fadin, Lungo i fiordi della

Norvegia. — C.-F. Amaldi, Lazzaro Papi. — G. Mar-
chesini, I criteri pedagogici et l'avvenire della filosofia

liceale. — E. Zabban, La nuova universitä di Napoli,
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— L. dal Verme, La battaglia di Tsucima. — ***, Un
momento difficile per la politica italiana.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. Septbr. - Oktbr.

. Versammlung deutscher Bibliothekare zu Posen am
4. und 15. Juni 1905: Die Kaiser -Wilhelm-Bibliothek.

Kef. R. Focke; Einheitliche Katalogisierung und Zettel-

druck. Ref. H. Paalzow, Korref. W. Er man; Die

Rabattfrage. Ref. P. Schwenke; Die Organisation des

Bibliothekswesens in den V'^erein igten Staaten von Nord-

amerika. Ref. A. Wolfstieg; Jer. Dav. Reufs und seine

Bibliothek von K. Geiger.

Blätter für Volkshibliotheken und Lesehallen. Sept.-

Oktbr. J.Hanauer, Von der Musikalien-Frei-Bibliothek

in Frankfurt a. M. — C. Nörrenberg, Wiener Er-

fahrungen. — E. Lange, Hans Hoffmann und die Volks-

bibliotheken. — K. Gerhard, Eröffnung der Lesehalle

in Halle. — E. Liesegang, Seemannslektüre und See-

mannsbibliotheken.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Adolf Erman [ord. Prof. f. Ägyptologie an der Univ.

Berlin], Die ägyptische Religion. [Hand-
bücher der Kgl. Museen zu Berlin.] Berlin,

Georg Reimer, 1905. VI u. 261 S. 8° mit 165 Abbild.

M. 3,50.

Es ist mit grofser Dankbarkeit zu begrüfsen,

dafs der Verf. sich entschlossen hat, eine über-

sichtliche Darstellung der ägyptischen Religion

zu geben. Mit seinem scharfen Blick für das

Tatsächliche und seiner Abgeneigtheit gegen
graue Theorien und Konstruktionen ist er wie

kaum jemand berufen, eine nüchterne und zuver-

lässige Arbeit zu leisten, die nicnt nach wenigen

Jahren beiseite geschoben werden mufs. Er
schildert, wenn möglich, mit den Worten der

Texte oder durch Vorführung von Abbildungen

archäologischer Dokumente, aber sehr oft ver-

zichtet er auf die prinzipielle Erklärung. Höchst

interessant und belehrend weifs er die Details

in das Gesamtbild einzufügen, und mit seiner

Vertrautheit mit dem Leben und Denken des

alten Volkes kann er dessen Stimmungen und

Gefühlen mit grofser Sicherheit nachspüren und

sie nachempfinden.

Es wird noch' lange dauern, bis die Ägyp-
tologie mit sicherer Methode und vollem Ver-

ständnis die ägyptische Religion darstellen und
deuten kann. Die grundlegenden ethnologischen

und geschichtlichen Fragen sind noch kaum in

Angriff genommen und vielleicht kaum zu lösen.

Das Heil liegt hier ohne Zweifel in der mono-
graphischen Arbeit über Ritus, Mythus und Sage.
Das Material ist in Fülle vorhanden, und vieles

kann schon jetzt durch methodische und geduldige

Forschung erreicht werden.
Auf Einzelheiten, wo ich dem Verf. nicht oder

nicht ganz folgen kann, werde ich hier nicht

eingehen. Vielmehr möchte ich besonders die

letzten Abschnitte des Buches über die Spätzeit
als Musterleistungen hervorheben und dem Verf.

für die ganze wertvolle Arbeit meine aufrichtige

Anerkennung ausdrücken.

Die Abbildungen des Herrn A. Bollacher sind

durchgehends treu und gewandt gemacht.

Kopenhagen. H. O. Lange.

Karl Eger [Prof. am Prediger-Seminar in Friedberg

i. H.], Luthers Auslegung .des Alten
Testaments. Nach ihren Grundsätzen und ihrem

Charakter untersucht an Hand seiner Predigten über

das 1. u. 2. Buch Mose (1524 ff.). Giefsen, J. Ricker

(Alfred Töpelmann), 1900. 46 S. 8». M. 1,40.

Die Schrift, deren Anzeige leider durch Schuld

des Referenten verspätet ist, enthält eine dankens-

werte Einzeluntersuchung einer praktisch-exegeti-

schen Schrift Luthers zur Beleuchtung der Grund-

sätze seiner Auslegung überhaupt. Den Gang
der Untersuchung bezeichnen die vier Kapitel:

»Christus und der Glaube als Mittelpunkt und

wesentlicher Inhalt der Schrift auch Alten Testa-

ments«, »Die formale Inspiration der Schrift«,

»Der Ausgleich zwischen dem formalen Inspi-

rationsprinzip und dem Grundsatz: die Schrift

treibt Christus und den Glauben c, und »Ab-

schliefsendes über den Charakter von Luthers

Auslegung des Alten Testaments«. Dem Er-

gebnisse Egers stimme ich im allgemeinen zu.

»Das Luthers Auslegung Bestimmende' ist sein

an Hand seiner eigenen religiösen Erfahrung und

der paulinischen Schriften gewonnener Glaubens-

begriff«: das reformatorische Evangelium von

Sünde, Gnade und Rechtfertigung liest Luther

überall aus der Bibel, auch aus dem Alten Testa-

ment heraus. Das gibt seiner Stellung zur Schrift

die ihr eigentümliche Freiheit und Selbständigkeit.

Daneben aber ist die Bibel gemäfs der allgemei-

nen, durch den Humanismus vermittelten Über-

zeugung der Zeit auch für Luther die einzig mafs-

gebende Urkunde der göttlichen Offenbarung, an

deren nicht.durch Allegorese, sondern durch gram-

matisch-historische Interpretation festzustellenden

Wortsinn er sich gebunden fühlt. Diese Unter-

strömung ist von Anfang an bei ihm vorhanden;

sie beruht nicht erst, wie E. S. 3 4 f. meint, auf

einer Alteration des Glaubensbegriffs, wodurch

gerade um die Zeit der Entstehung der Pre-

digten über Mose die vertrauensvolle Hingabe

an Gottes Gnaden- und Liebeswillen in Christo

in die Unterwerfung des Denkens unter die for-

male Autorität des göttlichen Offenbarungswortes

sich gewandelt habe. Das ist der einzige wich-

tige Punkt, an dem ich seinen Ausführungen nicht

zu folgen vermag.

Halle a. S. A. Lang.

Joh. Simsa [Pfarrer in Barmen], Das Geheimnis der

Person Jesu. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses,

[1905]. 87 S. 8". M. 1.

Die Schrift, die sich in drei Abschnitte gliedert, be-

schäftigt sich [im ersten mit den .\ntworten, die die

Gegenwart auf die Frage: Wer ist Jesus? gibt, und lehnt
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sie alle ab: Jesus ist keine Erdichtung, sondern geschicht-

liche Persönlichkeit; Jesus ist kein Produkt seiner oder
irgend einer Zeit, sondern eine einzigartige ursprüngliche

Persönlichkeit; Jesus ist kein sozialistischer Reformator,

aber doch die einzige, wirkliche sozialreformatorische

Kraftquelle; Jesus ist kein Religionsstifter, sondern die

Erfüllung des Alten Testaments und der Offenbarung
des Vaters. Der zweite Abschnitt entwickelt die Antwort
des Glaubens auf die Frage: Wer ist Jesus? Der dritte

hat die Bedeutung der Gottessohnschaft Jesu für den
Gottesglauben sowie für die Erlösung durch Jesus zum
Gegenstand.

Notizen und Mittellungen.

Personalcbronik.

An der Univ. Lemberg ist der aord. Prof. f. Pastoral-

theol. , Dr. Alois Jougan zum ord. Prof. als Nach-
folger von Prof. Klofs ernannt worden.

Der Supplent an der theolog. Fakult. der Univ. Salz-

burg, Weltpriester Dr. theol. et phil. Joseph Vordermayr
ist zum aord. Prof. f. Fundamental-Theol. und christl.

Philos. ernannt worden.
An der griechisch-oriental. Fakult. der Univ. Czerno-

witz ist der Privatdoz. Dr. Basil Gheorghiu zum aord.

Prof, f. Bibelstudium und Exegese des N. T.s ernannt

worden.
Der ord. Prof. f. alttestam. Theol. an der Univ. Berlin

Konsistorialrat Dr. theol. Friedrich Baethgen ist am
5. Septbr., 56 J. alt, nach langer Krankheit in Rohrbach bei

Heidelberg gestorben. Auch die DLZ. betrauert in ihm
einen ihrer Mitarbeiter.

UnlTersitätsschrlften.

Disseriationen.

Th. Friedrich, In lulii Firmici Materni de errore

profanarum religionum libellum quaestiones. Giefsen.

56 S.

R. Mumm, Die Polemik des Martin Chemnitz gegen

das Konzil von Trient. I. T. Mit einem Verzeichnis

der gegen das Konzil von Trient gerichteten Schriften.

Jena. 104 S.

Nen erschienene Werke.

Strack und Zöcklers Kurzgefafster Kom-
mentar zu den heiligen Schriften A. und N. Testamentes.

A. : Altes Testament. I, 1 : Die Genesis übs. u. aus-

gelegt von H. L. Strack. 2. Aufl. — IV, 2: Der Prophet

Jeremia ausgelegt von C. von Orelli. 3. Aufl. München,
Beck. Je M. 3,50.

Realencyklopädie für protestantische Theologie

und Kirche. Begr. von J. J. Herzog. 3. Aufl. hgb. von
A. Hauck. H. 161/162. Leipzig, Hinrichs. Subkr.-Pr. M. 2.

Frz. Heiner, Der Syllabus in ultramontaner und
antiultramontaner Beleuchtung. Mainz, Kirchheim & Co.

M. 7.

Zeitschriften.

Deutsch-evangelische Blätter. September. Jakober,
Was an der gregorianischen Universität in Rom gelehrt

wird. — J. Jüngst, Studienbetrieb und Ideale einer

evangelischen Universität. — Kreeb, Beckwith, der

Wohltäter der Waldenser.

Der Katholik. 85,6. Der Monarchianismus und die

römische Kirche im dritten Jahrhundert. — Die litur-

gische Verehrung des hl. Bonifatius, Apostels der

Deutschen in der Diözese Mainz. — P. Schlager, Zum
Leben des Franziskaners Heinrich Harp. — L. Hem-
ling, Hagiologisches. — J. Gieben, Ein moderner

Christussänger (Schi.). — Die Verteidigungsrede des

Apostels Paulus zu Jerusalem.

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

25, 2. A. Zillesen, Jesaja 52, 13— 53, 12 hebräisch

nach LXX. — H. Schmidt, Die Komposition des Buches

Jona. — M. L. Margolis, Entwurf einer revidierten

Ausgabe der hebräisch -aramäischen Äquivalente in der

Oxforder Concordance to the Septuagint and the other

Greek Versions of the Old Testament; Ecclus. 6,4;

Ecclus. 7,6 d. — F. Perles, Zu S. 208/09 dieses Jahr-

gangs. — F. Rosen berg. Zum Geschlecht der hebräi-

schen Hauptwörter. — S. Poznanski, Zu den Namen
der Frauen Kains und Abels. — E. Baumann, B.

Jacob, E. Rosenwasser, B. Stade, Berichtigungen

zu Mandelkerns grofser Konkordanz. — J. Fromer,
Plan einer Real-Konkordanz der talmudisch-rabbinischen

Literatur. — Fr. Schulthess, mcn 2. Sam. 17, 13, mci
Prov. 27, 22. — Eb. Nestle, Miszellen. — A. Marmor-
stein, Zu den traditionellen Namenserklärungen.

Revue de Theologie et de Philosophie. Mai-Juillet.

P. Lobstein, Etudes sur la doctrine chretienne de Dieu.

— P. Dumont, Jean-Elie Bertrand. — J. Cart, Une
victime de la revocation de l'edit de Nantes. — Ch.

Schnetzler et J. Barnaud, Notice bibliographique sur

Pierre Vinet. II. — P. Farel, Seneque. — Cb. Bruston,
A propos d'une nouvelle histoire des dogmes (par

J. Tixeront).

Philosophie.

Referate.

Ernst August Georgy, Das Tragische als

Gesetz des Weltorganismus. [Die neue
Weltanschauung. Beiträge zu ihrer Geschichte

und Vollendung, in zwanglosen Einzelschriften. III.]

Berlin, Albert Kohler, 1905. XIV u. 244 S. 8".

M. 4,50.

Der Verf. bemüht sich, das Fehlerhafte der

modernen »rein-psychischen« Ästhetik darzulegen

und seine »plastische Ästhetik« (S. 87) als die

richtigere zu erweisen, wenigstens was das

Tragische betrifft. Er will weder ein System

der Ästhetik, noch auch nur eine erschöpfende

(S. 38) oder vollständige (S. 47) Darstellung

des Tragischen geben, sondern den »Zusammen-

hang des Tragischen mit dem Natur- und Welt-

organismus«, »oder besser seine Übereinstimmung

mit den grofsen Werdeprozessen der Natur und

des Weltorganismus aufdecken«. Seiner Ansicht

nach verfällt die »psychische Ästhetik« dem
Irrtum, das Tragische als etwas Persönliches

aufzufassen und ausschliefslich die Vorgänge in

den Psychen zu verfolgen. Für ihn dagegen

ist das allein Wichtige, das Tragische als einen

»gewaltigen Naturprozefs« (S. 51), als »die Be-

wegung eines gewaltigen Organismus« (S. 183),

als etwas mit dem »Naturgrund« im Zusammen-

hang Stehendes aufzuzeigen. Das geschieht

nun rein deduktiv und dogmatisch, wobei das

zu Beweisende als Voraussetzung angenommen

wird, ohne dafs sich der Verf. veranlafst sähe,

die Grundlagen seiner Ansicht näher zu ent-

wickeln. Für ihn begann »die Kunst oder sagen

wir lieber, um nicht zu paradox zu erscheinen,

das ästhetisch Wirksame . . . nicht erst mit

dem Menschen, es begann mit der natürlichen

Entwicklung der Dinge« (S. 235); schon lange

bevor der Mensch überhaupt existierte, gab es

in der Natur ästhetische Formen, und nur deshalb

vermag der Mensch als Glied der Natur »an

ihr ästhetisch Wirksames zu geniefsen« (S. 232).
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Das ästhetische Verhalten des Menschen ist nur

ladurch ermöglicht, dafs Ästhetisches der Natur

iiigehört. Den einzigen Beweis hierfür sieht er

in der Kraft des Menschen zum ästhetischen

Geniefsen, verlegt also das, was die sogenannte

psychische Ästhetik« als inneren Vorgang des

auffassenden Subjekts beobachtet, in das Objekt

als Eigenschaft des »Dings an sich«. Das ist

her doch nichts als eine Hypothese, gleich der

, on ihm bekämpften, nicht ein zwingender Be-

weis und kann gewifs nur zur Ergänzung, keines-

wegs zur Widerlegung der »psychischen Ästhetik«

dienen. Der Verf. ist zum mindesten ebenso

einseitig wie die Theorie, gegen die er sich

mit solcher Leidenschaft wendet, was freilich

nicht verhindert, dafs wir in seinen Ausführungen

sehr viel Interessantes und Förderndes erfahren,

wenn man sich in seine durchaus undeutsche

Ausdrucksweise und seinen entsetzlichen Stil nach

heifsem Bemühen hineingefunden hat.

Wer Georgys Buch über Hebbel kennt (vgl.

DLZ. 1904 Sp. 1055 f.), der wird das neue

Werk als eine Erweiterung und Begründung des

dort Gesagten aufnehmen und manchen Ausdruck

der ersten Darstellung jetzt erst richtiger ver-

stehen. Hebbel hat überhaupt den gröfsten Ein-

flufs auf den Verf. und bestimmt ihn vielfach,

wenngleich der im Titel verheifsene Hebbelsche

»Pantragismus«, wie das Arno Scheunert ge-

nannt hat, von Georgy nicht geliefert wurde.

Hebbel ist ihm neben Shakespeare, Goethe, den

Griechen, Mörike und Keller (vgl. z. B. S. 161,

170, 206) der eigentliche Vertreter des Tragi-

schen, während Schiller (S. 141, 158, 170 u. ö.)

als tragischer Dichter sehr schlecht wegkommt,
wozu dann freilich der Ruf »mehr Schiller«

neben dem andern »mehr Goethe« (S. 239)
nicht recht stimmen will, er hätte konsequent
heifsen müssen: »mehr Hebbel«.

G. bezeichnet (S. 8 f.) als »die« Weltan-
schauung, dafs »überall ein Werden am Sein und
ein Sein im Werden, ein Leiden und Wirken
auf die Gestalt hin, eine Gestalt, die immer
fertig und doch im Werden begriffen ist, ein

Aufgehen geschaut werden könne«. Wir sehen
überall eine Entwickelung, deren Ziel ein

»Ganzes«, eine »Gestalt« ist ; sie tritt uns schon
im Pflanzenreich entgegen und erreicht im Tragi-
schen ihre höchste Spitze. »Durch Leiden und
Wirken zur Gestalt« zu gelangen (S. 4), be-

zeichnet G. als die eigentliche Aufgabe des

Weltorganismus und aller seiner Teile; im
Tragischen kommt sie besonders klar zur An-
schauung, und darin liegt der Zusammenhang des
Tragischen mit dem Weltorganismus. Am klar-

sten findet sich der Prozefs S. 74 dargestellt,

während sonst die unglückliche Terminologie
des Verf.s seine Gedanken mehr verschleiert
als enthüllt. Man wird gerne zugeben, dafs die

Entwicklungstheorie G.s mafsgebende Wichtig-

keit für das tragische Objekt hat, auch viele

seiner Folgerungen treffen zu, so vor allem

seine Ablehnung der »Helden«, der »sittlichen

Gröfse«, seine Auffassung der ^Schuld« und

des »Verbrechens«, seine Betonung der »Not-

wendigkeit« und der zeitlich bedingten Erschei-

nung in den tragischen Werken trotz ihres

bleibenden Charakters; aber auf der andern

Seite mangelt es ihm an einer richtigen Be-

wertung der subjektiven Erlebnisse beim Ge-
niefsenden, vor allem des Gefühls. Im Kern ist

seine Erfassung des Tragischen rein verstandes-

mäfsig, wenn er auch immer von der »Anschau-

ung« spricht; es kommt ihm auf das Erkennen
an, wie auch schon in seiner Entwicklung der

Hebbelschen Dramen. Darum betrachtet er

Vischers Vorliebe für die »Idee« als eine Vor-

stufe seiner Vorliebe für die Entwickelung, darum
hält er sich bei den wenigen und kurzen Ana-

lysen von tragischen Charakteren mehr an das

»Notwendige« als an das »Eigensinnige«, darum
fehlt es ihm mitunter an dem richtigen Wert-

messer den einzelnen Dramen gegenüber, darum

endlich unterschätzt er die psychische Ästhetik

so sehr. Er verfällt deshalb aber auch mitunter

einer Nüchternheit, die man geradezu philiströs

nennen könnte, so wenn er einzelne tragische

Gestalten, etwa Hebbels Genoveva, beurteilt.

Ihm ist eben dafür der Blick verschlossen, dafs

wir im Kunstwerk, im künstlerischen Schaffen

ein wahres »Wunder« erleben (S. 231), dafs

im Kunstwerk immer etwas »Willkürliches«

bleibt (S. 209), dafs sich keine Figur, kein

Werk in eine Formel bringen lasse.

Trotz der vorgebrachten Bedenken mufs

übrigens das Werk der Beachtung empfohlen

werden, weil es einige vortreffliche Ausführun-

gen enthält und ein Zeichen des gegenwärtigen

Ringens um eine sichere Weltanschauung ist.

Am nächsten steht G. in dieser Beziehung

Hebbel, dessen hingeworfene Gedankensplitter

er ein paarmal sinngemäfs entwickelt, dessen

ganze Auffassung er sich zum Muster ge-

nommen hat.

Lemberg. R. M. Werner.

Lucien Roure , HippolyteTaine. [Etudes philosophi-

ques.] Paris, P. LethieUeux, 1904. XII u. 192 S.

8". Fr. 2.

Der Verf. versucht eine zusammenhängende Dar-

stellung der .'\nschauungen Taines auf den verschiedenen

Gebieten des wissenschaftlichen und sozialen Lebens zu

geben. Im I. Kap. behandelt er seine Philosophie, im

II. die religiösen .Ansichten Taines und ihr Verhältnis zu

seiner philosophischen Lehre, die er Naturismus nennen

möchte, nicht Materialismus oder Positivismus, da er

das Geistige nicht unmittelbar leugnet oder verwirft.

Das III. Kap. beschäftigt sich mit dem Naturismus und

dem Sensualismus, das IV. betrachtet Taines politische

Anschauungen. Im V. Kap. sucht e." das Tainesche

System darzulegen; das VI., das den Titel >Les deux

Tainec führt, geht auf die Widersprüche ein, die sich

in Taines Geistesarbeit finden.
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Gesellschaften und Terelne.

In der Psychologischen Gesellschaft zu
Berlin werden im W.-S. 1905/6 die folgenden Vor-
träge gehalten werden: Am 5. Okt. Dr. A. Moll: Was
hat uns der Hypnotismus gelehrt?; am 19. Okt. Dr. P.

Kronthal über den Seelen^egriff; am 2. Nov. Rechts-
anwalt Dr. S. Löwenstein über die psychischen Einflüsse
der Untersuchungshaft; am 16. Nov. Prof. G. Simmel
über Psychologie der Diskretion ; am 4. Jan. Prof. Max
Dessoir über Einfühlung; am 18. Jan. Dr. Leo Hirschlaff

zur Psychologie des Urteils; am 1. Febr. Privatdoz. Dr. A.
Vierkandt zur Psychologie der Überzeugung mit Bezug
auf primitive Religionen; am 1, März Dr. B. Baerwald
zur Psychologie des Komischen (Ergebnis einer Enquete
der Psychologischen Gesellschaft). Aufserdem findet ein

Vortragszyklus statt über »führende deutsche Psychologen
des 19. Jahrhs.«. Am 30. Nov. wird Dr. 0. Gramzow
über Herbart, am 14. Dez. über Beneke sprechen. Die
Vorträge am 15. Febr. von H. Vahle und am 15. März
von Dr. Paul Möller werden Lipps und Wundt behandeln.
Der Cyklus wird im Sommer fortgesetzt. Anfragen sind

an den Vorsitzenden Dr. Moll, Berlin W, Blumeshof 9
zu richten.

Personalchronik.

Der fr. Prof. f. Ästhetik, Literatur- und Kunstgesch.
an der Univ. Lund G. H. J. Ljunggren ist kürzlich

gestorben.
Unifersitätsschriften.

Dissertationen.

K. Langen, Der ästhetische Wert. Eine philo-

sophische Studie mit besonderer Beziehung auf den
metaphysischen Pessimismus, den monistisch- natura-

listischen Optimismus und den Subjektivismus des mo-
dernen Lebens. Jena. 69 S.

F. Kulerka, Kants Lehre von der Sinnlichkeit.

Halle. 146 S.

P. Müller, Christian Garves Moralphilosophie und
seine Stellungnahme zu Kants Ethik. Erlangen. 67 S.

Nen erschienene Werke.

M. Kronenberg, Kant. Sein Leben und seine

Lehre. 3. Aufl. München, Beck. Geb. M. 4,80.

A. Thomson, Hegel. Udviklingen af hans filosofi

til 1806. Kopenhagen, Nordiske Forfatteres Forlag.

O. Külpe, Die Philosophie der Gegenwart in Deutsch-
land. 3. Aufl. [Aus Natur und Geisteswelt. 41]. Leipzig,

Teubner. Geb. M. 1,25.

E. Seilliere, Apollo oder Dionysos? Kritische Studie

über Friedrich Nietzsche. Autoris. Übersetzung von
Theodor Schmidt. Berhn, H. Barsdorff. M. 7.

J. Terwin, Wanderungen eines Menschen am Berge
der Erkenntnis. Philosophische Skizzen. Zürich, Orell

Füfsh. M. 3.

G. Ouckama Knoop, Die Grenzen. IL Bd.: Sebald
Soekers Vollendung. Leipzig, Insel -Verlag. M. 4.

Zeltschriften.

Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Patho-
logie und Hygiene. 7, 3. F. Kemsies, W. Stern,
K. L. Schäfer, Marcinowski, Beiträge zur Psycho-
logie und Pädagogik der Kinderlügen und Kinderaus-
sagen. — Th. Benda, Besonderheiten in Anlage und
Erziehung der modernen Jugend (Schi.).

Revue philosophique. Septembre. \^ Gignoux, Le
role du jugement dans les phenomenes affectifs. — R.

de la Grasserie, La psychologie de l'argot. — P,

Girard, Sur l'expression numerique de l'intelligence des

especes animales. — G. Truc, Une Illusion de la

conscience morale.

Unterrichtswesen.

Referate.

J. G. Fichte, Über die einzig mögliche
Störung der akademischen Freiheit.
Als ein Beitrag zu den Zeitfragen herausgegeben von
Arnold Rüge. Heidelberg, Carl Winter, 1905.

51 S. 8°. M. 1,20.

Fichtes Geist heraufzubeschwören und ihn

im Streit um die akademische Freiheit als Zeugen
für diese anzurufen, ist ein guter Gedanke.

Wenn neuerlich mehrfach im Sinne der skeptischen

Pilatusfrage: was ist Wahrheit? die Frage auf-

geworfen wurde: was ist akademische Freiheit?,

so hat darauf allerdings Fliehte, zwar nicht die

einzige, aber doch die erste gründliche Antwort

gegeben in seinen im Sommer 1805 zu Erlangen

gehaltenen Vorlesungen »über das Wesen des

Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete

der Freiheit«. Ausdrücklich handelt hier die

sechste Vorlesung »über die akademische Frei-

heit«, und die Beantwortung der Frage: was
ist akademische Freiheit? ist ausschliefslich die

Aufgabe dieser Vorlesung. Wer also Fichtes

Lehre und Anschauung von der akademischen

Freiheit unserer Zeit ins Gedächtnis zurück-

rufen und sie ihr zur Beherzigung hingeben

will, der mufs in erster Linie diese Vorlesung

zum Abdruck bringen. Anfügen kann er dann

noch die Rede, die Fichte als erster gewählter

Rektor der neugegründeten Berliner Universität

im Jahre 1811 »über die einzig mögliche Störung

der akademischen Freiheit« gehalten hat. Auch

sie ist interessant genug, beschäftigt sich aber, wie

der Titel ganz richtig angibt, weniger mit dem
Wesen dieser Freiheit selber als mit den Störungen,

wie sie namentlich durch den Dünkel der damaligen

Studentenschaft, ein besonderer und besonders

privilegierter Stand zu sein, die wahre akademische

Freiheit bedrohten. Auch sie abzudrucken, ist

so lange und so weit Veranlassung, als solcher

Dünkel und die damit zusammenhängenden studen-

tischen Unsitten auch heute noch nicht überall

und noch nicht ganz ausgestorben und ver-

schwunden sind. Aber da hier doch vieles ver-

altet und lokaler Natur ist, so mufste neben das

überwiegend Negative dieser Rede absolut auch

jenes Positive der Vorlesungen gestellt und als

ein Nicht -Veraltetes in die erste Linie gerückt

werden; denn nur hier zeigt sich die tiefe und

hohe Auffassung des Philosophen von der akade-

mischen Freiheit im vollen Licht. In der Rede

dagegen spricht in erster Linie doch der Rektor,

der, teilweise fast gar im Widerspruch mit jener

rein sittlichen und innerlichen Auffassung der aka-

demischen Freiheit, zu einer dem Idealisten immer

besonders naheliegenden Gewalttätigkeit, zur äufser-

lichen Unterdrückung der schlechten studentischen

Sitten entschlossen war, wie denn tatsächlich ge-

rade daran Fichtes Rektorat gescheitert ist.
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Statt einer solchen vollständigen Darlegung

1er beiden Seiten von Fichtes Gedanken über

akademische Freiheit bekommen wir nun aber

in der vorliegenden Schrift nur die eine negative

Hälfte; gerade die Hauptsache, das Kapitel von

der akademischen Freiheit aus den Vorlesungen

über das Wesen des Gelehrten fehlt. Und wenn

wir in der Einleitung des Herausgebers von

diesem hören, dafs Fichte hier und anderswo

diese Frage »nur gelegentlich gestreift« habe, so

scheint es fast, als habe er diese andere Seite

überhaupt nicht gekannt oder sie doch in ihrer

vollen Bedeutung nicht zu fassen vermocht.

Überhaupt diese Einleitung ! Sie ist ja

ganz gut gemeint, aber vieles, was zu sagen

war, ist in ihr trotz aller hohen Worte nicht

gesagt, und manches, was gesagt ist, wäre

besser gar nicht oder ganz anders gesagt wor-

den: sie will viel zu viel und gibt viel zu

wenig. Immerhin wollen wir dem Herausgeber

dankbar sein, dafs er auf diese fast vergessene

Seite des Fichteschen Wirkens für die Besserung

der studentischen Sitten durch den Abdruck jener

Rede hingewiesen hat. Das von ihm Übergangene
und Versäumte können ja andere nachholen oder

kann jeder einzelne für sich durch Lesen des

Abschnitts S. 400—411 im sechsten Band von

i ichtes sämtlichen Werken ergänzen und vervoll-

ständigen.

Ein übler Druckfehler auf S. 34 »gefördert«

statt »gefordert« sei noch angemerkt.

Strafsburg i. E. Theobald Ziegler.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Akademie für Sozial- und Handels-
wissenschaften in Frankfurt a. M. hat in dem
abgelaufenen Sommersemester 169 Besucher (immatriku-

lierte Studierende) gehabt, d.h. 17 mehr als im Soramer-

semester 1904 und 4 mehr als im Wintersemester 1904/5.

Die Zahl der Hospitanten und Hörer, die vorwiegend die

Abendstunden besuchen, geht erfahrungsgemäfs immer
:m S.-S. erheblich zurück, doch ist die Zahl der im
Durchschnitt von den Hospitanten und Hörern belegten

Stunden gröfser geworden. Die Gesamtfrequenz der

•Akademie betrug 392. Unter den Besuchern waren 89
Kaufleute und 27 Industrielle, Ingenieure, Architekten.

Dazu kamen 21 höhere und 3 mittlere Verwaltungs-
beamte, 32 Lehrer, 4 Studierende der neueren Sprachen
und 5 Angehörige sonstiger gelehrter Berufe, sowie 2

Frauen. Ein sehr grofser Teil der Besucher hatte schon
anderweitige Hochschulbildung genossen. 42 hatten

schon Universitäten besucht und ihre Studien dort

grofsenteils abgeschlossen, 8 hatten technische Hoch-
schulen absolviert und 10 kamen von anderen deutschen
Handelshochschulen. Unter den übrigen überwogen bei

weitem diejenigen mit längerer (mindestens zweijähriger)

praktischer Tätigkeit. Nur 9 waren sofort nach Ab-
legung der Reifeprüfung an einer neunklassigen Schale
auf die Akademie übergegangen. Unter den Besuchern
befanden sich auch 28 immatrikulierte Ausländer, also '/b

der Gesamtzahl.
UaiTersititsschrlften.

Dissertationen.

G. Rönberg-Madsen, Bischof N. F. Grundtvig und
seine Bedeutung als Pädagog. Jena. 124 S.

K. Metzner, Die Methodik des geographischen

Unterrichtes im Lichte der Herbartischen Dialektik, histo-

risch entwickelt, begründet und erläutert an Darbietungen
dieser Richtung. Jena. 80 S.

Nea ersehleaen« Werke.

R. Seyfert, Vorschläge zur Reform der Lehrerbildung.

Leipzig, Ernst Wunderlich. M. 0,80.

H. Ray dt, Spielnachmittage. Leipzig, Teobner.

ZelUchriften.

Monatsschrift für höhere Schulen. September,

Oktober. A. Tilmann, Die Zusammensetzung der

Studentenschaft auf den preufsischen Universitäten nach

Vorbildung und Berufswahl. — W. Münch, Neusprach-

liche Methode und kein Ende. — E. Vowinkel, Vom
Stü im Unterricht. — H. Gloel, Zum Aufsatzbetrieb in

den oberen Klassen. — Fr. Heidenhain, Neues zum
Geburtstage des Horaz. — W. Klatt, Die höhere Schule

der Grofsstadt und die Bildung der Anschauung.

Zeitschrift für französischen und englischen Unter-

richt. 4,5. R. Fischer, Wilhelm Bölsches Gedanken
über das Erlernen fremder Sprachen. — F. Meder,
Zur französischen Formenlehre. — Holdsworth Allen,
»Lucia« and »Othello«. — F. Böckelmann, Die

fremdsprachlichen Rezitationen. — L. Köhler, Ent-

gegnung.

Körper und Geist. 14, 9/10. Baumgarten, Phy-

sische Kraft. — Profe, Die körperüche Erziehung

unserer Mädchen. — Weber, Die Rekruten. — Lottig,
Wie ich in der Schule mit den Kleinsten turne. I. —
Rad czi will, Was dfe kleinen Mädchen in der Turn-

stunde treiben können. — Möller, Unterstufe. 9. Klasse.

Ein Zitatenschatz. — Fischer, Aus Londons Spielleben.

Revue pedagogique. 15 Aoüt. Gasquet, Conseils

ä la jeunesse. — G. Lefevre, Oberlin. — J. Bau-
drillard, L'enseignement professionnel en Suisse,

Autriche-Hongrie et Allemagne. — V.-H. Friedel, La
preparation professionnelle des instituteurs dans les

universites ä l'Etranger. — G. Seure, Une excursion

universitaire en Grece. — C. Jeannot, J. Lescoffier,
L'enseignement primaire en Danemark.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Ernst Siecke [Prof. Dr.], Indra's Drachen-
kampf (nach dem Rig-Veda). [Wissen-

schaftl. Beilage zum Jahresbericht des Lessing-

Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1905.] Berlin, Weid-

mann, 1905. 18 S. 4". M. 1.

Der Verf. teilt mit, dafs seine Arbeit im

wesentlichen abgeschlossen war, ehe ihm Band III

von Hillebrandts Vedischer Mythologie bekannt

wurde. Es wäre zu wünschen gewesen, dafs

er doch nachträglich sich nicht mit ein paar

zerstreuten Hinweisungen auf dies nunmehr seit

Jahren vorliegende Werk begnügt, sondern zu

den dort vorgetragenen Auffassungen in ein-

gehenderer Erörterung Stellung genommen hätte.

Anders als Hillebrandt mit seiner Lehre vom

solarischen Indra, anders als die Zahl der For-

scher, die einen Himmels- oder Gewittergott

(oder doch einen ursprünglichen Gewittergott)

in Indra sehen, behauptet Siecke, dafs Indras

Gestalt vom Monde ausgegangen ist; wenn Indra
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auch Himmels- und Gewittergott ist, wenn viele

Eigenschaften des Sonnengottes auf ihn aufge-

pfropft sein sollen, wird dies als Weiterentwick-
lung von jenem ursprünglichen Ausgangspunkt
aus erklärt.

Eine starke Richtung aufs Lunarische wird

niemand der Phantasie, deren Spiele sich in

dieser Schrift vor uns ausbreiten, absprechen.

Nicht nur Varuija ist dem Verf., wie billig, ein

Mondgott; die Adityas bedeuteten in älterer Zeit

Mondphasen und sind Kinder der Mondgöttin

Aditi. Brhaspati ist Mondgott; Tvastar ist

Mondgott. Usas bedeutet öfter »nicht Morgen-
röte (sondern geradezu Mond?)«. Trita ist

wohl die dritte Mondphase. Saramä ist Mond-
wesen. Die Burg, die Indra zerbricht, ist der

dunkle Mondkörper. »Die Kuh im Singular ist

überall ein Bild für den Mond . . . der Plural

bezeichnet zunächst die vielen nacheinander ent-

standenen Monde.« »Das Zerstücktwerden kommt
dem Monde zu und spielt deshalb in vielen

Mythen eine wichtige Rolle.« »Verschnitten« ist

»für den vernichteten Mond ein oft gebrauchter

Ausdruck.« »Man erhält den Eindruck, dafs

mit mäyä in erster Linie das unbegreifliche

Wunder der Mondvernichtung und -Erneuerung

bezeichnet wurde.« Die Siebenzahl »verrät in

allen alten Mythen Mondbezeichnung«. Schafft

Indra Sonnenlicht, so kann das vom Monde
reflektierte Sonnenlicht gemeint sein. Wenn Indra

»am Himmel die Sonne zum Schauen hielt«, so

ist zu verstehen: im Spiegel des Mondes. Die

Sammlung, die ich hier gebe, ist von Voll-

ständigkeit weit entfernt; dafs auch für nicht-

indische Mythologien eine Fülle lunarischer Ge-

stalten abfällt (wie 'HQUxXij^rjg = Svaryasravas),

versteht sich von selbst. Wie im Milieu dieser

lunaren Mythologie Indras Vrtrakampf das un-

vermeidliche lunare Gepräge annimmt, wolle man
S. 13 ff. nachlesen. Der Verf. verspricht S. 3,

den genaueren Nachweis für seine Aufstellungen

an anderm Ort im einzelnen zu führen: warten

wir diesen Nachweis ab. Bis er gelungen ist,

wird der Verf. schwerlich viele Gläubige finden.

Kiel. H. Oldenberg.

Ossip-Lourie [Prof. an der Neuen Univ. zu Brüssel],

La Psychologie des romanciers russes
du XIX® siecle. Introduction. Gogol. Tourgueniev.

Gontcharov. Dostoievsky. Tolstoi". Garchine. Tche-

khov. Korolenko. Divers. Gorki. Conclusion. [Biblio-

theque de philosophie contemporaine.] Paris, Felix

Alcan, 1905. XV u. 438 S. 8°. Fr. 7,50.

Der durch mehrere Werke, besonders über

Tolstoj und neue russische Philosophie bekannte

Verfasser (vergl. DLZ. 1902, Sp. 393ff.) gibt

in dem vorliegenden Buche nicht so sehr »die

Psychologie der russischen Romanciers des

19. Jahrh.s«, noch eine Geschichte der Entwick-

lung des russischen Romanes, sondern eine Reihe

geistreicher und teilweise recht eingehender

Essays über die hervorragendsten russischen

Romanciers. Die Schilderung des Geisteslebens

der einzelnen Schriftsteller und kritische Analyse ein-

zelner wichtigerer Werke bezeichnet der Verf. in

der Einleitung selbst als die Aufgabe seines Buches.

Nach der Einleitung, in der eine sehr flüchtige

Übersicht der Entwicklung der russischen Lite-

ratur gegeben wird — hier wäre manches aus-

zusetzen, die literarische Tätigkeit Catharinas II.

ist ganz unrichtig gekennzeichnet, Radiscev

(fehlerhaft Raditchev S. IX) wird ein Vorläufer

Bakunins genannt! — beginnt der Verf. seine

Essays mit Gogol (S. 1— 45), untersucht weiter

Leben und Werke von Turgenev (S. 47— 118),

Goncarov (S. 119— 128), Dostojevskij (S. 129
— 195), Tolstoj (S. 197— 306), wendet sich

dann zu den Epigonen der grofsen Romanciers

Garsin (S. 307— 320), Cechov (S. 321— 337)
und Korolenko (S. 339— 366); eine grofse

Reihe anderer Schriftsteller, die besonders in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrh.s tätig waren,

teilweise erst in den sechziger Jahren und noch

später auftraten, wird im Kap. IX (S. 367—
379) zusammengefafst, hierbei ist mancher von

ihnen viel zu flüchtig abgetan, Schriftsteller ganz

verschiedener Richtungen und Tendenzen sind

zusammengewürfelt worden; das Auftreten einer

eigenartigen Schule, der sogenannten »narodniki«,

wird nicht gewürdigt, einer ihrer hervorragendsten

Vertreter Zlatciratskij in eine Anmerkung gesteckt

(S. 374), andere werden überhaupt nicht erwähnt.

Neben dem bekannten Romane Herzens führt der

Verf. noch einen vermeintlichen Roman seines

Freundes Ogarev »Hamlet du district de Chigrov«

an, falsch, da das ja eine bekannte Erzählung

Turgenevs ist^). Das X. Kap. (S. 381—417)
ist natürlich der neuesten epochemachenden

Gestalt Gorkijs gewidmet; in ihm erblickt

der Verf. das logische Ende der literarischen

und sozialen Bewegung des 19. Jahrh.s in

Rufsland; mit Gorkij beginnt nicht etwa eine

neue Zeit, das 20. Jahrb., sondern schliefst das

19. Jahrh., wie an verschiedenen Stellen dar-

gelegt wird. Aus Gorkijs literarischem Werke
macht der Verf. nicht ganz unrichtige sozial-

politische Deduktionen über das gesamte Leben

Rufslands. Solchen sozial-politischen Deduktionen

ist besonders das Schlufskapitel (S, 419— 432)

gewidmet. Herr Ossip-Lourie neigt offenbar

den radikalsten Strömungen zu, als solcher

Parteigänger tritt er in dem Schlufskapitel allzu

scharf und ungerecht gegen die russischen Libe-

ralen auf (S. 426 ff.); auch die Tendenzen der

sog. »Slavophilen«, »Panslavisten« sind zu

flüchtig und nicht richtig charakterisiert; der

Parteistandpunkt reifst den Verf. leider manch-

*) Die französische Transkription ist unrichtig für

Scigrov; mit dem sc weifs O.-L. nichts Rechtes anzu-

fangen.
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mal zu geschmacklosen Äufserungen hin, wie

z. B. ein freier Mann kann nicht einer russischen

Akademie (der Wissenschaften) angehören, die

höchstens unter der Furcht vorder Knute existieren

kann (S. 342, vgl. 406 u. a.), Äufserungen,

die den tiefen Ernst seiner hübschen und sehr

interessanten .'Ausführungen nur beeinträchtigen.

Der Analyse einzelner Werke ist besonders

bei den hervorragendsten Schriftstellern ihre

Biographie, eine Schilderung ihres Geisteslebens

vorangeschickt. Nicht überall wird hierbei von

ihren Werken ausgegangen, so werden z. B. bei

der Entwicklung Gogols seine zwei verschiedenen

Bearbeitungen der Erzählung »Das Portrait«, so-

wie sein eigener Kommentar zum »Revisor« zu

wenig berücksichtigt. Vielfach wäre zur besseren

Kenntnis der Wirkung einzelner wichtiger Er-

scheinungen erwünscht gewesen, wenn auf die

Stimmen der Kritik Rücksicht genommen worden

wäre; so wird es besonders bei Turgenev fast

unumgänglich notwendig zu zeigen, wer alles

in der russischen Presse vom Ende der 50 er

Jahre an, besonders in den 60 er Jahren gegen

ihn recht scharf auftrat. Die Analyse der ein-

zelnen Romane ist sehr lesenswert, zuweilen

meisterhaft und hinreifsend. Natürlich analysiert

der Verf. nicht alle selbst wichtigeren Erschei-

nungen, es würde ihn das zu weit geführt und

wohl auch die Aufmerksamkeit des fremden

Publikums zu bald ermüdet haben. Einen Vor-

wurf könnte man ihm vielleicht daraus machen,

dafs er »Krieg und Frieden« so zur Seite ge-

schoben hat, Fürst Andrej, Pierre Bezuchov und

der Soldat -Bauer Piaton Karatajev sind schon

blofs für die Entwicklung der Weltanschauung

Tolstojs viel zu markante Gestalten, als dafs

sie ignoriert werden könnten. Statt dessen

analysiert der Verf. »Anna Karenina«, das »chef

d'oeuvre« Tolstojs nach seiner Meinung, eigent-

lich behandelt er blofs die Titel -Heldin, nicht

das andere Liebespaar Levin und Kitty. In der

Erklärung der eng -nationalistischen, slavophilen,

Westeuropa -feindlichen Anschauungen Dostojevs-

kijs wird man kaum mit dem Verf. überein-

stimmen; sie wurden ja schon vor ihm und nach

ihm von vielen Männern geäufsert, die persönlich

ohne Zweifel für hochgebildete, aufgeklärte

Männer und lautere Charaktere gehalten werden
müssen, so sehr man auch gegen ihre Ansichten

und Lehren auftreten möchte; aber für blofse

Reaktionäre dürfen sie nicht in Bausch und

Bogen erklärt werden, ebensowenig wie rein

nationalistische Parteien anderer Völker und

Länder. O.-L. schildert in seinem Werke
fast durchgehends Schriftsteller, die sich bereits

einen festen Platz in der Weltliteratur errungen
haben, deren Hauptwerke in alle Kultursprachen

übersetzt und weiteren Kreisen des europäischen

Lesepublikums wohlbekannt sind. Zu dem
tieferen Verständnis dieser Werke hat der Verf.

recht viel beigetragen. Andere weniger hervor-

ragende, wenn nicht Garsin, Cechov, Korolenko
so doch Turgenev, Goncarov, Dostojevskij und

Tolstoj nachstehende Schriftsteller und Erzähler

hat er ziemlich summarisch behandelt, obzwar
besonders über diese das europäische Publi-

kum wohl gewünscht hätte näher belehrt zu

werden, und obgleich die russische Literatur

auch über sie verschiedene Monographien
besitzt. Andere nicht unbedeutende, nicht blo(s

für die Entwicklung des russischen Romanes,
sondern auch der Geistesrichtung charakteristi-

sche Schriftsteller wurden gänzlich übergangen,

Grigorovic, Druzinin, Melnikov, Slepcov, N.

Uspenskij, Ertel, Marain-Sibirjak, Petropavlovskij-

Karonin, Merezkovkij u. a. wurden nicht einmal

erwähnt, noch andere populäre, vielgelesene

Schriftsteller, wie Potapenko u. a., endlich die

neuestens auftretenden und die Aufmerksamkeit

der weitesten Kreise stark erweckenden Schrift-

steller wie Andrejev u. a., die gleichfalls bereits

nach Westeuropa dringen, hätten im Anschlufs an

Gorkij erwähnt werden, und hieran hätten

weitere Aussichten auf die Entwicklung der

russischen Erzählerkunst geknüpft werden können.

Die Geschichte derselben im 19. Jahrh. ist in die-

sem Buche durchaus nicht erschöpfend dargestellt.

Prag. G. Polfvka.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Ende Juli d. J. war der 800. Todestag des berühmten
Bibel- und Talmudkommentators Raschi. Aus diesem
Anlafs hat der Vorstand der Wormser israelitischen Re-

ligionsgemeinde einen Preis von 300 Mark ausgeschrie-

ben für eine Schrift: >Was bedeutet Raschi für seine

Zeit, wie wirkte er in der Folge und von welchem Wert
sind seine Schriften noch für die Jetztzeit?». Die Schrift

soll 48 Oktavdruckseiten nicht überschreiten und in all-

gemein verständlicher volkstümlicher Form verfafst wer-
den. Die Bewerbungsschriften sind bis zum I. Januar
1906 unter den üblichen Förmlichkeiten einzusenden.

Die preisgekrönte Schrift wird Eigentum der Wormser
israelitischen Gemeinde. Preisrichter sind die Rabbiner
Dr. Salfeld (Mainz), Dr. Steckelmacher (Mannheim), Dr.

Stein (Worms).

ünlTersititsschrift«!!.

Dissertationen.

F. Wolff, Die Infinitive des Indischen und Iranischen.

Giefsen. 53 S.

G. Weil, Die Behandlung des Hamza-.'Mif im Arabi-

schen, besonders nach der Lehre von Az-Zamahsari und
Ibn Al-Anbäri. Berlin. 63 S.

Xen erschienene Werke.

Fr. Vodel, Die konsonantischen Varianten in den

doppelt überlieferten poetischen Stücken des massoreti-

sehen Textes. Leipziger Inaag.-Dissert Leipzig, Druck

von W. Dragulin.

Zeitschriften.

Revue celtique. Juillet. H. d'Arbois de Jubain-

ville, Les dieux celtiques ä forme d'animaux. — V.

Tourneur, Le mystere bretop de saint Crepin et de

Saint Crepin ien. — J. Loth, Etudes comiques.
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Berichtigung zu Nr. 34, Sp. 2080.

Das Buch von T. Witten Davies über Heinrich Ewald
ist nicht 1905, sondern, wie schon der Untertitel ergibt,

schon 1903 erschienen.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Apulei Platonici Madaurensis pro se de
magia über (Apologia). Recensuit Rudol-
fus Helm [Privatdoz. f. klass. Philol. an der Univ.

Berlin]. [Apulei opera quae supersunt. Vol. II, Fase. I.]

[Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teub-

neriana.] Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 120 S. 8".

M. 2,40.

Seitdem die wissenschaftliche Kritik über van

der Vliets Apuleius- Ausgaben den Stab ge-

brochen hat (s. Rofsbachs, Petschenigs, Gatschas,

Novaks Urteile über seine Metamorphosen, Krolls

Kritik seiner Apologie), standen wir der beschä-

menden Tatsache gegenüber, dafs keine einzige

Schrift (denn die Recensio des Prologs de deo

Socratis von Paul Thomas fällt nicht ins Gewicht)

des sowohl literarisch, wie noch mehr kulturhisto-

risch sehr interessanten Schriftstellers in einer

Ausgabe uns vorlag, die den Namen einer kriti-

schen, wenn nicht abschliefsenden, wirklich ver-

diente. Den ersten Schritt zur Beseitigung der

van der Vlietischen Verschlimmbesserungen hat

nun R. Helm getan, dessen Ausgabe der Apologie

nicht nur die unlängst in demselben Verlage er-

schienene, von Vliet besorgte, verdrängt, sondern

auch fast allen Anforderungen der heutigen Kritik

genugtut. Sein kritisches Auge hat der Heraus-

geber einst in anima vili, an dem Landsmann
und Nachahmer des Apuleius (H. nennt ihn sintia

Apulei), Fulgentius Planciades, geschärft. Da er

jetzt über kein neues handschriftliches Material

verfügte, mufste er sich beschränken auf die

Neuvergleichung der beiden Medicei (F und
(f)

und auf die Konstituierung des schlecht über-

lieferten, noch schlechter von den Gelehrten

malträtierten Textes. Eine Anzahl von verdor-

benen Stellen hat er in seinen Quaestiones Apu-

leianae (Philol. Supplbd. IX, S. 5 13— 588) behan-

delt, die als Prodromus der vorliegenden Aus-

gabe gelten sollen. Man sah schon dort den

umsichtigen Schüler Vahlens, der sich auch in

der Ausgabe beweist. Denn die Verteidigung

und Aufrechthaltung der Überlieferung an vielen

Stellen ist ebensoviel wert, wie die zahlreichen

Verbesserungsvorschläge in den wirklich verdor-

benen Stellen. Über vierzig eigene Ergänzungen

und Konjekturen hat der Herausgeber in den

Text aufgenommen, viele mit Fragezeichen in

dem Apparat notiert, manche von den früheren

aufgegeben. Von besonderer Autokritik zeugt

das Zurückziehen der im Philologus mit Freude

gefundenen Lesung: naidwv in lyqmv yvriaCiav

ivc anoQa (apol. p. 97, 25 adn.); von gesunder

Mäfsigung die Belassung der falschen Eigennamen

(p. 74, 16 sqq.), die von Sauppe und Kroll nach

den Quellen im Texte verbessert worden sind,

als ob Apuleius in den Namen nicht irren könnte.

Auch die nicht allzustarke Betonung des unlängst

von A. Kirchhoff und F. Gatscha behandelten

Klauselgesetzes ist nur zu loben. Natürlich ist

dadurch die emendatorische Arbeit nicht end-

gültig abgeschlossen. Sechs im Texte ragende
criices philologorum laden zu ihr ein. Auch wird

man manche Ergänzung des Herausgebers be-

zweifeln müssen. Z. B. mufs doch S. 84, 8 ein

Substantiv ergänzt werden, das mit conlusio ein

Wortspiel, eine Assonanz bildet. Concordia ist

es nicht. Aber die Grundlage ist festgelegt

worden, der Verbesserung tüchtig vorgearbeitet.

Dagegen bieten die spärlichen, in den kritischen

Apparat verwobenen Anweisungen zu wenig
Anhaltspunkte für den Erklärer. Vielleicht wäre
es besser gewesen, auf sie zu verzichten, wenn
es den Grundsätzen der Teubneriana wider-

spricht, auch einen Apparat der auctores, imita-

tiones, testimonia zu bieten.

Hoffentlich werden wir auf den zweiten

Faszikel des zweiten Bandes nicht lange warten

müssen. Möge der Herausgeber der philosophi-

schen Schriften des Apuleius in derselben Weise
über die Ausgabe von A. Goldbacher hinaus-

und hinaufkommen, wie R. Helm über seinen

nächsten Vorgänger.

Krakau. Th. Sinko.

W. Barczat, De figurarum disciplina atque auc-
toribus. P. I: Auctores Graeci. Göttinger Inaug.-

Dissert. Göttingen, Dieterich, 1904. 41 S. 8°.

Die Schrift beginnt mit einer Untersuchung der An-

lange der Figurenlehre. Für den Begründer einer

theoretischen Figurenlehre sieht der Verf. Gorgias von
Leontini an. Er behandelt darauf Aristoteles' und Theo-

phrasts Stellung zur Figurenlehre, ohne indessen hier die

neueste Literatur überall zu berücksichtigen. Weiterhin

geht er auf das Verhältnis der Stoiker zur Figurenlehre

ein und spricht ihnen eine Tätigkeit auf diesem Gebiete

ab; hieran schliefst er Erörterungen über Hermagoras,

Athenaeus, Apollonius Molo, Apollodor und Cäcilius.

Nach Veröffentlichung des II. Teiles der Arbeit behalten

wir uns vor, auf sie zurückzukommen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Prof. f. griech. Philol. an der Sorbonne, Decharme
ist kürzlich in Vaudemont im Depart. Meurthe et Moselle

gestorben.
ünlTersitätsschrlften.

Vorlesungsverzeichnis.

A. Lud wich, Anekdota zur griechischen Orthographie.

Königsberg. 32 S. 8».

Dissertationen.

A. V. Salis, De Doriensium ludorum in comoedia

Attica vestigiis. Basel. 56 S.

W. Schneidewin, Studia PhUodemea. Göttingen.

68 S.



3321 23. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 38. 2S22

H. Lohrisch, De Papinii Statu silvarum poetae studiis

rhetoricis. Halle. 122 S.

M. Schiktanz, Die Hilarius- Fragmente. Breslau.

162 S.
Xen ertchienene Werke.

F. Baumgarten, F. Poland, R. Wagner, Die

hellenische Kultur. Leipzig, Teubner.

ZeltsclirlfteB.

Philologus. Suppl. X, 2. Fr. Vollmer, Die Über-

Seferungsgeschichte des Horaz.

Revue de Philologie, de Litteraiure et d'Histoire

iciennes. Juillet. L. Havet, Etudes sur Piaute, Asi-

baria. II. — C.-E. Ruelle, Le fragraent musical d'Oxy-

Irhynchus. — G. Ramain, Metrique plautinienne. —
J. Haussoullier, Inscriptions de Didymes. Comptes

le la construction du temple d'Apollon Didymeen.

)eutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Robert F. Arnold [Privatdoz. f. deutsche Philol.

an der Univ. Wien], Geschichte der deut-

schen Polenlitteratur. I. Bd.: Von den An-
fängen bis 1800. HaUe a. S., Max Niemeyer, 1900.

XII u. 298 S. 8". M. 8.

Das Buch, auf das wir schon früher gleich

nach seinem Erscheinen kurz hingewiesen haben,

verdient durch die Originalität seines Stoffes und

die Gründlichkeit seiner Behandlung eine ein-

gehendere Berücksichtigung. Unter deutscher

Polenliteratur versteht der Verf. den Teil unserer

Literatur, in erster Reihe unserer Dichtung, der

seinen Stoff in den Geschicken des polnischen

Volkes gefunden hat. Durch seine Schrift:

Tadeusz Ko.sciuszko in der deutschen Literatur,

hat der Verf. bereits früher (1898) auf diesem

Gebiete sich Anerkennung erworben.

Der erste Band der jetzt vorliegenden um-

fassenderen Darstellung behandelt die ältere Zeit

bis etwa zum Jahre 1800, sodafs die eigent-

lichen grofsen Vertreter der Polenlyrik in Deutsch-

land, wie Lenau, in diesem Bande noch keine

Darstellung finden. Gerade darin liegt der Vorzug

und die Bedeutung des Buches, dafs es dem
Verf. gelungen ist, aus einer fast unabsehbaren

Menge kleinerer, meist unbedeutender, vielfach

verschollener und unterdrückter Produktionen ein

lebensvolles Bild von einer literarischen und

kulturgeschichtlichen Entwicklung zu schaffen, die

ein neues Stück Geschichte der geistigen Strö-

mungen Deutschlands enthüllt. Er geht hierbei

vielfach weit über die eigentliche Dichtung

hinaus und zieht auch die publizistische und

wissenschaftliche Literatur, ja sogar die bildende

Kunst (Chodowiecki) in den Kreis seiner Dar-

stellung. So sind die zahlreichen Anmerkungen,
die d^n Text begleiten, von grofsem biblio-

graphischem Werte und geben vielfachen Anreiz

zum weiteren Eindringen in die Einzelheiten des

Stoffes.

Nicht überall hält sich das Buch in der

Gruppierung an die chronologische Reihenfolge,

indem es für Schlesien, Thorn und Danzig be-

sondere Kapitel bildet, und so die historische

Entwicklung für die älteren Zeiten durchbricht.

Überhaupt steigt mit der Fülle des Stoffes im

18. Jahrh. die Bedeutung des Gebotenen, und

die gröfste Stärke des Werkes liegt zweifellos

in der Darstellung der grofsen Peripetie, die die

deutsche Auffassung von den polnischen Dingen

durch die Ereignisse von 1791— 95 durchge-

macht hat. Für die Vorgeschichte der Polen-

romantik hätte vielleicht eine stärkere Heran-

ziehung der älteren französischen Literatur eine

weitere Zurückdatierung als nur bis auf Rousseau

ergeben. Schon vor der Befreiung Wiens hat

Prechac 1681 in seiner charakteristischen Novelle

Le beau Polonais ganz allgemein behaupten

können: »Les Polonais ont toujours ete fort

considerables par leur valeur, par leur noblesse

et par leur bonne mine« (vgl. Peiser, Le beau

Polonais in den Historischen Monatsblättern für

die Provinz Posen VI, S. 114—118). Auch der

dem Verf. nicht zugänglich gewesene galante

Roman des Nürnbergers Johann Leonhard Rost

(Meletaon) — ein Exemplar besitzt die Raczyns-

kische Bibliothek zu Posen — ist nur eine Über-

setzung der französischen Histoire galante: Vende,

Reine de Pologne von A. T. A la Haye. Chez

Abraham Troyel 1705.

Nicht überall wird der Historiker im ein-

zelnen mit den geschichtlichen Angaben des

Werkes einverstanden sein. Die Polonisierung

der deutschen Kolonialstädte des Mittelalters in

Polen erfolgte nicht erst um 1700, sondern

schon im 15. Jahrh.; das Deutschtum, das die

Teilungsmächte in ihnen vorfanden, stammt im

wesentlichen aus der Einwanderung des 17. Jahrh. s.

Dafs Polen von den Leiden des siebenjährigen

Krieges verschont geblieben ist, kann ebenso

wenig zugestanden werden, als dafs Österreich

bei der ersten Teilung Polens die sympathischste

Rolle gespielt habe. Die historische Auffassung

wird getragen durch eine die Unbefangenheit

des Urteils allerdings nicht beeinträchtigende

Sympathie für das polnische Volk, ohne die ein

solches Werk wohl kaum hätte geschrieben werden

können. Wärmeres und Würdigenderes als der

Abschnitt über Kosciuszko (S. 1 24— 127) dürfte

wohl kaum jemals einer polnischen Feder ent-

flossen sein. Diese Sympathie hätte den Verf.

allerdings nicht dazu treiben sollen, Namen, für

die deutsche Formen gebräuchlich sind, in pol-

nischen zu geben: wie Zygmund für Siegmund,

Kruszwica für Kruschwitz, Jozef Maxymiljan.

Nach demselben Grundsatz hätte er Poznan für

Posen und Lwow für Lemberg schreiben müssen.

Was soll aber ein Wortungetüm, wie Mazowien,

das weder deutsch noch polnisch ist?

Wo der Stoff Gelegenheit dazu bot, wie in

den Abschnitten über Seume, Zacharias Werner

und den Schillerschen Demetrius, mit dem der
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Verf. seine Zeitgrenze schon etwas überschritt,

erhebt sich die Darstellung zu plastischer An-
schaulichkeit und wohltuender Wärme, wie denn

das ganze Buch in einem frischen Ton ge-

schrieben ist, der die Lektüre auch der stofflich

weniger anziehenden Teile leicht und angenehm
macht. Man darf mit grofsen Erwartungen dem
zweiten Bande entgegensehen, der auf dank-

barerer Grundlage als der erste sich aufbauen

und ein Werk zum Abschlufs bringen wird, für

das zwei Nationalitäten dem Verf. zu Dank ver-

pflichtet sein können.

Posen. A. Warschauer.

Richard Maria Werner [ord. Prof. f. deutsche

Philol. an der Univ. Lemberg] , Hebbel. Ein

Lebensbild. [Geisteshelden. Bd. 47, 48.] Berlin,

Ernst Hofmann & Co., 1905. 4 Bl. u. 384 S. 8" mit

Bildnis und Handschrift. M. 4,80.

Der verdienstvolle Herausgeber von Hebbels

Werken, Tagebüchern und Briefen hatte wohl

das Recht— fast möchte man sagen die Pflicht —
eine Biographie des Dichters, dem er die Arbeit

vieler Jahre geweiht, in allgemeinverständlicher,

zusammenfassender Form zu liefern. Was er

gegeben hat, ist so recht ein »Lebensbild«,

weniger auf literarhistorische und kritische Be-

obachtungen ausgehend, als bemüht, die einzelnen

Ereignisse und äufserlichen Veränderungen zu

verknüpfen und innerlich zu begründen; dafs er

dabei der innigste Verehrer dieses Helden ge-

worden und den Bruch mit Elise, die Tyrannis,

die Hebbel Freunden aufzwingt, doch zu wenig

auf der Schuldseite der rücksichtslosen und harten

Persönlichkeit dieser Gewaltnatur bucht, ist nur

allzu leicht begreiflich. Sehr hübsch wird die

Lyrik Hebbels für sein Stimmungsleben verwertet,

die Dramen und ihre Charakteristik treten etwas

allzu sehr zurück, und die Darstellung formuliert

hier auch nicht immer vöUig klar und scharf.

Allzu schroff scheint mir das Junge Deutschland

beurteilt (S. 86 ff., 121 ff.), und (S. 202 f.) der

Einflufs Bambergs überschätzt. Sehr hübsch ist

das »Wirf weg, damit du nicht verlierst!« als

Leitmotiv für Hebbels Dichtung durchgeführt.

So hält das Buch das, was es verspricht, in

bester Weise. Von störenden Druckfehlern hebe

ich hervor S. 85 »man« statt »nun«, S. 103

»der Abschlufs« für »den Abschlufs«, S. 134

»Wert« für »Wort«.

Wien. Alexander von Weilen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die seit 1900 im Verlage von Carl Winter in Heidel-

berg erscheinende, von Otto Heilig und Philipp Lenz her-

ausgegebene Zeitschrift für hochdeutsche Mund-
arten wird vom 1. Januar 1906 ab in den Verlag des

»Allgemeinen Deutschen Sprachvereins« übergehen und

ihren Titel in »Zeitschrift für deutsche Mundarten« ab-

ändern.

Personalchronik.

Dem ord. Prof. f. deutsche Philol. an der Univ. Mar-

burg Dr. Friedrich Vogt ist der Titel Geh. Regierungsrat

verliehen worden.

Unirersitätssclirlften.

Dissertationen.

M. Leopold, Die Entwicklung des Präfixes ver- im

Germanischen. Breslau. 48 S.

W. Olshausen, Friedrich v. Hardenbergs (Novahs)

Beziehungen zur Naturwissenschaft seiner Zeit. Leipzig.

76 S.
Neu erscliIeDene Werke.

C. Alt, Schiller. Rede gehalten zur 100. Wiederkehr

seines Todestages beim akademischen Festakt zu Darm-

stadt. Darmstadt, Ludwig Saeng. M. 0,40.

Zeitschriften.

Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten. 6, 3. 4.

K. Bohnenb erger. Die alemannisch-fränkische Sprach-

grenze vom Donon bis zum Lech.

Englische und romanische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Luick [ord. Prof. f. engl. Philol. an der Univ.

Graz], Studien zur ' englischen Laut-

geschichte. [Wiener Beiträge zur eng-

lischen Philologie unter Mitwirkung von K. Luick,

R. Fischer und A. Pogatscher, hgb. von J. Schipper.

XVII.] Wien, Wilhelm Braumüller, 1903. XIu. 218S.

8». M. 6,80.

Prof. Luick, der uns schon oft durch ein-

dringende Spezialuntersuchungen wichtiger Pro-

bleme der englischen Lautgeschichte erfreut hat,

behandelt in dem vorliegenden Werke mehrere

schwierige Fragen des mittelenglischenVokaHsmus,

nicht ohne seiner Gewohnheit gemäfs den Blick

auch auf die altenglischen Vorstufen und die neu-

engHsche Fortentwicklung zu lenken. Den Haupt-

teil des Buches umfafst die Erörterung der Frage,

wie die in Texten des 14.— 16. Jahrh.s auf-

tretenden e und o an Stelle von etymologischen

"i und u zu deuten seien. L. selbst hatte 1896

in seinen »Untersuchungen zur englischen Laut-

geschichte« namentlich auf Grund des mittel-

engHschen Reimgebrauches und neuenglischer

Dialektformen die Ansicht vorgetragen, jene

Schreibungen seien der Ausdruck eines Laut-

gesetzes, wonach nördlich vom Humber jedes

i und u in ursprünglich offener Silbe zu e und

ö gedehnt worden sei. Diese Formulierung hatte

aber von mehreren Seiten Widerspruch erfahren,

so namentlich von Morsbach und Sarrazin. L.

ist daher an eine erneute Durchforschung des

Problems gegangen, die sich, einer Anregung

Heusers nachgehend, hauptsächlich auf eine um-

fassende und ungemein sorgfältige Untersuchung

der Schreibungen für i und u in den northum-

brischen Texten stützt und zu einer wesentlichen

Modifikation seiner früheren Aufstellungen gelangt

ist. L. hält zwar auch jetzt noch — und mir
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scheint mit Recht — daran fest, dafs jene e und

in nördlichen Texten Dehnungsprodukte aus

"j und u in offener Silbe darstellen, aber dieses

Dehnungsgesetz sei erst in Kraft getreten, nach-

dem das Verstummen des End-^ völlig durch-

gedrungen war, so dafs die hiervon betroffenen,

nun geschlossen gewordenen Silben ihr ursprüng-

liches t und u beibehielten und so sich ein

Wechsel im Flexionssystem (Nom. sg. sun, Gen.

sg. sönes usw.) ergeben mufste, der allerdings

dann durch Systemzwang nach der einen oder

anderen Richtung ausgeglichen sei. Ich glaube,

man wird L. zugestehen müssen, dafs das bisher

vorgebrachte Tatsachenmaterial diese Deutung

ohne Zwang zulälst; einen unbedingt zwingenden

Beweis für ihre Richtigkeit zu erbringen, hat die

Vieldeutigkeit und Spärlichkeit des Belegmaterials

nicht zugelassen. Aber vorläufig werden wir

uns bei L.s neuer einschränkender Formulierung

des northumbrischen Dehnungsgesetzes wohl

beruhigen dürfen. Die Frage, wie die gleichen

e und o auf südhumbrischem Gebiete zu deuten

sind, hat L. nicht endgültig zu beantworten ge-

wagt. Doch neigt er jetzt im Gegensatz zu

seinen früheren Aufstellungen der Ansicht zu, dafs

»wahrscheinlich auch im Süden i-, u- nach dem
Abfall des End-g gedehnt wurden, aber dialektisch

beschränkt, so dafs in die werdende Gemein-
sprache zwar manche Fälle eindrangen, aber

nur eine kleine Anzahl sich dauernd festsetzen

konnte«.

Ein anderes Kapitel behandelt abermals die

nördliche Entwicklung von t und u vor g, wobei
sich ebenfalls wichtige neue, gegen früher ver-

tiefte Resultate ergeben.

Kapitel III erklärt den Übergang von altengl.

wyrd in neuengl. (schott.) weird aus einer Mittel-

form mit Svarabhakti-ß ivtred, welche ihrerseits

auf gedehntem ivtrd beruhe und welter zu iverd

geführt habe. Wertvoll sind die zahlreichen Be-

lege, die L. für solche ^- Epenthese aus nörd-

lichen Texten zusammenstellt. Für Epenthese

auf südhumbrischem Gebiete schliefst er drei

Beispiele an, ohne aber auf die Frage weiter

einzugehen. Ich habe verhältnismäfsig häufig

dieses Svarabhakti-g in dem um 1120 im Süden
geschriebenen MS. Vespasian D. XIV gefunden.

Dort begegnen Fälle, wie tvyrecende, gearechigen

,bereiten', wurepan ,sie warfen' und awurepen

,werfen', oref ,Vieh', wyrem ,Wurm', hyreivede,

hwerefinde, geheregode, die sich nicht alle der

von L. für den Norden gegebenen Erklärung

fügen.

Das 4. Kapitel endlich bringt fördernde Be-

merkungen zur Geschichte des mittelenglischen e,

die namentlich die Bedingungen für den Ober-
gang von e in i schärfer zu umgrenzen trachten.

Im Laufe der Untersuchungen werden auch
sonst allerhand wertvolle Einzelerklärungen vor-

getragen oder Probleme der englischen Laut-

geschichte beleuchtet. So trägt L. z. B. die

Ansicht vor, dafs das Verstummen des End-^ im

Norden nicht erst um die Mitte des 14. Jahrh.s,

sondern schon etwa ein Jahrhundert früher ein-

getreten sei. Ich kann dem nur beistimmen, zu-

mal ich selbst schon vor Jahren in meiner (un-

gedruckten) Habilitationsvorlesung über die Ge-
schichte des End-^ zu einer ähnlichen Ansicht

gelangt war. Auch dürfte das Altnorthumbrische

für diese frühe Datierung eine Stütze gewähren:

wenn uns nämlich die jüngeren altnorthumbrischen

Texte mit ihrem Durcheinander der Endungs-

vokale lehren, dafs, wie ich schon im Literaturbl,

f. germ.-rom. Philol. 1902 Sp. 289 bemerkt habe,

das Northumbrische des 10. Jahrh.s bereits sämt-

liche volleren Endungsvokale zu e reduziert hat

und damit den südlichen Dialekten um mindestens

100— 150 Jahre vorausgeeilt war, so werden
wir geneigt sein, ein gleiches Vorauseilen des

Nordens auch bei dem Abfall des Auslauts-^ an-

zunehmen.

Alles in allem sind wir dem Verf. für seine

ungemein förderlichen und anregenden Unter-

suchungen zu gröfstem Danke verpflichtet, nicht

zum wenigsten auch dafür, dafs er der viel-

geschmähten mittelenglischen Orthographie mit

diesem Buche wieder zu einigem Ansehen ver-

holfen hat.

Würzburg. Max Förster.

M. Roustan [Prof. am Gymn. in Lyon], La Narration.
Paris, Delaplane, [1905]. 160 S. 8». Fr. 0.90.

Das kleine Buch enthält des Verfs. Anweisungen über

die Kunst zu schreiben, die er beim Unterrichte seinen

Schülern vorträgt. Sein Standpunkt ist in dem Satze aus-

gesprochen: Was die grofsen Romanschriftsteller getan

haben, müssen wir nach dem Mafse unserer Kräfte

tun. Hauptsächlich Stoffe, bei denen die Phantasie tätig

sein kann, werden berücksichtigt, bei ihrer Behandlung
spielt das Pathos die gröfste Rolle. Das künstlerische

Prinzip ist bei Roustan mafsgebend, auch bei geschicht-

lichen Stoffen. Daneben fallen in dem Buche einige

philologische Bemerkungen ab, z. B. über das Imparfait

und das Passe defini.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Die Seminare für roman. und engl. Philol. an
der Univ. Berlin haben von den Hinterbliebenen des

Prof. Charles Marelle eine beträchtliche Zahl wertvoller

Bücher, darunter namentlich auch Werke aus dem Be-

reiche der Volks- und Kinderposie, als Geschenk erhalten.

Unlrersititsschrift«!!.

Dissertationen.

A. Luhmann, Die Überlieferung von Layamons
Brut. Göttingen. 78 S.

A. Krebs, Edward Young als Dramatiker. Königs-

berg. 68 S.

K. Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied. Beriin.

128 S.

O. Leib ecke. Der verabredete Zweikampf in der

altfranzösischen Literatur. Göttingen. 88 S.

Xeo erschienene Werke.

In Memoriam Oscar Wilde. Hgb. von F. Blei.

2. Aufl. Leipzig, Insel-Verlag. M. 3.



2327 23. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 38. 2328

Zeitschriften.

Bulletin de la Sociite des anciens textes frangais.
31, 1. Notice du Ms. 24 728 de la Bibliotheque nationale.

Giornale siorico della Letteratura italiana. 46, 1. 2.

Ilda Morosini, Lettres inedites de Madame de Stael

ä V. Monti (1804— 1816). — R. Sabbadini, Briciole

umanistiche (cont.). — G. Lega, Una ballata politica

del secolo. XIII. — G. Traversari, Per l'autenticita

deir epistola del Boccaccio ä Francesco Nelli. — G;
Malagoli, Per un verso dell' Ariosto e per una par-

ticolare forma sintattica italiana. — P. Toldo, Uno
scenario inedito della Commedia dell' arte.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Eduard Meyer [ord. Prof. f. alte Gesch. an der

Univ. Berlin], Ägyptische Chronologie. [Ab-
handlungen der Kgl. Preufs. Akademie der
Wissenschaften]. Berlin, in Komm, bei Georg

Reimer, 1904. 212 S. Lex.-S" mit 7 Tafeln u. 4 Ta-

bellen. Kart. M. 11,50.

Es ist sehr erfreulich, dafs das Bedürfnis

nach chronologischen Studien immer weiter um
sich greift. Als ich im Jahre 1889 zum ersten

Male auf jene Hilfsmittel aufmerksam machte, die

uns die Herstellung einer Chronologie der Völker

des alten Orients ermöglichen dürften, wurden

meine Untersuchungen von vielen sehr skeptisch

aufgenommen; auch gab es nur wenige, die

chronologische Fragen zum Gegenstande ihrer

wissenschaftlichen Untersuchung machten. Ganz
anders ist dies heute; es gibt kaum einen ernst

zu nehmenden Forscher auf dem Gebiete der

altorientalischen Philologie und Geschichte, der

nicht auch die Chronologie in das Gebiet seiner

Studien zieht. Einem solchen Bedürfnisse sind

auch die vorliegenden Untersuchungen Meyers
entsprungen, und jeder Freund der Wissen-

schaft wird ihm gewifs für dieses Bestreben auf-

richtigen Dank schulden. Eine ganze Fülle lehr-

reicher Themata sind hier niedergelegt, und wenn
M. auch nicht in allen Punkten die Zustimmung

der Fachgenossen für sich haben dürfte und

bei mancher Frage sich auch auf falscher

Fährte befindet, so wird seine »Ägyptische Chro-

nologie« doch bleibenden Wert behalten, denn

sie wird in vielfacher Beziehung zu tiefgehenden

Studien Anlafs geben und in mehr als einem

Punkte bahnbrechend wirken. Auf 210 Quart-

seiten werden die wichtigeren Probleme der ägyp-
tischen Chronologie erörtert. Das ganze Substrat

teilt M. in fünf Hauptschnitte: I. Kalender und

Sothisperiode (S. 3— 44), 11. Das Neue und das

Mittlere Reich (S. 45— 68), III. Die Königslisten

(S. 69

—

114), IV. Königsfolge und Chronologie

des Alten Reichs (S. 115—180), V. Die Chronik

des Steins von Palermo (S. 181— 204), denen

ein Anhang mit dem Titel: Die letzten elf

Dynastien unter Manetho (S. 205— 210) folgt.

Der Stoff, den M. zum Gegenstande sei-

ner Untersuchungen gewählt hat, ist also ziem-

Hch grofs und ausgedehnt. Es gibt kaum eine

Frage auf dem Gebiete der ägyptischen Chrono-

logie, der er nicht seine Aufmerksamkeit und

seinen kritischen Blick zugewendet hätte.

Leider vermag ich nicht in allen Punkten sei-

nen Deduktionen zu folgen. Namentlich sind es

zwei prinzipielle Fragen, in denen ich ihm

nicht zuzustimmen vermag. Eine dieser Fragen

betrifft die Erneuerung einer Sothisperiode, für

welche M. das Jahr — 1320 = 1321 v. Chr.

annimmt. Und doch ist es gerade das

Dekret von Kanopus (u. a. ein Kronzeuge

M.s), welches gegen seine These spricht und uns

die Richtigkeit der Oppolzerschen Jahreszahl:

— 1317 =. 1318 V. Chr. beweist. Denn der

1. Payni, der Tag des heliakischen Siriusaufgan-

ges im Jahre — 237 = 238 v. Chr. (dem IX. Re-

gierungsjahre Königs Ptol. Euergetes), war der

271. Tag des ägyptischen Kalenders. Wir haben

somit

:

Heliak.Siriusaufg.i.J. — 237 : 1. Payni= 271. Tag d. Jahr.

> » » » — 241 : 30.Pachon= 270. > » »

j > » j — 245 : 29. » = 269. » » »

» » »s — 249:28. » =268. » » »

usw.

Nun ist aber:

—241 =—237— 4= -237 — 4. 1 =-237-4(271-270)
-245=—237— 8= —237— 4.2= -237-4(271-269)
—249= —237— 12=—237— 4. 3= -237 -4(271-268)
—253=—237— 16= -237—4.4= -237 -4(271-267)

usw.

Somit findet man das Jahr x, in welchem der

heliak. Siriusaufgang zum ersten Male auf den

1. Thoth d. i. auf den 1. Tag des ägyptischen

Jahres fiel, nach der Gleichung:

x = — 237 — 4(271— 1)

d. h. X = — 237 — 4. 270
oder: x= — 237 — 1080
also:x = — 1317 = 1318 v.Chr.

Das Dekret von Kanopus führt uns sonach

dahin, dafs die neue Sothisperiode nicht im Jahre

1322 V. Chr. statthatte, wie Biot, Ideler, Boeckh,

Lepsius u. a. annahmen, und auch nicht im Jahre

1321 V. Chr., wie Unger und jetzt M. an-

nehmen, sondern im Jahre — 1317 z=. 1318

V. Chr., wie dies schon früher Oppolzer auf

astronomischem Wege gefunden hat.

Auch bezüglich der Neumondsdaten vermag

ich nicht die Anschauungen M.s völlig zu teilen.

M. wil lin diesen immer Tage des Neulichts sehen,

während Hib-nti-paut auf die wahre Konjunk-

tion und Hib-abud auf das Neulicht Bezug hat.

Daher kommen auch die kleinen Differenzen

(l — 2 Jahre), um die die chronologischen An-

sätze M.s bezüglich des Neuen und Mittleren

Reiches von den meinigen abweichen.

Und so könnte ich noch einige Punkte an-

führen, in denen ich nicht mit M. übereinzu-

stimmen vermag. Aber dies wird den Wert des

Buches bei dem grofsen hier niedergelegten

Material nicht schmälern; ebenso wenig werden

dies einzelne Druckfehler zu tun vermögen, wie-
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wohl sie auf den aufmerksamen Leser etwas

störend wirken. So liest man z. B. auf S. 68:

»Ramses III., j im 32. Jahre, ca. 1200— 1179*.

Dies soll wohl 1200— 1169 heifsen. Auf

S. 180, Z. 2 lies statt 1883 die Zahl 1873; denn

nach S. 57 regierte Senwosret III. 1887/84 bis

1850/47 V. Chr., es kann sonach unmöglich das

14. Regierungsjahr dem Jahre 1883 entsprechen.

Budapest. Ed. Mahler.

C. Callewaert, Les premiers chretiens et l'accu-

sation de lese-majeste. [Revue des questions histo-

riques. Vol. 76.] Paris, Verlag der Revue, 1904. S.

5—28. 8".

Der Aufsatz richtet sich gegen Mommsens Ansicht,

dafs die ersten Christen nach der lex lula majestatis

wegen Majestätsverbrechen verurteilt worden seien. Zur
Bekämpfung dieser Ansicht zieht der Verf. als Stütze

TertuUians Apologeticus heran.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Dem ord. Prof. f. alte Gesch. und klass. Philol. an
der Univ. Marburg Dr. Benedictus Niese ist der Titel

Geh. Regierungsrat verliehen worden.

üiilTersitItsschrift«B.

Dissertation.

W. Fürst, Suetons Verhältnis zu der Denkschrift des
Augustus (Monumentum Ancyranum). Erlangen. 61 S.

Schnlprogramin.

O. Beau, Das christliche Osterfest. Geschichtliches

und Berechnung. Sorau, Gymn. 24 S.

Ken erschienene Werke.

Urkunden der älteren Athiopenkönige. I. Bearb.
von H. Schäfer. [Steindorffs Urkunden des ägypt Altert,

in, 1.] Leipig, Hinrichs. M. 5.

Zeitschriften.

Alemannia. 6, 1. 2. R. Krebs, Die Weistümer des
Gotteshauses und der Gotteshausleute von Amorbach. —
K. Baas, Gesundheitspflege im mittelalterlichen Freiburg
im Breisgau. — B. Kahle, Über einige Volksliedvarian-
ten. — 0. Haffner, Die Pflege der Volkskunde in

Baden. — P. Beck, Briefwechsel zwischen Schubert
und Lavater über den Wundertäter Gafsner. — W.
Groos, Auswanderer aus den Ämtern Emmendingen
und Karlsruhe in der südungarischen Gemeinde Franz-
feld. — Fr. Pfäff, Dorfsprüche oder Ortslitaneien aus
dem Badischen Oberland.

Archiv für österreichische Geschichte. 93, 2. B.

Stübel, Die Instruktion Karls V. für Philipp II. vom
25. Oktober 1555. — V. Hasenöhrl, Beiträge zur Ge-
schichte der Rechtsbildung und der Rechtsquellen in den
Österreichischen Alpenländern bis zur Rezeption des römi-
schen Rechts. — R. Wölk an. Die Briefe des Eneas Sil-

vius vor seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Viktor von Kraus, Deutsche Geschichte
im Ausgange des Mittelalters (1438

—

1519). l.Bd.: Deutsche Geschichte zur Zeit
Albrechts II. und Friedrichs III. 1438—1486.
[Bibliothek deutscher Geschichte hgb. von
H. Zwiedineck - Südenborst] Stuttgart und

Berlin, J. G. Cotte Nachfolger, 1905. VIII u. 655 S.

8». M. 8.

Zwischen dem Erscheinen des ersten und des

letzten Heftes des vorliegenden Bandes liegt ein

langer Zeitraum. So konnte es geschehen, dafs

beispielshalber im ersten Hefte das schon lange

antiquierte Buch von Brockhaus über Gregor
von Heimburg statt der gründlicheren Arbeit

Joachimsohns (Bamberg 1891) zitiert wird,

während Joachimsohn selbst schon auf das obige

Buch Bezug nimmt. Die Schwierigkeiten, die

sich der Bearbeitung dieses Zeitraumes entgegen-

stellten, sind ja gewifs bedeutend: es fehlt

hier an so vielen Vorarbeiten quellenkritischer

Art, an einer Sammlung und Sichtung des urkund-

lichen Materials, das für diese Zeit schon schwer

zu übersehen ist. Auch steht hier weder wie in

in der Zeit vom 10.— 12. Jahrh. das Imperium noch

wie in den beiden folgenden Jahrhunderten das

Sacerdotium im Mittelpunkt der Darstellung auch

der deutschen Geschichte; vielmehr löst sich

diese in eine Anzahl Sondergeschichten deutscher

Landschaften auf, von welchen letzteren eine

und die andere, wie z. B. Österreich oder Bur-

gund, mehr Beziehungen zum Ausland hat als zu

den übrigen deutschen Territorien. Man begreift

dann die Schwierigkeit, die Geschichte Deutsch-

lands in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. s ein-

heitlich zu gestalten. Im ganzen und grofsen

ist der Verf. ihrer Herr geworden. Man kann

z. B. mit der Gliederung des Stoffes in die drei

Bücher: 1. Zerfall des Reiches und Zusammen-
bruch des kirchlichen Reformwerkes, 2. Vergeb-

liche Versuche einer Reichsreform und 3. Bur-

gundische und ungarische Einflüsse auf das Reich

im allgemeinen einverstanden sein, trotzdem man
auch hier bemerken wird, dafs von Versuchen

einer Reichsreform schon im ersten Buch, von

Fragen der Kirchenreform auch im zweiten die

Rede ist. Und nicht anders liegt es bei den

einzelnen Kapiteln aller drei Bücher. Sieht man
von diesen Mängeln in der Gruppierung des

Materials ab, so wird man die Darstellung als

eine durchaus sachgemäfse bezeichnen können.

Nicht überall konnte der Verf., wie z. B. im

dritten« Buche, dessen Inhalt er als Spezialist

beherrscht, auf Quellen erster Hand zurückgehen,

man wird aber gern zugestehen, dafs auch im

ersten und zweiten Buch die Darstellung die

wissenschaftlichen Ergebnisse der neuesten For-

schung vorführt. Im einzelnen findet man eine

richtige Beurteilung der Personen und Verhält-

nisse, die geschildert werden: die Charakteristik

Friedrichs UI. oder des Hussitenkönigs Georg

oder des Corvinen Matthias ist durchaus zu-

treffend. An kleineren Irrtümern und Ver-

stöfsen fehlt es nicht, doch berühren sie nicht

die Gesamtauffassung, am meisten wird die

ruhige und sachgemäfse Darstellung der einzelnen

Kapitel des dritten Buches befriedigen. Die Be-
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arbeitung des zweiten Bandes hat der Verf. an

Kurt Käser abgegeben.

Graz.
J. Loserth.

J. Jegerlehner, Beiträge zur Verwaltungsge-
schichte Kandias im 14. Jahrhundert [Byzan-
tinische Zeitschrift, hgb. von Karl Krumbacher. 1 3. Bd.].

Leipzig, B. G. Teubner, 1904. S. 435—479. 8".

Nachdem der Verf. in einer Einleitung die Zustände
dargelegt hat, die im Anfang des 13. Jahrh.s bei der
Besitzergreifung der Insel durch Venedig auf Kreta ge-

herrscht haben, und die von den neuen Herren einge-

führte Kolonisation und Verfassung geschildert hat, druckt
er aus den Quaterni bannorum, die zu dem Archiv des
Herzogs von Kandia in Venedig gehören und die

60 Jahre von 1314—1374 umfassen, auf die Verwal-
tungsgeschichte bezügliche Auszüge ab.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Im Provinzialmuseum zu Bonn ist vor kurzem der

Grundstein der Godesburg bei Godesberg, eine

kleine schwarze Marmortafel mit der Inschrift: Anno
domini MCCX Gudensberg fundatum est a Theodorico
episcopo in die Maurorum martirum aufgestellt worden.
Bei der Erstürmung der Burg durch bayrische Truppen
am 17. Dezember 1583 wurde die Tafel aufgefunden,

wie eine Inschrift der Rückseite verkündet. Herzog Fer-

dinand nahm sie mit nach München, wo ihre Spur ver-

loren ging. Erst genau 300 Jahre später, 1883, wurde
sie von Prof. Hüffer in einer Sammlung am Bodensee
wieder entdeckt. Aus seinem Nachlafs ist sie nun in

den Besitz des Museums übergegangen.

Personalchronik.

Dem ord. Prof. f. mittl. u. neuere Gesch. an der

Univ. Marburg, Dr. Goswin Frhrn. von der Kopp, ist

der Titel Geh. Regierungsrat verliehen worden.

Unlrersitätsscbriften.

Dissertationen.

H. Sauer, Die Schrift des Guilielmus Valla Rhegiensis

über den Exarchat von Italien. Göttingen. 63 S.

J. Schultze, Die Urkunden Lothars III. Kap. 5: Die

Fälschungen. Berhn. 37 S.

L. König, Die Politik des Grafen Balduin V. von
Hennegau. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-

französischen Beziehungen gegen Ende des 12. Jahrhs. I.

Jena. 43 S.

Neu erschienene Werke.

H. V. Sauerland, Vatikanische Urkunden und Re-

gesten zur Geschichte Lothringens. 2. Abt.: Vom An-
fange des Pontifikats Clemens VI. bis zum Ende des

Pontifikats Urbans V. [Quellen zur lothringischen Ge-

schichte. II]. Metz, G. Scriba.

A. Meusel, Enea Silvio als Publizist. [Gierkes

Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsge-

schichte. 77.] Breslau, M. & H. Marcus. M. 2,50.

Zeitschriften.

BolleUino äella Regia Deputazione di Sloria patria

per rUmbria. 11, 1. 2. P. Perali, Orvieto etrusca.

— A. Zanelli, Tommaso Pontano. — G. Soranzo,
Atti d'un processo fatto a Perugia tra le minute d'un

notaio padovano (1368). — G. degli Azzi, Di due

antichissimi registri tifernati di deliberazioni consigliari

e di Processi; Aneddoti di vita claustrale in due mona-
steri umbri del secolo XIII. — A. Pellegrini, Gubbio

sotto i conti e duchi d'Urbino (1384—1632). — G.

Pardi, GH Statuti della coUetta del commune d'Orvieto.

Lo Statute del 1334. — G. Morici, Di Corrado Trinci

tjranno e mecenate umbro del quattrocento.

Neuere Geschichte.

Referate.

Rudolph von Delbrück, Lebenserinnerun-
gen. 1817— 1867. Mit einem Nachtrag aus

dem Jahre 1870. 2 Bde. Leipzig, Duncker & Hum-
blot, 1905. XIV u. 350; XII u. 430 S. 8". M. 15,60.

Die beiden stattlichen Bände, in denen der

erste Präsident des Bundes-, dann des Reichs-

kanzleramts, der namhafteste und weitaus be-

deutendste Gehilfe von Bismarcks deutscher Poli-

tik in dem Jahrzehnt von 1866— 1876, die Er-

innerungen seines Lebens — von einem kurzen

Nachtrage abgesehen — bis zu dem Momente,

da er in jene höchste, ihm beschiedene Wirk-
samkeit eintrat, niedergelegt hat, gehören für

den Historiker zu den vornehmsten und lehr-

reichsten Veröffentlichungen aus derjenigen Epoche,

die dem Abschlufs unserer nationalen Einigung

vorhergeht und diese vorbereitet hat. Im Be-

reiche der neueren deutschen Memoirenliteratur

reihen sie sich ihrer Bedeutung nach — so

verschiedenartig beide Werke sind, verschieden-

artig wie eben Persönlichkeit, Lebenslauf, Wirk-

samkeit und geschichtliche Stellung der Verfasser

— unmittelbar an Bismarcks Gedanken und Er-

innerungen an.

Um die nämliche Zeit, da in Friedrichsruhe

und Varzin, vornehmlich unter Lothar Buchers

Einwirkung und Mitwirkung, Bismarck die Summe
seiner politischen Anschauungen und Wirksamkeit

für sein Volk niedergelegt hat, war auch sein

unvergefslicher Gehilfe damit beschäftigt, sich

Rechenschaft abzulegen über seine Entwicklung

und seine Tätigkeit bis zu dem Augenblicke, da

die Erfüllung dessen eintritt, wofür auch er an

seinem Platze seit langem ein eifriger und er-

folgreicher Streiter gewesen war. Der Gattin,

die er, auf der Höhe des Lebens stehend, ge-

wonnen hat, und die ihm dann noch mehr als (

ein Vierteljahrhundert die treue Gefährtin sein

konnte, sind diese Erinnerungen mit Recht zu-

geeignet : auf ihr Zureden hatte er die »Nieder-

schrift begonnen und nach jeder erzwungenen

Unterbrechung wieder aufgenommen«. Im Ok-

tober 1890 konnte er ihr den Beginn — wir

erfahren nicht, wie weit er gereicht hat — vor-

legen. Erst im Jahre 1903 folgte der Schlufs:

so scheint er bis zuletzt mit dieser Arbeit be-

schäftigt gewesen zu sein, da er, mehr denn

85 jährig, am 1. F'ebruar 1903 entschlafen ist.

Freilich, nach einer Fülle von Anhaltspunkten,

gerade aus dem zweiten Bande, müssen wir

schliefsen, dafs auch dieser Teil im wesentlichen

bereits im Jahre 1893 abgeschlossen worden

ist. So wäre D. wohl Zeit geblieben zu einer

weiteren Fortsetzung: diese aber hat er von

Anfang an (nach seinen eigenen Worten, I, S. VI)

nicht ins Auge gefafst: »Tagebücher zu führen

habe ich niemals Zeit gehabt und Aktenstücke,
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wie solche für die Darstellung meiner Tätigkeit

in den Jahren 1842— 1867 das Gerippe bilden,

habe ich als Präsident des Reichskanzleramts

nicht mehr gesammelt. Ich würde es nicht

unternehmen mögen, ohne die durch solche Akten-

stücke gebotene feste Grundlage, blofs aus dem
Gedächtnis eine zusammenhängende Darstellung

zu schreiben.«

Die Wissenschaft wird diesen freiwilligen

Verzicht nur schmerzlich bedauern können, der

in der unerschütterlichen Gewissenhaftigkeit des

Mannes seinen Grund hat, der Gewissenhaftigkeit

gegenüber sich selbst und seinen Werken, die

seine Zeitgenossen gewürdigt haben, die an

ihrer Spitze sein König allezeit rühmend und

mit Dankbarkeit anerkannt hat, und für die jede

Seite dieses Buches ein, neuer unumstöfslicher

Beweis ist. — Es wird in der Tat wenig

Memoirenwerke geben, bei deren Lektüre so

sehr der Eindruck der Wahrhaftigkeit und Zu-

verlässigkeit der Berichterstattung sich unmittelbar

aufdrängt, wie in diesem Falle. Ja, Max Lenz,
der das Werk vor der Veröffentlichung zu lesen

Gelegenheit hatte, hat gemeint (Vorwort, S. VII),

hier liege der ganz seltene Fall vor, »dafs uns

objektive Geschichte von denen, die sie selbst

gemacht haben«, geschrieben wurde. Das wird

man doch nur in bedingter Weise gelten lassen

können. Gerade weil das Bemühen nach einer

streng sachlichen Darstellung so stark hervortritt,

wird man um so mehr darauf hinweisen müssen,

dafs wir hier eben doch eine Darstellung von

zwei Jahrzehnten preufsischer Handelspolitik haben

unter dem Gesichtspunkte, wie sie der einen be-

teiligten Seite sich darstellte, mochte diese in

Delbrück auch noch so sehr unbefangener

Würdigung zustreben: die Tendenzen, die Mafs-

nahmen der übrigen beteiligten Faktoren sind

ihm naturgemäfs, wie während der Entwicklung

selbst so auch nachher bei der Abfassung seiner

Erinnerungen, zum Teile unbekannt geblieben,

wie er denn selbst gelegentlich auf solche Lücken
hinweist. Aber es wäre auch durchaus unbillig,

etwas anderes zu erwarten. Gerade darin be-

steht für unsere Wissenschaft — und nicht minder

natürlich für die der Historie so nahestehende,

so unentbehrliche Nationalökonomie — der un-

schätzbare Wert von D.s Erinnerungen, dafs wir

von nun ab uns für jene Zeiten, während deren

D. zunächst die Seele, dann auch nach aufsen

hin der Leiter der preufsischen Handelspolitik

war, deren Ideen, Absichten, Tendenzen, ihre

beherrschenden Gedanken nicht aus einer Summe
von Akten und Denkschriften methodisch kon-

struieren müssen, sondern dafs sie uns hier von
ihrem Urheber, ihrem Lenker in authentischer

Weise interpretiert, in ihrem inneren beabsich-

tigten Zusammenhange, im ganzen und weitgehend
im einzelnen, dargelegt werden. Die Art und

Weise,_ wie das geschieht, dürfen wir als ein

leuchtendes Muster der Objektivität preisen, und

das ist es wohl auch, was Lenz als »objektive

Geschichte« bezeichnet hat.

Nicht als ob nun jede Einzelheit unanfechtbar

sei (vgl. z. B. I, S. 312, wo D. nicht bezweifelt,

dafs eine Depesche des auswärtigen Amts an den

preufsischen Gesandten in Wien, »welche der

Zollfrage ihre richtige Stelle in der Gesamt-

politik beider Mächte anwies«, nicht aus dem
Auswärtigen Ministerium, sondern nur von Bismarck

sein könne, während sie nach Zimmermann,
Gesch. d. preufs.-deutschen Handelspolitik (S.373),

vom Unterstaatssekretär Le Coq herrührte). Aber
was wichtiger ist: eine allseitige Darstellung der

Entwicklung des Zollvereins und seiner Politik

in seinen letzten zwei Jahrzehnten haben wir in

diesen Erinnerungen eben doch naturgemäfs nicht

vor uns. Das mögen wir in einer Hinsicht einst-

weilen bedauern — denn sie ist noch unge-

schrieben; indes wir dürfen doch hoffen, dafs

sie über kurz oder lang uns einmal beschert

werden wird. Aber viel wichtiger ist es, dafs

wir hier eine Darstellung der Kämpfe, die

Preufsen um seine Geltung im Zollverein und

d. h. zugleich für die Existenz des Zollvereins

seit 1848 durchfechten mufste, vom preufsischen

Standpunkte .aus erhalten von demjenigen Manne,

der vor allen andern in jungen Jahren schon

diesen Kampf siegreich mitgekämpft, ja zum
guten Teil geleitet hat.

In dieser Tätigkeit zuerst, dann in der Lei-

tung der ganzen preufsischen Zoll- und Handels-

politik ist bis 1866/67 D.s Lebenstätigkeit seit

seinem Eintritt in das neubegründete Handels-

ministerium fast ganz aufgegangen. Wie sehr,

das zeigen uns diese inhaltsreichen Ausführungen,

bei denen wir manchmal über der sachlichen

Seite der Erzählung fast vergessen können, dafs

wir es mit Erinnerungen zu tun haben. So sehr

tritt äufserlich der Autor hinter das Objekt zu-

rück, in unbilliger Weise. Es ist die Folge

davon, dafs er sich mit seinem Werke fast

identifizieren kann. Er fühlte ja sein Leben damit

verwachsen: wir ermessen, wie stark dieses Band

war, wenn wir von ihm selbst vernehmen, dafs

eben die Unmöglichkeit, in entscheidender Krisis

sich von ihm zu lösen, ihn allem wiederholten

Andrängen, selbst von selten seines Königs, zum

Trotz, im F'rühjahr 1862 die Berufung als Mi-

nister an die Spitze des Handelsministeriums aus-

schlagen üefs, und dafs er es vorzog, an seiner

Stelle als Direktor der Handelsabteilung zu

bleiben. »Es gibt Aufgaben«, so sagt er selbst,

»welche den Menschen so vollständig in Beschlag

nehmen, dafs er, mag er wollen oder nicht, von

ihnen nicht loskommen kann. Eine solche Auf-

gabe war für mich die Durchführung der Politik

geworden, wie sie in dem Vertragstarif und in

dem Meistbegünstigungsprinzip ihren Ausdruck

fand. Ihre Durchführung aus der Hand zu geben,
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war ein mir unerträglicher Gedanke, sie war ein

Stück meiner selbst geworden, das ich nicht

opfern konnte. Dafs ich es nicht geopfert habe,

habe ich niemals bereut, und, wie ich zugleich

hinzufüge, der König hat mir niemals darob ge-

zürnt« (II, S. 236).

Für einen, wie es scheint, sehr beschränkten

Kreis waren diese Erinnerungen schon von D.

selbst zum Drucke gegeben. Dafs sich die Witwe
entschlossen hat, sie jetzt der Öffentlichkeit und
damit auch der Wissenschaft zugänglich zu machen,

dafür darf sie des wärmsten Dankes aller derer,

die an der Entwickelung ihres Volkes einen Anteil

nehmen, sicher sein. Vor allen Dingen auch des-

wegen, weil die Darstellung unverkürzt zum Ab-
drucke gebracht ist, insbesondere auch — auf

Schmollers Rat — die Schilderung der Jugend-

und Universitätsjahre. Gewifs, es liegt über ihnen

nicht der Zauber, mit dem etwa letzthin Marie

von Ebner -Eschenbach die harmlose Jugendzeit

zu umgeben verstanden hat: ein Vergleich, den

man wohl hat ziehen wollen. Und doch, die

Differenz ist ja für beide Menschen eben so cha-

rakteristisch: beidemal ist es der Reflex von der

Höhe des Lebens herab, in dem die Jugendzeit

erscheint, der Gang der eigenen Entwickelung.

Je spärlicher für die Zeiten der Mannesjahre die

persönüche Seite des Lebens bei D. sichtbar

wird, um so mehr Wert werden wir auf diesen

Teil des Buches legen, auch um des ganzen

Milieus willen, Dafs D. frühzeitig fertig und ab-

geschlossen war, dürfen wir aus seinen Ausfüh-

rungen sicher mit Recht entnehmen. Die äufse-

ren Schicksale, der frühe Verlust erst der Mutter,

dann, als er dreizehn Jahf^ alt war (1830), des

Vaters, haben naturgemäfs da^u beigetragen. Der
Oheim in Halle hat sich dann rfedlich bemüht, dem
Knaben und Jüngling das Elternhaus zu ersetzen.

Andere Verwandte nicht minder: sO ist die dank-

bare Erinnerung daran und eine reiche Empfin-

dung für Familienzusammenhang alld^eit in ihm

lebendig geblieben; ^^

Nach persönlicher Neigung wäre der junge

D. am liebsten Offizier geworden, liefs sich aber,

vornehmlich wohl auch im Hinblick auf die knappe
Vermögenslage, die ihm nun erst offenbart wurde,

zum Studium bestimmen. Erst allmählich fand er

sich in der Jurisprudenz zurecht, und bei dem
Referendar gaben dann Staats- und kirchenrecht-

liche Studien die Entscheidung für den Übertritt

in die Verwaltungslaufbahn, die ihn frühzeitig

durch die Tüchtigkeit seiner Leistungen, aber auch

durch die Vorzüge persönlichen Auftretens in die

ihm kongeniale, zur Verwertung seiner Fähig-

keiten am meisten geeignete Laufbahn in der

Zentralverwaltung des Staats, erst im Finanz-,

dann im Handelsministerium brachte, unmittelbar

nach der bestandenen Assessorprüfuug (1842).

Hier hat er seine Maxime betätigt, »dafs die

harte Arbeit für das Gemeinwohl die höchste

Aufgabe des Menschen sei« (I, S. 49). Man
weifs, mit welchem Erfolge: mit 42 Jahren ist

er Ministerialdirektor. Schon vorher, im Januar

1859, haben ihn Leopold von Gerlach und sein

Kreis für ein konservatives Ministerium, von dem
sie damals träumten, als Handelsminister in Aus-

sicht genommen (L. v. Gerlach, Denkw. II, S.

640 f., vgl. Lenz, Bismarck S. 94: »wohl auf

Bismarcks Vorschlag«). Frühzeitig hatte er die

Aufmerksamkeit mafsgebender Kreise erregt: »Ich

wurde als ein Mensch angesehen, der eine Zu-

kunft habe, und dieser Ansicht entsprechend be-

handelt«, heifst es von dem Dreifsigjährigen (I,

S.187). Wie berechtigt diese Anschauung war,

dafür Hefert bekanntlich Bismarck die Bestäti-

gung (Ged. u. Erinn. I, S. 3): ihm wurde u. a.

Delbrück schon vor 1848 als mustergültiger

Vordermann in der bureaukratischen Laufbahn

bezeichnet.

Es war eine glückliche Fügung für Delbrück,

dafs er, namentlich im Handelsministerium, gerade

auf demjenigen Gebiete seine gleich grofse Be-

fähigung und Arbeitskraft betätigen konnte, das

eben damals wieder (seit 1849) von ganz be-

sonderer Bedeutung für die Entwicklung Preufsens

und damit auch der deutschen Zukunft wurde: bei

der Erneuerung des Zollvereins 1853 und 1865,

dem handelspolitischen Kampf mit Österreich, dem
Handelsvertrage mit Frankreich 1862 und der

damit um seiner prinzipiellen Bedeutung wegen
(freihändlerische Tendenz und Meistbegünstigungs-

prinzip) notwendig verknüpften Reform des Zoll-

vereinstarifs. Speziell den »Abschlufs mit Frank-

reich« hat D. als »unsere gröfste handelspolitische

Tat seit Gründung des Zollvereins« betrachtet

(II, S. 234). Es ist nützlich, daneben ein so

sachverständiges Urteil zu stellen, wie es hierüber

vor einigen Jahren Biermer (D. deutsche Handels-

politik des 19. Jahrh., 1899, S. 30 f.) ausge-

sprochen hat: »wirtschaftspolitisch war er jeden-

falls verfrüht und nach mehr als einer Richtung

hin verfehlt« (über die Vorwürfe des vorher-

gehenden Satzes bei Biermer vergl. die Aus-

'

führungen D.s, II, S. 212 f.). In ihren Haupt-

sachen und gerade auch in ihrem Zusammenhange

mit der politischen Entwicklung war ja die Rich-

tung der preufsischen HandelspoHtik längst be-

kannt: für die Innigkeit dieser Beziehungen liefert

D., in einer Fülle von Einzelheiten wie in der

Gesamtauffassung, uns die Mittel zu eingehenderer,

vertiefter Kenntnis. Hierin Hegt der Schwerpunkt

des Buches für die Wissenschaft. Sie an dieser

Stelle weiter zu verfolgen, ist unmöglich: es

würde daraus ein fortlaufender Auszug mit

mancherlei Anmerkungen werden müssen.

Nur auf einige charakteristische Momente mag
noch in aller Kürze hingewiesen werden:

1. Von gröfstem Interesse sind die Bemer-

kungen über die Haltung der politischen Gegner

Preufsens unter den Mittelstaaten, namentlich von
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Bayern und Württemberg, in den Krisen des Zoll-

vereins und dem handelspolitischen Ringen mit

Osterreich, und ihre auf politischen Tendenzen

beruhende Opposition gegen den Handelsvertrag

mit Frankreich: die neue Form der alten Trias-

idee; vgl. bes. auch (II, S. 232) die Erklärung

Schaffles, sdafs er gegen den Vertragstarif nichts

einzuwenden habe, aber den Vertrag als ein Stück

kleindeutscher Politik bekämpfen werde« (wo-

neben man im allgemeinen Schäffles eigene Er-

innerungen halte).

2. Mit besonderer Freude wird man die An-,

erkennung vernehmen, mit der Otto Michaelis

bedacht wird (II, S. 227): »Gröfsere Verdienste

als er hat keiner meiner Mitarbeiter im Bunde

und im Reich sich um die Bundes- und Reichs-

institutionen erworben.« Daran knüpft sich für

uns aber zugleich die Frage, deren Beantwortung

einer künftigen Biographie D.s obliegt: wie die

Tätigkeit Delbrücks gegenüber seinen Mitarbeitern

abzugrenzen ist.

3. In höchst charakteristischer Weise wird

der Beziehungen zu Bismarck gedacht, mit dem
D. schon während seiner Frankfurter Zeit in

persönliche und amtliche Berührung getreten ist,

dessen Bedeutung ihm frühzeitig aufgegangen ist.

Die grundsätzliche und durchgehende Harmonie

ihrer wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen

hat bekanntlich im Jahre 1864 zu einem erheb-

lichen Gegensatz geführt, als Bismarck, um den

Grafen Rechberg an der Spitze der auswärtigen

Politik Österreichs zu halten, diesem die gefor-

derte Zusage künftiger Verhandlungen über eine

— weder von Bismarck noch D. gewollte — Zoll-

einigung zu geben wünschte, während D. diese

Zusage mit Einsetzung seiner Stellung bekämpfte.

W^ir waren über diesen, von König W^ilhelm

gegen Bismarck entschiedenen Konflikt ja, nament-

lich durch Sybel, Begründung des deutschen

Reichs (III, S. 391 ff.) und Bismarck selbst in

den Ged. u. Erinn. (I, S. 347 f.) bereits orientiert.

Mir scheint, als ob Delbrück für seine, von den

Fachministern gebilligte, Haltung doch durch-

schlagende Gründe beibringt, um so mehr, da

Rechbergs Sturz doch vor der preufsischen Ent-

scheidung erfolgt ist, und er auch bei einer Ent-

scheidung des Königs für Bismarck nicht zu

halten gewesen wäre.

Doch ich breche ab, wie verlockend auch

die Fortführung der Auseinandersetzung wäre:

das möge der weiteren historischen Arbeit über-

lassen bleiben. Auf diese Weise wird sie am
besten den Dank für die gebotene Gabe ab-

statten.

Der Ausgang des Kriegs von 1866, von D.
längst ersehnt, hatte für ihn »eine geradezu per-

sönliche Bedeutung« (11, S. 376), nicht nur durch

die Beendigung des vor allem doch von ihm durch-

geführten 1 7 jährigen handelspolitischen Kampfes,
sondern auch durch die Wandlung seiner amt-

lichen Stellung. Jetzt erst wird er auf die Höhe
seiner Wirksamkeit gehoben. Nicht als preufsischer

Handelsminister, wie er geglaubt (II, S. 399),

endet seine Laufbahn: er wird für ein Jahrzehnt

der Vertreter, die »rechte Hand« des grofsen

Kanzlers in Bund und Reich, bis tiefgreifende

politische Differenzen, als die grofse Wandlung
von Bismarcks Reichspolitik beginnt, D., seinem

Charakter und seinen Oberzeugungen getreu, zum
vorzeitigen Abschlufs seiner staatlichen Wirksam-
keit zwangen. Von einer kurzen Episode aus

der Zeit des grofsen Krieges von 1870 abge-

sehen, die bereits im Juliheft 1903 der »Deut-

schen Rundschau« abgedruckt war, hat D. aus

den bereits berichteten Gründen von einer Fort-

führung der Erinnerungen für dieses Dezennium

leider abgesehen.

Schon hat die treue Lebensgefährtin erwogen

(I, S. VII), ob aus der Feder eines namhaften

Historikers die Darstellung dieses Zeitraums hin-

zuzufügen sei. In der Tat, nur mit ihrer Unter-

stützung ist diese so erwünschte Arbeit möglich.

Aber der W^unsch geht weiter, geht dahin, dafs

sie sich nicht mit diesem Plane begnüge, sondern,

so wie neben die Erinnerungen Boyens Meinecke

seine prächtige Biographie gestellt hat, so möge
auch uns ein volles Lebensbild Rudolf Delbrücks

beschert werden, das uns seine geschichtliche

Bedeutung und Wirksamkeit eindringlich vor

Augen führen wird, ohne dafs seinen Erinnerun-

gen von ihrer Bedeutung und ihrem Reize etwas

genommen wird. Es wäre eine der schönsten

und lohnendsten Aufgaben, die der Historiker

sich wünschen kann.

Tübingen. K. Jacob.

Notizen und Mitteilungen.
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Zur Gesandtschaftsreise des P. Johann Vervaux S. J.

nach Paris im Jahre 1645. — P. Reinecke, Zwei

Grabfunde der älteren Bronzezeit aus Oberbayem. —
J. V. KuU, Goldmünzen mit Bezog auf Bayern. — Die

Theatinerkirche zu München. — E. K. Blüm ml, Histo-

rische Volkslieder aus Bayern. — A- Frhr. von Ow,

Beiträge zur Geschichte Max Emanuels.

Archivio storico per la Sicilia Orientale. II, 2.

G. Verdi rame, Le istituzioni social! e politiche di al-

cuni Municipi della Sicilia Orientale nei secoli XVI—
XVn- XVIII (cont.). — F. Guardione, Aspromonte.
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— D. Santa er oce, La genesi delle istituzioni muni-
cipali e provinciali in Sicilia. — V. Casagrandi, II

Castello Ursino di Catania nel secolo XVII. — M. Cata-
lano-Tirrito, Le giostre in Sicilia. — F. Marletta,
La costituzione e le prime vicende delle maestranze di

Catania (fine).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Joh. Richard Mucke [ord. Prof. f. Geogr., Ethnogr.

u. Statistik an der "Univ. Dorpat], Das Problem
der Völkerverwandtschaft. Greifswald,

Julius Abel, 1905. XXIII u. 368 S. 8°. M. 7,50.

»Der Grund des Verkehrtstellen der Probleme
ist immer auf die falsche Geistesrichtung zurück-

zuführen, welche mit Ideen, d. h. einem Ge-
dankennetz, das der Vorstellende sich selber

macht, an die Welt der Erscheinungen fix und

fertig herantritt und sie aus diesem fertigen ab-

geschlossenen Geisteszustände erklären will«

heifst es ja sicher sehr richtig S. 73. — Wie
Muckes frühere Werke »Horde und Familie«

1895 und Urgeschichte des Ackerbaus« 1898,

so ist auch dies Buch der Durchführung der Idee

gewidmet, dafs ursprünglich die Hügelbewohner
mit runden Wohnungen und die Bewohner der

Ebenen und der nassen Teile mit Langhäusern
als getrennte Urbestandteile der Mensch-
heit sich nebeneinander über die ganze
Erde verbreitet haben, und dafs unsere mo-
dernen Völker durch die Vermischung dieser

beiden ursprünglichen Bestandteile zustande ge-

kommen sind. Wie früher wird auch jetzt mit

autokratischster Verachtung der Ergebnisse der

Prähistorie, Ethnologie und Sprachvergleichung

einfach dekretiert, wie alles sich in diese Ideen

zu fügen habe. Lev, wovon die Leviten kommen,
gehört zusammen mit Lab, Laban und Lea zu

den Hauslauben. Dazu gehört auch Puna Lua
der Schwager in Hawai S. 160, 161. Zum
Langhause Sab gehören S. 119 das »Haus

der Ruhe« in Indien, Italien, Palästina, Japan usw.,

bei den Batak, in Neu-Guinea, auf Formosa usw.

;

»ganz dasselbe ist das deutsche Wort Sippe«.

Dazu gehören dann die Wissenden S. 128/29

(darist), »ein charakteristisches Moment nur der

eingesessenen Männer beziehungsweise auch der

Frauen in der Saba (Septem, Sapientes, Sifen,

Sibyllen, Sofetim, Wisendemen usw.)«. Besonders

ergrimmt ist der Verf., dafs man die »Geschichte

Babyloniens« als historisch ansehen kann

(S. 300/301), »statt die aus dem Boden Baby-

loniens-Assyriens ausgegrabenen Inschriften einem

logischen Erkenntnisprozefs zu unterwerfen«.

Berlin. Ed. Hahn.

John Grand-Carteret, La montagne ä travers les

äges. Role joue par eile; fa9on dont eile a ete vue.

L Des temps antiques ä la fin du 18^ siecle. II. La
montagne d'aujourd'hui. Grenoble, C. Dumas, 1904.

XV u, 559; 494 S. 4» mit 307 u. 350 Illustrat. nach

alten und modernen Vorlagen.

Das umfangreiche, kostbar ausgestattete Werk über
die Rolle des Gebirges von den ältesten Zeiten bis zur
Gegenwart gliedert sich in 2 Bände und 21 Kapitel, deren
Titel wir hier einfach anführen wollen, um dem Leser
zu zeigen, wie mannigfach der Inhalt dessen ist, was
der Verf. zusammengetragen hat. Bd. I. Kap. 1 : Das Ge-
birge im Altertum; 2. Seine Rolle in der feudalen Gesell-

schaft; 3. Kammübergänge und Bergbesteigungen im Mittel-

alter; 4. Das Gebirge in der mittelalterlichen Dichtung,
in Legenden, Aberglauben und Glauben; 5. Das Gebirge
entdeckt, gefeiert, abgebildet seit der Renaissance;
6. Seine Eroberung im 16. Jahrb.; 7. Die offene Reaktion
gegen das Gebirge im 17. Jahrb.; 8. Das verherrlichte

Gebirge findet Eingang in das Verständnis der Gesell-

schaft des 18. Jahrh.s; 9. Das Gebirge vor der Kunst
und den Künstlern des 18. Jahrh.s; 10. Die Eroberung
des Gebirges durch die Touristen und Gelehrten im 18.

Jahrh. — II. Bd. Kap. 1 : Das Gebirge in der Literatur

des 19. Jahrh.s; 2. Das Gebirge in der Druck- und Bild-

kunst des 19. Jahrh.s; 3. Neue Alpenstrafsen im Beginn
des 19. Jahrh.s; 4. Der Romantizismus in dem Gebirge:
Mont Blanc und Pyrenäen ; 5. Die Entwicklung des Alpi-

nismus; 6. Der Alpinismus wird eines der Kennzeichen
der modernen Gesellschaft; 7. Die finanzielle Ausbeutung
des Gebirges; 8. Das Gebirge und die Karrikatur; 9. Das
Gebirge 20. Jahrb.; 10. Das Gebirge in der Handelspresse;
11. Die Rolle des Gebirges beim Heere; seine Rolle in

der Geschichte der Zivilisation.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Deutsch - österreichischer Anthropologen - Kongreß.

Salzburg, 28. August.

(Schlufs.)

Im weiteren Verlauf der 3. Sitzung wurde das Pro-

blem der Eolithen behandelt, der allerprimitivstea

Steinwerkzeuge, die in Schlagmarken nur Spuren mensch-
licher Bearbeitung (in Form einer Retouche) aufweisen.

Man hat namentlich in Belgien, Frankreich und England
solche Steine mit Schlagspuren gefunden; der belgische

Geologe Rutot wies als erster auf die epochale Bedeutung
dieser allerältesten Spuren des homo primigenius hin.

In Deutschland hat der Heidelberger Anatom Prof. H.

Klaatsch Rutots Arbeiten weitergeführt. Die Redner des

Kongresses mahnten in der Frage zur Vorsicht. Zwei-

fellos gebe es Eolithen, aber viel zu häufig würden
Kunstprodukten seltsam ähnelnde Feuersteinknollen

fälschlich als EoHthen angesprochen. Nach einer Mit-

teilung von Dr. Hugo Obermaier (Paris), die Dr.

Birkner (München) vortrug, hat Lavilles bei einem

Ausfluge in der Gegend von Mantes neues Licht in die

strittige Frage gebracht. In Mantes befindet sich die

Fabrik der Compagnie des Ciments fran9ais, die die

dortige Kreide zur Zementfabrikation ausbeutet. Um
die Blöcke von den eingeschlossenen intakten Feuerstein-

knollen zu befreien, wird das Rohmaterial in mit Wasser
gefüllte Betongruben geschüttet und durch Turbinen in

Bewegung gesetzt. Es wird also ein künstlicher, ziem-

lich rasch fliefsender Wirbel geschaffen, der eine Son-

derung der geschlemmten Kreidemassen von den Silex-

einschlüssen bewirkt. Die während der Wirbelbewegung
gegeneinander stofsenden Silices retouchieren sich in

verschiedenartigster Weise regelrecht und bringen Formen
hervor, die den Eolithentypen des Brüsseler Museums
durchaus entsprechen. Damit ist also nunmehr der

experimentelle Beweis erbracht, dafs Eolithen sich auf

rein mechanischem Wege bilden können, und dieser

Beweis ist um so wertvoller, als diese künstlichen Wirbel

so ganz den fluviatilen Verhältnissen gewisser Quartär-

phasen entsprechen. B. hatte eine Anzahl der künstUch

retouchierten Silices aus der Fabrik in Mantes ausgestellt.

— Auch Dr. Hahne (Beriin) warnt davor, eolithische

Steine vorschnell für echte Eolithen zu erklären. Er
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wendet sich namentlich gegen die vorgeblichen Eolithen

lus Rügen. Gerade hier seien durch den Absturz an

Jen Küsten zweifellos massenhaft eolithenähnliche Re-

touchen entstanden. Übrigens hat der Prof. f. Geol. an

der Univ. Greifswald, Dr. Deecke, sich ähnlich kritisch

geäufsert Der Direktor des Museums in Halle, Major

F rtsch, hat eine sehr interessante Sammlung von Pseudo-

Holithen aus der Umgebung von Halle zusammengetragen.

Auch Dr. E.Krause (Berlin) stellte sich auf denselben vor-

sichtigen Standpunkt. Bis jetzt seien hauptsächlich in der

Berliner .anthropologischen Gesellschaft die Eolithen-

studien betrieben worden und werden dort in nächster

Zukunft fortgesetzt werden. Unbedingt liege hier eine der

wichtigsten, die Entwicklung des Menschen betreffenden

Fragen vor. Ratsam sei es, die Frage des Tertiär-

menschen von der Eolithenfrage zu trennen, um die

ohnehin schwierige Sache nicht noch mehr zu erschweren.
— Prof. Dr. Rudolf Much (Wien) sprach zur vor-
geschichtlichen Ethnographie der Alpenländer.
Die Römer fanden bei ihrem Vordringen in den Alpen

noch keltische Stämme vor, und im südlichen und nord-

westlichen Deutschland waren die Kelten die Vorläufer

der Germanen. Sie finden sich aber auch in Frankreich,

Belgien, auf den britischen Inseln und in einzelnen

Enklaven Südeuropas. Dieses ausgedehnte Keltenland

ist erst in verhältnismäfsig später Zeit von einem
kleineren Zentrum aus besiedelt worden. Von wo aber

die Bildung des keltischen Stammes ausgegangen ist,

ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich stammen sogar

die Hallstattgräber von einer noch vorkeltischen Be-

völkerung. Ziemlich bestimmt ist anzunehmen, dafs die

neolithischen Steinzeugleute der Alpen keine Indogermanen
waren, im Gegensatz zum nördlichen Europa, und es

bleibt hier das interessante Problem zu lösen, wann die

Indogermanen hierher gekommen sind. Als Vorgänger
der Kelten kommen in Betracht die Illyrier im Osten und
die Ligurer im Westen. Die Ligurer müssen in vor-

geschichtlicher Zeit eine weite Verbreitung gehabt haben.

Hierbei ist noch besonders die Frage zu lösen, ob die

Ligurer Indogermanen waren. Die einen Forscher halten

sie für Kelten, die anderen für Indogermanen. Die

linguistischen Elemente erweisen, dafs nicht nur sehr

wesentliche Anhaltspunkte für die indogermanische Ab-
stammung der Ligurer vorhanden sind, sondern dafs

auch den Ligurem innerhalb dieses Kreises keine be-

sondere Stellung zuzuweisen ist. Die ligurischen Namen
zeigen den Anschlufs an den norddeutschen Sprach-
stamm. Nicht minder wichtig als die lautliche Überein-
stimmung ist die Übereinstimmung in der Wortbildung.
Auch auf illyrischem Boden treten uns dieselben indo-

germanischen Sprachelemente entgegen. Die Illyrier

waren zu Beginn der Römerzeit auch noch auf dem
linken Donauufer durch einen Stamm vertreten. Tacitus
spricht allerdings ausdrücklich von einer pannonischen
Bevölkerung, es handelt sich aber dennoch wohl um
Illyrier. Nach M. geht aus der vorgermanischen und
vorkeltischen Nomenklatur von Südostdeutschland, bezw.
der Karpaten und Sudeten nicht nur hervor, dafs die

Illyrier und Ligurer keinesfalls durch eine breite Kluft

getrennt sind, sondern ist damit auch festgestellt, was
für Elemente wir in den Sudetenländern, bezw. zur
Hallstattzeit in den Alpengebieten zu suchen haben. —
Prof. Dr. Rudolf Henning (Strafsburg) sprach über die

neuen Helmfunde aus dem früheren Mittelalter,
die ersten uns wirklich erhaltenen Helme. Vor ein paar
Jahren war eigentlich nur ein solcher Helm bekannt
Von 1901 bis 1903 wurden dann 6 solche Stücke an
weit voneinander gelegenen Orten gefunden; jetzt hat
man 9 Stück. Alle stehen bezüglich der Konstruktion
in völligem Gegensatz zu allen griechisch-römischen
Helmen. Jeder dieser Helme ist aus etwa 20 Teilen zu-
sammengenietet. Dabei sind die Helme aufserordentlich
lest. Die Vergleiche der einzelnen Stücke, die unanfecht-
bar in einem Verwandtschaftsverhältnisse stehen, ergibt
nach den Fundorten ein gewaltiges Ausdehnungsgebiet

— vom Schwarzen Meere nach Dalmatien bis zum
Elsafs — , das sich nur durch die Völkerwanderung
erklären läfst. Wir dürfen alles in allem aus den
künstlerischen Darstellungen schliefsen, dafs wir hier

einen Stoffkreis vor uns haben, der, soweit antike Orna-
mentik auftritt, nichts spezifisch Römisches an sich hat,

und wenn antike klassische Formen in Betracht kommen,
dem griechischen Stoffkreis angehört, bei starker Durch-

setzung mit orientalischen, speziell persischen Elementen.
Irgend etwas Germanisches ist an diesen Helmen nicht

vorhanden. Wenn man Namen nennen soll, so wären
cum grano salis die Alanen als Träger solcher ge-

wichtiger Helme anzunehmen, denn diese bildeten die

eigentliche schwere Kavallerie der Völkerwanderung. —
Prof. Richard Andree (München) sprach über Votiv-
und Weihegaben. Er hat die Sitte auch in den
islamitischen Ländern vorgefunden. Am Bab (Tor)

Zumete in Kairo findet man Kleiderfetzen, hohle Zähne,

Haarbüschel und alle möglichen sonstigen Dinge auf-

gehängt als Zeichen des Dankes für überstandene Leiden

oder Bittopfer zur Befreiung von Krankheiten. Kranke
oder Angehörige von Kranken stehen an dem Tore,

harrend eines Mutawali, eines heiligen Mannes,
der ihnen helfen soll. Dieser bringt selbst die

erbetene Hilfe, während der Heilige, den der Christ

anfleht, nur den Mittler bildet, dessen Fürsprache

Gott veranlafst, die Hilfe zu gewähren. Die ägyptischen

Schiffer bringen Schiffsmodelle als Weihegabe, ebenso
wie die italienischen, von deren Schiffsmodellen manche
Kirchen wimmeln, z. B. Madonna del Soccorso zu Forio

auf Ischia. Aber auch dem protestantischen Norden ist

die Sitte nicht fremd. Noch heutzutage bringen an den
Küsten der Nord- und Ostsee Schiffer ihre Schiffe zur

Kirche, so in die Nikolaus-Kirche zu Rostock. St. Niko-

laus ist Schutzpatron der Schiffahrt. Auch andere ein-

schlägige Bräuche aus der katholischen Zeit findet man
in protestantischen Ländern. Sonderbar ist der in Neapel

vorkommende Brauch, bei schwerer Erkrankung von Kin-

dern einen kleinen Kindersarg in die Kirche zu bringen.

Das soll wohl den Tod täuschen; er soll meinen, das

Kind, das er heimzusuchen geht, sei schon tot Einen

ähnlichen Sinn dürfte der, u. a. bei den Juden vor-

kommende Brauch haben, einem Schwerkranken einen

anderen Namen zu geben. Zum Schlüsse gedachte A.

der sog. Organvotive, mehr oder weniger stilisierter

Nachbildungen menschlicher Organe, die bei Erkrankun-

gen des betreffenden Organes als Opfer zur Kirche ge-

bracht werden. — Hofrat Prof. Toldt (Wien) sprach

über die Kinnknöchelchen und ihre Bedeutung für

die Kinnbildung des Menschen. Ein Kinn hat nur der

Mensch, nicht aber das Tier, und dieser Unterschied hat

schon zu vielfachen Annahmen über die Entstehung des

menschlichen Kinnes geführt. Man hat die Wirkung der

Sprechmuskeln als Ursache angeführt, auch gemeint, die

Rückbüdung des Unterkiefers beim Übergange aus dem
tierischen Zustand in den menschlichen sei als Ursache

zu betrachten. T. meint, dafs die Kinnbildung nichts

ist als die Folgeerscheinung der Entwickelung des Men-
schengesichtes überhaupt, als ein notwendiges Ergebnis

der Spannungen, die sich bei der Verbreiterung des

Vorderkopfes zum Gesichte ergaben und welche die

untere Gesichtshälfte nicht unbeteiligt lassen könnten.

Beim menschlichen Fötus sind zuweilen kleine Knöchel-

chen, die Kinnknöchelchen, an der Mitte des Unterkiefers

gefunden worden. T. hat sie in allen Fällen festgestellt

Da, wo man sie nicht angetroffen habe, seien sie einfach

übersehen worden, was wegen ihrer Winzigkeit nicht

gerade sehr auffallend wäre. Diese Knöchelchen ver-

wachsen dann mit dem Unterkiefer und geben den An-

lafs, dafs sich dieser zum Kinn erweitert. Diese Ent-

wicklung geht ganz parallel der Ausbildung der Vorder-

zähne. — In der zweiten Geschäftssitzung der deut-

sehen anthropologischen Gesellschaft wurde Görlitz zum
Versammlungsort für nächstes Jahr und Museumsdirektor

Feyerabend zum Geschäftsführer dieser Versammlung



2343 23. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 38. 2344

gewählt. Für 1907 steht Köln und ein Ausflug nach
Belgien als Abschlufs der Kölner Versammlung in Aus-
sicht. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden, nach-
dem Waldeyer erklärt hatte, von dem Vorsitze zurück-
treten zu wollen, Schwalbe (Strafsburg), Andree (Mün-
chen) und Kohl (Worms) zu Vorsitzenden gewählt,
Ranke als Generalsekretär und Birkner als Schatzmeister
wiedergewählt. — Die letzte allgemeine Sitzung beschäf-

tigte sich hauptsächlich mit Lichtbildervorträgen. Rzehak
(Brunn) zeigte den Kiefer von Ochos in der Projektion

und erörterte die Unterschiede zwischen den Kiefern des
diluvialen und des rezenten Menschen. — Prof. P. Ober-
hummer (München) gab Beispiele für die Berücksich-
tigung der Völkerkunda in der bildenden Kunst
unter Vorführung von Lichtbildern aus der Lehrmittel-

sammlung des geographischen Institutes der Wiener
Universität. Von den ältesten Darstellungen des

Menschen aus der paläolithischen Zeit Frankreichs
beginnend, führte er die Hörer zu den Zeichnungen der

heutigen Naturvölker, der ostasiatischen und vorderasiati-

schen Kulturvölker, der Ägypter, Griechen, Römer. —
Haberer (Griesbach) zeigte chinesische und japanische

Motive, die ganz den europäischen entsprechen. — Prof.

Dr. Thilenius (Hamburg) erörterte die Bedeutung der
Meeresströmungen für die Besiedelung Mela-
nesiens. — Waldeyer sprach über die zunehmende
Unlust und Unfähigkeit der Mutter zum Stillen. Auch
in den Alpenländern fängt die künstliche Ernährung der

Säuglinge an, sich mehr und mehr auszubreiten. — Als-
berg (Kassel) wies dabei auf den Zusammenhang der Er-

scheinung mit dem Alkoholismus hin. Wie Bunge nach-

gewiesen hat, kommt die Unfähigkeit zum Stillen in be-

sonders hohem Grade bei Töchtern von Trinkern vor.

— Dr. Theodor Koch-Grünberg (Berlin) behandelte

die Maskentänze der Indianer des Oberen Rio
Negro und Yapura. — An den Kongrefs schlofs sich

vor allem eine 14tägige Studienfahrt nach Bosnien und
Dalmatien.

t Zeitschriften.

Globus. 88, 8. Fr. Kiengel, Über das Klima von
Palästina. — Von Hanoi nach Longtscheu. — W. Krebs,
Wirbelstürme und Hochwassergefahr im fernen Osten. —
E. Förstemann, Die Millionenzahlen im Dresdensis.

La Geographie. 15 Aoüt. F. Schrader, Elisee

Reclus. — A. F. Legendre, Le Sseu-tch'ouan. Son
sol, son climat, ses productions. — A. S. Steen, La
secheresse en N9rvege. — Ardouin-Dumazet, L'An-
thropologie de TEgypte, d'apres M. Chantre. — L. Laloy,
Le Kalahari, d'apres le Dr. S. Passarge.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Gino Arias [Privatdoz. f. Italien. Rechtsgesch. an der

Univ. Rom], II sistema della costituzione

economica e sociale italiana nell' etä

dei comuni. [Biblioteca di scienze sociali e

politiche. Vol. 48.] Turin, Roux e Viarengo, 1905.

558 S. 8». L. 8.

Der Verf., der sich durch seine beiden in

Florenz 1901 erschienenen Arbeiten »Le istitu-

zioni giuridiche medievali nella Divina Comrae-

dia« und »I trattati commerciali della Repubblica

Fiorentina« vorteilhaft bekannt gemacht hat, ver-

tritt in dem vorliegenden »System der wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Verfassung im

Zeitalter der italienischen Kommunen« gegenüber

dem historischen Materialismus den sozialgeschicht-

lichen Naturalismus. Ihm ist der Mensch nicht

der Schöpfer seiner Geschichte, sondern die ein-

zelnen Individuen sind ihm Instrumente der Ge-

setze, die von P'all zu Fall durch die gesellschaft-

liche Verfassung gegeben sind, und meistens ist

das Werk dieser Individuen unbewufst.

Von den zwei Büchern, in die die Darstellung

sich gliedert, behandelt das erste die wirtschaft-

liche Verfassung, das zweite die allgemeine Ein-

wirkung der wirtschaftlichen auf die gesellschaft-

liche Verfassung sowie das allgemeine System.

Das erste Buch zerfällt in die drei Unterabtei-

lungen: Die wirtschaftliche Organisation der

Städte, die Wirtschaft des flachen Landes in

ihren Beziehungen zur städtischen Wirtschaft, der

Staat und das Wirtschaftsleben. Das zweite be-

steht aus den beiden Unterabteilungen: Die ge-

sellschaftliche Verfassung, das allgemeine System.

Aus dem reichen Inhalte des ersten Buches

kann hier nur einiges zur Charakterisierung der

Ansichten des Verf.s hervorgehoben werden. Die

juridischen und moralischen Gedanken, die die

Genossenschaft (deren Fortdauer von der römi-

schen Kaiserzeit an durch das frühe Mittelalter

hindurch bis zur Zeit der Kommunen nachgewie-

sen wird) beherrschen, haben keinen selbstän-

digen Ursprung, sondern verdanken ihn dem
Grund und Boden, auf dem sie entstehen. —
Die Ursache, aus der mit dem Aufkommen der

städtischen Freiheit eine Entwertung des länd-

lichen Grund und Bodens eintritt, sieht der Verf.,

unter Erweiterung und Vertiefung der Studien

D'Avenels, in der allgemeinen Umformung der

Landwirtschaft, die nicht mehr wie im früheren

Mittelalter die Grundlage des Wirtschaftssystems

bildet, sondern nur noch die städtische Mobiliar-

wirtschaft ergänzt. Der Übergang von der

Leibeigen- zur Bauernschaft wird durch die Not-

wendigkeit einer gröfseren Kraftanstrengung zur

Erfüllung der neuen Funktionen der Landwirt-

schaft bestimmt. Die Wirkung, die der Staat

auf die wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, ist keines-

wegs durch den Eigenwillen des Menschen, den

sinnlosen Zufall oder durch das Wollen der

sozialen Klassen bestimmt, sondern hat ihre

Hauptgrundlage in der Natur der wirtschaftlichen

Verfassung der Kommune.
Im zweiten Buch wird u. a. die auch für

die deutsche Geschichte so wichtige Frage be-

handelt, welche Funktion der Organismus der

Gemeinde ausübt, und weshalb das politische

Wesen der Gemeinde sich konstituiert. Nach-

dem der Verf. die bisherige Fragestellung nach

dem Ursprung der Gemeinde als zu oberflächlich

abgewiesen hat, erklärt er letztere für ein In-

strument zum Schutze produktiver Kräfte, das

sich zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Ge-

meinde wie der Feudalismus zu den feudalen

Tätigkeiten verhält. Die wirtschaftliche Ver-

fassung des historischen Moments, in dem die

Gemeinde entsteht, ist das Mafsgebende.
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¥ Im Gegensatz zu Hildebrand, Bücher, Marx

und Loria wird als naturalistisches System der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Morphologie

'es Mittelalters folgendes aufgestellt: Das frühe

Mittelalter ist durch die unbestrittene Vorherr-

schaft der Bodenwirtschaft charakterisiert, die

sich partikularistisch in den einzelnen Ackerbau-

zentren entfaltet. Das späte Mittelalter hingegen

hat zur Grundlage die beweglichen Kräfte, die

ebenfalls exklusiv in den einzelnen städtischen

Zentren leben und ihrem Leben die Bodenwirt-

schaft unterordnen. Demgemäfs haben wir in

den beiden Stadien des Mittelalters zwei wirt-

schaftliche Ordnungen, die in Wechselbeziehungen

zu einander stehen und von denen die eine die

andere durch spontane, innerliche Evolution her-

vorbringt. Aus dieser Veränderung, die sich in

den produktiven Kräften vollzieht, entsteht die

Veränderung der wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Verfassung in allen ihren Kundgebun-

gen. Arias formuliert schliefslich sein System
folgendermafsen: Die Stütze der sozialen Evo-

lution besteht in der progressiven Veränderung

der wirtschaftlichen Energien, die in harmonischer

Ordnung und aus innerer Kraft aufeinanderfolgen,

und hat zur Grundlage die Produktivität des

Bodens und die Unterhaltsmöglichkeit, die der

letztere gewährt. Der vom Verf. vertretene

historische Naturalismus betrachtet, im Gegen-
satz zum historischen Materialismus von Marx
und seinen Nachfolgern, die .Aktion der Klassen

als unvermeidlich bestimmt durch die Wechsel-

fälle der Wirtschaftsverfassung.

Wie man auch über die Richtigkeit dieses

Systems urteilen mag, man wird dem Verf. nicht

das Lob versagen, dafs er sich stets redlich be-

müht, in den Kern der Fragen, die er sich stellt

oder die andre vor ihm gestellt haben, einzu-

dringen. Die auf das Thema bezügliche deutsche,

französische, belgische und englische Literatur ist

neben der italienischen in gewissenhafter Weise
herangezogen worden. Allerdings beabsichtigte

der Verf. selbst wohl keine Vollständigkeit in

dieser Beziehung. (Die Arbeit Benignis über

die Getreidepolitik der Päpste scheint z. B. nicht

benutzt worden zu sein.) Das Hauptmaterial ist

den Zunftordnungen Toskanas, Bolognas und den
im Vatikanischen Archiv befindlichen päpstlichen

Rechnungsbüchern entnommen, daneben aber hin

und wieder Material aus anderen Teilen Italiens

herangezogen. Aus dem Staatsarchive in Bo-
logna und dem Vatikanischen Archive sind am
Schlüsse des Werkes 19 Urkunden abgedruckt.

Sehr instruktiv sind häufig die Vergleichserschei-

nungen, die der Verf. aus dem antiken, mittel-

alterlichen und modernen wirtschaftlichen Leben,
aus den sozialen Zuständen Athens, Flanderns
und der wirtschaftlichen Gesetzgebung Japans
heranzieht.

.Auszusetzen an dem Werke, das jedenfalls

eines der hervorragendsten auf dena Gebiete der

Wirtschaftsgeschichte Italiens ist, wäre nur die

hin und wieder bemerkbare Tendenz des Verfs.,

jedwede Erscheinung des wirtschaftlichen oder

sozialen Lebens in sein System hineinzuzwängen.

So gibt er sich z. B. die gröfste Mühe zu be-

weisen, dafs, wenigstens bis zur Reformationszeit,

kein Widerspruch zwischen der praktischen An-

wendung der Lehre vom Verbot des Zinsen-

nehmens und den tatsächlichen Lebensbedürfnissen

geherrscht habe, während doch der Historiker

vollauf berechtigt ist, auch fürs Mittelalter eine

Rückständigkeit in der kirchlichen Gedankenwelt,

ein nicht mehr zeitgemäfses .Anklammem an ver-

altete Grundsätze anzunehmen. Dafs ferner die

volkswirtschaftlichen Ansichten Luthers die realen

Bedürfnisse der germanischen Völker richtig

widerspiegeln, ist doch nicht so leicht zu be-

weisen, wie der Verf. meint. Er vergifst den

Einflufs, den die Bibel mit ihren keineswegs zeit-

gemäfsen volkswirtschaftHchen Grundsätzen auf

die Ansichten Luthers ausübte.

Rom. Ermanno Loevinson.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellscliaft«ii und Yereiae.

Zum Deutschen Kolonialkongrefs, der vom
5.— 8. Oktober in Berlin stattfinden wird, sind schon

jetzt 900— 1000 Teilnehmer angemeldet. Nach der

kürzlich erschienenen zweiten .Ausgabe des vorläufigen

Programms werden in den Vollversammlungen die folgen-

den Vorträge gehalten werden : Direktor Dr. theol. Buchner:

Die Mithilfe der Mission bei der Erziehung der Einge-

borenen zur Arbeit; Legationssekretär Dr. Franke: Die

politische Idee in der ostasiatischen Kulturwelt; Wirki.

Legationsrat Prof. Dr. Helfferich: Die Bedeutung der

Kolonien für unsere Volkswirtschaft; Prof. Dr. Jannasch:

Argentinien als Wirtschafts- und .Auswanderangsgebiet;

Generalleutnant z. D. von Liebert: Die politische, mili-

tärische und volkswirtschaftliche Bedeutung einer starken

Seemacht; Hafenarzt Physikus Dr. Nocht (Hamburg):

Über Tropenkrankheiten im Seeverkehr; Prof. Dr. Rathgen

(Heidelberg): Die .Auswanderung als weltgeschichtliches

Problem; Moritz Schanz (Chemnitz): Die Baumwollfrage

in den deutschen Kolonien; Geh. Bergrat Schmeifser:

Geologische Untersuchungen und die Entwicklung des

Bergbaues in den Schutzgebieten ; Prof. Dr. Stier-Somlo

(Bonn): Die internationale Regelung der Waffeneinfuhr.

Für die sieben Sektionen sind noch 50— 60 Vorträge

angemeldet und angenommen worden. Anmeldungen
zum Kongrefs sind an dessen Bureau, Berlin W. 9,

Schellingstr. 4, zu richten.

Personalchronik.

Der Honorardoz. für landwirtschaftl. Genossenschafts-

wesen an der Landwirtschaftl. .\kad. in Bonn-Poppels-

dorf Prof. Dr. Martin Fafsbender ist an die Landwirt-

schaft!. Hochschule zu Berlin berufen worden. Sein

Nachfolger in Poppeisdorf wird "der Geschäftsführer für

Volkswirtsch. an der Landwirtschaftskainmer für die

Rheinprovinz, Dr. Willy Wygodzinski.

ÜBlTersititiisrhriftCK.

Disserlationen.

E. Lenntoff, Das ländliche Gesfndewesen in der

Kurmark Brandenburg vom 16.— 19. Jahrh. I. Göttingen.

32 S.

R. Jaeckel, Die Stellung des Sozialismus zur Frauen-

frage im 19. Jahrh. Tübingen. 159 S.
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E. Wikmark, Die Frauenfrage des schwedischen
Bürgertums. Eine ökonomisch - soziologische Unter-
suchung. Heidelberg. 203 S.

E. Hübener, Die deutsche Wirtschaftskrisis von
1873. T. I. Berlin. 57 S.

Nen erschienene Werke.

J. Strieder, Die Inventur der Firma Fugger aus
dem Jahre 1527. [Büchers Zeitschrift für die gesamte
Staatswissenschaft Ergänzgh. 17] Tübingen, H. Laupp.
M. 3.60.

Persönlicher Wohlstand. 4. Aufl. von »Der
praktische Weg zum Wohlstand«. Hannover, Gebrüder
Hiller. M. 2.

Leben, Wirken und Schaffen Ottomar Viktor
Anderlind s. Kurz beschrieben von ihm selbst.

Breslau, Landwirtschaft!. Schulbuchhandlg. Karl Scholtze.

Zeitschriften.

Soziale Kultur. 25, 9. P. Limberg, Die Be-

kämpfung des Verbrechens im Strafvollzug. — Hitze,
Die preufsische Berggesetznovelle vom 14. Juli 1905.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Edouard Cuq [Prof. f. öffentl. röm. Rechtsgesch. an

der Univ. Paris], Les institutions juri-

diques des Romains. Tome I: L'ancien

droit. 26 edition entierement refondue. Paris, Plön-

Nourrit et Cie, 1904. XXVIII u. 296 S. 8". Fr. 6.

Der 1891 zuerst erschienene Band liegt in

zweiter wesentlich umgestalteter Auflage vor.

Der Verf. bat in dieser Auflage sich dem allgemein

üblichen System angeschlossen, die Hauptsachen

im Text, Nebendinge in den Anmerkungen zu

sagen. Wenn er in der Vorrede es als einen

Vorzug dieser Methode angibt, dafs sie zur Er-

leichterung der Vorbereitung auf die Examina

diene: die Studenten des ersten und des zweiten

Jahres könnten sich auf den Text beschränken,

wer aber seinen Doktor machen wolle, müsse

auch die Anmerkungen lesen, so wird das deutschen

Ohren sehr seltsam klingen, aber schliefslich geht

das weniger das Buch an, als die französischen

Studenten und die französische Weise, zu studieren.

Der Inhalt des Buches ist gründlich revidiert und

bereichert durch Beachtung der neuen Quellen

und der neuen Literatur. Auch die Deutschen

sind ausgiebig beachtet worden. In der Zwölf-

tafelfrage leistet der Verf. Pais und Lambert

erfreulicherweise keine Folge, sondern ist ein

entschiedener Anhänger der Echtheit der XU Tafeln

(S. 30 Anm. 2). In den das nexum betreffenden

Fragen ist er vollkommen konservativ (S. 1 16 ff.).

Berlin. Th. Kipp.

J.Popper, Fundament eines neuen Staatsrechts.

Dresden, Carl Reifsner, 1905. 82 S. 8". M. 2.

Der Verf. hat vor einem Vierteljahrhundert »das Recht

zu leben und die Pflicht zu sterben« veröffentlicht, ein

Buch, dessen 3. Auflage vor kurzem erschienen ist. In

der neuen Schrift hebt er hervor, dafs alle bisherigen

sozialen Reformprogramme nicht genügt hätten. Un-

bedingt zu verlangen sei, dafs jeder einzelne vor wirt-

schaftlicher Not geschützt werde. Zu diesem Zwecke

solle auf dem Gebiet des durch eine Nährarmee zu be-

schaffenden Notwendigen Naturalwirtschaft zwangsweise

eingerichtet werden, während für das Überflüssige die

freie Privatwirtschaft bestehen bleiben soll. Die Art der

Durchführung wird nur gestreift; an der Möglichkeit hat

der Verf. keinen Zweifel.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. Prof. Dr. L. Spiegel ist zum aord.

Prof. f. allg. und österr. Staatsrecht, sowie Verwaltungs-

lehre und österr. Verwaltungsrecht an der deutschen Univ.

in Prag ernannt worden.

üniTersitätssehriften.

Dissertationen.

F. Dumont, Die Funktion des Zwischenurteils. Er-

langen. 36 S.

E, Graeffner, Die aufsergerichtliche Geltend-

machung der Einrede. Göttingen. 52 S.

H. Hoffmann, Der Begriff der Gesetzumgehung.

Jena. 43 S.

C. Knüppel, Rechtliche Stellung der Kinder aus nich-

tigen Ehen. Tübingen. 59 S.

R. Kück, Das Dominikanische Wechselrecht. Leipzig.

53 S.
Neu erschienene Werlie.

K. Schaub, Der Begriff der Gewerbsmäfsigkeit im

deutschen Reichsrechte, insbesondere im geltenden Reichs-

strafrechte. Marburger Inaug.-Dissert. Hanau, in Komm,
bei König (Altmannsperger). M. 1,50.

Zeitschriften.

Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürger-

lichen Rechts. 2. F. 13, 3—5. A. Schnitze, Publi-

zität und Gewährschaft im deutschen Fahrnisrecht. —
O. H. Gierke, Der Verzicht des Fideikommifsbesitzers.

— W. V. Blume, Das sogenannte »Prinzip der Selb-

ständigkeit der Vormünder«. — H. Walsmann, Der

Einflufs der Konkurseröffnung über das Vermögen des

Schuldners auf die Einrede des Gläubigeranfechtungs-

rechts. — M. Rumpf, Zum jetzigen Stande der Lehre

von der adäquaten Verursachung im Zivilrechte.

Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht. 15, 3. J.

Niedner, Die Mitwirkung der ersten Geistlichen bei der

Besetzung der Diakonatstellen in den Städten der Provinz

Brandenburg. — Rissom, Die Beschimpfung im Kampf

der Konfessionen.

Rivista italiaua per le Scienze giuridiche. 39, 3.

G. Diena, L'articolo 11 della legge introduttiva del

Codice civile germanico e la regola: locus regit actum.

— O. Ranelletti, II concetto di »pubblico?. nel dirilto.

— G. Solari, L'indirizzo psicologico nelle scienze giu-

ridiche.

Mathematik, Naturwissenschaft,Technologie.

Referate,

Samuel Lublinski, Charles Darwin. Eine

Apologie und eine Kritik. [Klassiker der Natur-

wissenschaften hgb. von Lothar Brieger-

WasservogeL II]. Leipzig, Theod. Thomas, [1905].

112 S. 8" mit Darwins Bildnis. M. 3.

Die erste Hälfte des vorliegenden kleinen

Buches enthält eine anziehende Darstellung der

Entstehung der Darwinschen Theorie; zuerst

wird die Naturphilosophie des Grofsvaters, Eras-

mus Darwin, besprochen und die Lehre Lamarcks

sowie die biologische Theorie Goethes berührt.

Es folgt ein Bericht über Ch. Darwins Jugend

und Entwicklungsgang, insbesondere über die an
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v issenschaftlichen Anregungen so reiche süd-

merikantsche Reise. Die nächsten Jahre nach

'.er Rückkehr waren für das fernere Leben

Darwins bestimmend. Er veröffentlichte ein vor-

treffliches Reisewerk, sowie die Monographie der

Rankenkrebse und begründete dadurch seinen

wissenschaftlichen Ruhm. Er wurde aber in der-

selben Zeit von einem chronischen Magenleiden

befallen, das ihn nie mehr verliefs und ihn zwang,

in der Zurückgezogenheit auf dem Landgute bei

Down zu leben, wo er durch seine Beschäftigung

mit der Taubenzucht und durch die Lektüre des

Malthusschen Werkes zu der Ausgestaltung seiner

epochemachenden Theorie über die Entstehung

der Arten gelangte.

Mit dieser Theorie beschäftigt sich der übrige

Teil des Buches, aber der Verf. beschränkt sich

nicht darauf, über diese zu berichten, sondern

er will sie von seinem philosophischen Standpunkte

aus beurteilen. Vielleicht findet er damit Beifall

bei Philosophen, aber vom Standpunkt des Natur-

forschers kann ich seinen kritischen Bemerkungen
nicht viel Wert zuerkennen. Der Verf. ist Kanti-

aner und bringt es fertig, den Darwinismus so

zu drehen, dafs er schliefslich zur Verherrlichung

des Kantianismus dient. Ein Beispiel mag dies

zeigen. Bekanntlich sind lange Zeiträume nötig,

um die Umgestaltung der Tierarten nach den

Darwinschen Prinzipien denkbar zu machen. Für

den Naturforscher hat die Annahme langer Zeit-

räume gar nichts Bedenkliches, da die Betrachtung

der geologischen Veränderungen, die die Erd-

rinde im Laufe der Zeit erfahreu hat, uaturgemäfs

dazu führt, mit langen Zeiten zu rechnen. Ferner

erfolgt nach Darwin die Umwandlung der Arten

allmählich, indem eine Menge von kleinen Ab-
änderungen nach und nach sich häuft. Wenn
auch die Ursachen dieser kleinen Veränderungen,

also die Gründe der Varietätenbildung, noch

streitig sind, so ist doch die Existenz der

Varietäten und die immer noch stattfindende

Neubildung von Varietäten empirisch festgestellt

und unbestreitbar. Der V^erf. erklärt nun jede

Bildung einer Varietät für eine »erneute Urzeugung«
oder ein s- Wunder« und behauptet daher, dafs

die Umwandlung der Arten nach Darwin durch
eine Häufung von »Wundern« geschehe. Dann
folgt der ergötzliche Satz: »Darum ist diese lang-

same Zeit des Darwinisten die barste Willkür,

die höchstens vom Standpunkte der Kantischen

Erkenntniskritik zu rechtfertigen wäre«. Solche

Betrachtungen, wie sie bei dem Verf. noch mehr-
fach wiederkehren, machen keinen Eindruck auf

einen Naturforscher, dem ja die erkenntnistheore-

tischen Probleme gerade infolge der Deszendenz-
theorie in einem ganz neuen Lichte erscheinen.

Jena. H. E. Ziegler.

Beitrage zur Geschichte der Handfeuer-
waffen. Festschrift zum achtzigsten Geburtstag

von Moritz Thierbach. Dresden, Wilhelm

Baensch, 1905. 247 S. 8° mit Lichtdrucktaf. u. Text-

abbiid. M. 20.

In vornehmer Ausstattung enthält die Fest-

schrift 14 Aufsätze aus der Feder der Freunde

und Verehrer des Altmeisters der Handwaffen-

kunde, teils Beschreibungen interessanter Waffen,

teils Übersichten aus der Entwicklungsgeschichte

für verschiedene Zeitabschnitte sowohl der Waffen,

als auch der treibenden Kraft ihrer Geschosse.

Forrer gibt in Wort und Bild die Beschrei-

bung von 10 sogenannten gotischen Handfeuer-

rohren kleinen Kalibers von waffengeschichtlichem

Werte aus der frühesten Zeit bis etwa 1530, Sixl

21 Abbildungender ersten mehrläufigen Hand- und

Hakenbüchsen als Beleg, wie frühzeitig der Wert
erhöhter Feuerbereitschaft erkannt wurde.

Dr. Kötschau beschreibt einen Axthammer
mit Schiefsvorrichtung, ein Meisterstück deutscher

Kunst (schon 1606 in der Dresdener Rüstkammer),

bei dem die Teile des Radschlosses, die in dem
hohlen Handgriffe der Axt verborgen sind, um
einen festen zylindrischen Kern gewickelt sind,

und die Büchse des Michael Gull (1658), einen

Hinterlader der ersten Versuche, mit Steinschlofs,

Rückstecher und mit Schraubenverschlufs, wie er

erst wieder am Ende des 19. Jahrh.s erscheint.

Haenel berichtet über die Hessen -Kasseler

Müllerbüchsen, Pirschbüchsen der sächsischen Für-

sten, von glänzendem Rufe. Sie sind nicht Werke
eines Meisters, sondern vielfach Nachahmungen
der vortrefflichen Arbeiten des Müllers und

Büchsenmachers Jost Lagemann (f 1666) und

seines Sohnes Hans Jakob (f 1713) zu Voll-

marshausen in Hessen.

Zernin besch'reibt ein französisches Batterie-

schlofs M 1777, das in seiner Pfanne einen oben

geschlitzten drehbaren Messingzylinder aufnimmt,

der das Zündpulver gegen Nässe schützen soll;

es kommt häufig bei den Ehrenwaffen vor.

Gh. Butt in hat die Waffen von Sardinien,

O. Baron Potier die der Balkanhalbinsel zum

Gegenstand der Schilderung gewählt, die in

den Sammlungen vielfach als orientalische auf-

geführt werden. Die gewählten, gezeichneten

Stücke zeigen die Eigentümlichkeit dieser Ge-

wehre, die jene urwüchsigen Stämme mit '^'^n

einfachsten Mitteln meisterhaft ausführten.

Die vorstehenden Aufsätze geben den Wanen-

liebhabern wertvolle Fingerzeige und sind den

Sammlungen zur Nachprüfung ihrer Bestände zu

empfehlen. Die Ansicht Forrers, die Hand-

büchsen mit eisernem Stiel seien Notbehelfe, läfst

sich angesichts der vielen noch vorkommenden

Büchsen dieser Art (im Berliner Zeughause 13 unter

1 8) nicht aufrecht erhalten, es liegt auch die An-

nahme näher, dafs der zünftige Eisenarbeiter,

der diese Waffe fertigte, sie zunächst ganz in

Eisen herstellte; der Bronzegiefser verfuhr in

gleicher Weise.
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Eine andere Reihe von Aufsätzen eröffnen

H. Sterzel: »Die Vorläufer des Schiefspulvers«

und Coltman Clephan: »A sketch of the hi-

story and evolution of the handgun up to the

close of the fifteenth Century«, es folgt F. A. Spak
mit dem Aufsatze »Die Handwaffen der schwedi-

schen Armee während des dreifsigjährigen Krieges«

und A.Diener-Schönberg mit der »Geschichte

der Gewehrfabrik zu Obernhau in Sachsen«.

Die beiden ersten Aufsätze geben ein gedrängtes

Bild der heutigen Kenntnis dieser Teile der

Waffenkunde, ohne das Dunkel der frühesten

Zeiten erhellen zu können; die letzteren stützen

sich auf gute archivalische, bisher nicht ver-

öffentlichte Quellen. Spak tritt der allgemeinen

Annahme entgegen, nach der die Musketengabeln

schon 16 26 im schwedischen Heere abgeschafft

seien, bis 1655 wurden solche Geräte noch an

die schwedischen Regimenter verausgabt. Die

Gewehrindustrie in Obernhau, fast 200 Jahre

hindurch besonders für das Heer in Betrieb, ge-

riet durch starres Festhalten am Veralteten, be-

sonders an dem nicht mehr zeitgemäfsen Innungs-

wesen so in Verfall, dafs heute nur noch die An-

fertigung von Spielzeugflinten an ihr früheres

Dasein erinnert.

Ein sehr interessanter Artikel von O. B aar-

mann schildert an der Hand zahlreicher Skizzen

die allmähliche Entwicklung der Geschützlafette

und des Gewehrschaftes von den rohen Stielen

und ungefügen Unterlagen bis zu den voUge-

schäfteten Büchsen und den Wandlafetten mit

Rädern und Richtmaschinen Karls VIII. von Frank-

reich und des Kaisers Maximilian. Bei der ge-

ringen Zahl der noch vorhandenen Lafetten jener

Zeit mufste sich der Verf. hierbei fast nur auf

alte Bildwerke stützen, die zwar den Ideengang

jener Zeit feststellen, der aber von der rohen

Technik noch nicht erreicht werden konnte.

F. V. Schubert-Soldern zeigt in dem Aufsatz

»A. W. von Leibniz und die Handfeuerwaffen«, wie

der weitsehende Scharfsinn dieses Gelehrten auf

dem ihm fernliegenden Gebiete zur Zeit der Piken

und Luntengewehre Ideen zur Verbesserung der

Feuerwaffen entwickelt, denen die Industrie erst

nach fast 200 Jahren und nur zum Teil gerecht

werden konnte: Windbüchse, Hinterlader, Mehr-

lader und kugelsichere Panzerung liegen bereits

in seinem Gesichtskreise.

Den Schlufs des Werkes bildet eine geistreiche

Anregung von A. Meyer, die Psychologie in

den Dienst der Schiefsausbildung zu stellen, um
alle Einwirkungen und Reize, die auf irgend eine

Weise die Treffsicherheit beim Schlefsen beein-

flussen, durch Instrumente festzulegen, um sie

dann nach Möglichkeit auszuschalten. Ihm schwebt

ein Instrument vor, das die Tätigkeit des ab-

ziehenden Fingers genau registriert, ohne den

Schützen zu stören, und das gleichzeitig Zielen

und Abkommen prüft. Ein Teil dieser Anfor-

derungen wird bereits durch die Ziel- und Re-

gistriermaschine der Sub -Target -Gun- Company
in Boston erfüllt, die jede Abweichung der Visier-

linie des Zielenden selbsttätig anzeigt. Der Verf.

hofft von seiner »Zukunftsmusik«, dafs die Fach-

psychologen darin nicht zu viel Utopisches finden

mögen; hoffentlich bringt sie bei ihrer Erfüllung

auch dem ausübenden Schiefslehrer nicht zu

schwierige Passagen.

Berlin. W. Gohlke.

f M. Doli [gew. Lehrer d. prakt. Geom. an der Grofsherz.

Techn. Hochschule zu Karlsruhe, Dr.] und P. Nestle

[Reg. • Baumeister u. Prof. an der Grofsherz. Bauge-

werksschule in Karlsruhe], Lehrbuch der prak-
tischen Geometrie bearbeitet für den Unterricht

an den Hoch- und Tiefbauabteilungen der Baugewerks-

schulen und technischen Mittelschulen sowie für den

Gebrauch in der Praxis. 2. erweit. u. umgearb. Aufl.

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. VII und 164 S. 8"

mit 145 Fig. im Text. M. 3,20.

Dolls Lehrbuch war vor 25 Jahren erschienen und
hatte den Teil aus dem Gebiete der niederen Geodäsie

zusammengestellt, der für Bautechniker, für das Hilfs-

personal bei der Ausführung von Wasser- und Strafsen-

bauten und für Kulturtechniker bei Planierungsarbeiten

zu wissen erforderlich ist. Die Vollendung der 2., sehr

erweiterten Auflage, zu deren Abfassung D. Prof. Nestle

mit herangezogen hatte, hat er nicht mehr erlebt. Von
ihm rühren in ihr noch die beiden ersten Abschnitte

über die Horizontalaufnahmen und den Theodoliten.

Der III. Abschnitt behandelt das Nivellieren. Die Be-

rechnung der Erdmassen, die sich in der 1. Auflage fand,

ist fortgelassen worden. Dagegen sind zwei ganz neue

Abschnitte (S. 118—161) hinzugekommen. Der IV. be-

schäftigt sich mit dem Abstecken von Kreisbogen und

berücksichtigt besonders auch die Bedürfnisse der Tief-

bautechniker, die sich dem Eisenbahnbau zuwenden.

Der V. Abschnitt hat Lattenprofile und Schnurgerüste

zum Gegenstande. Der Umfang des Buches ist auf diese

Weise auf mehr als das Doppelte gewachsen; die sehr

deutlichen und klaren Figuren sind um 56 vermehrt

worden.

Forschungsberichte aus der biologischen Station zu

Plön, hgb. von 0. Zacharias [Direktor, Dr.]. 12. Bd.

Stuttgart, Erwin Nägele, 1905. XII u. 418 S. 8" mit

6 Taf. M. 28.

Die Heimat der Station hat für zwei der in diesem

Bande vereinten Abhandlungen den Stoff geboten. Max
Voigt beschäftigt sich mit der vertikalen Verteilung des

Planktons im Plöner See und ihren Beziehungen zum
Gasgehalt dieses Gewässers. F. Ruttner behandelt das

Verhalten des Oberflächenplanktons zu verschiedenen

Tageszeiten im Grofsen Plöner See und in zwei nord-

böhmischen Teichen. Mit einer allgemeinen Abhand-

lung leitet der Herausgeber den Band ein; er erörtert

die systematische Durchforschung der Binnengewässer

und ihre Beziehung zu den Aufgaben der allgemeinen

Wissenschaft vom Leben. Eine zweite Abhandlung

von ihm stellt Franz von Leydigs Anteil an der

Erforschung der einheimischen Süfswasserfauna dar.

In einem dritten Beitrag schildert er die Station für

Fischzucht und Hydrobiologie an der Universität Tou-

louse. Weiter ist Zacharias vertreten mit Mitteilungen

von hydrobiologischen und fischereiwirtschaftlichen Be-

obachtungen an einigen Seen der Schweiz und Italiens

und von Beobachtungen über das Leuchtvermögen von

Ceratium tripos und über die Beeinflussung der Leucht-

fähigkeit durch chemische Wirkungen. — Frau R. Monti

berichtet über die horizontale Wanderung gewisser

Planktontiere im Panelattesee von sonnigen zu schattigen

Teilen und über physiobiologische Beobachtungen an
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den Alpenseen zwischen dem Vigezzo- und dem Onser-

nonetal. — Lemmermanns Beiträge beschäftigen sich

mit dem Phytoplanitton Schlesiens und sächsischer Teiche

und mit neuen Formen brandenburgischer Algen. —
' Vogler hat an Planktondiatomeen variationsstatisti-

-che Untersuchungen angestellt und teilt ihre Ergebnisse

mit. — M. Wolff schildert die fünf Stadien der Bildung

des Ephippiums bei Daphnia pulex. — J. Scourfield
untersucht die Riechstäbchen der Cladoceren. — Den
Schlufs des Bandes bildet Dalla Torres Bibliographie

der biologischen Erforschung des Süfswassers in den
Jahren 1901 und 1902.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Der nichtetatsmäfs. aord. Prof. an der Univ. Heidel-

berg Dr. Karl Koehler ist zum etatsmäfs. aord. Prof.

f. Mathem. ernannt worden.
Der Regierungsrat im Patentamt zu Berlin Wilhelm

Schlenker ist mit der .Abhaltung der Vorlesung über
metallurg. Technol. an der Bergakad. in Berlin betraut

w^orden.

Der ord. Prof. f. Astronomie an der Univ. Göttingen
Dr. Karl Schwarzschild ist zum ord. Mitgl. der dor-

tigen Kgl. Gesellsch. d. Wiss. gewählt worden.
Der ehemalige aord. Prof. Dr. Hippolyt Julius Haas

ist zum ord. Honorarprof. f. Geologie u. Paläontol. an der

Univ. Kiel ernannt worden.
Dem Privatdoz. f. Zoologie an der Univ. Greifswald,

Dr. Walter Stempell ist der Titel Professor verliehen

worden.
Der Privatdoz. an der Univ. Krakau, Realschulprof.

Dr. Stanislaus Tolloczko ist als aord. Prof. f. Chemie
an die Univ. Lemberg berufen worden.

Cnlrersitätsschriften.

Dissertationen.

E. Bahr, Abbildung einer unendlichen Ebene, die

durch Aufschlitzen längs zweier senkrecht aufeinander-
stehenden Strecken zu einem zweifach zusammenhängen-
den Bereiche gemacht wird, auf ein Rechteck und einen
Kreisring. Jena. 40 S.

A. V. Brunn, Die Säkularbeschleunigung des Mondes.
Göttingen 100 S.

F. R. Gordon, Über das Minimumpotential bei

Spitzenentladung in Chlor, Brom und Jod und die Empfind-
lichkeit von Spitzen. Berlin. 37 S.

W. Deibel, Zur Kenntnis der Hydrazinverbindungen.
Heidelberg. 40 S.

0. Beul, Frühere und spätere Hypothesen über die

regelmäfsige .Anordnung der Erdgebirge nach bestimmten
Kimmeisrichtungen. Erlangen. 50 S.

P. Tannert, Entwicklung und Bau von Blüte und
Frucht von Avena sativa L. Zürich. 52 S. u. 1 Taf.

E. Mangold, Untersuchungen über die Endigungen
der Nerven in den quergestreiften Muskeln der Arthro-
poden. Jena. 69 S.

Nea erschienene Werke.

O. Fischer, Die Bewegungsgleichungen räumlicher
Gelenksysteme. [Abhdln. d. Kgl. sächs. Ges. d. Wiss.
.Math.-phys. Kl. XXIX, 4.] Leipzig, Teubner. M. 3,50.

Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 61,1. M. Xoether, George
Salmon. — F. Severi, Sülle superficie algebriche che
posseggono integrali di Picard della 2» specie. — F.
Klein, Über die .Auflösung der allgemeinen Gleichungen
fünften und sechsten Grades ; Bericht über den Stand der
Herausgabe von Gaufs' Werken. Sechster Bericht. - C. J u e 1

,

Über einen neuen Beweis der Kleinschen Relation zwischen
den Singularitäten einer ebenen algebraischen Kurve. —
E. Netto, Ein Problem der Elimination. — E. L. Dodd,
On iterated limits of multiple sequences. — J. Kürschäk,
Zur Theorie der Monge-Ampereschen Diflerentialgleichun-

gen. — F. Bernstein, Untersuchungen aus der Mengen-
lehre. — J. König, Über die Grundlagen der Mengen-
lehre und das Kontinuumproblem.

Juslus Liebigs Annalen der Chemie. 340, 3. K.
A. Hofmann und F. Resenscheck, Ober die blauen
Eisencyanverbindungen. II. — W. Zopf, Zur Kenntnis
der Flechtenstoffe. — -M. Konrad, Über Iminobarbitur-

säuren und Barbitursäuren. — Derselbe und A. Zart,
Über Iminodialkylmalonylalkyl- und -phenylharnstoffe;

Über Cyandialkylacetylharnstoffe und über die Amide
substituierter Malonsäuren und Cyanessigsäuren.

// Nuovo Cimento. Giugno. L. Puccianti, Alcune
osservazioni critiche ed esperienze nuove relative ai fon-

damenti della spettroscopia Celeste. — R. Arno, Sulla

variazione di isteresi nei corpi magnetici in campi Fer-

raris sotto l'azione di correnti continue interrotte ed
altemate e di onde Hertziane.

Medizin.

Referate.

Wiihelm Prausnitz [ord. Prof. f. Hygiene an der Univ.

Graz], Grundzüge der Hygiene. 7. erweit. u.

verm. Aufl. München, J. F. Lehmann, 1905. XV u.

565 S. 8" mit 234 Abbild. M. 8.

Das Werk ist erst vor 15 Jahren zum ersten Male
veröffentlicht worden, hat sich also in den Kreisen, für

die es bestimmt war, sehr schnell eingebürgert. In leicht

verständlicher Sprache, mit Veranschaulichung der Dar-

stellung durch viele gute Abbildungen, unter Bei-

fügung zahlreicher Tabellen und mit Heranziehung der

deutschen und österreichischen Gesetze, die sich auf

hj'gienische Fragen beziehen, legt der Verf. den ganzen
Stoff an Tatsachen, den die wissenschaftliche Hygiene
umfafst, dar und beschreibt die Methodik der wichtigsten

praktischen Untersuchungen auf dem Gebiete, während
er alles noch Hypothetische möglichst bei Seite läfst.

Erwähnt seien u. a. die Kapitel zur Gewerbebygiene,
über Immunität in der Abteilung » Infektionskrankheiten c,

über Trunksucht, über Schulhygiene, über Bäder.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die deutsche Gesellschaft für Augenheilkunde hat die

Graefe- Medaille dem ord. Prof. f. Physiologie an der

Univ. Leipzig Dr. Ewald Hering verliehen.

Personalchronlk.

Als Prof. H. V. Wyss' Nachfolger ist Prof. Dr. H.

Zanger zum ord. Prof. f. gerichtl. Medizin an der Univ.
Zürich ernannt worden.

Der Privatdoz. f. Anatomie an der Univ. Würzburg
Dr. Karl Peter ist als aord. Prof. an die Univ. Greifs-

wald berufen worden.
Der aord. Prof. f. innere und propädeut. Medizin an

der Univ. Halle Dr. Ernst Kohlschütter ist am 8. Sept.,

67 J. alt, gestorben.

Der aord. Prof. f. Anatomie an der Univ. Breslau Dr.

Alfred Schaper ist am 7. Sept., 42 J. alt, gestorben.

üniTersitätsschriften.

Habilitationsschriften.

A. Brüning, Beitrag zur Frage der Choledochotornie

an der Hand von 100 operierten Fällen. Giefsen. 45 S.

L. Hauck, Über das Verhalten der Leukocj'ten im

II. Stadium der Syphilis vor und nach Einleitung der

Quecksilbertherapie. Erlangen. 63 S.

Dissertationen.

E. Auerbach, Die Innervation der Himgefafse.

Berlin. 44 S.

G. Brütting, Über Pseudarthrosenbildung nach Frak-

turen in Bezug auf Lokalisation und Ätiologie. Erlangen.

39 S.
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E. Fraenkel, Über akute seröse Meningitis. Hei-
delberg. 44 S.

G. Fritzsche, Über Beeinflufsbarkeit von Halluzi-

nationen und Wahnideen bei Geisteskranken durch Wach-
suggestion. Berlin. 51 S.

H. Hamdi, Die histologischen Veränderungen der
Lymphdrüsen bei der Pest des Menschen. Leipzig.

48 S.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Theodor Volbehr [Direktor des städt. Museums in

Magdeburg], Bau und Leben der bildenden
Kunst. [Aus Natur und Geisteswelt. Samml.

wissensch.gemeinverständl. Darstellungen. 68.] Leipzig,

B. G. Teubner, 1905. VI u. 129 S. 8° mit 44 Abbild,

im Text. Geb. M. 1,25.

Der Verf. erörtert in einer klaren und ein-

fachen Weise das Erwachen des Kunsttriebs bei

den Menschen nach den Ergebnissen der Völker-

psychologie und der Urgeschichte. Anatomie

und Physiologie des Menschen, der in ihm leben-

dige Trieb der Selbstbehauptung, seine primitiven

Tätigkeiten, Erfahrungen, Beobachtungen, das

alles wird herangezogen, das Zustandekommen
und die eigentümliche Art der Anfänge dessen,

was wir Kunst nennen, zu erklären. Insbesondere

behandelt der Verf. dann Linien-, Form- und

Raumgefühl, sowie den Farbensinn als die Vor-

bedingungen, die den .Aufbau der Kunst er-

möglichen.

Das zweite Kapitel erörtert diesen Aufbau

selber: individuelles Interesse, soziale Triebe,

metaphysisches Bedürfnis sind die Grundmotive

künstlerischen Gestaltens.

Endlich wird im dritten Kapitel eine Er-

klärung für die tiefgreifenden Unterschiede

zwischen den einzelnen Künsten und zwischen

den Kunstwerken verschiedener Zeiten, Völker

und Künstler gegeben: die Persönlichkeit, die

sozialen Beziehungen, die umgebende Natur, das

sind die Faktoren, die jene Unterschiede bedingen.

Ich gestehe, dafs ich beim Lesen nicht recht

warm geworden bin. Es erscheint mir fraglich,

ob die Ergebnisse der Völkerpsychologie schon

heute so bestimmte Urteile erlauben, wie es

beispielsweise der Satz auf S. 68 ist: »Eigen-

liebe war der Anfang der bildenden Kunst.«

Ebenso steht es wohl mit der vorgeschichtlichen

Forschung, — oder ist die .Aufstellung einer

geschichtlichen Reihe (Körperschmuck, plastische

Frauenbilder, Relief, geritzte Zeichnung, primitive

Verzierung der Urnen und Waffen) wirklich un-

umstöfslich gesichert?! Sodann bedarf die phy-

siologische Begründung, die der Verf. für einzelne

» Tatsachen im Leben der Kunst bietet, doch der

Revision. So ist die Ausführung über den Grund

unserer Beruhigung vor Kompositionen mit domi-

nierendem Mittelpunkt (S. 35) physiologisch

sicher falsch. So sind die Bemerkungen über

die Bedeutung des Raumsinns zum mindesten ganz

unzulänglich. Wie der Mensch dazu kommt, einen

Raum künstlerisch zu gestalten (z, B. nur schon
als regelraäfsiges Rechteck, auf kreisförmiger

Basis oder wie immer), darüber wird gar nichts

gesagt. Es fehlt damit völlig jede Erklärung
der Architektur als Kunst.

Dann sind manche der geschichtlichen und
kulturgeschichtlichen Erörterungen im 3. Kapitel

recht angreifbar, andere auch für ein populäres

Buch doch zu einfach und trivial. Daneben fehlt

wichtigeres.

Aber auch so wird das Buch einen guten

Erfolg haben. Es wird auf viele, denen die

wissenschaftliche Literatur über unsern Gegen-
stand unzugänglich ist, eine anregende und auf-

klärende Wirkung ausüben. Ich wünsche dem
Verf. aufrichtig, dafs es ihm möglich werde, das

Schriftchen weiter auszubauen: ein Bedürfnis nach

einer Erörterung solcher Fragen ist zweifellos

vorhanden.

Darmstadt. Rudolf Kautzsch.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Der 6. Tag für Denkmalpflege findet in Bamberg
am 22. und 23. September 1905 statt. In der 1. Sitzung

wird, nach dem Bericht des Vorsitzenden des geschäfts-

führenden Ausschusses, verhandelt über Denkmalpflege

und moderne Kunst (Berichterstatter Konservator

Dr. Hager [München]); über das Handbuch der deut-

schen Kunstdenkmäler (Geh. Hofrat Prof. von Oechel-
haeuser [Karlsruhe]); über die Erhaltung alter Strafsen-

namen, ein vergessenes Gebiet der Denkmalpflege (Di-

rektor Dr. Meier [Braunschweig]); über die Aufnahme
der kleinen Bürgerhäuser in den deutschen Städten

(Stadtbaurat Schaumann [Frankfurt a. M.] und Stadt-

bauinspektor Prof. Stiehl [Charlottenburg]); über die

geschichtliche und künstlerische Bedeutung des Berliner

Opernhauses (Prof. Borrmann [Berlin]); über die Strafs-

burger Ausstellung der Denkmalpflege im Elsafs (Kon-

servator Prof. Wolff [Strafsburg]); über Verzeichnung

von beweglichen Kunstdenkmälern im Privatbesitz (Prof.

Giemen [Bonn]). — Abends hält Diplom - Architekt

Kronfufs (Bamberg) einen Vortrag über fränkische

Schlösser und Herrensitze (mit Lichtbüdern). — In der

2. Sitzung wird verhandelt über die Erhaltung des

Heidelberger Schlosses (Geh. Oberbaurat Hofmann
[Darmstadt] und Geh. Hofrat von Oechelhaeuser
[Karlsruhe]. Darauf erfolgt die Beschlufsfassung über

den nächsten Tag für Denkmalpflege und die Wahl eines

geschäftsführenden Ausschusses. — Sofern es die Zeit

gestattet, soU noch verhandelt werden über die Frage:

Wie ist die öffentliche Meinung zugunsten der Denkmal-

pflege zu beeinflussen? (Provinzialkonservator Büttner
[Steglitz]); über die Möglichkeiten der Verkehrsbewältigung

zugunsten alter Tore und Türme an der Hand von Bei-

spielen (Provinzialkonservator Dr. Burgemeister [Bres-

lau] und Stadtbaurat Rehorst [Halle]); über das itale-

nische Denkmalschutzgesetz vom 12. Juni 1902 und das

zu dessen Ausführung erlassene Regolamento vom
17. Juli 1904 (Amtsrichter Dr. Bredt [Lennep, z. Z.

Strafsburg i. E.]). — Am 24. September findet die Be-

sichtigung der Wiederherstellungsarbeiten an der Se-

balduskirche und an der Lorenzkirche in Nürnberg, am
25. ein .Ausflug nach Rothenburg a. d. Tauber statt.

Von jedem Teilnehmer werden bei der Eintragung in

die Liste der Anwesenden 3 Mark erhoben, wofür

kostenlose Zusendung des Stenographischen Berichts

über die Verhandlungen des Tages erfolgt.
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LVrlag von B. (5. deubner in Ceip3ig,

Cbarakterköpfe aus der antiken

Citeratur. Von profcffor Dr. Sdiiüar^

in (Söttincjcn. ^"inf Porträte: \. j^cfiob

uii6 pinbar, 2. ^tjufyöiöes unb €uripiöcs,

5. SofxaUs unb ()iato, ^. Polybios unb

Pofeibonios, 5. Cicero, (ßeljeftct 2 IVif.,

gcbunben 2 TXlt 60 Pfg.
,5)aä ©ütf)Iein irlD nocft b« SSottfbt nicftt für gac^gcnoffen

beflimmt fein. (Seroip ift cor aütm ju ipünfcficn, ba& btr

rcttttre ÄrtiS, an bcn tS ftcf) irtnbet, bie rticfte ©elt^rung fucfte,

bie et f)iet finbtn fann; aber icft itü§te nid)t, roet ein foIc^eS

8u^ JU genicfeen befähigtet ro5re alS bet ^ac^genoffe

5)ie ®öttet fjaben bem Serfaffet gegeben, ein otü-fj/.öv jieXt

)u ptobujieten, rote bem ÄaUimacfjo« ; baS fc^mecft Dielen nicftt,

roeil fie an bie gefc^macflofe Süpigteit beS gemeinen ^onigfi

geroobnt fmb. Sbct fo liefern ibn bie Sienen. bie roitflic^ an

ben ^ellcnifcften SBütäftöutetn genäbrt fmb. Unb Dielen, benen

bei flaffijiiiifc^e 3ucf«rfant äuroibet ift, roirb eben baburcft baS

et^te .^etlenentum roitbet genießbar roerben."

(lllrit^ D. SBifamoroi^.üJJöaenbotf.)

fr. Cübkers ReaUexikon des hlaffi-

fchen Hltertums. 7. Auflage, ron IlTar

€rlcr. IXlit 5al)Ir. 2(bHIbun$cn. ^^h.

^ 6 ITT!. 50 Pfg.
SübferS Sealleiiton foü Dot aOem ben 3n'«rf«n beä ^umaniftifiien

Untetric^teä biencn. SeS^alb irutbe eine Sefcfttäntung beS ^n-

^alts auf biejenigcn Seiten unb 5:eile beS SUtettumS angefitebt

beten ©tfenntniS füt unfete in ©pmnafien untetric^tetc 3ugcnb
rottfttig unb an^emcffen ift, auf ben ©eretc^ bet DctjugSroeife

in Schulen gelcfenen Älaffifer, auf aQe biejenigen ®ebiete unb
©egenftänbe beö STltertumS, beten 33€t|iänbni8 bem jungen Sefer

fc tet^t anfcfcaullc^ unb ftucfctbat geraacfct roetben fann. @5
golt alfo cor allen J^ingen, einetfcitS bie rechte Sefung bet gtopen

SIten felbft ju untetftii^en, anbetfeitS Don fleinen ^Punften au§

einen llbetblicf übet gtöpete $attien unb eine (Sinficfet in ben

3uiammenf)ang beS antifen SebenS unb 2)enfen6 ju Betmitteln.

?IuS biefem ®tunfce mußte ein fotgfame« Scmü^en batauf ge-

tidjtet fein, eine 2}?enge oeteinjeltet unb eben batum an^altSloS

Detfcfcroinbenbet ?loti}en in ein giöeeteä ®anje jufammenjufaffen.

Die Renaiffance in florenz und
Rom. Von C Branbi, Profeffor an ber

UniDcrfttdt Rötungen. ^wdtc Hufläge,
(ßebcflct 5 mt, gcfd]mac!üoII geb. 6 Vflt

„SSBit ^aben ein ganj Dortrefflic^eS Suc^ Dor unS, baS, mit roeifer

Cetonomie ben retten Stoff be^ertfcf)enb , iteiteren Äreifen ber

©ebilbeten, bie baS SebürfniS empfinben, bie unfterblic^e Äunft
ber italieniftften SJenaipance im 3"lonimen^ang mit bet 3^'^'

gefrfjic^te, oon ber fie abhängig ijl. §u begreifen, nur lebhaft

empfohlen roerben fann.' (Äcln. 3M'ung. 1900. 91t. 486.)

Das moderne Italien. Von pictro

0rfi. (Scfdiicbte ber legten 150 Jal^re.

Überfe^t üon ^. 6oefe. (Se^. 5 lUt 60 Pfg.,
üomctjm geb, ........ 6 Zllf. ^0 Pf<$.

.Suf ftteng roiffenfcfiaftlit^er ®ninblage ift f)iet baS gefamte

getrucft corliegenbe ÜJJaterial für bie politifcfce ®t]cf)id)te 3tali«n8

in ben legten anbertf)alb 3af)tbunbetten ju einem otganifcfcen

©anjen retatbeitet. 3)aä Scf)Iu&fapiteI bietet bann in gtopen

3ügen einen llbetblicf übet bie ^auptetfieinungen auf ben ®e«
bieten oon flunft unb fflitTenfdjaft. ^aS ganje Öuc^ jeicfenet

fic^ babutd) auä, baB, um eine ttocfene Sufjablung bet 5)aten

unb gteigiiiffe ju Dctmeiben, in äu^erft gefd&icfter SBeif« SuS-
jüge aus politifcft roic^tigen ®ebic^ten, ^arlamentSreben unb
ä^nlie^cm in tie I^atfteüungen Derf[orf)ten finb. Qin anberer SSor-

äug £rfiS ift cer, bap er eine einfeitige 'Parteinahme ju Der-

meiben unb ben politifcfcen 3been unb Stftrebungen 9Kaj5ini8

ßaoourS, ®aribalbis, ßrifpiS u.a. gleicfjmäpig geret^t ju roer«

ben fucf)t.' (Deutfcfee Siteratutäeitung.)

Das alte Rom. <£ntw\dl\ing, feines

tSrunbriffes unb (öefdjidjte feiner Bauten
auf \2 Karten unb i^^ Cafein bargefteUt

unb mit einem piane ber Ijeutigen Stabt,

fon?ie einer ftabtgefdjid^tlidjen Einleitung

i^erausgegeben r»on 2trtljur Sdjneiber.

^2 Seiten Cert, \2 Karten, \^ Cafein mit

287 Hbbilbungen unb \ pian auf Karton.

Querfolio ^5X56 cm. ©ebunben 16 TXit

^aS SBerf fudjt ein ©efamtbilb be8 alten 9?cm ju geben, in

bem bie 5)arfteüung burd^ baS 2Bort mit ber in SSilb unb ^lan
jufammenroirft, auf ftreng roiffenfc^aftlid)er ©runblage, aber ju-

gleich in a[lgemeinDerft(5nMid)er gorm. 6S eqcfteint beS^alb be-

fonbetS geeignet, jebem ©ebilteten bie ©ebeutung beS alten 9}om

füt unfete ^tit nafie ju bringen, inbem e8 i^m ein beffereä SBer-

ftjnbnis ber antifen ?lrcf)iteftur une Äultur ju ermöglichen futftt,

unb bietet fo befonberS für jeben 9icmfa^rer bie befle Vorbe-

reitung unb bie fc^önfte Erinnerung.

fübrer durch d. öffentlichen Samm-
lungen klaffifcher Hltertümer in

Rom. Pon ID. ^elbig. 2. 2(uflage. 8.

2 Bänbe. ©cbunben \5 Vflt

,2;ie jroeite ?luflage oon ^elbigS roo^Ibefanntem %ü^rcr bebarf

faum einer lobenben (Sinfü^rung. ®8 ift ein unentbetrlicf)e8

©ucf) ntc^t bloB für ben 9?omfa^tei, fonbetn füt jeben ^teunb

ber antifen Äunft. 3)?it unermüblic^em gleipe ^at ber SSerfaffer

überaQ gebeffett unb nachgetragen, er ^at auc^ ben Umfang bet

befproc^enen 5}enfmäler ganj roefentlic^ erroeitert*

(Sitetat. Senttalblatt.)

Das jVlittelmeergebiet. Pon profeffor

Dr. 2(. pijilippfon. Seine geograpbifd>e

unb fulturelle (Eigenart. ^^TTit 9 ^i$wren,

\ö 2tnficbten unb \0 Karten. 6el?. 6 lUt,
geb. . .

.' 7 im.
,'t)a$ Dotliegenbe 3Berf eignet f\d) »oi^üglic^, um einem roeiten

Äteife aOgemein ©ebilbetet eine SBotfteDung Don Cem ju geben,

roaS ©eogtap^ie ^eute ift, namentlicf) aber bet ftetig roac^fenten

3a^l bet ©efucfcet beS SKittelmeetgebiete« ein tiefettö J?etflinbniS

füt ba8, roaä fie fe^en, ju etfc^liepen. . . .

(5^. %i\i)tx in bet Seutfe^en Sitetatur>3titung.)

Die J^atur in der Kunst. Von Prof.

Dr. ^. Höfen. ZTlit über \00 2lbbilbungen.

Pontel^m gcbunben \2 ITIf.

,(S8 ift bet etfte, mit ^inreic^enben SKitteln unternommene Ser-

fucft, baS Verhältnis ber Äünfiler jur 9}atur erfc^öpfenb barju-

fteOen Siofen [(f)reibt nic^t blop für ben funftfjiftoriftten

?«acftmann, fonbern er fortert ben gebilbeten Sefer ju einem

@ange burd) bie ®efcf)tctte ber 9)JaIeret auf, bei bem et i^m

manche überraict)enbe neue ^erfpeftioen unb manchen tieferen

(äinblicf gu eröffnen roeip. . .
.' (SteSiauer 3titung.)

Hrbeit und Rhythmus. Von prof.

Dr. Karl Büdier. Dritte, ftarf Dermel?rte

2lufl. ®eb. 7 int, gefcbmacfp. geb. 8 ZTT!.

»Sie übrige ©emeinbe allgemein ©ebilbetet, ... bie fiii für

bie ©efamt^eit beS felbftänbigen unb roeitgrcifenben UberblicfS

über ben »ieloerfcfclungenen 3i!'^""'""'vJn8 oon tltbeü unb

9?^t)tfjmu6 aufrichtig fteuen barf, iritb yieineS SracitenS bem

berod^iten gorfct)tr aud) bcfüt bäfcnberS banfbar fein, öap er

i^r einen roertoollen ©eitrag ju e-:r •
'^- -•'tfert i;at. mtld)t

bie ebelflen ©enüfie in unferm at 'eben »ermittelt,

nämlirif) jur Set)re Don tet benfen:. :ang, ni^^ blop

roelterfdiüttember ®reignii7e, fcnbern uuc^ aUtüglic^t, auf Schritt

uub Xritt uns begegnenber ©efcfee^niffe.'

(®. 0. mapi, Seil. J. «Ofl. 319.)
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48. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner==—=^—=^= in Hamburg =^===^=
Tagesordnung.

Montag, den 2. Oktober. Abends von 8 Uhr an: Begrüßung und geselliges Beisammensein im
„Konzerthaus Hamburg".

Dienstag, den 3. Oktober. 10-12 Uhr: Erste allgemeine Sitzung. Begrüßung durch ein

Mitglied E. H. Senates. — Von 1 Uhr an: Konstituierung der Sektionen. — 6 Uhr:
Festmahl im Zoologischen Garten.

MittAVOCli, den 4. Oktober. 9—11 Uhr: Sektionssitzungen. — 12—2 Uhr: Zweite allgemeine
Sitzung. — Abends 7 Uhr: Festvorstellung im Deutschen Schauspielhause.

Donnerstag, den 5. Oktober. 9— 11 Uhr: Sektionssitzungen. — 12—2 Uhr: Dritte all-

gemeine Sitzung. — Nachmittags und abends: 1. Einladung der Direktion der „Hamburg-
Amerika-Linie" zu einer Hafenrundfahrt und zum Mittagsmahl an Bord ihres
Dampfers „Patricia". — 2. Einladung der Direktion der „Hamburg-Südamerikani-
schen Dampfschiffahrts - Gesellschaft" zum Mittagsmahl an Bord ihres Dampfers
„Cap Ortegal". — Abends: Empfang durch Einen Hohen Senat im ßathause.

Freitag, den 6. Oktober. 8— 10 Uhr: Sektionssitzungen. — IOV2— l^V'i Uhr: Vierte all-

gemeine Sitzung. — Nachmittags: Ausflug nach Friedrichsruh zum Besuche der Grab-
stätte des Fürsten Bismarck. — Abends: Bierabend, dargeboten vom Ortskomitee.

Sonnabend, den 7. Oktober. Fahrt nach Helgoland.

Verzeichnis der Vorträge in den allgemeinen Sitzungen.

Dr. Bethe, Professor an der Universität Gießen: Liebe und Poesie;
Dr. Conze, Professor, Vorsitzender der Zentraldirektion des Kaiserl. Deutschen Archäologischen

Instituts, Berlin: Pro Pergamo;
Geheimrat Dr. Diels, Professor an der Universität Berlin: Der lateinische, griechische

und deutsche Thesaurus;
Dr. Geffcken, Professor am "Wilhelm-Gymnasium in Hamburg: Altchristliche Apologetik

und griechische Philosophie;
Professor Dr. Kehrbach, Berlin: Bericht über die Veröffentlichungen der Gesellschaft

für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte;
Dr. Koepp, Professor an der Universität Münster i. W.: Die Ausgrabungen bei Haltern

(mit Lichtbildern);

Dr. Lenz, Professor an der Universität Berlin: Ziel und Charakter der Politik Napoleons I.;

Professor Dr. Lichtwark, Direktor der Kunsthalle in Hamburg: Künstlerische Bildung
auf örtlicher und nationaler Grundlage;

Lic. Metz, Professor an der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg: Der Pflichtbegriff
innerhalb Goethischer Ethik;

Dr. Oldenberg, Professor an der Universität Kiel: Indologie und klassische Philologie;

Dr. Pauls en, Professor an der Universität Berlin: Noch eine Schulreform.
Geheimrat Dr. Reinke, Professor an der Universität Kiel: Dogmen und Tendenzen in der

Wissenschaft.
Außerdem werden die beiden Vorsitzenden in einer allgemeinen Sitzung sprechen.

Der Preis der Mitgliedskarten beträgt nach § 11 der Statuten von 1884 zehn Mark.
Der Preis der Karten für Damen beträgt sechs 3Iark.

Für die Anordnung der festlichen Veranstaltungen ist es dem geschäftsführenden Ausschuß des

Ortskomitees sehr erwünscht, möglichst bald die Zahl der Mitglieder zu erfahren. Es wird daher

gebeten, die Mitgliedskarten schon vor dem Beginn der Versammlung, spätestens bis zum 30. Sep-

tember, bei dem Schatzmeister des Ortskomitees, Herrn W. H. Breymann, zu lösen. Die Zahlun-
gen für die Karten erfolgen entweder a. durch die Post an die Firma Breymann & Hübener,
Hamburg 8, oder b. per Bank an die Hamburger Filiale der Deutschen Bank für

W. H. Breymann als Schatzmeister der 48. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner.

Später sind auch Mitgliedskarten im Empfangsbureau zu haben, das sich am 2. Oktober im

Dammtorbahnhof, vom 3. Oktober an im Konzerthaus Hamburg befindet.

Der geschäftsführende Ausschuß erklärt sich gleichfalls zur Wohnungsvermittlung bereit. Es

stehen ihm Hotelquartiere von M. 3,50 an für Nacht und Bett (einschließlich Kaffee) und Privatquartiere

von M. 2,50 an für Nacht und Bett (einschließlich Kaffee und Bedienung) zur Verfügung.^ Anfragen

mit Angabe des anzulegenden Preises bitten wir möglichst frühzeitig, jedenfalls bis zum 27. September,

an Herrn Dr. H. v. Reiche, Hamburg 7, zu richten.

Das Präsidium: Brütt. Wendland.

Verantwortlich für den redaktionellen Teü: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Codex Waldeccensis (D^ Paul).

Hgb. von Victor Schultze. {Oskar

V. Gebhardt, Direktor der Univ.-

Bibl. u. ord. HonorarrProf. Dr. theol.

et phil., Leipzig.)

L. Bethleem, Romans ä lire et roraans ä
proscrire.

Theologie und Kirohenwesen.

\. Rahlfs, Studien zu den Königs-

. büchern. {Georg Beer, aord. Univ.-

Prof. Lic. Dr., Strafsburg.)

Hj. Crohns, Zwei Förderer des

Hexenwahns und ihre Ehrenrettung

durch die ultramontane Wissen-

schaft. {Otto Giemen, Gymn.-Ober-

lehrer Dr., Zwickau.)
Ed. König, Die moderne Religionsflucht

und ihre häufigsten Anlässe.

Philosophie.

E. Troeltsch, Das Historische in

Kants Religionsphilosophie, zugleich

ein Beitrag zu den Untersuchungen
über Kants Philosophie der Ge-

schichte. {Felix Krueger, Privat-

doz. Dr., Leipzig.)

O. Külpe. Die Philosophie der Gegen-
wart in Deutschland. 3. Aufl.

Unterriohtswesen.

M.Walter, Der Gebrauch der Fremd-
sprache bei der Lektüre in den
Oberklassen;

G. Budde, Bildung und Fertigkeit.

{Theodor Engwer , Oberlehrer am
Königl. Lehrerinnen -Seminar, Dr.,

Berlin.)

E. Rausch, Geschichte der Pädagogik und
des gelehrten Unterrichts. 2. xXufl.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgesohiohte.

J.Dutoit,Die duskaracaryä des Bodhi-
sattva. {Hermann Oldenberg, ord.

Univ.-Prof. Dr., Kiel.)

A. ßaldus, Der Koran, seine Entstehung,
Abfassung und religionsgeschichtliche
Bedeutung für den Islam.

Grieohlsohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohiohte.

Th. Nägeli, Der Wortschatz des
Apostels Paulus. {Caspar Rene

Gregory, ord. Honorar-Prof. Dr.

theol., Leipzig.)

H. C. Nutting, Studies in the si-

clause. L Concessive si-clauses in

Plautus. IL Subjunctive protasis

with indicative apodosis in Plautus.

{Claes Lindskog, Univ.-Prof. Dr.,

Lund.)

Oeutsohe Philologie und Literaturgesohiohte.

K. Furtmüller, Die Theorie des

Epos bei den Brüdern Schlegel, den

Klassikern und Wilhelm von Hum-
boldt. {Marie Joachimi, Dr. phil.,

Nordhausen.)

Goethes Götz von Berlichingen mit der
eisernen Hand. Hgb. von .A. Sauer. 3. Aufl.

Romanisohe und englisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

A. Baumgartner S. J., Geschichte

der Weltliteratur. V: Die französi-

sche Literatur. {Richard M. Meyer,
aord. Univ.-Prof. Dr., Berlin.)

The Works of Ralph Waldo Emer-
son. Vol. V.

Allgemeine und alte Gesohlohte.

Frdr. Kenner, Römische Funde in
j

Wien. (/. B. Kenne, Museums-
direktor, Metz.)

ittelalteriiohe Gesohlohte.

E. Dupreel, Histoire critique de

Godefroid le Barbu, Duc de Lotha-

ringie, Marquis de Toscane. {Gerold
Meyer von Knonau, ord. Univ.-

Prof. Dr., Zürich.)

f B. Monod, Le moine Guibert et son
temps (1053—1124).

Neuere Gesohlohte.

G. Frdr. Preufs, Wilhelm IIL von
England und das Haus Wittels-

bach im Zeitalter der spanischen

Erbfolgefrage. 1. Halbbd. {Karl
Spannagel, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Münster.)

Frdr. Wintterlin, Geschichte der

Behördenorganisation in Württem-
berg. L Bd.: Bis zum Regierungs-

antritt König Wilhelms L 2. T.

{H. Spangenberg, Assistent am
Staatsarchiv, Dr., Breslau.)

Geographie, Länder- und VBIkerkunda.

H. F. Feilberg, Jul. l.Bind. {Bern-
hard Kahle, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Heidelberg.)
Fr. Behme und M. Krieger, Führer

durch Tsingtau und Umgebung. 2. AufL

Staats- und Sozialwissensohaften.

W. Ed. Bier mann, Staat und Wirt-

schaft. Bd. I: Die Anschauungen
des ökonomischen Individualismus.

{H.Leser, Privatdoz.Dr., Erlangen.)
Ad. Damaschke, Aufgaben der Gemeinde-

politik. 5. Aufl.

Reohtswissensohaft

A. Taranger, Udsigt over den norske

Rets Historie. Foreltesninger. II, l

:

Statsrettens historie (indtil 1319).

{Karl Lehmann, ord. Univ.-Prof.

Dr., Rostock.)

10. Sitstnig der Iniennationalen Kriminalistik

sehen Vereinigutig.

athematik und Naturwissensohaften.

Oeuvres completes de Chri-
stiaan Huj'^gens. Publiees par

la Societe hollandaise des Sciences.

T. X. Correspondance 1691— 1695.

{E. Gerland, Prof. an der Bergaka-

demie, Dr., Claustal.)

R. S c h e n k , Radioaktive Eigenschaften

der Luft, des Bodens u. des Wassers
in und um Halle. {Johannes Stark,

Privatdoz. Dr., Göttingen.)
Bericht der Senckenbergischen \a-

turf orschenden Gesellschaft in
Frankfurt a. M. 1905.

edizln.

H. Hughe, Lehrbuch der Atmungsgym-
nastik. 2. AutL

Verein für öffeiMche Gegundheitspflege.

Kunstwissensohaften.

G. G. Dehio, Denkmalschutz und

Denkmalpflege im neunzehnten Jahr-

hundert. {Hans Lutsch, Konser-

vator d. Kunstdenkmäler, Geh. Reg.-

Rat u. Vortrag. Rat im preufs. Kultus-

ministerium, Berlin.)

Moderne Diohtung.

M. Greif, Gedichte. Auswahl für die

Jugend. {Daniel Jacöby, Gymn.-
Prof. Dr., Berlin.)
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Geographischen Abhandlungen
herausgegeben von

Prof. Dr. Aibrecht Penck in Wien.

fn zwanglosen, einzeln käuflichen Bänden bez. Heften. Mit vielen Abbildungen, Karten und Plänen gr 8 geh

Soeben erschien:

Band VIII. Heft 3. Hassinger. Gemnorphologische Studien aus dem inneralpinen Wiener Becken
und seinem Randgebirge. Mit 11 Textabbildungen und 1 Tafel. 1905 Mk. 8.—

— Vni. komplett. 1905 „22.—

Früher erschien:

Band I. Heft 1. Brückner. Die Vergletseherung des Salzachgebieies. Mit 11 Abbildungen,
3Taf. u. 3 Karten. 1886 „ 9.—

— I. — 2. Neumann. Orometrie des Sckwarzwaldes. Mit 9 Abbildungen, 1 Tafel und
1 Karte. 1886 „ 3.—

— I. — 3. Böhm. Einteilung der Ostalpen. Mit 1 Karte. 1887 „ 8.—
— I. komplett. 1887 . „20.—

Band II. Heft 1. Geiger. Pamir- Gebiete. Mit 1 Karte. 1887 „ «•—
— II. — 2. Mann. Verteilung des Luftdruckes. Mit 3 Tafeln u. zahlreichen Tab. 1887 „ 12.—
— II. — 3. Soyka. Grundwasser- Schtvankungen. Mit 18 Abbildungen. 1888 .... „ 3.—
— II. komplett. 1888 ...'.... „23.—

Band III. Heft 1. Sievers. Cordillere von Merida. Mit 1 Karte und 15 Profilen. 1888 . . „ 12. —
— III. — 2. Günther. Johannes Keppler. Mit 19 Abbildungen. 1889 „ 3.—
— III. — 3. Woeikof. Einfluss einer Schneedecke. 1889 „ 6.—
— III. komplett. 1889 „21.—

Band IV. Heft 1. Kretschmer. Die physische Erdkunde im Mittelalter. Mit 9 Abbild. 1889 „ 5.—
— IV. — 2. Brückner. Klima- Schtvankungen. Mit 1 Tafel, 13 Figuren und zahlreichen

Tabellen. 1890 „15.—
— IV. komplett. 1890 „20.—

Band V. Heft 1. Arbeiten des geogr. Institutes der k. k. Universität Wien. 1901 „ 5.—

Sonderdrucke aus Band V, Heft 1:

Heiderich. Die mittleren Erhdtungsverhältnisse der Erdoberfläche. Mit
iTafeh 1891 „ 2.—

Kurowski. Die Höhe der Schneegrenze. Mit 4 Figuren. 1891 „ 1.80
Swarowski. Die Eisverhältnisse der Donau. 1891 „ 2.—

— V. — 2. Partsch. Philipp Cliiver. Mit 1 Karte. 1891 „ 2.—
— V. — 3. Cvijic. Das Karstphänomen. 1892 „ 4.—
— V. — 4. Forster. Die Temperatur fliessender Gewässer Mitteleuropas. Mit 1 Tafel

und 25 Tabellen. 1894 „ 4.—
— V. — 5. Ruvarac. Die Abfluss- und NiederschlagsverhäUnisse von Bühnen, nebst

Penck. Untersuchungen über Verdunstung und Abfluss von grösseren Landflächen.
Mit 1 Karte, 2 Tafeln und zahlreichen Tabellen. 1896 „ 5 .

—
— V. komplett. 1896 „ 20 .

—
Band VI. Atlas der österreichischen Alpenseen.

I. Lieferung: Müllner. Die Seen des Salzkammergutes. 1896 „ 8.50
II. — : Richter. Seen von Kärnten, Krain und Südtirol. 1897 „ 8.50

— VI. Heft 1. Müllner. Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun. Mit
2 Tafeln, 7 Textfiguren und 47 Tabellen. 1896 „6.50

— VI. — 2. Richter. Seenstudien. Mit 3 Tafeln und 7 Figuren. 1897 ...... „ 4.20
— VI. — 3. Penck. Friedrich Simony. Mit 22 Tafeln und 11 Figuren „12.—
— VI. komplett (ohne Atlas). 1898 „22.70

Band VII. Heft 1. Müllner. Die Seen am Besehen- Scheideck. Mit 7 Abbild, u. 4 Tafeln. 1900 „ 3.—
— VII. — 2. Müllner. Die Vereisung der österreichischen Alpenseen in den Wintern 1894/95

bis 19001L Mit 4 Textabbildungen und 2 Doppeltafeln. 1903 „2.40
— VII. Heft 3. Grund. Die Karsthydrographie. Studien aus Westbosnien. Mit 14 Abbildungen

im Text und auf 3 Tafeln. 1903 „ 6.80

Band VIII. Heft 1. Grund. Die Veränderungen der Topographie im Wiener Walde und Wiener
Becken. Mit 20 Abbildungen im Text. 1901 „10.—

— VIII. Heft 2. Krebs. Die nördlichen Alpen zicischen Enns, Traisen und Mürz. Mit 9

Textabbildungen. 1903 „ 4.—

ttr Die Sammlung wird fortgeset'^t; Jede Buchhandlung nimmt Bestellungen entgegen. "Wt

Leipzig, Poststraße 3. B. G. Teubnör.
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Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Codex Waldeccensis (Dw Paul). Unbekannte

Fragmente einer griechisch • lateinischen Bibelhand-

schrift herausgegeben von Victor Schultze [ord.

Prof. f. Kirchengesch. u. christl. Archäol. an der Univ.

Greifswald]. München, C. H. Beck (Oskar Beck), 1904.

23 S. 8° mit 8 Taf. M. 2,50.

Es sind zwei Pergamentblätter grofsen For-

mates, die auf dem Rekto Eph. 1, 5— 13 und

2, 3— 11 lateinisch, auf dem Verso Eph. 1, 13

— 19 und 2, 11— 18 griechisch enthalten. Sie

fanden sich im Stadtarchiv zu Mengeringhausen

in Waldeck, wo sie einer Schützenordnung aus

dem 17. Jahrh. als Umschlag dienten. Nach einer

ansprechenden Vermutung des Herausgebers

stammen sie aus der Bibliothek des Klosters

Volkhardinghausen, dem um die Mitte des

16. Jahrb. s der gelehrte Johannes von Deventer
als Prior vorstand. Für die Kritik des Bibel-

textes sind sie wertlos. Denn aller Wahrschein-

lichkeit nach haben wir in ihnen eine im

1 1 . Jahrh. im Abendlande hergestellte Abschrift

aus dem Codex Claromontanus der National-

bibliothek zu Paris zu erblicken. Bei der grofsen

Seltenheit zweisprachiger biblischer Handschriften,

insbesondere solcher der paulinischen Briefe, sind

die in photographischem Faksimile hier abgebil-

deten Fragmente als Überreste eines umfang-

reichen Bandes dieser Art immerhin merkwürdig
und der eingehenden Betrachtung wert, die der

Herausgeber ihnen gewidmet hat,

Leipzig. O, v. Gebhardt.

Louis Bethleem [Vikar der Kathedrale zu Cambrai,
.A.bbe], Romans ä lire et romans ä proscrire.
Essai de Classification au point de vue moral des
principaux romans et romanciers de notre epoque

(1800— 1904). Avec notes et indications pratiques.

Cambrai, 1905. 222 S. kl. 8". Fr. 3.

Dieses, einem Index verwandte Verzeichnis, das haupt-

sächlich die französische Literatur berücksichtigt, unter-

scheidet zwischen guten , schlechten und indifferenten

Verfassern und teilt die Romane und Romanschriftsteller

in zu verbietende, teils zu verbietende und teils zu erlau-

bende, und solche, die gelesen werden sollen oder können.

Die erste Abteilung enthält die zwei Gruppen solcher,

von denen Werke auf dem Index Expurgatorius genannt
werden, und solcher, deren Werke im allgemeinen verdammt
werden, weil sie die religiöse Lehre bekämpfen oder die

gute Sitte verletzen. Unter der ersten Gruppe finden

sich z. B. Balzac, die beiden Dumas, Flaubert, Victor

Hugo, Lamartine, George Sand und Zola. Die zweite

•Abteilung der verdächtigen Schriftsteller enthält 1 "20 Namen,
darunter Bourget, die Daudets, Halev}', >Gypt, Lemailre,

Mme de Stael, Tolstoj, Turgeniew, Sienkiewicz, Mark
Twain , Kipling. Die letzte Abteilung enthält die drei

Gruppen der Erzählungen , die von jungen Leuten im
allgemeinen ohne Gefahr gelesen werden können, der

Erzählungen für die Jugend und der Kinderbücher, in

der ersten Gruppe findet man u. a. Coppee, VVilkie

CoUins und Dickens, in der zweiten u. a. Andersen,

Cooper, Scott.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Handschriften - Sammlung des verstor-
benen Bankiers Alexander Meyer Cohn wird von
der Buchhandlung J. A. Stargardt in Berlin vom 23.

bis 28. Oktober versteigert werden. Der Katalog, ein-

geleitet durch eine biographische Würdigung des Samm-
lers von Geh. -Rat Prof. Erich Schmidt, verzeichnet viele

Briefe von Goethe, ferner die vollständige Sammlung der

Briefe Heinrich von Kleists an seine Braut Wilhelmine

von Zenge, sowie die gesamten Dokumente der Tragödie

am Wannsee. Kleists letzter Brief ist an einen Berliner

Freund, Kriegsrat Peguilhen , gerichtet, dem er seinen

Nachlafs vermacht. Unter den anderen Briefen befinden

sich auch solche des späteren Kaisers Wilhelm I. aus

den Jahren 1806, 1807, 1811 bis 1815, die an den

Prinzen Karl gerichtet sind. Der Katalog verzeichnet

im ganzen mehr als 17(X) Nummern.

PersoHftlckroBlk.

Der Direktor der Handschriften-Abteilung der Königl.

Bibliothek zu Berlin, Geh. Reg.-Rat Dr. Valentin Rose,
tritt am 1. Oktober in den Ruhestand.
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Dem Oberbibliothekar an der Königl. Bibl. zu Berlin

Dr. Heinrich Meisner und dem Bibliothekar der Murhard-
schen Bibl. der Stadt Kassel Dr. Georg Steinhausen
ist der Titel Professor verliehen worden.

Nen erschienene Werke.

P. Hirsch, Bibliographie der deutschen Regiments-

und Bataillonsgeschichten. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

M. 6.

Zeltschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

203. O. B., Der Sommer auf dem Lande. — B. Münz,
Eine Bibliothek moderner deutscher Autoren. — 204.

A. Siebert, Wirtschaftlich-ethische Motive in Goethes
»Faust». — K. H. Strobl, Per Hallström. — A. Fell-

metz, Die Entwickelung des Seefrachtenmarktes. — 205.

J. Naue, Zur germanischen Tierornamentik. — Haacke,
Die Aufgaben der modernen Grofsstadt auf dem Gebiete

der Entwässerung. — Br. , Die Verbreitung der grofsen

Volkskrankheiten im Juni, Juli, August 1905. — 206.

E. Beneze, Der Humor Friedrichs des Grofsen. — W.
Michel, Bonaventuras Nachtwachen. — 207. G. Ker-
schensteiner, Das Kind und das Ornament. — E.

Zobel, Die Landespferdezucht in Bayern. — 208. E.

Wrobel, Technische Briefe. XXI. — A. Elster, Neue
Gedanken zum Drama und ihre Anwendung.

Österreichische Rundschau. 7. September. A.Schwo-
ner, Die Geschichte der Zwischenzolllinie. — C. von
Kraus, Richard Heinzel. — J. L. Windholz, Der
fahrende Grieche. — F. Zweybrück, Zum Frieden

von Portsmouth. — M. Haberlandt, Volkskunde.

The Nineteenth Century and after. September. W.
E. Garstin, Some problems of the Upper Nile. — Aga
Khan, The defence of India. — M. H. Spielmann,
A plea for a Ministry of Fine Arts. — G. S. C. Swinton,
The traffic of London. — Edith Seilers, How Poorlaw
Guardians spend their money. — Alice Kemp -Welch,
Agnes Sorel. — Yei Theodora Ozaki, Aoyagi: The
Story of a Japanese heroine. — Lord Averbury, The
recent increase in Sunday trading. — Lord Colchester,
A viceroy's post-bag. — J.W. Crombie, A fiscal refor-

mer of Cervantes' time. — C. C. Penrose Fitz
Gerald, Have we an army? — Isabel Z. Cor n wall,
Cornewall's monument in Westminster Abbey. — D. C.

Lathbury, The Royal Commisson on Ecclesiastical

Discipline. — W. H. Mallock, Christianity as a natural

religion. — A. Vambery, A political retrospect.

The Westminster Review. September. D.H.Wilson,
Fair Trade — what is it? — W. Howgrave, A
sociological view of taxation. — F. R. East, The use

of statistics. — J. Dorum, Co-operation in Irish agri-

culture. — L. H. Berens, A social reformer of the

days of the Commonwealth. — J. L. Tayler, Aspects

of individual evolution. — M. Carlyle, The birth-rate

(1905). — l. H. Bisson, Heathfield: a corner of Sussex.
— G. Trobridge, The nude in art and seminude in

Society. — A. R. Hunt, Training versus Instruction. —
N. Alliston, Of some inconsistencies in the idea of

Providence. — G. J. Ball, Tragedy of the parish archae-

opteryx.

La Nouvelle Revue. 1. Septembre. F. A. de La
Rochefoucauld, Souvenirs diplomatiques. — Marquis
de Castellane, Lettres d'amour. — A. Hustin,
Madame de Balbi. — G. de Lauris, Maurice Barres

(fin). — P. de Litta Visconti-Arese, Le meurtre

d'une äme (fin). — J. Des Esseintes, L'astrologie.

— L. Kremer, Le vagabond. — Ch. Signier, Le
secret. III. — R. Eude, Les grandes amoureuses. —
Coignet, Une visite a la caserne. — G. Kahn, Un
congres litteraire.

La Espana moderna. 1. Septiembre. E. L. Andre,
Estadismo, laicismo y congregacionismo en nuestra en-

sefianza secundaria. — M. Hume, Influencia espanola

sobre la Literatura inglesa. VIII. — J. Hogge Fort y

F. V. Dwelshauvers-Dery, La Espana nueva (cont.).

— J. P. de Guzmän, En el cartulario de Prim. —
M. Gorki, Un companero extraiio. — E. G. Blanco,
La institucion y origen del descanso dominical.

Archiv für Stenographie. N. F. 1, 9. D. Ohl-
mann, Die Stenographie im Leben des hl. Augustinus.
— R. Havette, Beiträge zur Geschichte der Stenographie

während der französischen Revolution. IL — O. Henke,
Stenographie und Sprachwissenschaft. (Schi.).

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

A. Rahlfs [aord. Prof. f. alttest. Exegese an der

Univ. Göttingen], Studien zu den Königs-
büchern. [Septuaginta -Studien hgb. von

Alfred Rahlfs. 1. Heft.] Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1904. 88 S. 8". M. 2,80.

Rahlfs bezweckt mit seinen, dem Andenken

Lagardes gewidmeten Septuaginta-Studien eine

Fortsetzung der Arbeiten des deutschen Meisters

der Septuaginta -Forschung, Was bts jetzt er-

schienen, zeigt, dafs der Schüler dem Lehrer

zum mindesten bereits ebenbürtig ist! In dem
1. Heft die griechische Überlieferung zu den

Königsbüchern der hebräischen Bibel untersuchend,

nimmt R. zunächst die LXX-Handschrift Holmes-

Parsons 82 vor; sie ist aus Lucian und %
(= LXX) gemischt und zwar zufällig. Der

2. Abschnitt gilt den Zitaten Theodorets aus

I— II Kön. und II Chron. IMittels der von R. in

der LXX-Handschrift 158 Basel (Bl. 167— 261)

entdeckten Handschrift von Theodorets »quaesti-

ones« und einiger anderer Theodoret- Zeugen

läfst sich deutlicher, als man bisher aus dem

Vergleich der gedruckten Theodoret -Zitate und

Lagardes Lucian-Ausgabe wufste, erkennen, dafs

Theodoret mit Lucian übereinstimmt, mit der

Lucian-Handschriften-Gruppe 82, 93 (127) mehr

als mit 19, 108. Wo Theodoret von den

Lucian-Handschriften abweicht, hat er teils nach

(^, teils nach eigenem Gutdünken geändert. Der

Rest beschäftigt sich mit den hexaplarischen und

den nichthexaplarischen Zitaten des Origenes aus

den Königsbüchern, woraus folgt, dafs die

Hexapla zu den Königsbüchern ca. 235— 240

ausgearbeitet worden ist. — Ähnliche Schlüsse

lassen sich bei Luther aus der Abhängigkeit von

der Vulgata oder der eigenen Bibelübersetzung

ziehen. — In den nichthexaplarischen Zitaten

stimmt Origenes durchgängig mit LXX-B (= Cod.

Vaticanus), sehr wenig mit Lucian. Umgekehrt

ergibt sich aus den nichthexaplarischen Zitaten

des Origenes, dafs Cod. B und die äthiopische

Version zu den Königsbüchern »einen wesent-

lich vororigenianischen Text enthalten« (S. 85).

Die vorliegende Studie wird allen Freunden der

griechischen Bibel sehr willkommen sein und

kann jüngeren Talenten als Muster philologi-

scher Gelehrsamkeit und Akribie dienen.

Strafsburg i. E. Georg Beer.
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Hjalmar Crohns [Dozent f. allgemeine Geschichte

an der Univ. Helsingfors], Zwei Förderer des
Hexenwahns und ihre Ehrenrettung
durch die ultramontane Wissenschaft.
Stuttgart, Strecker & Schröder, 1905. 62 S. 8».

In einer Ende 1903 erschienenen Abhand-

lung: »Die Summa theologica des Antonin von

Florenz und die Schätzung des Weibes im

Hexenkammer« (s. Kropatschecks, Besprechung

DLZ. 1905, Nr. 4, Sp. 229 f.) hatte Crohns

gezeigt, dafs die in dem Malleus maleficarum

sich äufsernde greuliche Verachtung der Frauen

nicht nur ein »pseudowissenschaftliches Geistes-

produkt zweier fanatischer Zölibatäre«, sondern

der »Niederschlag einer gelehrten Tradition« ist.

Cr. wies nämlich nach, dafs Institoris und

Sprenger aus zwei von älteren Brüdern ihres

Ordens verfafsten Werken schöpfen, dem Formi-

carius des Johann Nider und der Summa
theologica des Antonin von Florenz, die im

25. Kapitel ein von Johann Dominici herstammen-

des alphabetisches Register der proprietates et

nequitiae des Weibes nebst einem erläuternden

Kommentar enthält. Der Rezensent in der

Revue d'histoire ecclesiastique (Louvain), femer
Nicolaus Paulus in den Historisch - politischen

Blättern 133, S. 604^ und 134, S. 814 ff. und

F". Schaub im Historischen Jahrbuch der Görres-

gesellschaft 26, S. 117 ff. wandten gegen Cr.s

Ausführungen ein, er habe übersehen, dafs

Antonin doch nur von den bösen W^eibern, nicht

von den Weibern im allgemeinen spricht. Cr.

schiebt seinen Rezensenten die Absicht unter,

die Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Kern
seiner Abhandlung auf einen mehr nebensäch-

lichen Punkt abzulenken und dadurch den Ein-

druck seiner Ausführungen auf katholische Leser
abzuschwächen. Ich kann nicht finden, dafs die

Artikel von Paulus und Schaub ihm ein Recht zu

dieser Vermutung geben. Cr. scheint von einem
tiefgründigen Mifstrauen gegen alles, was katholisch

heifst, erfüllt zu sein, sodafs er auch dort Ge-
schichtsverdrehung und Heimtücke wittert, wo
daran kaum zu denken ist. Gegen »Herrn
Paulus« namentlich hätte er keinen so tempera-

mentvollen Ton anschlagen sollen. Inhaltlich

bringt das Schriftchen gegenüber der oben ge-

nannten wertvollen Abhandlung wenig neues.

Zwickau i. S. O. Giemen.

Eduard König [ord. Prof. f. alttestamentl. Theol. an der
Univ. Bonn], Die moderne Religionsflucht und
ihre häufigsten Anlässe. Stuttgart, Chr. Belser,

1904. 45 S. 8". M. 0,60.

Die häufigsten Anlässe zur Abkehr von der Religion
sind nach dem Verf. die idealistische Erkenntnistheorie,
die darwinistische Naturphilosophie und die materialistische

Geschichtsbetrachtung. In der Schrift sucht er nachzu-
weisen, dafs sie haltlos seien, und bemüht sich, ihnen
gegenüber die Religion in ihrer Herrlichkeit darzulegen.

Notizen und Mittellungen.

Peraonalcbronlk.

Der ord. Prof. f. alttestam. Theol. an der Univ.

Heidelberg Geh. Hofrat Dr. theol. et phiL Adaibert Merx
ist zum Geh. Rat ernannt worden.

Xei crschieaene Werke.

E. S ellin. Der Ertrag der Ausgrabungen im Orient

für die Erkenntnis der Entwicklung der Religion Israels.

Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme). M. 0,80.

G. Hölscher, Kanonisch oder Apokryph. Ein

Kapitel aus der Geschichte der alttestamentlicben Kanons.

Ebda. M. 2.

H. Gebhardt, Die Abfassungszeit des Johannes-

evangeliums. Ebda. M. 1.

Die Briefe des Paulus an die Epheser, Kolosser

und Philemon, ausgelegt von P. Ewald [Kommentar zum
N. T. hgb. von Th. Zahn. Bd. X]. Ebda. M. 8,50.

R. Seeberg,Grundrifs der Dogmengeschichte. 2. Aufl.

Ebda. M. 2,80.

O. Kirn, Grundrifs der theologischen Ethik. Ebda.

M. 1,40.

H. Brand, Der niedere Kirchendienst. 2. Aufl. Ebda.

M. 1,50.

R. Mumm, Die Polemik des Martin Chemnitz gegen

das Konzil von Trient. I. Tl. Ebda. M. 2.

A.W. Hunzinger, Lutherstudien. 1: Luthers Neu-

platonismus in der PsalmenVorlesung von löl3— 1516.

Ebda. M. 2,25.

A. de Waal, Roma Sacra. München, Allgemeine

Verlags-Gesellschaft. M. 12. geb. 14.

S. A. Kierkegaards Samlede Vaerker. Udg. af A.

B. Drachmann, J. L. Heiberg und H. 0. Lange. 61. H.

Kopenhagen, Gyldendal. 50 ere.

Zeitschriften.

Neue kirchliche Zeitschrift. 16, 9. A. Kloster-

mann, Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Penta-

teuchs (Schi.). — P. Wapler, Die Theologie Hofmanns
in ihrem Verhältnis zu Schellings positiver Philosophie.

— Karl Schmidt, Zur Lehre von der christlichen Voll-

kommenheit.

Vierteljahrsschrißfür Bibelkunde. 11,3. H. Bahr,

Der Prophet Arnos. I. — J. C. Matthes, Das Buch

Sirach und Kohelet in ihrem gegenseitigen Verhältnis. —
A. Wünsche, Der Schöpfungsbericht nach .Auffassung

des Midrasch. II. Jalkut Simeoni. — J. Lanz-Lieben-
fels, Anthropozoon Biblicum, Biblio-Exegeticon. III.

Der Bund. — H. P. Chajes: A. B. Ehrlich, Die Psal-

men neu übersetzt und erklärt.

Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner-

und Cisiercienser-Orden. 1905, 2. B. Adlhoch, Zur

Vita S. Mauri (Schi.). — Fr. PL Bliemetzrieder, Abt

Ludolfs von Sagan Traktat »Soliloquium scismatis». II. —
L. Helmling, Die literarische und künstlerische Tätig-

keit im kgl. Stift Emaus in Prag (SchL) — J. Linne-
born. Ein 50jähriger Kampf (1417 bis ca. 1467) um die

Reform und ihr Sieg im Kloster ad sanctum Michaelem

bei Bamberg. V. — Bruder, Die Reliquien des hl.

Bonifatius, Apostels der Deutschen, und seiner Marter-

gefahrten. — F. Curiel, Congregatio Hispano-Benedic-

tina alias Sancti Benedict! Vallisoleti. V. —- Th. Bühler,

Dom Prosper Gueranger, Abt von Solesmes und Neu-

begründer des Benediktiner-Ordens in Frankreich. II. —
St. Kainz, Die Consuetudines Schyrenses. VIII. — Fr.

H üttner, Memoiren des Cistercienserabtes Johann Dressel

von Ebrach aus den J. 1631— 1635. IL — A. Förster,

Christian Urban , ein sonderausgeprägter Kunstfürst und

Heilskämpfer. V. — A. Amrhein, Verzeichnis der in

den J. 1520--1803 in Würzburg ordinierten Benediktiner-

mönche. VI. — L. Schiller, Aus dem Briefwechsel

der Cistercienserinnen des 17. Jahrh.s. II.
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Philosophie.

Referate.

Ernst TroeltSCh [ord. Prof. f. systemat. Theol. an
der Univ. Heidelberg], Das Historische in

Kants Religionsphilosophie, zugleich
ein Beitrag zu den Untersuchungen
über Kants Philosophie der Geschichte.
Berlin, Reuther & Reichard, 1904. VII u. 134 S. 8°.

M. 3.

Der Göttinger theologischen Fakultät ist die

aufserordentlich lehrreiche Abhandlung gewidmet.
Sie richtet sich gegen den schiefen, überwiegend
nur negativen Kantianismus der Ritschlschen

Schule und gegen den unkritischen Historismus

derjenigen Theologie, die »vom Baum des histo-

rischen Sinnes die Früchte zu pflücken hofft, die

nur auf dem des Wunders reifen können«. Kant
stimme mit der modernen Wissenschaft überein

in dem Gedanken »der EinheitHchkeit des Ge-
schehens in Natur und Geschichte«. An Kant
könne auch der recht verstandene historische

Evolutionismus sich orientieren, den im

ganzen und prinzipiell anzuerkennen, Troeltsch

von der Theologie fordert.

Wir empfangen zuerst eine kritische Über-

sicht über die bisherigen Darstellungen von
Kants Religionsphilosophie (K. Fischer, Pfleiderer,

Schweitzer, Sänger; Arnoldt, Paulsen und die

kantisierende Theologie). Am unzulänglichsten

erscheinen dem Verf. die Ergebnisse der Kant-

forschung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen

Religion und Geschichte. Dieser entscheidenden

Frage, der Frage nach dem philosophischen

Werte der Geschichte überhaupt, im Sinne Kants,

ist seine Untersuchung vorzüglich zugewendet.

Als Grundzug des Kantischen Denkens ergibt

sich die »Richtung auf das Normative«. Im
Gegensatze zur alten Metaphysik geht Kant über-

all, auch in der Philosophie des Geistes, vom
empirisch Gegebenen, von der geschichtlichen

und psychologischen Wirklichkeit aus. Aber
jene Richtung auf das zeitlos Gültige führt ihn

grundsätzlich über den reinen Empirismus hinaus

— zu teleologischer Konstruktion der Geistes-

welt. Seine Philosophie ist im Grunde Entwick-

lungsgeschichte der Vernunft, aber nach einem

teleologischen Apriori konstruiert. So ist bei Kant
das Verhältnis der Vernunftreligion zu Religionsge-

schichte aufzufassen. Nur von hier aus wird man
dem »Kompromifscharakter« der religionsphilo-

sophischen Hauptschriften gerecht. Sie enthalten

eine Kette von Versuchen, zwischen der Religion

der reinen praktischen Vernunft und der positiven

(christlichen) Religion zu vermitteln. Diese Kom-
promisse sind mehrdeutig und z. T. recht äufser-

lich bedingt, durch eine auf mangelhaften histo-

rischen Kenntnissen beruhende Isolierung des

Christentums, durch Zensurschwierigkeiten u. dergl.

Aller Supranaturalismus wird, von diplomatischen

Verklausulierungen abgesehen, tatsächlich ver-

worfen. Ganz fest steht nur der psychologische

Gegensatz des sinnlichen und des vernünftigen

Elements in der menschlichen Natur; die imma-
nente und autonome Moral; endlich der Gedanke
einer notwendigen Geschichtsentwicklung von der

Sinnlichkeit zur Vernunft. Der dritte Gedanke,
einer ethischen Teleologie, beherrscht durchgän-

gig sowohl Kants Religionslehre als seine Ge-
schichtsbetrachtung. Die menschliche Gattung
nähert sich in allmählichem religionsgeschicht-

lichem Fortschritt dem Ziele einer reinen mora-

lischen Vernunftreligion. Dieses apriori notwen-
dige Ziel kann niemals ganz erreicht werden
wegen der unaufheblichen sinnlichen Beschränkt-

heit der Menschennatur. Eben darum ist der

Symbolismus der positiven Religionen nie ganz

zu entbehren. Er kann vielmehr als »Vehikel«

der ewig werdenden Vernunftreligion dienen; dies

gilt im höchsten Mafse von den Symbolen der

reinsten, d. h. dem vernünftig -moralischen Ideal

am nächsten kommenden Religion, der christ-

lichen. Aber auch für sie bleibt Kants Grund-

satz in Geltung: »Das Historische dient nur zur

Illustration, nicht zur Demonstration.«

Die tiefgreifenden Widersprüche und Unklar-

heiten dieser Lehre hat der Verf. nicht, wie es

oft geschieht, zu verhüllen gesucht. Unklar bleibt

bei Kant namentlich das Verhältnis von kausal

erklärender und teleologischer Geschichtsbetrach-

tung, und hier wiederum das Verhältnis zwischen

empirisch -wissenschaftlicher und metaphysischer

oder wohl auch nur scholastisch- traditioneller

Teleologie. Eine weitere Dunkelheit, woran die

Darstellung der Kantischen Geistesphilosophie

gegenwärtig nicht mehr ohne Kritik vorüber-

gehen sollte, betrifft das Verhältnis von Psycho-

logie und Geschichte. Kants Religionsphilosophie

zumal — das wird gerade aus der vorliegenden

Darstellung deutlich — enthält neben den ge-

schichtlichen erhebliche psychologische und völker-

psychologische Elemente; diese aber sozusagen

in geschichtsphilosophijcher Bindung. Die funda-

mentale Lehre von dem notwendigen sinnlichen

Vehikel aller Religion ist nicht nur eine ge-

schichtsphilosophische Konstruktion, sondern zu-

gleich psychologische Theorie. Geschichtliche

und psychologische (oder »anthropologische«)

Betrachtung der Religion werden auch vom Verf.

nicht genügend geschieden. Aber Tr. hat Kants

Religionslehre in ihrem Verhältnis zu seiner Ge-

schichtsauffassung nicht kritisieren, sondern ver-

ständlich machen wollen (S. 133). Diese von den

meisten Kantforschern vernachlässigte Aufgabe ist

ihm in hohem Mafse gelungen.

Leipzig. Felix Krueger.

Oswald Külpe [ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Würz-

burg], Die Philosophie der Gegenwart in

Deutschland. Eine Charakteristik ihrer Hauptrich-

tungen, nach Vorträgen gehalten im Ferienkurs für
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Lehrer 1901 zu Würzburg. 3., verb. Aufl. [Aus

Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich-

gemeinverständlicher Darstellungen. 41.Bdch.] Leipzig,

B. G. Teubner, 1905. 3 Bl. u. 125 S. 8». Geb.

M. 1,25.

Külpes Versuch, die Tendenzen der gegenwärtigen

deutschen Philosophie zu schildern und zu beurteilen, er-

freut sich mit Recht weiter so reger Teilnahme, dafs schon

nach anderthalb Jahren wieder eine neue Auflage nötig

eworden ist. In ihr hat der Verf. die geschichtliche Ent-

. icklung des Positivismus, Dührings gegenwärtige

Stellung zur Philosophie und Stirners Lehre ausführlicher

dargelegt, ferner die Würdigung Nietzsches und Wundts
und die allgemeine Kritik des Idealismus erweitert. Leider

fehlt noch ein Namen- und Sachverzeichnis.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

J. Bohatec, Zur neuesten Geschichte des ontologi-

schen Gottesbeweises, Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg

Böhme). .M. 1,20.

E. Gollnow, Die Liebe als Leitstern zur Lösung der

Welträtsel. Em Briefwechsel für jedermann. Ebda. M. 3.

Fr. Mann, Aus der Mathematik in die Logik. Bei-

trag zur Propädeutik der Philosophie. Ebda. M. 0,60.

K. Mühlenhardt, Gott und Mensch als Welt-

schöpfer. Philosophische Betrachtungen. Berlin-Wilmers-

dorf, Selbstverlag. M. 3.

R. Lagerborg, Das Gefühlsproblem. [Studien zum
peripherischen Mechanismus des Bewufstseinslebens.]

Leipzig, J. A. Barth. M. 3.

A. Rolla, Storia delle Idee estetiche in Italia. Turin,

Fratelli Bocca. L. 4.

H.Schreiber, Schopenhauers Urteile über Aristoteles.

Breslau, in Komm, bei Köbner. M. 1,20.

Zeitschriften.

Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie

und Soziologie. X. F. IV, 3. Fr. W. Adler, Bemer-
kungen über die Metaphysik in der Ostwaldschen Ener-

getik. — W. Alexejeff, N. W. Bugajew und die

idealistischen Probleme der Moskauer mathematischen
Schule. — K. Geifsler, Über Lehren vom Wesen des
Seins, besonders in neuester Zeit. — Frz. Oppenhei-
mer: W. Lexis, Abhandlungen zur Theorie der Be-

völkerungs- und Moralstatistik. — W. P. Schumann:
L. Goldschmidt, Kantkritik oder Kantstudium? — R.

Rrchter: K. Joel, Nietzsche und die Romantik; Fr.

Jodl, Ludwig Feuerbach; Kants gesammelte Schriften;

J. Freuderithai, Spinoza, sein Leben und seine Lehre.

!. — L. Rauschenbach: Heinrich Schmidt. Haeckels
biogenetisches Grundgesetz und seine Gegner.

Unterrichtswesen.

Referate.

Max Walter [Direktor der .Musterschule in Frank-

furt a. M.], Der Gebrauch der Fremd-
sprache bei der Lektüre in den Ober-
klassen. Vortrag gehalten auf dem XI. deutschen

Neuphilologentage zu Köln a. Rh. am 27. Mai 1904.

Mit Ergänzungen und Anmerkungen. Marburg i. H.,

N. G. Elwert, 1905. 2 Bl. u. 32 S. 8°.

Gerhard Budde [Oberlehrer am Lyceum I in Han-

nover], Bildung und Fertigkeit. Gesammelte
Aufsätze zur neusprachlichen Methodik. Hannover,
Carl Meyer (Gustav Prior), 1905. 65 S. 8°. M. 1,25.

Jeder, der aus den anregenden methodischen
Schriften Walters Nutzen gezogen, der den für

sein Fach begeisterten Schulmann auf den
Philologentagen gehört oder gar Gelegenheit

gefunden hat, ihn als Lehrer vor seiner Klasse

zu sehen, erwartete mit Spannung in Köln den
Vortrag, der uns nun zeigen sollte, wie mit so

trefflich zum Verständnis wie zur eigenen Be-

tätigung erzogenen Schülern, nach 6 Jahren der

Vorbildung, sich der Unterricht in den höheren

Klassen gestaltet. Von Obersetunda bis Prima

sollen auch in Frankfurt — ich ersehe es jetzt

aus den Anmerkungen, z. B. zu S. 22, 3; aus

dem Vortrage ging es kaum hervor — die

reifsten der der Schule zugänglichen Werke
französischer und engUscher Literatur gelesen,

diese Werke sollen, wie es dieselbe Stelle des

.Anhanges wenigstens mit Bezug auf das Drama
zeigt, den Schülern nach allen Seiten hin zum
vollsten inhaltlichen Verständnis gebracht werden.

Der Ref. ist mit dem Redner über das Ziel

einig, er gehört zu denen, die mit ihm auch

über das Mittel, möglichst ausschliefsliche Ver-

wendung der fremden Sprache bei der Lektüre,

einverstanden sind. Und doch bekennt er, durch

den geistvollen und von vielen mit Begeisterung

aufgenommenen Vortrag eine Enttäuschung er-

fahren zu haben, die jetzt bei der Lektüre

höchstens durch einige Stellen der Anmerkungen
eine Linderung erfährt.

Der Redner beschreibt den uns allen be-

kannten Weg, der sich für die Unter-, auch

wohl noch die Mittelklassen vortrefflich bewährt
hat. Vortragen, oder doch Vorlesen eines

gröfseren Abschnittes des Textes von selten

des Lehrers — die Schüler stellen die ihnen

unbekannten Wörter fest, die dann in der

fremden Sprache erklärt werden, und zwar so,

dafs sie gleich im Satzzusammenhange verar-

beitet werden — das Vorgetragene dann wird

wiedererzählt — einzelne Schüler, mehrere zu-

gleich, schreiben es an die Tafeln, während
die Klasse weiterarbeitet, — einige z. B. frei

vortragen, die Vortragenden von den Mitschülern

nach ihren Notizen verbessert werden — dann

wird das an die Tafeln Geschriebene gemeinsam
durchgenommen und verbessert, dabei nach

gleichbedeutenden Ausdrücken (für leichte Sachen

werden oft im Nu deren 8— 10 gefunden) ge-

sucht, also Synonymik getrieben, aber auch

Sprachgeschichtliches und Etymologisches festge-

stellt, Ableitungen gebildet, das Grundwort

herausgesucht, Wortgruppen zusammengestellt,

grammatische Untersuchungen und Vergleiche

mit anderen Sprachen angestellt usw.

Ich lege kein Gewicht auf die Reichhaltigkeit

des Nebenprogramms; darauf bezieht sich wohl

die vorausgeschickte Bemerkung, dafs nicht

immer alle Stücke zur Verwendung kommen;

ich bemerke auch, dafs eine gründliche häusliche

Präparation, nach eineyi einsprachigen Wörter-

buch vorausgegangen ist, dafs bei schweren
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Stellen auch wohl das Deutsche zu Hilfe ge-

nommen werden, und grundsätzlich von Zeit zu

Zeit eine Musterübersetzung geliefert werden
soll. Ich nehme, wie gesagt, nur die Hauptteile,

die wesentlichen Bestandteile einer solchen

Lektürestunde von dem »Vortrage von selten

des Lehrers bis zum Anschreiben an die ver-

schiedenen Tafeln«, und frage da die Fachge-

nossen: Wer möchte so ein Stück von Moliere

oder Shakespeare, eine Dichtung Victor Hugos
oder Byrons, die feine Prosa eines Anatole

France oder einen Abschnitt von Carlyle ver-

arbeiten?

Walters Methode scheint mir vorzüglich, so-

lange es sich um ein corpus vile handelte, so-

lange die Spracherlernung im Vordergrund steht.

Um in den Geist eines fremden Schriftstellers

einzudringen, bedarf es m. E. vor allem gröfserer

Ruhe als der Unterrichtsbetrieb den Arbeitenden

läfst. Gut vorgebildete Schüler werden unter

der Leitung eines sicheren Lehrers in der Tat
die Erklärung in fremder Sprache vollziehen und

ohne Zuhilfenahme des Deutschen zum vollen,

eindringenden Verständnis des Werkes gelangen

können. Repetitionen in der fremden Sprache,

ganz in dem Sinne, wie W. sie in der er-

wähnten Anmerkung beschreibt, werden nach

beiden Richtungen hin — Aneignung der Form
wie Nachdenken der Gedanken — das Erarbeitete

befestigen und vertiefen. Aber die Lektüre-

stunde der oberen Klassen möge in der Tat
eine »Lektüre «stunde sein, mit wetteifernder

Teilnahme aller an der Erarbeitung des Inhaltes,

aber ohne das hastende Durcheinander, das dem
Anfangsunterricht vielleicht einen hohen Reiz

geben kann.

Es sollte mir leid tun, wenn ich durch meine

Bedenken gegen die Methode eines Mannes, dem
jeder von uns viele und kostbare Anregung ver-

dankt, Befürchtungen erwecken sollte, wie der

Verf. der zweiten Broschüre sie hegt. Auch
Budde steht dem, was die sog. Reformer Wert-

volles geleistet oder doch erstrebt haben, aner-

kennend gegenüber (S. 15). Verträgt sich aber

damit die S. 41 geraachte Schlufsbemerkung:

»Es ist sicherlich schwerer, mit Hilfe einer tüch-

tigen Vorbildung und gewissenhafter Weiter-

bildung den Schülern eine ästhetische, historische

und philosophische Bildung zu übermitteln, als in

geistloser Konversation über Salzfafs und Pfeffer-

büchse dem Zeitgeist zu huldigen.« Ja, wer

selbst von den »Radikalsten« will denn auf den-

jenigen Stufen, wo von aller dieser Bildung die

Rede sein kann, noch von »Salzfafs« und »Pfeffer-

büchse« sprechen? Sollten sie aber im Anfang,

wo vielleicht mit kleinen Kindern Haus und Küche

besprochen werden, erwähnt werden, wo wäre da

das Verbrechen? Wollen wir auf den Geist hin

einmal die Einzelsätze der guten Alten, die jetzt

wieder gerühmt werden, prüfen? Oder dürfen wir

vergessen, dafs gerade die Reformer von Anfang an

die »Realien« betont haben, dieser Begriff aber den

Besten von ihnen weit mehr und ebenso Wertvolles

enthält als der Verf. im sechsten seiner Aufsätze

verlangt? Wenn wirklich, wie Münch kürzlich

meinte, eine Generation heranwächst, die das in

fast dreifsigjähriger Arbeit Errungene vor den

Auswüchsen gering zu schätzen beginnt, dann

möge sie auf den Inhaltvollen Vortrag, den

Waetzoldt über diesen Gegenstand schon auf dem
Berliner Philologentage hielt, oder auf die be-

treffenden Kapitel in Münchs grundlegendem

Werke verwiesen werden, um zu sehen, dafs

keine geistige Aufserung des Volkes, dessen

Sprache wir treiben, von Lehrern wie Schülern

vernachlässigt werden soll.

B.s Aufsätze sind gut gemeint, aus Liebe

für unsere Sache geschrieben, enthalten viele treff-

liche Gedanken, aber kämpfen doch vielfach

gegen Übertreibungen, die entweder nie vor-

handen gewesen oder aber aus der Hitze des

Gefechtes zu erklären und hoffentlich längst ver-

gessen sind. Da ist z. B. von Grammatik die

Rede (S. 35): »Es will mir scheinen, dafs ein

intensiver grammatischer Betrieb einer fremden

Sprache durch das fortgesetzte Anwenden der

Regeln auf bestimmte Beispiele und das Ver-

gleichen mit der Muttersprache Verstand und

Gedächtnis in eine Übung versetzt, die ihrer

Entwicklung sicherlich förderlich sein mufs«.

Soll man immer wiederholen, dafs Vietor z. B.

von seinem ersten Vortrage an den eigenartigen

Wert der Grammatik betont hat? Nur will ihm

und vielen anderen erscheinen, dafs das Heraus-

finden, die Feststellung des Prinzips, meinetwegen

der Regel, aus den konkreten Erscheinungen

(analytischer Betrieb) mindestens so bildend sei,

wie das »fortgesetzte Anwenden der Regel auf

bestimmte Beispiele«, das Eigenart der Plötzschen

Lehrbücher war.

»Der Gebrauch einer fremden Sprache hat

überall die Gefahr bei sich, zu formaler Virtuo-

sität bei innerer Hohlheit zu führen.« B.

geht von diesem Ausspruche Paulsens aus, um
die »Grenzen einer Reform des neusprachlichen

Unterrichts« festzustellen. Überall wo die Gefahr

innerer Hohlheit droht, mögen seine Aufsätze

mit ihren Warnungen wie mit ihren positiven

Vorschlägen aufmerksam gelesen werden. Mir

aber scheint, als ob die Macht der realen Ver-

hältnisse einem zu weitgehenden Streben längst

diese Grenzen gezogen habe, und als ob der

»Radikalismus«, gegen den der Verf. zu Felde

zieht, noch weit mehr ein Schreckgespenst sei,

als die Verzerrung, in der die Neuerer im An-

fange der Bewegung den Unterricht in alter Ge-

stalt darzustellen liebten.

Berlin. Theodor Engwer.
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Erwin Rausch [Lic. Dr], Geschichte der Päda-
gogik und des gelehrten Unterrichts im Abrisse

dargestellt. 2. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, A.

Deichert Nachf. (Georg Böhme), 1905. VIII u. 192 S.

8". M. 3,20.

Das Buch ist bei seinem ersten Erscheinen an dieser

Stelle (DLZ. 1901, Nr. 31) charakterisiert worden. Der Verf.

hat die Grundgedanken und die .Anordnung des Stoffes in

ier neuen Auflage ungeändert gelassen, jedoch, vor allem

i.Ti Anschlufs an einige neu erschienene Werke, wie Lexis'

Unterrichtswesen im deutschen Reich, die 2. Auflage von
Zieglers Geschichte der Pädagogik, die seiner Darstellung

ja hauptsächlich zugrunde liegt, Toischers Theoretische

Pädagogik und Didaktik und W. Fries' Vorbildung der

Lehrer für das Lehramt an verschiedenen Stellen ver-

bessert und ergänzt.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Über das Lebens- und Studienalter der Stu-
ierenden an den preufsischen Universitäten

schreibt die »Preufsische Statistik< in einer Statistik der

Landesuniversitäten : Wenn in der Regel der Übergang
von der Schule zur Universität spätestens mit dem vol-

lendeten 19. Lebensjahr erfolgte, so müfste die Zahl der

bis 19 Jahre alten Studenten annähernd ebenso grofs

sein, wie die Zahl der im ersten Studienhalbjahr stehen-

den. Dies ist aber bei weitem nicht der Fall. In den

Jahren 1891,92 bis 1895/96 befanden sich nur 4,29 7^

aller reichsangehörigen Studierenden im richtigen Alter,

im Durchschnitt der Semester 1899 bis 1899/1900 4,28

und im Durchschnitt der Semester 1902 bis 1902/03

4,20*'/o- Die Zahl der im ersten Semester Stehenden aber

ist in allen drei Zeitabschnitten ungefähr dreimal so

grofs. Ihre Zahl betrug nämlich im ersten Zeitabschnitt

12,96%, im zweiten 12,47 "/„ und im dritten 12,25%-
Zwei Drittel von letzteren sind demnach auf der Schule

zu alt geworden oder aus anderen Gründen zu spät auf

die Universität gekommen. — In den einzelnen Fakul-

täten kehrt dieselbe Erscheinung wieder, wenn auch in

merklich verschiedenem Grade. Setzt man die Zahl der

im Alter von 19 Jahren und darunter Stehenden gleich

1, so verhalten sich diese Studierenden zu den im ersten

Studienhalbjahre Stehenden wie 1 zu

1891/92 1899 1902

bis bis bis

1895/96 1899/1900 1902/03

evang.-theolog. Fakult. 2,85 2,34 2,40

kath.-theolog. » 16,14 17,11 20,14

Jurist. 5 2,08 2,05 2,13

medizin. » 2,54 2,61 2,81

Philosoph. » 3,84 3,45 3,29

zusammen 3,02 2,92 2,92.

Danach ist in den einzelnen Fakultäten die Zahl der

im jüngsten Studienalter Stehenden 2—20 Mal so grofs

als die der Richtigaltrigen im obigen Sinne. Bemerkens-
wert ist, dafs in der kath.-theolog. Fakult. sich die

höchsten Ziffern finden, und dafs sich das Verhältnis

gerade dort vom ersten bis zum dritten Zeitraum un-

günstiger gestaltet hat. Von den übrigen Fakultäten

weisen bis 1902/03 nur die evangelisch-theologische und
die philosophische eine Verbesserung zugunsten der

Richtigaltrigen auf. Die meisten der im .-Mter von
19 Jahren und darunter stehenden Abiturienten widmen
sich dem Studium in der juristischen Fakultät, sodann
in der evangelisch -theologischen und medizinischen,
darauf in der philosophischen Fakultät und am wenigsten
in der katholisch -theologischen Fakultät. — Die Zahl
der Studierenden, die ihr Studium im richtigen Lebens-
alter noch nicht abgeschlossen haben, ist überall ver-

hältnismäfsig hoch. Ein Teil davon ist aus besonderen
Gründen erst spät auf die Universität gegangen, etwa
infolge Berufswechsels u. dgl.; ein anderer Teil hat wohl

die Schule zu spät verlassen ; ein dritter Teil aber ver-

weilt offenbar zu lange auf der Universität

PersoBtlcbronik.

Der Referent für das bad. Hochschulwesen .Ministerial-

rat Dr. Franz Boehm ist zum Geh. Oberregierungsrat

ernannt worden.
>'« erBcklenene Werke.

Wehrkraft durch Erziehung hgb. von E. v. Schencken-

dorff und H. Lorenz. 2. Aufl. [Schriften des Zentral-

ausschusses zur Förderung der Volks- und Jugendspiele

in Deutschland.] Leipzig, Teubner.

F. Schleichert, Beiträge zur Methodik des botani-

schen Unterrichts. [Schmeil - Schmidts Sammlung natur-

wiss.-pädagog. .Abhandlungen. II, 3.] Leipzig, Teubner.

Fr. Hashagen, Nefanda — Infanda. Der •.modeme<
Roman und die Volkserziehung. Wismar, Hans Bar-

tholdi. M. 2,40.
Zeitschriften.

Das humanistische Gymnasium. 16, 5. P. Cauer,
Deutsche Erziehung. — P. Vogel, Schulhygiene und
Überbürdung. — Fr. Aly, f Johann Kiefsling (der

Physiker).

Pädagogisches Archiv. September. P. Knötel, Aus
der Praxis der Schülerbibliotheken. — W. Laukamm,
Ein Schritt voraus (Schi.). — Rühlmann, Über die

Reformbestrebungen auf dem Gebiete des mathematischen

Unterrichts. — R. Herold, Deutscher Erziehungstag.

Zeniralblatt für Volksbildtingsivesen. Nr. 9/10.

Jahresbericht der Volkstümlichen Universitätsvortrage in

Wien für 1904/05. — Altschul, Ruskin CoUege, die

Arbeiteruniversität in Oxford.

Aus Natur und Schule. IV, 10. Th. Krumbach,
Wie unser Eichhörnchen seine Xagezähne gebraucht. —
J. Peiser, Die Mikroskopie einst und jetzt. — A. Blied-
ner, Bemerkungen zur unterrichtlichen Behandlung der

Orchideen in der Volksschule. — G. Pfannstiel, Zum
entwicklungsgeschichtlichen Lehrplan. — H. Wegen er.

Zur statischen Labyrinththeorie. — H. Bohn, .Ankauf

der Ambergschen Sammlung durch den preufsischen

Staat. — F. Ludwig, Trockenschrift ohne Bleistift. —
K. T. Fischer, Neuere Fortschritte in der Physik (Forts.).

Educational Review. September. H. J. Rogers,
Educational progress of the year. — Ch. S. Hart well,
Economy in education. — Mary S. Woolman, Man-
hattan Trade School for Girls. — G. P. Baker, The
mind of the undergraduate.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Julius Dutoit [Lehrer am Kgl. Luitpoldgymn. in

.München], Die duslcaracaryä des Bodhi-
sattva in der buddhistischen Tradition. Stralsburg.

Kari J. Trübner, 1905. 3 Bl. u. 99 S. 8". M. 3.

Der Verf. untersucht die Oberlieferungen

über die asketischen Übungen, denen sich der

dem Erwerb der Buddhawürde Entgegengehende

durch sechs Jahre hingegeben haben solL ^^ enn

wir im grofsen und ganzen wohl meinen dürfen,

die ursprüngliche Tradition über das Leben des

Buddha oder des Bodhisattva von den späteren

Ausgestaltungen unterscheiden zu können, so ist

es in der Tat jetzt wohl an der Zeit, hier im

einzelnen auf schärfere Präzisierungen, auf ge-

nauere Bestimmung des Verhältnisses auch der
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jüngeren einzelnen Versionen untereinander hin-

zuarbeiten. Dafs der Verf., einigermafsen Rich-

tungen einhaltend wie sie schon Windisch in

seinem schönen Märabuch einschlug, das für den
bezeichneten Kreis von Traditionen versucht hat,

ist höchst dankenswert, wenn ich auch bezweifeln
mufs, dafs der Versuch durchweg gelungen ist.

Für durchaus wahrscheinlich halte auch ich,

dafs als älteste Version der betreffenden Erzäh-
lung diejenige einiger Suttas des Majjhima Nikäya
— ich habe auf diese Texte schon in meinem
»Buddha«, 1. Aufl. S. 427 hingewiesen — an-

zusehen ist. Nicht beistimmen kann ich dagegen
dem Verf. in einer Auffassung, die neben der

eben bezeichneten sich als zweite Hauptthese

seiner Untersuchung hervorhebt: dafs der Bericht

des Mabävastu (II, S. 121 ff. ed. Senart) das

(nach Dutoit vermutlich aus dem Pili in den

Gäthädialekt übertragene) »Zwischenglied in der

Überlieferung« zwischen Majjhima Nikäya und

allem späteren darstelle, »ein als Auszug aus

dem Majjhima Nikäya zu denkender Bericht, der

die Vorlage für alle späteren Versionen wurde«
(S. 89 ff.). Ich kann in keiner Weise finden,

dafs die Vergleichung der verschiedenen Exem-
plare der Erzählung auf ein solches Ergebnis

führt. Überhaupt scheint mir das Bild, das sich

der Verf. von dem betreffenden Mahävastu- Ab-
schnitt macht, nicht einwandfrei. Warum soll,

wie S. 90 behauptet wird, die Episode von der

Intervention der Götter (der Verf. hat sie S. 66 f.

gegeben), nicht genau ebenso gut zu dem »alten

Text« gehören wie das Übrige? Wieso D. als

Beweis hierfür »die vor dieser Notiz bestehende

Lücke« anführen will (S. 90), ist mir vollkommen
dunkel. Es kann doch nur die Textlücke bei

Senart II, 131 Z. 1. 2 gemeint sein: aber was
hat die Verstümmlung, die der Archetypus hier

offenbar erlitten hat, mit der Frage nach der

Herkunft der einzelnen Elemente der Erzählung

zu tun?

Die Vermutung, dafs sich bei Megasthenes

eine Erinnerung an die Askese des Bodhisattva

erhalten habe (S. 92 Anm. 1), hat der Verf.

m. E. kaum wahrscheinlich gemacht. Auch gegen
die Weise, wie er die Überlieferungen gelegent-

lich einer, scheint mir, doch allzu rationalistischen

Prüfung auf ihre sachliche Wahrscheinlichkeit hin

unterwirft (S. 38), und wie er harmonistisch den

Zügen verschiedener Fassungen nebeneinander

Platz zu verschaffen sucht (S, 54, 88), möchte

ich Bedenken äufsern. Die Übersetzungen der

Quellentexte, die er durchweg beifügt, sind

wesentlich genauer und sorgfältiger überlegt als

die Neumanns, mit denen sie sich für das Gebiet

des Majjhima Nikäya begegnen; im einzelnen

wäre m. E. manches an ihnen zu bessern. Von
Druckfehlern hebe ich den besonders störenden

S. 1 1 Z. 3 ajadukkham für ajaddhukam hervor.

Kiel. H. Oldenberg.

Alois Baldus [Dr.], Der Koran, seine Entstehung, Ab i

fassung und religionsgeschichtliche Bedeutung für den
\

Islam. [Frankfurter zeitgemäfse Broschüren. N. F., l

hgb. von Dr. J. M. Raich. XXIII, 12.] Hamm, Breer
'

& Thiemann, 1905. 42 S. 8".

Der Zweck der Schrift ist nach den Worten des Verf.s,

der unhistorischen Unterschätzung oder Überschätzung
des Korans entgegenzutreten; doch findet man ihn eigent-

lieh selber in der Reihe der Herabsetzer. Mohammeds
Offenbarungen sind epileptische Anfälle, bei denen schwer
die Grenze zwischen Selbsttäuschung und berechnetem
Truge zu ziehen ist. Des Verf.s Stellung zum Koran zeigt

sich in dem Satze: »Ganz besonders widert es uns an, ,

wenn Mohammed die ernsten und klaren Schilderungen !

unserer Bibel durch Verdrehung, Fälschung und märchen-
hafte Weiterspinnung zu den scheufslichsten Zerrbildern

gestaltet, um sie der Leidenschaftlichkeit seiner Zuhörer
geniefsbar und seinen Zwecken dienstbar zu machen.«

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Scriptores Aethiopici. S. II, T. V: Annales
lohannis I, lyäsu I et Bakäffä ed. I. Guidi. P. II. Textus
et Versio. — S. II, T. XXIII : Vitae Sanctorum indigena-

rum. I. ed. R. Turaiev. Textus et Versio. [Corpus
Scriptt. Christian. Orient, curant. I-B. Chabot, I. Guidi,

H. Hyvernat, B. Carra de Vaux.] Paris, Carolus
Poussielgue (Leipzig, Otto Harrassowitz). M. 22,60; 3.

Zeitschriften.

Orientalistische Literatur-Zeitung. 8, 9. W. Max
Müller, Lautsystem und Umschriften des Altägypti-

schen (Forts.). — M.Steinschneider, Arabische Mathe-
matiker usw. (Forts.). — M. Streck, Assyriologische

Miszellen (Forts.). — F. Perl es, Babylonisch -talmudi-

sche Glossen (Schi.). — G. Hüsing, Die Götter Elams.
— H. Winckler: V. Scheil, Textes elamites-semitiques.

III. — A. Wiedemann: Hieratische Papyrus des Ber-

hner Museum. — J. v. Negelein: St. Oleott, Der
buddhistische Katechismus. — F. v. Oefele, tytw =
Kot im Pap. Ebers.

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volken-

kunde. 48, 1. G. A. Hazeu, Eeen beschreven koperen

piaat uit de Lampongs. — E. F. Jochim, Anteekenin-

gen naar aanleiding van een bezoek aan den Boroboe-

doer. — J. Brandes, De makara als haartressieraad;

Een Buddhistisch monniksbeeld, en naar aanleiding dar-

van het een en ander over eenige der voornaamste
mudrä's. — A. F. von De wall, Eenige opmerkingen
op de Maleische taalstudien van den heer Ch. A. van
Optuijsen. — C. Snouck Hurgronje, Een miskende
Arabische palataal.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Theodor Nägeli [Pfarrer, Dr. phil.], Der Wort-
schatz des Apostels Paulus. Beitrag zur

sprachgeschichtlichen Erforschung des Neuen Testa-

ments. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1905.

100 S. 8". M. 2,80.

Vorliegende erweiterte Promotionsschrift ist

eigentlich als Vorwort zu einem Wörterbuch der

paulinischen Gräzität verfafst worden; der Verf.

läfst uns im Unklaren darüber, ob er das Wörter-

buch noch herausgeben will oder nicht. Nach

kurzer, sehr übersichtlich geschriebener Ein-

leitung behandelt Nägeli in drei Teilen Paulus
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und die griechische Sprachentwicklung, Paulus

und das griechische A. T., und Paulus und die

ihm zugeschriebenen Briefe, während das Ver-

zeichnis der Ablcürzungen die benutzte Literatur

vorführt, und eine griechische Wortüste das Heft

schliefst. Eine wichtige Aufserlichkeit ist gleich

vorwegzunehmen: in dieser Schrift, gerade wie

in Deifsmanns Prachtausgabe der Heidelberger

LXX-Blätter, wird Stigma, das Zahlzeichen für 6,

das Buchstabenzeichen für ffr, statt des Schlufs-

Sigmas verwendet. Es ist das eine geradezu

unausstehliche Verunstaltung der griechischen

Wörter. Das Zeichen ist von einer falschen

Form, und ist zu hoch, zu breit und zu dick in

dem oberen Strich für ein Schlufs-Sigma, nament-

lich in der betreffenden Schrift (S. 41, Anra. 1,

Z. 1 ist ein Schlufs-Sigma hereingeschlüpft, steht

aber aus Zufall zu hoch). Der Ref. hofft, dafs

die Druckereien diese Stigma -Zeichen durch

schöngeschnittene Schlufs-Sigma-Zeichen ersetzen

und dem griechischen Texte seine klassische,

vornehme, fleckenlose Ruhe wiedergeben werden.

Im ersten Teil untersucht N. Klassisches und

Nachklassisches bei Paulus, und zwar unter

Klassischem: a) speziell klassisch -attische Aus-

drücke, b) gewähltere Ausdrücke, c) ionisch-

dichterische Wörter; unter Nachklassischem:

a) Vorpaulinisches, b) erst in nachpaulinischer

Profangräzität zu Belegendes, c) nur bei Paulus

und in der christlichen Literatur Vorkommendes,

d) allgemeine Übereinstimmung mit der helleni-

stischen Umgangssprache. Unzweifelhafte Fälle

von Attizismus findet der Verf. bei Paulus nicht,

und etwa seltenere oder für dichterisch gehaltene

Wörter stellen sich bei näherem Ansehen als

Allgemeingut der xocvrj dar. N. hat Recht, S. 25,

ivyc^ca »sehen« zu übersetzen. Ferner ist fest-

zustellen, dafs Paulus unbedenklich alltägliche

Ausdrücke verwendet. Man darf nicht vergessen,

dafs er in der Hauptsache als Gelegenheits-

Schriftsteller, nicht als Literat schreibt, und dafs

er nicht Hochgebildete, sondern das Volk ins

Auge fafst. Wir dürfen aber durchaus nicht aus

N.s Ausführungen schliefsen, dafs Paulus keine

klassischen Schriftsteller gelesen hat. Die xocvt]

Schreibenden lasen natürlich ihre Klassiker, und

Paulus kann sie ebenfalls gelesen haben, ohne

dies in seinen Briefen zu verraten. Den zweiten

Teil können wir übergehen; N. zeigt sehr hübsch,

wie weit Paulus die LXX- Sprache verwendet.

Der dritte Teil bietet eine knappe Charakteri-

sierung des Wortschatzes- der einzelnen Briefe,

und betont die besondere Art der Pastoralbriefe,

obschon sie nicht genügt, um deren Verfasser

irgend einem besonderen Kreise zuzuweisen.

Diese fleifsige Schrift mit ihrem reichen In-

halt läfst uns hoffen, dafs der Verf. diesem Fach
trotz seines Pfarramtes treu bleiben wird.

Leipzig. Caspar Rene Gregory.

H. C. Nutting, Studies in the si-clause.

I. Concessive si-clauses in Plautus. II. Sub-
junctive protasis with indicative apodosis
in Plautus, [University of California Publi-

cations. Class. Philol. I, 2.] Berkeley, The

University Press, [1905]. S. 35—94. 8".

In dem ersten kleineren aber interessanteren

Teil der Schrift stellt der Verf. zw.ei Kategorien

von s/-Sätzen auf: >the simple (or normal) type«,

und »the intensive type«. Die letztere Art von

Sätzen »exaggerates the State of affairs suggested

to the Speaker« z. B. siqitidem hercJe Aeacidinis

minis animisqtie expletus cedit . . . während die

erstere »goes no further than is demanded by

the Situation«: si me derides, at pol illum non

poles, patrem meum. Die Konstruktion der Sätze

und die Wahl der einleitenden Konjunktion hängt

wesentlich mit dieser Einteilung zusammen. In

den »normalen« Sätzen ist 5/ die Konjunktion in

48 Fällen von 90, und der Indikativ überwiegt

bei weitem, in den »intensiven« wird si fast

allein (40 von 46) verwendet, und der Konjunktiv

überwiegt. Die vom Verf. gegebene Erklärung

dieser Tatsache scheint sehr einleuchtend.

Der andere Abschnitt beginnt mit einer all-

gemeinen Darstellung der Gründe, aus denen

konjunktivische Protasis mit indikativischer Apo-

dosis verbunden sich bei Plautus so oft findet:

Indikativ und Konjunktiv sind noch nicht so

differenziert wie später, und (was doch wohl

eigentlich das genus zur species ist) »gram-

-matical conceptions were neither so symmetrica!

nor so clearly defined as at a later time«. Dann
analysiert der Verf. die verschiedenen Arten

dieser Sätze, ohne doch etwas wesentlich Neues

zu bieten.

Der gröfste Wert des Buches liegt in der

sehr genauen Beispielsammlung.

Lund. Cl. Lindskog.

Notizen und Mitteilungen.

Xotizen.

Auf einem Papyrusblatte aus Ägypten hat Seymour
de Ricci kürzlich ein neues, leider nur wenig umfang-

reiches Bruchstück des Alkaios entdeckt.

Personalchronlk.

Der ord. Prof. f. klass. Archäol. an der Univ. Heidel-

berg Hofrat Dr. Friedrich v. Duhn ist zum Geh. Hof-

rat ernannt worden.

Der Dozent f. neugriech. Sprache am Seminar f.

oriental. Sprachen zu Berlin Prof. Joh. R. Mitsotakis
ist am 2. September, 66 J. alt, gestorben.

Ken erschienene Werke.

K. Schenkls Übungsbuch zun Übersetzen aas dem
Deutschen ins Griechische für d.e Klassen des Ober-

gvmnasiums. Bearb. von H. Schenkl und Fl. Weigel.

IL Aufl. Wien, Tempsky. Geb. M. 2,10.

Zeltschriftec.

Wiener Studien. 27, 1. J. Kromayer, Zu den

griechischen Schlachtfelderstudien. — R. Moll weide,

Textkritische Beiträge zu Ciceros Officien. — A. Engel-

brecht, Lexikalisches und Biblisches aus Tertullian.
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— J. M. Sto Wasser, Allerlei Bemerkungen zu Pseuda-
cro; BVRCA, CAIA. — I. Hilberg, Ein verkanntes
Bruchstück von Ciceros Rede pro Q. Gallio. — Edm.
H auler, Die in Ciceros Galliana erwähnten convivia
poetarum ac philosophorum und ihr Verfasser; Zu Fronto
S. 152, Z. 3 (Naber). — J. Endt, Der Gebrauch der
Apostrophe bei den lateinischen Epikern; Bemerkungen
über den Cod. Paris. Lat. 7985. — Fr. Stolz, Grie-

chisch-Lateinisches. — H. Schickinger, Zu Horaz
Sat. I, 1, 105. — N. Vulic, Zur Inschrift von A'in-Wassel.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Furtmüller [Dr. phil], Die Theorie des
Epos bei den Brüdern Schlegel, den
Klassikern und Wilhelm von Humboldt
[S.-A. aus dem Jahresbericht des k. k. Sophien-

gymnasiums in Wien.] Wien, Selbstverlag, 1903.

32 S. 8".

Was auf kaum 30 Seiten über ein so aus-

gedehntes Thema gesagt werden konnte, hat der

Verf. gesagt. Ja, man erhält durch seine kurze

Abhandlung geradezu ein Bild, wie viel bei

gutem Stil, voller Sachkenntnis und vorurteilsloser

Wertung mit wenig Worten erreicht werden kann.

Furtmüller begnügt sich, die Theorien der

Schlegels, Goethes und Schillers und Wilhelm

von Humboldts übersichtlich an der Hand ihrer

Werke oder Briefe darzustellen, wo notwendig

zu erläutern und auf die Berührungspunkte

zwischen den drei Parteien hinzuweisen. Wir
gewinnen neben der Information über das Thema
(die allein bezweckt ist) einen recht interessanten

Einblick in die verschiedene Art, wie die Roman-
tiker, wie die Klassiker und wie ein Wilhelm von

Humboldt an ein ästhetisches Problem herangehen,

und worauf es jedem von ihnen hauptsächlich da-

bei ankommt. Denn alle hatten gemeinsam eine

Frage zu lösen: »Wie soll die poetische Theorie

sich mit der Homerhypothese F. A. Wolfs ab-

finden?« (S. 4).

Von Wolfs Theorie und Herders Horen-

Aufsatz : »Homer, ein Günstling der Zeit« geht

F. aus. Er führt dann den Nachweis, dafs

A. W, Schlegel »schon mehrere Jahre vor der

Veröffentlichung der Wolfschen Prolegomena be-

hauptete, die homerischen Epen könnten nicht

das Werk eines Verfassers sein«. (Beweis:

Walzels Schlegelbriefe S. 197; 210; und Minors

Jugendschriften 13,31.) So haben denn in

der Spekulation über das Epos die Romantiker

chronologisch die Führung, 17 96 behandelt Frie-

drich Schlegel die Frage als erster öffentlich.

Im Februar und März 97 beschäftigen sich Schiller

und Goethe mit ihr, »Wilhelm von Humboldt

hatte 1797 an den ästhetischen Gesprächen

Goethes und Schillers teilgenommen.« Es »stan-

den also nur die Schlegel bei Ausbild-.ng ihrer

Theorie isoliert. Schiller und Goethe und Hum-

boldt teilten sich sowohl untereinander ihre Ideen

über diese Frage mit, als sie auch von den An-
sichten der Schlegel Kenntnis nahmen und daher
bewufst oder unbewufst, sei es im gleichen, sei

es im gegensätzlichen Sinne, beeinflufst werden
mufsten« (S. 4). — Frd. Schlegel stellte sich »die

kühne Aufgabe, die Wolfsche Lehre bis in ihre

letzten Konsequenzen zur Geltung zu bringen

und doch die homerischen Gedichte als poetisches

Ganze erscheinen zu lassen«. Es gelingt ihm,

indem er die historische Einheit preisgibt, aber
die ästhetische rettet (S, 11). Das, was er und
sein Bruder unter dieser ästhetischen Einheit ver-

stehen, ist aber sowohl für die Klassiker als für

Humboldt zu weit gefafst. Praktisch wird die

Schlegelsche Ansicht von den Klassikern über-

troffen. Diese, die — ohne zu der Wolfschen
Hypothese endgültig Stellung zu nehmen — vor
allem eine Theorie brauchen, um ihr Schaffen

sich selbst und dem Publikum klar zu machen,
finden, dafs Aristoteles oft mehr zu gebrauchen
ist, als Schlegel, der ihn vom philosophischen

Standpunkt verbessern möchte. Trotzdem er-

kennt Goethe auch in Schlegels Spekulation

»einen guten Kopf, der auf dem rechten Wege«
sei (S. 20). — Theoretisch erfüllt W, v, Hum-
boldt Frd, Schlegels Programm besser als dieser

selbst, Schlegel hatte betont, dafs nicht in dem
Aulseren, in den Werkzeugen, der Wirkung und

der äufseren Gestalt der Kunstwerke »der Grund
der Kunsteinteilung« zu suchen sei, wie dies

Aristoteles tut, sondern in der »Natur des mensch-

lichen Geistes«, Trotzdem definierte er den

Charakter des Epos als »zufällige' Begebenheit«

und leitete aus dieser Definition und nicht aus

der »Natur des menschlichen Geistes« seine

»Gesetze« für das Epos ab, W, v, Humboldt

erst entspricht seiner Forderung. Er unter-

scheidet zwei »Seelenzustände«, »den allgemeiner

Beschauung und den einer bestimmten Empfin-

dung«, und führt auf den ersten das Epos, auf

den zweiten das Drama zurück.

Die Klassiker finden in den Resultaten ihrer

Spekulation eine »merkwürdige Übereinstimmung«

mit Humboldt »dem Wesen nach«, »obgleich«,

wie Schiller an Humboldt schreibt, »'Ihre Formeln

metaphischer gefafst sind, und die unsrigen mehr

für den Hausgebrauch taugen'« (S, 31), — Ebenso

sehr aber als mit Humboldt wäre eine merk-

würdige Übereinstimmung mit den Schlegels zu

konstatieren gewesen. Man hat fast so etwas

wie ein Beispiel in der Hand, wie schliefslich,

trotz aller subjektiven Gebundenheit, trotz der

verschiedenen Ausgangspunkte und Standpunkte,

trotz der vielen möglichen Differenzen im ein-

zelnen, alles ehrliche F'orschen und Denken in den

Hauptsachen schliefslich zusammenstimmen mufs.

Die Abhandlung F,s berücksichtigt die eigen-

tümliche Fort- und Umbildung der Theorie über

das Epos in der späteren Romantik (von 1799

an) nicht. Gerade dadurch aber hat der Verf.
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einen neuen Beweis gebracht, wie unrecht Haym
hatte, wenn er den Begriff , romantisch', so wie

die Schlegels ihn fafsten, schon 97 mit dem des

'Roman', in enge Beziehung setzte, und wenn er

wie so viele nach ihm, die F'orm des Wilhelm

Meisters für die spätere hohe Wertschätzung des

Romans oder Epos verantwortlich machte. F.

hat unbefangen nur die theoretischen Ansichten

der Schlegels über das Epos geprüft, und aus

seiner Darstellung geht hervor, wie weit damals

— zur Zeit von Frd. Schlegels lobender Ab-

handlung über den Wilhelm Meister — die

Romantiker von einer Überschätzung der Roman-
form waren. Es wird im Gegenteil das Epos
wie selbstverständlich hinter das Drama zurück-

gestellt (S. 15). — Notwendig wäre es gewesen,

bei der Erwähnung von Goethes Polemik gegen

die Vermischung der Kunstarten die Schlegelschen

Anschauungen, gegen die er sich dabei wendet,

zu erwähnen und darzustellen. — Am Schlüsse

wäre eine kurze, übersichtliche Wiederholung

aller übereinstimmenden Momente in den Resul-

taten und der trennenden Einzelheiten sehr will-

kommen gewesen.

Nordhausen. Marie Joachimi.

Goethes Götz von Berlichingen mit der eisernen
Hand. Ein Schauspiel. Für den Schulgebrauch hgb.

von August Sauer [ord. Prof. f. deutsche Philol. an
der deutschen Univ. zu Prag]. 2. verb. Aufl. Wien,
F. Tempsky, und Leipzig, G. Freytag, 1905. 180 S. 8°

mit 1 Kärtchen. Geb. M. 0,75.

In der dem Text vorangeschickten Einleitung unter-

richtet der Herausgeber, mit Beschränkung auf das Wesent-
liche, über die Quellen des Dramas, seine Entstehung und
Aufführung und seinen Einflufs, um dann seine Bedeu-
tung in der Literatur in das rechte Licht zu stellen.

Den Schlufs des Bandes bilden erklärende Anmerkungen,
in denen vielfach Stellen aus Götzens Selbstbiographie

aufgeführt werden.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Die in der Schweiz zum 100. Todestage Schillers
veranstaltete Geldsammlung hat die Summe von
rund 100000 Fr. ergeben, die zusammen mit dem Ban-
desbeitrage von 50000 Fr. den Grundstock zu einer

Schweizer Schiller-Stiftung bilden soll, deren
Zinsenertrag zur Unterstützung schweizerischer Dichter
und Schriftsteller bestimmt ist.

Gesellschaften und Vereine.

Gesellschaft für deutsche Philologie.

Berlin, Septembersitzung.

Prof. Dr. H. Bolte und Dr. Ebermann erstatteten

Referate über neuere Forschungen auf dem Gebiete der
deutschen Volksdichtung und der Volkskunde.
Wie B. zeigte, macht in den einzelnen Landschaften
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz die Samm-
lung der Volkslieder erfreuliche Fortschritte, die Musiker
wenden ihr Interesse vielfach der Harmonisierung der
Volksmelodien zu, und Gelehrte wie A. Kopp und Böckel
erforschen die älteren Liederhandschriften und unter-
suchen die Gemeinsamkeiten der polnischen Volkslieder
Oberschlesiens mit den deutschen. Die Melodie des
amerikanischen »Yankee doodlei leitet Lewalter aus
einem hessischen Volkstanze ab, der 1776 durch die
hessischen Truppen nach Nordamerika verpflanzt wor-

den sei. Auch in den durch F. van Duyse gesammelten
niederländischen Volksliedern und in Kristensens däni-

schen Scherzliedern finden sich viele heimatliche Ge-

sänge aus älterer und neuerer Zeit wieder. Dagegen
hat sich die neuerdings aufgetauchte Nachricht über den
angeblichen Dichter des »Prinz Eugen, der edle Ritter«

als ein Gebilde novellistischer Phantasie erwiesen. Den
noch immer streitigen Umfang der Volkskunde fafste

E. weiter als z. B. Voretzsch; er weist ihr nicht blofs

die dichterische Tätigkeit des Volkes (also Lied, Mär-
chen, Sage) zu, sondern auch Sitte, Häusbau, Tracht.

Unklarheit über die Grenzen dieses Begriffes und Mangel
an wissenschaftlicher Schulung charakterisieren das fleifsige

Sammelwerk hessischer Lehrer über die hessische Volks-

kunde, das Hefsler jüngst herausgegeben hat (s. DLZ.
1904, Nr. 33), während Friedlis »Bärndütscht ein Stück

schweizerischen Volkslebens im Rahmen eines einzelnen

Dorfes in anschaulicher und eingehender Weise schildert

Nea erschienene Werke.

H. Lilien fein, Heinrich Vierordt, das Profil eines

deutschen Dichters. Heidelberg, Carl Winter.

Zeitschriften.

Tijdschrift vor Nederlandsche Taal- en Letter

-

künde. 24, 3. D. C. Hesseling, Plak. — A. Beets,
Overscharig; Splitruiter; lets (aan) zijn oogen klagen.

— J. Verdam, De rijmen in Maerlant's Historie van
Troyen. III; Naschrift. — P. Leendertz jr., Een merk-

waardige catalogus. — P. C. Molhuysen, Brief van
Jacob Cats aan Const. Huygens. — C. H. Ebbinge
Wubben, Een nieuw handschrift van de bijbel van
1360. — C. G. N. de Vooys, Middeleeuwse tijdrekening.

— J.Daniels, Anglosaxonica. II. W^elstöwe gewald
agan. III. Kantteekeningen op Miller's Bedavertaling.

— H. P. J. van Alfen, Een vergeten werk van Dirk

Potter.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Alexander Baumgartner S, J., Geschichte
der Weltliteratur. V: Die französische
Literatur. Freiburg i. B., Herder, 1905. XVII u.

747 S. 8". M. 12.

Ein Buch, dessen Verf. sich auf dem Titel-

blatt als Mitglied der Gesellschaft Jesu bezeich-

net, und das in einem ausgesprochen katholischen

Verlag erscheint, hat das Recht, eine gewisse

Einschränkung seiner Objektivität bei Lesern und

Kritikern vorauszusetzen. Wie weit indes diese

Parteinahme geht, zeigt ausführlich eine eingehende

Kritik von J. Hofmiller (Beilage zur Allg. Ztg.,

23. Mai 1 905). Überall zerstört diese Parteilichkeit

in dem Bild, das Baumgartner von der Literatur

Frankreichs entwirft, jede Ähnlichkeit mit dem
Original: in der Bemessung des Raums (Joseph

de Maistre 20, Alfred de Musset 1 Seite!), in

der Auswahl der Proben (von Flaubert wird

überhaupt nur »Madame Bovary« erwähnt), vor

allem aber in der Kritik, Es geht wirklich nicht

an, Bossuet wegen seines Mangels an sittlicher

Strenge Ludwig XIV. gegenüber zu entschuldi-

gen, weil sein kühneres Eingreifen den König

auf eine schiefe Bahn hätte drängen können (!),

für den Idealisten Zola aber, der seine Existenz
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an die Durchkämpfung eines ethischen Prinzips

setzte, nur grobe Schimpfworte zu haben. (Ich

entnehme auch noch diese Beispiele der erwähn-
ten Rezension.) Es geht nicht an, VeuiUot

immer nur zu preisen und (S. 719) wieder vor
jeder Verantwortlichkeit bewahren zu wollen, in

Pascal aber (S. 332) nur den Verfasser eines

nichtswürdigen Pamphlets zu sehen, der eine

jammervolle Rolle spielt (S. 333). Man mufs
hier gegen B. selbst wenden, was er den Kri-

tikern seines Lieblings VeuiUot (ich habe genug
von ihm gelesen, um ihn selbst beurteilen zu

können, diesen ins Französisch-Katholische über-

setzten Heinrich Leo!) vorwirft: was, gegen die

andere Seite zugespitzt, als feinste Ironie, köst-

licher Witz gepriesen worden wäre, das wird

schimpfliche »Brutalität«, schmählicher »Cynis-

mus«, wenn es für liberale Tendenzen verwandt
wird!

Ich kenne keine liberale oder konfessionell-

protestantische Literaturgeschichte, die auch nur

mit ähnlichem Fanatismus die religiöse (und poli-

tische) Bewertung an Stelle der ästhetischen

setzte. Nur wo zwei grofse Prälaten streiten,

wie Fenelon und Bossuet, weifs B. fein abzu-

wägen (doch auch hier mehr den Quietisten

gegen den Gallikaner, als die grundverschiedenen

Stilisten!); nur bei dem offiziell -orthodoxen La
Rochefoucauld versteht er Gutes und Schlech-

tes auszugleichen. Sonst gibt es eben nur

Himmel und Hölle: St. Francois de Sales wird

als Schriftsteller eigentlich höher gestellt (S. 285)
als Racine, und eher wird noch Voltaire (S. 451)
als Dichter oder Rousseau (S. 480) als Prosaiker

anerkannt, als dafs ein Montaigne (S. 27 7 f.) ein

rechtes Lobwort ernten dürfte! Denn der Ver-

fasser der »Essays« hat der Weltanschauung,

die B. für die allein berechtigte hält, nicht ein-

mal die Ehre der Bekämpfung gegönnt.

Indes könnte das Buch trotz aller Parteilich-

keit und Subjektivität bedeutend wirken, wenn
es diese wenigstens in grofsem Stile durchführte.

Gerade die französische Literatur eignet sich für

ein solches Experiment: die res gestae Dei per

Francos könnten als eine grofse Tat von dem
Rolandslied (S. 20) über Bossuet zu Joseph de

Maistre, VeuiUot, Hello (den B. auffallenderweise

nicht nennt; ist auch dieser geistreiche Verfechter

des Katholizismus noch zu unabhängig-gefährlich?)

dargestellt werden, und Descartes mit seinem ver-

hängnisvollen Pfad (S. 323) oder Voltaire schei-

tert dann an dieser Phalanx wie Rabelais oder

Zola. Leider aber fehlt auch der grofse Zug. Der

Verf. ereifert sich stellenweise so sehr, dafs man
an seiner Festigkeit irre werden möchte; weil

sie die Provinzialbriefe gelobt hat (S. 333) mufs

sogar die neutrale Mme de Sevigne (S. 360)

mit sichtlicher Abneigung abgefertigt werden.

Nicht dafs der Verf. im Kampfe steht, wie

Brandes oder Treitschke, machen wir ihm zum

Vorwurf; wohl aber dafs er einen grofsen und

grofsartigen Kampf nur aus dem Gesichtspunkt

der kleinlichsten Polemik durchzuführen vermag.

Berlin. Richard M. Meyer.

The Works of Ralph Waldo Emerson. Vol. V: Poems.
[The York Library]. London, George Bell & Sons,
1905. XII u. 281 S. 8°. Geb. Sh. 2.

Diese Ausgabe, die von George Sampson auf Grund
der Ausgabe der »Poems« vom J. 1847, von »May-Day
and Other Pieces« von 1867 und der Ausgewählten
Gedichte von 1876 mit Zufügung einiger umgedruckter
Gedichte und unter genauer Textvergleichung zusammen-
gestellt ist, gliedert sich in vier Abteilungen. Wichtigere
Textvarianten werden in den am Schlüsse des Bandes
gegebenen Anmerkungen mitgeteilt, in denen der Heraus-
geber auch schwierige Stellen kurz zu erklären sucht.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronlk.

Der ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Heidel-

berg Hofrat Dr. Fritz Neumann ist zum Geh. Hofrat
ernannt worden.

Nen erschienene Werk«.

Hermann Breymanns Neusprachliche Reform -Lite-

ratur (3. Heft). Eine bibliographisch-kritische Übersicht

bearbeitet von Prof. Dr. Steinmüller. Leipzig, A. Deichert

Nachf. (Georg Böhme). M. 4.

Th. Roth, Der Einflufs von Ariosts Orlando Furioso
auf das französische Theater [Breymann- Schicks Mün-
chener Beiträge zur roman. u. engl. Philol. XXXIV].
Ebda. M. 5,80.

Zeltschriften.

Transactions of the Philological Society. 1904/5.

Skeat, Notes on English Etymology; A Group of Ghost-

Words. — J. Strachan, Contributions to the History

of Middle Irish Delension.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Fiedrich Kenner [Hofrat, Dr.], Römische Funde
in Wien aus den Jahren 1901— 1903. [S.-A. aus

dem Jahrbuch der K. K. Zentral-Kommission. II. 1904.]

68 Sp. 4° mit 32 Abbild, u. 1 Verzeichnis der Fund-

stellen.

Dieser Fundbericht des hochverdienten Mit-

glieds der Zentralkommission für Erforschung

und Erhaltung der Kunst- und historischen Denk-

male, Hofrats Dr. Kenner, aufgebaut auf Berichte

des insbesondere von den Beamten des Wiener

Stadtbauamtes eifrig unterstützten Inspektors der

städtischen Ausgrabungen Kowalski de Lilia,

liefert lehrreiche Beiträge zu unserer Kenntnis

des römischen Standlagers zu Wien, seines

Gräberfeldes und der in einiger Entfernung vom
Lager erstandenen Zivilstadt. Wenn auch, »wie

es in Wien stets der Fall ist, nur Einzelheiten

des topographischen Bildes der römischen Nieder-

lassung« infolge von Umbauten oder neuen Bau-

anlagen festgestellt werden konnten, so sind doch

solche stetig und planmäfsig gemachten Beob-

achtungen allein imstande, das Bild von den

alten Zuständen in den römischen Grenzlanden

an der Donau immer mehr zu vervollständigen

und damit auch für die Geschichte des Römer-
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reiches und seiner Kultur festere Grundlagen zu

schaffen.

Zunächst macht uns der Verf. bekannt mit

Funden aus dem im Jahre 70 n. Chr. von der

XIII. Legion erbauten und im 2. Jahrb., als die

X. und ein Teil der XIII. Legion hier lagen,

erweiterten Standlager, das die Hochfläche der

jetzigen inneren Stadt Wien einnahm. Der

inneren Umfassungsmauer entstammt eine Bauin-

schrift, die eine Zenturie der XHI. Legion als

bei dem Bau beteiligt nennt; es ist die dritte

derartige Bauinschrift, die bisher aus dem Stand-

lager Vindobona bekanmt geworden ist. Fest-

gestellt ist ferner die dem erweiterten Lager

angehörende porta principalis sinistra, deren

zwei Tore den nordwestlichen Ausgang aus dem
Lager über den einstmals vom Ottakringer Bach

durchflossenen, längst als Strafse ausgebauten

»Tiefen Graben« an der »Hohen Brücke«

bildeten. Ausgegraben wurden insbesondere der

eine Flankenturm dieses Tores nebst der an-

liegenden Strafse und dem durch den Torweg dem
Tiefen Graben zugeführten Kanal, welch letzterer

nach K.s einleuchtenden Ausführungen gleichzeitig

mit der Toranlage und zwar von der X. Legion

angelegt ist, da die Kanalsohle mit (teilw. ge-

stempelten) Falzziegeln dieser Legion ausgelegt

ist. .Auch jenseits des Tiefen Grabens sind ver-

mutliche Reste einer Befestigung aufgedeckt, die

den Brückenübergang über den Ottakringer Bach

zu decken hatte. Innerhalb aber, rückwärts von

der genannten Toranlage, fanden sich Reste

von zwei Säulen vor, die, gleich einem früher

entdeckten Altar und einer weiblichen Gewand-
statue, einen freistehenden Strafsenschmuck der

via principalis gebildet haben werden. Einen

solchen Strafsenschmuck haben auch in dem
Standlager von Carnuntum die .Ausgrabungen

mit Sicherheit ergeben, denn hier kamen auf

einer Strafsenseite 13, auf der anderen 4 frei-

stehende Säulen und zwischen diesen Bruch-

stücke von Altären und Sockel von Standbildern

noch an Ort und Stelle zum Vorschein.

Auf der Südseite, in der Naglergasse, ist

gleichfalls der Flankenturm einer Toranlage nebst

einem noch rätselhaften Zubau an der anstofsen-

den Umfassungsmauer und einem Zwischenturm

dieser Mauer neuerdings freigelegt worden. Auch
hier führte ein Kanal unter dem Torweg die Ab-
.vässer nach aufsen. Dafs dieser Teil der Be-

iestigung ebenfalls dem erweiterten Lager an-

gehört, ergibt sich aus der Übereinstimmung der

Bauart mit dem vorher besprochenen Prinzipaltor

wie aus den hier gefundenen gestempelten

Ziegeln. Überhaupt beweisen die in dem ganzen

betreffenden Gelände gefundenen Ziegelmarken,

dafs dieses erst später bei Erweiterung des

alten Standlagers in dieses einbezogen wurde.

.Auch an einigen anderen Stellen der Be-

festigung sind wertvolle Beobachtungen gemacht

worden, so an einer dem heutigen Salzgries zufüh-

renden Toranlage, vermutlich einem Ausfalltor,

»am Gestade« vor der Mariastiegenkirche. Eben-

so wurden Mauerzüge, Weg- und Kanalanlagen im

Innern des Standlagers verfolgt; ein Bau, worin

eine auf einer Platte errichtete und an eine

feste Mauer angelehnte Säule, nebst einem

Brunnen, festgestellt sind, könnte als Lagerheilig-

tum angesprochen werden, das die Fahnen und

Gelder der Besatzungstruppen barg. An Einzel-

funden fanden sich neben den zahlreichen ge-

stempelten Ziegeln der drei Legionen (X. XIII.

XIIII) und der Privatziegelei des M. .Antonius

Tiberianus aus Vindobona Münzen und einiges

andere. Bemerkenswert ist auch die Feststellung

eines Holzdielenbodens (Sp. 36).

Den beachtenswertesten Fund aus dem vor

dem Standlager einstmals gelegenen ausgedehnten

Begräbnis feld stellt neben einer goldenen Hals-

kette der Grabstein eines Soldaten dar. Dieser

auch mit Bildwerk ausgestattete Grabstein nennt

den Reiter einer u. a. nach den Kaisem Vespa-

sianus und Domitianus benannnten Schwadron,

als deren Standort das Lager von Vindobona in

seiner ältesten Zeit schon durch zwei etwas ältere

Grabsteine bezeugt war (CIL III, 4576. 4575).

Die neugefundene Grabschrift lautet: T. F(Javius)

Draccus,
\
eq(u)es aJae I F(Javiae) D(omitianae)

:

Brit(annicae) m(iliariae) c(ivium) R(omanorum),

civi\s Sequanus, an(norum) XXXXV
\
stupendio-

runi XXII. Aus seiner gallischen Heimat (um

Besancon) hat der Reiter seinen gallischen Ruf-

namen Draccus bewahrt (vgl. CIL XIII, 10010,

817; XII, 5698, 5; Holder, Alt-Celt. Sprach-

schatz I, 1313).

Der Zivilstadt Vindobona dürfen mit Wahr-
scheinlichkeit zugewiesen werden die Reste einer

sehr ausgedehnten Bauanlage, auf die man bei

den Erdarbeiten für die neuen Gebäude im bota-

nischen Garten (Rennweg) stiefs. Als Zweck der

hier angetroffenen Doppelmauern von 20— 50 cm
Abstand bezeichnet K. die Trockenhaltung der

anstofsenden Räume. Von Einzelfunden aus die-

sem Bau sind zu nennen Münzen des 1. bis 3.

Jahrh.s, gestempelte Dachziegel mit den Marken

des oben bereits erwähnten Wiener Zieglers M.

Antonius Tiberianus, der auch für das Standlager

Ziegel geliefert hatte, und zweier bisher noch

nicht bekannter Ziegeleien eines T. CJ(atidiiis)

Maxi(mus) und eines G. L(. . . . .) F(. ....),

zahlreiche Terra sigillata mit Fabrikmarken, zwei

auch mit Formschneidermarken auf der Aufsen-

seite, fünf Tonlampen, wovon zwei gestempelt,

ein Bleigufsbild (mit ähnlichen Bildern anderer

Standlager von Prof. Kubitschek in demselben

Band des Jahrbuches der Zentralkommission be-

sprochen) u. a. Genannt seien noch die in

einem anderen, vermutlich ebenfalls zur Zivilstadt

gehörigen Gebäude aufgefundenen Werkstücke

eines Drechslers von Beinwaren.
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Auch die Grabanlagen im Bereich der Zivii-

stadt ergaben Funde. Aufser zahlreichen Resten

von Gefäfsen (auch gestempelte Terra sigillata

ist vertreten) und aufser einigen Münzen fand

sich ein nur zur Hälfte erhaltener Brennofen aus

Rutengeflecht und innen wie aufsen mit Lehm
beworfen, dessen Inhalt mannigfaltige Fundstücke

bildeten. Auf diesem Grabfeld wurden übrigens

zwischen den Gräbern dieselben tiefen, mit zahl-

reichen Scherben angefüllten Gruben angetroffen,

die so häufig in Wien sind.

Nachdem noch einige Einzelfunde römischer

Münzen namhaft gemacht sind, werden schliefs-

lich einige in der Umgebung von Wien gemachte

Funde besprochen. Erwähnt seien nur die Über-

reste von Brandgräbern zu Enzersdorf am Ge-

birge. Diese Reste enthielten u. a. viele Tier-

knochen, namentlich von Geflügel, ergaben also

eine Bestätigung der z. B. auch in Brandgräbern

der Mediomatriker beobachteten Tatsache, dafs

die Gallier, wie Caesar (bell. Call. VI, 19, 4) be-

richtet, gemeinsam mit den Toten Haustiere ver-

brannten (Jahrbuch der Gesellschaft f. lothr. Ge-

schichte XV, S. 350).

Metz. J. B. Keune.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In Neapel sind an zwei Punkten, in Vico Chiavet-

tieri und beim Kloster Egiziaca a Forcella, wichtige Reste

der antiken Stadtumwallung gefunden worden.

Dort trat eine Reihe von Blöcken zu Tage, die ehedem

dem Südwestturm der griechischen Mauer angehörten.

Die Steine sind nach antiker Weise mit Steinmetzzeichen

versehen, in denen das chalkidische Alphabet wiederkehrt,

ein deutlicher Beweis, dafs die Erbauung der Blütezeit

der Griechenstadt, etwa dem 5. oder 4. Jahrh. v. Chr.,

angehört. An der anderen Stelle konnte man aufser

der Griechenmauer noch die spätere römische Umwallung
feststellen, die sich meist über die frühere Arbeit legt

und auch ihr Material in ergiebigster Weise benutzt,

Nen erschienene Werke.

E. Dünzelmann, Aliso und die Varusschlacht.

Bremen, Gustav Winter. M. 0,50.

Zeitschriften.

Revue des etudes historiqiies. Juillet-Aoüt. F.

Aubert, Le parlement et la ville de Paris au XVI ^ siecle

(suite). — M. Marion, Le garde des sceaux Lamoignon
et la reforme judiciaire de 1788 (suite).

Archivio storico Italiano. S. V. XXXVI, 3. A.

Solmi, Le carte volgari dell' archivio arcivescovile. —
Eugenia Montanari, Parma e i moti del 1831 (fine). —
E. Costa, Andrea Alciato e Bonifacio Amerbach. —
F. Rizzelli, L'sOperarius Tersane» in Pisa. — P.

Piccolomini, Bartolomeo Bolis da Padova e la sua

fondazione per lo studio di Siena (24 luglio 1512).

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Eugene Dupreel [Dr. phil.], Histoire critique

de Godefroid le Barbu, Duc de Lotha-

ringie-, Marquis de Toscane. [Universite

libre de Bruxelles. Faculte de philosophie et lettres.]

Uccle, Druck von Fr. Wauters, 1904. 1 Bl. u.

157 S. 8».

Die Persönlichkeit des Herzogs Gottfried des

Bärtigen von Lothringen, der während der Re-

gierungen des zweiten und dritten Herrschers

der salischen Dynastie in Deutschland, wie in

Italien so nachdrücklich eingriff, war schon der

Gegenstand mehrfacher Monographien, die aller-

dings teilweise nur Abschnitte des Lebens des

Herzogs behandelten. Die vorliegende Schrift

ist über die ganze Wirksamkeit Gottfrieds aus-

gedehnt, und sie steht auf gründlicher und ein-

gehender Kenntnis auch der deutschen ein-

schlägigen Literatur. Das Ganze ist in drei

Abteilungen gegliedert, wovon die zweite Hein-

richs III., die dritte Heinrichs IV. Zeit behandelt.

Von den beiden Exkursen bietet der zweite ein

wohl erwogenes Charakterbild Gottfrieds, wobei

der Verf. von der richtigen Ansicht ausgeht,

dafs von Gottfried, wie von nicht vielen Indi-

vidualitäten des Mittelalters, sich aus den

Quellennachrichten ein lebendiges Bild gestalten

läfst. Dann machen Regesten des Herzogs den

Schlufs des Buches aus.

Von einzelnen Ergebnissen der kritischen

Erörterungen sei beispielsweise hervorgehoben,

dafs der Verf. den ersten Aufenthalt Gottfrieds

in Italien zum Jahre 1051 ansetzt und darauf

bis 1054 noch mehrmalige dortige Anwesen-

heiten für wahrscheinlich hält, dafs die Aus-

söhnung. Heinrichs III. mit Gottfried, entgegen

dem Zeugnis Sigeberts, nicht erst auf die

Cölner Versammlung Ende 1056, sondern noch

vor des Kaisers Lebensende gesetzt wird. Die

Zusammenkunft Gottfrieds mit Cadalus, wegen

deren Petrus Damiani den tadelnden Brief an

den Herzog schrieb, soll nicht 1068, sondern

vor 1067 geschehen sein. In der schon mehr-

fach diskutierten Frage wegen des Kriegszuges

gegen die Normannen 1067 ist der Verf. (S.

114fif.) der Ansicht, dafs neben der Aussage

des Amatus, in der Normannengeschichte, Gott-

fried habe gegen Heinrich IV. gehandelt und so

dessen Romzug hintertrieben, auch die der

Annales Altahenses, der Herzog sei zur Be-

kämpfung der Normannen beauftragt gewesen,

Beachtung verdiene, während der Referent —
Historische Aufsätze dem Andenken von Georg

Waitz gewidmet — ausgeführt hatte, dafs die

eine Auffassung die andere gänzHch ausschliefse.

Zürich. G. Meyer von Knonau.

f Bernard Monod, Le moine Guibert et son temps
(1053—1124). Paris, Hachette et Cie, 1905. XXVIII

u. 342 S. kl. 8".

Studien über die Beziehungen Paschalis' II. zu

Philipp I. und Ludwig VI. hatten der Verf. zu einer

Lektüre der gesamten Werke Gilberts von Nogent geführt.

Diese Lektüre hatte er dann zu einer Reihe von Auf-

sätzen in verschiedenen Zeitschriften verwertet. Ihre

Vereinigung und Verarbeitung bildet den Inhalt des

vorhegenden Buches, das er nicht selbst mehr hat heraus-
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geben können. Es gliedert sich in zwei Teile. Im ersten

behandelt der Verl, das Leben seines Helden, seine

jburt, seine Jugend, seinen Eintritt als Mönch in

lint Germer de Fly, seine ersten dichterischen und

.erarischen Versuche, seine Bekehrung und schliefslich

ine Wahl zum Abt. Das Werk ist für ein Laien-

iblikum bestimmt und geht deshalb auf einzelne Streit-

ragen nicht ein. Im zweiten Teile beschäftigt sich der

erf. mit der französischen Gesellschaft in den Werken
;lberts und schliefst mit einem Kapitel über Gilberts

Methode und leitende Gedanken.

Notl2en und Mitteilungen.

Zeitsrhrirten.

Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge-

schichtsforschung. XXVI, 3. I. Zibermayr, Das

Iteste Traditionsbuch des Hochstiftes Passau. — M.

erlbach, Der deutsche Orden in Siebenbürgen. Zur

Kritik der neuesten polnischen Literatur. — M. Dob-
linger, Hieronymus Megisers Leben und Werke. —
H. Hirsch, Zur Kritik der ältesten Urkunden des

Klosters Muri. — R. Holtzmann, Papst Bonifaz VIII

ein Ketzer?

Revue de VOrient chretien. 1905, 2. F. Nau,
Dans quelle mesure les Jacobites sont-ils monoph}'sites?;

Les constructions Palestiniennes dues ä sainte Helene,

d'apres une redaction du X^ siecle, source de Nicephore

CaUiste, VIII, 29, 30, 32; Traduction des lettres Xll

et XIII de Jacques d'Edesse; Carion et Zacharie, moines

de Scete. — Fr. Tournebize, Histoire politique et

religieuse de l'Armenie (suite). — Placide de Meester,
Le dogme de l'lmmaculee Conception et la doctrine de

l'Eglise grecque (fin). — P. Girard, Sivas, huit siecles

d'histoire (suite). — A. Mallon, Documents de source

copte sur la sainte Vierge.

Neuere Geschichte.

Referate.

Georg Friedrich Preufs [Privatdoz. f. Geschichte

an der Univ. München], Wilhelm III. von
England und das Haus Witteisbach im

Zeitalter der spanischen Erbfolgefrage.
1. Halbbd. Breslau, Trewendt & Granier (Alfred

Preufs), 19(M. XVI u. 315 S. 8". M. 10.

Der Verf. will die Politik des Hauses

Witteisbach im Zeitalter der spanischen Erb-

folgefrage schildern. Den Mittelpunkt der Dar-

stellung soll Max Emanuel von Bayern bilden.

Der Name Wilhelms III. von England ist in den

Titel nur hineingekommen, weil Preufs »über

die letzten anderthalb Jahrzehnte dieses von den

ungeheuersten Wirkungen begleiteten und ge-

folgten welthistorischen Daseins dem späteren

Biographen neues sagen zu können glaubt«:.

Der vorliegende erste Halbband beschäftigt

sich aber weder mit Max Emanuel, noch mit

Wilhelm III. Er umfafst zunächst eine 126 Seiten

lange Einleitung, in der Frankreichs Stellung

zu den europäischen Mächten im 17. Jahrh. und
die welthistorische Bedeutung des Zeitalters der

spanischen Erbfolgefrage behandelt werden.
Daran schhefst sich das erste Buch: Die Ur-

sprünge der spanischen Erbfolgefrage und ihr

erstes Herantreten an Bayern. Es besteht aus

drei Kapiteln: 1. Die Kaiserwahl Leopolds I.
;

2. Bayerns Stellung zu Frankreich im Dezennium

des ersten Teilungsvertrages; 3. Ludwigs XIV.

Angriff auf die Generalstaaten.

Schon diese Inhaltsübersicht lalst erkennen,

dafs wir es mit den Anfängen eines grofsange-

legten Unternehmens zu tun haben, das über

den Rahmen einer Monographie zur bayrischen

Geschichte, worauf der Titel schliefsen läfst,

weit hinaus geht. Universalität der Auffassung

und Grofszügigkeit der Darstellung sind ihm in

hohem Mafse eigen. Besonders gilt das von

der Einleitung, die mehr auf das Thema der

gesaraten spanischen Erbfolgefrage als auf ein

Bruchstück aus ihr zugeschnitten erscheint. Alle

Probleme, die mit der Erbfolgefrage in irgend

einem Zusammenhang stehen, werden hier dem
Leser vorgeführt und zwar nicht nur von ihren

Anfängen her historisch entwickelt, sondern auch

in ihren Folgeerscheinungen klargelegt. Man ver-

gleiche z. B. die Erörterungen über den Kampf
um die Rheingrenze und das Schicksal der

zwischen Deutschland und Frankreich liegenden

Territorien S. 50* ff., über die Weltstellung Eng-

lands S. 96* ff., über die französische Kolonial-

politik S. 101* flf. u. a. m. In dem lobenswerten

Bestreben, die Dinge von der hohen Warte einer

universalhistorischen Auffassung zu betrachten,

geht der Verf. vielleicht stellenweise sogar zu

weit. Sein Versuch z. B., auch sdie Fortbildung

rein geistiger und kultureller Ideen« mit der

spanischen Erbfolgefrage in Verbindung zu

bringen und demgemäfs über Aufklärung und

politisch-religiöse Toleranz sich zu verbreiten

(S. 110* ff.), kommt mir etwas gezwungen vor,

so treffend seine Bemerkungen über dieses Thema
an sich auch sind.

Aufser der Betonung der grofsen, allgemeinen

Gesichtspunkte fällt jedem Leser des Pr.schen

Buches wohl sofort ein zweiter Vorzug in die

Augen: die erstaunliche Beherrschung der Quellen

und der Literatur. Der Verf. hat die Archive

von München, Berlin, Düsseldorf, Donaueschingen,

Wien, Raudnitz, Haag, London. Brüssel, Paris,

Madrid und Simancas durchforscht und zitiert die

deutsche und ausländische Literatur in einer fast

erdrückenden Fülle. Neben den Historikern

erscheinen dabei auch Autoren wie Kuno Fischer,

Paulsen, Thode, Ratzel, Gareis, L. Bucher,

Chamberlain u. a., eine bunte Mannigfaltigkeit,

die dazu beiträgt, das Niveau des Buches zu

heben. Pr. ist in seiner Gewissenhaftigkeit,

überall an den neusten Stand der Forschung

anzuknüpfen, sogar soweit gegangen, dafs er die

Einleitung, die im Druck schon längere Zeit

vollendet vorlag, in letzter Stunde nochmals

überarbeitet hat, um die inzwischen erschienenen

Publikationen in ihr zu berücksichtigen. Die

wichtigsten Archivalien hofft er als selbständige,

mehrbändige Publikation unter dem Titel: 3 Ur-

kunden und Aktenstücke zur Geschichte der



2395 30. September. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 39. 2396
1

spanischen Erbfolgefrage« der Darstellung folgen

lassen zu können.

So umfassend Pr. die zahlreichen Arbeiten

früherer Forscher über sein Thema berücksich-

tigt und so sehr er das Wort Treitschkes

beherzigt hat, dafs der Historiker, der immer
und überall neu sein will, notwendigerweise un-

wahr werden wird, so sehr hat er sich andrer-

seits Kritik und eigenes Urteil den Quellen und
der Literatur gegenüber gewahrt. Der Stoff

erscheint bei ihm nirgends, auch nicht in der

Einleitung, kompiliert, sondern durchaus selbstän-

dig durchgearbeitet. Als ein Muster scharfsinni-

ger Kritik und besonnener Auffassung möchte
ich den Exkurs über Mazarin und die »Bewer-
bung« Ludwigs XIV. um die deutsche Kaiser-

krone 1657 — die eben niemals eine ernsthafte

Bewerbung war — hervorheben. Zur Entlastung

des Buches ist er als besonderer Aufsatz im

Jahrg. 1904 der Historischen Vierteljahrschrift

abgedruckt. Sehr fein wird das psychologische

Moment zur Beurteilung der Kaiserkandidatur

Ferdinand Marias von Bayern 165 7 herangezogen

(S. 126 ff.). Durch grofse Objektivität zeichnen

sich die Urteile über den Gegensatz zwischen

kaiserlicher und reichsfürstlicher Politik (S. 39*),

über Theorie und Praxis der Politik des euro-

päischen Gleichgewichts und der Kabinettspolitik

überhaupt (S. 86* ff.), über die Haltung des

Kaisers im Extendistenstreit von 1670 (S. 273
Anm. 2) aus. Ein Fragezeichen möchte ich

dagegen hinter die Behauptung auf S. 82*

setzen, dafs die geographische Situation Preu-

fsens seinen Fürsten das »corriger la figure de

la Prusse« »als zwingendes Pflichtgebot zuge-

rufen habe«. Bewulst und konsequent hat die

preufsische Politik diesen naheliegenden und

tatsächlich schliefslich auch durchgeführten Ge-
danken erst sehr spät aufgegriffen.

In neuer Beleuchtung erscheint vornehmlich

die bayrische Politik unter Kurfürst Ferdinand

Maria. Darüber hat Döberl bekanntlich vor

kurzem ein besonderes Werk geschrieben. Pr.

stimmt in der Grundanschauung nicht mit ihm

überein, und es wäre Pflicht des Ref. Stellung

zu dieser Streitfrage zu nehmen. Da es jedoch

hier dazu an Raum mangelt und mir aufserdem der

letzte Band der Forschungen zur Geschichte

Bayerns, in dem die beiden Gegner ihre An-

sichten näher begründet haben, vorläufig nicht

zugänglich war, so verschiebe ich das, bis der

zweite Halbband vorliegen wird. Bei dem
Fleifs und der Schaffenskraft des Verf.s läfst er

hoffentlich nicht zu lange auf sich warten und

setzt den ersten ebenbürtig fort. Das ganze

Werk ist dem Andenken Bernhard Erdmanns-

dörffers gewidmet. Mit innerlicher Berechtigung,

denn es verrät Geist vom Geist dieses grofsen Mei-

sters und besten Kenners der behandelten Epoche.

Münster i. W. K. Spannagel.

Friedrich Wintterlin [Archivassessor in Stuttgart,

Dr. iur.], Geschichte der Behörden Organi-

sation in Württemberg. Herausgegeben von

der Kommission für Landesgeschichte. 1. Bd.: Bis

zum Regierungsantritt König Wilhelms I. 2.T.

Stuttgart, W. Kohlhammer, 1904. XIII u. S. 167—
349. 8°. M. 2.

Als Ziel bezeichnet Wintterlin die Darstellung

der Behördenorganisation »unter dem Gesichts-

punkt der Vergleichung« mit der Geschichte

anderer Territorien. Gewifs bringt die ver-

gleichende Methode auch dem Historiker nicht

geringen Nutzen, indem sie neue Probleme in

ihm anregt, ihn vor allem lehrt, die einzelne

Tatsachen- und Entwicklungsreihe in ihrer Be-

sonderheit tiefer zu erfassen. Aber ihre Ann

wendbarkeit auf die junge Disziplin der Verl

waltungsgeschichte ist noch recht beschränkt!

zumal es an eingehenden, zuverlässigen UnterJ

suchungen über manche der wichtigsten Frage«

fehlt. Die wenigen von W. aus Bornhaks

Stölzels, Tezners u. a. Werken entlehnten Vei

gleiche hätten ohne Schaden fortbleiben könnenl

sie erscheinen um so mehr nur als Spielerei od(

Dekoration der Darstellung, weil W. absichtlic|

sich darauf beschränkt, nur das Gerippe def

Behördenwesens, seine Organisation, die Kompe
tenzen usw. festzustellen, ohne die Entwicklung

aus den inneren Zuständen zu erklären.

Der Wert seiner Arbeit besteht in der aktei

mäfsigen Darstellung der württembergischen Vei

waltung zur Zeit König Friedrichs (1797— 1816]

Sie behandelt die wichtige Periode, in der nac

Erwerbung der Souveränität durch den Prefsi

burger Frieden (vom 26. Dezember 1805) mtl

der altwürttembergischen Verfassung, dem gt

heimen Rate das Kollegialsystem beseitigt un^

durch das Ministerial- und Bureausystem ersetz

wird. Auf das Dekret vom 12. Februar 180(

erfolgt die Umwandlung der alten Landeskollegie

in Ministerialabteilungen. An der Spitze der Vet

waltung stehen sechs Ministerialdepartements

deren Einrichtung und Geschäftsgang W. aus

führlich darlegt. Zwischen ihnen und den Bt

zirks- bezw, Gemeindeämtern werden als Mitte

behörden Kreishauptleute und Kreissteuerräte eil

geschoben. Auch die Kreisorganisation lel

sich, wie Ministerial- und Bureauverfassung,

französisches Vorbild, das Präfektursystem, ai

Dafs der geheime Rat 1629/33 entstände^

und gar erst 1660 die erste ausführlichere Ii

struktion erhalten habe (vgl. S. 171), erscheii

mir sehr unwahrscheinlich. Das Kollegium d«

geheimen Räte, bemerkt W., sei »dem damals (?|

häufig aufkommenden Einflufs einzelner Kammer!

Sekretäre gegenübergestellt« worden! An Ui

klarheiten und unlogischen Formulierungen fehl!

es auch sonst nicht. Man liest z. B. den Satzj

»Da manche der neueren Behörden in de|

Kanzleiordnung von 1660 noch gar nicht voi
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kamen, konnten immerhin auch später noch

manche weitere errichtet werden« (S. 172). In

einigen Partien ist dieses zweite Heft der »Be-

bördenorganisation« Württembergs besser gelun-

gen, als das erste; im ganzen aber teilt es die

hier des ersten Heftes, die sich zum Teil

)hl aus der allzu schnellen Entstehung des

Werkes erklären.

Breslau. H. Spangenberg.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Archivrat am Generallandesarchiv zu Karlsruhe

Dr. Karl Obser ist zum Geh. Archivrat ernannt worden.

Zeitschriften.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deut-

schen in Böhmen. 44, 1. J. Loserth, Das Haus
Stubenberg und der böhmische Aufstand von 1618. —
*** und Frz. Büchse, Volkszählungen der Stadt Krum-
mauer Bevölkerung aus den J. 1653 und 1710. — K.

Siegl, Das Salbuch der Egerer Klarissinnen v. J. 1476

im Egerer Stadtarchiv (Schi.). — A. Bernt, Hohenfurter

Bruchstück deutscher Perikopen des 14. Jahrh.s. — H.

Ankert, Die Marmoriererfamilie Hennevogel. — P.

Lederer, Zur Geschichte der Wollzeugfabrik in Xeu-

gedein. — A. Mörath, Einige Bemerkungen zu den

Porträts der letzten Rosenberger. — In Sachen der mund-
artlichen Sammlungen.

Bulletin de la Societe de l'histoire de Paris et de

l'Ile-de-France. 32, 2. E. Mareuse, Une lettre perdue

de la Muze historique de Loret. — E. Picot, Note sur

Gio. Pietro Negroli, armurier ä Paris au XVI e siecle. —
A, Rey, La colere de La Fontaine contre Jean Choart.
— H.'Omont, La bibliotheque de P.-D. Huet et le P.

de la Chaize; La premiere bibliotheque de la Prefecture

de la Seine en 1801.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

H. F. Feilberg, Jul. AUesjselestiden , hedensk,

kristen Julefest. 1 . Bind. Kopenhagen , Schuboth,

1904. 365 S. 8".

Ein liebenswürdiges, durchweg interessantes

Buch ist es, dessen ersten Band einer der besten

Kenner nordischer Volkskunde uns vorlegt. Es
beruht durchweg auf wissenschaftlicher Grundlage,

der sehr umfangreiche Apparat ist ans Ende des

Buches verwiesen, ^eu gebildeten Laien stört

nichts im Genufs der Lektüre des Buches, das

den streng wissenschaftlichen Ton zuweilen durch

feuilletonistische Schilderungen unterbricht. Ja,

das letzte Kapitel besteht fast ganz aus solchen.

Ein einleitender Abschnitt behandelt Sitte

und Brauch der Allerseelenfeste bei den ver-

schiedensten Völkerschaften der Welt. Dafs die

christliche Kirche den Seelenkult der heidnischen

Völker in ihren Dienst genommen, ist wahr-

scheinlich (S. 21). Als Grundzüge dieses Kultus

erscheinen: eine Einladung an die Verstorbenen
des Geschlechts; eine Mahlzeit, die für sie hin-

gesetzt wird; und schliefslich als drittes eine

Aufforderung an sie, sich wieder zu entfernen

(S. 7 9).

In vier weiteren Kapiteln werden alsdann

ausführlich, belebt durch mannigfache Schilderun-

gen von Augenzeugen aus älterer und neuerer

Zeit, das altnordische, das dänische, norwegische,

schwedische Julfest beschrieben, und zwar geschieht

dies unter häufiger Heranziehung der Weihnachts-

sitten anderer Völker, insbesondere der deut-

schen. Es werden aber hier nur solche Bräuche

vorgeführt, die nichts mit der kircblii:hen Weih-

nachtslegende und Überlieferung zu tun haben.

Dafs das altnordische Julfest irgendwelche Be-

ziehungen zur W^intersonnenwende gehabt habe,

wie man vielfach angenommen hat, läfst sieb, wie

Feilberg richtig zeigt, aus den Quellen nicht er-

kennen. Im Anschlufs an Bilfingers Forschungen

nimmt er auch an, dafs sich nicht genau be-

stimmen lasse, zu welchen Zeiten in vorchristlicher

Zeit die grofsen Opferfeste gefeiert worden

seien (S. 85). Man kann nur sagen, dafs das

F'est zur Mittwinterszeit unter Opfern und Trink-

gelagen gehalten worden ist (S. 101). Was das

Fest von anderen Opferfesten, und auch Privat-

festen wie Hochzeitsfesten, unterschied, scheint

ein Opfer für Freyr um ein gutes Jahr gewesen

zu sein (S. 92). Im übrigen trägt die Zeit, in

der dies Fest gefeiert wurde , als besonderes

Gepräge, dafs es die Zeit ist, in der die Toten

sich in den langen Nächten aus ihren Gräbern

erheben und zusammen mit Trollen und Wichten

die Menschen angreifen (S. 101).

Nach der Beschreibung des Julfestes der ein-

zelnen skandinavischen Stämme folgt dann die

des christlichen Weihnachtsfestes, dessen Ent-

stehung in engem Anschlufs an Bilfinger be-

schrieben wird. Es wird uns alsdann, aus der

ganzen christlichen Welt, die Fülle der Legenden,

zum Teil von hoher poetischer Schönheit, aus-

gebreitet, die sich um die einfache, rührende

Weihnachtsgeschichte gerankt hat. Das letzte

Kapitel »Wie man W^eihnachten feiert« fällt, wie

schon angedeutet, etwas aus dem Rahmen des

Buches heraus. Es ist zusammengestoppelt aus

allerlei Berichten, wie man draufsen in der Fremde
das Fest begeht. Wir lesen Nansens Weihnachts-

betrachtungen in arktischer Nacht, oder die

Schilderung, wie Sven Hedin Weihnachten ver-

lebte, wie Franzosen W'eihnachten im belagerten

Paris feierten, oder wie das Fest von den ver-

schiedenen Nationen in Konstantinopel und in

Nordamerika begangen wird, ja selbst ein Feuille-

ton aus »Politiken« wird abgedruckt, in dem die

ungemütliche Weihnachtsfeier eines Junggesellen

geschildert wird. Wir Deutschen kommen bei

dieser Sammlung von Berichten etwas zu kurz,

.Aber vielleicht ist das dem zweiten Bande vor-

behalten. Es findet sich zwar keine Andeutung,

was wir von diesem zu erwarten haben, aber

die Schilderung der deutschen Weihnacht wird

wohl darin stehen, und wir glauben uns zu der

Erwartung berechtigt, dafs wir eine ebenso
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schöne Beschreibung dieses erhalten werden wie

des nordischen. Auch werden wir hier oder

später wohl die wissenschaftlichen Ergebnisse

finden, und sie dürften sich wohl, wie man aus

der Anlage des Buches und gelegentlichen

Aufserungen schliefsen darf, in der Richtung be-

wegen, dafs es ein germanisches, heidnisches

Julfest gab, das die Hauptmerkmale der Aller-

seelenfeste anfweist. Das ist, wenigstens bisher,

meine Meinung. Der Ansicht Bilfingers, der ein

germanisch-heidnisches oder, wenn man ganz vor-

sichtig sein will, nordisches Julfest leugnet, kann

ich nicht beitreten, so sehr mich seine Ausfüh-

rungen überzeugt haben, dafs ein grofser Teil

unserer heutigen Bräuche auf alten römisch-heid-

nischen Neujahrsbräuchen beruhen.

Es sei gestattet, noch auf ein paar Einzel-

heiten hinzuweisen.

Eine interessante christliche Erklärung des

Steinopfers ist die S. 45 nach le Braz, Legende

de la mort S. 308 angeführte, dafs eine Seele

ihre Leidenszeit in einem Steinhaufen verbüfsen

kann. Wird der Haufen so hoch, dafs man den

Glockenturm der Kapelle der heiligen Jungfrau

von ihm sehen kann, wird sie erlöst. Deshalb

wirft jeder des Wegs kommende W^andersmann

einen Stein darauf. Zur Sitte, den Vögeln Futter

zu spenden (S. 144), kann jetzt auf die Abhand-

lung von Sartori »Vogelweide« in der Zeitschr.

d. Vereins f. Volksk. 15, 1 ff. verwiesen werden.

In der sorgsamen Reinigung des ganzen Haus-

halts vor dem Fest (S. 145) hat man wohl eine

Lustration vor heiliger Handlung zu sehen. Ver-

wiesen sei auf die interessanten Ausführungen

über die hlg. Lucia und die an ihr Fest sich in

Schweden knüpfenden Sitten (S. 165 ff.), mehr

noch auf die über den Stephansritt (S. 204 ff.).

Unter den lustigen Erzählungen der Burschen

beim Umzug finden wir auch die uns wohlbe-

kannte Münchhausens vom Pferd, das an der

Spitze des Kirchturms hing (S. 209). Neben Sol,

Helios (S. 232) wäre als einer der am stärksten

verehrten Götter des ausgehenden römischen

Heidentums Mithras zu nennen gewesen. Aus

der Krischnalegende ist von Interesse, dafs der

Gott gleich nach seiner Geburt in einen Korb
gelegt wurde, wie man ihn brauchte, um Korn

zu reinigen (S. 252); man vergl. dazu die Aus-

führungen Dieterichs in »Mutter Erde« S. 101 f.

Das altberühmte Bier Braunschweigs, die »Mumme«,
taucht in Norrland auf, eine besondere Art süfsen

Weihnachtsbiers heifst »mumma«, und wenn der

Krug herumgeht, mufs man einen Reim auf dieses

Wort finden.

Von d«r Reichhaltigkeit des Buches vermochte

ich nur einen schwachen Begriff zu geben. Wir

nehmen die Gabe mit Dank an und sehen der

Fortsetzung mit Spannung entgegen.

Heidelberg. B. Kahle.

Fr. Behme [Dr.] und M. Krieger [Dr.], Führer durch
Tsingtau und Umgebung. 2. Aufl. -Wolfenbüttel,

Heckner (H. Wessel), 1905. 139 S. 8" mit 8 Karten,

1 Stadtplan u. 82 Abbild. M. 2,50.

Nachdem die Verff. im ersten Abschnitt eine Antwort
auf die Frage: Was ist Tsingtau? gegeben haben, schildern

sie im zweiten die Reisewege nach dem Kiautschou-

gebiet und legen im dritten dar, was uns die Kolonie

bietet. Darauf folgen Abschnitte über das Wetter, über

Botanisches, Geologisches und Bergbauliches und Ge-

schichtliches. Hieran schliefsen sich Darstellungen von
Wanderungen in Tsingtau selbst wie in seiner näheren

und weiteren Umgebung und von Ausflügen nach den

interessantesten Orten der Provinz; diese werden durch

sehr gute Abbildungen erläutert.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

Von den von uns schon erwähnten 7 Sektionen des

Deutschen Kolonialkongresses (s. Sp. 2346) be-

schäftigt sich die erste mit Geographie, Ethnologie und
Naturkunde der Kolonien und überseeischen Interessen-

gebiete, die zweite mit Tropenmedizin und Tropenhygiene,

die dritte mit den rechtlichen und politischen, die vierte

mit den religiösen und kulturellen, die fünfte mit den

wirtschaftlichen Verhältnissen der Kolonien und über-

seeischen Interessengebiete, die sechste mit der Über-

siedelung in deutsche Kolonien und der Auswanderung
in fremde Länder, die siebente mit den weltwirtschaft-

lichen Beziehungen zwischen Deutschland und seinen

Kolonien und überseeischen Interessengebieten.

Neu erschienene Werke.

W. Trabert, Meteorologie und Klimatologie [Die

Erdkunde, hgb. von M. Klar. XIII]. Wien, Franz

Deuticke. M. 5.

Zeitschriften.

Globus. 88, 9. Das deutsche Schutzgebiet zu Kiau-

tschou in seiner neuesten Entwicklung. — D. Kirch-
hoff, Das künstliche Wegenetz in Togo. — A. Senfft,

Sage über die Entstehung der Inseln Map und Rumung
und der Landschaft Nimigil (Japinseln). — A.Krämer,
Die Gewinnung und die Zubereitung der Nahrung auf

den Ralik-Ratikinseln (Marshallinseln). — 10. Wilh.

Filchners Reise in Ost-Tibet. — Osw. Richter, Unsere

gegenwärtige Kenntnis der Ethnographie von Celebes.

— Weitere Mitteilungen über die französische Südpolar-

expedition. — G. Schwalbe, Zur Frage der Abstam-

mung des Menschen.

The Geographica! Journal. September. H. G.

Lyons, On the Nile Flood and its Variation. — P. H.

H. Massy, Exploration in Asiatic Turkey, 1896 to 1903.

— E. C. Young, A Journey among the Highlands of

Chili. — The Voyage of the ^Neptune« in Northern

Canadian Waters.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

W. Ed. Biermann [Privatdoz. f. Nationalökonomie

an der Univ. Leipzig], Staat und Wirtschaft.

Bd. I: Die Anschauungen des ökonomischen
Individualismus. Berlin, Puttkammer & Mühl-

brecht, 1905. 1 Bl. u. 200 S. 8". M. 3,60.

Eine Zusammenstellung der allgemeinsten

Grundsätze, nach denen sich der Staat bei seiner

für die ökonomischen Interessen seiner Bürger

unternommenen Tätigkeit zu richten hat, würde

eine sehr dankenswerte Leistung bilden, und
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eine wichtige Vorarbeit für die Lösung der Auf-

"ibe wäre eine Dogmengescbichte der An-

hauungen, die in bezug auf das zu beant-

wortende Problem in der bisherigen Literatur

entgegentreten. Der Verf. hat die Absicht, das

ganze Thema sowohl nach der historischen als

"?ch der dogmatischen Seite zu behandeln. Es

.1 hier nicht mit ihm darüber gerechtet werden,

üb er in der ersten, der üterargeschichtlichen

Abteilung, womit er beginnt, den StoflF zweck-

mäfsig angeordnet hat. Er will nämlich zuerst

die Schriftsteller besprechen, die dem Staate den

geringsten Spielraum hinsichtlich der Beeinflussung

des Wirtschaftslebens zugestehen, und dann die-

jenigen, die das entgegengesetzte Extrem ver-

ten, und er hat vorläufig nur jenen ersten

. eil seiner historischen Darstellung vorgelegt.

Auch darauf will ich nicht genauer eingehen,

dafs in diesem Bande, der die Individualisten

umfafst, auch Marx und die Sozialdemokratie

behandelt sind, obgleich ich es dem Geist und

Wesen der Nationalökonomie allein entsprechend

finde, die Individualisten und die Sozialisten nach

den von ihnen vorgeschlagenen praktischen Mafs-

nahmen zu unterscheiden. Hier soll nur die

Frage gestellt werden, ob der Verf. die Schrift-

steller, auf deren Lehren er eingeht, richtig und

ausreichend charakterisiert und beurteilt hat.

Darauf kann ich nicht mit Ja antworten. Zu-

nächst fehlt er darin, dafs er die einzelnen Lehren

und Gedankengänge, die den Inhalt des ökono-

mischen Individualismus ausmachen, nicht aus-

einanderhält, und doch kommt es gerade auf die

Argumentation an, durch die ein Schriftsteller

seinen Standpunkt rechtfertigt, da in der Wissen-

schaft nicht durch Intuition, sondern durch Be-

gründung und Widerlegung der Gründe die Über-

zeugung gebildet werden soll. Diese erste Un-

vollkommenheit steht mit einer zweiten im Zu-

sammenhang, dafs nämlich viel zu wenig aus den

Schriften der behandelten Autoren selbst geschöpft

ist. Ungenügend mufs es auch gefunden werden,

enn der Verf. vereinzelte Stellen im Original-

text aufführt, ohne sie zu erklären und in seiner

eigenen Sprache ihrem Inhalte nach wiederzugeben;

in einem Falle des Abdrucks einer fremden .Aus-

führung zeigen seine Gegenbemerkungen (S. 142),

dafs er die bekämpfte Stelle nicht richtig ver-

standen hat. Auch aus den referierenden und

beurteilenden Schriften, die er benutzt, liebt er

es, Wendungen in wörtlicher Fassung anzuführen,

die aber durch diese Herausnahme und Ein-

fügung oft ein verändertes Gepräge erhalten, so

S. 131 das Urteil Marshalls über Mill. Dem Verf.

ist zu empfehlen, dafs er bei der Fortführung

seiner Arbeit die Quellenschriften, die er bespricht,

genauer prüfe, damit seine Darstellung und seine

Kritik vorurteilsfreier und zutreffender werden.

Dann bleibt er gewifs auch davor bewahrt, dafs

er mittelmäfsigen Kompilationen zuviel Wert bei-

mifst und gegen bahnbrechende Forscher einen

geringschätzigen Ton anschlägt.

Erlangen. E. Leser.

Adolf Damaschke, Aufgaben der Gemeindepolitik.
(Vom Gemeindesozialismus). 5. Aufl. Jena, Gustav

Fischer. 1904. M. 1,50.

Der Verf. ordnet in seiner Schrift die von ihm be-

handelten volkswirtschaftlichen Probleme,, die in der

deutschen Gemeindepolitik strittig sind, nach Bildungs-

fragen, .Arbeiterfragen, Mittelstandsfragen, Zuwachsrente,

Gemeindegrundeigentum, Wohnungsfrage, Steuerfragen

und Gemeindebetrieben, vermeidet dabei rein theoretische

Erörterungen und belebt die Darstellung durch Ein-

fügung zahlreicher praktischer Beispiele. Im Anhange
druckt er eine Anzahl deutscher Gemeindeprogramme
von politischen Parteien, Arbeiter\-ereinen usw. ab. Er

selbst steht, wie bekannt, auf dem Standpunkt der deut-

schen Bodenreformer. Den Schlufs des Buches bildet

ein Personen- und Ortsverzeichnis.

Notizen und Mitteilungen.

Persontlchronik.

Der ord. Prof. f. Forstwiss. an der Univ. München,
Dr. Rudolf Weber ist am 12. September, im 63. J., ge-

storben.
>'ea erscUeneae Werke.

G. Schöttle, Verfassung und Verwaltung der Stadt

Tübingen im .Ausgange des Mittelalters. [S.-.A. aus

^Tübinger Blätter« VIII (1905), Nr. 1.] Tübingen, in

Komm, bei Heckenhauer.

V. Stein er t, Zur Frage der Naturalteilung. Eine

Untersuchung über die bäuerlichen Verhältnisse des

fränkischen Grabfeldes. [Wirtschafts- und Verwaltuugs-

studien mit besond. Berücksichtigung Bayerns hgb. von
G. Schanz. XXIII.] Leipzig, A. Deichert Nachf. (Geoi^

Böhme). M. 1,50.

Stier-Somlo, Der Aufsichtsrat der Aktiengesell-

schaft. Reformfragen und Bedenken. Ebda. M. 2.

Fr. Schmelzer, Tarifgemeinschaften, ihre wirtschaft-

liche, sozialpohtische und juristische Bedeutung mit be-

sonderer Berücksichtigung des Arbeitgeberstandpunktes.

Ebda. M. 3.

A. Harold Unwin, Future Forest Trees or the im-

portance of the German experiments in the introduction

of North American trees. London, T. Fisher Unwin.

Geb. Sh. 7. 6 d.

Zeltsekriftem.

Jahrbücher für Nalionalökonomie und Statistik.

ULF. 30,2. H.Dietzel, Die »enorme Überbilanzt

der Vereinigten Staaten. — A. Hesse, Die wirtschaft-

liche Gesetzgebung der deutschen Bundesstaaten im J.

1904. — Fürsorgeeinrichtung für die .Angestellten der

Zentrale für Spiritusverwertung, G. m. b. H. — H. L.

Rudioff, Studien über den Pariser GetreidehandeL Die

Monatspreise des Getreides in Paris unter dem Einflufs

der Börse.

Archiv für SozialnisseHSchaß und Sozialpolitik.

III, 2. W. H eil p ach, Sozialpathologie als Wissen-

schaft. — W. Sombart, Studien zur Entwicklungs-

geschichte des nordamerikanischen Proletariats. IL Die

politische Stellung des Arbeiters. — R.Michels, Prole-

tariat und Bourgeoisie in der sozialistischen Bewegung

Italiens. — E. Gothein, Die Konzentration im Kohlen-

bergbau und das preufsische Berggesetz. — J. H. Ral-

ston, Die Rechtslage der Gewerkvereine in den Ver-

einigten Staaten. — L. Keller, Die sozialpädagogischen

Ziele und Erfolge der Comenius-Gesellschaft.
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Rechtswissenschaft.

Referate.

A. Taranger, Udsigt over den norske Rets
Historie. Forelaesninger. II, I: Stats-
rettens historie (indtil 1319). Christiania,

Cammermeyer, 1904. 337 S. 8".

Der 1898 erschienene erste Teil ist in der
DLZ, 1900, Nr. 28 angezeigt worden. Der vor-

liegende zweite Teil bringt in seiner ersten

Hälfte die Geschichte des norwegischen Staats-

rechts bis 1319. Zunächst wird der alte Völker-

schaftsstaat, dann der Einheitsstaat des Grofs-

königtums betrachtet. Taranger benutzt mit

Verständnis die Ergebnisse der deutschen rechts-

geschichtlichen Forschung, er richtet andrerseits,

was für Norwegen wichtig ist, sein besonderes

Augenmerk auf die englischen Verhältnisse,

wozu er nach seinem Werke über den Einflufs der

angelsächsischen Kirche auf die norwegische

(1890) besonders befähigt war. (Die Früchte

zeigen zumal die Kapitel über die hird, die

Hofämter und die Kanzlei.) Sehr eingehend,

vielleicht etwas zu breit, werden die wirtschaft-

lichen Verhältnisse behandelt, so dafs die äufsere

Abrundung stellenweise darunter leidet. Doch
wird dadurch der Vorteil gröfserer Anschaulich-

keit erzielt, so z. B. in dem Abschnitt über

Wikingerzüge, Handel und Seefahrt (S. 89 ff.).

Über manche Einzelheiten wird sich streiten

lassen. So scheint mir hinsichtlich des Lehn-

wesens (§ 13) noch nicht das letzte Wort ge-

sprochen zu sein. In den Ausführungen über

das Königtum (§ 10) konnte T. noch nicht den

lehrreichen Aufsatz von E. Hertzberg über die

erste norwegische Königskrönung (Hist. Tidsskr.

4. Raekke 3. Bd.) benutzen. Ob der RigsJ)ula

(vgl. S. 30) für das Ständewesen der ältesten

Zeit eine grundlegende Bedeutung beizumessen

ist, ist nicht zweifellos. Welche Stellung der

Leser aber auch zu den einzelnen Problemen
einnimmt, er wird das mit reichem Material ver-

sehene Buch nicht ohne vielfache Belehrung aus

der Hand legen. Dem verdienstlichen Verfasser

sei die Mufse und Lust zur Fortsetzung seines

Werkes gewünscht.

Rostock. Karl Lehmann.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

10. Versammlung der Internationalen kriminalistischen

Vereinigung.

Hamburg, 12. September.

Nachdem im Namen des Hamburger Senats Senator

Lappenberg die Versammlung begrüfst und betont hatte,

dafs das Verbrechertum einen Zug ins Grandiose, ins

Neurasthenische und Internationale erhalten habe, und
die Strafrechtslehre und Pflege diese Entwicklung werde

einholen müssen, und nach Ansprachen der offiziellen

Vertreter der auf der Versammlung vertretenen Regie-

rungen hielt der Präsident der Vereinigung Prof. Dr.

Prins (Brüssel) den ersten Vortrag über die Schwierig-

keiten des Strafproblems in der Gegenwart.
In der alten Welt beschränkte man sich bei der Be-

strafung darauf, die Tat in Betracht zu ziehen, nicht

aber den Täter. Hiermit begann man erst langsam im
18. Jahrh. Seither haben die Ansichten über die Grund-
lagen der Vergeltung ihre bisherige Einfachheit verloren

und sich geteilt. Die eine Richtung, deren ausge-
sprochenster Vertreter Nietzsche ist, sehe im Verbrechen
eine Bedrohung der vollkommeneren Menschenart durch
minderwertige Elemente und verlange, dafs man die ge-

sunden Teile des Gesellschaftskörpers vor der Ansteckung
durch die kranken schütze. Nachsicht und Milde seien

verwerflich. Die andere, deren berühmtester Vertreter

Tolstoi ist , sehe im Verbrechen nur eine der Formen
des Leidens der Welt. Die Ursachen von Gesundheit
und Krankheit, Glück und Unglück seien uns verborgen,

deshalb sollen wir Mitleid üben. Eine Unsicherheit über
die Berechtigung und über die Nützlichkeit unserer Art

zu strafen habe sich verbreitet. Die auf .Aristoteles zurück-
gehende klassische Auffassung, dafs der Verbrecher ein

freies vollbewufstes Wesen sei, der seine Tat vorher in

seinem Denken beherbergte und deshalb voll verant-

wortlich sei, sei im Aussterben begriffen. Wir wissen
jetzt, dafs unser geistiger und seelischer Organismus so
kompliziert und bedingt ist, wie unser körperlicher. Auf
die Verantwortlichkeit des Individuums könne man das
Strafrecht nicht mehr aufbauen, seitdem man die mannig-
fachen Faktoren kenne, die zur Herstellung jeder Per-

sönlichkeit zusammenwirken und oft die moralische Ver-

antwortlichkeit einschränken. An die Stelle des einzelnen

Kriteriums der Verantwortlichkeit müsse das zusammen-
gesetztere Kriterium der sozialen Verteidigung treten. Die

Praxis habe den Gesichtspunkt schon lange befolgt, dafs

das individuelle und soziale Moment möglichst versöhnt
werden müsse. Das Maximum sozialer Sicherheit müsse
mit einem Minimum individuellen Leidens kombiniert

werden. Der Richter müsse ebenso ins Leben wie in die

Gesetzbücher blicken. Den Rückfälligen gegenüber sei eine

Individualisierung der Strafakten nötig. Die Gesellschaft

habe die Aufgabe, dem Verbrechen vorzubeugen. Be-

sonders müsse die Gesellschaft sich deshalb der ver-

wahrlosten Kinder annehmen.
In der Nachmittagssitzung wurde über das inter-

nationale Verbrechertum verhandelt. Der erste

Referent, Regierungsassessor Dr. Linden au (Berlin),

beschäftigte sich zunächst mit der Unzulänglichkeit der

heutigen Strafrechtshilfe. Zu verlangen sei zuerst die

Einrichtung von Dienststellen , die mit dem grofsen

Apparate moderner Verfolgungstechnik versehen sind und
das Recht unmittelbaren Nachrichtenaustausches und
Verkehrs miteinander erhalten einschliefslich des Antrages

auf vorläufige ."Anhaltung flüchtiger Verbrecher. Drei

Typen internationaler Verbrecher seien zu unterscheiden,

die ansässigen Landfremden als Verbrecher, die inter-

nationalen Vaganten und die reisenden Berufsverbrecher.

Nur kriminalistische Zentralstellen können diesem Übel

erfolgreich steuern. Das international organisierte Ver-

brechertum ist mit den heutigen gesetzlichen Mitteln am
schwersten zu bekämpfen. Der Ref. besprach den

Mädchenhandel, die Schwindelgeschäfte der sogen,

»schwarzen Banden«, die Kellerwechsel-Fabriken, die

internationalen Serienlosgesellschaften , den spanischen

Schatzgräberschwindel, die Wucherer, Darlehens- und

Kautionsschwindler in wohlgegliederten internationalen

Organisationen, das Kurpfuschertum und den Handel

mit pornographischer Literatur. Das Ziel der Ent-

wicklung müsse die einheitliche Aburteilung sein.

Vorbedingungen für die als Endziel anzustrebende inter-

nationale Einheitlichkeit der gesamten Strafrechtspflege

bilden eingehendere und gesicherte Kenntnis der inter-

nationalen Kriminalität und eine fortgeschrittene allge-

meine Annäherung der Staaten. — Der zweite Referent,

Polizeirat Dr. Hop ff (Hamburg), der Vorstand der

Kriminalpolizei, besprach einleitend die allgemeinen

Formen des internationalen Verbrechertums. Als Haupt-
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formen des heutigen internationalen Verbrechertums

kämen der Dieb und der Betrüger, beide in allen ihren

Abarten in Betracht. In zweiter Linie kämen die Münz-

falscher und die Mädchenhändler. Die .Anarchisten miifsten

bei einer Betrachtung des internationalen Verbrechertums

aulser Betracht bleiben. Der Ref. besprach hierauf die

Taschendiebe, Eisenbahndiebe, Hoteldiebe und Laden-

diebe. Zum Schlüsse die Falschspieler und »Tarchener*,

1 welch letzteren auch die sogenannten Weltreisenden

hören, die namentlich Zeitungsredaktionen und Kon-

sulate brandschatzen. Er fordert die Schaffung eines

Weltauslieferungsvertrages. Nach kurzer Diskussion

wurden folgende Leitsätze angenommen: 1. Als Folge-

erscheinung der modernen Verkehrsentwicklung ist das

internationale Verbrechertum entstanden, dessen Er-

forschung und Bekämpfung internationale Mafsnahmen
erfordert. 2. Es ist eine Zentralstelle zur Bekämpfung
des internationalen Verbrechertums einzurichten , die

a) alle Nachrichten mit Bezug auf das internationale

Verbrechertum sammelt und ständig zwecks vorbeugender

Mafsregeln austauscht, b) berechtigt ist, mit allen Ländern

in Verkehr zu treten, c) Die gleiche Befugnis ist für alle

höheren Strafvollzugsbehörden erwünscht. 3. Es ist eine

fortlaufende wissenschaftliche Ausarbeitung des bei der

Zentralstelle gewonnenen Materials und damit die Grund-

lage zu schaffen für eine weitere Ausgestaltung des Kampfes
gegen das internationale Verbrechertum. — Am zweiten

Tage wurde verhandelt über die Frage: Wie kann
für bestimmte Kategorien von Rückfällen der
Begriff der Gemeingefährlichkeit des Täters
an die Stelle des heute zu ausschliefslich an-
gewandten Begriffs der verbrecherischen Tat
gesetzt werden. Prof. Prins führte aus: Der Richter

fragt nur danach, welche Bestimmungen des Strafgesetzes

auf die Straftat angewandt werden können. Um das,

was der Verbrecher ist, kümmert er sich nicht. Infolge-

dessen wächst die Zahl der Verurteilungen des einzelnen

Verbrechers ständig. Jurisprudenz und wirkliches Leben
stehen in einem frappierenden Gegensatz. Man solle

das Individium sowohl nach dem, was es ist, wie nach

dem, was es getan hat, behandeln. Der Rückfällige sei

für längere Zeit einzusperren, sobald eine gewisse Zahl

Vorstrafen erkennen läfst, dafs er gemeingefährlich ist.

Der Korreferent Advokat Dupont (Brüssel) verlangte,

dafs nicht die letzte Straftat gesühnt werden solle,

sondern der Rückfällige für das gestraft werde, was er

wirklich ist. Derjenige ist gemeingefährlich , der eine

bestimmte Anzahl Straftaten von einer gewissen Natur

und Schwere begangen hat. Für sie ist langwierige, ja

indeterminierte Einsperrung im Arbeitshaus bei milderer

Behandlung notwendig. Die Behandlung der Verbrecher

müsse mehr speziaUsiert werden. In der Diskussion

sprach zuerst Prof. v. Liszt (BerRn). Die I. K. V. habe
sich seit ihrem Bestehen mit diesem Thema beschäftigt.

Es sei aber mit aufserordentlichen Schwierigkeiten ver-

knüpft. Rückfälligkeit und Gemeingefährlichkeit treffen

häufig nicht zusammen. Man müfste hier die ver-

schiedenen Kategorien voneinander sondern. Eine

zweite Schwierigkeit zeigen die verschiedenen vorge-

schlagenen Formeln. Man wolle die Gemeingefährlichkeit

von einer bestimmten Zahl Bestrafungen abhängig
machen ; das müsse zu mechanischer Auffassung führen

und deshalb versagen. Man könne also nicht umhin,
die Gemeingefährlichkeit in jedem Einzelfall festzu-

halten; dann entstehe aber die Schwierigkeit, wer die

Feststellung treffen solle. Prozessual entstehe die Frage:
kann man die Hauptverhandlung so vorbereiten , dafs

diese Feststellung mit Sicherheit getroffen werden kann,
zumal sie zuweilen die lebenslängliche Einsperrung zur
Folge hat. Wie aber sollen etwaige Mifsgriffe wieder
gut gemacht werden? Spruchreif ist die Frage noch
lange nicht. Er schlage daher vor, dafs der Vorstand
beauftragt werden soll, das Thema im Anschlufs an die

Vorträge von Prins und Dupont weiter zu behandeln
und in einem nächsten Kongrefs über die Ergebnisse

Bericht zu erstatten. — Landgerichtspräsident Dr. En-
gelen (Zutphen, Holland) verlangt lediglich eine besondere

Behandlung der Gemeingefährlichen. Strafanstaltsdirektor

Dr. Finkein bürg (Düsseldorf) leugnete die Notwendig-
keit eines besonderen Gesetzes für die Rückfälligen. Das
deutsche Strafgesetzbuch gebe dem Richter den Ver-

mögensdelikten gegenüber, die die gröfste Mehrzahl der

in Frage kommenden Straftaten ausmachen , einen so

weiten Strafrahmen , dafs er sie unschädlich machen
könne. Die Rückfallsbestimmungen in unserem Gesetz-

buch führen häufig zu einer ungerechtfertigt harten Be-

strafung namentlich dadurch, dafs dem Richter das
Minimum der Strafe vorgeschrieben ist. Von den Rück-
fälligen sei nur ein sehr geringer Teil gemeingefährlich.

Prof. Aschaffenburg erklärte den Verbrecher, der zum
vierten Male verurteilt ist, für sozial wertlos, aber des-

wegen häufig doch nicht für gemeingefährlich. Die

Gemeingefährlichkeit sei aufserordentlich schwer festzu-

stellen. Nach Prof. van Hamel (Haag) steht die Frage

der Gemeingefährlichen im innigsten Zusammenhang mit

der der Minderwertigen. Dem ärztlichen Sachverstän-

digen ist nur die Frage vorzulegen: Was ist der Ange-
klagte und was soll mit ihm geschehen?, nicht aber

eine theoretische Frage. Der Arzt mufs aber eine gröfsere

Auswahl haben, als die zwischen Zellengefängnis und
Irrenanstalt. Notwendig sei der Bau von Zwischen-
anstalten , wo die Internierten arbeiten können und
psychiatrische Behandlung erfahren. Praktisch könne
nur der Rückfällige für gemeingefährlich erklärt werden.

Zwischen Verbrechen und Vergehen darf hierbei kein

Unterschied gemacht werden. Ferner sprachen Dr. Gold-

schmidt (Berlin), Prof. Dr. Liepmann, Prof. v. Hippel,

Prof. Torp (Kopenhagen), Direktor v. Engelberg und
Kammergerichtsrat Kronecker. Angenommen wurde ein

Antrag v. Liszt, Prins, van Hamel, wonach die heute

erörterte Frage vom Vorstand einer erneuten Besprechung
unterzogen und auf die nächste Tagung gesetzt werden soll.

(Schlufs folgt)

Personalchronik.

An der Univ. Heidelberg sind die ordd. Prof. und
Hofräte Dr. Karl v. Lilien thal f. Strafrecht, Dr. Georg
Jellinek f. Staatslehre u. öffentl. Recht und Dr. Friedrich

Endema^n f. röm. u. dtsch. bürgerl. Recht zu Geh. Hof-

räten ernannt worden.

Neu erschienene Tferke.

Fr. Hell mann, Das Konkursrecht der Reichsstadt

Augsburg. [Gierkes Untersuchgn. z. deutschen Staats-

u. Rechtsgesch. 76] Breslau, \L & H. Marcus. M. 5.

Ed. Hubrich, Deutsches Fürstentum und deutsches
Verfassungswesen. [.Aus Natur und Geisteswelt. 80.]

Leipzig, Teubner. M. 1, geb. M. 1,25.

Ch. Pont, Les requisitions militaires du temps de
guerre. Etüde de droit international public. Paris u.

Nancy, ^Berger-Levrault & Cie. Fr. 4.

A. Aström, Über das Wasserrecht in Nord- und
Mitteleuropa. Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme)
und Lund, Gleerup. M. 6.

Zeitschriften.

Deutsche Jurislen-ZeiUmg. X. IS. Glock, Staats-

und Rechtskunde in unsern Schulen. — Schmölder,
Die Haftung der Wirte für Unfälle ihrer Gäste. — Krug,
Entmündigung und Todeserklärung im internationalen

Privatrechte. — Wien stein. Der Begriff der Inkasso-

Zession. — Stranz, Juristische Rundschau.

Nouvelle Revue hislorique de droit frangais et

elranger. Juillet-Aoüt. R. Dareste, La Lex Rhodia.

— A. Giffard, La loi 6 »de confessist (D., 42, 2) et

r>oratio divi Marci«. — A. Dumas, Le conseü des

prises sous l'ancien regime (17^ et 18e siecles). — L.

Beauchet, Knut d'Olivecrona.
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Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Oeuvres completes de Christiaan Huygens.
Publiees par la Societe hollandaise des
Sciences. T. X^: Correspondance 1691 —
1695. Haag, Martinus Nijhoff, 1905. 816 S. 4».

Der Inhalt des vorliegenden, die Korrespon-

denz von Huygens abschliefsenden Bandes ist

der Hauptsache nach Fragen der höheren

Mathematik gewidmet. Enthält er doch den

gröfsten Teil des Briefwechsels mit Leibniz, de

l'Hospital und Fatio de Duilliers, dann mit A. de

Graaff, Huighens u. a., der ausschliefslich oder

fast ausschliefslich sich mit mathematischen Pro-

blemen beschäftigt. Fast ausschliefslich! denn

mit Leibniz unterhält sich Huygens auch über

die elektrischen Versuche Guerickes, die Dekli-

nation der Magnetnadel, über meteorologische

und astronomische Gegenstände. Im Anhang

sind diesen Briefen mehrfach von den Heraus-

gebern der Oeuvres completes in Paragraphen

eingeteilte Abhandlungen zugefügt, die entweder

als Vorbereitung für die Briefe dienen, oder

vielleicht später selbständig veröffentlicht werden

sollten. So sind denn auch einige in dem vor-

liegenden Band aufgenommene Briefe an den

Herausgeber der Histoire des Ouvrages des

Scavans de Beauval, an den der Acta Erudito-

rum in den betreffenden Zeitschriften abgedruckt

worden. Astronomische Gegenstände behandeln

auch die mit Bayle und Gousset gewechselten

Briefe; von den de Graaffs erhielt Huygens Aus-

kunft über den Ausfall der Versuche, mittels der

Pendeluhr Längenbestimmungen vorz«nehmen,

Papin berichtet über seine Versuche mit dem
Taucherschiff, Steigerthal schickt Phosphor und

die Zeichnung eines Flamstedschen Sextanten;

Briefe an Le Giere, Bignon und Beauval sind

der Kontroverse zwischen Huygens und Renau

über die Schiffsbewegung gewidmet, die in

wieder abgedruckten Abhandlungen aus der

Bibliotheque Universelle et Historique, dem
Journal des Scavans, der Histoire des Ouvrages

des Scavans der von Renau bei Michallet her-

ausgegebenen Replique durchgeführt wird. Mit

seinem Bruder Constantin, der nach Wilhelms

von Oranien Besteigung des englischen Thrones

dessen Sekretär geblieben war, bespricht

Christian persönliche und F'amilienverhältnisse,

verhandelt über die grofsen Glaslinsen und

schlägt vor, falls Constantin in seinem Zimmer

ein Barometer habe, mit diesem und dem seini-

gen gleichzeitige Beobachtungen anzustellen.

Dies geschieht in einem Briefe vom 4. März

1695, der letzte der mitgeteilten trägt das

Datum des 14. März und ist an de l'Hopital

gerichtet. Am 9. Juli dieses Jahres starb Huy-

gens, ein an ihn am 1. Juli von Leibniz ge-

schriebener Brief ist wahrscheinlich nicht mehr

an ihn abgegangen. Das letzte der 240, den

Inhalt des Bandes bildenden Schriftstücke ist ein

Brief Leibnizens an de Beauval, vom 16/26. Juli,

worin der hannoversche Gelehrte den Tod
seines holländischen Freundes beklagt und auf

die Herausgabe von dessen hinterlassenen Werken
dringt. In einer Note ist ihm die Schilderung

von dessen letzten Tagen nach dem Tagebuche
seines Bruders Constantin zugefügt. Endlich

enthält ein Supplement zehn Briefe aus früherer

Zeit, die sich noch im Privatbesitz gefunden

haben, darunter zwei an Ludwig Huygens, je

einer an I. Hudde und B. de Volder, fünf an Vegelin

von Claerbergen und einer von Gallon an Louis

de Puget. Dafs die bereits bei den früheren

Bänden gerühmte vortreffliche Ausstattung die

nämliche geblieben ist, braucht nicht noch be-

sonders hervorgehoben zu werden. Ebenso be-

sitzen die wie früher beigegebenen fünf Register

die grofse Vollständigkeit, die auch den Inhalt

dieses 10. Bandes mit grofser Bequemlichkeit zu

benutzen gestatten wird.

Claustal. E. Gerland.

Richard Schenk, Radioaktive Eigenschaf-
ten der Luft, des Bodens und des

Wassers in und um Halle. Haliischelnaug.-

Dissert. Halle a. S. , Druck von C. A. Kaemmerer,

1904. 52 S. 8°.

Die Dissertation stellt eine systematische Unter-

suchung der radioaktiven Eigenschaften der Gegend

von Halle dar in Zusammenhang mit der elek-

trischen Zerstreuung in der dortigen Atmosphäre,

den meteorologischen Elementen der Beobachtungs-

zeit und den geologischen Verhältnissen der Be-

obachtungsorte. Sie ist ein wertvoller Beitrag

zu den jüngsten Zweigen der Geophysik.

Göttingen. J.
Stark.

Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Ge-

sellschaft in Frankfurt am Main. 1905. Frank-

furt a. M., Selbstverlag, 1905. 255* u. 112 S. 8"

mit 4 Porträts, 5 lithograph. Taf. u. 5 Textfig.

Der Band ist in der üblichen Weise eingeteilt; doch

nimmt der II. Teil, die wissenschaftlichen Mitteilungen,

noch nicht ein Drittel des Gesamtumfanges ein und ent-

hält auch nur drei Abhandlungen, die dem Gebiet der

Zoologie bezw. Paläozoologie angehören. Prof. Dr. L.

von Heyden setzt seine Beiträge zur Kenntnis der

Hymenopterenfauna der weiteren Umgegend von Frank-

furt fort. — Dr. August Knoblauch schildert den kau-

kasischen Feuersalamander. Alle Versuche, das inter-

essante Tier lebend nach Europa zu bringen, waren bis-

her gescheitert. Der Verf. ist aber mit Hilfe des Direk-

tors des kaukasischen Museums in Tiflis in den Besitz von

sieben lebenden Exemplaren gekommen und beschreibt die

bisher fast unbekannte Lebensweise und Fortpflanzungs-

art des Tieres. — Die umfangreichste Abhandlung des

Bandes hat E. Lienenklaus den Ostrakoden des

Mainzer Tertiärbeckens gewidmet, die wegen s ihrer

geringen Gröfse, ihrer Seltenheit — wenigstens der meisten

Arten — und der nicht unerheblichen Schwierigkeit ihrer

Bestimmung« bisher wenig bekannt geworden sind. —
Von dem Inhalt der geschäftlichen Mitteilungen inter-

essieren vor allem der Museumsbericht, der Bibliotheks-

bericht, die Nekrologe (darunter auf Carl Weigert) und
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j Protokolle der wissenschaftlichen Sitzungen. Wir er-

wähnen von den in ihnen gehaltenen Vorträgen den von

Prof. V'erworn (Göttingen) über die Physiologie des

Schlafes, von Dr. L. Laquer über die Grundlagen der

geistigen Minderwertigkeit, von Oberstabsarzt Dr. R.

Erugger über Wesen und Bedeutung der Kurzsichtigkeit,

von Dr. J. Wilhelm i über Regeneration und Entwick-

lung, von Prof. Dr. H. Conwentz über den Schutz

der natürlichen Landschaft, von Stadtgartendirektor K.

Heicke über die Pflanzenwelt im Kampf ums Dasein

gegen die schädlichen Einflüsse der Grofsstadt, von Prof.

Dr. G. Greim über die Grundlagen der wissenschaftlichen

Wettervorhersage und von Dr. G. Popp über neuere

naturwissenschaftliche Errungenschaften in ihrer Bedeu-

tung für die Kriminalistik.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Das Meteorologische Institut hatte nach dem
letzten Jahresbericht im Auftrage des Kultusministe-

riums im letzten Jahre vor allem die schlesischen
Sommerhochwasser nach ihren meteorologischen Be-

dingungen zu untersuchen. Zugleich sollten die Regen-

beobachtungen in den obersten Einzugsgebieten der

Nebenflüsse der Oder für die Hochwasserprognose
nutzbar gemacht werden. Die zu dem Zwecke in Berlin,

Breslau, Brunn und Wien geführten Verhandlungen
führten zu einem befriedigenden Ergebnis, sodafs schon
mit dem .Mai 1904 eine solche Berichterstattung über

starke Regenfälle an die Oderstrombauverwaltung in

Breslau ins Leben treten konnte. Im Juni wurde auch
mit der Untersuchung der früheren Oderhochwasser be-

gonnen, die sich auf etwa 40 Fälle aus den Jahren
1888— 1903 erstrecken wird. Eine eigene kleine Ab-
teilung von drei wissenschaftlichen Hilfskräften wurde
gebildet und der schon bestehenden Abt. U (Regenab-

teilung) angegliedert. Aufserdem ei folgte wiederum in

den Wintermonaten eine eingehende Berichterstattung

an alle Strombauverwaltungen über die Ausdehnung
und Mächtigkeit der Schneedecke, um jenen Behörden
die Mittel an die Hand zu geben, die bei eintretender

Schneemelze durch Hochwasser drohenden Gefahren
rechtzeitig zu übersehen. Zudem brachte allwöchentlich

der >Reichsanzeiger< eine vergleichende Übersicht dieser

Niederschläge in den verschiedenen Stromgebieten. Der
im Programm enthaltene Plan, die meteorologischen

Zustände in gröfserer Erhebung über der Erdoberfläche

durch Aufstiege von Drachen und DrachenbalJons ver-

mittels Registrierapparate ununterbrochen zu verfolgen,

wurde lückenlos durchgeführt. Die Beobachtungsergeb-
nisse wurden auf telephonischem oder telegraphischem
Wege dem Berliner Wetterbureau und der deutschen
Seewarte so bald wie möglich übermittelt. Abgesehen
von den Vor- und Probeaufstiegen, wurden die Registrier-

apparate 266 mal durch Drachen und 165 mal durch
Drachenballons emporgetragen. Das Jahresmittel der

mit Drachen erreichten Höhen, das im Vorjahr 1990 m
betrug, ist im Berichtsjahre auf 2434 m gestiegen. .Auch

fand wiederum eine gröfsere Zahl von -Aufstiegen von
bemannten und unbemannten Ballons statt, die nach
internationaler Vereinbarung am ersten Donnerstag eines

jeden Monats mit denen an anderen Orten gleichzeitig

erfolgten. Es wurden 16 Registrierballons aufgelassen
und sieben Freifahrten ausgeführt, die neben den ge-

wöhnlichen meteorologischen Zwecken auch der Lösung
von luftelektrischen Fragen gewidmet waren. Bei dreien

dieser Fahrten wurden Höhen über 5500 m erreicht.

GeseUgchaften and Vereine.

///. Internationale Gletscherkonferenz.

Maloja, 6. September.

Von Gletscherforschern und Glacialgeologen nahmen
nach der Voss. Ztg. an der Konferenz teil Prof. Dr. H.
F. Reid (Baltimore), Prof. Dr. Brückner (HaUe), Prof. Dr.

Blümcke (München), Oberforstinspektor Coaz (Bern), Prof.

Czammer (Salzburg), Prof. Dr. Finsterwalder (München),
Prof. Dr. F. A. Forel (Lausanne). Prof. Garwood (Lon-

don), Dr. A. Hamberg (Stockholm), Dr. Härder (Kopen-

hagen), Dr. J. Machacek (Wien), Dr. .Mercanton (Lau-

sanne), Dr. Merzbacher (München), Prof. Dr. Porro

(Genua), Dr. Steenstrup (Kopenhagen) und Geh. Bergrat

Prof. Dr. Wahnschaffe (Beriin). Prof. Reid führte aus,

dafs er die Konferenz einberufen habe, um auf Grund
seiner seit dem Jahre 1896 an dem Fornogletscher aus-

geführten Studien die Struktur des Gletschereises und
namentlich die Beziehungen zwischen Schichtung und
Bänderung an diesem Gletscher zu zeigen. Nach seinen

Ergebnissen bestehe die schon von Agassiz ausge-

sprochene Ansicht, die Bänderung des Eises sei ein

anderer Ausdruck der Schichtung, zu Recht, während
Forbes' Meinung, sie sei eine unabhängig von der

Schichtung des Eises bei seiner Fortbewegung entstan-

dene Fluidalstruktur, aufgegeben werden müsse. Am
unteren Ende der Gletscherzunge ist häufig eine Struktur

des Eises zu beobachten, die als Pseudobänderung be-

zeichnet werden kann. Sie ist hervorgegangen aus den
Narben der Spalten, die infolge der Eisbewegung nach
unten zu bogenförmig ausgezogen werden. Die wahre
Bänderung des Eises geht aus der im Firngebiet sich

bildenden Schichtung des Eises hervor. Der Forno-

gletscher setzt sich aus verschiedenen Teilgletschern

zusammen, von denen jeder seine besondere Bänderung
besitzt. Bei der Vereinigung zweier Teilgletscher werden
die Bänder stark zusammengeschoben und steil aufge-

prefst. Es entstehen auf der Oberfläche des Eises die

sog. W^agengeleise. Diese Bänderung setzt sich von der

Oberfläche in das Innere des Eises hinein fort. Die

Bänderung ist sehr verschieden entwickelt; oft wird sie

ganz undeutlich, oft erscheint sie als eine gefaltete Bän-

derung. Auf dem Fornogletscher kann man beobachten,

dafs ein Teilgletscher auf den Hauptgletscher herabkommt,
und dafs das Eis beider sich nicht unmittelbar vereinigt,

sondern dafs das obere Eis, ähnlich wie auf einer festen

Felsfläche, über das untere Eis hinwegströmt. Dies ist

deutlich aus der Lage der Moränen zu erkennen. Die

im Firnfeld entstandenen Störungslinien des Eises sind

durch den ganzen Gletscher zu verfolgen. Die Strom-
linien, die durch den Körper des Eises hindurchgehen,

geben Veranlassung zur Bildung von Obermoränen. Beim
Fornogletscher bildet sich eine andere Art von Moränen
aus dem Schutt, der im Firngebiet durch Lawinen auf
das Eis gelangt. Die Schichten des Eises sind dort durch
Schuttlagen voneinander getrennt. Sie werden bei der

Fortbewegung des Eises steü aufgerichtet, verflachen sich

aber nach dem unteren Ende zu bis auf 45 Gr. Der
auf das Firnfeld gelangte Schutt schmilzt am Ausgange
der Schichtflächen aus. Nähere Angaben über den zwei
Tage umfassenden Ausflug zur Besichtigung des Forno-

gletschers schlössen den Vortrag.

'Personalchronik.

An der Univ. Freiburg i. B. sind die ordd. Proff.

u. Hofräte Dr. Gustav Steinmann f. Mineral, u. Geol.

und Dr. Franz Himstedt zu Geh. Hofräten ernannt

worden.
Der ord. Prof. f. Matbem. an der Univ. Freiburg i. B.

Geh. Hofrat Dr. Jacob Lürotb ist zum Geh. Rat er-

nannt worden.
.An der Techn. Hochschule in Karlsruhe sind die

ordd. Proff. u. Hofräte Engelbert .Arnold f. Elektro-

technik u. Ernst Brauer f. .Maschinenwesen zu Geh.

Hofräten ernannt worden.

Neu erschienene Tferhe.

R. Schröder, Die Anfangsgründe der Differential-

rechnung und Integralrechnung. Leipzig, Teubner.

Gregor Mendels Briefe an Cari Nägeli 1866— 1873.

Ein Nachtrag zu den veröffentlichten Bastardierungs-

versuchen Mendels. Hgb. von C. Gorrens. [Dieselbe

Sammlung. XXIX, 3.] Ebda. M. 3.
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Zeitschriften.

Mathematisch-naturmssenschaftUche Blätter. August.
Tatiana Ehrenfest-Afanassj ewa, Über die Willkür-
lichkeit bei der Dimensionierung physikalischer Gröfsen.

Zeitschrift für praktische Geologie. September.
F. Kossmat und C. v. John, Das Manganeisenerzlager
von Macskamezö in Ungarn. — A. Rzehak, Die Zin-
noberlagerstätte von Vallalta- Sagron. — W.Fink, Zur
Flysch- Petroleum frage in Bayern. — 0. Stutzer, Die
»Weifse Erden-Zeche St. Andreas« bei Aue. — C. Che-
lius, Die Quarzporphyre im Odenwald, ihre tektoni-
schen Verhältnisse, ihre praktische Verwertung; Der
Basalt zu Geilnau an der Lahn.

Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie.
41, 2. F. Pearce, Über die optischen Erscheinungen
der Kristalle im konvergenten polarisierten Lichte. —
K. Lippitsch, Stereometrie hemiedrischer Formen des
regulären Systems. — E. v. Fedorov,-, Das Syngonie-
ellipsoid ist das Trägheitsellipsoid der kristallinischen
Substanz; Zur Beziehung zwischen Kristallographie und
Zahlenlehre. — G. S. Jamieson, Über Awaruit, eine
natürliche Eisen-Nickellegierung. — V. H. Hilton, Eine
Analyse der auf die Kristallographie anwendbaren 32
endlichen Bewegungsgruppen. — E. Sommerfeldt,
Einige Anwendungen der stereographischen Projektion.

Journal für praktische Chemie. N. F. 72, 3. 4.

H. von Liebig, Über die Vereinigung von Benzil mit
Resorcin. — W. P. Jorissen und W. E. Ringer, Die
Oxydation von Benzaldehyd durch Sauerstoff bei Gegen-
wart von Essigsäureanhydrid. — J. Kondakow, Stereo-
isomere Menthole. — Derselbe und J. Schindelmeise r,

Synthetisches und natürliches Phellandren. — G. Heller
und H. L. Meyer, Über Fluorescein und die Nicht-
existenz des ß-Dinitro-p-dibrombenzols.

Zoologische Jahrbücher. Abt. f. Systematik , Geo-
graphie und Biologie der Tiere. 22, 3. E. Ehlers,
Anneliden der Sammlung Schauinsland. — 0. Fuhr-
mann, Über ostasiatische VogelCestoden. — K. Krae-
pelin. Die geographische Verbreitung der Skorpione.

The Geological Magazine. August. H. H. H o w o r t h

,

The recent geological history of the Baltic. II: The
Ancylus sea and the Baltic breach. — A. J. Jukes-
Browne, Lower carboniferous problem in Devonshire.
— F. A. Bat her, A wind-worn pebble in boulder clay.— F. P. Mennell, The Rhodesian banket beds. — A.
K. Coomaraswamy, Intrusive pyroxenites in Ceylon.— E. H. L. Schwarz, Gold at Knysna and Prince
Albert Cape Colony.

The Botanical Gazette. August. A. C. Moore,
Sporogenesis in Pallavicinia. — W. B. McCallum Re-
generation in plants. I. — A. L Dean, On Proseolytic
Enzymes. — A.Schneider, Contributions to the bio-
logy of Rhizobia. — W. J. Beal, The vitality of seeds.— J. N. Rose and J. H. Painter, Some Mexican spe-
cies of Cracca, Parosela, and Meibomia. — J. M. Green-
man, A new Krynitzkia.

Notes from the Leyden Museum. 25, 4. Canna
M. L. Popta, Suite des descriptions preUminaires des
nouvelles especes de poissons recueillies au Borneo cen-
tral par M. le Dr. A. W. Nieuwenhuis en 1898 et en
1900; Haplochilus Sarasinorum. — Th. W. van Lidth
de Jeude, Zoological results oft the Dutch Scientific

Expedition to Central-Borneo. The repüles. I: Lizards.— C. Ritsem a, The hitherto known African species

of the genus Helota. — W. Hörn. Two new species

of Cicindelidae. — R. Zang, Passalidarum synonymia.
Kritische Revision der von Kuwert und anderen Auto-

ren aufgestellten Gattungen und Arten ; Zwei neue Passa-
liden aus den Gattungen Comacupes Kp. und Aceraeus Kp.

Medizin.

Referate.

Henry Hughe, Lehrbuch der Atmungsgymnastik.
2. Aufl. Wiesbaden, Bergmann, 1905. 254 S. 8" mit

zahlr. Abbild. M. 4.

Das Buch, dessen Text durch eine grofse Zahl an

Abbildungen unterstützt wird, belehrt über die Bedeu-

tung der Atmungsgymnastik im Kampfe gegen die

Krankheiten der Rumpforgane. Der erste Teil bietet

eine Aufzählung aller der mannigfaltigen Übungen, die

die Atmungsgymnastik darbietet. Der zweite geht dann
auf die Anwendung dieser Übungen als Heilmittel gegen

die verschiedenen Kränkelten ein.

Notizen und Mitteilungen.

(jeseUscharten and Tereine.

30. Hauptversammlung des Deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege.

Mannheim, 13. September.

Die meisten gröfseren deutschen Städte sind duro

ihre Bürgermeister oder technischen Oberbeamten ve

treten. Den Vorsitz führt Prof. Gaertner (Jena). Gfl

neralsekretär Dr. Proebsting (Köln) erstattete de

Rechenschaftsbericht. — Den ersten Vortrag hielt Stab

arzt Dr. v. Drigalski (Kassel) über Typhusbekäi
pfung. Nach den Ergebnissen der unter Leitung de

Prof. Frosch stehenden Kommission zur Erforschui

des Typhus -Erregers in den verseuchten Bezirken

Trier und Saarbrücken erfolge die Ansteckung nur durc

den Mund. Auch die gesündeste und kräftigste Konst
tution biete keinen Schutz. Der Bazillus rufe nicht nt

eine lokale Darminfektion hervor, sondern durchwuchei

in geradezu erschreckender Weise den ganzen Körpe

so dafs alle Abscheidungen des Kranken Typhus-Bazille

aufweisen. Die Rekonvaleszenz sei nicht leicht zu nel

men. Nicht der Kranke, der isoliert werden könne, s^

eine Gefahr für die Umgebung, sondern der, der aufstel

und umhergehe; bis zu IV2 Jahren nach der Krankhe|

wurden noch Typhus-Bazillen festgestellt. Gegen die

Gefahr schütze nur gewissenhafte Desinfektion aller Ab^
gänge. Auf die Frage, wie lange sich der durch die

Fäkalien auf den Acker geratene Bazillus dort halten

könne, erklärt Dr., keine Antwort geben zu können.

Jedenfalls aber drohe von hier aus keine besondere Ge-

fahr, Nur dann entstehe eine Gefahr, wenn der Bazillus

in Trinkwasser oder in Milch gerate und genossen

werde. Wasser und Milch seien die Träger der Typhus-

Epidemie. Die Bekämpfungsmafsregeln müfsten sich

nach diesen Tatsachen richten. Gegen den fast überall

in Deutschland endemisch vorkommenden Typhus sei

derart vorzugehen, dafs man die nähere und entferntere

Umgebung des Kranken bis zur Auffindung der Infek-

tionsquelle untersucht. Der Kranke müsse isoliert werden,

am besten durch Spitalbehandlung, und die Abgänge

müssen streng desinfiziert werden. Die hygienischen

Vorkehrungen haben sich gegen schlechte Wohnungs-
verhältnisse, gegen unzweckmäfsige Abfallbeseitigung,

gegen den Zuflufs von Oberflächenwasser in Wasser-

versorgungsanlagen und gegen die Möglichkeit, dafs in

Nahrungsmittelbetrieben die Lebens- und Genufsmittel in-

fiziert werden, zu richten. Die Mitwirkung der Gemeinde-

und Staatsbehörden bei der Bekämpfung des endemischen

Typhus sei unbedingt notwendig. — Der zweite Refe-

rent, Reg.- und Medizinalrat Dr. Springfeld (Arnsberg)

glaubt an die Möglichkeit, ohne Änderung der Wohnungs-
vcrhältnisse, ohne grofse KanaUsationsbauten und ohne

Flufsreinigungsanlagen , allem durch die Handhabung
einer schlagfertigen MeJizinalpolizei der Typhusseuche

in Deutschland Herr zu werden. Durch sein Verfahren

sei seit 1900 im Regierungsbezirk Arnsberg die Typhus-

Mortalitätsziffer von 2,53 auf 0,7 auf 10,000 Einwohner
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hcrabgedrückt worden. Die Ansteckungsgefahr sei für

die einzelnen Berufsklassen sehr verschieden. Zur Be-

kämpfung empfiehlt Spr. eine Verbesserung des ärztlichen

Meldeapparats. Er betonte, dafs die Desinfektion mit

Formalin nicht genüge, strömender Wasserdampf sei für

die Effekten unerläfslich. Ein Wiederauftreten an alten

Herden finde in der Regel nicht statt. Wo die Krank-

heit sich trotzdem wieder zeige, tauge der Seuchenwärter

nichts. Spr. hofft, dafs man in einigen Jahrzehnten in

Deutschland die Geschichte des Typhus nur noch lesen

werde wie eine düstere Sage. — In der Diskussion

hob u. a. Prof. Fischer (Kiel) hervor, dals auch Fleisch

Typhusträger sein könne. In Kiel und der Umgegend
seien mehrfach Epidemien durch Fleisch von wahr-

scheinlich erkrankten Tieren entstanden. Prof. Gries-
bach (Mülhausen i. E.) empfahl, Lehrer und Schüler

in geeigneter Weise über die Ansteckungsgefahr aufzu-

klären. — In der zweiten Sitzung wurde zunächst die

Bedeutung öffentlicher Spiel- und Sportplätze
für die Volksgesundheit behandelt. Sanitätsrat

Dr. Schmidt (Bonn), der erste Referent, erklärte es im
Sinne der Volksgesundheitspflege für eine unabweisbare
Pflicht der Gemeinden, in allen Stadtgebieten und ganz
besonders in den dichter bewohnten Arbeiter- und Ge-

schäftsvierteln Plätze frei zu halten, die der bewegungs-
bedürftigen Jugend ungehindert zur Benutzung stehen.

Neben diesen bescheidenen Plätzen für die kleinsten

und kleineren sind weiterhin, möglichst auf die Haupt-
stadtgebiete verteilt, gröfsere Spiel- und Sportplätze an-

zulegen für die gesamte Schuljugend sowohl, wie für

die Leibesübungen und Spiele der mehr herangewachsenen
jungen Leute. Am zweckmäfsigsten werden diese

Spielplätze inmitten gröfserer städtischer Anlagen oder

Parks eingerichtet. Die Schulhöfe seien meist zu klein

und auch oft durch ungeschickte Bepflanzung für

Tummelzwecke ungeeignet gemacht. Der zweite Refe-

rent Oberbaurat Klatte (Dresden) ging näher auf die

Einrichtungen von Spielplätzen ein und erörterte

namenthch die Anforderungen, die der geordnete Spiel-

betrieb an diese Plätze stellt, unter besonderer Rück-
sichtnähme auf die Dresdener Verhältnisse. In der

Diskussion beklagte Prof. Griesbach (Mülhausen) die

Überbürdung der Schuljugend, die nachweislich zu stetig

fortschreitender körperlicher Untüchtigkeit führe. — Den
zweiten Verhandlungsgegenstand bildeten Schwimm-
bäder und Brausebäder. Sanitätsrat Dr. K abier ske
(Breslau) referierte vom medizinischen, Stadtbaurat Bei-

geordneter Schnitze (Bonn) vom technischen Stand-

punkte. — In der Erörterung beantragte Oberbürger-
meister Fufs (Kiel) die folgende Erklärung: >Der deut-

sche Verein für öffentliche Gesundheitspflege sieht in

der Schaffung von Volksbrausebädern eine Mindestfor-

derung, die im hygienischen Interesse an alle deutschen
Städte gestellt werden mufs. Er empfiehlt jedoch drin-

gend, daneben auch auf die Schaffung von Schwimm-
Hallcnbädern hinzuwirken, und hält die gegen sie hier

und da erhobenen hvgienischen Bedenken bei einiger-

mafsen vorsichtiger Einrichtung ihrer .Anlage und ihres

Betriebes nicht für begründet.« Die Erklärung wurde
nach lebhafter Debatte angenommen. (Schlufs folgt.)

Per8onalrhronik.

Der ord. Prof. f. Kinderheilkde. an der Univ. Heidel-
berg Hefrat Dr. Osvyald Vierordt ist zum Geh. Hofrat
ernannt worden.

Der ord, Prof. f. Hygiene an der Univ. Freiburg i. B.

Hofrat Dr. Max Schottelius ist zum Geh. Hofrat er-

nannt worden.

Dem ord. Prof. f. Chirurgie an der Univ. Bonn
Dr. August Bier ist der Titel Geh. Medizinah-at ver-
liehen worden.

Der fr. Vorsteher der patholog.-anatoin. Abt. der
^gl- Hygiene-Anstalt in Posen, Prof. Dr. Otto I ubarsch
in Grofslichterfelde , ist zum Vorstande des neubegrün-

deten patholog.-bakteriolog. Instituts am Kgl. Kranken-
stift in Zwickau ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

J. Pagel, Grundrifs eines Systems der medizinischen

Kulturgeschichte. Berlin, S. Karger. M. 2,50.

J. von Mäday, Die Alkoholfrage in Ungarn. Buda-
pest, Friedrich Kilians Nachf. Kr. 1.

ZelUcbriften.

Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur
allgemeinen Pathologie. 38, 1. J. G. Mönckeberg,
Die Tumoren der Glandula carotica; Über Periarteriitis

nodosa. — P. Ernst, Über den feineren Bau der

Knorpelgeschwülste. — J. F. Pocharissky, Über
heteroplastische Knochenbildung. — \. La wen. Über
ein Rhabdomyosarkom des Uterus mit drüsigen Wuche-
rungen. — G. Guyot, Über das Verhalten der Lymph-
gefäfse der Pleura bei proliferiender Pleuritis; Über das

Verhalten der elastischen Fasern bei Aleuronatpleuritis.

— K. Ziegler, Über die Wirkung intravenöser Adrena-

lininjektion auf das Gefäfssystem und ihre Beziehungen

zur Arteriosklerose.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Georg Gottfried Dehio [ord. Prof. f. Kunstge-

schichte an der Univ. Strafsburg], Denkmalschutz
und Denkmalpflege im neunzehnten
Jahrhundert. Rede zur Feier des Geburtstages

Sr. Majestät des Kaisers gehalten in der Aula der

Kaiser -Wilhelms Universität am 27. Januar 1905.

Strafsburg, J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), 1905.

27 S. 8°. M. 1.

Es ist dankenswert, dafs sich um die lange

und auch heute noch in Verwaltung und Tages-

presse meist laienhaft besprochenen Arbeiten zur

Erhaltung der geschichtlichen und künstlerischen

Hinterlassenschaft unserer Väter weitere Kreise

ernster Männer wie hier sich zu kümmern be-

ginnen. Dehio führt die schwebenden Fragen

den Geistesarbeitern der Universitätsstadt vor,

die, wie fast die gesamte gebildete Welt, den

schwer diskutierbaren, in der öffentlichen Meinung

von zahlreichen Irrtümern durchsetzten Stoff so

eindringlich kennen zu lernen bisher kaum Ge-

legenheit gehabt hatten. »Das Schicksal hat die

Werke der bildenden Kunst nicht gut gestellt.«

Verschleuderung, Änderung infolge der Witterung

und des Wechsels der Wirtschaftsformen, Zu-

sammenpferchung in Sammlungen, die ihnen die

Individualität raubt, namentlich aber Verballhornung

aus guter Meinung, ihre übertünchte Gröfse auf

den wirklichen Geistesgehalt der Zeit ihrer Ent-

stehung wieder zurückführen zu können, die doch

nur zur Theaterspielerei leitet, werden geschil-

dert, auf die Mittel zur Abwehr durch Schutz-

gesetze und Verbesserung des Verständnisses

uud Vertiefung der — noch ziemlich im Anfange

der Entwicklung stehenden — technischen Me-

thoden hingewiesen. In gehaltvoller, der Würde
des Tages angepafster Form. Nur ist sein

Standpunkt, wenn auch gegenüber dem Denkmal-
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pflegetage von Erfurt gemäfsigter und namentlich

mit dem Bekenntnisse, dafs auf diesem Gebiete
nicht generell, sondern stets von Fall zu Fall

zu entscheiden sei, dem Leben angepafst, doch
nicht immer unanfechtbar. Wie der praktische

Denkmalpfleger ihm im Handumdrehen hundert

Fälle aufzählen wird, die ihn belehren müfsten,

dafs auch im 20. Jahrhundert das von ihm er-

strebte Ziel auf Erhaltung und nicht so sehr

Restaurierung in den einzelnen deutschen Terri-

torien zunächst kaum weiter von anderen als den
beamteten Denkmalpflegern (Provinzial- Konser-

vatoren) und einem kleinen Kreise von Freunden
getragen wird, so widerspricht seine wohl dem
Gegensatz zum Staatsbeamtentum entspringende

Hoffnung auf die kommunalen Verbände, vor

allen die städtischen, wenigstens nördlich der

Mainlinie fast ausnahmslos den Tatsachen: gerade

die mittleren und kleineren Stadtvertretungen sind

(wohl nicht theoretisch, aber) praktisch unaus-

rottbare Gegner der Denkmalpflege, soweit sich

aus ihr nicht klingende Münze schlagen läfst

(vgl. Dt. Bauzeitung 1905, S. 31). Unrichtig ist

auch die Prophezeiung, dafs dem hessischen

Schutzgesetze bald ein solches in Preufsen folgen

werde. Nach den amtlichen Mitteilungen im

Herrenhause höchstens ein partielles. Hinter

einem Schutzgesetze mufs ein Kämpfer wie

Dehio selbst stehen, erfüllt von glühender Liebe

zur Sache, der ihm nicht heute im Streite gegen

restaurierende Architekten freundlich die Hand
drückt und morgen hingeht, um seiner Obhut
anvertraute Denkmäler »ganz im Sinne der Alten«

umzugestalten. Auf Irrtum beruht auch seine bei

der Knappheit des zur Verfügung stehenden

Raumes nicht hier zu widerlegende Auffassung

der geschichtlichen Entwicklung des Denkmal-

pflegegedankens, der darauf begründete Anspruch

für die gelehrte Zunft der Archäologen als der

bewährtesten Denkmalpfleger und der ihm sozu-

sagen im Blute liegende Kampf gegen die restau-

rierenden Künstler, die doch nichts anderes taten

und tun, als was im Geiste ihrer künstlerisch

unproduktiven, anempfindenden Zeit lag und Hegt.

Der praktische Denkmalpfleger, bei dem es nicht

so sehr auf die Schule, die er durchlaufen, als

auf historische Gesinnung und Reife des tech-

nischen nnd künstlerischen Urteils ankommt, wird

jedenfalls ohne starke Künstlerpersönlichkeiten

nicht so leicht zum Gemüt sprechende Neuwerte

mit dem Anspruch auf dauernde Geltung schaffen

können, wie sie in der Regel bei allen im prak-

tischen Gebrauche stehenden Kunstwerken zur

Ergänzung des Bedürfnisses als nötig sich er-

weisen (z. B. eine Kanzel für St. Ehsabeth in

Marburg) als ohne Archäologen. In Wirklichkeit

braucht er beide.

Berlin. Hans Lutsch.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Als Prof. W. v. Oettingens Nachfolger ist der Direktor

des Städelschen Instituts in Frankfurt a. M. Prof. Dr.

Ludwig Justi zum ersten ständigen Sekretär der Akad.
d. Künste zu Berlin ernannt worden.

An der Univ. Wien ist ein neuer Lehrstuhl für Kunst-

geschichte errichtet und dem Privatdoz. tit. aord. Prof.

Dr. Julius von Schlosser unter Ernennung zum wirkl.

aord. Prof. übertragen worden.
Der Privatdoz. an der Univ. Wien Dr. M. Dvorak

ist zum aord. Prof. f. Kunstgesch. ernannt worden.
Der Privatdoz. am Polytechn. in Budapest, techn. Rat

Virgil Nagy ist zum ord. Prof. f. Baukunst des Alter-

tums ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

W. Schäfer, Der Deutsche Künstlerbund. [S.-A. der

»Rheinlande«.] Düsseldorf, Fischer & Franke.

R. Bürkner, Kunstpflege in Haus und Heimat. [Aus

Natur und Geisteswelt. 77.] Leipzig, Teubner. M. 1,

geb. M. 1,25.

Moderne Dichtung.

Referate.

Martin Greif, Gedichte. Auswahl für die Jugend.

Leipzig, C. F. Amelang, 1905. 1 BL u. 75 S. 8».

M. 0,80.

Julius Sahr hat eine Auswahl der Gedichte

Greifs veranstaltet, damit sie »Allgemeingut

unserer Nation und vor allem der Jugend werden«,

wie er im Vorwort sagt. Fast ausnahmslos sind

dazu die »neuen Lieder und Mären« (1902) und

die in siebenter Auflage (1903) erschienenen

»Gedichte« benutzt. Über diese beiden Samm-
lungen hat der Unterzeichnete in der DLZ. be-

richtet und zugleich eine Charakteristik des Dich-

ters gegeben (zuletzt 1904 Nr. 42), der durch

seine schlichte, gemütstiefe Natur wie durch seinen

reifen Künstlergeist die Liebe und Hochachtung

weiter Kreise errungen hat. Möchte diese mit

feinem Sinne getroffene Auswahl überall heimisch

werden. Von leicht fafslichen zu schwierigeren und

kunstvollen Gedichten vorschreitend, wird sich auch

der jugendliche Leser bald mit der Eigenart des

Dichters vertraut machen. Von den drei bisher

unbekannten Gedichten verdient »das Hellerlein«

besondere Erwähnung.

Berlin. Daniel Jacoby.

Inserate.

Adolph von Menzel,

Friedrich der Große.
Wir besitzen noch einige Exemplare von Menzel,

Friedrich der Grofse und seine Generäle, 7 verschiedene

Bilder auf Seide (Jahreszahl 1850—55), in Empire-Rahmen

ä 15.— Mk., ferner dieselben, 12 verschiedene Bilder auf

Papier, in EmpirCrRahmen kompl. 60.— Mk. Der schönste

Schmuck für jedes Museum (jedes Haus). Ferner »Lange,
Die Soldaten Friedrichs des Grofsent, mit 31 Original-

zeichnungen von Adolph von Menzel, aus dem Jahre

1853, in Pergament gebunden 25.— Mk.
Schnabel & Walter, Buchhandlung,

Potsdam.
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Soeben erschien vollständig:

DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT YON FRITZ BÄÜMGÄRTEN, FRANZ POLAND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 3 Doppeltafeln

[X u. 491 S.] gr. 8. 1905. Geheftet Ji 10.—, geschmackvoll gebunden Jt 12.—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer

wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band: »Die hellenische Kultur«, der zunächst allein er-

scheint, aber völlig in sich abgeschlossen ist, gliedert sich nach einer Ein-

leitung über Land und Leute, Sprache und Religion in drei große Perioden, das

Altertum, das Mittelalter und die Blütezeit. Die vielseitige Entwicklung der

beiden letzten Perioden kommt in je drei gesonderten .Abschnitten zur Dar-

stellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende Kunst, C. Geistige Entwicklung

und Schrifttum. Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein

reichhaltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je

lebendiger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch

seine Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte, unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

LEITFADEN DER KARTENENTWURFSLEHRE
FÜR STUDIERENDE DER ERDKUNDE UND DEREN LEHRER

BEARBEITET VON Prof. Dr. KARL ZÖPPRITZ.
IN ZWEITER NEUBEARBEITETER UND ERWEITERTER AUFLAGE

HERAUSGEGEBEN VON DR. ALOIS BLUDAU.
I. Teil: Die Projektionslehre. Mit 100 Figuren im Text und zahlreichen Tabellen.

[X u. 178 S.] gr. 8. 1899. geh. Jl 4.80, geb. M 5.80.

II. Teil: [ungefähr 6 Bogen] ungefähr M 2.80. [In Vorbereitung.]

Inhalt des I.Teiles: Einleitung. 1. Ortsbestimmung. 2. Kartographische Vorbegriffe. I. All-

gemeines über .'Abbildungen. II. Projektionen auf die Ebene. 1. .Azimutale (zenitale) Projektionen in = 1).

2. Perspektivische Projektionen. 3. Die Konstruktion azimutaler Projektionen aus einer bereits gegebenen.

4. Konventionelle Projektionen auf die Ebene. — Projektionen auf abwickelbare Flächen. I. Pro-

jektionen auf den Kegelmantel. 5. Die geometrisch einfach definierten oder wahren Kegelprojektionen.

5. Modifizierte Kegelprojektionen. II. Projektionen auf den Zylindermantel. 7. Die geometrisch einfach

jjefinierten oder wahren Zylinderprojektionen (« =^ o). 8. Konventionelle oder unechte Zylinderprojektionen,

g. Über die Auswahl der Projektion mit geringster Verzerrung. Anhang I. Einige Grundregeln für das

^eichnen mit Zirkel und Lineal. Anhang II. Tabellen.

»Das Buch entspricht in seiner neuen Form gewiß den Anforderungen, die man gegenwärtig an

ein derartiges Werk stellt, und wird jedem , der sich mit der Kartenentvvurfslehre vertraut machen will,

als Leitfaden im besten Sinne des Wortes dienen.« (Zeitschr. f. d. Realschulwesen, XXIV. Jahrg. Nr. 3.)

sJeder Kartograph, welcher eine Projektion zu entwerfen hat, wird nunmehr zum neuen Zöppritz

greifen; hat er aber diesen durchstudiert, so kann er gar keine andre als die richtige Projektion wählen.«

(Petermanns Mitteilungen, 65. Band. Heft 9.)

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

DAS MILITÄRISCHE AUFNEHMEN
UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ARBEITEN DER KÖNIGLICH
PREUSSISCHEN LANDESAUFNAHME NEBST EINIGEN NOTIZEN ÜBER PHOTO-
GRAMMETRIE UND ÜBER DIE TOPOGRAPHISCHEN ARBEITEN DEUTSCHLAND

BENACHBARTER STAATEN.

NACH DEN AUF DER KÖNIGLICHEN KRIEGSAKADEMIE GEHALTENEN VORTRÄGEN BEARBEITET

VON BRUNO SCHULZE,
GENERALATAJOR UND CHEF DER TOPOGRAPHISCHEN ABTEILUNG, DER LANDESAUFNAHME.

Mit 129 Abbildungen im Text. [XIII u. 305 S.] gr. 8. 1903. In Leinwand gebunden M 8.—

»Wenn aber ein solches Buch von einem Autor verfaßt wird, der wie kein anderer dazu befähigt

und berufen ist, wie Generalmajor Schulze, so darf mit Sicherheit angenommen werden, daß das Erscheinen

des Buches allseitig mit Freuden begrüßt wird Das Buch wird aber nach meiner festen Überzeugung
auch in nichtmilitärischen Kreisen Verbreitung finden und bei allen, die sich mit Topographie und Karto-

graphie beschäftigen, das lebhafteste Interesse erwecken.« (Zeitschrift für Vermessungswesen 1904.)

»Der Name des Verfassers, der der topographischen Abteilung der Kgl. Preußischen Landes-,

aufnähme mit Unterbrechungen seit vielen Jahren angehört und in ihr segensreich gewirkt hat, spricht

für das vorliegende Buch. Die sehr klar und anschaulich gehaltene Darstellungsweise läßt den Fach-

mann und Lehrer in der Vermessungskunst erkennen.

Das gediegene Werk ist für die Mihtärtopographen unentbehrlich, bietet aber auch anderen, die für das

Kartenwesen Interesse besitzen, viel Wissenswertes und Belehrendes.« (Militär-Zeitung 1904 Nr. 2.)

sDies in ganz hervorragend klarer Sprache abgefaßte Werk ist in erster Linie für militärische Leser

bestimmt, denn es gibt eine eingehende und sehr übersichtUche Darstellung alles dessen, was für die

praktische Ausführung einer militärtopographischen Aufnahme die unentbehrliche und sichere Grundlage

bildet. Das Buch liest sich sehr angenehm; es dürfte auch weit über die Grenzen seines ursprünghchen

Interessentenkreises hinaus besonders bei Landmessern und Geodäten Freunde finden.«

(Literarisches Zentralblatt 1904 Nr. 5.)
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Verlag von B. O. Tenbner in l^eipwAg.

HAUPTPROBLEME DER ETHIK.
SIEBEN VORTRÄGE

VON PROF. DR. PAUL HENSEL.

[IV u. 106 S.] gr. 8. 1903. geh. JC 1.60, geb. JC 2.20.

Der Verfasser entwickelt im Gegensatz zu den gegenwärtig
herrschenden Richtungen des Utilitarismus und Evolutionismus
die Grundgedanken einer Gesinnungsethik. Nicht der Erfolg
kann für den Wert unserer Handlungen maßgebend sein, son-
dern die Gasinnung, durch die sie veranlaßt wird. Die Gesinnungs-
ethik allein bietet in dem pflichtmäßisxen Handeln einen sicheren
Maßstab der Beurteilung. Er betont dabei nachdrücklich, daß
die landläufige Unterscheidung zwischen Egoismus und Altruis-
mus von keiner Bedeutung für die sittliche Beurteilung ist, da
beides ebensogut pflichtgemäß wie nicht pflichtgemäß sein kann.
Das ethische Handeln wird also als die eigenste Angelegenheit
der Persönlichkeit dargestellt, aber der modernen Lehre vom un-
beschränkten Recht des Individuums gegenüber wird mit aller

Schärfe darauf hingewiesen, daß die Gesellschaft in Recht und
Sitte Zwangsnormen zur Verfügung hat, die sie den Verletzem
dieser Satzungen gegenüber aulrecht zu erhalten berechtigt und
verpflichtet ist

ZUR EINFÜHRUNG
IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWÄRT.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.= Zweite durchgesehene Auflage. ==
[VI u. 274 S.] gr. 8. 1904. Geh. J( 3.—

, geb. J( 3.60.

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheidet
sich Riehls Buch nicht bloß durch die Form der freien Rede, son-
dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und Anlage,
die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen können.
Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen,
psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son-
dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel-
mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise .

.

Wir möchten somit das philosophische Interesse, das sich, wie aus
manchen Anzeichen zu entnehmen, auch im höheren Lehrerstand
gegenwärtig in erhöhtem .Maße zu regen scheint, mit Nachdruck
auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. A. Langes
Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus
hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophieren
zu lehren. (Monatsschrift für höhere Schulen 1904.)

PSYCHOLOGIE
ALS ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT.

VON DR. HANS CORNELIUS.
[XV u. 445 S.] gr. 8. 1897. geheftet n. .« 10.—.

Die Aufgabe, die das Buch sich stellt, ist die Begründung
emer rein empirischen Theorie der psychischen Tatsachen unter
Ausschluß aller metaphysischen Voraussetzungen.

Den Weg zur Lösung dieser Aufgaben weisen die Betrach-
tungen, durch welche auf physikalischem Gebiete Kirch ho ff
und Mach die metaphysischen Begriffe durch empirische ersetzt
haben. Mit der Erkenntnis, daß auf dem Boden reinen Erfah-
rungswissens Erklärung der Tatsachen überaU mit Verein-
fachung in der zusammenfassenden Beschreibung der Tat-
sachen identisch ist, gewinnt die Forderung einer empirischen
Theorie der psychischen Tatsachen ihre nähere Bestimmung: als

H »f"
"^''* ergibt sich — in Analogie mit Kirchhoffs Definition

der Mechanik — die vollständige und einfachste zusam-
men^ende Beschreibung der psychischen Tatsachen.

Der eingeschlagene Weg zur Begründung einer rein empiri-
schen Psychologie muß in seinen ersten Schritten sowohl mit
demjenigen übereinstimmen, welchen Hume in seinem Haupt-
werke eingeschlagen hat, als auch mit den Anfängen von James"
Klassischer Analyse des BewuBtseinsverlaufs. Die Forderung streng
empirischer Definition aller verwendeten Begriffe aber bedingt
wn Fortgange der Untersuchung wesentliche Abweichungen von
den Ergebnissen des einen wie des andern der genannten großen
Psychologen.

Zum Teil befinden sich die gewonnenen Resultate in Über-
einstimmung mit denjenigen der erkenntnisfheoretischen Arbeiten
von Avenarius und Mach. Ebenso berühren sie sich in
vielen Punkten mit den Positionen der Kantschen Philosophie.

EINLEITUNG in die PHILOSOPHIE.
VON DR. HANS CORNELIUS.

[XIV u. 357 S.] gr. 8. 1902.

geh. JC 4.80, geb. J( 5.60.

Das Buch will in das Verständnis der philosophischen Pro-
bleme einführen und die wichtigsten Versuche, die zu ihrer
Lösung unternommen sind, darstellen. Es zeigt den Ursprung
der philosophischen Fragestellung überhaupt und untersucht die
Bedingungen, von denen die verschiedenen Antworten abhängen.
Die naturalistischen Begriffe des vorwissenschaftlichen Denkens,
die darauf beruhenden dogmatischen Systeme der meUphvsischen
Philosophie und die psychologisch begründeten Erklärungen der
erkenntnis-theoretischen Philosophie werden als Stufen einer fort-
schreitenden EntWickelung dargestellt Die Lösungen, welche
diese letztere für die wissenschaftlichen Probleme ermöglicht,
werden dabei eingehend besprochen, auf der anderen Seite auch
die Grenzen, die sich aus ihr für den Fortschritt der wissen-
schaftlichen Erkenntnis ergeben, erörtert Neben den theoreti-
schen Fragen, auf denen in diesem Zusammenhang naturgemäfs
das Hauptgewicht ruht, sind auch die praktischen Probleme
nicht unberücksichtigt geblieben. Im ganzen hofft der Verfasser
mit seinem Werke den Weg zu zeigen, auf dem eine widerspruchs-
lose Welt- und Lebensanschauung erreichbar ist

EINFÜHRUNG indie PHILOSOPHIE
DER REINEN ERFAHRUNG.

VON JOSEPH PETZOLD.

I. BAND: DIE BESTIMMTHEIT DER SEELE.
[XIV u. 356 S.] gr. 8. 1899. geh. J^ 8.~

II. BAND: AUF DEM WEGE ZUM DAUERNDEN.
[VIII u. 342 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 8.—

Das Buch bietet eine Einführung in den Anschauungskreis,
als dessen hauptsächhchste Vertreter Richard Avenarius und
Ernst Mach zu gelten haben. Ihre Philosophie, insbesondere
die schwer verständliche Kritik der reinen Erfahrung von Ave-
narius, leicht zugänglich zu machen, ist eine der Hauptaufgaben
des Werkes. Es gewinnt aber auch durch die eingehende Be-
gründung und Anwendung der beiden Prinzipien der Eindeutig-
keit und der Tendenz zur Stabilität die Mittel zur Beurteilung,
Um- und Weiterbildung jener Philosophie.

Der I.Band behandelt die Grundlagen der Psychologie, na-
mentlich die Analyse und die biologische Bestimmung der höhe-
ren psychischen Werte. Der II. Band kommt auf Grund psycho-
logischer, biologischer und physikalischer Tatsachen zu dem Er-
gebnis, daß die Menschheit einer Dauerform entsegengehe, und
gründet darauf eine metaphysikfreie Ethik, .Ästhe^tik und formale
Erkenntnistheorie. Schließüch löst die materielle Erkenntnistheorie
vollständig das Problem Hennes und lehrt Kant als einen Um-
weg der geschichtlichen Entwicklung erkennen.

EINLEITUNG IN DIE

PSYCHOLOGIE DER GEGENWART.
VON GUIDO VILLA,

Privatdozent der Philosophie an der Universität Rom.

NACH EINER NEUBE.\RBEITUNG DER URSPRÜNG-
LICHEN AUSGABE AUS DE.M ITALIENISCHEN

ÜBERSETZT VON IHB. D. PFLAOL

[XU u. 484 S.] gr. 8. 1902. geh. JC 10.—, geb. JC 12.—.

Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kriti-

sche Einleitung in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht
In der Behandlung der Streitfragen versteht es der Ver-

fasser, die verschiedenen Richtungen in sachücher Beurteilung
zu würdigen. In einem Buche, das in die Gegenwart einführt,

mufs es besonders schwer halten, immer objektiv zu bleiben.

Der leidenschaftslose, sachliche Standpunkt, den Villa einnimmt,
ist erfreulich. Der Stil und die Übersetzung des Buches sind der-

art, dafs sich das Werk leicht und angenehm liest

(Literar. Zentralblalt f. DeuUcbUnd Nr. 71. 53. Jabig.)
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Soeben erschien im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig:

DAS HÖHERE LEHRAMT
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

EIN BEITRAG ZUR VERGLEICHENDEN SCHULGESCHICHTE
UND ZUR SCHULREFORM

VON

Prof. Dr. HANS MORSCH
OBERLEHREE AM KÖNIGLICHEN KAISER WILHELMS - GYMNASIUM ZU BERLIN

[IV u. 332 S.] gr. 8. 1905. geh. Mk. 8.—, geb. Mk. 9.—

Das Buch will die Rechte und Pflichten des höheren Lehramts in Deutschland und Österreich in ver-

gleichender Nebeneinanderstellung unter Zugrundelegung des jetzigen Standes klarlegen. Ein solches Werk fehlte

bisher vollständig. Berücksichtigt sind: Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Oldenburg, Österreich, Preufsen,

Kgr. Sachsen, Grofsherzogtum Sachsen -Weimar, Württemberg, z.T. auch Mecklenburg -Schwerin, Elsafs- Lothringen,

Sachsen -Meiningen, Reufs j. L., u. a. "

Inhaltsübersicht.
l. Allgemeines. (Begriff des Amtes, Rechte und Pflichten.)

II. Die Vorbedingungen für das höhere Lehramt. A. Die Staatsprüfung. B. Der praktische Vorbereitungsdienst.

III. Das höhere Lehramt. A. Allgemeines. B. Die Dienstinstruktionen für Leiter und Lehrer höherer Lehranstalten.

C. Versetzungen und Versetzungsprüfungen. D. Die Reifeprüfung.

IV. Die Aufsichtsbehörden für das höhere Lehramt. A. Die Zentralbehörden. B. Die Zentralmittelbehörden

(Zwischen- oder Provinzialbehörden).

V. A. Titel und Rang. B. Gehalt, Pflichtstundenzahl und Schulgeld.

Verlag yon B. (x. Teubner in Leipzig.

DIE FREQUENZ DER
DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN
VON IMEß aßÜNDUNa BIS ZUR aEGENWART.

VON FRANZ EULENBURG.
Mit 1 Karte und 8 graphischen Darstellungen.

[XII u. 324 S.] Lex.-s». 1904. geh. .i^ IC-

Unter einem doppelten Gesichtspunkt läßt sich die

»Frequenz der deutschen Universitäten« betrachten. Das
kulturhistorische Interesse geht vor allem auf die Kennt-

nis vom Bestand und der Bedeutung der Anstalten selbst;

das soziologische will auch in diesen besonderen Massen-
erscheinungen Gesetzmäßigkeiten des Gesellschaftslebens

aufzeigen. Beiden Gesichtspunkten sucht die Arbeit ge-

recht zu werden.

Wir erhalten dadurch einen Gradmesser ebenso für

die geistige Intensität jeder Zeit wie für die Bedürfnisse

der Gesellschaft nach gelehrten Studien. Die mannig-
fachen Wandlungen, die das deutsche Universitätsleben

in dem halben Jahrtausend seines Bestehens durchge-

macht hat, finden hierin ihren besonderen Ausdruck. Es
werden weiter die soziale Herkunft, das Rekrutierungs-

gebiet und die Wanderungen der Studentenschaft ver-

folgt, die wechselnde Bedeutung der einzelnen Hoch-

schule aufgezeigt. Der Anteil der verschiedenen Fächer

am Studium gibt einen Gradmesser der herrschenden

Geistesrichtung, die Zusammensetzung des Lehrkörpers

zeigt das äußere Schicksal des wissenschaftlichen Unter-

richtes. In alledem spiegelt sich ein nicht geringer Teil

der geistigen Kultur des deutschen Volkes wieder. Die

Untersuchung ist bis unmittelbar auf unsere Tage fort-

geführt: dadurch erfährt die Vergangenheit eine leben-

dige Vergleichung , und die Gegenwart wird in einen

größeren Zusammenhang eingestellt.

Verlag von B. 0. Teull)ner in Leipzig.

SCHERZ UND ERNST
IN DER MATHEMATIK
geflügelte und ungeflügelte worte

gesammelt und herausgegeben von

Dr. W. AHRENS
IN MAGDEBURG,

gr. 8. (X u. 522 S.) 1904. Geb. Ji 8.-.

Das Werk hat eine außerordentlich gute

Aufnahme gefunden, wie die nachstehende nur

auszugsweise wiedergegebene Besprechung von

Prof. Dr. Holzmüller zeigt:

Der Verfasser der „Mathematischen Unterhaltun-

gen" hat uns mit einem neuen, überaus fesselnden

und originellen Werke überrascht, welches man als

einen mathemathischen „Büchmann" bezeichnen

könnte, wenn es nicht neben aphoristischen Be-

merkungen auch längere Briefe und Auseinander-

setzungen brächte. Beginnt man zu lesen, so möchte

man das Buch nicht aus der Hand legen, bis man
zum Ende gelangt ist, und dann werden viele wieder

von vorn beginnen. Jedem wird es neues brin-

gen, möge er noch so belesen sein
Gerade das vorliegende Buch gibt einen tiefen Ein-

blick in das Ringen der Geister und manchem wird

durch manche kurze, treffende Bemerkung ein

Licht über ganze Gebiete der Wissenschaft
aufgehen. Man lernt abwägen zwischen verschie-

denen Richtungen und Schulen, und manches un-

gerechte Urteil wird durch das Buch korrigiert.

Ein alphabetisches Sach- und Namenregister er-

leichtert die Orientierung.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B.G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Jahrgange des Zentralblattes
für Bibliothekswesen (1894
— 1903). Bearb. von C Haeberhn.

{Ernst Voullieme, Bibliothekar an

der Kgl. Bibliothek Dr., Berlin.)

Ad. Pichler, Gesammelte Werke.
Bd. I: Zu meiner Zeit. 2. Aufl.

Mit einer biographischen Einleitung

V. S. .M. Prem. {Viktor Dollmayr,
Gymnasiallehrer Dr., Znaim.)

Theologie und Kirohenwesen.

Augustins Enchiridion. Hgb.

von 0. Scheel. {August Engel-

brecht, Gymn.-Prof. Dr., Wien.)

J. H a n s , Religiöse Fragen.

Philosophie und Unterriohtswesen.

Des Adelard von Bath Traktat

De eodem et diverso. Hgb. von
H. Willner. {Mathias Baumgariner,
ord. Univ.-Prof. Dr., Breslau.)

R. St. J. Perrin, The Evolution of Know-
ledge.

Pädagogische Lesestücke aus den
wichtigsten Schriften der pädagogischen
Klassiker hgb. von E.Sperber. 3. Heft:
Von Pestalozzi bis zur Neuzeit 2. Aufl.

Allgemeine und orlentalisohe Philologie

und LIteraturgesohiohte.

Josef Müller, Dostojewski. {Fürst
S. Trubetzkoy, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Moskau.)

Fr. F.-J. deAugusta, Graraatica araucana.

Grleohitohe und lateinisohe Philologie

und LIteraturgesohiohte.

Th. A. Kakridis, Barbara Plautina.

{Max Niemeyer, Gymn.-Prof. Dr.,

Potsdam.) •

The Speeches of Isaeus. Ed. by
W. Wyse.

Deutsohe Philologie und LIteraturgesohiohte.

O. Frankl, Der Jude in den deut-

schen Dichtungen des 15., 16. und
17. Jahrhunderts. {Hermann Michel,

Dr. phil., Berlin.)

Auswahl aus den höfischen Epi-
kern des deutschen Mittelalters.
Für den Schulgebrauch hgb. von P.

Hagen und Th. Lenschau. 2. Bdch.

:

Wolfram v. Eschenbach. 1. Aufl., 2. Abdr.

Englisohe und romanische Philologie

und LIteraturgesohiohte.

H. G. Shearin, The Expression of

purpose in Cid English prose.

{Arnold Schröer, ord. Prof. an der

Handelshochschule, Dr., Köln.)

AphorismenausStendhal über Schön-
heit, Kunst und Kultur. Deutsch von B.

ROttenauer. 2. ßändchen.

Allgemeine und alte Qesohlohte.

A. Janke, Auf Alexanders desGrofsen

Pfaden. {Benedictus Niese, ord.

Univ.-Prof. Geh. Reg.-Rat Dr., Mar-

burg.)

Ch. Lecrivain, Etudes sur l'.Htstoire

Auguste'.

ittelalterliohe Gesohiohte.

O. Redlich, Rudolf von Habsburg.

Das Deutsche Reich nach dem Unter-

gange des alten Kaisertums. {Ju-

lius Halter, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Giefsen.)

Chronique de Jean le Bei p. p. J.

Viard et E. Deprez. T. L

Neuere Gesohiohte.

E. G. Bourne, Spain in .\merica 1450
— 1580. {Konrad Haebler, Biblio-

thekar an der Kgl. öffentl. Bibl.,

Prof. Dr., Dresden.)

A. Fournier, Napoleon I. 2. Bd.:

Napoleons Kampf um die Welt-

herrschaft. 2. Aufl. {AdalbertWakI,
aord. Univ.-Prof. Dr., Freiburg i. B.)

Geographie, Lttnder- und VSIkerltunde.

Amerika. Seine Bedeutung für die

Weltwirtschaft und seine wirtschaft-

lichen Beziehungen zu Deutsch-

land, insbesondere zu Hamburg.
Hgb. von E. von Halle. {Max v.

Brandt, Kais, deutscher Gesandter

a. D., Wirkl. Geh. Rat, Weimar.)

F. A. McKenzie, From Tokyo to Tiflis.

Staats- und Soziaiwissensohaften.

O.von Zwiedineck -Südenhorst,
Arbeiterschutz und Arbeiterversiche-

rung. {Louis Katzenstein, Dr.

phil., Berlin.)

G. Hardegg, Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberverbände.

Reohtswissenschaft

F. A. Karl Kraufs, Der Kampf gegen

die Verbrechensursachen. {Robert

Gaupp, Privatdo'z. Dr., München.)

10. Sit-ruttg der Itttematüynalen KriminaKsti-
sehen Vereiniffung (Schi.).

athematik und Naturwissentohaften.

Launhardt, Am sausenden Web-
stuhl der Zeit. 2. Aufl. {Otto

Kammerer , Prof. an der Techn.

Hochschule, Dr., Berlin-Charlotten-

burg.)

G.Lame, Examen des differentes methodes
employees pour resondre les problemes
de geometrie.

P. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrank-

heiten. 3. Aufl. Lief. 1. 2.

A. Legahn, Physiologische Chemie, l. u.

2. TeiL

77. Versammlung deutscher Naivurforgeher und

ÄrzU.

edizln.

F.Jessen, Lungenschwindsucht und Ner-

vensystem.

Verein für öffenUicM» Gesundheitspflege (Schi.).

•4eme DIoMaof.

7 Paul von Winterfeld, Gedichte.

{Hermann Reich, Privatdoz. Dr.,

Berlin.)
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Zur Geschichte Ä"™n B. G. Teubner i,, Leipzig:

Die AngrifFe der drei Barkiden auf Italien.
Drei quellenkritisch-kriegsgeschichtliche Untersuchun-

gen von Konr. Lehmann. Mit 4 Übersichts-

karten, 5 Plänen u. 6 Abbildungen. [X u. 310 S.]

gr. 8. 1905. Geh. M 10.-, geb. Jl 13.—.

Die vorliegenden drei Untersuchungen behandeln die von den
drei Söhnen des Hamilkar Barkas unternommenen Versuche, durch
Angriffe vom Kelten -Land am Po aus die römische Republik zu
zertrümmern. Während jedoch der denkwürdige Zug Hanibals
bereits von zahllosen Forschern behandelt worden ist, haben die
Unternehmungen Hasdrubals und besonders Magos nur verhältnis-
mäßig wenige Bearbeiter gefunden. Der neue Beitrag andrerseits
zu der Riesenliteratur über Hanibals Alpenübergang sucht seine
Berechtigung in der von den früheren Versuchen abweichenden
Methode. Er geht nicht von der topographischen Prüfung der
Quellendarstellungen ans, sondern bemüht sich, zuerst K]arheit*in
das Verhältnis der Quellen zueinander zu bringen und die Wider-
sprüche zwischen ihnen , besonders zwischen Livius und Polybius,
zu klären. Erst nachdem ihm dies gelungen ist, auf quellenkritischem
Wege Hanibals Alpenstraße festzulegen, macht er die topographische
Probe auf dieses Ergebnis. Die vollkommene Harmonie beider Er-
gebnisse läßt den Verfasser hoffen, auf diesem Wege die viel-

umstrittene Frage, zum mindesten in allem wesentlichen, gelöst
zu haben.

Geschichtliche Wertmafsstäbe in der Ge-
schichtsphilosophie, bei Historikern und
im Volksbewufstsein. Von Dr. Arvid
Grotenfelt. [vi u. 211 S.] gr. 8. 1905. Geh. Ji 5.—.

Die vorliegende Schrift unterzieht die wichtigsten geschicht-
lichen Wertungsprinzipien einer Analyse, wie sie zum Teil mit Be-
wußtsein in der Geschichtsphilosophie aufgestellt worden sind, zum
Teil unbewußt oder halbbewußt von den Geschichtsschreibern, an-
gewandtwerden oder in dem Volksbewußtsein leben. Nach einer Über-
sicht über die Geschichtsauffassung älterer Zeiten und über die
allmähliche Erstarkung der Idee des Fortschritts werden die ge-
schichtsphilosophisehen Ideen Herders und Kants eingehend er-

örtert, die Hauptgedanken der nachkantischen spekulativen Philo-
sophie und der gleichzeitigen klassischen deutschen Literatur über
diese Fragen in kurzer Zusammenfassung vorgeführt. Darauf folgt

eine Darstellung der im 19. Jahrhundert entwickelten Prinzipien
geschichtlicher Würdigung. Ein weiteres Kapitel analysiert die

leitenden Gesichtspunkte , die einige hervorragende Geschichts-
schreiber bei ihrer Auswahl des historisch Bemerkenswerten tatsäch-
lich befolgt haben ; dabei werden Mommsen , Ranke , Buckle und
Carlyle ausführlicher behandelt. — Der schroffe Gegensatz zwischen
den verschiedenen nationalen Geschichtsauffassungen gibt Anlaß,
die Frage aufzuwerfen, ob überhaupt eine universale Würdigung
geschichtlicher Vorgänge möglich sei; im Zusammenhange damit
wird das Verhältnis zwischen Politik und Moral erörtert. Der Ver-
fasser kommt zu dem Endergebnis , daß der Kern oder das eigent-
lich Wertvolle in aller geschichtlichen Kultur die Entwicklung eines

edlen
,

gesteigerten , verfeinerten Geistesleben in den menschlichen
Einzelseelen sei, d.h. die Ausbildung gewisser Eigenschaften und
Fähigkeiten des Geistes, die wir durch eine Art Intuition als die für
den Geist wesentlichsten erkennen oder als diejenigen, in denen der
Kern des Personenwertes liegt. Das Schlußkapitel, „Die letzten

Gründe der Wertung", sucht die Zusammenhänge der dargelegten
gesehichtsphilosophischen Anschauungen mit der allgemeinen philo-
sophischen Weltanschauung aufzuzeigen. Ein „Anhang" stellt

schließlich Folgerungen für das praktisch - politische Leben auf; in

erster Reihe wird hier nationale Toleranz in den Beziehungen ver-

schiedener Völker zueinander befürwortet.

Die deutschen Lehnbücher. Beitrag zum
Registerwesen und Lehnrecht des Mittel-

alters von Woldemar Lippert. [VIlu. l84S.j

gr. 8. 1903. Geh. JC. 8.—.

Bei den für die Kenntnis des mittelalterlichen Kanzleiwesens
und der territorialen Verwaltungen wichtigen Registerstudien ist

bisher eine ausgedehnte, eigenartige Gattung von Registern beiseite

gelassen worden, die Lehnregister. Wohl sind zahlreiche Lehnbücher
publiziert , eine zusammenfassende Untersuchung über ihr Wesen
aber ist noch nicht gegeben worden. Und doch ist ihre richtige

Beurteilung und Benutzung ohne Kenntnis von Entstehung und
Anlage schwierig oder unmöglich. Der Verfasser hat es unternommen,
die Entstehung und Entwicklung der deutschen Lehnbücher von
den Anfängen in karolingischer Zeit bis zu ihrer Ausgestaltung zu
Lehnkopialen im 15. Jahrhundert darzulegen, wobei Deutschland im
historischen Sinne als altes deutsches Reich (einschließlich der

Niederlande, der Schweiz und Österreich) gefaßt ist. Die Studie

berührt also die Arbeitsgebiete des Diplomatikers wie des Rechts-

hLstorikers, und ferner wird auch die neuerdings stark aufblühende
familiengeschichtliche Forschung daraus Nutzen ziehen können, be-

sonders aus der Übersicht der gedruckten und der handschriftlieh in

den Archiven ruhenden Lehnbücher,

Geschichte des hellenistischen Zeitalters

von Julius Kaerst. I. Band: Die Grund-
legung des Hellenismus. IX u. 433 S.] gr. 8.

1901. Geh. JC 12.— . geb. M 14.—.
„Wer vielleicht glaubt, in dem Buche eine mit möglichst viel

Einzelheiten , Polemik und zahllosem gelehrten Zitatenbeiwerk aus-
gestattete Spezialgeschichte nach altem Stil zu linden, der irrt sich
sehr; aber die Enttäuschung ist die denkbar angenehmste; denn er
sieht sich von dem hochgelehrten Verf. auf hohe Warte geführt,
von wo aus er ein gewaltiges Panorama vor seinen Augen ausge-
breitet sieht, das er je länger je lieber und sorgfältiger beschauen
wird. Die Lesung des trefflichen Werkes bringt gleich viel GenuU
und Belehrung nicht bloß dem Historiker und Philologen , sondern
jedem wirklich Gebildeten und nach höherer Bildung Strebenden".

(Gymnasium 1902 Nr. 9.)

Augustus und seine Zeit. Von V. Gardt-
hausen. I.Band. Mit Titelbild. [X u. 1378 S.

gr. 8. 1891 — 1904. Geheftet J^ 30.-, in Halbfranzbd.
M 32.—. IL Band. [910 S.] gr. 8. 1891. Ge-

heftet Ji 22.—, in Halbfranzband JC 24.—.

„ . . . Das Ganze ist ein Werk erstaunlichen Fleißes, mit emsig-
ster Ausbeutung aller Quellen und Hilfsmittel und, so weit sicli

nachkommen läßt, vollständiger Anführung der irgendwie beachtens-
werten Literatur. Es wird daher auf lange Zeit hinaus für ein wert-
volles Archiv und Werkzeug der Forschung zu gelten haben, mit
der Aussicht, nicht am wenigsten da benutzt und ausgebeutet zu
werden, wo es nicht genannt wird. ... Es ist eine wirkliche Ge-
schichtserzählung, und zwar eine gute und geschmackvolle, welche
sich vortrefflich liest und auch das Interesse desjenig'-n Lesers
fesselt, dem an der Gelehrsamkeit der Anmerkungen wenig gelegen
ist. Besonders hervorgehoben zu werden verdient auch die meister-
hafte Übersetzung der aus dem Altertum erhaltenen Briefe."

(Lit. Zentralblatt 1905, Nr. 16.)

Die reichsstädt. Haushaltung Ntirnbergs
auf Grund ihres Zustandes von 1431

bis 1440 dargestellt von Paul Sander.
jMit zahlreichen Tabellen [XX u. 938 S.] gr. 8. 1902.

In zwei Halbbänden. I. Halbband geh. n. JC 16.—

.

II. Halbband geh. n. JC 20.—.
Die musterhafte Ordnung , die in Nürnberg von alters her auf

allen Gebieten des öffentlichen Lebens und nicht zum wenigsten
auch in der städtischen Buchführung und im Archivwesen ge-
herrscht hat, ermöglicht es uns noch heute, an der Hand der im
Nürnberger Kreisarehiv aufbewahrten Akten und Register bis in

alle Einzellieitcn hinein eine klare Vorstellung von dem Idealtypus
der älteren deutschen Stadtverwaltung zu gewinnen. Unser Buch
beabsichtigt, die öfientüche Haushaltung der berühmten Reichsstadt
in ihrem Wesen und in ihrer Entwicklung zu schildern. Zu
diesem Zweck sucht es für die zehn Jahre von 1431 bis 1440, für

welche eine seltene Fülle wertvollsten Materials vorhanden ist, die

Aufgaben und Hilfsmittel der nürnbergischen Verwaltung in mög-
lichster Vollständigkeit systematisch darzustellen.

Luthers Tischreden in der Mathesischen
Sammlung. Aus einer Handschrift der Leipziger

Stadtbibliothek herausgegeben von Ernst Kroker,
Bibliothekar an der Leipziger Stadtbibliothek. (Ver-

öffentlichung der Königl. Sachs. Kommission für Ge-

schichte.) [XXII u. 472 S.] gr. 8. 1903. Geh. n.

JC 12.—, geb. Jt 14.—.

Für die Überlieferung der Tischreden Luthers und ihre Datie-

rung ist es von hohem Werte, die Sammlung kennen zu lernen, die

der Joaehimstaler Pfarrer Johannes Mathesius durch eigene Nach-
schriften und durch Abschriften aus den Sammlungen anderer

Tischgenossen zusammengebracht hat. Die Veröffentlichung Georg
Lösehes (Analecta Lutherana et Melanehthoniana. Gotha, 1892) hat

uns offenbar nur einen Auszug aus der großen Mathesischen
Sammlung gegeben ; auch sind in der von Lösche publizierten

Handschrift die einzelnen Reden aus dem chronologischen Zusammen-
hang herausgerissen, und die Überlieferung des Testes ist schlecht.

Eine gute, vollständige Abschrift der Mathesischen Sammlung
liegt in einer bisher unbeachtet gebliebenen Handschrift der Leipzi-

ger Stadtbibliothek vor. Die Königlich Sächsische Kommission für

Geschichte hat die Veröffentlichung der wichtigsten Abschnitte
dieser Handschrift unter ihre Publikationen aufgenommen. Es sind

1. die von Mathesius selbst 1540 nachgeschriebenen Reden, 487

Nummern (bei Lösche nur 133 Nummern) : 2. Nachschriften Heyden-
reichs aus den Jahren 1542 und 43: 3. Nachschriften Besolds aus

dem Jahre 1544; 4.— 6. Nachschriften Wellers und Lauterbachs, be-

sonders aus den Jahren 1536 und 37. Die Publikation enthält 847

fest datierte Reden ; die kleinere Hälfte davon wird hier zum ersten-

mal veröffentlicht
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Generalregister zum XI.— XX. Jahrgange
des Centralblattes für Bibliothekswesen

(1894— 1903). Bearbeitet von Carl Haeb erlin

[Bibliothekar an der Univ.-Bibl. zu Göttingen], Leip-

zig, Otto Harrassowitz , 1905. 2 El. u. 264 S. 8".

M. 11.

Nach dem Abschlüsse des zweiten Dezenni-

ums des Zentralblattes für Bibliothekswesen, mit

dem der verdiente Begründer und Herausgeber,

O. Hartwig, seine Tätigkeit für dasselbe ein-

stellte, um wenige Tage darauf sein an Arbeit

und Erfolgen so reiches Leben zu schliefsen, hat

die Verlagshandlung nicht gesäumt, auch für diese

zweiten 10 Jahre des Blattes ein Generalregister

zusammenstellen zu lassen. Die Bearbeitung lag

in den Händen des Herrn Bibliothekars Dr.

Haeberlin, dem wir auch den im Jahre 1895 er-

schienenen Registerband (vgl. DLZ. 1895, Sp.

654) verdanken. Obwohl sich die .Anlage

desselben hinreichend gut bewährt hat, glaubte

der Herr Verfasser, um eine gröfsere Kon-
zentration und Übersichtlichkeit des Inhalts zu

erreichen, es vorziehen zu sollen, die sechs

Abteilungen, die sich in seinem ersten Register

finden, in vier zusammenzufassen. So gibt er

in dem vorliegenden Bande 1 . eine Übersicht der

gröfseren Aufsätze (nach Jahrgängen geordnet),

2. ein Autorenregister, 3. ein Verzeichnis der

besprochenen Schriften und 4. ein Namen- und

Sachregister, in dem also das Personen-, geo-

graphische und Sachregister seiner ersten Arbeit
in einem einzigen Alphabet vereinigt wird.

Es ist nicht zu verkennen, dafs diese Ver-
einfachung in der Gruppierung des Stofifes eine

wesentliche Verbesserung darstellt, indem sie

eine gesuchte Notiz erheblich leichter und siche-

rer auffinden läfst, und so kann der neue Re-

gisterband' für alle das Bibliotheks- und Buch-

wesen betreffende Fragen als zuverlässiger

Quellennachweis und Führer empfohlen werden.

Berlin. E. Voullieme.

Adolf Pichler, Gesammelte Werke. Vom
Verfasser für den Druck vorbereitet. Bd. I: Zu
meiner Zeit. Schattenbilder aus der Vergangenheit.

2. erg. und bericht. Aufi. Mit einer biographischen

Einleitung von S. M, Prem [Prof. Dr.]. LI u. 397
• S. 8". M. 5.

Es ist noch nicht so lange her, dafs der

Tiroler Dichter Adolf Pichler auch in aufser-

heimatlichen Kreisen gelesen und geschätzt wird,

trotzdem Dichtungen von ihm schon seit der

Mitte der vierziger Jahre in die Öffentlichkeit

kamen und Männer wie Friedrich Hebbel ihnen

warm anerkennende Worte widmeten. Erst

seine erzählenden Dichtungen der achtziger imd

neunziger Jahre erwarben ihm die Gunst des

breiten Lesepublikums und erweckten damit in

dem greisen Dichter auch allmählich den Ge-

danken an eine Gesamtausgabe früherer und

späterer Gedichte und Aufsätze, die oft an

schwer erreichbarem Orte veröffentlicht waren.

Die nächste Frucht dieser Bestrebungen war die

Autobiographie »Zu meiner Zeit. Schattenbilder

aus der Vergangenheit«, die er als Dank für

das freilich spät erwachte Interesse des Publi-

kums 1900 in den Druck gab. Für die Ge-

samtausgabe bereitete er noch manches vor, ab-

zuschliefsen vermochte er sie nicht mehr.

Mit dieser Jugendgescbichte des Dichters be-

ginnt sie seine Tochter Mathilde. Ist es auch

sonst nicht gewöhnlich, gesammelte Werke mit

einer Autobiographie zu eröffnen, deren Kon-

zeption immer in die Periode reflektierender
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Altersdichtung fällt, so hat es gerade bei Picbler

seine volle Berechtigung. Denn manche Härte

und Kante seines Wesens, die dem Leser in

seinen Dichtungen entgegentreten und ihn be-

fremden könnten, finden aus dem eigenartigen

Entwicklungsgange seiner Jugend ihre Erklärung

und Entschuldigung. Und zudem ist der statt-

liche Band nur zum geringeren Teile ein nach

der Erinnerung des Alters entworfenes Jugend-

bild. Die wichtigste Zeit seiner inneren Reife

und Entwicklung, die Wiener Hochschulzeit,

1842 — 47, vergegenwärtigt uns der Dichter

durch den Briefwechsel mit seiner feinsinnigen

Freundin Cornelie Schuler und anderen älteren

Freunden aus Innsbruck. Nur sparsam schaltet

er erklärende oder ergänzende Zeilen ein. So
ersteht uns das Jugendbild des Dichters mit sei-

nem fröhlichen, zukunftsfreudigen Idealismus in

der ganzen unmittelbaren Frische, zugleich aber

empfangen wir auch ein lebendiges Bild von dem
Leben und Treiben Altwiens vor 1848, wie es

sich in den scharfblickenden Augen des jungen

Mediziners aus Tirol spiegelte. Denn seine Wifs-

begierde umfafst nicht nur den weiten Kreis der

Naturwissenschaften, die ganze Kultur seiner Zeit

will er in sich aufnehmen, und so beschäftigt ihn

neben dem Berufe das Studium der Kunst, Staats-

geschichte und Philosophie. Im Mittelpunkt aller

Interessen aber stehen die mannigfachen neuen

literarischen Regungen seiner engeren Heimat,

an denen er selbst aktiv teilnimmt. Zur Cha-

rakteristik dichterischer Talente wie Herm.

V. Gilm, Joh. Senn, Beda Weber und anderer

finden sich in diesen Briefen bedeutsame Züge,

zur Geistes- und Gelehrtengeschichte Tirols wert-

volle Beiträge. Diesem ersten Bande der Ge-

samtausgabe ist des Dichters Lebensbild von

S. M. Prem vorausgeschickt, das den äufseren

Lebensgang in gedrängter Kürze zeichnet und

darüber die innere künstlerische Entwicklung

Pichlers nicht übersieht. Manches hier ausge-

sprochene Werturteil bedarf freilich einer besse-

ren Begründung.

Znaim. Viktor Dollmayr.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Der Frankfurter Stadtbibliothek hat Freifrau

Mathilde v. Rothschild eine Sammlung karäischer
Werke geschenkt. Die gedruckte Literatur der um die

Mitte des 8. Jahrh.s in Babylonien entstandenen jüdischen

Sekte der Karäer, meist polemischen, exegetischen und
liturgischen Inhalts, ist in Europa nur sehr schwer zu

erhalten. Die Stadtbibliothek besitzt nach der Frkf. Z.

nunmehr fast alle gedruckten Werke der Karäer.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

209. H. Kleinpeter, Sprach- oder Sachunterricht. —
H. Haacke, Notstandsarbeiten in deutschen Städten. —
Ph. M. Halm, Die Kunstsammlung v. Pannwitz in

München. — Stölzel, Noch etwas Namenegeschichte

ad vocem Lucanus. — 210/211. E. Fueter, Voltaire

als Historiker. — 211. Medicus, Über Neurasthenie im

allgemeinen und insbesondere bei den Eisenbahnbedien-
steten. — L. Lorenz, Eine neue Biographie Konr. Ferd.

Meyers. — 212. H., Das revolutionäre Rufsland. —
G. Kentenich, Eine japanische Gesandtschaft an den
päpstlichen Stuhl im Jahre 1585. — 213. M.L.Wagner,
Die literarische Energie. — 213/214. A. Bettelheim,
Die Kindheit Berthold Auerbachs. — 214. Frhr. v. Gem-
mingen, Die Schlacht bei Mukden (Forts.).

Süddeutsche Monatshefte. Oktober. M. Halbe, Die

Insel der Seligen. — Isolde Kurz, Hermann Kurz in der

Zeit seines Werdens. — Hans Thoma, Einiges über

Farbenmaterial und Maltechnik. — H. Thode, Deutsche

Weltanschauung und Kunst. — H.Pfitzner, Bühnentra-

dition. — Fr. Naumann, Wandlungen im Wesen des

Staates. — G. Kerschensteiner, Die Entwicklung der

zeichnerischen Begabung. — K. Voll, Zu Böcklins Selbst-

bildnis mit dem fiedelnden Tod. — Museumsverein. —
M. Prager, Sozialpolitische Briefe aus Bayern.

Historisch-politische Blätter für das katholische

Deutschland. 136,6. Die katholische Kirche in Rufs-

land einst und jetzt. — Vor dem 5. allgemeinen öster-

reichischen Katholikentag. — L. K., Die Heimarbeiter-

frage (Schi.). — s Katholizismus und Reformation«. —
-nn.. Der Friede und seine für Japan und Rufsland

vorteilhaften Bedingungen. — X., Der Reformkatholizis-

mus und die bayerischen Landtagswahlen. — S. Görres,
Die Hofburgkapelle in Wien. — N. Paulus, Das Er-

wachen der deutschen Katholiken im 19. Jahrh. —
Widmanns Geschichte des deutschen Volkes.

Österreichische Rundschau. 14. Septbr. F. Frhr.

v. Oppenheimer, Die Wiener Gemeindeverwaltung

und der Fall des liberalen Regimes in Staat und Kom-
mune. I. — A. Fournier, Die Memoiren der Baronin

Montet. — J. Minor, Burgtheater. — F. D. Krejci,

Die tschechische Literatur. IL

Blackwood's Magazine. September. H. Clifford,

Time and Tobago. — J. Conrad, Her Captivity. —
»Lancer«, A Return to Discipline. — With my Gun.
— J. K., To a Fat Pig. — The Situation in Macedonia.

By one long resident in the Near East. — Cottage and

Farmhouse Lodgings. — D. Blackburn, Richard Hart-

ley, Prospector. — A Study of the Russo-Japanese War.

IX. — St. Gwynn, An Irish Festival.

Revue des deux mondes. 15 Septembre. A. Theu-
riet, Mon oncle Flo. 11. — E. Daudet, Une recon-

ciliation de famille en 1800. Recits des temps de

l'emigration. — Th. Bentzon, La sociologie en action,

d'apres de recens romans. — J. Grasset, La psycho-

therapije. — G. Goyau, L'ecole primaire et le patrio-

tisme. 11. — A. Bertrand, La reclamation de Ver-

sailles et son avenir. — L. Depont, Poesies. — R.

Doumic, Les »plagiats« des classiques.

La Nouvelle Revue. 15 Septembre. K. Raph,
L'intendance anglaise au Transvaal. — L. de Romeuf,
L'Entrave. — P, B. G., Charite. — R. Recouly, La

crise hongroise. — M. Formont, Le bon exemple.

Comedie. — Gh. Mere, Camille Desmoulins poete. —
A. Charpentier, Les origines de la Franc-Ma9onnerie.

— Ch. Siguier, Le secret. IV. — G. Stenger, Le

clerge sous le Consulat. — G. Kahn, La htterature et

la guerre.

Bibliotheque universelle et Revue suisse. Septembre.

H. de Varigny, La pratique de l'alimentation. — C.-E.

Delay, Demon d'azur. IX. — L. Gillet, Un peintre

americain. Whistler. — E. de Morsier, L'idylle dans

la htterature allemande. — M. Reader, La Macedoine

et la question macedonienne (fin). — E. Mayer (A

Veuglaire), Armee allemande et armee fran9aise (fin)

La Civiltä cattolica. Quad. 1325. II Miracolo di

San Gennaro. — I mali effetti delle secolarizzazioni

— Pietro Paez ^postolo dell' Abissinia al primo del sec

XVII. — Giglio d'oro. 10. 11. — II cosi detto »Pro
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blema religiöse del nostro tempo*. — Bibliografia. —
Pius PP. X Motu proprio de examinibus ordinan-

dorum in Urbe.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Augustins Enchiridion. Herausgegeben von O.

Scheel [Privatdoz. f. Exegese an der Univ. Kiel].

[Sammlung ausgewählter kirchen- und
dogmengeschichtlicher Quellenschriften als

Grundlage für Seminarübungen hgb. unter Leitung

von G. Krüger. II, 4.] Tübingen, J. C. B. Mohr

(Paul Siebeck), 1903. X u. 98 S. 8". M. 2.

Das an den vornehmen und gebildeten Römer
Laurentius gerichtete Handbüchlein Augustins

über die kirchliche Lehre, das auf einer Er-

läuterung der durch Glauben, Hoffnung und Liebe

zu bewirkenden Gottesverehrung beruht und

wahrscheinlich erst 421 verfafst ist, bietet wenig

historisch oder kulturhistorisch Interessantes; eine

Anzahl von Vergilzitaten sind offenbar ein Zu-

geständnis an den literarischen Geschmack des

Adressaten. Dafür ist der theologische Inhalt

der Schrift sehr hoch anzuschlagen. Theologen

wird die vorliegende Ausgabe recht gute Dienste

leisten^), deren Text auf der jetzt vergriffenen,

reiches textkritisches Material enthaltenden Aus-

gabe von Krabinger beruht; eine kurze Einleitung

orientiert über Zweck, Abfassungszeit und Inhalt

der Schrift, während ein kritischer Anhang,

Zitaten-, Sach- und Wortregister die Ausgabe

beschliefsen.

Da eine den modernen Anforderungen ent-

sprechende textkritische Ausgabe des Enchiridion

noch nicht vorliegt, kann man das letzte Wort
über die Textesfassung noch nicht sprechen.

Wo der Herausgeber von Krabinger abweicht,

folgt er im wesentlichen den Maurinern mit Aus-

nahme von zwei Stellen, deren eine dogmatisch

bedeutsam ist (S. 58, 21) und deren andere,

wenn man sie richtig behandelt, philologisches

Interesse erregt. Hier liegt nämlich klärlich

ein Infinitiv Fut. Pass. auf -iuiri vor (creduntur

etiam hi, qui ttomen Christi non reJinquuni, . . .

licet diuttirno, non tarnen aeterno igne punituiri).

Wie die Mauriner berichten, bietet eine Anzahl

ihrer Handschriften punituri, was die primäre

Korruptel jener Infinitivform ist, während puniri

und puniti die weiteren Stadien der Entstellung

bezw. der vermeintlichen Emendation sind. —
Die Polemik des Herausgebers gegen Knöll hin-

sichtlich des Nebentitels der Schrift de fide spe

caritate ist verfehlt. Die ersten Hände der

Handschriften CD in Knölls Apparat der Retrak-

') Das Verzeichnis der Korrigenda auf S. 98 ist

keineswegs vollständig, vgl. S. 5, 25. 42, 13. 52, 6.

61, 12 u. ä. Auch die Interpunktion erschwert oft die

Lektüre, z. B. 5, 12, wo der Doppelpunkt wegen des
sonst in der Luft schwebenden denique stört, und 26,

31, wo das Zeichen der Parenthese am Platze war.

tationen stellen in ihrer Obereinstimmung einen

Text auserlesenster Güte und Zuverlässigkeit

dar, der durch Enchiridion S. l, 21 ßde spe

caritate und 3 , 15 fidem spem caritatem eine

feste Stütze erhält, während S. 7 5, 18 das ein-

geschobene et dem Rhythmus des Satzschlusses

seine Existenz zu verdanken scheint.

Wien, A. Engelbrecht.

Julius Hans, Religiöse Fragen. Drei Vorträge. Augs-
burg, Schlosser, 1904. III u. 71 S. 8». M. 1.

Die Vorträge sind vor einem Laienkreise zur Ver-

teidigung der Religion gehalten worden. Nach dem
ersten stehen sich Religion, die ein menschliches Bedürf-

nis und durch göttliche Offenbarung verwirklicht sei,

und die Arbeit der Kultur nicht feindlich gegenüber, son-

dern ergänzen sich. Dabei ist die Bedeutung der Reli-

gion, dafs sie die Richtung gibt und die sittlichen Kräfte

leiht. Der zweite Vortrag sucht nachzuweisen, dafs der

Glaube zu einem Wissen kommt, und dafs die Wissen-

schaft ohne Glauben nicht möglich ist. Nach dem
dritten Vortrage brauchen weder die Gesetz mäfsigkeit,

noch das Übel noch die Sünde unsern Glauben an einen

persönlichen Gott zu erschüttern.

Notizen und Mitteilungen.

Xotlzen.

Im herzoglich anhaltischen Haus- und Staatsarchiv

zu Zerbst ist nach der Tägl. Rdsch. ein aus dem Jahre

1531 stammendes geschriebenes Buch >Summarien
über die Psalmen und wie sie verdolmetscht
werden von Martin Luther» aufgefunden worden.
Der Umschlag, der noch II Jahre älter ist als das Buch
selbst, enthält den Entwurf eines an den Fürsten Georg
von Anhalt gerichteten Briefes. Dieser Enwurf rührt

von einer anderen Hand her als das Buch.

Die Philosoph. Fakult. der Univ. Göttingen hat die

folgende Benekesche philosophische Preisauf-
gabe für das Jahr 1908 gestellt: jDie Sonntagsruhe in

England und Schottland ist bekanntlich die Frucht der

kirchlichen Reformation. Es ist aber noch im einzelnen

nachzuweisen, und dies wird gegenwärtig gewünscht,

wie durch kirchliche und weltliche Anordnungen im Laufe

der Jahrhunderte die neue Sitte der Sonntagsheiligung

allmählich zur Herrschaft gelangt ist . . .t Bewerbungs-
schriften sind bis zum 31. .August 1907 einzureichen.

Der erste Preis beträgt 3400, der zweite 680 Mark.

Personalchronlk.

An der Univ. Innsbruck hat sich Dr. Albert Schmitt
als Privatdoz. f. Moral- u. Pastoraltheol. habilitiert.

Der ord. Prof. f. systemat. Theol. an der Univ.

Dorpat Dr. Johannes K ersten ist kürzlich, 63 J. alt,

gestorben.
»B erschienene Werke.

B. Jacob, Der Pentateuch. Leipzig, V'eit & Comp.
M. 12.

L Salmi, tradotti del testo originale da S. Minocchi.

2 a ediz. Rom, Federico Pustet. L. 4,50.

S. Minocchi, II Salterio Davidico [S.-A aus den

Studi religiosi. 1905, IV]. Florenz, Biblioteca scien-

tifico-religiosa.

— — , Storia dei salmi e dell' idea messianica [aus

derselben Zeitschr. 1902—1904]. Ebda.

A. J. Edmunds, Buddhist and Christian Gospels.

Ed. with Parallels and Notes from the Chinese Buddhist

Tripitaka by .M. Anesaki. London, Kegan Paul, Trench,

Trübner & Co.

Rituale Armenorum being the .Administration of

the Sacraments and the Breviary Rites of the .\rmenian

Church together with the Greek Rites of Baptism and Epi-

phany ed. from the Oldest Mss. by F. C. Conybeare, and The
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East Syrian Epiphany Rites, transl. by A. J. Maclean. Ox-
ford, Clarendon Press (London, Henry Frowde). Geb.Sh. 21.

Biblische Zeit- und Streitfragen, hgb. von
J. Böhme und Fr. Kropatscheck. 7: F. Nösgen, Der Text
des N. T.s. — 8: Ph. Bachmann, Die neue Botschaft in

der Lehre Jesu. — 9 : Ed. König, Der ältere Prophetismus.
— 10: A. Seebert-, Die Taufe im N. T. — 11: E. Sellin,

Die biblische Urgeschichte. Grofslichterfelde, E. Runge.
M. 0,40; 0,40; 0,60; 0,40; 0,50.

0. Schultz-Klix, Biblisches Lesebuch. III. Abt.:

Kirchengeschichte von P. Müllensieffen. Berlin, Oehmigke.
M. 1,80.

S. Minocchi, La leggenda antica. Nuova fönte

biografica di San Francisco d'Assisi. Florenz, Bibho-
teca scientifico-religiosa.

S. A. Kierkegaards Samlede Vaerker udg. af A.
B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. 0. Lange. H. 50
— 60. Kopenhagen, Gyldendal. Je 50 0re.

Zeitschriften.

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. September.

G. S., Die Abendmahlslehre in meinem Konfirmanden-
unterricht. — Der Hunsrücker Bauer (Forts.). — Bei-

träge zu einer apologetischen Handbibliothek. — O.

Baumgarten, Der Sturmlauf des Alten Glaubens gegen
die moderne Theologie.

Revue chrelienne. 1. Septembre. A. Hollard, La
valeur de la souffrance. — Breunig, Les maitres in-

struits par leurs eleves. — P. P. , Meditation. — J.

Vienot, Une visite au Theatre du Peuple ä Bussang;
Napoleon lei" et la cour de Russie en 1807, d'apres le

general Savary. — Nostranges, Au soleil. Scenes de

la vie de province. — Jeanne et Rose, Les temps
prochains. Par dessus les Eglises . . ., et au delä.

Revue des sciences ecclesiastiqties. Aoüt. H. De-
hove, La critique kantienne des preuves de l'existence

de Dieu (fin). — A. Jeanniard du Dot, Thomas ä

Kempis auteur certin de l'lmitation. VI. — E. Gri-
selle, Le ton de la predication avant Bourdaloue. IX.
— L. Bremond, La discernibilite du miracle divin. II.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Des Adelard von Bath Traktat De eodem
et divers o. Zum ersten Male herausgegeben und
historisch-kritisch untersucht von Hans Willner
[Dr.]. [Beiträge zur Geschichte der Philoso-
phie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen

hgb. von Clemens Bäumker und Georg von
Hertling. IV, 1.] Münster, Aschendorff, 1903. VIII

u. 112 S. 8». M. 3,75.

Ein interessantes Dokument aus der Frühzeit

der mittelalterlichen Philosophie ist durch die vor-

liegende Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht worden. Es ist Adelards von Bath Schrift

de eodem et diverso. Schon längst hatten um
die Erforschung der mittelalterlichen Philosophie

so verdiente Männer wie Jourdain und Haureau

Fragmente und Referate aus Adelards Traktat

mitgeteilt. Allein was die Historiker der Philo-

sophie des Mittelalters bisher schmerzlich ver-

mifsten, das war eine zuverlässige Edition des

ungekürzten Textes. Dieser dankenswerten Auf-

gabe hat sich nun ein Schüler Bäumkers auf

dessen Veranlassung und mit dessen Unterstützung

mit Fleifs und Geschick unterzogen.

Willner bietet nach einer aus dem 12. Jahrh.

stammenden Handschrift der Pariser National-

bibliothek einen vollständigen und gesicherten

Text und schliefst daran eine Analyse und

historisch-kritische Besprechung des Inhalts des

Werkes nach dem Schema: Erkenntnistheorie

und Metaphysik, Psychologie, Ethik, Abrifs der

sieben freien Künste.

Die in den Jahren 1105— 1116 abgefafste

Schrift, in welcher nach dem Vorbilde von

Boethius' Consolatio und Martianus Capella's de

nuptiis Philologiae et Mercurii Prosa mit poeti-

schen Stücken w'echselt, atmet durch und durch

platonischen Geist. Schon in der reichgeglieder-

ten, farbenreichen Szenerie eines Wettstreits

zwischen Philosophie und Philokosmie, welche

beide durch Aufrollung ihrer Vorzüge den

jungen Adelard für sich zu gewinnen suchen,

und in der Form des Dialogs liegt ein verspäteter

Nachklang platonischer Schriftart. Plato gilt

auch als Oberhaupt der Philosophen. Aus

dem spärlichen Timaeus- Fragment in der Über-

setzung des Chalcidius, das Adelard, wie dem ge-

samten früheren Mittelalter, von allen platonischen

Schriften allein bekannt war, flofs der Titel und

die platonische Grundstimmung des ganzen

Traktates. Weitere Quellen für den mittelalter-

lichen Platoniker bildeten Augustinus, Boethius

und die Mitglieder der Schule von Chartres.

Auch der Einflufs der orientalisch - arabischen

Literatur ist bei Adelard bereits zu spüren.

Wenigstens verdankt er seine Naturkenntnis und

Naturbehandlung, seine Betonung der Empirie

neben der Spekulation der Berührung mit den

Arabern.

Aus der lichtvollen Behandlung des reichen

Inhalts der Schrift kann ich nur einen Punkt

herausgreifen. Vortrefflich dargestellt ist Adelards

Erkenntnistheorie und seine Stellung zur Uni-

versalienfrage. Adelard verwirft den Sensualis-

mus und ergreift die Partei des platonischen

Rationalismus. Dabei sucht er aber die Methode

der platonischen und aristotelischen Forschung

miteinander zu versöhnen. Beide stellen keine

Gegensätze, sondern nur verschiedene Wege
zu demselben Ziele dar.

In der Universalienfrage vertritt Adelard die

sogenannte Indifferenzlehre. W. verfolgt in

sorgsamer Weise die Geschichte dieser Lehre

und bringt zwei bereits von Haureau in seinen

Notices et extraits, Bd. 5, 1902 veröffentlichte

anonyme Traktate in einem Anhang nochmal

zum Abdruck. Wer die Indifferenzlehre zuerst

geschaffen, läfst sich nicht mit voller Klarheit aus-

machen. Jedenfalls wiid sie aber bei Adelard

zuerst erwähnt.

Der Verf. hat durch seine treffliche Edition

und die daran geknüpften Untersuchungen einen

wertvollen Beitrag zur mittelalterlichen Philosophie-

geschichte geliefert.
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Schliefslich sei nur noch bemerkt, dafs wohl

fin Versehen vorliegt, wenn statt Johannes

Scotus Eriugena S. 49 und 51 Duns Scotus

l\riugena steht. Ferner konnte ich mich nicht

so ganz überzeugen von der Richtigkeit der

Behauptung (S. 97), dafs schon Adelard das

ganze aristotelische Organon gekannt habe.

Breslau. M. Baumgartner.

Raymond St. James Perrin, The Evolution of
Knowledge. A Review of Philosophy. London,
Williams & Norgate. u. New York, The Baker &
Taylor Co., 1905. XIII u. 308 S. 8».

Das Buch setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der
erste bietet eine Skizze der Geschichte der Philosophie

während ihrer jpräevolutionistischenc Zeit. Diese be-

ginnt mit Thaies und erstreckt sich bis zu dem deut-

schen Idealismus und Sir William Hamilton. Der zweite

Teil, die Darstellung der evolutionistischen Periode, ist

hauptsächlich George Henry Lewes und Herbert Spencer
gewidmet. Von ihnen will der Verf. seinen Hauptlehr-
satz ableiten, dafs > Bewegung die letzte, eigentliche

Realität isti, indem Gedanke, Wahrheit, Schönheit
Formen der Bewegung seien.

Pädagogische Lesestücke aus den wichtigsten
Schriften der pädagogischen Klassiker hgb.
von E. Sperber [Geh. Reg.- u. Schulrat]. 3. Heft:

Von Pestalozzi bis zur Neuzeit. 2. Aufl. Güters-

loh, C. Bertelsmann, 1905. 329 S. 8". M. 3.

Auf dem Gebiete der pädagogischen Literatur haben
sich in letzter Zeit die Erscheinungen gemehrt, die den
Anfängern die Lektüre der Klassiker durch Darbietungen
ausgewählter Stücke näher zu bringen suchen. Das uns
vorliegende 3. Heft der bekannten Sammlung von Sperber
enthält in gut getroffener .Auswahl typische .Abschnitte

aus den pädagogischen Hauptwerken der Neuzeit von
Pestalozzi bis auf Diesterweg.

Notizen und Mittellungen.

Personalcbronlk.

Der Curator der Univ. Marburg Geh. Oberregierungs-
rat Dr. Steinmetz ist in den Ruhestand getreten; zu
seinem Nachfolger ist der ord. Prof. f. Civilproz. u. röm.
Civ'ilrecht an der Univ. Berlin Geh. Oberjustizrat Dr.

Friedrich Schollmeyer ernannt worden.

Xen erschienene Werke.

0. Spengler, Heraklit. Halle, Kaemmerer & Co.
.M. 1.

E. Becker, Der Begriff des Attributs bei Spinoza.
[Erdmanns .Abhdlgn zur Philos. u. ihrer Gesch. 19.]

Halle, Niemeyer. M. 1,60.

R. Herbertz, Die Lehre vom Unbewufsten im
System des Leibniz. [Dieselbe Sammig. 20.] Ebda.
-M. 2.

H. Richert, Kant. [Veröffentl. d. .Abt. f. Literatur
d. Deutschen Gesellsch. f. Kunst u. Wiss. zu Bromberg.]
Bromberg, Mittlersche Buchh.

F. Kuberka, Kants Lehre von der Sinnlichkeit.

Halle. Kaemmerer & Co. M. 2.

W. J. Chapman, Die Teleologie Kants. Ebda.
^L 0,80.

N. Awxentieff, Kulturethisches Ideal Nietzsches.
Ebda. M. 2.

W. Hauff, Die Überwindung des Schopenhauerschen
Pessimismus durch Friedrich Nietzsche. Ebda. M. 1,20.

K. Post, Johannes Müllers philosophische Anschauun-
gen. [Erdmanns Abhdlgn zur Philos. und ihrer Gesch.
21.) Halle, Niemeyer. M. 4.

H. Wolgast, Das Elend unserer Jugendliteratur.
3. Aufl. Leipzig, Teubner.

Zeltschrirt«H.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. 39,6. W. Peters, Aufmerksamkeit und
Zeitverschiebung in der Auffassung disparater Sinnes-

reize. — R. P. .Angler, Die Schätzung von Bewegungs-
gröfsen bei V'orderarmbewegungen. — C. E. Seashore,
Die Aufmerksamkeitsschwankungen.

Neue Blätter aus Süddeutschland für Erziehung
und Unterricht. September. E. Schott, Geschichte

und Kulturgeschichte. — A. Hayh, Die Raumlehre in

der Volksschule.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Josef Müller [Dr. phil.], Dostojewski. Ein Cha-

rakterbüd. Strafsburg i. E., in Komm, bei Carl

Bongard, 1903. 1 Bl. a. 196 S. 8*. M. 2.

Den Inhalt des Buches bildet eine Reihe von

Referaten über die Werke Dostojewskis in chro-

nologischer Reihenfolge mit längeren Auszügen

aus den einzelnen Werken und aus der Hoff-

mannschen Biographie des russischen Schrift-

stellers. Der Verf. beabsichtigt, »das Charakter-

bild des merkwürdigen Slaven nach seiner

religiösen, sozialen und künstlerischen Seite

möglichst treu und mit eigenen Worten des

Autors zu zeichnen und die ganze vielseitige und

doch so einheitliche Persönlichkeit aus dem
innersten Kern seines Genius abzuleiten« (Vor-

wort). Dafs ihm diese Absicht gelungen sei,

darüber ist er selbst sich nicht im Zweifel.

Hcifst es doch im Vorwort weiter: »So diskret

ich hinter das Bild zurücktreten wollte, man wird

doch aus der Gruppierung des Materials, den

eingestreuten Winken, der eingehenden Analyse

der Probleme, dem Hinweis auf Parallelen, Vor-

läufer und Nachgänger den Philosophen und

gründlichen Literaturkenner verspüren und mir

für die Mühe dankbar sein, einen in vieler Hin-

sicht auch für uns vorbildlichen, jedenfalls der

Weltliteratur angehörigen Genius . . . dem deut-

schen Volk näher gebracht zu haben.«

Die Frage bleibt aber bestehen, wie weit

die Kritik diese Auffassung teilt. Was den

Unterzeichneten anlangt, so kann er ihr nicht

beistimmen. Um seinem Volk einen ihm fremden

»Genius« näher zu bringen, mufs ein »gründ-

licher Literaturkenner« doch erst die Sprache

desselben und die Literatur des Volkes, dem er

angehört, kennen lernen, besonders wenn er

auch noch über seine »Vorläufer und Nachgänger

^

zu sprechen beabsichtigt. Wenn Dostojewskis

»Nachlafs und Familienpapiere noch nicht er-

schlossen sind«, so ist das für einen »Nicht-

russen« kein übermäfsiger Verlust; ein totaler

Mangel an Kenntnis russischer Verhältnisse,

russischer Literatur über Dostojewski, russischer

Literatur überhaupt ist dagegen ein sehr arges
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Hemmnis in einer Arbeit über den »merkwürdi-

gen Slaven«.

Die Inhaltsreferate sind oft unvollständig,

im einzelnen ungenau und verraten eine flüchtige

Lektüre. Ich erwähne als Beispiel die »Brüder

Karamasow« — das bedeutendste Werk Dosto-

jewskis (wo S. 160 die ergreifende Geschichte

des Eintritts Zossimas ins Kloster entstellt, oder

S. 177 Katjas Auftritt bei der Gerichtsverhandlung

ganz mifsverstanden ist). Solcher Mifsverständ-

nisse gibt es in des Verf.s Darstellung mehrere

teils aus Unkenntnis russsicher Verhältnisse, teils

aus ungenauer Lektüre. Ich will nur zwei Punkte

berichtigen. Unter der Gestalt Karmasinows (in

den »Besessenen«) wird nicht »wohl Belinski« ge-

schildert (S. 132), sondern Turgenew, dessen

lyrisches Prosastück »Genug« in dem »Aufsatze

Karmasinows« parodiert wird. Der Stofs wurde

von Turgenew bitter empfunden. Auch das Ver-

hältnis Dostojewskis zu Belinski ist von dem Verf.

ganz falsch aufgefafst: Müller meint, Dostojewski

habe diesen grofsen Idealisten und Erwecker den

»Nihilisten« beigezählt, während in Wahrheit Dosto-

jewski auch in den Erinnerungen seiner späteren

Jahre noch mit gröfster Wärme über die edle,

enthusiastische Persönlichkeit Belinskis spricht.

Überhaupt scheint der Verf. »das Tagebuch
eines Schriftstellers« (aufser den kleinen aus

ihm übersetzten Novellen und einzelnen kurzen

Auszügen Hoffmanns) gar nicht zu kennen. In

diesem Tagebuch, das 187 6— 7 8 und 1880 in

monatlichen Stücken erschien , hat Dostojewski

seine politischen, sozialen, religiösen und literari-

schen Ansichten mit der ihm eigentümlichen hin-

reifsenden Geradsinnigkeit ausgesprochen. Ge-

rade in dem »Tagebuch« mufs man deshalb "sein

Selbstbekenntnis suchen, und dieses Buch mufste

vor allem in dem Kapitel über Dostojewski

als »sozialreligiösen Reformator« berücksichtigt

werden. Der Verf. füllt es zum gröfsten Teil

mit inhaltlich ziemlich unbedeutenden gelegent-

lichen Aufserungen Dostojewskis über fremde

Nationalitäten (aus Hogmanns Biographie und

verschiedenen Romanen) und mit seiner slavo-

philen Verherrlichung des russischen Volks.

Das wertvollste sind im M.sehen Buche
' immer noch die Auszüge. Aber die Auswahl

scheint mir nicht durchweg glücklich zu sein.

Zum Schlufs gibt der Verf. auf 2 Seiten einige

»sentenziöse Gedanken aus Dostojewskis Wer-
ken«, meistens Trivialitäten, die man lieber in

einem Zeitungsblatt als in den Romanen dieses

wirklich grofsen Denkers finden möchte.

Den »Philosophen« Müller wird man sicher-

lich verspüren in tiefsinnigen Aufserungen, wie

der über Nietzsche, dessen »wenig originelle

praktische Philosophie« »die Philosophie aller

Spitzbuben gewesen, die sich einen Anstrich von

Recht zu geben suchten« (S. 87).

Moskau. Fürst S. Trubetzkoy.

Fr. F.-J. de Augusta, Gram atica araucana. Valdivia^

Druck von J. Lampert, 1903. XVI u. 408 S. 8».

Die vorliegende Grammatik der südchilenischen, indK

anischen Sprache, deren eigener Name mapuche ist, die

agglutinierend ist, keinen Unterschied der Geschlechter,

dagegen drei Numeri kennt, die Verhältnisse der Haupt-

wörter zueinander durch den Status constructus bezeich-

net, ein dezimales Zahlensystem hat, gliedert sich in

4 Abteilungen. Nach der eigentlichen Grammatik oder

Wortlehre gibt der Verf. im II. Teile die Wortableitung,

die Satzbildung und die Syntax. Der III. Teil umfafst

Texte , denen leider keine wortgetreue Übersetzung bei-

gegeben ist, der IV. bietet ein Wörterverzeichnis.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erHchlenene Werke.

Sempadscher Kodex aus dem 13. Jahrh. oder

Mittelarmenisches Rechtsbuch. Nach der Venediger und
der Etschmiadziner Version unter Zurückführung auf

seine Quellen hgb. u. übs. von J. Karst. 2 Bde. Strafs-

burg, Trübner. M. 70.

A. Em out, Le parier de Preneste d'apres les

inscriptions. Paris, E. Bouillon. Fr. 4.

Zeitschriften.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen.

29, 4. H. Osthoff, Zwei Artikel zum Ablaut der äu-

Basen. — A. Fick, Xsiui^ und Sippe. — A. Zimmer^
mann. Zum Etruskischen. — J. Endzelin, Ein hoch

lettisches Lautgesetz. — C. Hentze, Der homerisch^

Gebrauch der Partikelverbindung ai xs. — W. Vondräkj
Das slavische Imperfektum und sein Verhältnis zur

litauischen Präteritum. — C. C Uhlenbeck, Baskisc]|'

und Uralaltaisch. — R. Trautmann, Etymologienl
— 0. Wiedemann, Litu-slavisches. — W. Prellwitz|
Zur Entstehung des lettischen Debitivs.

Griechische und lateinische Philologie um

Literaturgeschichte.

Referate.

Theophanes A. Kakridis, Barbara Plautinj

Athen, Druck von L. Verjanitis, 1904. 66 S.
8".'

Seitdem F. Leo wieder das Problem übeij

das Verhältnis der Plautinischen Komödien z^

ihren griechischen Vorlagen aufgerollt hat, wir^

daran von allen Seiten gezupft und gezerr

leider ohne bedeutenderen Erfolg. Auch Kakri^

dis, der seinen Plautus fleifsig studiert hat

spricht von allerlei Verschlechterungen d(

Originals dem Wortwitz zulieb, von Erweiterunl

gen und Vergröberungen, man merkt ihm sein«

guten Lehrer an, aber zu irgend einem erfreuJ

liehen Resultat hat auch er es nicht zu bringe

gewufst. Dazu hat er namentlich seine Aufgab!

zu weit gesteckt. Dem ganzen Chorus de

Komödien geht er auf 36 Seiten zu Leibe,"

während doch die gründliche Bearbeitung einer

einzigen mit Hilfe gründHchster Kenntnis des

Euripides und Aristophanes mehr geleistet hätte.

So glaube ich gerade Most. I 2 allüberall den

tiftelnden Griechen zu spüren, dem der steifere

Römer mit seinem härteren Idiom im Ausdruck

nicht gewachsen war, von Erweiterungen zum

Verständnis eines bornierten Publ ikums kann be
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diesen spafsigen Gleichnisreden über Mensch

und Wohnung kaum die Rede sein. Uqd dann

Interpolation — Kontamination: der alte Kreis-

lauf. Neue wie alte Ideen darüber werden be-

rührt, vielleicht hier und da mit ausreichendem

Grunde unterstrichen, aber wieviel es auch hier

an Überzeugungskraft fehlt, mag das wunderliche

Resultat beweisen, dafs der Miles wieder inter-

poliert, nicht kontaminiert sein soll. Am Scblufs

bringt der gelehrte Grieche eine Sammlung

seiner kleineren Aufsätze aus französischen,

englischen und deutschen Zeitschriften.

Potsdam. Max Niemeyer.

The Speeches of Isaeus. Edited with Critical and Explana-

tory Notes by William Wyse [Lecturer f. klass. Phiiol.

am Trinity College]. Cambridge, University Press (Lon-

don, C. J. Clay & Sons), 1904. LXIVu. 735S. 8». Sh.l8.

Der Zweck von Wyses .Ausgabe ist, zu zeigen, dafs

»ancient scholars had a juster appreciation of the ora-

tor's art than is shown by modern writers on Greek Law,
for some of whom his unsupported Statements appear to

carry the authority of decisions of a Supreme Court*. In

seiner Einleitung stellt W. fest, das alle Isäus-Handschriften

mit Ausnahme von Q von A abhängen. Er berichtet

dann über die Schicksale dieser Handschrift, beschreibt

sie, handelt über den Wert von Q und gibt einen Über-
blick über die Ausgaben und sonstigen Hilfsmittel. Auf
den Text folgt ein eingehender sprachlicher wie sach-

licher Kommentar (S. 175— 723). Ein Sachregister, ein

Verzeichnis von Eigennamen und von gewissen griechi-

schen Wörtern schliefsen die Ausgabe ab.

Notizen und Mitteilungen.

Xen erschienene Werke.

K. Krumbacher, Ein vulgärgriechischer Weiber-
spiegel. [S.-A. aus den Sitzungsber. der kgl. Bayr. Akad.
d. Wiss. Philos.-philoL u. hist. Cl. 1905, 3.] .München,
in Komm, bei G. Franz.

Zeitschriften.

Revue des etudes grecques. Avril-Juin. M. Clerc,
La prise de Phocee par les Perses et ses consequences.
— Th. Reinach, Villes meconnues. III. .Aranda. — H.
de la Ville de Mirmont, Theophane de Mitylene.
— P. Tannery, Notes sur trois manuscrits grecs mathe-
matiques de Turin. — A. d'Ales, Un fragment pseudocle-

mentin. — E. Renauld, Notes et observations critiques

sur la Chronographie de Psellos. — H. Pernot. La
dissimilation du )l intervocalique dans les dialectes

neo-grecs. — J. Nicole, A propos d'une recente super-

cherie litteraire.

Rivista di Filologia e d'Istruzione classica. Luglio-

Ottobre. V. Ussani, Su l"Octavia', — R. Sabbadini,
Urbem quam statuo vestra est. — Itala Santinelli,
Alcune questioni riguardanti le Vestali. — F. Eusebio,
PostUle al 'Corpus inscriptionum latinarum'. — S. Pieri,
Appunti di morfologia latina. — L. Valmaggi, Varia.
IV. — F. Caccialanza, A proposito di una recente
edizione di Iseo. — Gius. Cardinali, La guerra di

Litto. — G. de Sanctis, L'Uiade e i dirilti della critica.

— R. Rubrichi, Note al I libro delle 'Tusculane' di

Cicerone.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Oskar Frankl, Der Jude in den deutschen
Dichtungen des 15., 16. und 17. Jahr-
hunderts. Wiener Inaug.-Dissert. Mähr.-Ostrau,

R. Papauschek (Leipzig, Robert Hoffmann), 1905.

1 Bl. u. 144 S. 8». .M. 2.

Stünde nicht auf dem Titelblatt dieser Schrift,

dafs der Verf. das Recht habe, von sich zu sagen:

»Heifse Magister, heifse Doktor gar« — ich hätte

ihn für einen bildungsbeflissenen Dilettanten ge-

halten, den es nach literarischem Ruhm gelüstete.

Freilich weifs man bei stoffgeschichtlichen Arbeiten

selten, woran man ist. Wir haben derlei in reich-

licher Anzahl, ein paar bessere und einige wirk-

lich gute sind darunter, die meisten aber gehören

zu der rudis indigestaque moles bedruckten Papiers.

Anfänger wählen mit Vorliebe solche Untersuchun-

gen, bei denen (nach der herrschenden Methode,

wenn dieses Wort hier am Platz ist) eine leicht

zu erwerbende Belesenheit genügt, um so etwas

wie ein Buch hervorzubringen. Und doch sollte

man gerade einen Anfänger davon zurückhalten,

ein stoffgeschichtliches Thema zu bearbeiten; denn

dies gut zu tun, geht meist über seine Kraft, und

an schlechten oder mittelmäfsigen Abhandlungen

haben wir ohnehin keinen Mangel.

Ob eine besondere Notwendigkeit vorlag, die

Figur der Juden in der deutschen Dichtung des

15., 16. und 17. Jahrh.s zu verfolgen, mag
dahingestellt bleiben. Die zeitliche Abgrenzung

ist willkürlich. In der Tat greift der Verf.

einerseits auch viel tiefer ins Mittelalter hinunter,

hätte aber anderseits seinem Thema mindestens

bis zur Mitte des 18. Jahrh.s nachgehen sollen,

denn erst damals bahnt sich mit Gellerts Schwe-

discher Gräfin eine neue Auffassung des Juden

an. Das hätte er schon aus Carringtons Disser-

tation (Die Figur des Juden in der dramatischen

Literatur des 18. Jahrh.s, Heidelberg 1897) lernen

können, — wenn sie ihm bekannt gewesen wäre.

— Sehr wenig glücklich scheint mir die Eintei-

lung, von der Frankl sich leiten liefs. Er hat

nämlich folgendes herausgebracht: in den älteren

Spielen wird über die Juden diskutiert (Kap. 1),

in den Schwänken wird über sie gespottet (Kap. 2),

in den Dramen werden sie als Wucherer vorge-

führt (Kap. 3), in den Volksliedern und Volks-

büchern als Hostienschänder und Kindermörder

dargestellt (Kap. 4). Das nennt er am Schlufs

(S. 139) eine »literarisch immerhin interessante

Erscheinung«. Ich möchte fast das Gegenteil

behaupten. Es ist doch selbstverständlich, dafs

in den älteren Spielen über die Juden diskutiert

wird, weil in ihnen überhaupt diskutiert wird; es

ist noch selbstverständlicher, dafs in den Schwän-

ken über die Juden gespottet wird, weil in ihnen

überhaupt gespottet wird. Diese Emteilung ist

femer sachlich unzutreffend, denn die Juden

werden z. B. auch in den Fastnachtsspielen als

Wucherer geschildert, nicht blofs in den Komödien.

Vor allem aber ist bei diesem Thema eine Glie-

derung nach rein stofflichen Prinzipien völlig un-

ergiebig. Das zeigt sich denn auch sehr bald.

Der Verf. klebt so am Stofflichen, dafs er sich
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imper nur die eine Frage vorlegt: welche

Eigenschaft hebt der Dichter hervor? Er ver-

meldet dann sehr traurig: lediglich eine schlechte,

»eine Entwicklung zum Besseren, einen Fort-

schritt gab es in den Dichtungen dieses Zeit-

raums nicht« (S. 2). Was ist die Folge davon?

Anstatt zu zeigen, mit welchen Mitteln die Dichter

einen Juden charakterisieren, erzählt er uns den

Inhalt von Dichtungen, in denen Juden vor-

kommen. Das ist ja der übliche Behelf. Aber
wie oft soll man wiederholen, dafs Inhaltsangaben

leicht zu verstehender Dichtwerke noch keine

Beiträge zur Literaturgeschichte sind, wären sie

selbst beträchtlich sorgsamer abgefafst, als es

hier der Fall ist. Von Sorgfalt ist in dieser

Arbeit keine Spur; man merkt das schon an der

nachlässigen Art zu zitieren, die sich gelegentlich

so schöne Dinge leistet, wie S. 54 Anm. 1, wo
wir auf »Goedeke und Tittmann, Schauspiele d.

16. Jh.s 'Liederbuch'« verwiesen werden. Schlim-

mer freilich sind sachliche Nachlässigkeiten; ein

drastisches Beispiel genüge. S. 9 5 ff. sagt der

Verf., es finden sich Dichter, die den jüdischen

Wucher in Schutz nehmen. Einer davon sei

»Pamphilus Gengenbach, der in der *Clag etlicher

Stand' das Wuchertreiben der Juden entschuldigt.«

Er gibt dann kurz den Inhalt dieser Dichtung an

und macht zu der Judenklage folgende Bemer-

kung: »Aus diesen Versen spricht ein so starkes,

bei Dichtern des 16. Jahrh.s gänzlich ungewohn-

tes Eintreten für die Juden, dafs man fast ver-

sucht wird, diese Äufserung als ironisch in dem
Sinne einer falschen Klage der Juden aufzufassen,

zumal Gengenbach an anderer Stelle gegen die

Juden loszieht (s. Hostienschändung). Allerdings

ist das nur eine Vermutung.« Ja, und eine sehr

falsche! Denn diese Verse stammen ja gar nicht

von Gengenbach, Goedeke hat die »Clag etlicher

stand« nur als »Zugabe« in seinen »Pamphilus

Gengenbach« (1856, S. 403 ff., vgl. S. 524) auf-

genommen, und es ist ihm natürlich nicht einge-

fallen, einen so rüden Judenfresser wie Gengen-

bach für den Autor anzusehen; wer sie geschrie-

ben hat, ganz gewifs ohne jede ironische Absicht,

bleibt noch festzustellen; es mufs ein einsichts-

voller Mann gewesen sein. .

Das Material für das 16. Jahrh. bot dem Verf.

Geigers bekannte, stoffreiche Arbeit (Zeitschr.

f. d. Gesch. d. Juden in Deutschi. 2, S. 308 ff.,

3, S. 64 f., 104 ff.), die er aber nicht einmal

ausgeschöpft, geschweige denn weitergeführt hat.

Überhaupt glaube man nur nicht, dafs Fr. ein

vollständiges Verzeichnis der deutschen Dichtun-

gen jenes Zeitraums gibt, in denen Juden vor-

kommen, was vielleicht, selbst nach seinem

Rezept, nicht völlig wertlos wäre. Insbesondere

hat er vor den in lateinischer Sprache abge-

fafsten Werken eine heilige Scheu. Wähnt er

etwa, das seien keine deutschen Dichtungen?

Kaum; denn er führt ja ein paar mittelalterliche

lateinische Spiele an, u, a. den Ludus de Anti-

christo, den er freilich ins 13. Jahrh. versetzt

(S. 26 — doch wohl, weil Wilken, hier und noch

öfter Fr.s Orakel, an der betreffenden Stelle

[Gesch. der geistl. Spiele 1872, S. 145] eine

Handschrift des 13. Jahrh.s erwähnt). Da lag

es doch nahe genug, auch die späteren Dramen
biblischen Inhalts zu berücksichtigen; die Esther-

dramen z. B. hätten manchen Ertrag abgeworfen

;

allein er würdigt sie ebensowenig eines Blickes

wie die übrige neulateinische Dramendichtung;

so spricht er (S. 112 ff.) lang und breit von dem
deutschen Kaufmann von Venedig, weifs aber von

dem lateinischen Seitenstück, von Jakob Rose-

feldts »Moschus« (vgl. Bolte im Shakespeare-

Jahrb. 21 [1886] S. 187 ff.), nichts zu berichten.

Dafs er lateinische Dichtungen, die etwas abseits

von der Heerstrafse liegen, nicht kennt, versteht

sich nach dem Gesagten von selbst; und doch,

wie charakteristisch ist die Stelle über die »gens

inimica« in Nicolaus von Bibras Carmen satiri-

cum (Geschichtsquellen d. Provinz Sachsen I, 2

[1870] S. 106 V. 2034ff.)!

Ich breche hier ab, obgleich noch viel zu

sagen wäre, namentlich über die erstaunliche

Vorliebe für schlechte, alte Ausgaben und abge-

standene wissenschaftliche Werke. Den rühmens-

werten österreichischen Brauch, Doktorarbeiten

ungedruckt zu lassen, hätte der Verf. nicht des-

avouieren sollen.

Berlin. Hermann Michel.

Auswahl aus den höfischen Epikern des deutschen

Mittelalters. Für den Schulgebrauch hgb. von Paul
Hagen und Thomas Lenschau. 2. Bdch.: Wolf-
ram v. Eschenbach. 1. Aufl. 2. Abdruck. [Freytags

Schulausgaben und Hilfsbücher für den deutschen

Unterricht.] Leipzig, G. Freytag, 1905. 78 S. 8".

Geb. M. 0,60.

Das Bändchen beginnt mit einer Einleitung, die das

äufsere Leben und die innere Entwicklung Wolframs
kurz skizziert, auf seine Dichtungen ,und ihre Quellen

hinweist und vor allem die Originalität des Dichters be-

tont, der unter seinen Zeitgenossen allein die Aufgabe,

den werdenden Menschen zu schildern, gelöst habe. Die

Herausgeber lassen hierauf eine Inhaltsübersicht des

Parzival folgen und geben dann neun Abschnitte aus

dem Epos, von Parzivais Kindheit und Auszug bis zu

Anfortas' Erlösung. Kurze Anmerkungen bilden den

Schlufs.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschieDene Werke.

L. Benoist-Hanappier, Die freien Rhythmen in der

deutschen Lyrik. Halle, Niemeyer. M. 2,40.

Zeitschriften.

Euphorion. 12, 3. (3. Schillerheft.) A. Fries,

Stilistische Untersuchungen zu Schiller. — L. Beller-

mann, Die stilistische Gliederung des Pentameters bei

Schiller. — F. Jonas, Des jungen Schillers Kenntnis

Goethischer Werke. — W. Ebrard, Alliterierende Wort-

verbindungen bei Schiller. — R. Riemann, Schiller als

Novellist. — M. Rubensohn, Aus Schillers Über-

setzungswerkstätte: 1. Das hölzerne Pferd und Sinons

Trugerzählung. — A. Leitzmann, Die Quellen von

Schillers Pompeji und Herkulanum. — B. Luther, Don
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Carlos und Hamlet. — A. Silbermann, Zu Schillers

Fragmenten. — R. M. Werner, Der schwarze Ritter. —
Franz Schultz, Ein Urteil über die Braut von Messina

von Sophie Reimarus. — R. Kraufs, Die Erstaufführung

von Schillers Dramen auf dem Stuttgarter Hoftheater. — A.

Wohlwill, Die Grafen von Moor. Eine Bearbeitung

von Schillers Räubern aus dem J. 1785. — R. F.Arnold,
Die Räuber im Ausland. — A. v; Weilen, Schreyvogels

Bearbeitung des Wilhelm Teil. — C. Alt, Schillers und
Otto Ludwigs ästhetische Grundsätze und Ludwigs
*^chillerkritik. — J. Sahr, Schiller und Conrad Ferdinand

leyer. — F. Baldensperger, Les aspects successifs de

Schiller dans le romantisme fran^ais.

Englische und ronfianische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Hubert Gibson Shearin, The Expression
of Purpose in Old English Prose. Philos.

Doct.-Dissert. der Yale-Univ. [Yale Stndies in

English ed. by Albert S. Cook. XVIIl]. New-York,
Henry Holt & Co., 1903. 2 Bl. u. 149 S. 8». $ 1.

Ein dankenswerter Beitrag zur altenglischen

Syntax, der zugleich Streiflichter auf die ger-

manische Syntax abwirft. Im ersten Teil werden
die Erscheinungen, die der Verfasser unter 'Pur-

pose Phrase' zusammenfafst, finale Infinitive wie

ic fare hnntjan, . . statte da:r miinecas Gode to

dewian präpositionale Verbindungen wie to cJcen-

siinge, to dces temples halgunge, for trymminge

rihtes geleafan, on frofre, in gemytid, ymbe frid,

ccfter fride, im zweiten Teile die der 'Purpose
Clause', die Finalsätze, nach den wichtigsten alt-

englischen Prosatexten dargestellt, wozu zwei mit

grofsem Fleifse ausgearbeitete statistische Tafeln

die Häufigkeit des Vorkommens in den einzelnen

Texten veranschaulichen. In Appendices werden
zudem auch die einzelnen Belegstellen selbst ge-

geben. Sehr lehrreich sind diese Zusammen-
stellungen begreiflicherweise für Fragen der

Chronologie und der Verfasserschaft, so z. B. für

das Verhältnis des älteren dy Ices zu dem jüngeren

dy Itxs de in den Evangelien u. a. m. Unerläfs-

lich ist dabei freilich die Zuverlässigkeit der

Angaben, die ja wohl im allgemeinen, so weit

ich nachgeprüft, vorhanden zu sein scheint, wenn
auch einige Belege nicht genau stimmen; bei der

gewaltigen Zahlenmenge mag der fleifsige Verf.

sich wohl leicht gelegentlich versehen oder ver-

schrieben haben. Sehr anzuerkennen ist auch

das gewissenhafte Heranziehen der neueren ein-

schlägigen Literatur, auch der deutschen. Man
wird die tüchtige Arbeit bei allen weiteren

Studien über englische Syntax zu Rate zu ziehen

haben und daraus auch für literargeschichtliche

Fragen manches gewinnen. Solch eine ameri-

kanische Doktordissertation gereicht nicht nur

ihrem Verfasser, sondern auch seiner Universität

zur Ehre.

Köln a. Rh. A. Schröer.

Aphorismen aus Stendhal über Schönheit, Kunst
und Kultur. Ausgezogen und in deutscher Über-

setzung zusammengestellt von Benno Rüttenauer.
2. Bändchen. Strafsburg. J. H. Ed. Heitz (Heitz &
Mündel), o. J. 1 Bl. u. 172 S. 8". Geb. M. 3.

Der Herausgeber und Übersetzer hat die durch zahl-

reiche Bände zerstreuten Aufserungen Stendhals über

Kunst und Schönheit, über Religion und Moral ausge-

lesen, um sie zu einer Gesamtwirkung zusammenzu-
stellen. Das vorliegende Bändchen sammelt in neun
Abschnitten Stendhals Aufserungen über die Deutschen,

die Engländer, die Franzosen, die Genfer, über Italien

und die Italiener, über Florenz, Rom und Neapel, über

die Liebe, über Sprache und Literatur.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

A. Janke [Oberst z. D.], Auf Alexanders des
Grofsen Pfaden. Eine Reise durch Kleinasien.

Berlin, Weidmann, 1904. VIII u. 186 S. 8* mit 20

Abbild, im Text u. 6 Plänen nach den Aufnahmen
von W. V. Marees [Oberleutnant]. M. 7.

Der Verf., ein Mitarbeiter Kromayers auf

den griechischen Schlachtfeldern, hat sich in Be-

gleitung und mit Unterstützung der Herren

V. Bismarck, v. Marees und v. Blessen zur Unter-

suchung der kleinasiatischen Schlachtfelder Alexan-

ders d. Gr. aufgemacht und legt das Ergebnis seiner

Reise in diesem Buche vor. Die Expedition ging

zuerst nach Alexandrette und untersuchte die Ge-

gend von Issos und die Wege, die für den Anmarsch

Alexanders wie der Perser nach und durch Kilikien

in Betracht komrnen. Aus dieser Untersuchung

ergab sich, dafs Darius den Amanos wahrschein-

lich auf dem nördlichen Wege über den Arslan-

Boghaz überschritt und dann durch den Pafs

von Toprak-Kalessi nach Issos zog, während

Alexander bei seinem Anrücken von Westen her

den Pafs von Kara Kapu (auch Demir Kapu
genannt) benutzt haben raufs. Issos wird mit

Recht an die Küste gesetzt; die sorgfältige

Untersuchung ferner der schmalen Küstenebene

südlich von Issos ergab, dafs der Pinaros, an

dem die Schlacht geschlagen ward, nicht der

Payas, sondern der Deli -Tschai ist, und dem-

entsprechend gestaltet sich das Schlachtbild des

Verf.s. Dieses Ergebnis hat in der Tat alle

Wahrscheinlichkeit für sich und darf als wohl

begründet angesehen werden. In der Haupt-

sache wird also bestätigt, was unter ande-

ren zuletzt Ad. Bauer ausgesprochen hat, der

uns zuerst eine richtige Vorstellung von der

Beschaffenheit und Ausdehnung des Schlacht-

feldes gegeben hat. Allerdings ist die Unter-

suchung nicht ganz vollständig; es fehlt nament-

lich eine Durchforschung des Amanosgebirges,

und wenn ich auch nicht glaube, dafs eine

solche das Bild von der issischen Schlacht und

ihrer Vorgeschichte wesentlich verändert haben

würde, so wäre sie doch auf alle Fälle er-

wünscht gewesen.
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Der mittlere Teil des Buches (III— VIII)

steht mit Alexanders Feldzügen nur stellenweise

in Zusammenhang. Er erzählt die Reise von
Issos über den Taurus bis nach Ilion, wobei
von Konia bis Smyrna die Bahn, von da bis

Troja das Schiff benutzt ward. Unterwegs
wurden einzelne Strecken erkundet, wie der

Lauf des Korkun-Su (Saros) und die berühmten
kilikischen Tore im Gülek Boghaz, die S. 9 7 ff.

beschrieben werden. Zuletzt besichtigten die

Reisenden Ilion, von' dem sich der Verf. übri-

gens eine allzu grofse Vorstellung macht, wenn
er ihm (S. 125) eine Einwohnerschaft von
70000 gibt.

In den Schlufskapiteln (IX. X.) befinden wir

uns wieder auf den Pfaden Alexanders. Zu-

nächst untersucht der Verf. den Weg, den das

makedonische Heer von Arisbe am Hellespont

zum Granikos gezogen. Er hält es für wahr-

scheinlich, wenn er auch zu einem endgültigen

Ergebnis nicht gelangt ist, dafs Alexander dem
Laufe des Bergas-Tschai folgte und weiter über

Kolonä (etwa das heutige Arabadura) den

Granikos erreichte. Die Schlacht am Granikos

setzt er nach W^iderlegung einer Ansicht Kieperts,

mit Mordtmann und Judeich an den untern Lauf

des Flusses in die Nähe des heutigen Tschinar

Köprü Köi und entwirft darnach ein Bild vom
Verlaufe des Treffens, dem man im wesentlichen

wird zustimmen können, wenn es auch bei der

Mangelhaftigkeit unserer Überlieferung noch

mancherlei Lücken und zweifelhafte Punkte

enthält.

Es ist immer mit Freuden zu begrüfsen,

wenn sachkundige Militärs an der Hand der

Quellen sich der antiken Kriegsgeschichte widmen
Und unsere Berichte militärisch und topographisch

zu erläutern unternehmen, und so sei denn dieser

Beitrag zur Geschichte Alexanders des Grofsen

den Historikern zur Beachtung bestens empfohlen.

Marburg. Benedictus Niese.

Ch. Lecrivain, Etudes sur r»Histoire Auguste«.
Paris, Albert Fontemoing, 1904. 422 S. 8",

Die Redaktion der Biographien, aus denen die

Historia Augusta besteht, hat nach dem Verf. von 293
bis kurz nach 325 stattgefunden. Er gibt die Existenz

der sechs, von der Überheferung genannten Biographen
zu. Dem Spartian verdankt man die Lebensbeschreibun-

gen von Hadrian bis Macrin, Lampridius hat die von
Heliogabal und Alexander Severus, Vulcacius Gallicanus

die von Avidius Cassius, Capitolinus die von Aelius,

Verus, Pescennius Niger, Albinus, Geta, Diadumenus,
den beiden Maximinus und den drei Gordianus, Pollio die

der Valerier, der Galliene, der dreifsig Tyrannen und
des Claudius Gothicus, Vopiscus die des Aurelian, Ta-

citus, Probus, Florus, Saturninus, Proculus und Bonosus,

des Carus, Numerianus und Carinus verfafst. Spartian

schöpft hauptsächlich aus dem anonymen Fortsetzer Sue-

tons und aus Marius Maximus; seine Biographien sind

gut. Auf Marius Maximus beruhen auch hauptsächlich

Lampridius' Vitae. Capitolins Biographien enthalten oft

Erfindungen und falsche Urkunden; dasselbe gelte von
Pollio, obwohl er griechische Quellen, besonders Dexipp

benutzt. Das Ganze sei unter Constantin von Capitolin ^
zu der Sammlung, die wir haben, vereinigt worden. Die «
ganze Kompilation trage das Gepräge einer dem Senate ™
geneigten Tradition.

Notizen und Mitteilungen.

Nen ergchienene Werke.

Verdens Kulturen redig. af Aage Friis. II. Bd.:
Europas Oldtidskultur af S. Müller, J. L. Heiberg, S.

Larsen, A. B. Drachmann, K. Erslev. 1. Heft. — IV. Bd.:
Middelalderens Kultur. 2. Del af H. Olrik. A. Bugge,
M. Mackeprang, V. Vedel. 1. Heft. Kopenhagen, Gyl-
dendal. Je 60 0re.

Zeitschriften.

Studi storici. XIV, 1. A. Crivellucci, Delle
origini dello Stato pontificio (fine). — F. Filippini, La
II, legazione del Card. Albornoz in Italia (1358—1367).
Documenti. — G. Brizzolara, Ancora Cola di Rienzo
e F. Petrarca. — A. Mancini, Sulla corrispondenza
fra Bajazet II e Innocenzo VIII.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Oswald Redlich [ord. Prof. f. mittelalterl. Gesch. an

der Univ. Wien], Rudolf von Habsburg.
Das Deutsche Reich nach dem Unter-
gange des alten Kaiserturas. Innsbruck^

Wagner, 1903. 2 BL u. 811 S. 8°. 1 Bildn. M. 14.1

Dieses Buch gehört zu einer Gattung unserefj

wissenschaftlichen Literatur, die darunter leidet

J

dafs sie zwei Herren zu dienen versucht: dem]
Forscher und dem Leser, Der Forscher soll

womöglich alles finden, was er verständigerweise

suchen darf, die ganze Überlieferung, jede Zeile'j

eines Chronisten, jede Urkunde an ihrem Orte

verwertet, nach dem Vorbilde der 'Jahrbücher'.]

Aber auch der Leser soll nicht leer ausgehen.]

Wer sich eine lebendige Anschauung verschaffen,!

die Erscheinungen in ihren Zusammenhängenl
nach vorwärts und rückwärts erfassen will, aucl

er soll befriedigt werden. Es bedarf keines Nach-l

weises, dafs eine gleichwertige Lösung beider AniA
gaben ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wer nichts

weglassen darf, wird genötigt sein, die Gesetz«

der Komposition und Perspektive zu vernach-

lässigen. Auch das Buch Redlichs, das maal

unbedenklich für die gediegenste und bedeutendste!

Erscheinung seiner Art aus den letzten Jähret

erklären darf, ist diesem Schicksal nicht ent'^

gangen. In seiner gewissenhaften Vollständigkeit

ist es als Ganzes nicht eben übersichtlich, nichd

überall lesbar, und auch einzelne Kapitel für sichJ

genommen büfsen bisweilen die Anschaulichkeit ein.

Aber dieser Mangel, der an sich ja auch nur die

Kehrseite eines Vorzuges ist und nicht so sehr!

im Verschulden des Autors wie in der Natur des}

Werkes liegt, — er ist auch der einzige wirk-

liche Mangel. Man kann sich in der Tat keinem

vollständigere und zuverlässigere Orientierungi

über den Stand unseres Wissens von Rudolfi
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)n Habsburg denken'). Niemand war dazu

besser vorbereitet, als der Bearbeiter der Regesten

Rudolfs. Dafs ihm über der jahrelangen Regesten-

arbeit der Stoff nicht verleidete, so dafs er selbst

noch die Frucht der mühevollen Aussaat ernten

konnte, ist ein besonderes Glück für die Wissen-

schaft. So beherrscht seine Darstellung die Über-

lieferung bis in ihre feinsten Einzelheiten, ebenso

die kritische Arbeit der Neueren; so kann er

auch seine 'Anmerkungen' auf einen ungewöhnlich

knappen Raum beschränken, da meistens ein

Hinweis auf die Regesten genügt. Aber es

zeichnet ihn aus, dafs er nun nicht etwa seine

Regesten als der Weisheit letzten Schlufs an-

sieht, sondern an mehr als einer Stelle sich

selbst unumwunden berichtigt. Nur zwei Dinge

mufs man leider entbehren. Einmal ein ausführ-

liches Inhaltsverzeichnis. Je reichhaltiger der

Stoff im einzelnen ist, desto empfindlicher ver-

mifst man dieses unerläfsliche Hilfsmittel der

Orientierung. Sodann eine oder besser ein paar

Karten. So verwickelte Dinge wie die Besilz-

verhältnisse in den oberdeutschen Territorien

oder das .Anwachsen der habsburgischen Haus-

macht anschaulich zu machen, ist dem blofsen

Worte nun einmal nicht gegeben.

Einzelheiten der Forschung zu diskutieren,

ist diese Zeitschrift nicht der Ort. Immerhin

darf ich wohl einige wenige Stellen erwähnen,

an denen mir eine abweichende Meinung gestattet

scheint. Die Konjektur S. 200 Anm. 4, wo aus

dem handschriftlich überlieferten Kapitän für

Toscana ein solcher für die Romagna gemacht
wird, ist doch wohl zu kühn, um die Darstellung

selbst darauf zu gründen (vgl. Schwalm im

Neuen Archiv 28, S. 689). Die päpstlichen Ser-

vitia communia bieten keinen Mafsstab für die

Einkünfte der geistlichen Fürsten (S. 128 Anm. 2),

da sie selbst auf willkürlicher Schätzung beruhten

und die auf uns gekommene Taxliste erst dem
14. Jahrh. angehört. Das so schlecht überlieferte

Porträt Rudolfs bei der Charakteristik zu ver-

werten (S. 129), scheint mir nicht unbedenklich.

Zu der Darstellung des ersten Krieges gegen
Ottokar (S. 270) wage ich die Vermutung,
dafs die Änderung in Rudolfs Feldzugsplan nur

eine scheinbare und der zuerst unternommene
Vormarsch des Königs gegen Böhmen eine Finte

gewesen sein könnte. Endlich bezweifle ich, ob
aus der Klausel des Vertrages mit dem Haun-
burger von 1286 ('wenn Herzog Albrecht zu

einer anderen Würde erhöht werden sollte') ohne
weiteres geschlossen werden darf, dafs damals

Albrecht für die Nachfolge im Reiche ausersehen

gewesen und erst später aus Gründen, die

') Immerhin ist es zu bedauern, dafs R. die aufser-

ordentlich reichhaltige Einleitung von Schweizer zum
Habsburgischen Urbar (Band II. 2, erschienen 1904) noch
nicht benutzen oder sich mit ihr auseinandersetzen
konnte.

R. zu erklären sucht, der jüngere Rudolf

an seine Stelle getreten sei. In dem Vertrage

kann doch ganz wohl auf eine mögliche Königs-

wahl Albrechts Rücksicht genommen sein, ohne

dafs deshalb die Kandidatur dieses Prinzen be-

schlossene Sache gewesen sein müfste. Es
spricht sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit

dagegen. Wenn wir zuerst den zweiten Sohn
Hartmann, zuletzt den dritten, Rudolf, als prä-

sumtive Thronfolger auftreten sehen, liegt da die

Vermutung nicht sehr nahe, dafs der König in

bewufster Absicht die Königskrone dem jüngeren

Zweige seiner Nachkommenschaft, gestützt auf

die südwestdeutschen Besitzungen des Hauses,

zuzuwenden gedachte? Wie vieles für diesen

Plan, im Interesse der Königsmacht und des

Reiches, gesprochen hätte, brauche ich nicht aus-

zuführen. Er würde Rudolfs staatsmännische

Einsicht besonders hell hervortreten lassen, denn

was in späterer Zeit die Schwäche des habs-

burgischen Kaisertums wurde — dafs es in einem

östlichen Grenzlande wurzelte und dort seine

Lebensinteressen und Lebensaufgaben hatte —

,

das wäre dadurch vermieden worden.

Die Erwähnung der Erbfolgefrage gibt mir

Anlafs, auf einen besonderen Vorzug von R.s

Werk hinzuweisen. Wenn es sich von selbst

versteht, dafs auch der gründlichste Kenner eines

so umfänglichen Stoffes nicht überall eigene Wege
gehen kann, und wenn auch R. gelegentlich ein-

mal einem Irrlicht folgt (vgl. seine eigene 'Be-

richtigung' S. 743 zu dem, was S. 5 über die

angebliche Abstammung der Habsburger aus dem
Elsafs nach Aloys Schulte gesagt ist, welche

Berichtigung übrigens noch etwas entschiedener

hätte ausfallen dürfen): so freut man sich doch

immer aufs neue, mit welcher Besonnenheit er

gegenüber glänzenden Hypothesen aus älterer

und neuerer Zeit das Rechte zu treffen weifs.

Was hat man nicht alles zu erzählen gewufst

von einem grofsen Plane Rudolfs, mit Hilfe der

Päpste das Kaiserreich zu teilen und Deutschland

in ein habsburgisches Erbreich zu verwandeln!

Möge uns von diesen Phantasien die ebenso vor-

sichtige wie einleuchtende Darstellung bei R.

S. 423 und 697 für immer befreit haben. Eben-

so schlicht und überzeugend ist, was er S. 585 f.

und 589 f. gegenüber den blendenden, aber ge-

staltlosen Reflexionen Aloys Schuhes über den

geplanten 'Pafsstaat' der Habsburger in der

heutigen Schweiz und über die treibenden Kräfte

bei der Entstehung der Eidgenossenschaft sagt.

Ganz vorzüglich gelungen erscheinen mir auch

die wenigen, inhaltreichen Seiten (137 ff.) über

die viel erörterte Entstehung des Kurfürstentums

und besonders glücklich der Hinweis darauf, dafs

diese staatsrechtliche Neubildung nicht nur eine

Beschränkung des fürstlichen Wahlrechts, sondern

auch eine Beschränkung der königlichen Regie-

rungsgewalt bedeutete. Ich möchte sogar noch
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weiter gehen: wenn in Deutschland aus dem
Wahlkönig kein Erbkönig geworden und das

Königtum mit jeder neuen Wendung an Macht
verloren hat, so trägt daran in erster Linie die

Entstehung des Kurfürstentums die Schuld.

Ich mufs darauf verzichten, die besonderen

Vorzüge des Buches aufzuzählen. Wer es liest,

wird in jedem Kapitel ebenso reiche Belehrung

wie Anregung finden. Dürfte ich sagen, welche

Partien mir am besten gefallen haben, so würde ich

einmal die Geschichte des Zwischenreiches nennen;

dann aber, und vor allem die Kapitel, die vom
Wiederaufbau der Königsmacht handeln. Wenn
hier auch bisweilen eine etwas knappere Zu-

sammenfassung erwünscht wäre, so ist es doch nicht

zu viel gesagt, dafs in diesen gründlichen, auf

mühsamem Einzelstudium beruhenden Ausführungen

über die Schaffung des Landfriedens und der

Landvogteien, die Reorganisation der Reichs-

burgenverfassung, die Wiederherstellung des

Reichshaushalts und die Bemühungen um eine

Wiederherstellung des Herzogtums Schwaben die

Gröfse des ersten Habsburgers zum ersten Male

ganz hervortritt. Hier zeigt sich der ehemalige

Graf aus dem Aargau als grofser Regent und

wirklicher Schöpfer, während er in Österreich,

so hoch man auch dort seine Leistungen schätzen

mufs, doch auf dem von Ottokar gelegten Fun-

damente bauen konnte und das Hauptverdienst

nicht mal ihm, sondern seinem Sohne Albrecht

zukommt.

Nicht ebenso vollständig hat mich die Dar-

stellung von Rudolfs europäischer Diplomatie be-

friedigt. Mich dünkt, der Geschichtschreiber

hätte deutlicher hervorheben dürfen, wieviel vom
Parvenü den Bestrebungen und Entwürfen des

Königs auf diesem Gebiete anhaftet. Durch die-

selben kleinen Mittel, durch die er als Graf

emporgekommen, durch Heiraten, Mitgiften und

Grenzkriege, will er sich auch unter den Grofs-

raächten Europas seine Stellung schaffen. Man
wird urteilen dürfen, dafs ihm dies nicht eben

gelungen ist. Auf dem internationalen Schach-

brett hat Deutschland durch Rudolf von Habsburg

nicht viel gewonnen. Es genügt, an das stete

Zurückweichen vor Frankreich an der West-

grenze zu erinnern, eine Tatsache, die ich nicht

so milde beurteilen würde, wie R. S. 619 be-

züglich der französischen Schutzherrschaft über

Toul getan hat. Auch dafs zu wiederholten

Malen der Tod der Hauptperson Rudolfs Pläne

zerstören konnte, erweist diese vollends als künst-

liche Kombinationen, auf besondere Verhältnisse

und Persönlichkeiten aufgebaut, nicht aus der

Natur der Dinge abgeleitet. Und wer könnte

sich darüber täuschen, dafs in diesen weitreichen-

den Entwürfen der deutsche König immer wieder

der Geschobene ist, während die Initiative und

Lenkung in den Händen der andern Spieler, erst

Gregors X., dann Nikolaus III. und Karls von

Neapel liegt? Ungern vermisse ich namentlich

in R.s Darstellung der wechselnden Pläne über

das arelatische Reich das Wort, das sie kenn-

zeichnen und ihren Wert bestimmen würde: es

ist rein dynastische Politik, was hier getrieben

wird. So kann ich denn auch das Scheitern der

englischen Kombination nicht mit R. S. 641 als

einen Verlust für das deutsche Reich ansehen.

Ein Habsburger mit einer englischen, den Sa-

voyern nahe verwandten Gemahlin als König im

Arelat hätte dieses Land dem Reiche gewifs

ebenso entfremdet, wie im 16. Jahrh. die Nieder-

lande durch Karl V. von Deutschland abgesprengt

wurden.

Doch genug der Stellen, wo man dies oder

jenes anders ansehen oder ausdrücken könnte!

In der Hauptsache wird das Bild Rudolfs von

Habsburg, wie R. es gezeichnet hat, von der

Wissenschaft aufgenommen werden. Vor die

Wahl zwischen glänzender Überlieferung und be-

scheidener Wirklichkeit gestellt, hat der erste

König nach dem Untergange des alten Kaiser-

tums sich mit nüchternem Urteil für die Wirklich-

keit entschieden, und doch nicht kleinmütig sich

mit dem grade Vorhandenen begnügt, sondern

klug und zähe sich aus der Misere emporge-

arbeitet. Darin ist er der Eröffner einer neuen

Zeit, darin liegt seine Bedeutung. Man stelle

ihn neben Heinrich VII. und Karl IV., so weifs

man »wer« und wie viel er war. Gleich weit

entfernt von der ritterlichen Romantik des einen

wie von dem bequemen Opportunismus des

anderen, hat er das zerbrochene deutsche König-

tum unverzagt auf neuen Fundamenten wieder

aufzubauen begonnen. Wenn der Bau nicht

fertig wurde, so trifft ihn so wenig die Schuld,

wie den Schöpfer eines der vielen Dome aus

seiner Zeit, die spät oder nie vollendet wurden.

Denn wie diese, war auch sein Werk (vgl. R.

S. 7 39 f.) auf konsequente Fortsetzung durch

lange Jahre angelegt; die Fortsetzung aber

unterblieb.

Mit der seltenen Genugtuung scheidet man

von diesem Buche, dafs die kritische Forschung,

die so vieles zerstören, so manchen Ruhm be-

schneiden mufs, hier einmal einem zwar nicht

genialen, aber unleugbar fähigen und sein Ge-

schlecht überragenden Herrscher erst zur vollen

Würdigung verholfen hat. Und wie das Werk
Rudolfs von Habsburg sich zum guten Teile als

eine Kette von vielen kleinen Bemühungen und

Erfolgen darstellt, so konnte auch seine ganze

Bedeutung nur durch den geduldigen Fleifs dar-

getan werden, der es nicht verschmäht, dem

einzelnen und scheinbar kleinen Schritt- für Schritt

aufmerksam nachzugehen.

Giefsen. J. Ha 11 er.

Chronique de Jean le Bei publiee par Jules Vi ard et

Eugene Deprez. T. I. [Societe de l'histoire de France.

T. I.] Paris, Renouard, 1904. 356 S. 8°.



:453 7. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 40. 2454

Diese neue Ausgabe der wichtigen Quelle für die

eschichte des hundertjährigen Krieges, die erst einmal

liu Drucke erschienen ist, wird im 2. Teile eine Einleitung

bringen; wir werden dann Gelegenheit finden, genauer

auf das Werk einzugehen. Die Textgestaltung beruht

auf sorgfältigen Studien, zahlreiche Anmerkungen am
Fufs der Seiten unterrichten über die in der Chronik
enannten Personen und Örtlichkeiten.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der I. Band des Hamburgischen Urkunden-
buchs, der in der Bearbeitung von J. M. Lappenberg im

J. 1843 fertiggestellt wurde, ist noch im Mai desselben

Jahres bei dem grofsen Brande bis auf wenige Exem-
plare zugrunde gegangen. Auf Anregung des Staats-

archivars haben jetzt nach der Voss. Z. Senat und
Bürgerschaft für einen anastatischen Neudruck 7000 M.
bewilligt. Die seither nötig gewordenen Berichtigungen

und Ergänzungen sollen später in einem Anhang hinzu-

gefügt, demnächst aber der 2. Band (vom J. 1301 ab)

in Angriff genommen werden, wofür weitere 8000 M.
bewilligt worden sind.

Nen erschienene Werke.

A. Engel et R. Serrure, Traite de numismatique
du moyen äge. T. III. Paris, Leroux.

Zeitschriften.

Sitidi medievali. I, 3. N. Zingarelli, Ricerche

suUa vita e le rime di Bernart de Ventadorn. — P.

Savj -Lopez, Le rime di Guiraut d'Espanha. — C.

Salvioni, Appunti di latino medievale. — A. Varisco,
L'epigrafe del ventaglio monzese detto della regina

Teodolinda. — C. A. Garufi, Carte e firme in versi

nella Diplomatica dell' Italia Meridionale nei secoli

XI a XIII (II Serie).

Neuere Geschichte.

Referate.

Edward Gaylord Bourne [Prof. f. Geschichte an der

Yale-Univ.], Spain in America 1450— 1580.

[The American nation: a history from original

sources ed. by Albert Bushnell Hart. VoL 3.]

New York und London, Harper Brothers, 1904. XX
u. 350 S. 8" mit Karten. S 2.

Es Hegt eine eigene Ironie des Schicksals

darin, dafs die spanische Kolonialpolitik erst

dann angefangen hat, eine gerechte Beurteilung

zn erfahren, als sie annähernd aufgehört hatte,

zu existieren, und dafs sich zu ihrem Lobredner

gerade ein Angehöriger der Nation aufgeworfen

hat, die sich »im Namen der Menschlichkeit«

berufen gefühlt hatte, dem spanischen Kolonial-

regimente den Todesstofs zu versetzen. Es ist

allerdings nicht etwas ganz neues, was der

Verf. uns darlegt, wenn er den Beweis erbringt,

dafs keiner der Staaten, die im 16. Jahrhun-

dert begannen, auf dem neu entdeckten Konti-

nente von Amerika sich auszubreiten, seinen

Kolonien und besonders deren eingeborener

Bevölkerung soviel Aufmerksamkeit und soviel

Wohlwollen erwiesen hat, wie gerade Spanien,

dessen indische Gesetzgebung mancherlei An-
forderungen bereits gerecht zu werden suchte,

deren andere Völker selbst in ihrer europäischen

Heimat noch nicht teilhaftig geworden waren.

Dafs in kolonialen Angelegenheiten der Unter-

schied zwischen dem geschriebenen Rechte und

der Praxis gewöhnlich noch etwas gröfser zu

sein pflegt, als in den altgeordneten heimischen

Staatswesen, ist eine Erfahrung, die selbst wir

Deutsche nun schon ausreichend genug gemacht

haben, um vorsichtig in der Beurteilung ent-

sprechender Verhältnisse unter veränderten zeit-

lichen und örtlichen Umständen vorzugehen.

Jedenfalls liefsen sich für viele Vorgänge, die

den spanischen Konquistadoren zum Vorwurf

gemacht worden sind, Parallelen aus einer recht

jungen Vergangenheit der kolonisierenden Kultur-

nationen der Gegenwart beibringen. Der Verf.

hat durch eine Reihe vorangegangener Veröffent-

lichungen bewiesen, dafs er wohl berufen war,

die spanischen Einflüsse auf das Werden der

Neuen Welt zur Darstellung zu bringen. Man
darf bei der Begrenzung, die er seinem Stoffe

zuteil werden läfst, nicht vergessen, dafs seine

Schilderung sich dem Rahmen anzupassen hatte,

in dem sein Werk an die Öffentlichkeit zu treten

bestimmt war. Er sollte ebensowenig eine Ge-

schichte der spanischen Herrschaft auf dem Ge-

biete der Vereinigten Staaten schreiben, wie

eine Gesamtgeschichte der spanischen Herrschaft

in der neuen Welt , sondern es galt für ihn,

aus all dem diejenigen Züge herauszuarbeiten,

die bestimmend eingewirkt haben auf das

Werden der neuen Staatengebilde, die auf dem
Boden des neu entdeckten Kontinentes ent-

standen sind. Diese Aufgabe war zugleich be-

schränkter und umfassender als die vorerwähnten,

sie war aber besonders dankbar im Rahmen der

neuen Auffassungen, die sich über die Aufgaben

der Geschichtschreibung herausgebildet haben.

Und wenn auch das Buch zunächst für weite

Kreise amerikanischer Leser geschrieben ist, so

werden die darin niedergelegten .A.uffassungen

doch auch für den Nichtamerikaner interessant

und zum Teil sogar belehrend sein.

Dresden. K. Haebler.

August Fournier [ord. Prof. f. allgem. Geschichte

an der Univ. Wien], Napoleon I. Eine Bio-

graphie. 2. Bd.: Napoleons Kampf um die

Weltherrschaft. 2. omgearb. Aufl. Wien, F.

Tempsky, und Leipzig, G. Freytag, 1905. VII u.

407 S. 8". Geb. M. 6.

Sehr schnell ist auf den ersten Band der

Neuauflage von Fourniers Xapoleonbiographie

(s. DLZ. 1904 vSp. 287 6 ff.) der zweite gefolgt,

der die Zeiten von 1802—1809/10 behandelt.*

Auch er weist gegenüber der ersten Auflage

eine sehr bedeutende Vermehrung des Umfanges

auf, der eine Vertiefung des Inhalts entspricht,

die auf einem offenbar unermüdlichen neuen

Durchdenken des Stoffes und gewissenhaftem

Durcharbeiten der zaUreichen wichtigeren Neuer-
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scheinungen der Literatur beruht. Alles, was
dort zum Lobe des Werkes, das der Lektüre

weiterer Kreise wann zu empfehlen ist, gesagt

wurde, gilt in vollem Mafse auch für diesen Band.

Auch in ihm wird ein ungeheures Material meister-

haft bewältigt ; auch er ist vorzüglich geschrieben

und seine Lektüre sehr genufsreich, trotz-

dem die — freilich wertvollen — Anmerkungen
gegenüber der ersten Auflage und gegenüber

dem ersten Bande stark angewachsen sind. An
einer Reihe von Stellen bringt F. auch trotz

des knappen, zusammenfassenden Charakters

seines Buches wertvolle neue Mitteilungen, wie

denn auch dieses Mal ein Anhang mit Akten-

stücken (Briefe Napoleons an Talleyrand und

Champagny 1803— 1808; Stadion an Metternich

27. Dez. 1805 ; Friedrich Wilhelm IIL an Lucche-

sini 19. Mai 1806; aus Florets Journal 1806;

der Tilsiter Allianzvertrag) nicht fehlt. Auf die

reichhaltigen, literarischen Anmerkungen (S. 330

bis 349) sei ausdrückHch aufmerksam gemacht.

Der Ref. möchte noch besonders unter stärkster

Billigung auf die Betonung der Eroberungsten-

denzen Napoleons durch F. hinweisen und es

auch als seine Ansicht aussprechen, dafs, wer

sich weigert an sie zu glauben, nie zum Ver-

ständnis durchdringen wird.

Fast in allen wichtigen Streitfragen trifft

F. nach unserer Ansicht das Richtige. Er schlägt

bei ihrer Darstellung meist ein leider noch allzu

selten angewandtes Verfahren ein: ohne selbst

eine Entscheidung zu scheuen, stellt er doch,

trotz der Knappheit seines Werkes die Argu-

mente, die zu einer anderen Ansicht führen

können, derartig zusammen, dafs der Leser selbst

zwischen den verschiedenen Möglichkeiten ab-

wägen kann. So verfährt er auch in den beiden

Fällen, in denen der Ref. eine etwas von F.

abweichende Ansicht vertreten möchte: nämlich

in den Streitfragen über den Bruch des Friedens

von Amiens und über die Wiederverheiratung

Napoleons. In letzterem Falle handelt es sich

um die Frage: war es Napoleon mit der rus-

sischen Werbung im Herbste und Winter 1809

ernst und wandte er sich von diesem Gedanken

erst ab, als er die Sicherheit hatte, dafs er in

Petersburg hingehalten würde, oder hatte er sich

damals schon innerlich für die österreichische

Heirat entschlossen und verhandelte er also mit

Alexander nur pro forma? Die Frage ist, wie

F. S. 323 richtig bemerkt, nicht leicht zu ent-

scheiden. Er selbst gibt dann der an zweiter

Stelle dargelegten Ansicht den Vorzug. Der Ref.

'möchte dagegen, — während er sonst das schwer

zu erfassende Verhältnis Napoleons zu Alexander

ganz ausgezeichnet dargestellt findet — mit

Vandal die russische Werbung als durchaus ernst

gemeint ansehen und zwar aus einer Reihe von

Gründen, von denen hier nur zwei genannt sein

mögen : nämlich das lebhafte persönliche Interesse,

das der Kaiser den Meldungen seines Peters-

burger Botschafters Coulaincourt über die Wer-
bung entgegenbrachte, und die Erregung, in die

er am 6. Febr. 1810 durch dessen entscheidende

Berichte geriet, und zweitens der Umstand, dafs

es doch nicht ausgeschlossen war, dafs Alexander

auf Napoleons Werbung einging, und dafs dann

ein Zurück unmöglich war.

Was die zweite Frage, den Bruch des Frie-

dens von Amiens, angeht, vielleicht die wichtigste^

und zugleich schwierigste der ganzen Napoleon-

Forschung, so gelangt hier F., etwas abweichenc

von seiner ersten Auflage, zu dem Resultat, dafs

beide Gegner, sowohl England, wie Napoleon,

an dem Bruch des Friedens schuld gewesen^

seien (S. 37 Anm. 2). Diesem allgemeinen Satz

ist unbedingt zuzustimmen. Zweifeln aber möchtet

wir an der Richtigkeit seiner Begründung im|

einzelnen. Ohne Zweifel lag der Wiederaus-

bruch des Kampfes in der Natur der Dinge, dal

beide Regierungen auf ihre weltumspannende!

Pläne nicht ohne neuen Waffengang verzichtet

wollten. Allein es möchte dem Ref. doch scbeiner

dafs, während Napoleon wahrscheinlich einige

Jahre später, zur See sehr viel besser gerüstet,!

losschlagen wollte, damals (1803) England det

Kampf herbeigeführt hat, und er möchte F. nicht

folgen, wenn er meint (S. 35/6), um den I.Mai

1803 habe Bonaparte aus mehreren Gründet

den Krieg nicht mehr gescheut (im Gegensata

zu der Lage Anfang März). Vielmehr glaubet

wir seine Handlungsweise daraus erklären zi

müssen, dafs er, durch das Verhalten der Eng-i

länder gereizt, sich infolge seiner ungezügelte«

Leidenschaftlichkeit wider seine Überlegunj

hinreifsen Hefs. Auf diese Leidenschaftlichkeit,;

welche fast alle bedeutenden Männer der Zeit

die ihn kannten, so stark betonen, und mit dei

eigene und fremde Diplomaten beständig rech-J

neten, sollte überhaupt, dünkt uns, bei der Er^l

klärung seiner Politik mehr Nachdruck gelej

und letztere nicht so ausschliefslich, wie es meis

geschieht, aus verstandesmäfsigen Motiven, abgel

leitet werden. Aus ihr möchte der Ref. auch ir

besonderen zwei Schritte erklären, welche rätsel^

haft bleiben müfsten, wenn wir nicht annehmet

wollten, dafs Napoleon schon Januar/Februj

1803 den Bruch mit England gewaltsam herbe^

führen wollte, eine Annahme, der allzu viel ent

gegensteht: die gefälschte Veröffentlichung dei(

Berichtes Sebastianis (30. Januar) und den heraus

fordernden Bericht an den Senat und Geseti

gebenden Körper (20. P'ebruar). Hierbei stofse^

wir auch auf die Grenze der staatsmännischeij

Begabung Napoleons überhaupt. Es liegt aul

der Hand, dafs ein derartiges fortwährende

Hineinspielen der Leidenschaft in die Berechnunj

für den Politiker eine furchtbare Gefahr bedeutetr

Was England angeht, so sollte vielleicht die

kriegerische Tendenz Hawkesburys stärker be-
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tont und das Verlangen der Handelskreise nach

Krieg etwas weniger stark hervorgehoben wer-

n. Diese Ansicht kann hier natürlich nicht

ii.tlier begründet werden. Nur auf folgende,

wichtig scheinende Stelle möge verwiesen wer-

den. Um dieselbe Zeit, in der das Volk Lon-

dons, also der ersten Handelsstadt, dem französi-

schen Botschafter Andreossy, in dessen Entsen-

dung man eine Bürgschaft des Friedens sah,

einen begeisterten Empfang bereitete, schrieb

der englische Botschafter in Paris, Lord Whit-

worth, an Hawkesbury (20. Nov. 1802, Brow-

ning S. 13 f.): »Es ist also von der gröfsten

Wichtigkeit, zu erkennen, welches die Mafsregeln

des Ersten Konsuls unter diesen Umständen sein

werden. Wird er in seinem Plan, ein Kolonial-

system wieder zu begründen, fortfahren, oder

wird er seine ganze Aufmerksamkeit auf die

Ausdehnung seiner Besitzungen und seines Ein-

flusses auf dem Kontinent verwenden und so, wie

es hier bescheiden genannt wird, versuchen, mit

Grofsbritannien bei dessen Gewinsten und Macht-

vergröfserungen in Ost- und West-Indien Schritt

zu halten (statt peace ist pace zu lesen)? Ich

gestehe, dafs ich die geheimen Motive dieser

Regierung zu wenig kenne, um mir andere als

sehr gewagte Vermutungen darüber zu bilden.

Aber wenn wir jetzt, wie früher, auf den per-

sönlichen Charakter des Ersten Konsuls rechnen

dürfen, so können wir erwarten, ihn infolge von

Opposition nur heftiger und hartköpfiger werden

und seine ganze Kraft und Macht auf den Streit

verwenden zu sehen. Das ist jedenfalls heifs

herbeizuwünschen. Auf der andern Seite,

höre ich, hat er Ratgeber, so weit man ihm

überhaupt Ratschläge zu erteilen wagt

, welche ihm ein anderes Verhalten vor-

schlagen und, wie ich oben erwähnte, ihr Augen-

merk und ihre Anstrengungen auf die europäi-

schen Nachbarstaaten beschränken. Das ist,

was wir zu fürchten haben« usw. Weiter

unten bezeichnet Whitworth diese Betrachtungen

als »nicht neu«. Ich glaube kaum, dafs die

schwierige Stelle anders verstanden werden kann

als folgendermafsen: »Hoffen wir, dafs der Erste

Konsul recht bald möglichst grofse Übergriffe,

vor allem in bezug auf die Kolonien und das

Mittelmeer begeht, dafs er sich nicht auf die

Beherrschung usw. seiner kontinentalen Nachbar-

staaten beschränkt, damit wir (d. h. das Ministe-

rium) die öffentliche Meinung und das Parlament

zum Kriege gegen ihn hinreifsen können.«

Und nun sei noch einmal Fourniers zweite

Auflage, die hoffentlich recht bald durch ihren

dritten Band zum Abschlufs gelangt, aufs wärmste

empfohlen.

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

Notizen und Mittellungen.

Ferionmlchronik.

Dem ord. Prof. f. österr. Gesch. an der deutschen
Univ. in Prag Dr. Adolf Bachmann und dem ord. Prof.

f. Gesch. an der böhm. Univ. zu Prag Dr. Jaroslav GoU
ist der Titel Hofrat verliehen worden.

•An der Univ. Innsbruck hat sich Dr. Ignaz Philipp

Dengel als Privatdoz. f. neuere Gesch. habilitiert.

}(ea erschienen« Werke.

A. J. Balfour, Imperial Defence. A Speech deli-

vered in the House of Commons, .May 11, 1905. London,
Longmans, Green & Co. Sh. 1.

Zeltichrlften.

Revue historique. Septembre— Octobre. Ed. Rod,
Jean -Jacques Rousseau et les affaires de Geneve. La
condemnation. — E. Driault, Napoleon l^r et l'Italie.

2c p. : Bonaparte et la Republique italienne (suite). —
M. Marion, A propos de la geographie judiciaire de
la France sous l'Ancien regime. La question du ressort

des presidiaux.

Bulletin de la Societe de l'histoire du Protestanlisme

frangais. Juillet- Aoüt. M. de Richemond, Andre
Rivet et Guillaume Rivet de Champvernon; Livre de

raison de G. Rivet de Champvernon. — N. Weifs, Aper9u
de la revocation de l'edit de Nantes en Poitou (1660—
1686). — H. Gelin, L'empreinte huguenote dans la lite-

rature orale du Poitou. — N. W., A la Couarde. — Th.

Maillard, Les assembles du Desert dans la foret de
l'Hermitain et sur ses confins. — H. Laune, Allocution.

— F. de L. , Arrest de la Cour des Grands Jours de

Poitiers, 1635: Reorganisation de l'eglise reformee de

Saint-Maixent au commencement du 19^ siecle. — P.

Fonbrune-Berbinau, Poitevins condamnes aux tra-

vaux forces pour religion, apres la Revocation. — N.

W. , Proces • verbal de Picoron, subdelegue ä Saint-

Maixent, 1764.

La Revolution franfaise. 14 Septembre. .\. Lieby,
L'ancien repertoire sur les theatres de Paris, ä travers

la reaction thermidorienne (fin). — A. .A.ulard, Les
origines de la Separation des Eglises et de l'Etat; Ame-
liorations realisees ä la Bibliotheque nationale. — G.

Caudrillier, La baronnie de Thodure, en 1789. —
Le mot mationalisme«. — Une correspondance inedite

de Barere. — Une manifestation republicaine avant le

10 aoüt 1792.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Amerika. Seine Bedeutung für die Welt-
wirtschaft und seine wirtschaftlichen

Beziehungen zu Deutschland, insbeson-
dere zu Hamburg. In Einzeldarstellungen. Her-

ausgegeben von Ernst von Halle [aord. Prof.

f. Staatswiss. an der Univ. Berlin]. Hamburg, Ham-
burger Börsenhalle, 1905. 763 S. 8' mit zahlreichen

Illustr. u. Karten.

Das Buch erfüllt in vollem Mafse, was das

Vorwort zn ihm verspricht, »einem allgemeinen

Leserkreis von Kaufleuten und Industriellen einen

gedrängten Überblick über die bisherige Ent-

wicklung und den jetzigen Stand der hambur-

gisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen mit Ame-

rika und die hieran sich knüpfenden Konkurrenz-

fragen zu vermitteln x. Aber es ist mit dem Her-

ausgeber zu hoffen, dafs es auch in andern
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Kreisen als denen, für die es ursprünglich be-

stimmt ist, zahlreiche Leser finde. Es verdient

das nach jeder Richtung, wenn seine gewaltige

Seitenzahl es in erster Linie auch mehr zum Nach-

schlagen als zum Lesen geeignet zu machen scheint.

Vielleicht wäre diese Gefahr vermieden worden,

wenn das reiche Material in auch geistig hand-

licherer Form in einzelnen Heften dem Leser

dargeboten worden wäre. Nach einer kurzen

Einleitung des Herausgebers nimmt die Schilderung

der Vereinigten Staaten und der amerikanischen

Konkurrenz in 9 verschiedenen Einzelabhandlun-

gen den gröfsten Raum ein; Kanada, Mexiko,

Zentral-Amerika, Westindien, Venezuela und Süd-

Amerika, letzteres in drei Abhandlungen: die

Staaten der südamerikanischen Westküste, Bra-

silien und die La Plata-Staaten, folgen, und »der

Panama -Kanal und seine wirtschaftliche Bedeu-

tung« macht den Beschlufs. Die letztere Ab-

handlung ist vielleicht die interessanteste, denn

sie umfafst neben einer Geschichte der über den

Bau des Kanals geführten Verhandlungen und

abgeschlossenen Übereinkommen von 1846—1901

eine kritische Erörterung über die mögliche und

wahrscheinliche Verkehrsfrequenz, die Kosten

des Baus und die Kanalgebühren, die Entfernun-

gen von Hamburg nach verschiedenen Plätzen

über Suez und über Panama, die sich für die

Ver. Staaten aus der gröfseren Nähe von Ost-

Asien ergebenden Handelsvorteile und die Ver-

schiebungen des Verkehrs, die sich nach Er-

öffnung des Panamakanals (1915?) auf dem ame-

rikanischen Kontinent fühlbar machen werden.

Auch der Einflufs, den der Panamakanal für West-

amerika und auf den deutschen Schiffsverkehr

wie auf die Ablenkung der europäischen Aus-

wanderung und des amerikanischen Kapitals nach

dort haben kann, ist in Erwägung gezogen.

Die andern Abhandlungen stehen dieser letzten

an Reichtum der behandelten Gegenstände nicht

nach, und das Buch kann allen denen warm
empfohlen werden, die sich für Deutschlands

Stellung im und zum Weltverkehr interessieren.

Weimar. M. v. Brandt.

F. A. M' Kenzie, From Tokyo to Tiflis. London,

Hurst & Blackett, 1905. 340 u. X S. 8» mit 30 Abbild,

u. 1 Karte.

Der Verf. war Spezialkorrespondent der Daily

Mail während des russsisch -japanischen Krieges. Er

hatte sich der Armee Kurokis angeschlossen und erzählt

ihre Schicksale während ihres Zuges vom Yalu bis nach

Liauyang, und wie hart der Kampf und wie schwer die

Mühsale beider Armeen waren. Nebenbei werden das

Leben und die Gewohnheiten der Koreaner berührt, und

für die geographische Kenntnis der Gegenden wird

vielerlei mitgeteilt. Leider finden sich auf der Karte

viele der Ortsnamen, die in dem Buche erwähnt werden,

nicht aufgeführt. Auch die Verhältnisse in Rufsland

während des Krieges werden berührt und die wahr-

scheinliche Entwicklung der Dinge bei einem vollen

Siege Japans angedeutet.

Notizen und Mitteilungen.

Personalcbronlk.

Dem ord. Prof. f. Geogr. an der deutschen Univ. in

Prag Dr. Oskar Lenz ist der Titel Hofrat verliehen

worden.
Neu erschienene Werke.

C.Brandenburger, Russisch -Asiatische Verkehrs-

probleme. [»Angewandte Geographie«. Hgb. von C.

Dove. II, 7.] Halle, Gebauer-Schwetschke. M. 1.

Zeitschriften.

Globus. 88, 10. W. Götz, Wilh. Filchners Reise

in Ost-Tibet. — O.Richter, Unsere gegenwärtige!

Kenntnis der Ethnographie von Celebes. — Weitere

Mitteilungen über die französische Südpolarexpedition.

— G. Schwalbe, Zur Frage der Abstammung des

Menschen.

Milteilungek der k. h. Geographischen Gesellschaft

in Wien. 48, 8. 9. R. Marek, Waldgrenzstudien in;

den österreichischen Alpen. — M. C. Engel 1, Einige

Beobachtungen über die Kalbungen im Jakobshavner:

Eisfjorde und den benachbarten Fjorden. — E.S.Fischer,
Beobachtungen und Daten von meiner Studienreise nacl

Panama und Costa Rica. — E. Riefs, Die Dalmatine

in Neuseeland.

Geographischer Anzeiger. 6, IX, S. Schwärs
Noch einmal die Ansichtskarten im Unterricht. —
Schottler, Das Quartär Nordeuropas nach E. Geinit

(Schi.). — Schwankungen der Grenzlinien zwischen Mec
und festem Land. — Der Friede von Portsmouth.

The Scotiish Geographica! Magazine. Septembed

C. Morrison, Some geographical peculiarities of th|

Indian Peninsula. — The French Antarctic Expeditioi

— J. Murray and L. Pullar, Bathymetrical Surve

of the Fresh-Water Lochs of Scotland. — S. H. F. Cs

penny, Colonel Harding in remotest Barotseland.

P. Geddes, A great geographer: Elisee Reclus, ISS

— 1905.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Otto von Zwiedineck- Südenhorst [aord. Prc

f. Volkswirtschaftslehre an der Techn. Hochschule ii

Karlsruhe], Arbeiterschutz und Arbeiter]

Versicherung. [Aus Natur und Geistesweli

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Dai

Stellungen. 78. Bdch.] Leipzig, B. G. Teubner, 190S

VIII u. 147 S. 8". Geb. M. 1,25.

Es werden in der vorliegenden Schrift de

bekannten Lohntheoretikers die wirtschaftUch(

und sozialen Grundlagen und Wirkungen de

Arbeiterschutzes und der Arbeiterversicherun|

in anregender und gründlicher Weise erörter

Örtliche und zeitliche Vergleiche und Ausblick

werden reichlich geboten, dagegen wird ai _

vollständige Anführung und Auseinandersetzung

der in Frage kommenden Gesetzesparagraphen

verzichtet. Als Einführung in das Studium der

Sozialpolitik wird dieses lehrreiche und wertvolle

kleine Buch sicher überall mit hohem Nutzen ge-

braucht werden können.

Berlin. Louis Katzenstein.

G. Hardegg [Württemberg. Gewerbeinspektor, Baurat],

Arbeitnehmer- und Ar beitgeberverbände.

Zwei Vorträge. Stuttgart, Konrad Wittwer, 1905.

75 S. 8".
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Der Verf. ist der Meinung, .Arbeitnehmer- und Arbeit-

geberverbände seien als notwendige Korrelate anzusehen

;

sie müfsten danach trachten , ihre Streitpunkte durch

Schiedsgerichte und Schiedsgerichtsverträge zu schlichten.

In dem ersten Vortrage beschäftigt er sich mit der Ent-

wicklung der .Arbeitnehmerverbände. Er betont beson-

ders, dafs die sozialistischen Gewerkschaften, sowie die

Hirsch-Dunckerschen und die christlichen Gewerkvereine,

trotz ihrer gegensätzlichen .Ansichten, den Unternehmern
gegenüber immer stärker als geschlossene Einheit auf-

treten , da ihnen gegenüber auch das Unternehmertum
immer mehr nach einem Zusammenschlüsse sucht. Die

Versuche eines solchen Zusammenschlusses, einer Art

Schutzverband, werden in dem zweiten Vortrag von
ihrem Beginn an, nach .Aufhebung des Sozialistengesetzes

bis zur Gegenwart geschildert. Der Verf. geht auf die

allgemeinen und die nach Berufen gegliederten Verbände
ein , vor allem weist er auch auf den Unterschied

zwischen den Verbänden hin, die in den .Arbeiterorgani-

sationen gleichberechtigte Einrichtungen sehen, und sol-

chen, die auf einem ganz ablehnenden Standpunkte
stehen. Zum Schlufs spricht er von der > Hauptstelle

deutscher Arbeitgeberverbände c, die nach dem Crimmit-

schauer Streik errichtet worden ist, und druckt im An-
hang ihre Satzungen ab.

Notizen und Mitteilungen,

»n erschienene Werte.

C. Erahne, Die Textilindustrie im Wirtschaftsleben

Schlesiens. Tübinger Inaug.-Dissert. Tübingen, Laupp.
-M. 5,60.

Zeitgchriften.

Annalen des Deutschen Reiches. 1905, 9. A. Dj'rof f.

Die Entwicklung des bayerischen Staatskirchenrechts be-

züglich des Ortskirchenvermögens bis zum Konkordat
von 1817. — R. Siegfried, Proportionalwahl für die

Landtagswahlen deutscher Mittelstaaten. — R. Fischer,
Tierhalter, Tierschaden. — W. Laymann, Der Bochumer
Verein für Bergbau und Gufsstahlfabrikation als Beitrag

zur Entwicklung der deutschen Montanindustrie.

VierteljahrSchrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte. III, 2 3. J. Peisker, Die älteren Beziehun-
gen der Slawen zu Turkotataren und Germanen und
iiire sozialgeschichtliche Bedeutung. — Joh. Müller,
Das Rodwesen Bayerns und Tirols im Spätmittelalter

und zu Beginn der Neuzeit. — S. Rietschel, Die älte-

ren Stadtrechte von Freiburg i. B. — M. P. Muret, Le
traite de commerce franco-anglais de 1786, ä propos
d'une publication recente. — Ph. Heck, Die Gemein-
freien des Tacitus und das Ständeproblem der Karo-
lingerzeit.

Zeitschrift für die gesamte Versicherungs -Wissen-
schaft. Oktober. H ö c k n e r , Die Bedeutung des Deckungs-
kapitals für den Lebensversicherungsbetrieb. — Jo-
achimsthal, Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für

die Unfallheilkunde. — Herzfelder, Zur Kritik des

Kreditversicherungs-Problems. — Roth. Die Versicherung
des Wechsel -Kredits. — Könige, Der österreichische

Gesetzentwurf über die Versicherungs -Staatsaufsicht. —
Fachini, Der österreichische Gesetzentwurf über den
Versicherungsvertrag. — Cosmao-Dumanoir, Das
französische Gesetz über die Beaufsichtigung der Lebens-
versicherungsanstalten. — Rumpf, Organisation und
Betrieb der Heilstätten der deutschen Invalidenversiche-
rung.

La Science sociale. 20, 17. G. Olphe-Galliard,
Un nouveau type particulariste ebauche. Le paysan
basque du Labourd ä travers les äges.

Rechtswissenschaft.

Referate.

F. A. Karl Kraufs [Pfarrer in Scherzingen], Der
Kampf gegen die Verbrechensursachen.
Übersichtlich dargestellt für alle Volks- und Vater-

landsfreunde. Paderborn, Ferdinand Scböningb, 1905.

XVI u. 471 S. 8".

Der Verfasser des Buches ist ein katholischer

Geistlicher, der lange Zeit im Strafanstaltsdienste

gestanden hat; er ist demgemäfs ein Mann von

Erfahrung; er hat viele Gefangene kennen ge-

lernt und sich Mühe gegeben, zu einer gerechten

und humanen Auffassung der kriminalpsychologi-

schen Fragen unserer Zeit durchzudringen. Als

katholischer Theologe nimmt er manchen Er-

scheinungen der Kriminalität gegenüber eine

Stellung ein, die von derjenigen des naturwissen-

schaftlichen Forschers mehr oder weniger ab-

weicht; er schlägt die Bedeutung der Religion

im Kampfe gegen das Verbrechen besonders

hoch an, will der katholischen Kirche einen Ein-

flufs zukommen lassen, der von anderer Seite

bestritten werden wird. Allein wer wollte es

einem Manne, der als ein eifriger Priester an

seinen Beruf herantritt, sehr verdenken, wenn
er von einem bestimmten religiösen Standpunkt

aus Menschen und Verhältnisse beurteilt und zu

beeinflussen sucht?

Das Buch ist reichhaltig; es gibt in der Ein-

leitung allgemeine Ausführungen über die Bedeu-

tung und das Arbeitsgebiet der Prophylaxe des

Verbrechens, wobei der Verf. in seiner theoreti-

schen Darlegung des Problems der Zurechnungs-

fähigkeit eine Meinung vertritt, die ich nicht zu

teilen vermag. Der I. Teil erläutert sodann die

allgemeine Verbrechensprophylaxe (Religions-

pflege, Erziehung, Pflege der Volkswohlfahrt),

der II. Teil (»Die spezielle Verbrechensprophy-

laxe«) bespricht den Kampf gegen die Trunk-

sucht, gegen die Unsittlichkeit, die Arbeitsscheu,

den Gewohnheitsbettel, die Landstreicherei und

besonders ausführlich die Fürsorge für die Be-

straften zur Vermeidung des Rückfalls.

Wenn das Buch auch keineswegs mit

Aschaffenburgs Werk (»Das Verbrechen und seine

Bekämpfung«, Heidelberg 1903), von dem erfreu-

licherweise bald eine neue Auflage erscheinen

wird, in wissenschaftlicher Beziehung verglichen

werden kann, wenn vor allem viel zu viel Ten-

denz in ihm steckt, die mit wissenschaftlicher

Objektivität unvereinbar ist, so ist doch nicht

zu leugnen, dafs es vieles Gute enthält, manche

brauchbaren Ratschläge gibt und auf zahlreiche

Mängel und Cbelstände der Gegenwart in ein-

dringlicher und würdiger Form hinweist.

München. R- Gaupp.
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Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

10. Versammlung der Internationalen kriminalistischen

Vereinigung.

Hamburg, 12. September.

(Schlufs.)

Am letzten Sitzungstage wurde zuerst über die

vermindert Zurechnungsfähigen verhandelt. Der
Referent, Geh. Justizrat Prof. v. Liszt (Berlin) stellte vier

Thesen auf, von denen die erste für solche vermindert

Zurechnungsfähigen, die sich selbst, ihrer Umgebung
oder der Gesellschaft gefährlich sind, Vorbeugungsmafs-
regeln fordert. Nach der zweiten These hat für minder-
wertige Verbrecher noch jenseits der mildernden Um-
stände eine verminderte Bestrafung einzutreten. Die

dritte These fordert, dafs der Strafrichter bei solchen

Verbrechern die Gefährlichkeit feststelle und vorläufige

Einschliefsung anordne, dafs aber erst der Zivilrichter

über die notwendigen Bewachungsmafsregeln bestimme.
Über die provisorische oder endgültige Freilassung eines

vermindert zurechnungsfähigen Verbrechers soll nach
der vierten These der Zivilrichter entscheiden. Die Ge-

setzgebung vergesse die schweren Neurastheniker und
Alkoholiker, die wohlhabenden Kleptomaninnen, die

Personen, welche Senilität zum Verbrechen treibe. So-

weit diese Personen gefährlich seien, müsse das Gesetz

Fürsorge beschaffen. In der Diskussion wendet sich

Prof. Torp (Kopenhagen) gegen die zweite These. Er

wisse, dafs die deutsche juristische Wissenschaft mit

v. L. übereinstimme. Im deutschen Gesetz gebe es keine

Bestimmung, die besondere mildernde Umstände für

vermindert Zurechnungsfähige zulasse, und man rufe

danach; in Dänemark beständen sie und man sei mit

ihr nicht zufrieden. Bei dieser Art von Menschen seien

die Strafen in den meisten Fällen ohne Wirkung, wende
man sie aber an, so seien milde Strafen nicht am
Platze. T. wendet sich gegen die Anhänger eines

Kompromisses zwischen der Vergeltungstheorie und der

Zweckstrafe. Bei dem Gegensatze zwischen der deut-

schen Schule und der französischen über diesen Punkt
warne er vor einer Abstimmung auf einem Kongrefs,

wo die Deutschen überwiegen. Prof. Prins (Brüssel)

und Prof. Aschaffenburg (Köln) sind ebenfalls mit

dem Inhalt der zweiten L.sehen These nicht einver-

standen. Der letztere führt aus, die übliche Strafe, wie
sie jetzt stattfinde, sei in diesen Fällen meist unwirk-

sam. Man solle nicht streng, aber wirksam bestrafen,

besser wäre das Wort »behandeln«; nicht strenge, aber

lange Strafen seien für solche vermindert Zurechnugs-
fähigen notwendig. Er wies auf Morphiumsüchtige,
Pseudoquerulanten usw. hin. Die richtige Einteilung

der Gruppen der vermindert Zurechnungsfähigen werde
auch auf den richtigen Weg zur Behandlung führen.

Hauptlehrer Kielhorn (Braunschweig, Vertreter des

Verbandes deutscher Hilfsschulen) befürwortete nach der

Frkf. Z. den Ausbau und die Förderung der Schulen

für geistig Minderwertige. Werden sie keine Verbrecher,

so sei es nicht ihr Verdienst, werden sie es, nicht ihre

Schuld. Etwa zwei Prozent dieser Minderwertigen sehe

er nach fünfundzwanzigjähtiger Erfahrung als geborene

Verbrecher an. Die gewöhnlichen Strafen seien bei

diesen Leuten wertlos, eine ganz besondere Behandlung

sei am Platze. Lange Behandlung und Überwachung
seien Notwendigkeiten. Prof. van Hamel (Amsterdam)

hält die vorliegende Frage für die aktuellste des heuti-

gen Strafrechts. Man solle nicht von vermindert Zu-

rechnungsfähigen, sondern von Minderwertigen sprechen.

Im Begriff der Strafe als Zweckstrafe stehe die Behand-

lung im Vordergrund, die Vergeltung im Hintergrund.

— Oberamtsrichter Dr. Levis (Pforzheim) hält den Ent-

mündigungsrichter für ungeeignet, über vermmdert Zu-

rechnungsfähige zu urteilen. Dieser habe mit individu-

ellen Gesichtspunkten zu tun, während hier soziale in

Betracht kämen. Die Vergeltungsstrafe müsse auf ein

immer engeres Gebiet eingeschränkt werden und durch die

Sicherungsstrafe ersetzt werden. Er verteidigte die zweite

These. Während Rechtsanwalt Dr. Schneeberger (Wien)

die Annahme der These als ein Opfer an den Moloch
der Vergeltungstheorie ansehen würde, behauptete Me-

dizinalrat Dr. Leppmann (Berlin), wenn man sie nicht

annehme, käme man vom Regen in die Traufe. Dann
gäbe es Geisteskranke erster und zweiter Klasse, und
sie würden zu so und so vielen Jahren Irrenhaus statt

Zuchthaus verurteilt. Der Strafvollzug gegen solche

Verbrecher müsse milde sein, Grenzfälle, bei denen der

Richter in Verlegenheit komme, würden niemals fehlen.

Eine Vereinigung, die etwas schaffen wolle, müsse mit

einem Bein auf der Erde bleiben. Man müsse auf die

Volksauffassung, die die Vergeltungstheorie beherrsche,

einige Rücksicht nehmen. Privatdoz. Dr. Gerland
(Jena) erklärt Kompromisse nicht für die Aufgabe einer

wissenschaftlichen Vereinigung und lehnt These II ab,^

Professor Dr. M. Liepmann (Kiel) dagegen sieht ii

jeder Strafe ein Kompromifs: sie wolle abschrecken unc

die Ursachen des Verbrechens ins Auge fassen. Man
bestrafe Personen, wenn man noch auf sie einwirken

könne; dies sei bei vermindert Zurechnungsfähigen of

noch der Fall. Prof. Dr. R. Frank (Tübingen) tritt für

Annahme der These II ein, gerade weil sie kein Kom-
promifs darstelle. Die Fragestellung, ob Individual-

behandlung nötig sei oder Berücksichtigung der Aufsen-j

weit, sei richtiger als die andere: Vergeltungsstrafe odel

Zweckstrafe. Beide Gesichtspunkte liefsen sich zu einet

höheren allgemeinen zusammenfassen. Staatsanwalt

Feisenberger (Bochum) fordert neue eigenartige StrafJ

mafsnahmen für die geistig Minderwertigen; Juristen

und Ärzte müfsten sie gemeinsam ausarbeiten. Staats^

anwalt Dr. Honnemann (Berhn) tritt für die Notwen^^

digkeit von Kompromissen ein. Privatdoz. Graf zi

Dohna (Halle) erklärt die Rechtsfolge von Rechtsver^

letzungen könne nur Strafe heifsen, wenn sie ZurechJ

nungsfähige treffe. Die Frage müsse lauten: wo gehl

die Grenze zwischen den Straffähigen und den nichl

Straffähigen ? Rechtsanwalt Dr. Oppenheimer (Ham|
bürg) teilt tragische Fälle aus der eigenen Erfahrung mit

um die Frage aufzuwerfen, ob man das Recht hat, da4

durch, dafs man krankhaft Veranlagte zu Verbrechern

stempelt, ihnen und ihrer Familie die Ehre zu rauben^

Entweder sei jemand verantwortlich, dann müsse er be

straft werden, oder er sei krankhaft, dann dürfe ms

ihn nicht als Verbrecher behandeln. Zur These II lieg

ein Amendement Kronecker vor; mit ihm lautet sie: Be^

den vermindert zurechnungsfähigen Verbrechern, ob sifi

gefährlich sind oder nicht, ist eine besondere Art deii

Strafe oder der Behandlung anzuwenden. Prof. von Lisz

erklärt sich bereit, seine These II zugunsten dieses Amen«^

dements zurückzunehmen. Die Thesen I und II werdet!

darauf angenommen, die Thesen III und IV nicht znt

Abstimmung gebracht. — Auf der Tagesordnung de«

Nachmittagssitzungstand die Frage der Rehabilitation^

Der angekündigte erste Referent, der Pariser Untersuchungs
'

richter Le Poittevin war nicht erschienen. Der Korreferent

Dr. Delaquis (Berhn) stellte folgende Thesen auf: l|

Die rechtliche Rehabilitation mufs auch in das deutsch

Strafgesetzbuch eingeführt werden. In das Gnadenrecl

der Krone wird damit nicht eingegriffen. 2. Die Reii

habilitation mufs in den Strafregistern vorgemerkt wer-|

den. Fraglich ist, ob beim Ersuchen um Registeraus-j

Züge, die zu einem bestimmten Zweck gestellt seien,/

nur die dafür notwendigen Verurteilungen anzugeben

seien. 3. Die Vorstrafen eines Angeklagten kann der|

Richter unbedenklich in der Sitzung feststellen, beson-

ders wenn die Strafen, wegen deren er rehabilitiert sei^

nicht berücksichtigt würden. Inbetreff eines Zeugen abe

mufs es genügen, wenn das Strafregister dem Gerichte

zugänglich gemacht würde; allenfalls mufs er in einer

solchen Form danach gefragt werden, dafs seine Vor-

strafen nicht öffentHch bekannt würden. 4. Bei Aus-
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Stellung polizeilicher Fiihrungsatteste mufs auf die Be-

schaffenheit der Vorstrafen und den Zweck, zu dem das

Attest verlangt wird, und die verflossene Zeit geachtet

und deshalb eine Vorstrafe eventuell nicht erwähnt wer-

den. Auch sind für Private bestimmte Atteste anders

als solche, die von Behörden verlangt werden, zu be-

handeln. 5. Internationale Vereinbarungen sind zu er-

streben über: a) Rehabilitation im Inlande gegen aus-

ländische Urteile und über Löschung der Verurteilung

im ausländischen Strafregister; b) einheitliche Regelung

der Strafregister; c) die Dauer der Rcsidenzpflicht. Es

müsse gleichgültig sein, ob die vielfach vorgeschriebene

Residenzpflicht (vorwurfsfreier Aufenthalt an einem Orte

während bestimmter Zeit) im In- oder Auslande absol-

viert würde. An der Diskussion beteiligten sich be-

sonders die Proff. v. Liszt, van Hamel und Oetker
(Würzburg), Landgerichtsdirektor Dr. Aschrott (Elber-

feld) und Dr. Finkeinburg (Düsseldorf). Sie drehte

sich u. a. um die Frage, ob man denjenigen, der einem

Rehabilitierten seine frühere Verurteilung vorwirft, wegen
Beleidigung belangen könne. Auch wurde die Befragung

der Zeugen nach den Vorstrafen in öffentlicher Gerichts-

sitzung erörtert. Zur Abstimmung gestellt wurden nur

zwei Thesen, die fast einstimmig angenommen wurden.
— Hierauf sprach Prof. van Hamel (Amsterdam) noch

über die Konzentration der internationalen Kri-
minalstatistik. Unter Beteiligung der statistischen

Ämter der einzelnen Staaten möchte er in vergleichbarer

Form eine allgemeine Diebstahlstatistik durchgeführt

sehen, die alljährlich veröffentlicht würde. — Auf An-

trag von Prof. v. Liszt wurde der Vorstand beauftragt,

dahin zu wirken, dafs die vergleichende Darstellung

der Strafgesetzgebung der verschiedenen Länder in be-

schleunigtem Tempo fortgeführt werde. Mit einem Schlufs-

wort von Prof. v. Mayr (München) wurde die Versamm-
lung geschlossen.

Personalchronik.

An der Univ. Wien hat sich Dr. Emil Goldman n

als Privatdoz. f. deutsches Recht habilitiert.

Xen erschienene Werke.

Th. Fabian, Abgrenzung von untauglicheui Versuch
und Putativdelikt und Erörterung ihrer Strafbarkeit.

[Belings Strafrechtl. Abhandlungen. 63.] Breslau,

Schletter. M. 1,50.

P. Kay sei, Die Gesetzgebung der Kulturstaaten zur

Unterdrückung des afrikanischen Sklavenhandels. [Die-

selbe Sammlung. 64.] Ebda. M. 3.

Zeitschriften.

ZentraJblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. 15. Sept. E. Josef, Die Verpflichtung zur

Rechtshilfe in Beurkundungsachen.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Launhardt [Prof. f. Ingenieur-Bauwesen an der Techn.

Hochschule zu Hannover], Am sausenden Web-
stuhl der Zeit. Übersicht über die Wirkungen
der Entwicklung der Naturwissenschaften und der

Technik auf das gesamte Kulturleben 2. Aufl. [Aus
Natur und Geistes weit. Sammlung wissen-

schaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen. 23.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 1 El. u. 124 S. 8" mit

16 Abbild, im Text und auf 5 Taf. Geb. M. 1,25.

In letzter Zeit ist mehrfach der Versuch ge-

macht worden, die sogenannte »gebildete Welt«
mit der Entwicklung der Technik wenigstens in

Umrissen bekannt zu machen; meist mit einem

Mifserfolg, weil die meisten Veröffentlichungen

dieser Art rein beschreibender Natur sind. Sie

haften an Äufserlicbkeiten und Einzelheiten, es

fehlt ihnen die Beobachtung von weitem Ge-

sichtspunkt aus.

Anders das vorliegende Werkchen, das eine

Sammlung von vier Vorträgen bildet, die in der

Form getrennt sind, dem Inhalt nach zusammen-

hängen, und die den Einflufs der Technik

überhaupt und im besonderen der ' Verkehrs-

technik auf das Kulturleben in gemeinverständ-

licher Darstellung behandeln.

Der 1. Vortrag: »Die sieben Weltwunder

der Alten und die Wunderwerke unserer Zeit«

berichtet zunächst über die ersteren und schliefst

hieran eine kurze, grofszügig gefafste Geschichte

von naturwissenschaftlichen und technischen Er-

findungen aus dem Gebiete der Physik (Uhr,

Kompafs, Fernrohr, Mikroskop, Barometer,

Thermometer), der Chemie (Spektralanalyse,

Germanium, Teerderivate, Streichhölzer, Petro-

leum, Leuchtgas) und der Maschinentechnik

(Wasserkraft, Dampfkraft, elektrische Kraftüber-

tragung, Eisenbahn, Dampfschiff). Zur Veran-

schaulichung ist eine Fülle von Vergleichszahlen

eingefügt, die den wirtschaftlichen Einflufs der

Technik dem Nichtfachraann besser als die ein-

gehendste Beschreibung klar machen. Den
Arbeitswert der Kohle veranschaulicht beispiels-

weise der Verf. durch den Satz: »Durch eine

Eisenbahnwagenladung Steinkohlen kann soviel

Arbeit verrichtet werden, als ein fleifsiger

Arbeiter während seines ganzen Lebens leisten

kann.«

Der 2. Vortrag: »Die Herrschaft des Men-

schen über den Raum« behandelt die Fem-
wirkung der Geschütze, des Femrohrs, des

Telegraphen und des Heliographen sowie die

sich hieraus ergebenden Kulturwirkungen, schliefst

hieran eine kurze Darstellung der Eigenart und

der Geschwindigkeiten verschiedener Verkehrs-

mittel, und im besonderen des Schnelldampfers

und der Eisenbahnen. Die Mithilfe des Verkehrs

bei der modernen F'abrikation wird in drastischer

Weise an einem Beispiel veranschaulicht (Ur-

sprung der Teile eines Regenschirmes).

Der dritte Vortrag: »Die Entstehung und

die Vorzüge der Eisenbahnen- gibt einen Über-

blick über die Entwicklung der Spurbahn und

der Lokomotive und der Verbindung beider: der

Eisenbahn. Es folgt ein Vergleich des Verkehrs

auf Eisenbahnen, Landstrafsen und Wasser-

strafsen vor drei Jahrzehnten und jetzt und

schliefslich eine fesseine Betrachtung über die

Entwicklung der Verkehrstechnik durch den

Zwanglauf (Spurbahn, Telegraphendraht) zur

freien Bewegung (Kraftwagen, Funkentelegraphie)

und über die Entwicklung der Menschheit von

der Willkür durch den Zwang zur geordneten

Freiheit.

In dem 4. Vortrag: »Die Wirkungen der
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Vervollkommnung des Verkehrs« werden die

Einflüsse des Eisenbahnverkehrs auf die Preis-

bildung dargestellt, ferner auf Landwirtschaft und

Industrie, auf Bergbau, auf Grofsbetrieb, auf

National -Vermögen und -Einkommen, auf recht-

liche und soziale Verhältnisse, auf Entwicklung

und Bau. der Städte, auf die Ausbildung des

Nationalbewufstseins und auf internationale Ver-

einbarungen. Der Vortrag schliefst mit einem

Vergleich zwischen der idealen und der realen

Kultur und mit der Feststellung ihrer Gleich-

wertigkeit.

Die Darstellung ist durchaus objektiv und

wirkt trotz vieler Zahlen nie ermüdend.

Berlin-Charlottenburg. O. Kammerer.

G. Lame, Examen des differentes methodes
employees pour • resoudre les problemes de
geometrie. Reimpression facsimilee. Paris, A. Her-

mann, 1903. 124 S. 8" mit 2 Figurentaf. Fr. 5.

Das 1818 zuerst erschienene Werk beginnt mit einem

Abschnitt über Analyse und Synthese, behandelt darauf

die Methode der Zurücliführung auf einfachere Aufgaben,

die der Zurückführung auf besondere Fälle, die ähnUche

Hilfsfigur, die Methode der Umkehrung und des geome-

trischen Orts, führt dann in einem Abschnitt aus der

analytischen Geometrie den Büschel- und ßündelbegriff

ein und zeigt aus der darstellenden Geometrie die Kon-

struktion von Linien und Kegeln 2. Ordnung aus einer

hinreichenden Zahl von Punkten und die Konstruktion

des Mittelpunktes und konjugierter Durchmesser einer

Fläche 2. Ordnung aus 9 Punkten. Es folgt ein Ab-

schnitt über graphische Auflösung von Gleichungen

bis zum 8. Grade. Eine Aufgabe der Maxima und

Minima wird mit Hilfe statischer Begriffe gelöst. Das

Werk war sehr selten geworden; sein Kaufpreis betrug

zuletzt 30 Mark, so dafs der faksimilierte Neudruck will-

kommen zu heifsen ist.

Paul Sorauer [Privatdoz. f. Botanik an der Univ. Berlin,

Prof.], Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 3.

vollst, neu bearb. Aufl. Lief. 1. 2. Berlin, Paul Parey,

1905. Je M. 3.

Diese neue Auflage des bekannten, zuerst 1874 er-

schienenen Werkes wird drei Bände enthalten. Sorauer

selbst wird im L Band die durch Witterungseinflüsse, Lage

und Beschaffenheit des Bodens und durch die zu Kultur-

zwecken vorgenommenen Eingriffe des Menschen veran-

lafsten Krankheitserscheinungen behandeln. Die vor-

liegende erste Lieferung enthält hiervon den allgemeinen

Teil; er beginnt mit einer Bestimmung des Begriffs

Krankheit, wobei absolute und relative Krankheiten unter-

schieden und auch die Lehre von der Mifsbildung hin-

zugezogen wird. Nach einer Erörterung der Symbiose

und des Saprophytismus wendet sich der Verf. den

parasitären Krankheiten und den Epidemien zu, weist

auf die künstliche Immunisierung und »innere Therapie«,

behandelt dann die Prädisposition, die Erblichkeit und
Degeneration und skizziert zum Schlufs die geschicht-

liche Entwicklung der Phytopathologie. Der spezielle

Teil beginnt mit der Behandlung der durch ungünstige

Bodenverhältnisse veranlafsten Krankheiten. — In der

zweiten Lieferung fändet sich der Anfang des II. Bandes.

In ihm behandelt G. Lindau die von pflanzlichen Para-

siten herbeigeführten Krankheiten. Im III. Band wird

L. Reh die tierischen Parasiten behandeln. Wir gedenken

auf das Werk noch zurückzukommen.

A. Legahn [Dr. med.]. Physiologische Chemie.
l.Tl.: Assimilation. 2. Tl.: Dissimilation. [Sammlung

Göschen. Nr. 240/41.] Leipzig, G. J. Göschen, 1905.

134 S. mit 2 Taf.; 139 S. mit 1 Taf. 8°. Geb. je

M. 0,80.

Der Verf. gibt eine chemische Analyse der Nahrungs-

mittel; diese werden darauf nach ihrer Aufnahme in den

Körper in den einzelnen Stadien der Verdauung betrach-

tet, bis zu ihrer Verarbeitung zur Körpersubstanz. Dann

geht der Verf. auf die Chemie der Säfte und Organe des

Körpers und auf den Abbau ihrer chemischen Bestand-

teile durch Spaltung und Oxydation zu einfachen Ver-

bindungen und auf deren Ausscheidung ein. Den

Schlufs bildet eine Besprechung der Anomalien dieses

Abbaus und der Zersetzung toter Körper.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

An der Univ. München kommt demnächst aus den

Renten der von Lam ontschen Stipendienstiftung
ein Stipendium zu 2100 M. zur Verleihung. Die

Stiftung soll in erster Linie die Heranbildung junger

Gelehrten im Fache der reinen Mathematik, der

Physik und der Astronomie fördern. Wenn sich

jedoch keine Bewerber aus diesen Fächern finden, die

zugleich den übrigen Bewerbungsbedingungen ent-

sprechen, so kann das Stipendium in zweiter Linie auch

zur Förderung des höheren Studiums der Natur-

wissenschaften überhaupt jungen Chemikern, Minera-

logen, Botanikern oder Zoologen, und zwar auf drei

Jahre verliehen werden; jedoch soll nach den ersten

drei Jahren derselbe Bewerber, wenn er vorzügliche

Leistungen aufzuweisen imstande ist, um fernere Beibe-

haltung seines Stipendiums für höchstens drei Jahre

nachsuchen können. Die Bewerber müssen 1. an der

Münchener Universität immatrikuliert, geborene Bayern

und katholischer Religion sein und nach Vollendung der

allgemeinen Universitätsstudien die mathematischen Dis-

ziplinen, d. h. die reine Mathematik, die Physik oder die

Astronomie zum Beruf gewählt haben oder event. dem

höheren Studium der Chemie, Mineralogie, Botanik oder

Zoologie sich widmen; 2. eigene .arbeiten, die ihr Talent

bekunden, oder wenigstens eine schriftliche Erklärung

von einem kompetenten Gelehrten vorlegen, worin ihnen

bezeugt wird, dafs sie die Fähigkeiten, den Fleifs und

die Ausdauer besitzen, die nötig sind, um eine höhere

wissenschaftliche Ausbildung zu erlangen. Zu den Ver-

pflichtungen der Stipendiaten gehören insbesondere fol-

gende: 1. Sie sollen in der Regel am Sitze der Lud-

wig- Maximilians -Universität sich aufhalten und im-

matrikuliert bleiben, doch können die Stipendien auch mit

besonderer Bewilligung der philosophischen Fakultät und

des akademischen Senats zu Reisestipendien benutzt

werden. 2. Jeder Stipendiat hat am Ende eines jeden

Jahres der philosophischen Fakultät einen Rechenschafts-

bericht über Studienfortschritte vorzulegen. Bewerbungen

um das erwähnte Stipendium sind auf der Universitäts-

kanzlei zu München bis 31. Oktober 1905 einzureichen.

Der Göttinger Universitäts-Sternwarte hat

Doktor A. Schoblach in Dresden einen 7 -zölligen Re-

fraktor mit Kuppel von 4,50 m Durchmesser, einige

kleinere Instrumente sowie eine kleine astronomische

Bibliothek und eine Autographensammlung geschenkt.

Gesellschaften nnd Tereine.

77. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte.

Meran, 25. September.

In der ersten allgemeinen Sitzung hielt Prof. W. Wien

(Würzburg) den ersten Vortrag. Er sprach über die

Elektronen. Er erinnerte daran, dafs die Lehre von

den Elektronen ihren Ausgang von Anschauungen Fara-

days nahm. Dann lieferten durch ihre elektrolytischen

Studien Hittorf und Kohlrausch das Material zu einer

besseren Fundierung, und Helmholtz griff durch eine

seiner vielen genialen Ideen gewaltig fördernd ein. W.



2469 7. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 190S. Nr. 40. 2470

legte sodann dar, wie man zu den Begriffen des Ion und

des Elektron gekommen ist; neue treibende Kräfte ent-

standen der neuen Erkenntnis aus den Entdeckungen

der neuen Strahlen, der Kathoden-. Röntgen-, Radium-

strahlen u. a. Ganz besonderes Interesse haben die

Radiumforschungen. Sie haben die Aufmerksamkeit auf

die auf den ersten Blick erstaunliche Tatsache gelenkt,

dafs ein Element einen zeitlich verlaufenden .Abbau er-

fährt, der mit Strahlenaussendung einhergeht. Die End-

vorstellung, zu der man gelangte, ist die, dafs alle Atome
zuguterletzt auf elektrischen Erscheinungen beruhen. Diese

Vorstellung werde vielleicht angefochten werden. Man
bedenke aber, dafs alles dasjenige, was wir von den

Atomen und Molekülen annehmen, durchaus hypothetisch

ist. Auch bei der Elektronenlehre handele es sich um
eine Hypothese. W. zeigte, wie es mit der Grundlegung
der Elektronenlehre bestellt ist. Zum Schlüsse kenn-

zeichnete er die Grenzen, die der Erkenntnis auf diesem

Gebiete gesteckt sind, unter besonderem Hinweise auf

die Kritik, die an der Elektronenlehre geübt werden kann.

Der Vortrag schlofs mit der Feststellung, dafs in der

Elektronenlehre vorerst alles wesentliche geleistet ist. —
Den zweiten Hauptvortrag, über Tropenkranheiten,
hielt in Vertretung des verhinderten Hamburger Hafen-

arztes Nocht sein Mitarbeiter, der Privatdozent der Hy-
giene in Heidelberg, Dr. R. O. Meyer, der erst vor

einiger Zeit von einer Reise nach Südamerika zum Studium

des gelben Fiebers zurückgekehrt ist. Einleitend wies

M. auf den grofsen Nutzen hin, den wirtschaftlich das

neuerlich verstärkt betriebene Studium der Tropenkrank-

heiten gebracht hat. Das lasse sich am besten an der

wichtigsten Tropenkrankheit, der Malaria, erkennen.

Allgemein werde der Rückgang der Malaria festgestellt

— ein Fortschritt, der für unsere kolonialen Unter-

nehmungen und unsern Handel praktisch sehr viel be-

deutet; die Tropenkrankheiten liefsen sich in drei

Gruppen einteilen. Die erste umfasse diejenigen, die

lediglich auf klimatische Einflüsse zurückzuführen sind;

Typen hierfür seien Sonnenstich und Hitzschlag. Die

zweite grofse Gruppe bilden die Erkrankungen, die durch

tropische Infektion von bekannter Ursache hervorgerufen

werden. Ein Beispiel ist die Malaria. Als dritte Gruppe
bleiben die tropischen Allgemein -Erkrankungen, deren

Ursache noch unbekannt ist, übrig. Hier steht obenan
die Beriberi. M. geht dann nach der Voss. Z. die her-

vorstechenden Tropenkrankheiten durch. Er beginnt mit

der Beriberi. Die einen, voran Manson, halten sie für

eine miasmatische, andere, z. B. japanische Ärzte für

eine Intoxikationskrankheit. Von Interesse sind Beob-

achtungen über Beriberi auf Segelschiffen. Hier haben

einzelne Arzte den Eindruck gewonnen, dafs für die

Entstehung ungenügende, und vor allem einseitige Er-

nährung in Betracht kommt, und dafs Beriberi und
Skorbut eng verwandt sind. Eine Eigentümlichkeit der

Tropenkrankheiten ist, dafs bei ihnen vor allem Proto-

zoen als Erreger wirksam sind. Es scheint , dafs diese

gerade in den Tropen die besten biologischen Bedin-

gungen für ihre Art vorfinden. Das gilt von den

Malariaparasiten, den Trypanosomen, die bei der Tsetse-

krankheit, der Surra, dem Mal de Cadera eine Rolle

spielen. "\ Wichtig war hier die Feststellung, dafs Insekten

als Zwischenwirte der Krankheitserreger bei der Krank-

heitsübertragung eine wesentliche Bedeutung haben.

Auffällig erscheint, dafs die Protozoen in ihrer Form
und Virulenz auseinander gehen. Nach Koch erklärt

sich dies aus ihrer Mutabilität. Sie sind noch nicht

feste Arten geworden. Ganz besondere Bedeutung hat

das Studium der Schlafkrankheit gewonen, seitdem man
weifs, dafs sie nicht blofs eine den Negern eigentüm-

liche Krankheit ist, sondern dafs auch Weifse davon
befallen werden. Kurz berührte M. das gelbe Fieber.

Zum Schlüsse besprach er die Immunitätslehre. — Der

Nachmittag war Abteilungssitzungen gewidm.et.

(Schlufs folgt.)

Pertonalrhroiiik.

Der Vorsteher der naturwissenschaftl. Versuchsabteil,

am Kais. Gesundheitsamte in Berlin, Prof. Dr. med. et

phil. Theodor Paul ist als Prof. Hilgers Nachfolger zum
ord. Prof. für Arzneimittellehre und angewandte Chemie
an der Univ. München ernannt worden.

Dem etatsmäfs. Prof. f. Elektrotechn. an der Techn.

Hochschule in .\achen Dr. Otto Grotrian ist der Titel

Geh. Reg.-Rat verliehen worden.
Der Privatdoz. f. Physik an der Univ. , Münster Dr.

Max Reinganum ist an die Univ. Freiburg i. B. über-

gesiedelt.

.\m Polytechnikum zu Budapest ist der Privatdoz.

Dr. Emerich Szarvasy zum ord. Prof. f. Elektrotechnik

ernannt worden.

Der Hafenbaudirektor Hirsch aus Duisburg ist als

Prof. Intzes Nachfolger als Prof. f. Wasserbaukunde an

die Techn. Hochschule zu .Aachen berufen worden.

An der Techn. Hochschule in Wien hat sich der

Konstrukteur Dr. Paul Lud wik als Priivatdoz. f. technolog.

Mechanik habilitiert.

»n erscbienene Werke.

0. Stolz und A. Gmeiner, Einleitung in die Funk-

tionentheorie. 2. Aufl. [Teubners Sammlang von Lehr-

büchern auf dem Geb. der math. Wiss. 14, 2.] Leipzig,

Teubner.

F. Smolik, Elemente der darstellenden Geometrie.

Neubearb. von J. F. Heller. Wien, Tempsky, u. Leipzig.

Freytag. Geb. M. 4.

T. Truchot, Les petits metaux. [Encyclop. scientifique

des Aide-memoire p. p. Leaute.] Paris, Gauthier- Villars.

Fr. 2.

R. Pe risse, Le chauffage des habitations par calo-

riferes. [DieselbeSammlung.] Ebda. Fr. 2.

E. J. Brunswick et .Aliamet, Constructions des in-

duits ä courant continu. [Dieselbe Sammlung.] Ebda.

Fr. 2.

R. Klotz, Der Foxterrier. Köthen, Schettler. M. 6.

F. Knickenberg. Der Hund und sein Verstand.

Ebda. M. 3.

Zeitschriften.

Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften. Math.-phys. Kl.

1905, III. G. Kowalewski, Über gewisse Scharen

unendlicher Reihen und eine Verallgemeinerung des Be-

griffs der gleichmäfsigen Konvergenz. — Fr. Engel,
Eine neue Methode der Invariantentheorie der Differen-

tialgleichungen. — K. Zorawski, Notiz über Trans-

lationsflächen. — IV. G. F. Lipps, Bericht über das

Fechner-Archiv. — A. Mayer, Nachträgliche Bemerkung
zu meiner II. Mitteilung über den Hilbertschen Unab-

hängigkeitssatz. — J. Friede 1, Experimentelle Unter-

suchungen über lamellare Doppelbrechung.

Zeitschrift für mathematischen und naturnissen-

schaftlichen Unterricht. 36, 5. J. Sterba, Elementare

Bahnbestimmung eines Planeten. — K. Bochow, Ein-

fachste Berechnung des regelmäfsigen 20-Ecks (Forts).

— J. H. Keppler, Ein oftmals wiederholter Trugschlafs.

— Otto Richter, Zur Orthogonalprojektion des Würfels.

— Weist, Zur stereometrischen Veranschaulichung. —
Theodor Meyer, Zur Berechnung der pythagoreischen

Zahlen. — K. Hagge, Der Satz des Ptolemäus. —
Wilh. Janisch, Zur Lehre von der Proportionalität der

Linien am Kreise.

Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der

Naturwissenschaften. 4, 3. Paul Diergart, .Neue

geschichtlich -technische Erörterungen zur Schiefspulver-

Frage im alten Indien, auf Grund literarischer Belege.

Ein Briefwechsel der Herren Gustav Oppert-Berlin und

Oskar Gutt.mann-London. — E. Ebstein, Aus Chlad-

nis Leben und Wirken. — W. Max Müller, .Aus dem

Museum in Kairo. Altägyptische Naturwissenschaft. —
Max Neuburger, Hermann Lingg. — Karl Sudhoff,

Georg W. A. Kahlbaum f-
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Zeitschrift für organische Chemie. 46, 4. H.

Grossmann und Fr. Hünseier, Über die Verbindun-

gen der Metallrhodanide mit organischen Basen. — R.

Abegg und J. F. Spencer, Zur Kenntnis der Thallium-

oxalate. — K. Mönkemeyer, Über Tellur -Wismut. I.

— S. E. Moody, Jodometrische Bestimmung von Alu-

minium in Aluminiumchlorid und Aluminiumsulfat. —
A. Juni US, Beiträge zur Kenntnis der Molybdate. —
R. Ruer und , M. Levin, Zur Kenntnis der Zirkon-

schwefelsäuren. — R. Ruer, Das Zirkonchlorid als Mittel

zum Nachweise der Zirkonerde. — W. Herz und M.
Knoch, Notiz über das Molekulargewicht des Queck-
silberjodids.

Zeitschrift für analytische Chemie. 44, 11. C.

Friedheim, O. Decker und E. Diem, Über die

Trennung des Arsens von Vanadin und Molybdän und
die Bestimmung des ersteren. — H. Hermann, Studien

über die Elementaranalyse organischer Substanzen. —
Ed. Donath, Zur gewichtsanalytischen Bestimmung des

Mangans mittels Wasserstoffsuperoxyds.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen-

geschichte und Pflanzengeographie. 37, 1. K. Domin,
Das böhmische Mittelgebirge. Eine phytogeographische

Studie. — A. Weberbauer, Anatomische und biolo-

gische Studien über die Vegetation des Hochlandes Peru.

— A. Engler, Ulearum Engl. nov. gen.; Beiträge zur

Kenntnis der Araceae. X. — P. Dietel, Uredineae

japonicae. VI. — L. Radlkofer, Sapindaceae novae e

generibus Serjania et PauUinia collectionum Ule, Weber-

bauer, Smith et Williams. — P. Hennings, Fungi

japonici. VI.

Botanisk Notiser. 1905, 3, H. Dahlstedt, Om
skandinaviska Taraxacumformer. — N. Sylven, Om de

svenska hapaxanthernas lifslängd. — C. Skottsberg,
Till frägan om det färgade hyllets betydelse säsom skyl-

tande medel.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geo-

graphie und Biologie der Tiere. 22, 5. A. Thiene-
mann, Biologie der Trichopterenpuppe.

Medizin.

Referate.

F. Jessen [Arzt in Davos, Dr.], Lungenschwind-
sucht und Nervensystem. Jena, Gustav Fischer,

1905. 112 S. 8°. M. 2.

Der erste Abschnitt der Schrift führt den Titel

»Lungentuberkulose und Psyche«. Die Folge der

Tuberkulose sei eine »reizbare Schwäche» des Nerven-

systems. Dazu komme bei tuberkulösen Familien häufig

eine stärkere erbliche Belastung, und das Ergebnis sei

die Psychose. Einer Beschreibung des »tuberkulösen

Charakters« folgt die Ablehnung der Annahme einer

spezifisch tuberkulösen Form der Geistesstörung. Darauf

beschäftigt sich der Verf. mit dem häufigen Zusammen-
treffen von Lungentuberkulose und Psychose. Weiter

geht er auf die Tuberkulose und ihren Zusammenhang
mit der Meningitis, auf ihre Beziehungen zu den Neu-

rosen, auf ihren schädlichen Einflufs auf die sensiblen

und motorischen Nerven und auf ihre Beziehungen zu

vasomotorischen, sympathischen, sekretorischen und tro-

phischen Neurosen ein.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Terelne.

30. Hauptversammlung des Deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege.

Mannheim, 13. September.

(Schlufs.)

Dr. Thiesing (Berlin), Mitglied der königlichen Prü-

fungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbesei-

tigung, sprach über Müllbeseitigung und Müll Ver-
wertung. Zu einem wirklich befriedigenden V^erfahren

gelange man erst, wenn neben dem hygienischen zu-

gleich der ästhetische und der wirtschaftliche Gesichts-

punkt gewahrt bleiben. Hiernach biete sich zunächst

der Weg der Aufbringung des Mülls auf Ödländereien

dar, die der Bebauung voraussichtlich noch längere Zeit

entzogen bleiben. Dies Verfahren erscheine unbedenklich,

wenn das Müll gleich unterpflügt wird oder so gelagert

werden kann, dafs Belästigung der Umgebung durch

StaubVermehrung, Gerüche, Insekten oder Ungeziefer

nicht zu befürchten ist. Vollkommener sei die Sortie-

rung des Mülls behufs Verwertung seiner einzelnen Be-

standteile. In den Verkehr zurückgelangende Bestand-

teile müssen dabei zuvor einer Behandlung unterzogen

werden, die die Übertragung etwa vorhandener Krank-

heitskeime sicher verhütet. Endlich komme die Müllver-

brennung in Betracht, deren Durchführbarkeit davon ab-

hängt, dafs das Müll ohne erhebliche Zusätze an Brenn-

stoff verbrannt und dafs sowohl die Verbrennungswärme,
wie die Verbrennungsrückstände geeignete Ausnutzung
gestatten. Von Fall zu Fall sei zu entscheiden, welches

von diesen Verfahren den Vorzug verdiene. Th. meint,

die von mancher Seite angenommene Möglichkeit, dafs

ansteckende Krankheiten durch das Müll verbreitet wer-

den, müsse erst bewiesen werden, bevor man daraufhin

weitgehende Forderungen hinsichtlich der Müllbeseitigung

erhebt. Bis jetzt fehle jeder überzeugende Beweis. Das

in Charlottenburg mit Erfolg durchgeführte Trennungs-

system sei sehr zu beachten, sei auch jetzt in Potsdam

eingeführt und in den gröfsten nordamerikanischen Städten

längst in Ausübung. Die dagegen mehrfach erhobenen

Einwände hält er nicht für stichhaltig. Hygienisch be-

friedige es, und der Befürchtung, das Publikum werde

sich nicht an die Auseinanderhaltung der Müllbestand-

teile gewöhnen, widersprächen nicht nur jene Beispiele

der Durchführung des Verfahrens, sondern auch zahl-

reiche Erfahrungen auf anderen Gebieten. Die vom
hygienischen Standpunkte vollkommenste Art der Müll-

beseitigung bilde die Verbrennung. Sie werde auch immer

weitere Einführung finden, selbst an Orten, wo jetzt

noch das Müll wegen zu starker Beimischung von Braun-

kohlenasche unverbrennlich ist oder doch zu schwer

verbrennt. Denn mit der zunehmenden Einführung der

Gasfeuerung nehme der Verbrauch der Braunkohle ab,

und damit vermindere sich nicht nur die Beimischung

der Asche im Müll, sondern es verbleiben demselben

auch erhebliche Mengen von verbrennlichen Stoffen, die

jetzt meist gleich in der Kohlenfeuerung des Hauses mit-

verbrannt werden. Ob die Verbrennung des Mülls überall

möglich sei, bleibe freilich zunächst zweifelhaft, und da

sei auf die Fälle hinzuweisen, wo aus Müllmassen An-

höhen, wie der vielgenannte Leipziger Scherbeiberg, auf-

gehäuft und gärtnerisch oder landschaftlich ausgestaltet

wurden, ohne dafs man irgend einen Nachteil davon be-

obachtet hätte. In Mannheim sei lange Zeit das Müll in

eine grofse Grube geschüttet worden: der Platz diene jetzt

als Kinderspielplatz. Gesundheitliche oder sonstige Nach-

teile seien auch dort nicht entstanden. Bei der Auf-

stapelung des Mülls müsse die Durchwühlung verhindert

werden. Eine Reihe von Rednern teilte darauf Erfahrungen

mit, die an verschiedenen Plätzen mit der Müllbeseiti-

gung gemacht worden sind. Namentlich wurde dabei die

Müllverbrennung mit grofser Anerkennung hervorgehoben.

— Den letzten Verhandlungsgegenstand bildete das Thema:

Selbstverwaltung und Hygiene. Der Referent, Geh.

Medizinalrat Dr. Roth (Potsdam) sprach über die Sorge

für Geisteskranke, Idioten und Epileptische, Blinde und

Taubstumme, über die Aufgaben der Verwaltung bei an-

steckenden Krankheiten, die Sorge für Ausbildung und

Bereitstellung ausreichenden Pflegepersonals, namentlich

auch soweit Gemeindepflegerinnen, Haus- und Wochen-

pflegerinnen in Frage kommen. Dann erörterte er die

Bereitstellung von Armenärzten, die Armen- und Wochen-

pflege, die Nahrungsmittelkontrolle, die Wasserversorgung,
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die Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Ver-

kehrsstrafsen , die Aufstellung der Bebauungspläne, die

Wohnungsfürsorge, die kommunalen Verkehrsmittel, die

Strafsenreinigung, Verhütung von Staub, Rauch und Rufs,

Beseitigung der festen und flüssigen Abfallstoffe, die

Säuglingsernährung, den Fleischverkehr, die Volks- und

Krankenküchen, Badegelegenheiten, Krankenhäuser, Kran-

kentransport- und Rettungswesen, Schulärzte, Armen-

häuser, Fürsorge für Wöchnerinnen, für arme Schulkin-

der usw. In 60 Leitsätzen forderte er die Einrichtung

besonderer Gesundheitsämter für alle Zweige der komma-
nalen Hygiene mit Einschlufs der Statistik, ferner die

Einrichtung gesundheitlicher Kommissionen nach Analo-

gie der in Preufsen durch das Gesetz, betreffend die

Dienststellung des Kreisarztes usw. vom 16. Sept. 1899

ins Leben gerufenen Gesundheitskommissionen in allen

Bundesstaaten, wo etwas derartiges bis jetzt noch nicht

besteht. Krankenkassen und Lebensversicherungsanstal-

ten sollen bei der Bekämpfung von Volksseuchen, ins-

besondere der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten

und des Alkoholismus mitwirken, auch sonstigen Organi-

sationen mit Selbstverwaltung, wie Innungen und Hand-
werkskammern, steht eine Mitbetätigung auf dem Gebiete

der Hygiene zu usw. — Nach kurzer Erörterung erfolgte

der Schlufs der Tagung. — Der für das nächste Ge-

schäftsjahr gewählte Ausschufs besteht aus Geh. Medi-

zinalrat Buschbeck (Dresden), Oberbürgermeister Beck
(Mannheim), Stadtbaurat Prof. Genzmer (Danzig), Geheim-

rat Dr. Lent (Köln), Oberbürgermeister Lentze (Barmen)

und Stadtbaurat Schmitz (Darmstadt).

Zeltschriften.

Deutsche Zeilschrift für Nervenheilkunde. 29, 3. 4.

Bikeles und Franke, Die Lokalisation im Rücken-
mark für motorische Nerven der vorderen und hinteren

Extremität vorzüglich beim Affen (Cercopithecus) im
Vergleich mit Befunden am Hund und teilweise auch an
der Katze. — Bikeles, Zur Lokalisation im Rücken-
mark. — Lewandowsky, Bemerkungen über die

hemiplegische Kontraktur. — Ed. Müller, Zur Patholo-

gie der sogen, primären kombinierten Strangerkrankungen
des Rückenmarkes. — Curschmann, Beiträge zur

Ätiologie und Symptomatologie der Syringomyelie. —
Hammer, Augenmuskellähmungen infolge chronischer

Blei- und Nikotinvergiftung. — v. Bechterew, Eine
nervöse Erkrankungsform mit den äufseren Merkmalen
der Myotonie.

Moderne Dichtung.

Referate.

t Paul von Winterfeld [aord. Prof. f. mittelalterl.

Lat. an der Univ. Berlin], Gedichte. München,
C. H. Beck (Oskar Beck), 1905. 68 S. 8». Geb.

M. 1,50.

Es gibt ein uraltes, griechisch -orientalisches

Märchen von Zariadres, der im Traume eine

mondferne Prinzessin sah und in heifser Liebe
zu ihr entbrannte; und ähnliches widerfuhr dem
Prinzen Kamr essaman und der Prinzessin

Bedur in Tausend und eine Nacht. Solch eine

wundersame Traumliebe ist es gleichfalls, die in

diesem Gedichtbüchlein die Märchenaugen auf-

schlägt und schüchtern wie mit halben Worten
redet.

Wer Paul von Winterfeld nur als gelehrten

Fachgenossen und nur aus seinen Werken kannte,

den auch im kleinsten peinlich treuen Philologen,

den kritischen Kopf, den siegreichen Konjektural-

kritiker, den Herausgeber der Hrotswith und des

IV. Bandes der Karolingischen Dichter, den in-

timen Kenner und Entzifferer mittellateinischer

Handschriften, den Begründer der Ursprungge-

schichte des mittellateinischen Kirchenliedes in

Tropen und Sequenzen, den scharfsinnigen und

fein beobachtenden Techniker des Satzschlusses,

den scharfen Polemiker gegenüber unkritischer,

nachlässiger Mittelmäfsigkeit oder gar neidischer

Unwahrhaftigkeit, den nimmer müden Arbeiter,

der mit 32 Jahren schon eine Lebensarbeit

in seiner mittelalterlichen Philologie hinter sich

hatte und sich deren Begründern W. Meyer und

dem von ihm besonders geliebten Ludwig Traube

würdig an die Seite stellte — wer ihn nur so

kannte, der konnte nicht ahnen, dafs dieser

Recke ein stiller Träumer war. Und um dieses

Buches willen mufs ich schon davon sprechen

— nur wenige arme Worte der Erinnerung an

etwas Reiches und Köstliches, das nun dahin ist.

In ärmlicher Gelehrtenklause hat er gelebt

umringt von seinen Bücherregalen als Einsiedler

mitten im Brausen der Weltstadt, enthaltsam gegen-

über allen ihren Lockungen und Lüsten, keusch im

vollen Sinn des Wortes, dabei dürftig, ja bettel-

arm, denn alles, was er erwarb, verschlang seine

kostbare Bibliothek. Sommer und Winter um-

hüllte den mächtigen ein wenig riesenhaft unge-

schickten Körper dasselbe Gewand, fast hätte

ich Kutte gesagt. Denn er war in seiner Art

fast wie ein mittelalterlicher Mönch, und mit den

süddeutschen Mönchen, durch deren Klöster ihn

seine gelehrten Forschungsreisen führten, vor

allem den Sankt Gallem, verstand er sich aus-

gezeichnet. Sie wollten, wie er mir gerne

lachend erzählte, oft gar nicht glauben, dafs er

ein Protestant war, ja eigentlich noch etwas viel

Freieres und Gefährlicheres. Denn sein Asketen-

tum übte er in voller Freiheit und nur um seiner

Unabhängigkeit willen, da er sonst im Grunde

völlig hellenisch empfand.

Es hat Zeiten gegeben, in denen er wochen-

lang kaum einen Menschen sah, und doch hatte

er ein verzehrendes Verlangen nach hoher Freund-

schaft, nach den tiefsten Geheimnissen der Seelen,

nach Mitteilung des Innerlichsten, fast Unaussprech-

baren. Dabei vertrug seine empfindliche, eksta-

tische Natur zuletzt nur noch die strenge, reine

Luft der höchsten Höhn und Einsamkeiten, die be-

geistert und berauscht. Zudem hatte er bei all

seiner unendlichen Treuherzigkeit und Gläubig-

keit eine scharfe Witterung für alles Unwahre,

Unlautre, Ärmliche, Betriebsame, in der kleinen

Angst des Daseins Lebende, und zu Kompro-

missen war er da nie bereit. So war er im

Grunde die längste Zeit seines Lebens einsam,

und darum wollte er es schliefslich denn auch

sein. Aber die Einsamkeit ist gefährlich — be-

sonders für Träumer, und er hatte wunderbare

Träume, und nicht blofs des Nachts.
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Ihn umschwebten greifbar die Schatten der
altdeutschen Dichter und Dichterinnen, deren
Werken seine Arbeit galt, allen voran der Sankt
Galler Mönch und Dichter Notker und Hrotswitha,

die Nonne von Gandersheim. Er konnte von
ihnen sprechen wie von Lebenden, Auch He-
loisens Schatten war ihm teuer, und er hat in

dem grofsen Hrotswithaufsatz viel Schönes über
ihre freie Liebe gesprochen, fast mit Zorn gegen
Abälard, der sich solcher Hingebung kaum wert
erwies.

Von der mittelalterlichen Frauendichtung fand

er den Weg zu der modernen, und seltsam misch-

ten sich bei ihm mit den Gestalten der toten

Dichterinnen der Vorzeit die der lebenden, von
denen manche ihm Heloisens Schicksal zu teilen

schien.

So kam schliefslich zu dem einsamen Manne
die Liebe, die Traumliebe zu einem Mädchen,
das er nie mit leiblichen Augen gesehen:

Sein Auge hat in ihres nie geschaut,

Nie ruhte ihre Hand in seiner Hand;
Und doch verknüpft geheimnisvolles Band
Mit ihr ihn innig wie mit einer Braut.

Ahnliches erzählt man von Mönchen der Vor-

zeit, die zu ihren Madonnen und heiligen Frauen
in geistlicher Minne entbrannten, übersinnliche

F'reier.

»Von IVaum und Träumen« betitelt sich

darum der schönste Teil des Büchleins:

Ihn trug ein Traum empor zu Gottes Throne
Und schweben sah er eine Lichtgestalt,

Auf blondem Haupt des Leidens Dornenkrone,
Um ihren Fufs der Wolken Schleier wallt:

Der Heiligen Bildnis, . . , .

Doch durch alle Verse klingt zugleich die

bange Ahnung eines dem Tode verfallenen

Mannes:
Und geht es gleich zu Ende,
So mag's zu Ende gehn,

Darf brechend nur das Auge
Den Himmel offen sehn.

Die Fahne hoch in Händen,
Des Sieges Morgenrot
Schauend von steiler Zinne,

So sinken in den Tod

!

Dann hadert er auch voll tödlicher Schmerzen
mit seiner Liebe, ihm erscheint das blutige Bild

des Achilleus und der Amazonenkönigin Penthe-

silea, wie es Heinrich von Kleist, den er sehr

liebte, schreckhaft gemalt hat. Mit Kleist hat

er, gleichfalls aus ritterlichem, altpreufsischen Ge-
blüt entsprossen, manche Ähnlichkeit nicht im

Genie, das steht hier ganz aufser Vergleich, wohl

aber im phantastisch düsteren Charakter und

Schicksal.

Aber noch im Vergehen voll heiliger, bluten-

der Liebe wünscht der Dichter der Geliebten

Glück und Glanz:

Kennst du das alte Johanniswort,

Den Grufs aus des Täufers Munde,
Den er gesandt dem Menschensohn
In todesdunkler Stunde?

Du mufst zunehmen, ich nehm' ab —
So mufs es mit uns geschehen:
Dein Stern mufs steigen zur Höh' empor.
Meiner untergehen.

Der Träumer Zariadres im griechischen Mär-'

chen und Prinz Kamr essaman machten sich auf,

wanderten viele, viele Meilen und fanden dann
wirklich jeder seine Prinzessin; auch unser Träu-

mer hat sich nach seinen Gedichten zu urteilen!

aufgemacht zu suchen, aber seine Prinzessin

hat sich wohl nicht finden lassen. Das war auch

gut so und weise; denn Träume sind keine

Wirklichkeiten, und es ist lebensgefährlich, beide

zu verwechseln.

Sind diese Verse nun wirklich glatt und gut?

Ach nein, ich kenne viel bessere, und dem Ver-

fasser war das selber wohl bewufst; ja sie sind

sogar hier und da ein wenig unbeholfen. Wie
sollte auch ein Mönch und ein Asket in zier-

lichen Trillern und Läufern von Liebe singen

wie ein Troubadour? Aber es ist rotes Herz-

blut, das aus diesen Versen quillt, ehrliches,

schweres, deutsches Blut, und darum werden sie

vielleicht doch manchem lieb sein, es ist das-

selbe Blut, das ein Vierteljahr später aus des

Toten Munde quoll.

Ach er starb so ungern, wenn auch als ein

Held und ohne Klage. Seine Verse hatten ihn

befreit, ein neuer Wille zum Leben war in ihm

auferstanden, freudig und hoffnungsvoll schaute

er von der Höhe auf unerforschte Meere. Ge-

rade da, als er's am wenigsten wollte, traf ihn

der Fluch, der sich an die grofsen Einsamen

hängt. Die fürchterliche Askese eines Jahrzehnts,

die unaufhörlichen, nie durch dauernden, freund-

schaftlichen Verkehr, durch milden Zuspruch,

herzliches Verständnis gelinderten geistigen Span-

nungen und Überanstrengungen hatten den Riesen-

körper verbraucht, die Flamme hatte gar zu rück-

sichtslos das Scheit gefressen, das sie nähren

sollte. Es kam Krankheit und dann ein schnelles

und plötzliches Ende.

So sind seine Gedichte denn sein letzterschie-

nenes Werk. Aber unter seinen Papieren ist

noch ein Manuskript mit zahlreichen Nachdich-

tungen aus der grofsen Poesie des lateinischen

Mittelalters erhalten, und sie zeigen ihn hier auf

der Höhe, die nur ein Dichter erreicht, der zu-

gleich ein rechter Philologe ist.

Wieviel die Wissenschaft an Paul von Winter-

feld verlor, das weissen wir alle, denn seine

vollendeten Werke zeugen hier von ihm. Was
er unserer vaterländischen Dichtung werden

wollte, werden konnte, das läfst sein poetisches

Erstlingswerk nur ganz von ferne ahnen, und

diese Ahnung ist höchst trauervoll.

Berlin. Hermann Reich.

Neu erschienene Werke.

K. Widcziska, Tekumtha (Tekumse). Histor. Tra-

gödie. Halle, Kaemmerer & Co.
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Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG.

Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften

mit Einschluß ihrer Anwendungen.

Herausgegeben im Auftrage der

Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Leipzig, München und Wien,

sowie unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen.

In 7 Bänden zu je 6—8 Heften, gr. 8.

i Arithmetik und Algebra, 2 Teile, red. von W. Frz. 1 IV. Mechanik, 2 Teile, red. von F. Klein u. C. H. Müller.

Meyer.
l I.Teil. I.Abt. Heft: 1. [121 S.] 1901. .«3.40; 2.

I. Teil [XXXVTII u. 554 S.] geh. o(6 17.— , eleg.

in Halbfranz geb. ok, 20.—.

II. Teil [X u. S. 555— 1197] geh. JC\9.— , eleg.

in Halbfranz geb. .iC 22.—.

II. Analysis, 2 Teile, red. von H. Burkhardt.

I.Teil. Heft: 1. [160 S.] 1899. .//if 4.80; 2/3.

[240 S.] 1900. JC 7.50; 4. [160 S.]

.«4.80; 5. [199 S.] 1904. .«6.—.

II. Teil. Heft: 1. [175 S.] 1901. .^5.20.

III. Geometrie, 3 Teile, red. von W. Frz. Meyer.

II. Teil. Heft: 1. [160 S.] 1903. .«4.80.
II. Teil. Heft: 2. [96 S.] 1904. .«2.80.
III. Teil. Heft: 1. [183 S.] 1902. .«5.40.

[156 S.] 1902. .«4.60; 3. [156 S.] 1903.

ck, 4.60.

— 2. Abt. Heft: 1. [478 S.] 1904. JC A.AO.

II. Teil. Heft: 1. [147 S.] 1901. .« 3.80;

2. [131 S.] 1903. .« 3.80.

V. Physik, 2 Teile, red, von A. Sommerfeld.

I.Teil. Heft: 1. [160 S.] 1903. .«4.80;
II. Teil. Heft: 1. [280 S.] 1904. .«8.—.

Unter der Presse:

VI. I: Geodäsie und Geophysik,
red. von Ph. Furtwängler und E. Wiechert

In Vorbereitung:
VI. 2: Astronomie, red. von K. Schwarzschiid.

VII. Historische, philosophische u. didaktische Fragen
III. Teil. Heft: 2/3. [256 S.] 1903. .«6.80. behandelnd, sowie Generalregister.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig — Gauthier-Villars in Paris.

Encyclopedie des sciences mathematiques
pures et appliquees.

Publice sous les auspices des Acad^mies des sciences

de Göttiugue, de Leipzig, de Mimich et de Vieuue
avec la collaboration de nombrenx savants.

^Edition fraii^aise,
redigee et publice d'apres l'edition allemande sous la direction de Jules Molk, professeur k

l'univeisite de Nancy.

En sept tomes.

Tome I: vol. 1, faSC. 1 [160 pag.] 1904. JC 4.—.

Durch die günstige Aufnahme veranlaßt, welche die deutsche Ausgabe dieses monu-

mentalen Werkes in Fachkreisen gefunden hat, und auf vielfache Anregungen hat sich die

Verlagsbuchhandlung entschlossen, die Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften in

Gemeinschaft mit der Firma Gauthier-Villars in Paris auch* in französischer Sprache

erscheinen zu lassen. Das Werk wird, wie schon die erste Lieferung zeigt, seitens der deutschen

Bearbeiter viele Änderungen und Zusätze erfahren, und auch die französischen Mitarbeiter,

sämtHch Autoritäten auf ihren Gebieten, haben eine gründliche Umarbeitung vorgenommen.

Zum ersten Male dürfte somit wohl hier der Fall eingetreten sein, daß sich bei einem so

großen Werke die ersten deutschen und französischen Fachgelehrten zu gemeinsamer Arbeit

verbunden haben.
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Verlag von B. G. Tenbner in lieipzig.

Einführung
in das

Studium der theoretischen Physik,
insbesondere in das der analytischen Mechanik.

Mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis

von P. Yolkmanii,
Professor der theoretischen Physik an der Universität Königsberg i. Pr.

[VI u. 370 S.] gr. 8. 1900. geh. J( 9.—, in Leinwand gebunden M 10,20.

Die Haltung des Werkes entspricht den Veröffentlichungen des Verfassers aus dem letzten Jahrzehnt, die ein!

ausgesprochene Hinneigung zu erkenntnistheoretischen Fragen, eine Bevorzugung der historischen Elemente der-
Wissenschaft, besonders eine uneingeschränkte Wertschätzung der Leistungen Newtons bekundeten. Die durch-
gehende Betonung philosophischer Auffassung, der enge Anschluß an die Leistungen der führenden Geister bilden

eigentümliche Vorzüge des Werkes, durch die es eine große Anzahl interessierter Leser anziehen wird, sei es zu-

stimmender, sei es widersprechender. Besonders wird die Wirkung auf die studierende Jugend eine nachhaltige
sein, und es ist dem Verfasser als Verdienst anzurechnen, diese beim Studium oft vernachlässigten Richtungen,
für welche der Jüngling so leicht empfänglich ist, nachdrücklich betont zu haben.

(Jahrb. über d. Fortschr. d. Mathematik, Bd. 31 für 1905.)

Theorie der Elektrizität.
Von Dr. M. Abraham,

Privatdozent an der Universität Göttingen.

I. Band. Einführung in die Maxweiische Theorie der EJelttrizität. Mit einem einleitenden

Abschnitte über das Rechnen mit Vektorgrößen in der Physik. Von Dr. A. Föppl.

Zweite umgearbeitete Auflage von Dr. M. Abraham. Mit 11 Figuren im Text.

[XVIII u. 443 S.] gr. 8. 1904. geb. M. 12.—.

II. Band. Elei(tromagnetische Theorie der Strahlung. Von Dr. M. Abraham. [X u. 404 S.]

gr. 8. 1905. geb. Mk. 10.—
Auch in der neuen Auflage wird die allgemeine Theorie der Vektoren und der Vektorfelder voran-

gestellt, als die mathematische Grundlage aller Theorien der Elektrizität und des Magnetismus. Die
physikalischen Grundlagen der Maxwellschen Theorie werden in synthetischer Weise entwickelt, indem
zunächst das elektrostatische Feld und das magnetische Feld stationärer Ströme vom Standpunkte der

Nahewirkung aus betrachtet und dann zu den allgemeinen Feldgleichungen und deren wichtigsten An-
wendungen übergegangen wird. Den neueren Fortschritten der Elektrizitätslehre wird durchweg Rechnung
getragen. Der zweite Band geht von der atomistischen Weiterbildung der Maxwellschen Theorie aus, die

man als »Elektronentheorie« bezeichnet. Diese Theorie ist die einzige, die alle bekannten elektro-

magnetischen Strahlungsvorgänge umfaßt, sowohl die Lichtstrahlung, als auch die Kathoden- und Radium-
strahlüng. Während die Kathodenstrahlung und die ß-Strahlung des Radiums als „Konvektionsstrahlungi
fortgeschleuderter negativer Elektronen betrachtet wird, soll das Licht, und ebenso die Röntgenstrahlen,
eine »Wellenstrahlung« sein, die von den Elektronen in den Raum entsandt wird. Die Dynamik der

Elektronen, die in dem zweiten Bande ausführlich entwickelt wird, gibt die Grundlage für die Theorie

beider Arten elektromagnetischer Strahlung. Bei der Behandlung der Dispersion, der Magnetoptik und der

Optik bewegter Körper schließt der Verfasser sich im wesentlichen an H. A. Lorentz an. Er löst auf Grund
der Lorentzschen Theorie das Problem der Reflexion des Lichts durch einen bewegten Spiegel und leitet

80 das termodynamische Gesetz der strahlenden Wärme ab. Gewisse für die drahtlose Telegraphie funda-

mentale Sätze über die Strahlung, die von hochfrequenten Strömen in linearen Leitern, insbesondere in

Sendeantennen, ausgeht, haben im zweiten Bande ihren Platz gefunden. Beide Bände zusammen ver-

mitteln eine umfassende Kenntnis des gegenwärtigen Standes der Elektrizitätstheorie.

Vorlesungen über Technische Mechanik
Von Dr. August Föppl,

Professor der Mechanik und Vorstand des Mechan.-Techn. Laboratoriums an der Techn. Hochschule in München.

I. Band. Einführung in die Mechanik, (l. Aufl. 1898.) 3. Aufl. 1905. Preis geb. Jl 10.—

II. Band. Graphische Statik, (l. AuO. 1900.) 2. AuO. 1903. Preis geb. Ji 10.—

III. Band. Festigkeitslehre, (l. Aufl. 1897.) 3. Aufl. 1905. Preis geb. JC 12.—

IV. Band. Dynamik. (1. Aufl. 1899.) 2. Aufl. 1901. Preis geb. Jt 12.—

Preis des ganzen Werkes in vier eleganten Leinwd.-Bänden JC 44.—

Herr Geheimrat Professor Lampe von der Technischen Hochschule in Berlin schreibt:

»Wie bei der Anzeige des zuerst erschienenen dritten Bandes bemerkt wurde, ist die Föpplsche Bearbeitung

der Mechanik dadurch ausgezeichnet, daß die Darstellung von großer Einfachheit und Klarheit ist, das Hauptgewicht

in die Begriffsbildung gelegt wird; durch Vermeidung verwickelter analytischer Betrachtung wird der Raum gewonnen

zur eingehenden Erörterung und Vertiefung der Grundanschauungen auf physikalischer Basis. Diese Eigenschaften

fallen natürlich bei dem vorliegenden ersten Bande am meisten in die Augen *
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Alt-celtischer Sprachschatz
von

Alfred Holder.== In drei Bänden. ==
I. Band A—H (2063 S.) gr. 8. 1896. geh. n. Mk. 64.—

II. „ J-T (2026 S.) „ „ 1904. „ „ „ 64.-
III. „ U— Z (Unter der Presse.)

Das Werk will eine vollständige und kritisch gesichtete Sammlung bieten der Quellen für die Kenntnis des

Alt - Celtischen , für das Alt -Gallische, wie für die gemeinsame Grundlage der gaelischen und der brettonischen

Sprachen. .'Ms Quellen dienten einerseits die gleichzeitigen Münzen und Inschriften, die zum geringsten

Teile in national -celtischer und griechischer, zumeist in lateinischer Sprache abgefafst sind; anderseits die Über-
lieferung griechischer und lateinischer Schriftsteller, Itinerarien und Glossarien; alle mit einer reichen Fülle

von Orts-, Völker- und Personennamen, aber auch von sonstigen Wörtern der alt -celtischen Sprache. Bis zu
dem als späteste Zeitgrenze aufgestellten .Ausgang der Merowinge hofft der Verfasser Vollständigkeit erreicht

zu haben. Die Beleg -Stellen sind alle nach Zeit und Fundort geordnet und bieten somit eine auf sicheren

Daten beruhende Geschichte jedes Wortes oder Namens, wie sie anderseits, infolge der Sonderung nach lokalem
Gesichtspunkte, dazu beitragen, Geschichte und Lage des jeweiligen Fundortes aufzuhellen. Hierdurch dürfte den
Real- Altertümern, wie Ethnographie, Lokalgeschichte, Topographie, Mythologie und Prosopographie , vielseitiger

Nutzen erwachsen. Für einen grofsen Teil Europas, wie Nord-Italien, die Schweiz, Deutsch- Österreich, Bayern,
Württemberg, Baden, die Rheinlande von Basel abwärts, für Belgien, Frankreich, die pyrenäische Halbinsel, Grofs-

britannien und Irland, bildet unser Thesaurus das sprachliche Urkundenbuch der celtischen (vor römischen,
wie vor -germanischen) Zeit. Der Sprachforscher aber erhält durch die .Anlage des » Sprachschatzes c die Mög-
lichkeit, jede Spracherscheinung wenigstens annähernd zeitlich und räumlich zu bestimmen. Für die Gram-
matica Celtica liefert der »Sprachschatz*, aufser den Namen und Wörtern, in eigenen Abschnitten fertig be-

hauene Bausteine.

n Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. n

AUSFÜHRLICHES LEXIKON
DER GRIECHISCHEN und RÖMISCHEN

MYTHOLOGIE
HER.AUSGEGEBEN VON

W. H. RÖSCHER.
I. Band in 2 Abteilungen. (A—H.) [Vin u. 3144 Sp.] Lex.-8. 1884-1890. geh. J( S4.-. (Auch in

17 Lieferungen zu je «/Ä" 2.— .)

II. — in 2 Abteilungen. (I—M.) [VIII n. 3227 Sp.] Lex.-8. 1890—1897. geh. .«T 38.— . (Auch in
19 Lieferungen zu je cfi 2 — .)

III. — 37—51. Lieferung. (Nabaiothes—Phoinissa.) [Sp. 1— 2400.] Lex.-8. 1898-1904. Jede Lieferung
geh. JC 2.— . [Fortsetzung unter der Presse.]

Als Supplemente erschienen:

Epitheta deorum quae apud poetas graecos leguntur coUegit disposuit edidit C. F. H. Bruch
mann. [VIII u. 225 S.] Lex.-8. 1893. geh. M 10.—.

Epitheta deorum quae apud poetas latinos leguntur coUegit disposuit edidit lesse Benedictus
Carter. [VIII u. 154 S.j Lex.-8. 1902. geh. Ji 7.—.

Mythische Kosmographie. Von E. Hogo Berger. [IV u. 41 S.] Lex.-8. 1904. Geh. Jt 1.80.

Das Lexikon ist mit immer steigendem Erfolge nunmehr bis zum dritten Bande vor-

geschritten, bestrebt eine möghcbst objelitive, linappe und doch vollständige, stets auf die

Quellen gegründete Darstellung der literarisch überlieferten Mythen unter gehöriger Berück-
sichtigung der Kulte und der Monumente der bildenden Kunst zu geben. Es erweist sich so

als ein wertvolles Repertorium eines bedeutsamen Teiles der gesamten antiken Kultur und hat
als solches sich eines immer größeren Freundes- und Abnehmerkreises zu erfreuen.

Einen besonderen Wert verleihen dem Werke die zahlreichen Abbildungen — allein in

den ersten beiden Bänden nahezu 1000 an Zahl — , die einen großen Teil der antiken Kunst-
werke, die sonst, meist in schwer zugänglichen, teuren Werken enthalten, nur mit Schwierig-

keiten benutzbar sind, in einer für den Handgebrauch durchaus ausreichenden Form wiedergeben.
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Heue €r$cbcmuitgen
ans dem

Ucriage von B. 6. Ccubncr in Cclpzig.

Klassische Jlltcrtumswissenscbaft.

Ilberg, Johannes, Aus Galens Praxis.

Ein Kulturbild aus der römischen Kaiser-

zeit. (Sonderabdruck aus den Neuen Jahr-

büchern für das klassische Altertum, Ge-

schichte und deutsche Literatur, Bd. XV.)

[41 S.] gr. 8. Geh. M. 1.20.

§omcr§ 3Ha§ uiib Cbljjjcc in üerfür^tcr ^orm
imd) Sofjauii .^ciiirid) 9So{3 bearbeitet Doii

Dr. ©bminib SSeif3euborii, ^rofeffor am
©Qmnafium 511 5[)Zü^tf)aul*eu in 3:i)üringen.

erfte§ öäiibcfien: ^Itog. 9Uiit 2ite(bi(b.

dritte S(uf(age. [IV, 164 @.] gr. 8.

®eb. ^. 1,60.

mUtX, ^rof. Dr. §. a, ^ireftor be§ Suifem

ftcibtifd)en @t)mnafiuin§ iit 33erlin, imb Dr.

©. 9Jii(!^aeIt§, ® treftor be§ D^teformrea(gt)mna=

fium§ in Carmen, latciittfc^e ^ormenle^re.

^ad) ber 5tu§gabe B ber lateinijc^en <Sd)u(=

grammatif öon §_. 3. SJtülIer 511 m ©e?
brauche in 9?eformf(i)ulen bearbeitet.

[88 ©.] gr. 8. @eb. ^. 1.—

— — latctmf^e 8a^Ic^rc. ^laä) ber 3Iu§=

gäbe B ber Iateiniid)en «Sc^ulgrammatif t)on

^. 3. 3)Züner 5um ©ebraud^e in 9ies

formjc^ulen bearbeitet. [VII, 229 ©.]

gr. 8. ®eb. 9)?. 2.20.

ajiüttcr, ^ror. Dr. .^. S., ^ireftor be§ Cuifen^

ftäbtiid)eu ®^mnanum§ in S3er(in, unb Dr.

©. 9)licf)ttclt§, ® ireftor be§ 9?eformrcatg^mna;

fiuntd in 33avincn, lateinifdjc ©rammatif,

l5-ormcu= unb (Sa^Icljre. ^laä) ber SIuä;

gäbe B ber (ateinifcEien 8rf)u(gronimatif üon
'^. 5- 5!}?üUer gum ©ebranc^e in 'öte-

formfrf)ulen bearbeitet. [229 <S.] gr. 8.

@cb. 9J?. 3.—

Dftcrmann, 6f)rifttoii, Iatetnif^e§ ÜbuiiöSbui^.

3iuSflabe für 9lcformjt|uIen, bearbeitet öon

^rof. Dr. §. 3. aJJütler, ®ireftor be§

Suiienftäbtii(|en (5Jt)mnafium§ in Serlin,

unb Dr. &.W\d)adi^, ^ireftor be§ 9ie=

formrea(gi)nina[inm§ in S3armen. 5tu8öabe

B. äWit'äWei Abarten. [XIV, 225 u. 88 ©.]

gr. 8. @eb. 9J?. 3.—

5(u§0abe B o^ne gormente^re. SO?it

groei harten. [XIV, 25 ©.] gr. 8. (3tb.

m. 2.40.

IL SCeil: Slufgaben gum Überje^en tn§

Sateinijcfie. 9lu§gabe B. [VI, 159 ©.]

gr. 8. @eb. 9J?. 1.80.

Weise, Dr. F. Osltar, Gymnasialprofessor,

Charakteristik d. lateinischen Sprache.

Dritte Auflage. [VI, 190 S.] gr. 8. Geh.

M. 2.80, geb. M. 3.40.

öescbicbte. Heuere Spracben. lHädcbenscbulwesen.

Gess, Felician, Akten und Briefe zur

Kirchenpolitik Herzog Georgs Ton
Sachsen. Erster Band. 1517—1524.
(Schriften der Königl. Sächsischen Kom-
mission für Geschichte.) [LXXXVIII,
848 S.] gr. 8. Geh. M. 29.—, geb.

M. 33.—

©r^enl, Dr. ^,, Öc^rbui^ ber ©cft^ic^te für

p^ere ge|ranftaltcn. Qxddu 5luftage. @e=

meinfam für aüe (Sd)u(arten neu bearbeitet

öon Dr. SuHn§ Äoc^, ©ireftor be§ ditaU

gt)mn. in ©runeroalb ; Serün. TU. Xtil:

ge^roufgobctt ber Cbcrfelunbo. ©efj|t(^tc be§

naffifrfien 2tltcrtum8. Slu§gabeA: gür
©Qmnafien. [IV, 206 «S.] gr. 8. ®eb.

m. 2.4Ö.

Teubiier's School Texts,

Standard english authors. General editors

F. Doerr, H. P. Junker, M. Walter.

Shakespeare, Julius Caesar, with the

assistance of H. P. Junker, Ph. D., edited

by Frederic W. Moormann, B. A. Ph.

D., Assistant Professor in the University

of Leeds. Text and Notes. (2 Hefte.)

[IV, 91 S.] gr. 8. Kart. M. 1.—, geb.

M. 1.20.

Wespy, Schulrat Dr., Üher den Stand

der höh. Mädchenschulen in Preußen.

gr. 8. Geh. M. —.80..
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neue €r$cbetnunden
aus dem

Uerlage von B. 6. Ceubner in Ceipzlg.

naturwissenscbaften. IHatbetnatik.

Abraham Dr. M.. Theorie der Elektri-

zität. II. Band: Elektromagnetische
Theorie der Strahlung. Mit 5 Fig.

im Text. [X, 404 S.j gr. 8. Geb. M. 10.—

Bueherer, Dr. A. H., Privatdozent an der

Universität Bonn, Elemente der Tektor-
Analysis. Mit Beispielen aus der theo-

retischen Physik. Zweite Auflage. [VIII,

103 S.[ gr. 8. Geb. M. 2.40.

Föppl, Dr. Aug., Professor an der Techni-

schen Hochschule in München, Yorlesim-
gen über technische Mechanik. Erster
Band: Einführung in die Mechanik. Mit

103 Figuren im Text. Dritte Auflage.

[X\^, 428 S.j gr. 8. Geb. M. 10.—

— Dritter Band: Festigkeitslehre. Dritte

Auflage. Mit 79 Figuren im Text. iXVI,

434 S.i gr. 8. Geb. M. 12.—

^oljmüllcr, ^rof. Dr. ©ui'tot), 9J?itg(ieb her

^aiferUc^eu 2eopolbimfcf);Änroliniid)en SIfa=

bemie ber li?aturforid)er, Sic Planimetrie

für tas ©i)miiaftum im Sdijc^luB an bie

preut3ijd)en Sefjrpliiiie oon IWl met^obifd)

bearbehet. 9Jad) ^a^rgängen georbnct unb

mit 5a^(reid)eu Übimgeaufgaben jur freien

SluStoa^l Derief)en. Grfter 2etl: 3^oii Cuarta

biö Unterfefunba einic^UeBlid) reidjenb. 9}?it

149 ^iguren iin 2^ert. 3^^^^^^ Auflage.

[Vn, 240 S.] gr. 8. ©eb. m. 2.40.

Lampe, E., in Berlin, Gaido Hank. Rede

zur Gedächtnisfeier für Guido Hauck am
17. Mai 1905 in der Halle der techni-

schen Hochschule zu Charlottenburg.

(Sonderabdruck aus dem XIV. Bande des

Jahresberichts der Deutschen Mathema-
tiker-Vereinigung.) Nebst der Rede am
Sarge in der Halle des Friedhofes der

Zwölfapostelgemeinde, gehalten am 28.

Januar 1905 von A. Parisius in Groß-

beeren. Mit einem Bildnis von G. Hauck
als Titelbild, gr. 8. [32 S.j Geh. M. 1.—

Schütte, Fritz, Oberlehrer am G^Tnnasium

zu Düren, Anfangsgründe der dar-

stellenden Geometrie für Gymnasien.
[42 S.] gr. 8. Geh. M. —.80.

I)andcl und Gewerbe*

Zimmermann, Dr. F. ^\. R., Geh. Finanzrat in Braunschweig, A. Johanniug, Fabrik-

direktor in Baden-Baden, H. von Frankenberg, Stadtrat in Braunschweig, Dr. K. Stege-

mann, Regierungsrat in Braunschweig, Betrieb von Fabriken. (Teubners Handbücher
für Handel und Gewerbe. Herausgegeben von Dr. van der Borght- Berlin, Prof. Dr.

Schumacher-Bonn und Regierungsrat Dr. Stegemann -Braunschweig. ^ ^VI, 436 S.i

gr. 8. Geh. M. 8.—, geb. M. 8.60.

rI I.Sanb: II. Sanb: III. Sanb: IV. 9«ii:

floB itn QÜfRfn Briten bis ?um ?3om rtRrn Difrtfl brs 16. lo^t= Jon ungtfSI)t 1770 bis ?u (Soft^ts Stftfttdjft itt ntutfltu htnU
ctRtnI)ifttflb(sl6.30l)tl)nnbrrt5. |unbtrts bis' ungefaßt 1770'. 8. lobt 1832 . 8. flufiogr, gf fi)tn fitfrotnt. 5. äafUgc,
8. fluflogc, gttjeftH ffl. 12.—

,

auflag«, gt^eftd Hl. 12.— , geb. b'ftet fflotfe 12.-, grbui«4f:i ittftfUi »«Jt 15.—, gtbnnbrn

gtbunbrn«. 14.— . .«..»..». «.14.-. .«.«.*«..«..^. «arfe U.-. >^.»*»•«.. Stark 17.-. >«•«•«•«<

fiur^ ©crd)td)tc hn htiiUäjtn gitcratur.
«-*•»••»*•»*«.*». £tr.=8. ©eljfftft p. 51.—, gtbunlifn m. 59.—. .«..«.*«..«.*•»•<»*•*-•

ptt ousgrroöljltfn Studien aus btn ölfrkfn btt Dorjügltdjüfn SdjrtftßtUcr. tfjrtn fiiograpfjtfn. Porträts unb

J^akrimiUs in oorjügltri) ausgcfütirtfü §ol?rd)ntttrn. Dos flitrh' entt)ält bfmnod) mit htint anbtre CitfrttlBr=

3frtl)id)tf juglftd) eine ftntljologtc bcs ßtftfu ous brr beutfdjtn flationaUttcratur. .•..•.•••••«
Profpfkte untntgrltlitJ) unb poüfrfi uun bcr üfrlogsbudjljanblnng fi. (ß. |ful':tfi- in Cfipng. poftftroßf S.
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Heinrich Brnnus Kleine Schriften, gesammelt von
Hermann Brunn und Heinrich Bulle. In drei

Bänden. I. Band : Römische, altitalische und etruski-

sche Denkmäler. Mit 65 Abbildungen im Text und
einem Bildnisse Brunns, gr. 8. 1898. geh. Mk. 10.

—

II. Band: Zur griechischen Kunstgeschichte. Mit 69

Abbildungen im Text und auf einer Doppeltafel, gr. 8.

1905. geh. Mk. 20.— III. Band: Unter der Presse.

Diese handliche Sammelansgabe von Branns kleinen Schriften

will die weit zerstreuten Aufsätze, die durch Branns feinfühlige

voraussetzungslose Art der Kunstbetrachtung den Fachgenossen und
Altertumsfreunden ein so geeigneter Führer zum Verständnis der

Antike sein können . vereinigen. Der I. Band enthält die Arbeiten

Brunns über römische, altitalische und etruskische Denkmäler.

Der II. Band enthält die Schriften zur griechischen Kunst-
geschichte, diejenigen also, die außer für die Archäologen auch

für die weitesten Kreise der humanistisch G-ebildeten das größte und
dauerndste Interesse haben, und die, da sie fast durchgängig in den

Schriften der bayerischen Akademie erschienen sind, nicht einmal

in den archäologischen Fachbibliotheken vorhanden zu sein pflegen.

Der in. Band enthält Interpretationen von Vasenbildern und
anderen Denkmälern. Diese Musterleistungen einer auf Auge und
Blick beruhenden Auslegungskunst dürften von "Wert sein beson-

ders auch für Gymnasialkreise, die der im modernen Schulwesen

immer mehr sich bahnbrechenden Überzeugung huldigen, daß der

rein sprachlichen Ausbildung eine Ausbildung des Anschauungs-

vermögens ergänzend zur Seite treten müsse. Ferner wird der

III. Band die Aufsätze zur Kritik der Schriftquellen der Kunstge-

schichte, einige Arbeiten über neuere Kunst, Reden und Vorträge,

darunter einen unpublizierten, endlich ein chronologisches Verzeich-

nis von Brunns sämtlichen Schriften enthalten.

Ein unbestreitbarer Vorzug, der die Neuausgabe vor den Ori-

ginalpublikationen auszeichnen wird, ist die weit reichere Aus-

stattung mit Illustrarionen. Jedes eingehender besprochene Denk-

mal soll, um dem Leser das mühsame und oft schwierige Herbei-

holen von Foliobänden zu ersparen, eine ausreichende Abbildung

erhalten, da nur im unmittelbaren Anblick des Bildwerkes selbst

die kunstwissenschaftliche Erörterung lebendig wirkt und voll ver-

standen wird.

Yergils epische Technik, Von Richard Heinz e.

gr. 8. 1903. geh. Mk. 12.—, geb. Mk. 14.—

„ . . . Aber auch die wissenschaftlichen Kontroversen neuerer

Zeit, die sich um Vergil und was mit ihm zusammenhängt, be-

wegten, haben deutlich gezeigt, daß keine Aufgabe dringlicher war
als die in diesem Buch gelöste. Wenn das Urteil über eine der

literarischen Weltgrößen wieder einmal schwankend geworden ist,

so beweisen zwar diese Größen immer, daß sie erstaunlich fest auf

ihren Füßen stehen, aber damit das Urteil nicht umfalle, müssen
die Bedingungen, aus denen das Werk selbst hervorgegangen ist,

die persönlichen, nationalen, die im Zusammenhang der geistigen

Bewegung liegenden neu untersucht werden ; dann werden die reiche-

ren Mittel der Zeit das Verständnis des Werkes gegenüber der Be-

wunderung früherer Zeiten fester begründen. Nicht immer erzeugt

die wissenschaftliche Bewegung das Buch, auf das sie hindrängt;

in diesem Falle ist es geschehen. . . . Das Buch ist, soweit ich die

Literatur kenne, das Beste, was bisher über Vergil geschrieben

worden ist. Es hat aber auch allgemeine Bedeutung als durchge-

führtes Beispiel der Analyse und wissenschaftlichen Würdigung
eines der großen literarischen Kunstwerke."

(F. L e i. d. Deutschen Literaturzeitung.)

Die antike Kunstprosa Tom YI. Jahrhundert v. Chr.

his in die Zeit der Renaissance. Von Eduard
Norden. 2 Bände, gr. 8. 1898. geh. Mk. 28.—

(Einzeln jeder Band Mk. 14.—)

„Dies grandiose AVerk wird wohl für immer die erste Etappe

auf dem kaum betretenen Wege der Geschichte des ProsastUs bil-

den. . . . Aber nicht nur die gewaltige Rezeptivität des Verfassers,

der namentlich in den gelehrten Noten einen künftig für alle be-

handelten Fragen unentbehriichen Apparat zusammengetragen hat,

auch die Gewandtheit in der Auffassung der stilistischen Individua-

lität und das frische Urteil fordern meistens hohe Anerkennung."
(Zeitschrift für das deutsche Altertum.)

Leo, Friedrich, die griechisch-römische Bio-

graphie nach ihrer literarischen Form. gr. 8.

1901. geh. Mk. 7.—

Aus einer Untersuchung über die literarische Form der biogra-

phischen Schriften Suetons ist ein Buch geworden, das den Ver-

such macht, die wichtigsten Entwicklungslinien der biographischen

Literatur des Altertums aufzuzeigen. Diese Linien sind natürlich

nicht durchweg gerade Linien, und die Wege, die der Verfasser

gehen mußte, darum nicht immer gerade Wege; doch darf er hoffen,

daß sie zum Ziele führen. Vor der christlichen Biographie hat der

Verfasser Halt gemacht, aber die heidnische bis auf ihre antiken

Ausläufer verfolgt.

Charakteristik der lateinischen Sprache. Von Prof.

Dr. O. Weise. Dritte Auflage, gr. 8. 1905. geh.

Mk. 2.80, geb. Mk. 3.40.

Die Kenntnis einer Sprache bleibt oberflächlich, solange sich

der Lernende nicht auch die Gründe für die verschiedenartige Ge-
staltung ihres Baues klar gemacht hat. Das bereits in dritter,

mehrfach vennehrter Auflage vorliegende Schriftchen will der
Schablone des rein gedächtnismäßigen Einübens im Sprachunter-
richt möglichst zu entraten helfen und darauf hinwirken, dafür
eine mehr vertiefende, mehr zum Nachdenken zwingende und an-
regende Lehnnethode zu wählen.

Das alte Rom. Entwickelung seines Grundrisses und
Geschichte seiner Bauten auf 12 Karten u. 14 Tafeln

dargestellt und mit einem Plane der heutigen Stadt

sowie einer stadtgeschichtlichen Einleitung hgb. von
Arthur Schneider. 12 Seiten Text, 12 Karten, 14

Tafeln mit 287 Abbildungen und 1 Plan auf Karton.

Quer-Folio 45X56 cm. Geschmackv. geb. Mk. 16.—

.

Das Werk sucht ein Gesamtbild des alten Rom zu geben,
in dem die Darstellung durch das AVort mit der in Bild und Plan
zusammenwirkt, auf streng wissenschaftlicher Grundlage, aber zu-

gleich in allgemein verständlicher Form. Es erscheint deshalb be-
sonders geeignet, jedem Gebildeten die Bedeutung des alten Rom
für unsere Zeit nahe zu bringen, indem es ihm ein besseres Ver-
ständnis der antiken Architektur und Kultur zu ermöglichen sucht,

und bietet so besonders für jeden Romfahrer die beste Vorbe-
reitung und die schönste Erinnerung.

Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassi-

scher Altertümer in Rom. Von Wolfgang
Helbig. 2 Bände. 2. Auflage, gr. 8. 1899. Ge-

schmackvoll geb. Mk. 15.— Ausgabe mit Schreib-

papier durchschossen geb. Mk. 17.— (Die Bände
sind nicht einzeln käuflich.)

Die zweite, völlig umgearbeitete und vielfach vermehrte Auf-
lage des „Führers" dürfte sich für jeden Archäologen und Philolo-

gen sowie überhaupt für jeden Gebildeten, der die Antiken Roms
mit Verständnis sehen will, als unentbehrlich erweisen.

Aus den griechischen Papyrusurkunden. Ein Vor-

trag, gehalten auf der VI. Versammlung deutscher

Historiker zu Halle a. S. am 5. April 1900 von Prof.

Dr. Ludwig Mitteis. gr. 8. 1900. geh. Mk. 1.20.

„Es ist ein verdienstliches Unternehmen von Ludwig Mitteis,

in einem Vortrage auf dem diesjährigen deutschen Historikertage

zu Halle einem weiteren Kreise von Historikern die neueren Er-

gebnisse der griechischen Papymsurkunden vorzuführen
Dieser Überblick über die inhaltsreiche Schrift dürfte zum Beweise
dessen genügen, wie viele wichtige Probleme der antiken Ge-
schichte auf Grund der Papyrusfunde der Lösung näher gebracht

werden. Allen Historikern und Altertumsforschern sei daher die

Schrift zur Einführung in die PapjTruskunde aufs dringendste

empfohlen." (Deutsche Literaturzeitnng.)

Die Bodenpacht. Agrargeschichtliche Papyrusstudien

von Dr. Stefan Waszynski. Erster Band: Die

Privatpacht, gr.8. 1905. geh. Mk. 6.— ,
geb.Mk.8.—

Die so überaus reichen PapjTusfunde und die ihnen nach-

folgenden Papyrospublikationen der letzten zwei Jahrzehnte bringen

uns schier unerschöpfliche Materialien zur Erweiterung und Ver-

tiefung unserer Kenntnisse und zur Beleuchtung des antiken Le-

bens von den verschiedensten Seiten her. Besonders die Wirt-
schaftsgeschichte gewinnt durch die Papyri neue, höchst inter-

essante Perspektiven.
Von den sehr zahlreichen und verschiedenartigen Urkunden,

die zu der antiken Agrargeschichte in Beziehung stehen, hat

der Verfasser die Pachtverträge, die sich über ein volles Jahr-

tausend (etwa 500 V. bis 600 n. Chr.) hin erstrecken, als Ganzes ge-

faßt und die hundert und etlichen Urkunden als Einheit behandelt.

Die Urkunden stammen zwar alle aus Ägypten,., doch führen sie

durch die Fragen, zu welchen sie anregten, über Ägyptens Grenzen

hinaus nach Griechenland und Rom, in manchen Momenten auch in

unsere moderne Zeit hinüber. Sie enthalten sowohl Materialien

zur vergleichenden Rechts- als auch solche zur allgemeinen Wirt-

schaftsgeschichte. Speziell für den antiken Historiker sind sie be-

sonders dadurch von Bedeutung, daß sie den Übergang von der

frieien Pacht über den halbfreien Kolonat hin in den völlig unfreien

und in die Sklaverei in Einzelheiten illustrieren. Ein Papyrus-

forscher mußte die Arbeit in Angriff nehmen, doch die Fragen,

welche sie behandelt, reichen über die Kreise der Fachgenossen

hinaus : das Interesse des Historikers, des Juristen, des Wirtschafts-

politikers dürften sie nicht minder erwecken.
Band 11, der die Staatspacht behandelt, soll in Bälde folgen.

Dieser Nummer der „Deutschen Literaturzeitung" liegt eine Beilage Ton Georg D. W. Callwey in

München bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

VerantworUich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag; B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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Year-book of the Bibliographical

Society of Chicago 1900—1901;

A. G. S. Josephson, Bibliograpbies

of bibliograpbies;

A. De Morgan, On the difficulty of

correct description of books. {Gnstav

Zedier, Bibliothekar an der Nassaui-

schen Landesbibliothek, Dr., Wies-

baden.)

J. H. Slater, How to collect books.

Theelegle and KIrohenwesen.

G. Ecke, Die theologische Schale

Albrecht Ritschis und die evange-

lische Kirche der Gegenwart. 11. Bd.:

Die evangelischen Landeskirchen

Deutschlands im neunzehnten Jahr-

hundert. Blicke in ihr inneres Le-

ben. {Paul Mezger, ord. Univ.-

Prof. Dr. theol., Basel.)

R. Seeberg, Grundrifs der Dogmenge-
schichte. 2. Aufl.

Philosophie.

G. Simmel, Die Probleme der Ge-

schichtsphilosophie. 2. Aufl. {Arvid
Grotenfelt, ord. Univ.- Prof. Dr.,

Helsingfors.)

\" R. d A d h em a r , Le triple conflit Science,
Philosophie, religloa

Unterriohtswesen.

H. Morsch, Das höhere Lehramt in

Deutschland und Österreich. {Julius

Ziehen, Oberstudiendirektor beim
Kadettenkorps, Dr., Berlin.)

Allgemeine und orientaiisohe Philologie

und LIteraturgesohlohte.

Texte zur arabischen Lexiko-
graphie. Hgb. von A. Haffner.

{Jacob Barth, aord. Univ.- Prof.

Dr., Berlin.)

A. Pellegrini, II libro della respirazione.

Grieohlsohe und lateinisohe Philologie

und LIteraturgesohlohte.

K. Meister, Der syntaktische Ge-
brauch des Genetivs in den kreti-

schen Dialektinschriflen. {Felix

Solmsen, aord. Univ.- Prof. Dr.,

Bonn.)

VV. Otto, luno.

Deutsche Philologie und LIteraturgesohlohte.

Schwarzlose, Die geistlichen Schau-

spiele der Vergangenheit. {Jacob

Zeidler, Gymn.-Prof. Dr., Wien.)

H. Lichtenberger, Henri Heine

Penseur

;

Derselbe, Heinrich Heine als Den-

ker. Übersetzt von Frdr. von
Oppeln-Bronikowski. {Ernst Elster,

ord. Univ.-Prof. Dr., Marburg.)

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

The Works of Thomas Kyd, ed.

by Frederick S. Boas. {Max Förster,

ord. Univ.-Prof. Dr., Würzburg.)

C. M. Dalrymple, Kiplings Prosa.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Vasile Alexandris Pastelle. Aus
dem Rumänischen von K. Richter.

{Mathias Friedwagner, ord. Univ.-

Prof. Dr., Czernowitz.)

Allgemeine und alte Gesohlchte.

Papyrus grecs et demotiques
recueillis en Egypte et publies pur

Th. Reinach avec le concours de

W. Spiegelberg et S. de Ricci.

{Friedrich Wilhelm Frhr. von
Bissing, Univ.-Prof. Dr., München.)

VV. Christ, Griechische Nachrichten über
Italien.

tttelalterilohe Geschichte.

t Paul Scheffer-Boichorst, Ge-

sammelte Schriften. L Bd. : Kirchen

geschichtliche Forschungen. IL Bd.:

Ausgewählte Aufsätze und Be-

sprechungen. {Karl Brandi, ord.

Univ.-Prof. Dr., Göttingen.)

euere Geschichte.

H. Delbrück, Erinnerungen, Auf-

sätze und Reden. 3. Aufl. {Ru-

dolf v. Caemmerer, Generalleutnant

z. D., Berlin.)

H. Borkowski, Erzieher und Erziehung
König Friedrich Wilhelms L

Geographie, Lfinder- und VBliierknnde.

K. Steinmetz, Ein Vorstofs in die

nordalbanischen Alpen. {Kurt
Hassert, Prof. an der Handels-

hochschule, Dr., Köln.)

Fr. Machacek, Der Schweizer Jura.

Staats- und Rechtswissenschaft

Frdr. Glaser, Die franziskanische Be-

wegung. {Reinhold Seeberg, ord.

Univ.-Prof. Dr. theol., Berün.)

W. Schücking, Die preufsische Ver-
fassungsurlcunde.

Oeneraltersamnilung des FerenM für Sotial-

poUtik.

athematiic, laturwissensohaften und Medizin.

K. Guenther, Der Darwinismus und
die Probleme des Lebens. (Paul

Jensen, Privatdoz. Prof., Breslau.)

Vier- u. fünfstellige Logarithmen-
tafeln, zusammengesttllt v. L. Holbom
und K. Scheel.

P. Truchot, Les petiU meUux.

77. Versammlutm deutscher Naturforscher und
ÄriU (Forts.).

KunstwisseesokaflM.

G. Lampakis, .Memoire sur les an-

tiquites chretiennes de la Grece.

{Joseph Sauer, aord. Univ.-Prof.

Dr., Freiburg i, B.)

lederne Oiohtynf.

H. Stege mann, Daniel Junt. {Paul

Wüst, Dr. phil., Wiesbaden.)
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Soeben beginnt zu erscheinen:

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil in inhaltlich vollständig in sich abgeschlossenen

und einzeln käuflichen Bänden.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-

sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig Hegen vor:

Teil I: Abt. i: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

,
geb. ca. Mk. 12.— ) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.

G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schienther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teil I, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.— , geb. ca. Mk. 14.— ) Bearbeitet von: J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Harnack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. v. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackemagel. Fr. Leo. E. Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464S.) Preis geh. Mk. 10.—. In Orig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildelen

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möghch, jeweils den Berufensten für die Be-
arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung sich selbst zu sichern.

Die hohe Bedeutung des Werkes ist allein dadurch hinreichend gekennzeichnet, daß

Se. Majestät der Kaiser

die Widmung desselben allergnädigst anzunehmen geruht hat.

PrnQTlPVthpft (™'^ Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des

*^"r Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) umsonst vom Verlag.
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Kyd, Works. (2519.)

Lampakis, Antiquites chretiennes de la

Grece. (2542

)

Lichtenberger, Henri Heine Peaseiir.

(2516.)

—, Heinrich Heine als Denker. (2516.)

Logarithmentafeln. (2537.)

Machacek, Der Schweizer Jura. (2532.)
Meister, S\ntakt Gebrauch des Genetivs

in d. kret. "Dialektschr. (2513.)

De Morgan, On the difficulty of correct
description of books. (2493).

Morsch, Das höhere Lehramt in Deutsch-
land u. Österreich. (2506.)

Otto, luno. (2514).

Papyrus grecs et demotiques. (2523).

Pellegrini, D libro della respirazione.
(2512.)

d'.Adhemar, Le triple conflit. (2506.)

Alexandris Pastelle. (2521.)

Borkowski, Erzieher u. Erziehung KOnig
Friedrich Wilhelms L (2530.)

Christ, Griechische Nachrichten über
Italien. (2524.)

Dalrymple, Kiplings Prosa. (2520.)

Delbrück, Erinnerungen, Aufsätze und
Reden. (2528.)

Ecke, Die evangelischen Landeskirchen
Dtschlds. im 19. Jahrh. (2496.)

Glaser, Die franziskanische Bewegung.
(2533.)

Guenther, Der Darwinismus u. d. Probleme
des Lebens. (2536.)

Josephson, Bibliographies of bibliogra-
phies. (2439.)

Scheffer-Boichorat.CJesamm. Schriften.
(2525.)

Schücking, Preufsische V'erfassungs-
urkunde. (2533.)

Schwarzlose, Die geistlichen Schau-
spiele der Vergangenheit (2515).

S e e b e r g , Gründrifs der Dogmengeschichte.
(2503.)

Siramel, Die Probleme der Geschicht»-
philosophie. (2504.)

Slater, How to collect books. (2494.)
Stegemann, Daniel Junt (2544.)

Steinmetz, Ein Vorstofs in die nord-
albanischen Alpen. (2531.)

Texte zur arabischen Lexikographie. (2509.)
Truchot, Les petits metaux. (2537)

Year-book of the Bibliographical Society
of Chicago. (2493.)

Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Year-book of the Bibliographical Society
of Chicago 1900— 1901. Chicago, Druck von

R. R. Donnelley & Sons Companj', 1901. 57 S. 8".

Aksel G. S. Josephson, Bibliographies of

bibliographies chronologically arranged with

occasional notes and an index. [Bibliographical

Society of Chicago.] Ebda, 1901. 45 S. 8".

Augustus De Morgan, On the difficulty of

correct description of books. [Originally

printed in Companion to the Almanac or Yearbook

of gene.-al Information for 1853, London, p. 5— 19;

now reissued for the Bibliographical Society of

Chicago]. Ebda, 1902. 32 S. 8°.

Alle drei Publikationen, herausgegeben von

der 1899 gegründeten Bibliographischen Gesell-

schaft in Chicago, sind wie die Gründung der

Gesellschaft selbst ein Beweis für die richtige

Bewertung bibliographischer Arbeit seitens der

Amerikaner und ihre Erkenntnis von der Not-

wendigkeit des Zusammenschlusses vorgebildeter

Kräfte zu gemeinsamem Schaffen auf diesem

weiten Felde, dessen immer intensivere Bebauung
der Wissenschaft selbst wieder zum gröfsten

Vorteil gereichen wird. Das Jahrbuch gibt Aus-

kunft über die .Aufgaben und Ziele der Gesell-

schaft, ihre Unternehmungen sowie den Mitglieder-

bestand. Die erste Veröffentlichung der Gesell-

schaft, Josephsons Bibliographies of bibliographies,

ist allerdings nur eine flüchtige Skizze, die zwar
geeignet erscheint, dem Anfänger als Einführung

in dies Literaturgebiet zu dienen, im übrigen

aber keinen besonderen Wert beanspruchen kann.

Dazu fehlt es ihr vor allem an der nötigen Voll-

ständigkeit. Auch der ebenfalls von Josephson

besorgte Wiederabdruck des an sich lesenswerten

Artikels Morgans kann bei den Fortschritten, die

die Bibliographie inzwischen erfahren hat, nicht

als tatsächliches Bedürfnis bezeichnet werden.

Die im Jahrbuch niedergelegten Verbandlungen

der Gesellschaft zeigen aber, dafs sie die Aus-

führung grofser und zweckmäfsiger Arbeiten ins

Auge gefafst hat.

Wiesbaden. G. Zedier.

J. Herbert Slater, How to collect books. London,
George Bell & Sons, 1905. XII u. 205 S. 8" mit

Abbild. Geb. Sh. 6.

Das Buch, dessen kritische Würdigung wir uns vor-

behalten, will ein Handbuch für Büchersamraler im .an-

fange ihrer Tätigkeit sein, sie mit den einfacheren Fragen
der bibliographischen Wissenschaft bekannt machen und
sie für die schwierigeren auf .Autoritäten hinweisen.

In den 12 Kapiteln werden u. a. die Mode des Bücher-

sammelns, die Buchgröfsen, die Handschriften, Papier

und Papierzeichen, Titelblatt und Schlulsblatt, Inkunabeln
und frühe Drucker, berühmte Druckereien, Bucheinband,
1)erühmte Sammler, Buchversteigerungen und Kataloge,

alte Ausgaben und seltene Bücher behandelt.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Hilfsarbeiter an der Kaiser Wilhelm-Bibliothek in

Posen Dr. Glöckle ist zum Bibliothekar an der Univ.-

BibL in Rostock ernannt worden.

Ken erschieneme Werke.

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der
Gegenwart. Von Lexis, Paulse.n, Schöppa. Kerschen-

steiner, Matthias, Gaudig, v. Dyck, Pallat, L^ssing, Witt,

Schienther, Göhler, Bücher, Milkau. Diels. Lief. 1. [Die

Kultur der Gegenwart, hgb. von P. Hinneberg. I, 1.]

Leipzig, Teubner.

Ad. Keysser, Das Bibliothekswesen als Gegenstand

der öffentlichen Verwaltung. Köln, Kölner Verlagsansta!t

u. Druckerei A.-G.

Die Autographen - Sammlung Alexander
Meyer Cohns. Mit einem Vorwort von Erich Schmidt.

I. Tl. Berlin, J. A. Stargardt.

Zeit«efarift«B.

Göttingische gelehrte Anzeigen. August A. Goe-
deckemeyer: P. Natorp, Piatos Ideenlehre. — L'
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Nelson: H. Cohen, System der Philosophie. I. — E.

Göller: A. Schulte, Die Fugger in Rom. — G. Meyer
von Knonau: Basler Biographien. I. II. — H. Holtz-
mann: A. Halmel, Der zweite Korintherbrief. — A.

Köster: S. Eck, Goethes Lebensanschauung.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

215. O. B., Tendenzdichtung, — K. Voll, Ein Beitrag

zur Geschichte der deutschen Porträtmalerei. — Th.

Ebner, Schwarzwaldgeschichten (A. Supper, Dahinten

bei uns). — 216. H. v. Petersdorff, Eine Denk-

schrift des Prinzen von Preufsen. — 216/217. A.

Bettel heim. Die Kindheit Berthold Auerbachs (Schi.).

— 217. E. Wrobel, Technische Briefe. XXII. — 218.

R. Seid 1er, Ein Bücherfreund aus dem 14. Jahrhundert

(Richard de Bury, Philobiblon). — 218—220. H. Giefs,

Die wissenschaftlichen Prüfungen in China. — 219. L.

Goldschmidt, Kant und Häckel. — E. Münster-
berg, 25 Jahre im Dienste der Armenpflege. — W.
V. Massow, Höhere Schulbildung und höhere Be-

gabung.

Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. 14, 4. L.

Keller, Latomien und Loggien in alter Zeit. Beiträge

zur Geschichte der Katakomben. — G. Fritz, Neuere

und neueste Herderschriften. — R. Pust, Über Valentin

Andreaes Anteil an der Sozietätsbewegung des 17. Jahr-

hunderts. — J. Kvacala, Über einen Plan zur Heraus-

gabe der gesammelten Werke des Comenius.

Österreichische Rundschau. 21. September. E. von
Plener, Die diesjährige Konferenz der interparlamenta-

rischen Union für internationale Schiedsgerichte. — M.
Landau, Habsburgische Heiraten im 18. Jahrhundert.

— Helene Riefs, Judith. — W. A. Neumann, Die

Zisterzienserkirchen von Ebrach und Lilienfeld. — H.

Üb eil, Lyrik. IL

The Atlantic Monthly. September. H. S. Pritchett,

Shall the university become a business Corporation? —
H. M. Rideout, Blue Peter. L — H. Timrod, A theory

of poetry. — W. S. Rossiter, The problem of federal

printing. — Martha Baker Dünn, Education. — Mar-

garet Collier Graham, The face of the poor. — W.
G. Brown, The tenth decade of the United States. IV.

— W. Z. Ripley, President Roosevelt's railway policy.

I. — Th. W. Higginson, History in easy lessons. —
L. Hearn, Ultimate Questions. — Agnes Repplier,
Marriage vows. — Florence Converse, The three gifts.

— F. Greenslet, Significant poetry. — S. M. Fran-
cis, Maria Edgeworth. — Ellen Heath, An American
aristocrat.

La Revue de Paris. 15 Septembre. L. Aubert,
Sur le paysage japonais. — G. Flaubert, Lettres a ma
niece. II. — A. Beaunier, Le roi Tobol. III. — F. Le
Dantec, La generation spontanee. — J. M. Barrie,
Margaret Ogilvy. II. — P. Lapie, La hierarchie des

professions. — Grazia Deledda, Donna Jusepa. —
'**, Le material naval et la guerre russo japonaise.

Mercure de France. 15 Septembre. L. Seche»
Les sources litteraires des »Meditations«. — F. Regamey,
Le peril jaune: les responsables. — H. Malo, La peche

maritime: un metier qui devient une Industrie. — E.

Magne, Du theätre populaire. — Ch. Verrier, Le poete

Leonard. — J. Roanne, Le voyage en Espagne. I. II.

Nuova Antologia. 16 Settembre. C. Segre, Due
capitoli di vita Lariana. I. — P. Lioy, Pro salute. —
G. Roberti, 11 centenario d'un viaggio trionfale. —
Gisella Fadin, Lungo i fiordi della Norvegia. — Dail

'Osso, Scavi preistorici di Pompei. — Neera, II romanzo

della fortuna (fine). — G. de Lorenzo, Giappone e

Buddhismo. — V. Magaldi, Gli operai stranieri nelle

leggi concernenti le assicurazioni sociali. — M. Manda-
lari, Pro Calabria. — Faoldo, Un esposizione in Roma.
— ***, La pace e le difficoltä della politica italiana.

Polybiblion. Septembre. E.Mangenot, Publications

recentes sur l'Ecriture Sainte et la litterature Orientale.

— L. de Sainte-Marie, Sciences biologiques. — H.

Froidevaux, Geographie. Voyages.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Gustav Ecke ford. Prof. f. systemat. u. prakt. Theol.

an der Univ. Bonn], Die theologische Schule
Albrecht Ritschis und die evangelische
Kirche der Gegenwart. IL Bd.: Die evan-
gelischen Landeskirchen Deutschlands im
neunzehnten Jahrhundert. Blicke in ihr

inneres Leben. Berhn, Reuther & Reichard, 1904.

XII u. 433 S. 8°. Geb. M. 9.

Der Verf. will mit seinem Werke, dessen

1. Bd. vor acht Jahren erschienen und hier be-

sprochen worden ist, (s. DLZ. 1897 Sp. 1721/8),

einer Verständigung zwischen denjenigen theolo-

gischen Richtungen vorarbeiten, welche noch auf

dem Boden des Evangeliums stehen. Speziell liegt

ihm daran, eine Verständigung zwischen Ritschi

und seiner Schule einerseits und der Theologie

des innerkirchlichen Pietismus andrerseits anzu-

bahnen, geleitet von der praktischen Tendenz,

die Lebensarbeit Ritschis dem Wohl der Kirche

dienstbar zu machen.

Dieser Absiebt gemäfs hat Ecke in dem unter

dem Spezialtitel »Die theologische Schule A.

Ritscbls« erschienenen ersten Bande vom Stand-

punkt der biblischen Gläubigkeit des kirchlich

gerichteten Pietismus aus den Wahrheitsgehalt

der Theologie Ritschis uud seiner Schule heraus-

zustellen gesucht und damit in der Tat einem

unbefangeneren Verständnis derselben in den sog.

positiven gläubigen Kreisen kräftig vorgearbeitet.

Trotz der klar erkannten und ins Licht gestellten

prinzipiellen Differenz, welche Ritschi und seine

Schule namentlich hinsichtlich ihrer Stellung zur

hl. Schrift als Quelle und Norm der christlichen

Glaubenslehre von der bibelgläubigen Theologie

trennt, wird ihr eine so reiche Verwertung

biblischer Gedanken und ein so tiefes und weit-

reichendes Erfassen christlicher Heilswahrheiten,

dazu ein so weitgehendes Entgegenkommen gegen

den kirchlichen Gemeindeglauben in den wich-

tigsten Punkten zugestanden, dafs ein aufrichtiges

und erspriefsliches Zusammenarbeiten beider

Richtungen ipnerhalb der Kirche durchaus als

möglich und wünschenswert anerkannt wird.

Auf Grund dieses im 1. Bande gewonnenen

Resultats schreitet der vorliegende zweite dazu

fort, eine Darstellung des kirchlichreligiösen

Lebens zu geben, wie es sich in den evan-

gelischen Landeskirchen Deutschlands im 19. Jahr-

hundert entwickelt hat. Wir haben in demselben

also ausschliefslich dem Gebiet der Kirchenkunde

und der Geschichte des christlichen Lebens an-

gehörende Ausführungen vor uns. Gemäfs der

Aufgabe des ganzen Werkes ist der Verf. auch
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hier nicht von einer rein historischen, sondern

wesentlich praktischen Absicht geleitet. In erster

Linie wollen die vorliegenden Ausführungen »eine

methodische Grundlage für die im 3. Bande folgende

Darstellung schaffen. Das heifst wohl: nachdem

im 1. Bande mit Ritsch! und seiner Schule die

nötige Fühlung gewonnen ist, gilt es jetzt, die

kirchlichen Verhältnisse und das christlich religiöse

Leben als das Gebiet genau kennen zu lernen,

auf welchem die gemeinsame praktisch kirchliche

Arbeit geleistet werden soll.

Selbstverständlich handelt es sich deshalb

nicht blofs darum, die nötige Kenntnis des be-

treffenden Lebensgebiets zu vermitteln, sondern

dem Verf. liegt in erster Linie daran, mittels

der Einsicht in das Glaubens- und Liebesleben

der Kirche der Gegenwart, der Erweckung und

des Pietismus und auf Grund der richtigen Wür-
digung dieser Faktoren ein möglichst weit-

reichendes Einverständnis zu erzielen in der Be-

urteilung der letzten Segensquellen und Kräfte

kirchlicher Erneuerung. Dazu bedarf es vor

allem eines gemeinsamen Mafsstabes für die

Wertung dieser Entwicklung, der Ursachen des

;tschwungs und Niedergangs des innerkirchlichen

und religiösen Lebens.

Deshalb wird den geschichtlichen Ausfüh-

rungen, welche die eigentliche Substanz des

Buches bilden, in einem ersten Kapitel eine
Untersuchung über die praktischkirch-
lichen Ausgangspunkte in der Theologie
Ritschis und seiner Schule vorausgeschickt.

Hier konstatiert E. zunächst die Tatsache, dafs

die beiden in Betracht kommenden theologischen

Gruppen, nämlich die Theologie Ritschis und
die positive kirchliche Theologie, in der Aner-
kennung des kirchlichen Charakters der evan-

gelischen Glaubenslehre ihren gemeinsamen Aus-

gangspunkt haben. Beide betonen in gleicher

Weise den inneren Zusammenhang der christ-

lichen Glaubenslehre mit der praktischen Frömmig-
keit des Gläubigen, beziehungsweise der kirch-

lichen Gemeinschaft aufs stärkste, beide fordern,

dafs die dogmatischen Aussagen in der kirch-

lichen Praxis ihre Verwertung finden müssen.
Indem nun die Ritschlsche Schule die aus ihrer

theologischen Grundanschauung hervorgehenden
praktischen Postulate mit Energie geltend macht,
sieht E. in diesen Bestrebungen ganz richtig

»einen uns in theologischer Gestalt entgegen-
tretenden Ausschnitt einer grofsen kirchlichen

Reformbewegung, welche mit immer stärker

werdender Gewalt an die Tore der Landes-
kirchen klopft und auf Umgestaltung veralteter

Einrichtungen dringt«. Und er begrüfst diese

Bewegung namentlich im Interesse einer be-
friedigenden Lösung der heute für die Kirche
und Theologie bedeutungsvollsten Frage, wie
der fortschreitenden Entfremdung von der Kirche
und dem Ansturm eines ungläubigen Weltgeistes

zu begegnen sei. E.s .Absehen ist darauf ge-

richtet, diese von der Ritschlschen Schule aus-

gehende Bewegung für die Kirche fruchtbar zu

machen, und es ist ihm klar, dafs dies nur dann

der Fall sein wird, wenn die Schule Ritschis mit

der kirchlich-gläubigen Theologie in der richtigen

Beurteilung der mafsgebenden Faktoren und

Kräfte des innerkirchlichen Lebens zusammen-

trifft; denn nur unter dieser Voraussetzung ist

ein ersprielsliches Zusammenarbeiten beider theo-

logischer Gruppen möglich. Aber gerade hier

zeigt sich, dafs dieselben trotz des gemeinsamen

formal-praktischen Ausgangspunktes sachlich weit

auseinandergehen. Ritschi und seine Schüler

lassen sich bei der Beurteilung der in der Kirche

vorhandenen und berechtigten Frömmigkeit von

ganz anderen Mafsstäben leiten als die kirchliche

Theologie. E. findet, dafs bei Ritschi trotz

mancher trefflicher Gesichtspunkte und trotz

kräftiger Ansätze zu einem richtigen Verständnis

der kirchlichen Eigenart die das kirchliche Leben
der Gegenwart beherrschenden Stömungen in

eine einseitige, ja geradezu unrichtige Beleuch-

tung gerückt seien. Dieses falsche Urteil Ritschis,

insbesondere hinsichtlich der dunklen Seiten in

dem religiösen Leben unserer Zeit, ist nach E.

in einer unrichtigen Generalisierung individueller

Beobachtungen durch Ritschi, namentlich aber

auch in der Nichtbeachtung der von der hl. Schrift

dargebotenen Aufschlüsse über die tieferen

Gründe der Abneigung des menschlichen Herzens

begründet. Während nämlich die von E. ver-

tretene biblisch -gläubige Theologie den inner-

kirchlichen Pietismus als die vornehmste schöpfe-

rische Kraft des kirchlichen Lebens im 19. Jahr-

hundert wertet, welcher der Aufschwung desselben

in erster Linie zu danken ist, macht Ritschi

gerade den in der Kirche herrschenden Pietismus

in seiner engen Verknüpfung mit der Repristi-

nation der Orthodoxie in der kirchlichen Theo-

logie für den Niedergang des kirchlichen Lebens

verantwortlich. Dieser Pietismus ist es, der nach

Ritschi mit Bevorzugung des Verstandesglaubens

und mit Auferlegung eines Lehrgesetzes, als

Bekenntnis aller Glieder der Kirche die Zu-

stimmung des Verstandes zu den einzelnen Lehren

der Kirche bezw. der hl. Schrift an die Stelle

des Vertrauens auf Christi sündenvergebende

Gnade gesetzt und damit auch den reformato-

rischen Begriff der Kirche als einer Gemeinschaft

der Gläubigen aufs tiefste geschädigt hat. .Aus

dieser Verschiebung entspringe die Gleichgültigkeit

der Laien gegen kirchliche Interessen, die Streit-

sucht und Ketzermacherei. Dazu ist nach Ritschi

der Pietismus mit seinen charakteristischen Merk-

malen ästhetischer Erregtheit die Quelle der

religiösen Genufssucht, der Mifsachtung bürger-

licher .Arbeit und durch all das unfähig zu einer

wahrhaft volkstümlichen und kirchlichen Wirksam-

keit. Ihm wird deshalb die gröfste Schuld bei-
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gemessen an der Unkirchlichkeit der gebildeten

Kreise, an der Entfremdung ganzer Volksklassen,

an dem Abfall der Sozialdemokratie von der

Kirche, sowie an dem mächtigen Eindringen der

Sektiererei in das evangelische Kirchengebiet.

In dem Urteil über den innerkirchlichen Pietis-

mus, d. h. aber nach E. gerade über den wich-

tigsten und ausschlaggebenden Faktor der kirch-

lichen Erneuerung herrscht also zwischen Ritschi

und der kirchlichen Theologie der schroffste

Widerspruch. »Wo der eine Schatten siehet,

sieht der andre goldnes Licht!« E. hält eine

Verständigung aber doch noch für möglich. Ganz
abgesehen davon, dafs nur die weitaus kleinere

Anzahl der Schüler Ritschis diese einseitige

Kritik des kirchlichen Lebens der Gegenwart
mit dem Meister teilt, gibt es doch eine von

der Ritschlschen Schule einerseits und allen kirch-

lich lebendigen Kreisen andrerseits gleicher-
weise anerkannte Grundlage des Urteils,

nämlich die gemeinsame Überzeugung,
dafs die Entscheidung der Frage, welchem
Typus des Christentums die Zukunft ge-
höre, nicht auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen Theologie, sondern des sitt-

lichen Handelns, in der durchschlagenden
Wirkung seiner praktischen Fruchtbar-
keit, in dem Beweis des Geistes und der
Kraft liege.

Von dieser gemeinsamen Basis aus hofft E.

eine Verständigung anbahnen zu können. Eben
dieser will er mit seinem Buche dienen, indem

er durch eine eingehende Orientierung über das

innerkirchliche Leben des 19. Jahrh.s das un-

widerlegliche Zeugnis der Geschichte für die end-

gültige Entscheidung der wichtigen Streitfrage

aufruft. Die historische Darstellung verläuft in

drei Kapiteln, von denen das erste den gegen-
wärtigen Zerstörungsprozefs innerhalb des

kirchlichen Lebens und seine geschichtlichen
Ursachen zeichnet. Das zweite handelt von
den Restbeständen altprotestantischen
Staatskirchentuins im religiösen Ge-
meindeleben der Gegenwart. Hier findet

das von der guten alten kirchlichen Sitte ge-

tragene Gewohnheitschristentum eine umsichtige,

billig abwägende Beurteilung. Es verdient um
seiner volkspädagogischen Bedeutung willen eine

liebevolle Schonung; aber als sein tiefster Man-
gel wird gerügt, dafs in seiner Form die Höhe
des reformatorischen Glaubensbegriffs nicht er-

reicht wird und ein lebendiges persönliches

Christentum eher Hemmung als Förderung findet.

Infolgedessen verfügt es auch gegenüber dem
Ansturm des modernen Weltgeistes über keine

sieghafte Widerstandskraft. — Das dritte Kapitel

schildert di.e herrlichen Erweisungen evangeli-

schen Glaubens- und Liebeslebens in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrh.s.

Im Rahmen des Gesamtwerks sind die Aus-

führungen dieser drei Kapitel, deren reiche Fülle

wir nicht einmal andeuten können, als eine

Entkräftung der einseitigen und in ihrer Einseitig-

keit unrichtigen These Ritschis gegen den inner-

kirchlichen Pietismus gemeint, indem sie aus der

praktischen Fruchtbarkeit dieser aus der Er-

weckung hervorgewachsenen religiösen Bewe-
gung den unwiderleglichen Tatsachenbeweis für

seine segensvolle Bedeutung führen wollen. Das
erste Kapitel gibt da, wo von den geschicht-

lichen Ursachen des Niedergangs des kirchlichen

Lebens die Rede ist, eine indirekte Wider-

legung der Ritschlschen Anklagen gegen die

orthodox -pietistische Richtung, wonach sie und

die unter ihrem Einflufs seit 1850 herrschende

Reaktion für den Abfall grofser Volksmassen

verantwortlich gemacht wird. Im Gegensatz

dazu versucht E. den Nachweis, dafs jener

Massenabfall in einer schon vorher durch Gene-

rationen sich hinziehenden Entfremdung begründet

sei, für welche er seinerseits die Aufklärung und

speziell innerhalb der Kirche den Rationalismus

verantwortlich macht. Dafs E. in der unbilligen

Verurteilung des Rationalismus in eine ähnliche

Einseitigkeit verfallen ist wie Ritschi dem Pietis-

mus gegenüber, ist schon anderwärts nachge-

wiesen worden (vgl. J. Thikötter, Der orthodoxe

Pietismus und der Rationalismus im vorigen Jahrhun-

dert in den Deutsch-evangelischen Blättern 1904).

Auch darf der kirchliche Rationalismus nicht so-

wohl als Ursache denn als Symptom einer mäch-

tigen, in der ganzen wissenschaftlichen und wirt-

schaftlichen Kulturentwicklung begründeten, ele-

mentaren Diesseitigkeitsströmung verstanden wer-

den. Das dritte Kapitel, in welchem der

Schwerpunkt des Buches liegt, führt den direkten

und positiven Beweis des Geistes und der Kraft.

In sechs Abschnitten macht es uns mit dem
grofsen Gebiet des Glaubens- und Liebeslebens

vertraut, in welchem das Evangelium seine

schöpferische Kraft innerhalb der Kirche des

19. Jahrhunderts .bewiesen hat. Es werden (im

1. Abschn.) Persönlichkeiten gezeichnet, deren

christliche Charakterbildung sich in ihrer welt-

lichen Berufsarbeit bewährt hat. Wir lernen die

Zeugungskraft evangelischer Religiosität ebenso

in einfachen Gemeindeverhältnissen (2. Abschn.)

wie in der Begründung blühenden Gemeindelebens

in den gröfseren Städten (3. Abschn.) kennen.

Der 4. Abschnitt zeigt uns die Entfaltung der

evangeUschen Frömmigkeit im religiösen Gemein-

schaftsleben. Auf den Höhepunkt führt uns der

5. Abschnitt mit seiner Schilderung der originalen

Erscheinungen der christlichen Liebestätigkeit in

den verschiedenen Zweigen der inneren Mission.

Der warmen und erwärmenden Darstellung des

Diakonissenwesens, der eindringenden Analyse

der auf diesem Gebiete schöpferischen Persön-

lichkeiten eines Theodor P'liedner und eines Hin-

rich Wichern spürt man die persönliche Vertraut-
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cit des Verfassers an, die nur die Frucht einer

..:ngjährigen hingebenden Berufsübung sein kann.

Der 6. Abschnitt endlich handelt in Kürze mit

einem Blick auf die evangelischen Missionsgebiete

'c-r Gegenwart von der Neupflanzung evangeli-

schen Christentums in der Heidenwelt.

In seinem Schlufswort fafst der Verf. den

l<>trag seiner geschichtlichen Oberschau dahin

zusammen, dafs wir neben dem Zerstörungs-

prozefs, der die deutschen Landeskirchen mit

elementarer Gewalt durchdringt, und neben den

l^rscheinungen des Gewohnheitschristentums inner-

halb derselben einer zu herrlicher Entfaltung ge-

langten Erneuerung des christüchen Lebens be-

gegnen und in ihr eine religiöse Wirklich-

keit kennen lernen, die hinsichtlich ihrer originalen

Eigenart und der ihr innewohnenden geistlichen

Zeugungskräfte als eine göttliche Neu-
schöpfung der durch die Aufklärung
ihrem völligen Ruin nahegebrachten Lan-
deskirchen beurteilt werden mufs. Der ge-

schichtliche Quellort aller dieser fruchtbaren Ge-
staltungen eines neuerwachenden Glaubenslebens

aber ist die Erweckung, die in der biblisch-

gläubigen Theologie des innerkirchlichen Pietis-

mus ihren besonders charakteristischen theologi-

schen Ausdruck gefunden hat, aber keineswegs

mit letzterer zu identifizieren, sondern als die

einheitliche Wirklichkeit zu verstehen ist, aus

der die lebendigen religiösen Kräfte der Gegen-
wart in ihrer Mannigfaltigkeit zu begreifen sind.

Wir werfen zum Schlufs die Frage auf, ob
E. den von ihm angestrebten Tatsachenbeweis

mit der Klarheit und Unwiderleglichkeit geliefert

hat, dafs sein Urteil über den innerkirchlichen

Pietismus auch auf andrer Seite, speziell in der

Ritschlschen Schule Anerkennung finden muls und

so als Basis zur Verständigung im Interesse ge-

meinsamer kirchlicher Arbeit gelten kann. Nun
wird man dem Verf. gerne zugestehen, dafs in

vielen der von ihm gezeichneten hervorragenden

Persönlichkeiten und in dem durch ihr Wirken
befruchteten oder organisierten Gemeinschafts-

leben die orthodox-pietistische Gläubigkeit in der

Kirche Grofses und auch für das Reich Gottes

Bleibendes geleistet hat, aber man wird ihm nicht

zugestehen, dafs dieser Pietismus die fast einzige

Quelle neuen christlichen Lebens oder gar die

klassische Form sei, in welcher der Geist Christi

in der Kirche des 19. Jahrh.s seine schöpferische

Macht erwiesen habe. Man wird ihm ferner nicht

ohne Grund vorwerfen, dafs er die Träger und

Formen pietistischer Gläubigkeit allzusehr auf

Goldgrund gemalt, lauter Lichtbilder ohne die

doch auch vorhandenen dunklen Schatten ent-

worfen hat. Eine Einseitigkeit, die um so mehr
zu beklagen ist, als er in der Zeichnung des

Rationalismus die dunklen Seilen mit Zurück-
stellung seiner guten Eigenschaften und positiven

Leistungen fast ausschliefslich hervortreten läfst.

Dafs bei der ungeheuren Stofffülle, für welche

teilweise nur sekundäre , speziell zu erbaulichen

Zwecken geschriebene Quellen zur Verfügung

standen, manches nur in dünnen, oft undeutlichen

Umrissen oder bis zur Einseitigkeit unrichtig

skizziert werden konnte, sei blols angedeutet.

Wenn der Verf. z. B. den Pfarrer Christoph Blum-

hardt in Boll im Anschlufs an das Urteil des Ge-
heimen Rats Wiese als eine durchaus nüchterne

Persönlichkeit charakterisiert, in dem »keine Spur

von etwas schwärmerischem« gewesen sei, so

wird ein Kenner der schwäbischen Verhältnisse

zwar gerne zugestehen, dafs Blumhardt in kirch-

lichen Dingen allerdings sich als nüchterner Mann
gezeigt habe, aber er wird beifügen, dafs

er in seinen theologischen Anschauungen sich

schrankenlos allerlei eschatologisch - apokalypti-

schen Schwärmereien hingegeben hat. Auch ist

im Grunde nicht Blumhardt der Erwecker des

neuen Lebens in der Gemeinde Möttlingen ge-

wesen, er hat ernten dürfen, was zwei treue

Arbeiter vor ihm in Jahrzehnte langem Wirken

ausgesät haben, und es ist interessant zu beob-

achten, wie das Andenken an diese beiden Vor-

arbeiter, den Pfarrer Machtolf und den bekann-

ten Dr. Barth, bei der heutigen Generation wieder

mindestens ebenso lebendig geworden ist, wie

das Bild Blumhardts. Eine gewisse Unsicherheit

scheint bei E. selber darin hervorzutreten, dafs

er am Schlufs des Buches die geschichtliche

Gröfse der Erweckung keineswegs mit der Er-

scheinung des innerkirchlichen Pietismus sich

decken, sondern auch noch andere weltoffenere

Gestaltungen christlicher Theologie und Frömmig-

keit aus derselben Quelle entspringen läfst.

In der Tat erscheint im vorliegenden Bande die

Erweckung als eine viel zu allgemeine, unbe-

stimmte Gröfse. Sie ist auch nichts weniger

als eine einfache Erscheinung. Die eingehende

Erforschung dieser reichgegliederten und doch

zugleich einheitlichen Wirklichkeit, aus der das

religiöse Leben der Gegenwart in seinen tieferen

Beziehungen vornehmlich verstanden werden

mufs, hat der Verf. dem nächsten Bande vorbe-

halten. Man darf auf das Resultat dieser Unter-

suchung gespannt sein, denn es ist zu hoffen

und zu wünschen, dafs von ihm aus wieder ein

aufhellendes Licht auf die Ausführungen des

vorliegenden Bandes falle.

In seinem Vorwort erklärt E., dafs seine

Mühe dadurch reichlich belohnt sein würde, wenn

der Inhalt dieses II. Bandes, ganz abgesehen

von der Bedeutung, die ihm als methodische

Grundlage für die Darstellung des III. Bandes

zukomme, dazu beitragen würde, in manchen

Lesern eine Stimmung freudigen Dankes zu

wecken für das, was Gott nach Tagen tiefen

Verfalls an unsem deutschen Landeskirchen getan

hat, und sie zu verständnisvoller Mitarbeit an

den religiösen Aufgaben der Gegenwart zu er-
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muntern. Dieses Lohnes darf der Verf. trotz

aller der oben ausgesprochenen Vorbehalte ge-

wifs sein. Viele werden ihm danken, dafs er

das schöpferische Wirken des Geistes Christi

innerhalb der evangelischen Kirche des 19. Jahrh.s

mit Kraft und Wärme zu einem lebendigen und

anschaulichen Bilde gestaltet hat. Der ange-

strebten Verständigung mit der Ritschlschen Schule

dürfte dagegen dieser II. Band aus den oben

angeführten Gründen eher entgegen- als vorge-

arbeitet haben. So wird man auch dem vom
Verf. erhofften praktisch -kirchlichen Zusammen-

arbeiten kein günstiges Prognostikon stellen

können, zumal da die beiden in Betracht kommen-
den theologischen Gruppen in so prinzipiellen

kirchenpolitischen Fragen, wie der Bekenntnis-

frage, schroff entgegengesetzte Positionen ein-

nehmen.

Basel. P. Mezger.

Reinhold Seeberg [ord. Prof. f. systemat. Theol. an der

Univ. Berlin], Grundrifs der Dogmengeschichte.
2. verb. Aufl. Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg

Böhme), 1905. VIII u. 136 S. 8". M. 2,80, geb. 3,50.

Seebergs Grundrifs, der sich überall eng an sein

Lehrbuch der Dogmengeschichte anschliefst und dem
«Dozenten das zeitraubende Diktieren, dem Hörer das

mechanische Nachschreiben ersparen und ihm die Mög-
lichkeit gewähren will, sich auf die Vorlesungen vor-

zubereiten«, ist bei seinem ersten Erscheinen an dieser

Stelle (1901, Sp. 1926 f.) gewürdigt worden. Die Er-

wartung, die damals ausgesprochen wurde, dafs er

sich bald einführen werde, ist in Erfüllung gegangen.

In der jetzt vorliegenden neuen Auflage bietet der Verf.

im wesentlichen einen Abdruck der ersten, die er aber

genau durchgesehen und an einigen Stellen verbessert

und ergänzt hat.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Dem ord. Prof. f. Kirchengesch. an der böhm. Univ.

zu Prag Dr. theol. Franz Krystufek ist der Titel Hof.

rat verliehen worden.

Neu erschienene Werke.

Die christliche Religion mit Einschlufs der

israelitisch -jüdischen Religion von Wellhausen, Jü-

licher, Harnack, Bonwetsch, K. Müller, Funk,
Troeltsch, Pöble, Mausbach, Krieg, Herrmann,
R. Seeberg, Faber, Holtzmann. Lief. 1. [Die Kultur

der Gegenwart hgb. von P. Hinneberg. I, 4.] Leipzig,

Teubner.

Zeltschriften.

Protestantische Monatshefte. 9, 9. G. Graue, Die

Notwendigkeit des Strebens nach einheitlicher Welt-

anschauung. — R. Steck, W. C. van Manen. — E.

Hertlein, Die Ehescheidungsverbote Christi bei Paulus

und den Synoptikern.

La Liberte chretienne. 15 Septembre. Ch. Vullie-

min, Calvin et ses premiers essais. — A. de Mestral,

La vie d'apres l'Evangile. — E. Krieg, Jesus-Christ et

la Mission. — H. Cordey, L'attitude ecclesiastique

actuelle des protestants liberaux en France.

Philosophie.

Referate.

Georg Simmel [aord. Prof. f. Philos. an der Univ.

Berlin], Die Probleme der Geschichts-

philosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie.

2., völlig veränd. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot,

1905. Xu. 169 S. 8». M. 3.

Die erste Auflage dieser Schrift (1892) hat

die Geschichtsphilosophie der letzten Jahrzehnte

in bemerkenswerter Weise beeinflufst. Sie er-

örterte scharfsinnig, ohne sich einer bestimmten

Schulrichtung anzuschliefsen, die in der Geschichts-

forschung mitwirkenden psychologischen Voraus-

setzungen sowie die Fragen betreffend historische

Gesetze und den Sinn der Geschichte.

Die neue Auflage hat eingreifende Ver-

änderungen erfahren. Im Vorwort führt der

Verf. aus, dafs er jetzt erst voUbewufst im Kan-

tischen Geiste die Frage zu beantworten suche:

Wie ist Geschichte möglich? Dem historischen

Realismus gegenüber, nach dem die Historik das

Geschehen als solches, nur mit quantitativer Zu-

sammendrängung, reproduziere, will er die mannig-

fachen Voraussetzungen nachweisen, die der

Historiker zu seiner Forschungsarbeit mitbringen

mufs. Er erklärt, dieses Problem sei ihm bei

der ersten Auflage noch nicht hinreichend deutlich

gewesen; die neue Auflage sei dagegen um

dasselbe aufgebaut und deshalb als ein völlig

neues Werk zu betrachten.

In der Tat vervollständigt und vertieft die

neue Darstellung in vielen Punkten den Gedanken-

gang der ersten Abfassung. Indessen bleibt doch

der Gesamteindruck, den das Buch hinterläfst,

so ziemlich derselbe. Schon die erste Auflage

zeigte durch zahlreiche Beispiele treffend und

klar jenes mannigfache Apriori, das zum Ge-

dankenbau der historischen Wissenschaft gehört;

ein abgeschlossenes, systematisch ausgeführtes

Endergebnis wiederum finden wir auch in der

zweiten Auflage nicht.

Die feine, scharfsinnige Begriffsanalyse Sim-

meis, die sich rein sachlich in die Probleme ver-

tieft und unparteiisch das »Berechtigungsmafs«

verschiedener Richtungen und Behauptungen unter-

sucht, ist uns aus allen seinen Arbeiten wohl-

bekannt. Diese Vielseitigkeit seines Denkens

äufsert sich z. B. in der Behandlung der Frage

von den historischen Gesetzen. Zunächst führt

S. mit Schärfe aus, dafs es keine eigentlichen

historischen Gesetze gebe, — keine historischen

Sätze, denen gemäfs der Eintritt gewisser Tat-

sachen unbedingt, also jederzeit und überall, den

Eintritt gewisser anderer zur Folge habe. Eigent-

liche Gesetze des Geschehens seien überhaupt

nur da festgestellt, wo die Wirkungsweise der

letzten Elemente der wirkenden Dinge er-

mittelt sei. Die sog. historischen Gesetze be-
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ziehen sich aber immer auf verwickelte Kom-
plikationen des Daseins; sie seien daher nur

erste Annäherungen an eine erstrebte tiefere

Erkenntnis der Verknöpfungsfaktoren und ihrer

Gesetze. Nachher fafst der Verf. aber wiederum

die Frage von einem anderen Gesichtspunkte

aus ins Auge (S. 98 £f.). Wenn wir nur, so

führt er hier aus, gewisse historische Gebilde

als letzte Einheiten betrachten und gewisse spe-

zifisch historische Erkenntniszwecke ins Auge
fassen, so stellen sich manche historischen Ge-

setze als »Erkenntnisformen eigenen Rechtes«

dar, keineswegs blofs als eine unvollkommenere

Art des Wissens, womit man sich faule de

mieux begnüge.

Die lobenswerte Neigung S.s, den Pro-

blemen und Schwierigkeiten beharrlich und

zähe nachzugehen, verleitet ihn zuweilen dazu,

Schwierigkeiten aufzuspüren, wo solche kaum
vorhanden sind, und infolgedessen zu gekünstelten

Problemstellungen und Erklärungsversuchen. So
glaubt er z. B., unsere Fähigkeit der psychischen

Nachbildung von Bewufstseinsinhalten, die niemals

in das eigene psychische Erleben getreten sind,

durch die Annahme eines Bewufstwerdens latenter

Vererbungen erklären zu müssen (S. 5 7 £f.). Die

Erfahrungen des individuellen Lebens und die

normalen Fähigkeiten der Einbildungskraft geben
jedoch eine ausreichende Erklärung der in Frage

stehenden Erscheinungen.

Meinerseits bedaure ich, dafs S. in seinen

interessanten Erörterungen tiefgehender Fragen

zuweilen sozusagen mit dem letzten Worte zurück-

hält, — vielleicht aus einer unnötigen Scheu
davor, allzu populär zu werden. Er erörtert

z. B. S. 70— 72 in einer langen Note die Mög-
lichkeit einer »individuellen Kausalität«, die darin

bestehen würde , dafs genau dieselben Ursachen

in verschiedenen Fällen verschiedene Wirkungen
hervorbrächten. Dieser Gedanke nähert sich

offenbar der volkstümlichen Annahme einer aller-

dings psychologisch bedingten und durch nach-

weisbare psychische Ursachen beeinflufsten,

schliefslich aber doch indeterministisch aufge-

fafsten Wahlfreiheit; es ist aber unmöglich aus

den .Ausführungen S.s in dieser Schrift mit voller

Sicherheit zu ersehen, wie er sich zu jener volks-

tümlichen Annahme stellt, — seine Äufserungen

scheinen anzudeuten, dafs er sie doch unbedingt

verwirft. Diese Art »geistiger Vornehmheit«,

infolgederen ein bedeutender Denker es ab-

sichtlich unterläfst, über die für das populäre

Bewufstsein interessantesten Fragen sich mit voller

Klarheit auszusprechen, hat m. E. keine Berech-

tigung.

Das wertvolle Werk S.s ist von vornherein

der lebhaften Teilnahme aller derjenigen, die sich

mit Geschichtsphilosophie befassen, sicher.

Helsingfors. Arvid Grotenfelt.

yt« R. d'Adhemar [Prof. f. Philos. an der kathol. Univ.

Lille], Le triple conflit. Science, philosophie, rcli-

gion. Paris, Bloud, 1905. 64 S. 8*.

Das kleine Buch ist eine Ergänzung zu des Verf.s

Schrift über die Philosophie der exakten Wissenschaften
and das religiöse Problem. Er will hier zeigen , dafs

die Konflikte zwischen Wissenschaft und Religion, Wissen-
schaft und Philosophie, Philosophie und religiösem Denken
vor allem Konflikte der Methode, psychologischer Art

seien, weil Wissenschaft, Philosophie und Religion im
Grunde genommen dem Weltall gegenüber drei wesent-

lich verschiedene Haltungen, Forschungsweisen von
wesensverschiedenem Standpunkte aus seien.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Nach dem >Athenaeum* ist ein unbekanntes Bildnis
Spinozas im Besitz des Richters Mayer Sulzberger in

Philadelphia gefunden worden. Es scheint nach Stammbaum
und anderen Merkmalen unzweifelhaft echt zu sein. Auf
der Rückseite trägt es die französische Bemerkung, dafs

es in den Besitz des Kardinals v. Rohan als Geschenk
einiger seiner jüdischen Pächter gekommen sei. Das Bild

selbst ist »W. V. 1672» bezeichnet (vielleicht 1673 zu
lesen); das sind die Initialen von Wallerant Vaillant.

Dieser berühmte Bildnismaler liefs sich 1662 in .Amsterdam
nieder und starb dort 1677. Vaillant malte auch das Porträt

Karl Ludwigs, des Kurfürsten von der Pfalz (1619— 1680),

der 1673 Spinoza nach Heidelberg berufen hatte. Es liegt

nahe, dafs Vaillant das Bild im Zusammenhang mit

dieser Heidelberger Berufung 1672 oder 1673 vielleicht

auf Bestellung Karl Ludwigs gemalt bat.

Personalchronik.

Der Privatdoz. an der Univ. Berlin Prof. Dr. Friedrich

Schumann ist als Prof. Meumanns Nachfolger als ord.

Prof. f. Philos. an die Univ. Zürich berufen worden.

Neu eriehlenene ^erke.

S. Levinstein, Kinderzeichnungen bis zum 14.

Lebensjahr. Leipzig, R. Voigtländer.

Zeitschriften.

Annäles de Philosophie chritienne. Aoüt-Septembre.

J. Martin, La critique biblique chez Origene. — ***,

La religion d'lsrael. II. — O. Habert, Le doute carte-

sien. — F. Girerd, Le miracle est-il essentiellement

surnaturel? — A. Ledere, Le mysticisme catholique et

l'ame de Dante. VIL — J. Leblanc, La theologie de

Tertullien ä propos de quelques livres recents. — H.

Guyot, E^sai de philosophie generale. II.

Unterrichtswesen.

Referate.

Hans Morsch [Oberlehrer am Kaiser Wilhelms-Real-

gymn. zu Berlin, Prof. Dr.], Das höhere Lehr-
amt in Deutschland und Österreich.
Ein Beitrag zur vergleichenden Schulgeschichte und

zur Schulreform. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner,

1905. IV u. 332 S. 8". Geb. .M. 9.

Dem 'Geist des Lehramts' hat vor zwei

Jahren Wilhelm Münch sein schönes, auch in

dieser Zeitschrift (1903, Nr. 28, Sp. 1706— 9)

mit gebührender Anerkennung besprochenes Buch

gewidmet; man möchte das bekannte mens sana

in corpore sano und seine ebenso gültige Um-

kehrung anwenden, wenn man die sehr will-

kommene Ergänzung betrachtet, die das vor-

liegende Buch zu der Münchschen 'Hodegetik'
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bietet. Denn darüber ist kein Zweifel, es handelt

sich nicht nur um äufsere Formen, sondern um
sehr wichtige innere Fragen der Berufstätigkeit

des Lehrers, wenn hier die in den verschiedenen

Staaten geltenden Bestimmungen über Rechte und

Pflichten des Lehramtes, Vorbedingungen zum
Eintritt in das Lehramt, Führung des Lehramtes

im Unterricht, bei Versetzungen und bei Reife-

prüfungen, sowie endlich über die Aufsichtsbehörden

für das höhere Lehramt sorgfältig gesammelt und

unter besonnener Vergleichung nebeneinander

gestellt erscheinen. Mit Recht urteilt der Verf.

(S. 3), dafs schon diese vergleichende Neben-

einanderstellung sehr lehrreich sein kann. »Die

Vorzüge, Verbesserungen, die in dem einen

vSystem jüngst geschehen, weisen auf die Nach-

teile, Altertümlichkeiten des andern hin, es be-

darf meist keiner Worte, um darauf aufmerksam

zu machen.« In der Tat erhält denn auch

Morschs Buch sein schulgeschichtliches und päd-

agogisches Gepräge (S. 8) in erster Linie durch

das Material selber, das der Verf. mit so grofser

Entsagung und mit so dankenswerter Mühewaltung

gesammelt hat. Unterschätzen wir aber darum

nicht die fast stets mit mafsvoller Zurück-

haltung vorgetragenen Zwischen- und Zusatz-

bemerkungen, in denen M. es versucht, aus

diesem Material seinerseits Schlüsse zu ziehen

und im Anschlufs daran seine persönlichen An-

schauungen zum Ausdruck zu bringen. In den

meisten Fällen verdienen diese Bemerkungen wohl

unbedingte Zustimmung; so erscheint es mir völlig

richtig, wenn (S. 5 f.) eine einheitlichere Ge-

staltung des Schulrechts der verschiedenen deut-

schen Staaten gewünscht und (S. 289 ff.) eine

Vermehrung der Schulaufsichtsbeamten angeraten

wird, welch letztere bei verständiger Handhabung

der Revisionen allerdings in dem höheren Schul-

wesen die Macht freier persönlicher Anregung

sehr verstärken würde. Auch darin zeigt der

Verf. gutes Urteil und eine sehr erfreuliche

Selbständigkeit der herrschenden Anschauung

gegenüber, dafs er (S. 297) die vielfachen Klagen

in Schulmännerkreisen über zu starkes 'Reglemen-

tieren' von oben her als tatsächlich wenig be-

rechtigt bezeichnet und gegenüber dieser 'Zeit-

phrase' vielmehr 'mehr Reglements, d. h. mehr

gesetzmäfsige Freiheit' wünscht. Ferner ist

mindestens der Grundgedanke zu billigen, der

den Betrachtungen (S. 293 ff.) über die Zu-

sammensetzung der höheren staatlichen Schul-

behörden zugrunde liegt: es hat in der Tat vieles

für sich, die von Zeit zu Zeit zusammentretenden

Schulkonferenzen durch eine ständige Organi-

sation zu ersetzen. Was die Oberlehrersynoden

betrifft, die der Verf. (S. 269 f.) geschaffen sehen

möchte, so scheint er mir die — auch in mate-

rieller Hinsicht vorhandenen — Schwierigkeiten

zu unterschätzen, die diesem Vorschlage ent-

gegenstehen. Ebenso stellt die 'strengere Durch-

führung des Kollegialitätsprinzips' innerhalb der

einzelnen Anstalten eine Forderung dar, zu deren

Gunsten sich sehr vieles sagen läfst und auch

vom Verf. immer wieder neue Gesichtspunkte

mit Umsicht beigebracht werden; die der Er-

füllung seines Wunsches hinderlichen Schwierig-

keiten scheint mir M. aber auch in dieser Frage

etwas zu unterschätzen; auch malt er das BÜd
des Bureaukratismus, den das herrschende Direk-

torialsystem mit sich bringen kann, doch reich-

lich grau in grau. Lfneingeschränkte Zustimmung

verdient es dagegen wohl wieder, wenn der Verf.

(S. 201) vor einer noch weiter gehenden Er-

leichterung der Reifeprüfung warnt und von dem
'Auslesemechanismus' dieser Prüfung ein 'scharfes

und feines Arbeiten' fordert, wenn er aus den

Dienstinstruktionen für die Oberlehrer die hier

und da noch vorhandenen Reste übertriebener
,

Forderungen und von verkehrtem Mifstrauen ein-

gegebener Warnungen beseitigt (S. 93 ff.) und

wenn er (S. 56 f.) die Ausbildung der Oberlehrer-

kandidaten mit einem möglichst vielseitigen Ein-

blick in verschiedene Schulorganismen verbunden

wissen will. Um von zahlreichen anderen treffen-

den Bemerkungen des Buches noch eine heraus-

zuheben, so gibt die Erörterung der Schulgeld-

frage (S. 331 f.) dem Verf. Anlafs, im Anschlufs

an Paulsen auf die Gefahr hinzuweisen, die sich

daraus ergibt, dafs der Besuch der höheren

Schule bei dem heutigen Zustand der Dinge

mehr oder weniger von der Wohlhabenheit der

Eltern abhängt, unfähige Söhne begüterter Kreise

daher unter Umständen in leitende Stellen kommen,

während begabte Söhne mittelloser Leute den

für solche Stellen erforderlichen Bildungsweg

nicht betreten können; mit Recht weist M. darauf

hin, dafs dem Oberlehrerstande die sehr wichtige

Aufgabe zufällt, dieser Gefahr wenigstens bis zu

einem gewissen Grade zu begegnen; die Aus-

stellung der Schulzeugnisse gibt ihm ein Mitttel,

auf 'Ausgleich des Naturberufs mit dem gesell-

schaftlichen' hinzuwirken; man kann sich nur

freuen, wenn auch dies hohe Ziel des Lehramtes

klar erfafst und mit Verständnis im Auge be-

halten wird.

Möchte dem Buch dieses Oberlehrers, der nach

meiner Auffassung der Dinge sehr recht daran ge-

tan hat, 'sich auf das politisch-judizielle Gebiet zu

wagen', die Beachtung zuteil werden, die es sicher

verdient — verdient auch in den Teilen, wo
man andrer Meinung sein kann als der Verfasser.

Berlin-Wilmersdorf. Julius Ziehen.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Vereine.

Auf dem 3. Kunsterziehungstag, der vom 13.

—

15. Oktober in Hamburg stattfindet, werden Vorträge

halten: Prof. Lichtwarck (Hamburg) über Musik und

Gymnastik, Dr. Batka (Prag) über Musikpflege im Hause,

Dr. Johannsen (Kiel) über den Schulgesang als Bil-

dungsmittel des künstlerischen Geschmacks, Prof. Dr.
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Barth (Hamburg) über die Jugend in Konzert und Oper,

Prof. Dr. Dessoir (Berlin) über das musikalische Ge-

niefsen, Dr. F. A. Schmidt (Bonn) über Körperschön-

heit durch Leibesübung, Dr. Diebow (Berlin) über das

Turnen, Spanier (Hamburg) über Spiele und volkstüm-

liche Übungen, Fuchs (München) über den Tanz, Prof.

Dr. Cornelius (München) über musikalische Kultur,

Karl Möller (.Mtona) über Bedeutung der Leibesübung

und der ästhetischen Erziehung, Karl Götze (Hamburg)
über Kunsterziehungstage.

Personalchronik.

Der Direktor des städt. Realgymn. in Stralsund Prof.

Dr. K. \'. Ed. Roese ist zum Direktor des Gymn. in

Stade ernannt worden.

Neu erschienene Werke.

Pädagogisches Luther-Brevier. Gesamm. u. hgb. von
R.Eckart. Oldenburg, Schulze (Rudolf Schwartz). M. 1,20.

Zweiter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in

Weimar zu Pfingsten 1905. Reden und Verhandlungen.

Friedrichshagen bei Berlin, Verlag der »Blätter für

Deutsche Erziehung«. M. 1,20.

M. Schenkel, Hans Klaus. Eine Erzählung aus

den alten Mauern einer Fürstenschule. Leipzig, Jansa.

Zeitschriften.

Korrespondenz- Blatt für die höheren Schulen
Württembergs. 12, 8. 9. Gramer, Die XV. Landes-
versammlung des württembergischen Gymnasiallehrer-

vereins. — Th. Klett, Zur Verdeutschung der grammati-
schen Kunstausdrücke. — Mayer, Die Hausaufgaben
an der Realschule. — Hirzel, Archäologischer Kursus
in Italien.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 10.

L. Langer, R. Reinick als Erzieher (Zur Hundertjahr-

feier seiner Geburt). — E. Steffen, Ein deutsches Drama:
»Kleists Hermannsschlacht«. — L. Bräutigam, Die

Lüneburger Heide in der neueren Malerei und Dicht-

kunst. — Rosa Schapire, Otto Ludwigs »Das Fräulein

von Scuderi«.

School. September. S. E. W. , Points about public

schools. — The unfortunate half-timer. — J. Cooke,
Irish intermediate education. — Higher day classes in

rural public elementary schools. — E. A. Lawrence,
The Esperanto Congress at Boulogne. — F. J. Gould,
Our leaders. — G. Faber, Paper qualifications of

teachers. — New studies in secondary education. III. —
J. C. Medd, A rural school of arts and crafts. — H. E.

•Armstrong, Man a rebel against Nature. — H. K.

Moore, A pioneer inspector. 1820—1830. III.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Texte zur arabischen Lexikographie. Nach

Handschriften herausgegeben von August Haffner
[Privatdoz. f. semit. Sprachen an der Univ. Wien]. Mit

Unterstützung des K. K. Ministeriums für Kultus und
Unterricht. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1905. XIV,

73 u. 328 S. 8». M. 20.

In dieser sorgfältigen Ausgabe sind drei Ab-
handlungen lexikalischen Charakters von arabi-

schen Philologen vereinigt. Zwei davon gehen
auf 'Asmä'l zurück: 1. Die Abhandlung über Be-

zeichnungen, die mit dem Kamel, seinen Zu-

ständen und Tätigkeiten, selbst den verschiede-

nen Arten der Verwundung und ihren Namen

(167, 15— 17), sich beschäftigt und die hier in

einer doppelten, einer engeren und einer weite-

ren, Rezension herausgegeben wird; da diese

Abhandlungen ihre Redaktion nicht von 'Asmä'l

selbst empfangen haben, sondern nur auf seine

Vorlesungen zurückgehen, so erklären sich mit

Haffner die Erweiterungen genügend aus den spä-

ter fortgesetzten Vorträgen 'Asmä'l's. — 2. Auch
die Abhandlung über Beschaffenheiten, Glieder

usw. des Menschen S. 158 ff. rührt von 'Asmä'i

her und ist gleichen Charakters. Andere gleich-

artige Abhandlungen, wie das Kitäb al-farq, al-

wuhüsch, al-schä', al-hail sind schon früher von

D. H. Müller, R. Geyer, Haffner herausgegeben

worden. Besonders fesselnd ist die Lektüre die-

ser trocken aneinander gereihten lexikalischen

Materialien nicht, die nur durch eingestreute

Dichterbelege (vorwiegend aus den Regez-

Dichtern) gewürzt sind ; aber sie sind infolge der

hohen Autorität 'AsmäTs wichtig und darum

in der Hauptsache auch in die arabischen Ori-

ginallexika aufgenommen worden.

Ganz anderer Art ist die erste Abhandlung:

Ibn alSikkit's Kitäbul-qalbi wal ^ibdäli, die über

den sporadischen Wechsel von Konsonanten in

arabischen Wurzeln handelt, und von der wir

schon früher Auszüge in vSujütl's Muzhir be-

safsen. H. gibt sie hier vollständig in der Re-

zension des 'All b. '.Achmed al- Muhallabi aus

einem Konstantinopeler Kodex vom J.
371 d. H.

heraus; in den Anmerkungen verweist er auf

die vielen Parallelen in des gleichen Verfassers

Tahdib (ed. Beirut), auf die Zitate im Muzhir,

in den Lexicis, auf die Originaldiwäne zu den

Versen, wie er überhaupt für alle drei Abhand-

lungen reiche Nachweisungen von Parallelen aus

der arabischen Literatur gesammelt hat. Ebenso

hat er die Texte, vollständig vokalisiert, was in

diesem Umfange vielleicht nicht nötig war. —
Diese erste Abhandlung ist als Hilfsmittel bei

etymologischen Forschungen recht wertvoll;

mit der, hier allerdings sehr nötigen, Kritik ver-

wertet, enthält sie reichliches Material über den

sporadischen Lautwandel im Arabischen. —
Vieles davon beruht sicher, obgleich es nur

selten gesagt wird, auf dialektischer Variation.

Z. B. erfahren wir, dafs das Fremdwort liss

»Räuber« = Xi](firjg bei den Tajjiten noch

list, PI. lusüt gesprochen ward; s. den Vers

42, 6 (vgl. den misch. Plur. crc^). — Die

Banu'l Si'lät werden damit verspottet, dafs sie

/ für s sprachen; vgl. den Vers S. 42, Z. 3. 4

mit al-näti für al-nasi, al-akbati für al-akbäsi.

— So wird takabkaba »sich einhüllen« von einem

Qiläbiten, dafür takamkama von einem Scheibä-

niten bezeugt (16, 14. 15), — von den Asaditen

itbattantu für iimanantu (S. 13, 12), von den

Temim und Qeis 'annaka für ^annaka (24, 5)

u. a. m. Die gleiche dialektische Differenzierung

ist in vielen anderen Parallelformen zu vermuteii,
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wo sie nicht ausdrücklich bezeugt ist. — In

anderen Fällen machen uns auffällige Varianten

auf fremden Ursprung der Wörter aufmerksam,

worauf der Ref. an anderer Stelle zurückzu-

kommen gedenkt. Unter den interessanten,

sicher dialektischen, Variationen sei noch auf

'an für 'an (23, 16), 'attä, auch 'attä, für haiia

(24, 1) verwiesen. — Abgesehen von Fällen

kombinatorischen Lautwandels, wie z. B. 'usailal

»Abendzeiten«, das durch Assimilation aus dem
häufigeren "usailän (5, 17) entstanden ist u. a. m.,

und bekannteren Erscheinungen sonstigen Laut-

wechsels, wie zwischen den Liquida, den Labi-

alen u. a., die durch gesicherte Fälle belegt sind,

werden auch einwandfreie Parallelformen mit h

und h (30, 11 ff.), mit 5 und s, die gewifs auf

dialektischer Grundlage ruhen (40 M.— 41, 17),

sogar solche mit d und /, wie gadda : gutta

»eitrig sein«, dufrüq : tufriiq »Dattelstiel« u. a.

bezeugt, die ernste Prüfung herausfordern.

Von Fällen des Wechsels von m und n an

erster Wurzelstelle sei hier hervorgehoben mis

»Nordwind«, dem das äthiopische mas ent-

spricht, und nis , das durch den Vers des Muta-

nahhil belegt ist (18, 15). Der Übergang von

tmituqi'a in untuqi'a (19, 8) ist gewifs durch den

Dental bedingt; der Fall wird u. a. auch in

Ta'^lab's Fasih 9, 5 erwähnt, wozu in den Noten

noch auf eine dritte Form uhtuqCa verwiesen ist.

— Die Anekdote 26, 8 findet sich auch Kämil

516, 1 4 ff. , wonach statt qa^uwwu nach Z. 1

6

qa'wu zu lesen ist.

Es versteht sich, dafs Ibn al Sikkit's Material

nur mit vorsichtigster Auswahl und Kritik ver-

wertet werden darf; denn ihm erscheinen wegen
Bedeutungsgleichheit von Wörtern auch Über-

gänge z. B. von f und k, von g und h, von g
und / (49, 1 £f.) u. dgl. möglich, die für uns aus-

geschlossen sind; er stellt 'ägin »stinkend« (von

Wasser) und '^ägini zusammen, während dieses

von "agam »Sumpf« denominiert ist; er hält

nübijjun »Nubier« für eine Spielform von lu-

htjjun »Libyer« (5, 12), weil beide »Schwarzer«

bedeuten, und ähnliches nicht selten. — Nicht

belegt ist z. B. das von ihm neben gäma »dür-

sten« behauptete gäna 17, 20— 18, 9 (ebenso

z. B. bei TA), während er zu jenem mehrere

weniger nötige Nachweise beibringt. Mit der nöti-

gen Vorsicht verwendet, ist aber sein Material

sehr wertvoll.

Für den Nachweis der Dichterstellen hatte

sich H. der stets liebenswürdigen Gefälligkeit

R. Geyers zu erfreuen, der ihm, wie anderen

Herausgebern, dazu seine zahlreichen Kopien

von Diwanen zur Verfügung stellte und aufser-

dem eine Korrektur der Ausgabe las. Den

Druck in Beirut überwachte der gelehrte Sal-

hänl.

Bei der Textgestaltung hielt sich H.

grundsätzlich an die Überlieferung seiner Codi-

ces, auch da, wo die von ihm beigebrachten

Lesarten anderer Quellen das Bessere bieten.

Durch das Material und die Bemerkungen in

den Noten ist dann event. vom Leser das

Bessere herzustellen. Die Herausgabe und die

Noten bekunden grofse Gewissenhaftigkeit und

Gründlichkeit. Nur an wenigen Stellen schienen

dem Ref. kleine Änderungen nötig, die er, zu-

meist soweit sie die erste und dritte Abhand-

lung betreffen, mit einigen sonstigen Bemerkun-

gen hier folgen läfst. — 13, 7 lies min al-iaräbi

statt fi . . , s. Tahdib 674 M. — 17, 13. Für

al-kaläm lies etwa aJ-tnä'. — 21, 9 Druckfehler

f. al-tafali] s. Z. 11. — 22, 10 lies w o\i\ jukrahu.

— 29, 9 lies nahhatun. — 30, 9 lies tanäfttsu

»Diejenigen, die den Qoreisch folgen, richtet

das Begehren . . zugrunde«. — 43, 17 lies

bil mitäni. — 45, 6. Druckfehler für wasaw-
wauhu. — 45, 9. Lies wohl harartu, — 48, 5.

Druckfehler für talühu. — (Zu II) 66, 4. Dies

schon aus Zuheir belegte kisaf fehlt bei Freytag.

— 66, 17 vermutlich ju'raf . . wähidun »es ist

kein Sing, bekannt«. — (Zu III) 161, 5. Be-

achte gadid vom Esel, der neue Haare bekommt.
— 160, 2. Druckfehler für fa'amma. — 161, 21.

Lies iuhwt] »(das Messer) macht die grofsen

Kamele zusammenstürzen«. — 170, 6 lies il

hajjati statt // gismi nach dem Vs. Z. 7. —
176, 5. Lies ^ahada hisahalatihi wegen des

folgenden bitaraft. — 179, 11. Lies wasatu.

— 183, 20. Lies musrabatan. — 186, 16. 17.

Lies janzuru [janziru bei Freytag, lex., ist ein

Fehler]. — 187, 17. Lies muhammiglna, da

es intrans. ist. — Durch 180, 19 wird ein

Fehler in Freytags lex. aufgeklärt: garab sind

rostartige Auswüchse auf dem Augenlid, nicht

auf der Schwertscheide (wie bei Fr.), was bei-

des gafn bedeuten kann. Auch Lane hat auf

Grund des alten Irrtums das letztere nach Qam.

neben dem ersteren nach Muhkam. — Die treff-

liche Ausgabe, die mit Unterstützung des Österr.

Ministeriums für Kultus und Unterricht erscheint,

ist des reichen Inhalts wegen mit Dank zu be-

grüfsen.

Berlin. J.
Barth.

Astorre Pellegrini, II libro della respirazione.
Papiro funerario jeratico del Museo Egizio di Firenze.

Rom, V. Salviucci, 1904. 20 S. 8» mit 1 Taf.

Pellegrini, dem wir auch die Veröifentlichung wei-

terer Papyri aus dem ägyptischen Museum zu Florenz

verdanken, von denen keiner einer früheren Zeit als dem
2. vorchristlichen Jahrh. angehört, bietet uns zuerst ein

Faksimile der Originalhandschrift, darauf läfst er eine

genaue Transkription des hieratischen Textes in Hiero-

glyphen folgen, und den Abschlufs bildet eine Über-

setzung ins Italienische.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Das kürzlich ausgegebene, mit 11 Abbild, u. 1 Karte

ausgestattete 28. Heft der Mitteilungen der Deut-
schen Orient-Gesellschaft enthält im wesentlichen
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die Berichte von W. Andrae über die Tätigkeit der

Expedition in Assur von April bis August d. J. Die

Freilegung und Entwirrung der aufserordentlich kompli-

zierten Baureste im Nordosten des Ruinenhügels, die

zahlreichen Neu- und Umbauten der verschiedensten

Jahrhunderte entstammen, konnte zu einem vorläufigen

Abschlufs gebracht werden. Besonders interessant ist

der Grundrifs eines alten Privathauses mit merkwürdig
kompliziertem Eingang, eine Schutzmafsregel für un-

sichere Zeiten, wie sie ganz ähnlich auch bei den Aus-

grabungen in Fara gefunden worden ist, sowie ein

System von Wasserbassins, die, in verschiedener Höhen-
lage angebracht, untereinander durch Kanäle verbunden
waren, sodafs das Wasser von einem Bassin in das

andere sprudelte, eine Art altertümlicher Wasserkunst.

Eine Abortanlage aus der Zeit Tukulti-Ninibs I. (um
1300 V. Chr.) unterscheidet sich kaum von der auch
heute noch im Orient gebräuchlichen Form. Im Westen
des Hügels, der danach einer näheren Untersuchung
unterzogen wurde, wurde ein Tempel der Xjötter Anu
und .'\dad samt einem dazu gehörigen Ziegelmassiv,

dem sog. Tempelturm, aufgedeckt. Die aufgefundenen
Überreste entstammen einem gründlichen Neubau des

Tempels aus dem J. 858 v. Chr., wie eine zutage ge-

förderte Inschrift auf einem gewaltigen Türangelstein

lehrt. Ferner fand sich ein Vj m langer Blitz aus star-

kem Goldblech, der offenbar zu einer lebensgrofsen

Statue des Donnergottes (Adad) gehörte. Noch an dem
Orte ihrer ursprünglichen, sehr sorgfältigen Niederlegung

wurden Gründungsurkunden über den Bau eines bisher

unbekannten Istartempels aufgefunden. Von sog. Klein-

funden sind zu nennen Inschriften auf Ton und Stein,

Terrakotten , glasierte Ziegel , Topfwaren mit und ohne
Ornamentmalerei, Schmuck aus Edelmetall und Perlen,

der hauptsächlich den zahllosen Gräbern entstammt, so-

wie ein Fund einer Anzahl tadellos erhaltener Gold-

münzen der römischen Kaiserzeit. Am Schlufs erläutert

Andrae einen neuen, dem Hefte, beiliegenden Detailplan

von dem nördlichen Streifen des Stadtgebietes von Assur.

>'en erschienene Werke.

A. Wünsche, Die Pflanzenfabel in der Weltliteratur.

Wien, Akadem. Verlag für Kunst und Wissenschaft
Ttj'" ~>it*. Die neuhebräische Dichterschule der spa-

nisch-arabischen Epoche. Ausgewählte Texte mit Ein-

leitung, Anmerkungen und Wörterverzeichnis hgb. von
H. Brody und K. Albrecht. Leipzig, Hinrichs. M. 5,80.

Zeitschriften.

Revue de Linguistique et de Philologie comparee.
15 Juillet. J. Vinson, Les divers buts de la science

du langage; Science, critique et vanite; Bibliographie

basque. — P. Cornu, Les superstitions populaires.

L'oeuf de coq. — G. Lacombe, Un emprunt de l'argot

au Basque. — P. Regnaud, Sur l'evolution semantique
des mots »besoin«.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Meister, Der syntaktische Gebrauch
des Genetivs in den kretischen Dialekt-
inschriften. Leipziger Inaug.-Dissert. [S.-.A. aus

den Indogerman. Forschungen Bd. XVIII.] Strafsburg,

Kart J. Trübner, 1905. S. 131-204. 8».

Es ist ein lohnendes, bisher recht stiefmütter-

lich behandeltes Gebiet, das sich der Verf. für

seine erste wissenschaftliche Kraftprobe erwählt

hat, die Syntax der altgriechischen Mundarten,

genauer derjenigen unter ihnen, die, vom Ionischen

und Attischen abgesehen, allein originales syntak-

tisches Material in gröfserer Fülle liefert. Auf
die dankbare Aufgabe war auch hier in Bonn
hingewiesen worden, und so berührt sich Meisters

Doktorschrift in weitem Umfange mit der früher

eingelieferten, aber infolge äufserer Umstände
erst etwa gleichzeitig mit ihr erschienenen Disser-

tation von Paul Rüttgers, De accusätivi, genetivi,

dativi usu in inscriptionibus archaicis Cretensibus

Bonn 1905 (48 S.). Nur hat sich xM. auf den

in seinem Gebrauche interessantesten Casus be-

schränkt, dafür jedoch die Untersuchung zeitlich

weiter hinabgeführt und auch die Obergangser-

scheinungen in den Texten berücksichtigt, die

zwar noch dialektische Laute und Formen bei-

behalten, in der Ausdrucksweise aber je länger

je stärkere Einflüsse der Gemeinsprache ver-

raten. Mit Vergnügen liest man seine .Ausfüh-

rungen. Neue gröfsere Gesichtspunkte finden

sich in ihnen zwar nicht entwickelt, vielmehr

schliefst sich M. an die Klassifizierung der Genetiv-

typen an, die sein Lehrer Brugmann in seiner

Griechischen Grammatik gegeben hat. Aber im

einzelnen begegnet man nicht wenigen treffenden

Beobachtungen und gelungenen Erklärungen, und

in allem zeigt sich sorgfältigste Durcharbeitung

des Stoffes, treffliche Kenntnisse auf dem Gesamt-

gebiete der griechischen Dialekte, gesundes und

besonnenes Urteil. So darf man auf dem Felde,

auf dem der Vater sich reiche Lorbeeren er-

worben hat, nun auch den Sohn willkommen

heifsen und sich der Hoffnung hingeben, dafs

beide ihm auch in Zukunft in edlem Wettbewerbe
noch manche schöne Frucht abgewinnen werden.

Bonn. Felix Solmsen.

W. Otto [Privatdoz. f. klass. Philol. an der Univ. Mün-
chen], luno. Beiträge zum Verständnis der ältesten

und wichtigsten Tatsachen ihres Kultus. [Philologus.

Bd. 64, H. 2.] Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher),

1904. S. 161— 223. 8».

Der Verf. betrachtet Latium als die Heimat der Ver-

ehrung der Juno. Ihr Name bedeute junge Frau. Dieser

wie ihr ursprünglicher Charakter sei mit Juppiter nicht

verwandt; vielmehr sei Juno eine Göttin der Unterwelt,

eine Vertreterin der weiblichen Seelen; sie gewähre den

Segen der Unterirdischen, die Fruchtbarkeit des Erd-

bodens, den Kinderreichtum.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Von den im Verlage von A. W. Sijthoff in Leiden

und unter Leitung des Direktors der Leidener Univ.-

Bibliothek Scaton deVries herausgegebenen Codices
Graeci et Latini photographice depicti wird dem-

nächst der zehnte Band der I. Serie erscheinen. Er

enthält Dioscurides. Codex .Aniciae lulianae picturis

illustratus, nunc Vindobonensis .Med. Gr. I. Der kost-

bar ausgestattete Kodex der Wiener Hofbibliothek , um
512 n. Chr. für die Kaisertochter Anicia luliana in Byzanz

gemalt und geschrieben, ist der älteste Zeuge für Text

und Illustrationen der sog. alphabetischen Rezension der

dioskurideischen Pflanzenbeschreibungen, denen auch

Fragmente des Krateuas und Galenos beigefügt sind,

sowie für eine Reihe kleinerer reich mit Tier- und
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Pflanzenbildern illustrierter Schriften: das sog. Carmen
de viribus herbarum und vier Paraphrasen naturwissen-

schaftlicher Lehrgedichte des Nikander, Oppian und
Dionysios. Er ist nicht blofs textkritisch von hervor-

ragender Bedeutung, sondern vor allem ein einzigartiges

Denkmal zur Geschichte der Botanik durch seine bisher

so gut wie unbekannten Pflanzenbilder, die zum grofsen

Teile auf Originale des 1. Jahrh.s v. Chr. zurückgehen,
und durch die Anhäufung von botanischen Synonymen
aus allen antiken Sprachen des Mittelmeerbeckens.

Er bietet dem Paläographen unschätzbares Material

für die Kenntnis der Unzialschrift des beginnenden
6. Jahrh.s und interessiert den Kunsthistoriker aufser

durch die Pflanzenbilder, die durch Jahrhunderte die

Illustration botanischer Werke beeinflufst haben, nament-
lich durch die berühmten Einleitungsminiaturen. Für die

Erforscher des Mittelgriechischen und die Orientalisten

sind die nachträglich beigeschriebenen vulgärgriechischen,

arabischen , türkischen und persischen Pflanzennamen
von grofser Wichtigkeit. Der angekündigten photo-

typischen Wiedergabe dieser Handschrift, in der die sich

ergebenden mannigfachen Probleme durch fachmännische
Kräfte der Wiener Hofbibliothek ausführlich erörtert wer-

den, geht eine Praefatio vorauf. In ihr schreibt Dr. A.

v. Premerstein über die Geschichte, die äufsere Form,
den Inhalt der Handschrift und deren Kopien, Prof. K.

Wessely über die Paläographie, Dr. J. Mantuani
über die kunsthistorischen Fragen, Hofrat v. Kara-
bacek über die orientalischen Pflanzennamen. Der Um-
fang der Reproduktion an Tafeln und Druckseiten wird
1200 Folioseiten betragen und 2 Bände einnehmen. Das
gebundene Exemplar kostet 610 Mark.

Neu erschienene Werke.

Transactions and Proceedings of the American
Philological Association. 1904. Boston, Ginn & Co.

Waltharii Poesis. Das Waltharilied Ekkehards
I. von Sankt Gallen nach den Geraldus- Handschriften

hgb. von H. Althof. II. Tl. Kommentar. Leipzig, Diete-

terich. M. 13.

Zeltschriften.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 35. Eb.
Nestle, Zur Bedeutung des Namens Nisibis. — J. Mayr,
Zwei Präfekten Ägyptens. — 36. W. Weinberger, Zu
Vergils Tonmalerei. — 37. F. Brunswick, Das Museum
Baracco. — 38. A. Müller, Szenisches zu Aristophanes"
Frieden. — 39. Th. Stangl, Der präpositionslose

Richtungsakkusativ bei Curtius Rufus. I.

Hermes. 40, 4. E. Norden, Die Komposition und
Literaturgattung der Horazischen Epistula ad Pisones.
— W. Stern köpf, Zu Cicero ad familiäres XI, 6. —
ö. Wilcken, Zur ägyptischen Prophetie. — E. Meyer,
Der Mauerbau des Themistokles. — D. Detlefsen, Ver-

besserungen und Bemerkungen zum 11. Buch der Natu-
ralis Historia des Plinius. — M. Weil mann, Herodots
Werk itEpi tiüv ö;jüjv xal ypovtojv voaY]|i.aTü)v. — F. Leo,
Coniectanea. — W. Capelle, Der Physiker Arrian und
Poseidonios. — S. Fürst Trubetzkoy, Zu Piatons

Laches.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Schwarzlose [Schlofspfarrer Lic. Dr.], Die geist-

lichen Schauspiele der Vergangenheit.
[S.-Ausg. aus den Jahrb. der KgL Akad. gemeinnütz.

Wiss. zu Erfurt. N. F. 29.] Erfurt, Carl Villaret

(Arthur Frahm), 1903. 26 S. 8". M. 0,60.

Das Schriftchen, bei Gelegenheit des De-
vrientschen Lutherfestspieles in Berlin

1901 abgefafst, will populäre Belehrung über

das geistliche Schauspiel der Vergangenheit geben.

Dieser Zweck wird wohl auch erreicht^ nur ver-

führt die an die Spitze gestellte Tbesis, das

Lutherfestspiel sei ^>eine moderne Wieder-
geburt der alten geistlichen Volksschau-
spiele«, den Verf., die verschiedenen Arten

geistlichen Schauspieles, die die Forschung der

letzten Jahrzehnte reinlich zu scheiden versuchte,

miteinander zu vermengen. Was wir heute in

Oberammergau sehen, hat mit dem geistlichen

Schauspiel des Mittelalters blutwenig zu tun,

sondern ist die letzte Umgestaltung von P. Fer-

dinand Rosners Text aus dem Jahre 17 50

(vergl. J. Zeidler, Blätter d, Ver. f. Landeskde.

v. Niederösterr. 1893), das biblische Drama,

das unter der Einwirkung der Reformation so

kräftig emporblühte, ist in erster Linie Schul-
und Rathauskomödie, und Hans Sachs und

gar Herzog Heinrich Julius von Braun-
schweig darf man nicht so kurzweg als

»dramatische Dichter aus dieser letzten

Epoche des geistlichen Schauspieles« be-

zeichnen. Doch wir wollen mit dem Verf. nicht

rechten, dafs er für seinen Zweck nicht die Er-

gebnisse der Detailarbeiten der letzten Jahrzehnte

verwertete, sondern mit ihm in dem Wunsch über-

einstimmen: »Möge darum dem Luther fest-

spiel eine reiche G efolgschaft von guten,
volkstümlichen Schauspielen beschieden
sein.«

Wien.
J. Zeidler,

Henri Lichtenberger [Prof. f. fremde Lit. an der

Univ. Paris], Henri Heine Penseur. Paris,

Felix Alcan, 1905. Fr. 3,50.

Derselbe, Heinrich Heine als Denker,
Autorisierte Übersetzung von Friedrich von
Oppeln - Bronikowski. Dresden, Carl Reifs-

ner, 1905. VIII u. 312 S. 8°. M. 5.

Unter den vielen bemerkenswerten Schriften

über deutsche Literatur, die jenseits der Vogesen
ans Tageslicht getreten sind, befinden sich auch

mehrere Arbeiten über Heine, die bei uns all-

gemeine Anerkennung gewonnen haben: Emile

Hennequins gröfserer Aufsatz in den »Ecrivains

Francises« (1889) und Jules Legras' vorzüg-

liches und nahezu abschliefsendes Buch »Henri

Heine Poete« (1897). Zu ihnen gesellt sich als

eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete Leistung

das neue Werk von Henri Lichtenberger, dem
durch seine vielseitigen Untersuchungen auch in

Deutschland besonders geschätzten Forscher.

Sein Buch ist allerdings nicht ganz neu: es ist

aufgebaut auf einen gröfseren Aufsatz, »Les

theories sociales de Henri Heine«, den L, 1893

in den »Annales de l'Est« hatte erscheinen

lassen, und gröfsere Abschnitte sind aus ihm

wörtlich übernommen; aber wenn schon diese

Arbeit gediegen und anregend war, so hat sie

L. doch jetzt nicht nur wesentlich erweitert.
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sondern auch in wertvollen Ausführungen be-

ichtigt und vertieft. Das Buch zerfällt in

6 Kapitel: Heines Pessimismus, Heines religiöse

und politische Anschauungen vor 1831, Heine

und der Saint -Simonismus, Heine als Tribun,

Heines Bekehrung und Heines Schaffen und

Persönlichkeit. L., der eine erschöpfende Sach-

kenntnis an den Tag legt und die gesamte

Detailforschung über Heine überschaut, hat in

jedem dieser Kapitel Gutes geleistet, öfter mufste

er sich jedoch darauf beschränken , das längst

Erkannte in seiner geschickt gruppierenden,

einfach -klaren Darstellung zu wiederholen. So

bieten das erste, zweite und vierte Kapitel nichts

Neues von eingreifender Bedeutung. Sehr wert-

voll ist aber das dritte Kapitel: Heine und der

Saint-Simonismus (es war jedoch in der Haupt-

sache bereits in der erwähnten älteren Arbeit L.s

enthalten), denn hier wird uns die Wurzel wich-

tiger Gedankenreihen Heines mit einer Deutlich-

keit erschlossen, deren gleichen wir in allen ande-

ren Darstellungen vergeblich suchen. Die etwas

abgestandenen Ideen der französischen Revolu-

tion, mit denen Heine so lange krebsen ging,

erfuhren durch diese Einflüsse eine bemerkens-

werte Belebung und neue Wendung; die Grund-

gedanken des Saint-Simonismus brachten in ihm

ein geistiges Leben in Flufs, das bis dahin ge-

hindert und halb latent gewesen war; sie be-

herrschen seine eigenartige prosaische Schrift-

stellerei der dreifsiger und vierziger Jahre und

machen sich aufserdem im Wintermärchen

»Deutschland« in charakteristischer Weise geltend.

— Eine interessante neue Beleuchtung von

Tatsachen, die man im allgemeinen bisher richtig

darzustellen pflegte, bringt auch das fünfte

Kapitel »Heines Bekehrung«. Mit feinsinniger

psychologischer .Auffassung werden die Ursachen

aufgedeckt, die den Zusammenbruch von Heines

politischen und religiösen Idealen bewirkten,

namentlich auch die Einflüsse seiner langen

Krankheit. Vielleicht hätte hier noch auf Heines

häusliche Verhähnisse und auf das klägliche

soziale Milieu, in das ihn Mathildes Bekannten-

kreis bannte, hingewiesen werden können: ein

grofser Geist, ein deutscher Dichter, an der

Seite einer höchst ungebildeten, charakter-

schwachen Frau, hilflos, in der Fremde und

obendrein vier Stock hoch in einer unbehag-

lichen Pariser Mietskaserne — erscheint als

eine bejammernswerte Gestalt. Das Beste

bietet uns L. aber erst in dem letzten Kapitel

seines Buches, in dem zusammenfassenden Über-

blick über Heines Schaffen und Persönlichkeit.

Während wir vorher insbesondere den Fleifs,

die saubere, alles berücksichtigende wissenschaft-

liche Technik des Verf.s zu schätzen hatten,

entwickelt er hier einen psychologischen Scharf-

blick, der ihn als Meister der literarhistorischen

Kunst erweist. Die jüdischen Züge, der Kos-

mopolitismus, die demokratisch - revolutionären

Tendenzen, vor allem aber die Dekadenzsymp-
tome Heines werden hier objektiv, vorurteilslos

und mit einem in die Tiefe dringenden Verständ-

nis behandelt.

Dem gegenüber wollen ein paar Einwände
im einzelnen herzlich wenig bedeuten. Auf
S. 23 (der Übersetzung) heifst es, Heine sei im

Frühjahr 1813 vom Düsseldorfer Lyceum ab-

gegangen: in Wahrheit verliefs er es erst 1815;

S. 25 (und ebenso S. 103) wird behauptet, er

habe in der Advokaten - Laufbahn kein Glück

gehabt; in Wahrheit ist er aber nie Advokat
gewesen, sondern ist mit seinem Gesuch um
Zulassung zur Advokatur aus Gründen, die wir

nicht kennen, gescheitert. Auch ist es nicht

richtig, zu sagen, der Protestantismus sei in

Preufsen » Staatsreligion ^ gewesen: das klingt

doch so, als ob die katholische Kirche nur ge-

duldet, nicht auch staatlich unterstützt worden

wäre. — Die Übersetzung ist fliefsend, und sie

war nicht ganz leicht, da L. viele Ausdrücke

Heines in seinen französischen Text einflicht,

die der Übersetzer nun natürlich genau mit

Heines Wortlaut verdeutschen mufste. Einige

Stichproben haben mich davon überzeugt, dafs

er sich dieser Aufgabe wohl bewufst gewesen

ist und Heines Originaltext fleifsig zu Rate ge-

zogen hat. Aber es hätte ihm nicht begegnen

sollen, dafs er Heines Cousine beharrlich »Amelie«

und nicht »Amalie« nennt; auch hätte er S. 82

statt »Judäas göttlichem Gedanken« einsetzen

müssen: »Judäas Gottgedanke« (ein Ausdruck

aus dem berühmten Gedichte »Für die Mouchec,

Werke, Bd. 2, S. 47); desgleichen wäre statt

des Titels »Über Deutschland«, der nur der

französischen Ausgabe zugrunde gelegt wurde

(auf S. 50), der des deutschen Buches: »Die

Romantische Schule« einzusetzen gewesen; und

endlich hiefs der zweifelhafte, von Lachmann

so gründlich skalpierte Germanist (S. 87) nicht

»Zeume« sondern »Zeune«. — Lichtenberger

ist soeben als Professor an die Sorbonne, und

damit auf einen der ersten Lehrstühle Frank-

reichs berufen worden: ich glaube, auch wir

Deutsche haben Ursache, uns dieser glücklichen

Wahl zu freuen.

Marburg a. d. L. Ernst Elster,

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Goethes Faust, transl. by Anna Swanwick, with

Introduction and Bibliography by K. Breul [The York

Library]. London, George Bell & Sons. Geb. Sh. 2.

Zu Sp. 2321 ff.

In der Besprechung, welcher Archivrat Prof. Dr.

Warschauer den L Bd. meiner >Geschichte der deutschen

Polenliteraturt (1900) in Nr. 38 der DLZ. unterzieht, und

der ich mehrfache Belehrung verdanke, waltet ein kleines

Mifsverständnis , das ich schnell beseitigen möchte.
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Die Anzeige sagt: »Nicht überall wird der Historiker

im einzelnen mit den geschichtlichen Angaben des

Werkes einverstanden sein. Die Polonisierung der

deutschen Kolonialstädte des Mittelalteis in Polen er-

folgt nicht erst um 1700, sondern schon im 15. Jahrb.«

Selbstverständlich zugegeben; mein Buch behauptet das-

selbe (S. 4): »Aber auch hier [in den Koloniaistädten]

ist nach Erreichung eines Höhepunktes der Rückgang
des deutschen Elements nicht aufzuhalten. Schon im
13. Jahrhundert fand der nationale Antagonismus gerade
in Krakau polnischerseits bewufsten literarischen Aus-
druck . . . seit Beginn des 15. Jahrhunderts sodann,
vornehmlich nach der Schlacht von Tannenberg, ver-

schärfte sich der Gegensatz zwischen den polnischen Ge-

bietern und den deutschen Bürgern: den kürzeren mufste
die Minorität ziehen, ohne nationalen Rückhalt im Stamm-
lande, ohne Sympathie daheim. Zunächst gingen die

niederen Gewerbe allmählich in polnische Hände über

. . . und als die Reformation die nationale Verschieden-

heit noch durch die religiöse accentuierte, begann ein

rascher Verfall des städtischen Deutschtums und zugleich

der Städte selbst . . . Um 1700 erscheint die Polonisie-

rung der ehemals deutschen Städte mit Ausnahme jener

im Thorner Frieden erworbenen westpreufsischen Ordens-

gründungen vollzogen.« Ich stelle also 1700 nicht, wie

das Referat vermuten läfst, als terminus a quo, son-

dern ad quem hin.

Wien. Robert F. Arnold.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

The Works of Thomas Kyd, edited from the

original texts with introduction, notes, and facsimiles by

Frederick S. Boas [Prof. f. Geschichte und engl.

Literatur am Queen's College, Belfast]. Oxford, Cla-

rendon Press (London, Henry Frowde), 1901. CXVI
u. 470 S. 8°. Geb. Sh. 15.

Seit wir in Thomas Kyd (1558— 1594) immer

sicherer den Verfasser des Ur - Hamlet sehen

können, darf dieser nicht unbegabte Vorläufer

Shaksperes ein erhöhtes Interesse in der eng-

lischen Literaturgeschichte beanspruchen. Es ist

deshalb mit Freuden zu begrüfsen, dafs uns hier

zum ersten Male eine kritische Ausgabe sämt-

licher ihm bisher zugeschriebenen Werke nach

den alten Quartos (also mit Beibehaltung der

alten Orthographie) geboten wird. Wir erhalten

sonach nicht nur die 'Spanische Tragödie^ und

'Cornelia', welche beide schon in guten Ausgaben

vorlagen, sondern auch das anonym überlieferte

Drama von 'Solitnan und Perseda\ dessen Ver-

fasserschaft indes auch nach Boas' Ausführungen

noch" nicht 'als gesichert betrachtet werden kann,

sowie die beiden Prosaschriften The Hotiseholder'

s

Philosophy (eine Übersetzung von Tassos Padre

di famiglia) und The Murder of John Brewen.

Daran schliefst"^ sich das erst 1605 gedruckte

Vorspiel zur 'Spanischen Tragödie', The First

Part of Jeromino, das Boas wohl mit Recht Kyd
abspricht. Im Anhang folgen als sehr nützliche

Beigaben die alte Hieronimo- Ballade und Jacob

Ayrers Tragedia von dem griechischen Keyser zu

Constantinopel, die erste^ deutsche Bearbeitung der

'Spanish Tragedy'. (Die drei niederländischen

und zwei deutschen Bearbeitungen dieses Dramas
sind inzwischen von R. Schönwerth in den 'Lite-

rarischen Forschungen' Heft 26 (1903) auf das

eingehendste untersucht worden.) Am Schlüsse

des Bandes sind erklärende Anmerkungen zu den

abgedruckten Werken zusammengestellt.

Eine umfassende, mit vollster Beherrschung

des Materials geschriebene Einleitung behandelt

zunächst Kyds Leben, wobei namentlich ein von

Boas aufgefundener Brief Kyds an den Lord

Keeper Puckering reiche Ausbeute für Kyds

spätere Lebenszeit liefert. Ferner werden die

mit den einzelnen Werken, auch dem verlorenen

'Ur- Hamlet', verknüpften Fragen eingehend er-

örtert sowie Kyds Einflufs auf seine Zeitgenossen

verfolgt. Die aufgestellte Chronologie der Kyd-

schen Werke wird indes wohl noch der Nach-

prüfung bedürfen. Ein Kapitel über die bisherige

Kyd -Forschung sowie der Abdruck wichtigen

handschriftlichen Beleg-Materials für die Biographie

beschliefst die wertvolle Einleitung.

In der äufseren Ausstattung hat die Clarendon

Press erneut ihre rühmlichst bekannte Kunst be-

währt und den Wert der Ausgabe durch mehrere

treffliche Faksimiles erhöht.

Würzburg. Max Förster.

Cochrane Maxton Dalrymple [Dr. phil.], Kiplings
Prosa. [Mnrburger Studien zur englischen Philo-

logie. Heft 9.] Marburg, N. G. Elwert, 1905. 103

S. 8".

Nachdem der Verf. dieser Doktordissertation im L Teile

auf Kiplings Popularität hingewiesen hat, sowie auf

seinen Patriotismus oder richtiger, wie er auch genannt
wird, Imperialismus, der vor nicht zu langer Zeit Deutsch-

land gegenüber höchst unliebsam zum Ausdruck ge-

kommen ist, geht er auf die Neuheit des Stiles und des

Stoffes ein, hebt Kiplings grofses Stoffgebiet hervor, be-

schäftigt sich — stets reiche Belege bietend — mit der

Aneignungsfähigkeit und mit dem Sinnenleben des Schrift-

stellers, um den Teil mit einem Abschnitt über die Ent-

wicklung des Themas bei ihm abzuschliefsen. Der IL

(Haupt-) Teil behandelt dann in drei Unterabteilungen

den Stil. Die erste beschäftigt sich mit seinen Elementen,

dem Wortschatz und der Wortbildung, der Satzbildung

und den Redefiguren. Die zweite gilt den inneren und
äufseren Eigenschaften des Stils, dem Zynismus, der

Satire, dem Pathos, dem Humor, dem Wohlklang, die

dritte der Art der Darstellung, wobei die Schilderung im

allgemeinen, die Natur- und die Charakterschilderung ge-

schieden werden. Ein Anhang gibt eine Bibliographie

über Kipling, ein Verzeichnis der Werke und ein Ver-

zeichnis der Ausgaben.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

J. Brynildsen, Engels-Dansk-Norsk Ordbog. For

Danskens vedkommende gennemset af J. Magnussen.

Udtalebetegn eisen af 0. Jespersen. 31. H. Kopenhagen,
Gyldendal. 50 ere.

E. Schulz, Das Verkleidungsmotiv bei Shakespeare

mit Untersuchung der Quellen. Hallische Inaug.-Dissert.

Halle, Druck von C. A. Kaemmerer & Co.

W. Jerrold, Charles Lamb. [Beils Miniature Series

of Great Writers]. London, George Bell & Sons. Geb.

Sh, 1.
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Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Vasile Alexandris Pastelle. Aus dem Rumäni-

schen übertragen von Konrad Richter. Berlin,

Mayr & Müller, 1904. 40 S. 8". M. 1.

Die Zahl der Übersetzungen von Werken
des rumänischen Dichters Alexandri ist nicht

klein, und die meisten von ihnen tragen deut-

sches Gewand. Zunächst sind seine >>Doine«

mit Beifall, ja mit Begeisterung aufgenommen
worden; aber auch seine »Pastellbilder«, zarte,

feintönige Stimmungsmalerei und Naturschilderun-

gen in verschiedenen, den Gegenständen ange-

pafsten Metren, verdienen, aufserhalb Rumäniens

bekannter zu werden. Der Versuch K. Richters

ist also nicht unwillkommen. Wenngleich der

schlichtere Eminescu der deutschen Gefühlswelt

näher steht als der weltgewandte, diplomatisch

überlegene .Alexandri, so ist doch auch dieser

trotz langen Aufenthalts im .A.bendlande ein echt

national rumänischer Dichter geblieben, und seine

Schöpfungen gewähren trotz fremder Einflüsse

einen tiefen Einblick in das Wesen der Rumänen,
dieses uns so überaus sympathischen osteuro-

päischen Volkes. Es ist nicht ein blofs literari-

sches Interesse, das zur Verdolmetschung und

besonders zur Verdeutschung rumänischer Dichter

anregt, sondern eine tiefgehende Verwandtschaft

in der Naturempfmdung, eine Ähnlichkeit der

Gefühlswelt, die bei der grofsen Stammesver-
schiedenheit überraschend zu nennen ist.

Die Schwierigkeit einer solchen Übersetzung

ist aber nicht gering, nicht blofs weil die feinen

Schattierungen dieser ungemein biegsamen und

formenreichen Sprache oft schwer wiederzugeben

sind, sondern weil doch auch viel Eigenartiges,

fremdes, schwer verständliche Anspielungen und
wenig bekannte Sitten oder Gebräuche auf Schritt

und Tritt begegnen und eine intime Kenntnis ru-

mänischen Lebens voraussetzen. Richter scheint

diese Bedingungen zu erfüllen. Obgleich ein Vor-

wort fehlt, dürfen wir in ihm einen zu Bukarest

lebenden Landsmann vermuten. Er hat jedenfalls

ein schönes Formtalent, schreibt flott und leicht,

und eine Übersetzung des Ariost oder Camoens
würde ihm, die gleiche Sprachkenntnis voraus-

gesetzt, sicherlich sehr gut gelingen: bei Alexandri,

noch mehr bei anderen rumänischen Dichtern,

mufs seine Kunst öfters versagen, solange sie

in künstlichen Wortbildungen, unnatürlichen oder

geschraubten Bildern und einer hochtönenden
Rhetorik sich gefällt. An Stelle reizend zarter,

einfacher Schilderungen, wie es die »Pastelle«

sind und dem Namen nach sein sollen, findet

sich in der Übersetzung oft Schwulst, anstelle

mehr angedeuteter als ausgeführter Stimmungs-
bilder ein Farbenluxus, der das Original nicht

immer wieder erkennen läfst. Bizarre Bilder,

die dem Dichter fremd sind und vielleicht dem
Reimbedürfnis ihren Ursprung verdanken, er-

setzen biswellen seine schönen Vergleiche, so

dafs man stellenweise eher das Wort Umarbei-

tung als Übersetzung gebrauchen dürfte. Und
doch hätte der sprachgewandte Übersetzer bei

seiner zweifellosen Herrschaft Ober beide Sprachen

solche Umwege nicht mötig gehabt. Warum
so der Einfachheit aus dem Wege gehen, wo
sie im Originale sich findet? Gleich im ersten

Gedichte (»Abende in Mirceschti«) heilst es bei

der Beschreibung weiblicher Schönheit: »Die

Waden leben Marmor, der Busen bebt Gedicht«.

Was erweckt dieser Vergleich für eine Vor-

stellung? Oder wenn im letzten (»Trajanswall«)

statt der klaren Fassung des Originals (El se

''ntinde ca o brazda ce pe urma-l coJosaJa A
sapat, in primul secul, o trirema idealä d. h. »Er
zieht sich hin wie eine Furche, die im ersten

christlichen Jahrhundert etwa ein Dreiruderer

als gewaltige Spur aufgeworfen hat«) über-

setzt wird: »Ist's die lang versteinte Furche

einer riesigen Trireme, die am Anfang unserer

Ära pflügte neue Weltprobleme?« Wozu
diese verwirrenden oder nichtssagenden Phrasen,

wenn der Dichter sich so schlicht ausgedrückt

hat? Verunglückt sind auch Tropen und Rede-

figuren wie »die Nacht entriegelt mein Auge«
(I, 5. Strophe), »Süfses Liebesgirren wiederklin-

gelt im Herzen« (I, 11), »Die Luft steht wie

erfroren« (VII, 4), »das Reich der Nebelschöne«

(VIII, 3), oder Wortbildungen wie »Nebelduft«

(U, 1), »Neidgewimmel« (II, 3), »Sonnenbader«

(Xn, 1), Reime wie »Wolkenballn« : »falln«

(II, 3); unpoetisch im höchsten Grade ist das

Wort »Hundewetter« (I, 2), wo vijelie »Sturm-

wind« zu übersetzen stand, fehlerhaft »Lachende

Inseln« usw. im Anfang einer iambisch gebauten

Strophe ü. dgl. Aber alle diese Ausstellungen,

die ich nicht noch vermehren will, sollen das

eingangs gespendete Lob nicht aufheben. Bei

gröfserer Pflege des Ausdrucks, engerem .'an-

schmiegen an den Stil des Originals und Ver-

meidung überflüssiger, ja schädlicher Rhetorik,

mit einem Wort: bei gröfserer Treue der Wieder-

gabe kann und wird Richter vortreffliche Dienste

leisten, und wir erwarten von ihm auch weiter

eine rege Betätigung seines schönen Übersetzer-

talentes. Bei ferneliegenden Stoffen wären aber

einige Anmerkungen, wie sie doch selbst ru-

mänische Herausgeber beizuschliefsen pflegen,

recht erwünscht. Z. B. das Gedicht Nr. 39, S. 35

führt den Titel »Das Baragan«. Wer aufserhalb

Rumäniens weifs aber, dals dies der Name einer

Donau-Niederung ist? Da unmittelbar vorher

chinesische Pastelle stehen, könnte man dessen

Schilderung etwa auf die Mandschurei beziehen;

nur die Erwähnung der Karpathen läfst uns

ernstlich an Osteuropa denken.

Czernowitz. M. Friedwagner.



2523 14. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 41. 2524

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

M. de Cervantes, Der sinnreiche Junker Don Quijote
von da Mancha, übs. von L. Braunfels. Neue Jubiläums-

ausgabe. 3. Bd. Strafsburg, Trübner. M. 2,50.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Papyrus grecs et demotiques recueiilis en

Egypte et publies par Theodore Reinach avec

le concours de W. Spiegelberg [aord. Prof. f.

Ägyptol. an der Univ. Strafsburg] et S. de Ricci
[Privatdoz. f. Archäol. an der Univ. Pavia]. Paris,

Ernest Leroux, 1905. IV u. 243 S. 8" mit 17 Taf.

Theodore Reinach hat das Glück gehabt,

während eines kurzen Aufenthalts in Ägypten

eine gröfsfere Anzahl Papyri zu kaufen, deren

überwiegender Teil aus Akoris in Mittelägypten

stammt und von Dionysios, dem Sohne des

Kephalas und seiner Familie handeln. R. hat

nach Art der Engländer die Herausgabe der

Papyri mit Übersetzung und Kommentar begleitet.

Es bedeutet das zwar eine viel gröfsere Arbeits-

leistung seitens des Herausgebers, als bei der

bequemeren Art der 'Berliner Urkunden', aber

der Gewinn für die Forschung ist auch weit

gröfser. Der Hauptreiz der Papyri liegt in dem
kulturgeschichtlichen Material, und da empfindet

es wohl jeder Benutzer dankbar, wenn er rasch

den Inhalt der einzelnen Urkunden überfliegen

kann. Vielleicht entschliefst sich die General-

verwaltung der Berliner Museen doch noch,

wenigstens die wichtigsten der Berliner Urkunden

in einer Art Sylloge mit Inhaltsangaben und

Kommentar in Typendruck neu herauszugeben.

In seiner Einleitung hat R. die wesentlichsten

Ergebnisse aus den ptolemäischen Papyri seiner

Sammlung zusammengestellt. Es sind zum gröfse-

ren Teile Quittungen und Kontrakte, die sich

auf den Borg von Getreide beziehen. Einige

wenige enthalten Bittschriften; darunter ist Nr. 7

direkt an den König Ptolemäus VII. und seine

Familie gerichtet. Die Dokumente stammen
sämtlich von ausgedienten Soldaten her, die als

Königsbauern Land in der Nähe von Akoris be-

stellten. Unter den römisch-byzantinischen Papyri

ist interessant Nr. 43, der sich mit der Vermietung

der Kellerräume und einer 'auserlesenen Garcon-

wohnung' um 40 Drachmen Silber im Jahre be-

fafst; das Geld wird in zwei Raten bezahlt.

Die römischen Dokumente sind nicht einheitlich,

wie die ptolemäischen, und stammen zum Teil

aus dem Fayum. Merkwürdig ist der Schlufs

von Nr. 58, den R. dem 6. Jahrh. zuweist. Man
wird aber trotz des »sei glücklich im Herrn«,

nicht an einen Christen denken dürfen. Die

Dokumente enthalten mancherlei auch geschichtlich

neues; so Nr. 51 einen neuen Präfekten Ägyptens

Aurelius Proculinus, Nr. 49 einen sonst unbekannten

Vizepräfekten des Jahres 215, Nr. 52 zeigt, dafs

SQa(f(o in der Tat ein Ortsname des Fayum
war, usf.

Die ptolemäischen Urkunden werden vielfach

ergänzt durch die demotischen Papyri, für die

R. in W. Spiegelberg einen äufserst sachkundigen

Bearbeiter gefunden hat. Bei dem schlimmen

Stande der demotischen Studien ist es zu be-

grüfsen, dafs sämtliche demotischen Papyri in

vorzüglichen Lichtdrucktafeln veröffentlicht werden,

so dafs eine Kontrolle der Lesungen verhältnis-

mäfsig leicht ist. Recht interessant ist der Unter-

schied im Stil zwischen den griechischen und den

demotischen Urkunden. Im Verhältnis zu der

weitschweifigen und den Mund stets sehr voll

nehmenden Art der Ägypter nehmen sich die

griechischen Urkunden wie einfache Geschäfts-

papiere aus.

Unter den literarischen Fragmenten nimmt

unstreitig den ersten Platz ein das Ostrakon,

das eine Art Mimus enthält. Im Anhange teilt

(S. 239) R. die vortreffliche Herstellung der

Dichtung durch O. Crusius in seiner vierten Aus-

gabe der Mimiamben des Herondas mit. Die

übrigen literarischen Fragmente, darunter ein

Stück aus dem XIX. Buche der Ilias sind nicht

besonders wertvoll und schlecht erhalten.

Wir haben allen Grund, R. für die schöne

Ausstattung und Herausgabe seiner Papyri dank-

bar zu sein. Möchten diesem ersten Band recht

bald weitere folgen!

München. Fr. W. v. Bissing.

W. Christ [ord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ.

München], Griechische Nachrichten überltalien.

[Sitzungsberichte der k. b. Akad. d. Wiss. zu München.

Philos. -philol. u. bist. Kl. 1905, 1.] München, in

Komm, bei G. Frantz (J. Roth), 1905. S. 59 - 132. 8».

Christs Abhandlung berührt geschichtliche, archäo-

logische und topographische Fragen. Sein erstes Kapitel

behandelt Cumae und die Tyrannis des Aristodem, im

dritten geht er auf die italischen Pelasger und die Nach-

richten des Hellanikos ein, im vierten beschäftigt er sich mit

Aeneas und den Zwillingen Romulus und Remus. Das

zweite Kapitel ist den italischen Weihgeschenken in

Delphi gewidmet, das letzte gibt ein Verzeichnis der in

den griechischen Nachrichten vorkommenden Plätze und

Völker.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

Historiske Samlinger udg. af den Norske Histo-

riske Kildeskriftkommission. II, 2. Christiania, in

Komm, bei Jacob Dybwad, u. Leipzig, in Komm, bei

Otto Harrassowitz.

Zeitschriften.

Zeitschrift für schweizerische Altertumskunde. N-

F. 7, 1. Chr. Tarnuzzer, Neue steinzeitliche Funde

in Graubünden. — J. Heierli, Die Grabhügel von Unter-

Lunkhofen, Kt. Aargau. — Bourban, A travers les

fouilles de Saint-Maurice. — S. Gujer, Die Krj'pta von

S. Gervais in Genf. — H. Kasser, Zwei Blätter mit

Holzschnitten aus der Berner Druckerei des Matthias

Apiarius. — J. R. Rahn, Der Kupferstecher Martinus

Martini und sein Werk. — M. Estermann, Die Chor-

stühle von Beromünster.
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Mittelalterliche Geschichte.

Refe rate.

t Paul SchefTer-Boichorst [ord. Prof. f. Gesch.

an der Univ. Berlin], Gesammelte Schriften.

I. Band: Kirchengeschichtliche Forschungen.
Mit einer Schilderung von Scheffer-Boichorsts Leben.

II. Band: .\usgewahlte Aufsätze und Be-

sprechungen. Mit einem Verzeichnis der Veröffent-

lichungen des V^erfassers und einer Übersicht von

Regestenbeiträgen. [Historische Studien veröff.

von E. Ehering. XLII. XLIIL] Berlin, E. Ehering,

1903; 1905. VIII, 62 u. 307 S. 8» mit dem Bildnis des

Verf.s; VIII u. 439 S. 8". Je M. 7,50.

Die Veröffentlichung dieser beiden Bände

Itleiner Schriften erregt in erster Linie den leb-

haften Dank an die beiden Herausgeber F. Güter-
bock und E. Schaus, die sich mit Sachkenntnis

und Liebe einer nicht geringen Arbeit unterzogen

haben, um zugleich ein Vermächtnis des Ver-

storbenen und den Wunsch vieler von seinen

Schülern zu erfüllen. Die Anlage hatte Scheffer-

Boichorst schon 1897 durch seine Sammlung
Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts

(Histor. Studien VIII) vorgezeichnet, und den

Plan der »Kirchengeschichtlichen Forschungen«

hat er selbst noch erwogen. Er hätte sich frei-

lich nicht mit dem Wiederabdruck begnügt,

sondern gewifs durch Ergänzungen und Ab-

rechnungen »dem Buch den Wert einer Neu-,

Schöpfung verliehen« ; allein man mag es gleich-

wohl als einen sehr erwünschten Ersatz hin-

nehmen, dafs sich hier doch annähernd in seinem

Sinne »alle in Zeitschriften enthalteneu Beiträge

Scheffers zur Geschichte des Papsttums bei-

sammen« finden.

Viele Leute halten derartige Untersuchungen

nur für Vorarbeiten vollkommener Darstellungen

und die Liebhaber sind nur selten dafür ein-

genommen. In Wahrheit ist man dem geschicht-

lichen Leben nie näher, als wo die scheue Über-

lieferung gebannt und abgehört wird ; und kein

Ohr hört feiner als das durch emsiges Verfolgen

einer Spur geschärfte. Läfst nicht der Torso
unserer Phantasie unendlichen Spielraum, während
auch die beste Ergänzung sie verwirrt? Die

Kunstform aber, die überall nur den Gesetzen

unseres Aufnahmevermögens entspricht, ist auch

in diesen Untersuchungen mit vollendeter Meister-

schaft gehandhabt.

Die kirchengeschichtlichen Forschungen sind

gröfsteateils aus den Mitteilungen des Instituts

für österreichische Geschichtsforschung wieder

abgedruckt, je eine (War Gregor VII. Mönch?)
aus der Deutschen Zeitschrift für Geschichts-

wissenschaft und (Dictamina über Ereignisse der

Papstgeschichte) aus dem Neuen .Archiv. An
der Spitze stehen die Forschungen über die kon-

stantinische Schenkung; gerade weil sie an sehr

verschiedene neuere Untersuchungen anknüpfen

und doch durchaus eigene Wege gehen, bleiben

sie die lehrreichste Einführung in das Problem

der Entstehung dieser berühmtesten aller Fäl-

schungen; darüber hinaus wird man heute, wo
uns die römische Gesellschaft des VIII. Jahrh.s

in der Basilica St. Maria .Antiqua wieder erst

recht leibhaftig geworden ist, auch Stimmung

und Ergebnisse dieser Darlegungen nur noch

höher schätzen. Der Aufsatz über Pipins und

Karls d. Gr. Schenkungsversprechen behauptet

wenigstens seinen Platz unter den festen Pol-

weisungen, deren niemand entraten sollte, der

auf Beantwortung der unlösbaren Frage auszieht.

Gesichert bleibt die Darlegung über die mathil-

dischen Schenkungen; eine Fülle von Belehrungen

geben auch die weiteren Forschungen über das

gregorianische Zeitalter; ich erinnere an die

»historische Methode« Gregors VII. Den Ab-

schlufs des Bandes bilden V^erhandlungen und

Urteil in Sachen der Pragmatischen Sanktion

Ludwigs des Heiligen. Hat sich auch in unserm

Wissen von dem Provisionswesen des XIII. Jahrh.s

gar manches geändert und erscheint die Kirche

des hl. Ludwig noch weniger der Gebrechen

des XV. Jahrh.s entbehrend, die grofsen Züge

des Beweisganges stehen auch hier fest. So

schliefsen die beiden Aufsätze über die gröfsten

kirchenpolitischen Fälschungen des Mittelalters

den Band gut zusammen.

Die Aufsätze des II. Bandes geben eine Nach-

lese. Unter den zerstreuten Aufsätzen, die weder

in die Florentiner Studien noch in die Diploma-

tischen Forschungen zur Geschichte des 12. und

13. Jahrh.s oder in den ersten Band dieser

Sammlung aufgenommen worden waren, er-

schienen doch die meisten erst recht des Wieder-

abdrucks wert. So findet man hier die früh

(vor 1868) entstandene Abhandlung über Deutsch-

land und Philipp August von Frankreich, und aus

der Periode der Rekonstruktion der Paderborner

Annalen einige von den Beiträgen zur Kritik deut-

scher und italienischer Quellenschriften (Forsch,

z. deutschen Gesch. 1871), Aus der Zeitschrift

»Im neuen Reich« ist der Aufsatz über Barba-

rossas Grab neu gedruckt, aus den Sitzungs-

berichten der Münchener Akademie die Unter-

suchung über die baierische Kur (über die so-

eben Zeumer hinausführt, Hist. Zeitschr., Bd. 94),

aus den Berliner Sitzungsberichten »Das Gesetz

Friedrichs II. de resignandis privilegiis«, und aus

den Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. der ganz für

sich stehende, sehr gelehrte und mannigfach an-

regende Aufsatz über die »Syrer im Abendlands;

noch in modernen Übertreibungen erkennt man

die starke Wirkung dieser Studie.

Soll ich aber offen meine Meinung sagen,

so begrüfse ich lebhafter als den Neudruck aller

dieser Aufsätze, zu denen auch derjenige, der

sie nicht ohnehin besafs, immer noch geführt

wurde, — die Auswahl der Besprechungen, die
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den zweiten Band beschliefst. Die Besprechun-

gen Scheffer- Boichorsts bieten durchweg eigene

Untersuchungen von sehr grofsem Wert ; die Schärfe

und Dichtigkeit der Argumentation, die liebenswür-

dige Laune und der grofse sittliche Ernst machen
sie zu einer überaus erquicklichen und gesunden
Lektüre. Wie die ganze Sammlung, so wünscht
man besonders diese Besprechungen in den Händen
der jüngeren Fachgenossen und fleifsig beherzigt

von allen, die da rezensieren und — rezensiert

sein wollen.

Dem Ganzen hat F. Güterbock eine Intro-

duktion gegeben »Aus Scheffer-Boichorsts Leben«,
anspruchslos und doch reichhaltig, im Sinne dieses

Titels keine Biographie, sondern eine Folge intimer

Bilder aus dem nicht eben bewegten Leben des

Meisters (dafs J. Fr. Böhmer den begabten jungen

Mann auf die neuere Geschichte weisen wollte, hat

doch allgemeineres Interesse); alles nach den eige-

nen Aufserungen und Briefen, die dem Herausgeber

von den Freunden, insbesondere aus Fickers

Nachlafs, zur Verfügung gestellt wurden. Es
ist ein treuer Bericht und noch viel mehr aus

Zitaten zusammengesetzt, als die zahlreichen

Gänsefüfschen erkennen lassen. So eignet ihm der

Reiz der Unmittelbarkeit, den wir an Memoiren
lieben, wohl wissend, dafs die Aufzeichnungen

des Moments keine feierlichen Bekenntnisse sind

und dafs hinter dem Gitter auch der eigenen

Aufserungen die Persönlichkeit nur geahnt wird.

Diese Ahnung in eine Charakteristik umzusetzen,

hat der Herausgeber nicht unternommen, wie er

denn auch die Analyse der wissenschaftlichen

Arbeiten ausdrücklich nur für die Jugendent-

wicklung versucht. Der Leser wird durch die

flüchtige Bekanntschaft mit einem originellen

Menschen sozusagen eingeladen, sich mit dessen

Werken nun des näheren selbst zu beschäftigen.

Zur Führung dient auch das von Sc haus im

Anhang beigefügte Verzeichnis der Werke, für

das Scheffer-Boichorsts eigene Liste seiner Re-

zensionen benutzt werden konnte. Den einzelnen

Nummern sind, nicht immer gleichmäfsig, biblio-

graphische Notizen beigefügt; ich würde auch die

bezeichnenden fünf Widmungen für erwähnenswert

gehalten haben. Von den Rezensionen sind einige

nicht gezeichnet, aber z. T. öfters von Sch.-B.

selbst zitiert (z. B. Nr. 2 in Bernhard zur Lippe

43, Note, u. s.). Eine erhebliche Schwierigkeit für

die Bibliographie liegt in der oft sehr starken

Umarbeitung und Erweiterung seiner Aufsätze

beim Neudruck (etwa Nr. 51 und 65). Schon

»Herr Bernhard zur Lippe« (16, zum Wechsel

des Titels S. 5) ist gegen den Zeitschriften- Auf-

satz, ein Jahr nachher, besonders zu Anfang

nicht unwesentlich überarbeitet; Sch.-B. klagte, der

Aufsatz sei zunächst »scheufslich verunstaltet,

auch gelegentlich ins Ultramontane übersetzt«

zum Abdruck gekommen; ins Ultramontane über-

setzt wohl durch Streichung dessen, was im

Neudruck S. 54 und S. 81 steht; aber der junge

Autor hat durch die für zweite Auflägen ja ganz

typische Detailkritik seinerseits den Stil des

ersten Wurfs vielfach auch unglücklich berichtigt.

Das Verzeichnis der Schriften ist, so viel ich

sehe, vollständig; nur überrascht das Fehlen der

als selbständiges Werk erschienenen Antwort

an Hegel (Die Chronik des Dino Com-
pagni. Kritik der Hegeischen Schrift 'Versuch

einer Rettung', Leipzig, Hirzel, 187 5, 91 S.);

zu Nr. 39 hätte bemerkt werden können, dafs

ein kurzes Postskript die Kritik P. Meyers an

der Schrift 'Aus Dantes Verbannung' abweist.

E. Schaus hat auch die von Scheffer -Boichorst

gelieferten Beiträge zu den Regesten (wesentlich)

der staufischen Periode (1133— 1163) zusammen-

gestellt. Ein Register über beide Bände hat

W. Herr mann beigesteuert. Andere Schüler und

Freunde haben bei der Auswahl und Drucklegung

freundliche Hilfe geleistet. Des Dankes mögen

alle gewifs sein.

Göttingen. Brandi.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Privatdoz. an der Univ. Wien Dr. Johann Le ebner
ist zum aord. Prof. f. Gesch. d, Mittelalters und histor.

Hilfswiss. ernannt worden.

Neuere Geschichte.

Referate.

Hans Delbrück [ord. Prof. f. neuere Geschichte an

der Univ. Berlin], Erinnerungen, Aufsätze
und Reden. 3. Aufl. Berlin, Georg Stilke, 1905.

625 S. 8". M. 5.

Die Sammlung umfafst 36 Stücke, die aus

den Jahren 1887— 1901 stammen. Davon be-

treffen 2 den Fürsten Bismarck, 4 den Kaiser

und die Kaiserin Friedrich; 6 befassen sich mit

der Sozialdemokratie bzw. sozialen Fragen, 9

sind kriegsgeschichtlichen oder militärischen, der

Rest ist verschiedenartigen Inhalts. Mit Rück-

sicht auf den starken Prozentsatz von Gegen-

ständen, die meinem besonderen Fachgebiete

und der Kriegsgeschichte angehören, wird es

berechtigt erscheinen, dafs ich die Besprechung,

des Buches übernehme.

Hans Delbrück ist ein hervorragender Kenner

der Kriegsgeschichte und hat ein sehr gutes

Verständnis vom Wesen des Krieges. Dies

bleibt für mich bestehen, obgleich ich nicht

immer und überall derselben Meinung war wie

er, und obgleich ich auch in dem vor-

liegenden Falle in einer wichtigen Frage von

seiner Ansicht abweichen mufs. Um diese Nicht-

übereinstimmung vorwegzunehmen, so bin ich

der Überzeugung, dafs sich die D.scte Ansicht

über die Beschiefsung von Paris nicht länger

aufrecht erhalten läfst. Ich verweise auf das
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vortreffliche Buch des Tübinger Professors W.
Busch >Das deutsche grofse Hauptquartier und

e Bekämpfung von Paris im Feldzuge 1870/1«,

üas den Gegenstand gründlich, auch nach dem
Stande der militärtechnischen Forschung neue-

ster Zeit behandelt und die Frage gerecht

entscheidet. Unser Moltke hat vor Paris

anfängUch die Dinge zu optimistisch ange-

sehen und den Parisern nicht genug Aus-

dauer und Hingebung zugetraut; er hat ferner

die Schwierigkeiten der Belagerung überschätzt

und die ganze Leistungsfähigkeit der schweren

gezogenen Hinterlader noch nicht recht gekannt.

Das ist die Grundursache seiner Abneigung gegen

das Schiefsen und damit seines Konfliktes mit

Bismarck. In diesem Konflikt war das gröfsere

Recht auf der Seite des Staatsmannes, der die

Beschiefsung aus Gründen der Politik forderte.

Dafs Bismarck vorher einmal ganz unzweifelhaft

auf dem Holzwege gewesen ist, als er nach Sedan
das Stehenbleiben in den Ostdepartements von

Frankreich und das Abwarten des französischen

Gegenangriffs vertrat, kann daneben ruhig be-

stehen. Und ebenso ist zuzugeben, dafs von

den Gegnern der Beschiefsung auch sehr be-

achtenswerte Gedanken vertreten worden sind,

wozu z. B. der Gedanke Blumenthals gehört, dafs

man sich von Anfang an mit einer blofsen Be-

obachtung von Paris begnügen konnte, um im

Feldkrjege gegen die beginnenden Neuformatio-

nen des Feindes schon deren erste Entwicklung

zu verhindern. Nachdem aber einmal die gröfste

Masse der Deutschen vor Paris aufgestellt war,

durfte man hier nicht untätig auf den Erfolg

warten und die Initiative auf den Feind über-

gehen lassen. Auf das Bedenkliche dieser Wen-
dung aufmerksam zu machen, war Bismarck voll-

auf berechtigt, denn es ist das eine Frage, wo
Strategie und Politik geradezu zusammenfallen.

Dafs die hier vertretene Anschauung mit der

höchsten Verehrung und Bewunderung für Moltke

innig verbunden sein kann, bedarf wohl keiner

näheren Erörterung. Sieht doch niemand die

Feldherrngröfse Friedrichs oder Napoleons als

gefährdet an, wenn man diese oder jene ihrer

Handlungen als Fehler bezeichnet.

Von diesem einen Punkte abgesehen, kann
ich den Abschnitten kriegsgeschichtlichen und

kriegswissenschaftlichen Inhalts, welche die vor-

liegende Sammlung bietet, nur beitreten. Die

drei, zu einem Ganzen vereinigten Aufsätze

über Moltke sind in ihrer schönen Verbindung

von warmer Empfindung und sachlich richtiger

Beurteilung ganz ausgezeichnet. Die Beurteilung

Vogel v. Falckensteins ist durchaus zutreffend

und die Vermutung zweifellos richtig, dafs sein

Marsch auf Fulda, unter Loslassen von den

Bayern, der Grund zur Abberufung gewesen
ist. Wenigstens ergeben die Akten, dafs die

Abberufung sehr bald nach dem Eintreffen

seines Berichtes vom 5. Juli erfolgt ist, in dem
er seinen Entschlufs zum Marsch auf Fulda

meldet und sich auf den Wortlaut der ihm zu-

gegangenen Direktive beruft. Sie ergeben

ferner, dafs das zweite Loslassen von den

Bayern, der Rechtsabmarsch von Kissingen nach

Frankfurt, gar nicht mitgesprochen haben kann,

weil diese Operation im Hauptquartier erst

mehrere Tage nach der Abberufung bekannt

wurde.

Sehr treffend ist auch die Beurteilung, die

D. den Werken des russischen Staatsrats

V. Bloch über Zukunftskrieg und Zukunftsfrieden

zuteil werden läfst. Der ostasiatische Krieg hat

inzwischen in unwiderleglicher Weise bewiesen,

dafs die letzten Fortschritte der Waffentechnik

zwar einen wesentlichen Einflufs auf die Formen
der Kriegführung haben mufsten, dafs tüchtige

moralische Kraft aber heute noch ebenso gut

zum Ziele führt wie früher.

Diese Beispiele mögen genügen. Vom
militärischen Standpunkte ist die vorliegende

Sammlung also warm zu empfehlen. Über die

nichtmilitärischen Gegenstände will ich mir kein

eigentliches Urteil erlauben. Jedenfalls kann ich

aber sagen, dafs mich die Aufsätze alle sehr

interessiert haben,

Berlin. R. v. Caemmerer.

H. Borkowski [Oberlehrer am Altstadt. Gymn. in Königs-

berg i. Pr.], Erzieher und Erziehung König
Friedrich Wilhelms I. [Hohenzollern -Jahrbuch,

hgb. von Paul Seidel. 8. Jahrg.] Leipzig, Giesecke

& Devrient, 1904. S. 92— 142. 8".

Die Grundlage für die Darstellung bieten besonders

Papiere aus dem fürstl. Dohnaschen Majoratsarchiv zu

Schlobitten. Nach ihnen erzählt der Verf. von der

10 jährigen Erziehertätigkeit des Grafen Alexander von
Dohna, nachdem er uns ein Bild von seiner Persönlich-

keit gegeben und die Zustände am Berliner Hofe ge-

schildert hat. Er berichtet von Dohnas pädagogischen

Prinzipien und den Schwierigkeiten, die ihrer Ausführung
im Wege standen, von den einzelnen Unterrichtsgegen-

ständen und ihrem Betriebe, von der Regelung der

Lebensweise des Prinzen und vom Verhältnis des .Schü-

lers zu seinem Erzieher. Der Abhandlung sind mehrere

Jugendbildnisse Friedrich Wilhelms und Faksimiles von

Briefen usw. beigefügt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Wilhelm und Caroline von Humboldts Brief-

wechsel wird binnen kurzem der Öffentlichkeit über-

geben werden. Die Urenkelin Humboldts, Frau v. Sydow,
die Verfasserin des Lebensbildes >Gabriele v. Bülow«, ist

mit seiner Herausgabe beschäftigt. Noch im Oktober

sollen im Verlage von E. S. Mittler & Sohn in Berlin

die Briefe aus der Brautzeit erscheinen. In dem
Briefwechsel werden die hervorragendsten Zeilgenossen

(Goethe, Schiller, Frhr. v. Dalberg, Carl v. Laroche, Char-

lotte v. Lengefeld, Caroline v. Beulwitz, Henriette Herz,

Dorothea Veit, Therese Forster u. a.) geschildert und

beurteilt, sodafs wir in ihm eine bedeutsame literatur-

und kulturgeschichtliche Quelle haben werden. Und die

Brautbriefe werden den kleinen, aber kostbaren Schatz

an Frauenbriefen bereichern, der bisher der Öffentlich-

keit zugänglich geworden ist
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Neu erschienene Werke.

J. A. Fridericia, Fra Wienerkongressen til Februar-
revolutionen 1815— 1848. [Den nyeste tids Historie. II.]

Kopenhagen, Jacob Erslev. Kr. 2,50.

Zeitschriften.

Hisiorisk Tidskrift. 25, 2. C. Hallendorff,
August den starke och Karl XII under nordiska krigets

första skede. — H. E. Uddgren, Nägra anteckningar

om Georg Lybeckers förmenta gunstlingsskap hos Karl

XII. — Den nordisk historiska kongressen i Lund. —
E. Heckscher, Statistik och ekonomisk historia. — En
rapport tili Gustaf III om tillständet i Livland 1786.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Karl Steinmetz [Ingenieur], Ein Vorstofs in

die nordalbanischen Alpen. [Zur Kunde
der Balkanhalbinsel. Reisen und Beobachtungen

hgb. von Carl Patsch. H. 3.] Wien, A. Hartleben,

1905. 2 Bl. u. 60 S. 8» mit Abbild, im Text und

1 Karte. M. 2,25.

Trotz der Mühen und Gefahren seiner ersten

Durchwanderung der Hochländergaue Oberalba-

niens hat der vielgereiste Verf. im Sommer 1904

einen zweiten Vorstofs in jenes dunkelste Europa
unternommen. Zwar hat er sein eigentliches Ziel,

Gusinje und den Hauptkamm der albanesischen

Alpen, nicht erreichen können; doch hat sein

Weg wiederholt durch wenig oder gar nicht be-

kanntes Gebiet geführt und ist auch kartographisch

nicht ergebnislos geblieben (Richtigstellung des

Quellgebietes der Valbona). Die Reise ging von

Scutari durch das Tal des Proni Sat über den

höchsten Pafs der albanesischen Alpen, die Cafa

Stegut (1770 m), ins obere Salatal und nach der

Besteigung der Maja Drenit (2210 m) durch das

Gebiet der Nikaj, Merturi und Krasnic auf zum
Teil schon während der ersten Reise begangenen

Wegen nach Djakwa. Die Route liegt also

mitten zwischen den Itineraren Baldaccis und

Hasserts (1897) und den Vorstöfsen des ersteren

(1900—1902). Obwohl der Verf. durch die

Kenntnis des Albanesischen und durch die auch

von früheren Reisenden rühmlich hervorgehobene

Gastfreundschaft der katholischen Geistlichen weit-

gehende Förderung erfuhr, war seine Reise

nichts weniger als einfach und harmlos. Scutari

mufste er, weil ihm der Wali die Reiseerlaubnis

verweigerte, heimlich verlassen, aus dem oberen

Salatal mufste er einen geradezu fluchtartigen

Rückzug antreten, und für den Weg nach Djakwa

wählte er die Verkleidung eines Franziskaner-

mönchs.

Die fesselnd und allgemein verständlich ge-

haltene Schilderung wird vor allem dem Ethno-

graphen gerecht und bringt viel neues über

Verfassung, Sitte und Brauch, die dürftige Lebens-

weise, Viehraub, die Stellung der Frau, Krank-

heiten (Heilung durch Amulette, S. 47, 50; er-

schreckende Ausbreitung der Syphilis, S. 12),

die religiös-politische Stellung Österreichs (S. 53)

usw., wobei manche Angaben der ersten Ver-

öffentlichung des Verf.s ergänzt oder richtig ge-

stellt werden. Einen breiten Raum nimmt die

Schilderung der das ganze Leben der Malcoren

beherrschenden Blutrache und die durch, sie be-

dingte hochgradige Unsicherheit des Lebens und

Eigentums (S. 40) ein. Sollte die kurze Skiz-

zierung des Felskessels Gropa e Bors (S. 6) auf

ein Kar und damit auf eine ehemalige Ver-

gletscherung deuten? Eine Auswahl interessanter

Abbildungen und eine brauchbare Höhenschichten-

karte ist der inhaltreichen Arbeit beigegeben.

Köln. Kurt Hasser t.

Fr. Machacek [Dr.], Der Schweizer Jura. Versuch

einer geomorphologischen Monographie. [Ergänzungs-

heft 150 zu Petermanns Mitteilungen aus Perthes' geo-

graphischer Anstalt] Gotha, Justus Perthes, 1905.

VII u. 147 S. 8" mit 1 Kartenskizze, 1 Profiltaf. u.

13 Abbild.

Der Verf. beginnt mit Besprechung der geographischen

Lage, der Grenzen und der Gliederung des Juraj darauf

geht er auf die geologische Geschichte des Gebirges vor

der Faltung und seinen tektonischen Aufbau ein und
bietet ferner eine Topographie der einzelnen Juraland-

schaften. Das Kapitel über die Geschichte des jurassi-

schen Bodens sucht den örtlichen Beginn der Faltung

und die Richtung ihres Fortschreitens zu bestimmen und

wendet sich gegen Brückners Annahme einer zweimaligen

Faltung; aufserdem geht es auf die Eiszeit im Jura ein.

Den weiteren Inhalt des Buches bilden eine genaue Be-

schreibung der Flüsse und Täler des Jura und eine

Schilderung des Karstphänomens in diesem Gebirge.

Notizen und Mitteilungen.

Personaichronik.

Dem Direktorialassistenten am Museum für Völker-

kunde zu Berlin Dr. Friedrich Müller ist der Titel

Professor verliehen worden.
Der französische Afrikaforscher Savorgnan de

Brazza ist in Dakar am Cap Verde, im 53. J. gestorben.

Neu erschienene Werke.

L. Wilser, Die Herkunft der Bayern. Zur Runen-

kunde. Wien, Akadem. Verlag für Kunst und Wissen-

schaft.

Zeitschriften.

Geographische Zeitschrift. 11, 9. K. Kretsch-
mer, Hugo Berger. — R. v. Lendenfeld, Die australi-

sche Alpenlandschaft. — F.Thorbecke, Der 15. Deutsche

Geographentag in Danzig. — F. Frech, Noch einmal die

Einheitlichkeit der Eiszeit und die »Eiszeiten« in den

Alpen. — P. Schlee, Bemerkungen zum Aufsatz über

Helgoland.

Globus. 88, 11. K. Sapper, Das mexikanische

Territorium Quintana Roo. — Das Bahnprojekt Kilwa-

Nyassa. — O. Richter, Unsere gegenwärtige Kenntnis

der Ethnographie von Celebes (Forts.). — W. Krebs,
Die Monatskarte für den Nordatlantischen Ozean.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

28, 1. A. Albert, Die Erforschung der Hochregionen

des Tian-Schan durch Dr. G. Merzbacher. — W. Groos,
Hoch über der Chalkidike. — R. Eltz, Zu den Fällen

des Iguazu. — J. Reindl, Der Einflufs der Eisenbahnen

auf die Verteilung der Menschen und ihrer Siedelungen.
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Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Friedrich Glaser [Dr.J, Die franziskanische

Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte sozialer

Reformideen im Mittelalter. [Münchener volks-

wirtschaftliche Studien hgb. von Lujo Bren-

tano und Walter Lotz. 59.] Stuttgart, J. G. Cotta

Nachf., 1903. Xu. 166 S. 8". M. 4.

In drei Abschnitten handelt der Verf. von

den christlich sozialen Reformversuchen des

Mittelalters. Zunächst wird gezeigt, wie und

wodurch das arme Leben zum volkstümlichen

Reformideai wurde, dann wird die franziskanische

Bewegung unter diesem Gesichtspunkt besprochen,

und endlich werden die Versuche dargestellt, das

Armutsideal zu verwirklichen. Dem Historiker

bietet die Schrift nicht viel neues, aber man
läfst gern die Erscheinungen, an einen festen

Faden aufgereiht, an sich vorüberziehen. Die

Zusammenstellung, die der Verf. S. 7 4 ff. aus

den nationalökonomischen Gedanken Alexanders

von Haies und Bonaventuras mitteilt, legen den

Wunsch, den ich längst ausgesprochen habe,

wieder nahe, dafs alle nationalökonomischen und

sozialpolitischen Ideen der Scholastik einmal

einer zusammenhängenden historischen Unter-

suchung unterzogen werden; in den Sentenzen-

kommentaren und Summen liegt umfängliches

Material hierfür vor.

Berlin. R. Seeberg.

Walter Schücking [ord. Prof. f. öffentl. Recht an der Univ.

Marburg], DiepreufsischeV'erfassungsurkunde.
Textausgabe mit Gesetzesvervveisungen und Anlagen.

Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1904. 42 S. 8". M. I.

Für Triepels Sammlung von Rechtsquellen hat

Schücking die »Quellensammlung des preufsischen Staats-

rechts« übernommen. Aus diesem Werke legt er als

Sonderausgabe die preufsische Verfassungsurkunde, vor

allem für den akademischen Unterricht, vor, weil es »vor

allen Dingen wünschenswert ist, dafs sämtliche Hörer

der Vorlesung über preufsisches Staatsrecht zunächst

einmal den Text der V^erfassung kennen lernen «. Die

beigefügten GesetzesVerweisungen sollen den Studierenden

bei eingehenderem Studium ein tieferes Eindringen in

die Materie ermöglichen. Die Anlagen enthalten Wahl-

verordnungen. Eine kritische Würdigung des Gesamt-
werkes gedenken wir s. Z. zu veröffentlichen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Yereine.

Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik.

Mannheim, 25.— 28. September.

Nach der Eröffnung der Versammlung durch Prof.

Schmoller, der Wahl des Freiherrn von Berlepsch
zum ersten Vorsitzenden und Begrüfsungsreden des

Ministers Schenckel und Oberbürgermeisters Beck
(Mannheim) begannen die sachlichen Verhandlungen.

Zuerst wurde verhandelt über die finanzielle Be-
handlung der Binnenwasserstrafsen unter be-
sonderer Berücksichtigung ihres Wettbewerbes
mit den Eisenbahnen. Der erste Referent Prof. Dr.

Schumacher (Bonn), der die allgemeine Bedeutung der

Frage vom geschichtlichen und grundsätzlichen Stand-

punkt erörterte, stellte folgende Thesen auf: 1. Die poli-

tischen, wirtschaftlichen und finanziellen Gründe, die in

den J. 1848 71 zur Beseitigung aller Flufsabgaben in

Deutschland geführt haben, haben heute ihre Kraft im

wesentlichen eingebüfst. 2. Aus allgemeinen wirtschaft-

lichen Gründen ist es geboten, das binnenländische Ver-

kehrswesen möglichst als Einheit aufzufassen und aus-

zugestalten mit dem idealen Ziele, die Transportkosten

allgemein auf der Grundlage der blofsen Kostendeckung
festzusetzen. 3. Gründe der Gerechtigkeit sprechen da-

für, die vom wirtschaftlichen Standpunkt aus willkürliche

und schädliche Scheidung zwischen natürlichen und
künstlichen Wasserstrafsen, regulierten and kanalisierten

Flüssen zu beseitigen. 4. Die .Abgaben sollen die

Kosten der Unterhaltung und Verwaltung decken, so-

wie die Kapitalaufwendungen für die Wasserstrafsen,

soweit sie für Schiffahrtszwecke gemacht und nicht

bereits als amortisiert anzusehen sind, verzinsen und
tilgen. 5. Sie sind für die Wasserstrafsen, die zu

einem zusammenhängenden Netze miteinander verknüpft

sind, einheitlich zu bemessen und, unter Freilassung

kleinster Fahrzeuge, nach dem Wert der beförderten

Waren etwa in 3 Klassen abzustufen. 6. Solche nach

dem Prinzip blofser Kostendeckung bemessenen Abgaben
können nicht die Schiffahrt gegenüber den Eisenbahnen

wesentlich beeinträchtigen, wenn eine natürliche Über-

legenheit der Wasserstrafsen wirklich vorhanden ist.

7. Wegen der Widersprüche und Zweifel, die sie hervor-

gerufen haben, bedürfen die geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen über Binnenschiffahrtsabgaben einer Revision.

— Der zweite Referent Prof. Dr. Wirminghaus, Sekre-

tär der Kölner Handelskammer, sprach über die Rhein-

schiffahrt im Wettbewerb mit den Eisenbahnen und die

Wiedereinführung der Rheinschiffahrtsabgaben. Die Ge-

bühren dürften nicht über die unmittelbare Deckung der

Kosten hinaus handeis- und agrarpolitischen Zwecken
dienstbar gemacht werden. Bedenklich sei auch der

Gedanke, die Belastung der Ströme zu fordern, um den

Verkehr auf den Eisenbahnen zu stärken. Die Ab-

gabenfreiheit sei für den Rhein nur zu fordern, wenn
man sie für alle Wasserstrafsen verfechte. Die bis-

her vorgebrachten Einwendungen gegen die Erhebung
von Gebühren seien nicht durchschlagend. Vom
Standpunkt der Allgemeinheit spreche für die Abgaben-
freiheit ihre produktionsfördernde Wirkung. Für die

Landstrafsen sei sie schon durchgeführt. Vom Stand-

punkt des Zukunftsideals der allgemeinen Abgabenfrei-

heit müsse man für die Erhaltung der .Abgabenfreiheit

des Rheins eintreten — In der Diskussion spricht zuerst

Prof. Eberhard Gothein (Heidelberg). Schumacher habe

das Prinzip der Gebühren als das des Fortschritts ge-

feiert, ihm schiene es immer so, als ob die Entwicke-

lung zum freien Genufsgute ginge. Am Rhein könne

man überhaupt nicht scheiden, welche Ausgaben für die

Landwirtschaft, welche für die Schiffahrt geleistet worden
sind, an der Weichsel fielen die letzteren überhaupt

kaum ins Gewicht. Die Flufshäfen habe doch nur zum
kleinsten Teil der Staat gebaut. Die vollspurige Eisen-

bahn sei überall dieselbe, die Flüsse überall verschieden,

die einheitliche Behandlung der letzteren deshalb un-

durchführbar. Zu Grunde gehen würde die Schiffahrt

bei einer Belastung mit Gebühren freilich nicht; aber

eine Beschränkung ihres Aktionsradius würde die Folge

sein. Die .Abwälzung der Gebühren auf den Konsu-

menten werde bei der Kohle sicher, bei Petroleum und

Getreide höchst wahrscheinlich eintreten. Die Rhein-

abgaben seien in jedem Falle eine Belastung des

oberen und eine Subvention des niederen Deutschlands.

Sie w-ürden wirken wie ein preufsischer Binnenzoll.

Der Transitverkehr wäre aufserordentlich gefährdet.

Man habe eine mustergültige Regelung der internatio-

nalen Beziehungen in der Hand und dürfe sie nicht um
einseitiger preufsischer Interessen willen aus der Hand

geben. Eine Änderung der Reichsverfassung wäre not-

wendig und sehr bedenklich. Einmal mit dem Prinzip

der Abgabenfreiheit gebrochen, heifse einen .Anfang
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gemacht, wo das Ende nicht abzusehen sei. Auch
Oberbürgermeister Beck (Mannheim) erklärt sich gegen
die Gebührenerhebung nach dem Kostendeckungsprinzip
und kann keinen Grund finden, warum der Westen auf
seine natürlichen Vorteile zugunsten des Ostens ver-

zichten solle. Ebenso spricht Generaldirektor Kuecut
(Mannheim) von der Lagerhausgesellschaft, vom Stand-

punkt der Rheinschiffahrt, gegen die Abgabenerhebung.
Prof. Gustav Cohn (Göttingen) führt aus, dafs Ver-

fassungs- Urkunden aus fundamentalen Grundgedanken
und den flüchtigen Niederschlägen vorherrschender Zeit-

strömungen bestehen. Der Art. 54 der Reichsverfassung
vertrete einerseis den grofsen Gedanken der Reichsein-

heit, anderseits die freihändlerische Richtung. Er tritt

für das Gebührenprinzip ein. Prof. Lotz (München)
weist statistisch die Widersprüche nach, zu denen
Schumachers Vorschläge führen würden. Reichstags-

abgeordneter Gothein (Breslau) erklärt, dafs im
Osten nicht die Schiffahrtsinteressenten, Handel und
Industrie die Abgaben verlangten, sondern die Ver-

treter der ostdeutschen Landwirtschaft, die früher

auch für die Abgabenfreiheit gestimmt hätten. Der
Osten würde bei deren Vernichtung am meisten ver-

lieren. Die auf den Flüssen der Schiffahrt zugute
kommenden Mafsnahmen lägen zum grofsen Teil im
Interesse der Landwirtschalt. Darum habe die Reichs-

verfassung die natürlichen Wasserstrafsen für abgaben-

frei erklärt. Wenn eine amerikanische Gefahr bestehe,

so sei sie zum grofsen Teil auf die billigen Frachten

der Amerikaner zurückzuführen. Dr. Brandt (Düssel-

dorf) wendet sich gegen die Berechnungen über die

Schiffahrtskosten. Reichstagsabgeordneter Dr. Beumer
wendet sich gegen die herrschende agrarische und fis-

kalische Strömung. In der Diskussion sprachen noch
Geh. Kommerzienrat Michels (Mainz), Schäfer (Mann-
heim), Neu mann (Danzig), v. Zwiedineck-Süden-
horst (Karlsruhe), Stein (Duisburg). Nach einigen per-

sönlichen Bemerkungen fafst der Vorsitzende kurz den
Inhalt der Diskussion zusammen. (Forts, folgt.)

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. deutsche Rechtsgesch., deutsches

Privatrecht, bürgerl. Recht und Handelsrecht an der Univ.

Breslau Dr. Konrad Beyerle ist an die Univ. Göttingen

berufen worden.
Der ord. Prof. f. röm. Recht an der Univ. Breslau

Dr. Paul Jörs ist an die Univ. Wien berufen worden.

Nen erschienene Werke.

0. Spann, Untersuchungen über den Begriff der

Gesellschaft zur Einleitung in die Soziologie. I. [S.-A.

aus der Zeitschr. f. d. gesamte Staatswissensch. 1903
—05.] Tübinger Inaug.-Dissert. Tübingen, Laupp.

0. Behre, Geschichte der Statistik in Brandenburg-
Preufsen bis zur Gründung des Königlichen Statistischen

Bureaus. Berlin, Carl Heymann. M. 20.

G. V. Below, Die Ursachen der Rezeption des römi-

schen Rechts in Deutschland. [Historische Bibliothek hgb.

von der Redaktion der Histor. Zeitschr. 19.] München,
Oldenbourg.

E. R. Bierling, Juristische Prinzipienlehre, 3. Bd.

Tübingen, Mohr.
Das bürgerliche Recht Englands. Hgb. von

der Internat. Vereinigung f. vergl. Rechtswiss. u. Volks-

wirtschaftslehre zu Berlin. Kommentar von G. Schirr-

meister. Bd. I. Erstes Buch. AUg. Tl. 1. Lief. Berlin,

Carl Heymann. M. 5.

P. Rehme, Die Lübecker Grundhauern. Ein Beitrag

zur Rechtslehre von den Reallasten. Halle, Niemeyer.

M. 2,40.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Volkswirtsckaft , Sozialpolitik und
Verwaltung. 14, 4. F. Schmid, Betrachtungen über

die Reform der inneren Verwaltung Österreichs. — G.

Seidler, Die Vermögensbewertung in den Bilanzen der

Aktiengesellschaften. — Verhandlungen der Gesellschaft

österreichischer Volkswirte.

Political Science Quarterly. September. J. B.

Moore, Treaties and executive agreements. — C. H.

Rammelkamp, Contested congressional elections. —
W. R. Peabody, Direct legislation. — A. H. Willett,
The cost of life. Insurance. — E. R. A. Selig man,
Pending problems in public finance. — D. L. Patter-
son jr. , Jeffreys and the law of treason. — S. Peel,
British administration in Egypt.

Journal des Economistes. 15 Septembre. A. Liesse,
Les travaux parlementaires de la Chambre des Deputes

(1904 — 1905). — Laborer, Le territoire Indien aux
^tats-Unis. — D. Bellet, Mouvement scientiftque et

industriel. — J. Lefort, Revue de l'Academie des

Sciences morales et politiques. — Rouxel, Travaux
des chambres de commerce. — F. -G. Ten ereil i, La
municipalisation du pain ä Catane. — A. Raffalovich,
L'enqete sur l'approvisionnement du royaume-uni en

temps de guerre. — L. Domanski, Lettre de Pologne.
— Fr. Passy, Plus fort que Meline.

Deutsche Juristenzeitung. 10, 19. Th. Niemeyer,
Der Friede von Portsmouth und das Völkerrecht. —
Hoepke, Die Reform des Strafprozesses und die Eröff-

nung des Hauptverfahrens. — Pallaske, Der Kampf
um den Wechselprotest. — Kronecker, Die X. inter-

nationale Versammlung der Internationalen Kriminalisti-

schen Vereinigung. — K. Wilke, Der 17. deutsche An-

waltstag in Hannover.

Revue de Droit international et de Legislation

comparee. 7, 4. E. Lehr, Quelques mots sur le fon-

dement des immunites diplomatiques en droit et en

equite. — K. von Stengel, La neutralite de l'Etat du
Congo. — D. Cr ick, La legislation internationale du
travail. — L. Berlin n. Des lois fondamentales de l'em-

pire russe. — G. de Boszkowski, La protection du
titre d'ingenieur par la loi autrichienne.

Mathematik, Naturwissenschaft u. IVIedizin.

Referate.

Konrad Guenther [Privatdoz. f. Zool. an der Univ.

Freiburg i. B.], Der Darwinismus und die

Probleme des Lebens. Zugleich eine Ein-

führung in das einheimische Tierleben. Freiburg

i. Br., Friedrich Ernst Fehsenfeid, 1904. XV u.

460 S. 8".

Das Buch wendet sich an diejenigen, die sich

mit der Natur, hauptsächlich mit der belebten

Natur, wissenschaftlich beschäftigen wollen. Im

besonderen beabsichtigt der Verf., dem Leser

den Wert und die Bedeutung der Darwinschen

Lehre verständlich zu machen und ihr Verhältnis

zur gesaraten Weltanschauung.

Die Art und Weise, wie Guenther dem Leser

die zahlreichen Tatsachen vorführt, an die er

seine theoretischen Darlegungen anknüpft, ist

sehr gefällig; trotz wissenschaftlicher Strenge

fehlt es nicht an poetischen Einflechtungen und

Reflexionen. Fast unerschöpflich und von gröfster

Vielseitigkeit ist die Fülle interessanter Einzel-

heiten, die sich auf die Formeigentümlichkeiten,

die Lebenserscheinungen und die Lebensweise

der Tiere, im besonderen der Tiere unserer

deutschen Heimat beziehen. So ist das Buch

offenbar sehr geeignet, den vom Verf. be-
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absicbtigten Zweck zu erfüllen, nämlich den

Leser mit den ihn umgebenden Tieren vertraut

zu machen und ihn zu lehren, das Leben in

Wald und Feld mit Verständnis zu betrachten.

Weniger glücklich dürften dagegen die Schlufs-

kapitel des Buches sein, zumal das letzte über

Natur, Geschichte und Sittenlehre«. Was der

Verf. hier gegen eine naturwissenschaftliche Ethik

und Weltanschauung einwendet, kann doch nur

gegen eine falsch verstandene Naturwissen-

schaft gerichtet sein. Diese mit der Naturwissen-

schaft schlechthin zu identifizieren, das scheint

mir ein arger Mifsgriff. Das heifst ja kaum viel

weniger, als den echten Naturforscher, der seine

naturwissenschaftlichen Anschauungen stets mit

historischen und berechtigten anderen zu einer

harmonischen allgemeinen Weltanschauung ver-

binden wird, auf gleiche Stufe mit demjenigen

Stelleu, der auf einen mifsverstandenen Darwinis-

mus den sozialistischen Zukunftsstaat aufbauen will.

Breslau. P. Jensen.

Vier- und fünfstellige Logarithmentafeln nebst einigen

physikalischen Konstanten, zusammengestellt von L.

Holborn und Karl Scheel. Braunschweig, Friedrich

Vieweg & Sohn, 1904. 24 S. 8". Kart. M. 0,80.

Die Tafeln geben die Logarithmen der Zahlen 0—10009
allein ohne die Logarithmen der trigonometrischen Funk-
tionen. Die Interpolationstafeln weisen eine Neuerung
auf. Für die zehn Mantissen einer Horizontalzeile ist

ein Durchschnittswert der Tafeldifferenz angenommen,
dessen zehn Proportionalteile in der Fortsetzung der

Hauptzeile nebeneinander stehen. — Den Schlufs des

Heftes bilden eine Tabelle der vierstelligen Werte der

natürlichen Längen der trigonometrischen Funktionen
der Winkel des ersten Quadranten von Grad zu Grad,

eine kleine Formelsammlung aus der algebraischen Ana-
lysis und eine Zusammenstellung von physikalischen

Konstanten (Dichten, Ausdehnungskoeffizienten, Siede-

und Erstarrungspunkte, u. a. m.).

P. Truchot [Ingenieur- chimiste], Les petits metaux*
[Encyclopedie scientifique des Aide-memoire p. sous
la direction de M. Leaute]. Paris, Gauthier -Villars,

u. Masson et Cie, [1905]. 189 S. 8". Fr. 2.

Das Buch behandelt Titan, Tungstein und Molybdän.
Jeder .Abschnitt ist in fünf Kapitel geteilt. Das erste

teilt Geschichtliches über das Metall, seine erste Ent-

deckung, sein Vorkommen usw. mit und gibt seine Mi-

nerale und Erze an. Das zweite enthält die Unter-

suchung und Gewichtsbestimmung, die Analyse und Cha-
rakteristik der Erze usw. Das dritte schildert die Be-

handlung und Anreicherung der Erze des Metalls und
die Fabrikation. Im vierten beschäftigt sich der Verf.

mit der Produktion und dem Handel der Erze des Me-
talls, im fünften mit der Verwendung des Metalls und
seiner Erzeugnisse. Zum Schlufs ist ein kleines Lite-

raturverzeichnis beigegeben.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Ein neuer kleiner Planet ist am 22. September von
Prof. Wolf auf der Sternwarte Königstuhl bei Heidel-

berg durch photographische Himmelsaufnahmen entdeckt
worden. Er gehört zur 11,6. Gröfsenklasse und steht

in der Konstellation des Wassermanns.

Der internationale italienische Preis König Hum-
bert I. im Betrage von 2500 Lire, der für die beste Arbeit
oder die beste Erfindung auf dem Gebiete der ortho-

pädischen Chirurgie aller Länder während der letzten

fünf Jahre ausgesetzt worden und jetzt zum ersten .Male

zur Verteilung gekommen ist, ist dem aord. Prof. f.

Orthopäd. Chirurgie an der Univ. Heidelberg Dr. Oskar
Vulpius für seine Arbeiten auf dem Gebiete der Läh-

mungstherapie, insbesondere für sein Buch »Die Sehnen-

Überpflanzung und deren Verwertung in der Behandlung
der Lähmungen c zuerkannt worden. V. hat die ihm zu-

fallende Summe zum Besten eines im Grofsherzogtum Baden
zu errichtenden Krüppelheims zur Verfügung gestellt.

Gesellschaft«!! and Terelne.

77. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte.

Meran, 25. September.

(Fortsetzung, statt Schlijfs.)

Aus den Verhandlungen der .Abteilungen sei das

Folgende erwähnt. In der Abt. für Hygiene einschL

Bakteriologie und Tropenhygiene sprach Dr. Neu mann
(Heidelberg) über We sen und Bekämpfung des Gelb-
fiebers. Dieses hat bisher besonders die tropischen

Küstengebiete Afrikas und Amerikas heimgesucht, dagegen

Europa, Australien und Asien im wesentlichen verschont.

Seit 1850 ist es aus Südamerika nie wieder gänzlich

verschwunden. Zanarellis Theorie, ein dem Bacterium

Coli nahe verwandter Mikroorganismus, der sog. BacUlus

ictericus, sei sein Erreger, hat sich nicht bestätigt, das

Zanarelli-Serum ist durchaus wertlos. Nach N., der sich

längere Zeit in Südamerika aufgehalten hat, hängt die

Verbreitung des Gelbfiebers von der Stegomyia fascinata

ab, die durch ihren Stich das Krankheitsgift auf gesunde

Personen überträgt. Sie gehört zur Gattung der Culices,

ist sehr zudringlich und nicht ganz leicht auszurotten,

da sie in den verschiedensten Lokalitäten, im Wasser
und auf trockener Unterlage, ihre Eier bezw. Larven

absetzt. Über den als Krankheitserreger tätigen Parasiten,

dem sie als Wirt dient, ist noch nichts ganz sicheres

bekannt. Nach N.s Untersuchungen mit dem Zeifsscben

Ultramikroskop sind aber wahrscheinlich gewisse kleine

in der Cerebrospinal- Flüssigkeit von Gelbfieber - Leichen

aufgefundene Körperchen der Krankheitserreger. Die

Mafsregeln gegen die Seuche müssen einerseits auf

lokale Desinfektion der Kranken und ihrer Umgebung,
andrerseits auf die möglichste Ausrottung der Stegom.

fasc. gerichtet sein. Ein in Brasilien einheimischer kleiner

Fisch namens Barrigudo ist vielleicht imstande, die gegen
diese gerichteten Mafsregeln dadurch zu unterstützen,

dafs er die im Wasser deponierten Larven jenes Insekts

in grofsen Massen verzehrt. Eine Gelbfiebergefahr ist

für Deutschland wohl kaum vorhanden, dagegen bringt

das Gelbfieber für Deutschlands tropische Kolonien nicht

unbeträchtliche Gefahren mit sich. — Dr. Reibmayr
(Innsbruck) erörterte die bei der Beleuchtung von
Räumlichkeiten mit Hochlicht in erster Linie zu

berücksichtigenden Grundsätze. Diese Art der Beleuch-

tung empfehle sich übrigens schon deshalb, weil bei

der Anbringung von Lichtquellen in unmittelbarer Nähe
des Plafonds die Schattenbildung nahezu ausgeschaltet

werde. Sowohl die Zimmerdecken wie die Wände der

Räumlichkeiten müfsten völlig weifs gestrichen, gemalt

oder tapeziert seien, damit nicht durch Lichtresorption

die Wirkung der Beleuchtung beeinträcbtit-t werde. —
In der Abt. für angewandte Mathematik, Physik,
Elektrotechnik und Ingenieurwissenschaften
sprach nach der Frkf. Z. Prof. M.Cantor (Würzburg) über

das mechanische Äquivalent der Verbrennung
und die Konstruktion eines rationellen Verbren-
nungsmotors. Die Einrichtung unserer Verbrennungs-

Motoren gehe aus von der erzielten Verbrennungswärme.

Der allein richtige Ausgangspunkt sei aber in dem Raum-

verhältnisse zwischen Brennstoff und Verbreniiungsprodukt

zu suchen. .Man müsse deshalb die Frage stellen, ob

sich nicht eine feste, leicht zersetzbare Sauerstoffver-

bindung verwenden lasse, ein Stoff, der in sehr kleinem

Räume eine grofse .Menge Sauerstoff, ohne die über-
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flüssige bezw. schädliche Beimengung von Stickstoff,

enthalte. Als solcher könne z. B. das Kupferoxyd

gelten. Mit feinzerteiltem Kupferoxyd gemengt verbrenne

Petroleum lebhaft unter Entwicklung von Gasen, die

im Verhältnis zum Brennstoffe ganz unverhältnismäfsig

mehr Raum einnehmen als die Verbrennungsprodukte

der üblichen Explosionsmotoren. Das Kupferoxyd lasse

sich nach der Verbrennung mit Leichtigkeit regenerieren.

Die Möglichkeit praktischer Ausführung tat C. durch

Versuche im kleinen dar. Eine für die Praxis brauch-

bare Konstruktion müsse er freilich, da er nicht eigent-

lich Techniker sei, den Maschinenkonstrukteuren über-

lassen. — In der Abt. für Militär-Sanitätswesen
sprach Oberstabsarzt Dr. Neu mann (Bromberg) über

Krankheitsverhütung bei Volk und Armee unter
besonderer Bezugnahme auf die militärische
Kleidung und die Belehrung über Hygiene. Bis

zu welchem Grade die Gesundheit des Soldaten von

seiner Bekleidung beeinflufst wird, hierfür liefere die

Häufigkeit des Auftretens des Furunkels einen Beweis.

Die Erteilung von systematischem hygienischem Unter-

richt würde für das Militär von eben so grofsem Nutzen

sein, wie für die Zivilbevölkerung. Die Rotenkreuz-

vereine, die Samaritervereine usw. sollten solche hygie-

nischen Kurse veranstalten, die Ärzte solche Unter-

weisung selbst in die Hand nehmen, statt sie Unberufenen

zu überlassen. — In der gemeinsamen Sitzung der

beiden wissenschaftlichen Hauptgruppen erstattete zuerst

Prof. Dr: A. Gutzmer Bericht über die Tätigkeit der

im vorigen Jahre in Breslau eingesetzten Unterrichts-
kommission der Gesellschaft. Sie hat folgende Leitsätze

aufgestellt: 1. Es ist notwendig, dafs auf den höheren

Lehranstalten weder eine einseitig sprachlich-geschichtliche

noch eine einseitig mathematisch -naturwissenschaftliche

Bildung gegeben werde. 2. Die Mathematik und die

Naturwissenschaften sind als den Sprachen durchaus

gleichwertige Bildungsmittel zu betrachten; zugleich ist

aber an dem Prinzip der spezifischen Allgemeinbildung

festzuhalten. 3. Die Kommission erklärt die tatsächliche

Gleichberechtigung der höheren Schulen (Gymnasien,

Realgymnasien, Oberrealschulen) für durchaus notwendig

und wünscht deren vollständige Durchführung. Der

mathematische Unterricht hat unter den gegenwärtigen

Verhältnissen zwar keinen Überflufs an Unterrichts-

stunden, aber es erscheint auch keine Vermehrung der

Stundenzahl erforderlich. Seine wichtigste Aufgabe ist

die Stärkung des räumlichen Anschauungsvermögens und

die Erziehung zur Gewohnheit des funktionalen Denkens.

In den Realgymnasien schlägt die Kommission vor, von
Untertertia ab je eine Wochenstunde Mathematik an die

Naturwissenschaften abzugeben. In der Auswahl der

Einzelheiten nach Stoff und Behandlung im Rahmen des

allgemeinen Lehrplanes sei dem Lehrer im mathematischen

Unterricht weitgehende Freiheit zu gewähren, der den

Naturwissenschaften innenwohnende Bildungswert sei auf

den Oberklassen voll zur Geltung zu bringen, auch im

Lehrplan der humanistischen Gymnasien. Dazu sei an

diesen, zunächst für die Physik, die Stundenzahl zu ver-

mehren, später auch für die Chemie und die Biologie, damit

sie so betrieben werden können, dafs eine mehr als blofs

oberflächliche naturwissenschaftliche Ausbüdung erreicht

wird. Die Kommission stellt das Vorhandensein einer

klaffenden Lücke in der naturwissenschaftlichen Gym-
nasialbildung fest und gibt den mafsgebenden Instanzen

anheim, welche Stellung sie hierzu einnehmen wollen.

Hygienische Fragen seien im biologischen und chemischen

Unterrichte an verschiedenen Stellen, namentlich bei der

Besprechung vom Bau des menschlichen Körpers zu er-

örtern. Sexuelle Belehrung, insbesondere Aufklärung

über die in sexueller Hinsicht vorliegenden Gefahren

und über die Gefahren des Alkoholismus sei notwendig,

aber hiermit nicht ein für allemal der Biologe, sondern

jeweils die geeignetste Persönlichkeit (also ein Arzt oder

der Direktor der Anstalt usw.) zu betrauen.
^Forts. folgt.)

PerBonalchronik.

Dem Privatdoz. f. Mathem. an der Univ. Münster

Dr. Max Dehn ist der Titel Professor verliehen worden.

Der etatsmäfs. Prof. f. Physik an der Techn. Hoch-

schule in Hannover Dr. K. Dieterici hat den Ruf an

die Univ. Rostock abgelehnt.

An die Techn. Hochschule in Wien sind als ordd.;

Proff. berufen worden der ord. Prof. an der Bergakad.

zu Leoben E. Dolezal f. prakt. Geometrie und der Maler

E. Veith f. Figurenzeichnen.

Der Prof. an der Ingenieurschule der Univ. Lau-

sanne F. Hahn ist als Prof. f. angewandte Mechanik

an die Univ. Nancy berufen worden; zu seinem Nach-

folger ist Prof. Neeser ernannt worden.

Der Privatdoz. an der Univ. Freiburg i. B. Dr. W.
Paulcke ist als aord. Prof. f. Mineral, an die Techn.

Hochschule in Karlsruhe berufen worden.

Der Privatdoz. f. Physik an der Univ. Berlin Dr|

Hermann Starke ist als aord. Prof. an die Univ. Greifs

wald berufen worden als Nachfolger von Prof. Mie.

Der Privatdoz. an der Univ. Wien Dr. Karl Carda!

ist als Prof. Zsigmondys Nachfolger zum aord. Prof. f^

Mathem. an der Techn. Hochschule in Wien ernannt

worden.
Der ord. Prof. f. Chemie an der Univ. München,

Geh. Rat Dr. Adolf Ritter von Baeyer ist von der math.-

phys. Kl. der Kgl. Preufs. Akad. d. Wiss. zum, auswärt.

Mitglied gewählt worden.

Der etatsmäfs. Prof. f. Markscheide- und Mefskunst

an der Bergakad. zu Berlin Adolf Schneider ist in

den Ruhestand getreten; bei dieser Gelegenheit ist ihm

der Titel Geh. Bergrat verliehen worden.

Der Adjunkt an der Bergakad. in Pfibram, aord.

Prof. Ludwig Kirschner ist zum ord. Prof. f. Berg-

baukunde, Markscheidekunde und Aufbereitungslehre er-

nannt worden.

Der ord. Prof. f. Botanik an der Univ. Wien Dr.

Richard v. Wettstein ist von der Kgl. Akad. d. Wiss.

zu Madrid zum auswärt. Mitgl. ernannt worden.

Der aord. Prof. f. Kinderheilkunde an der Univ. Berlin

u. ärztl. Direktor d. Kaiser- u. Kaiserin Friedrich-Kranken-

hauses Dr. Adolf Baginsky ist zum Ehrenmitglied der

American Pediatric Society ernannt worden.

Der Assistent an der Chirurg. Klinik zu Freiburg i. B.

Dr. Adolf Oberst hat sich an der dortigen Univ. als

Privatdoz. f. Chirurgie u. Röntgenol. habilitiert.

• Der Privatdoz. an der Univ. Graz Prof. Dr. Anton

Bleichsteiner ist zum aord. Prof. f. Zahnheilkunde

ernannt worden.

Der ärztl. Direktor der Charite zu Berlin Generalarzt

Dr. Schaper ist am 25. Sept., im 65. J., gestorben.

Der Privatdoz. f. Ohrenheilkunde an der Univ. Halle

Prof. Dr. Karl Grunert ist kürzlich, 38 J. alt, gestorben.

Der ord. Prof. f. spez. Pathol. u. Therapie der inne-

ren Krankh. an der Univ. Krakau Hofrat Dr. Edward

Sas Korczyhski ist am 23. Sept., 61 J. alt, gestorben.

Xen erschienene Werke.

L. Heffter und C. Koehler, Lehrbuch der analy-

tischen Geometrie. I. Bd. Leipzig, Teubner.

K. Geifsler, Die Kegelschnitte und ihr Zusammen-

hang durch die Kontinuität der Weitenbehaftungen.

Jena, H. W. Schmidt (Gustav Tauscher). M. 5.

F. Rogel, Das Rechnen mit Vorteil. Leipzig, Teubner.

A. Werner, Neuere Anschauungen auf dem Gebiete

der anorganischen Chemie. [Die Wissenschaft. 8.]

Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn. M. 5.

Fr. Vierhapper u. K. Linsbauer, Bau und Leben

der Pflanzen. Wien, Carl Konegen. M. 3,50.

A. Combe, Die Nervosität des Kindes. Ubs. von

H. Fallin. 2. Aufl. Berlin, K. Singer & Co. M. 2,50.

Zeitschriften.

Annals of Malhetnalics. VI, 2. G. A. Bliss,

The Solutions of Differential Equations of the First
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rder as Functions of their Initial. Values. — L. Way-
.nd Dowling, On the Conformal Representation of

Lertain Isosceles Triangles upon the Upper Half- Plane.

— N. J. Lennes, Remarks on a Proof that a Continuous
Function is Uniformly Continuous. — 3. G. A. .Miller,

Croups of the Fundamental Operations of Arithmetic. —
M. B 6 eher, Linear Differential Equations with Discon-

tinuous Coefficients. — R. E. .Moritz, Some Physical

Solutions of the General Equation of the «* Degree.
— F. Gilman, The Ballistic Problem. — G. D. Birk-
hoff, A Theorem Concerning Uniform Convergence.

Meteorologische Zeitschrifl. August. H. Ost hoff,

Die Formen der Cirruswolken. — Haecker, Unter-

suchungen über Nebeltransparenz.

Justus Liebigs Annalen der Chemie. 342, 1. R.

Stoermer und M. Simon, Über geometrisch isomere
Derivate des Diphenyläthylens und deren Configuration.
— G. Lockemann und O. Liesche, Zur,Kenntnis des

.\ethylidenphenylhydrazins. — P. Petrenko - Krit-
schenko und A. Kose hin, Über die Leichtigkeit der

Bildung ringförmiger Verbindungen. — K. Lagodzinski,
Über l,2-.'\nthrachinon; Über 2,3-Dioxyanthracen. —
W. Lossen, Beiträge zur Kenntnis halogenierter alipha-

tischer Säuren.

II Nuovo Cintenio. Luglio. A. Bern in i, Sul calore

specifico e sul calore latente di fusione del potassio e

del sodio. — .\. Righi, Süll' elettrizzazione prodotta

dai raggi del radio. — S. Maresca, Determinazione
delle costanti elastiche deH'allume di cromo artificiale.

— O. Corbino, Süll' osservazione spettroscopica della

luce di intensitä periodicamente variabile. — G. A. Berti,
Suir influenza delle sostanze radioattive nella scarica

elettrica.

CentralbJatt für Mineralogie, Geologie und Palä-
ontologie. 15. September. E. Wittich, Mitteloligocäner

Meeressand bei Vilbel in Oberhessen. — W. v. Knebel,
Über die Lagerungsverhältnisse glazialer Bildungen auf
Island und deren Bedeutung zur Kenntnis der diluvialen

Vergletscherungen ; Der Nachweis verschiedener Eiszeiten

in den Hochflächen des inneren Islands. — H. Hilton,
Über C. Violas Ableitung des Grundgesetzes der Kristalle.

— H. Böckh, Einige Bemerkungen zu der Mitteilung

des Herrn H. v. Staff: »Zur Stratigraphie und Tektogra-
phie der ungarischen Mittelgebirge. I. Gerecse- Gebirge.»

The Geological Magazine. September. J. W. Judd,
Eminent living geologists. — T. G. Bonney, The
chalk bluffs at Trimingham. — R. H. Rastall, On some
rocks from Nev/ Zealand. — H. H. Howorth, The
recent geological history of the Baltic. III: The western
part of the sea.

Nuovo Giornale hotanico italiano. Luglio. P.

Voglino, Contribuzione allo studio della Phyllactinia

corylea (Pers.) Karsten. — P. Cannarella, Ricerche

intorno ai limiti della variabilitä deU'Arisarum vulgare
Targ. — E. Düse, Revisione delle Acaena degli Erbari
di Firenze, Roma e Monaco. — R. Pampanini, Una
nuova varietä dell'.Aristolochia pallida Willd.

Virchows Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 182, 1. W.
Saltykow, Über diffuse Myokarditis. — .M. Oppen-
heim und O. Low, Klinische und experimentelle Stu-

dien zur Pathogenese der gonorrhoischen Epididymitis.
— 0. Frankenberger, Angeborene .Atresie des Kehl-
kopfes. — E. Glas, Beiträge zur Pathologie gutartiger

Tonsillartumoren. — L. Edling, Zur Kenntnis der
Cystadenome des Pankreas. — L. Rauenbusch, Ober
Gallertkrebs der Harnblase. — O. Wagen er, Weitere
Untersuchungen über Oxyuris vermicularis in der Darm-
wand des Menschen. — .M. Nakai, Über die Entwick-
lung der elastischen Fasern im Organismus und ihre Be-
ziehungen zu der Gewebsfunktion.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Georges Lampakis [Prof. agrege f. Christi. Ar-

chäologie an der Univ. Athen], Memoire sur les

antiquites chretiennes de la Grece
presente au Congres international d'Histoire com-

paree, Paris 1900. Athen, Druck der Druckerei

»Hestiat (C. Meissner & N. Kargadouris), 1902. 95 S.

4» mit 198 Abbild, im Text. Fr. 10.

Die vorliegende Publikation will weiteren

Kreisen eine Vorstellung von dem Arbeitsmaterial

vermitteln, das der Durchforschung und syste-

matischen Bearbeitung durch die christliche

Archäologie noch harrt. Der Text bietet nur

eine äufserst lose und summarische erläuternde

Verknüpfung der zahlreichen, z. T. interessanten

und meist auch gut wiedergegebenen .Abbildun-

gen aus dem Gebiet der Architektur und der

Hagiographie ; auf die Berührung, geschweige denn

Lösung irgend eines der zahlreichen sich hier

kreuzenden Probleme hat der Verf. durchweg

Verzicht geleistet. Aber auch trotz des mehr

populären Zweckes, die Teilnehmer am inter-

nationalen Historikerkongrefs in Paris und weiter-

hin noch einen gröfseren Leserkreis durch

Vorlegung eines reichen Bildermaterials für die

christlichen Altertümer Griechenlands zu inter-

essieren, hätte S. 14 die Einteilung der kirch-

lichen Architektur doch wohl nach sachlicheren

Gesichtspunkten als nach mehr politischen Ereig-

nissen erfolgen können. Bei Auswahl der Monu-

mente hätten sodann die verschiedensten Perioden

nicht unterschiedslos durcheinander gemengt

werden sollen; so sind Fig. 87, 88, 117, un-

zweifelhaft ganz späte, nachmittelalterliche Werke,
ohne eine innere Berechtigung unter frühbyzan-

tinische Darstellungen eingereiht. Besondere

Berücksichtigung haben sowohl im Text, wie

im Bildschmuck die keramoplastischen Orna-

mente an der Aufsenseite von Kirchen erfahren.

Neben solchen von zweifellos inhaltlicher Be-

deutung (Anker, Kreuz, Monogramm Christi) ist

die Mehrzahl rein dekorativer Natur, teils uralte

Ornamentmotive, wie Zickzacke und Mäander,

z. T. aber auch spätere, selbst sarazenische

Muster. Um aus den S. 42, 43 reproduzierten

Figuren, die von Lampakis, teilweise unter Be-

rufung auf Bibel- und Väterstellen, vorgeschlagene

Bedeutung herauslesen zu können, benötigt man
schon eines durch eine Hypothese gänzlich ge-

blendeten Auges. Wir hätten statt der Begrün-

dung dieser Unwahrscheinlichkeiten lieber ein

Eingehen auf viel wichtigere Dinge gewünscht.

Immerhin werden weitere Kreise aus der vor-

liegenden Schrift einen Begriff von der hier

noch zu lösenden Aufgabe sich bilden können,

und des Verf.s Bemühen, bei der abendländi-

schen Gelehrtenwelt Interesse für das lange

schwer vernachlässigte Stiefschwesterchen der
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klassischen Archäologie zu erwerben, verdient

in jedem F'alle Anerkennung.

Das letztere Bestreben hat auch Strzy-
gowskis Appell an das Abendland veranlafst,

den er unter der Aufschrift »Die christliche

Kunst in einigen Museen des Balkan« in der

»Österreichischen Rundschau« (III [1905], S.

158 ff.) aus Anlafs des Archäologenkongresses

in Athen veröffentlicht hat. Während L. in obi-

ger Schrift optimistisch der Bestrebungen und

Erfolge der christlichen Archäologie in Athen

gedenkt, zeigt der Grazer Gelehrte, dafs die

Vertretung der christlichen Kunst in den staat-

lichen griechischen Museen die denkbar schlech-

teste, und hierin in den letzten Jahren eher ein

Rückschritt zu verzeichnen sei; dagegen zeigt sich

an leitender Stelle ein wachsendes Bewufstsein

für die Notwendigkeit einer Konservierung der

Monumente im Lande. Ein solches ist freilich

innerhalb des osmanischen Reiches nicht vor-

handen und auch nicht zu erwarten. Dort sind

die wichtigsten Denkmäler, die Hagia Sophia

in erster Linie, von einem beklagenswerten Ruin

bedroht, und nur zu erhalten, wenn sich, wie

Strzygowski vorschlägt, auf internationalem Wege
die nötigen Fonds beschaffen lassen. Das

kaiserliche Museum in Konstantinopel und das-

jenige in Sofia haben übrigens die christlichen

Kunstwerke in anerkennenswerter Weise be-

rücksichtigt, und auch in Belgrad weist Strzy-

gowski erfreuliche Fortschritte nach. »Es wäre

Zeit«, meint er zum Schlufs, »dafs einsichtige

Kreise in Europa und Amerika anfingen, sich

für diese Dinge etwas zu interessieren, zunächst

um den kulturellen Bestrebungen der Balkan-

staaten mehr gerecht zu werden, dann aber,

damit man sich endlich aus dem unverantwort-

lichen Zustande neugierigen Zuwartens aufrüttle

und einmal Ernst mache mit dem Studium und

der Erhaltung der altchristlichen Denkmäler des

osmanischen Reiches«.

Freiburg i. Br. J. Sauer.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

In Chalkis auf Euböa sind unter den mittelalter-

lichen Verschanzungen der Venezianer an der Stelle

eines Beinhauses die Überreste eines ionischen Baues
entdeckt worden.

Personalchronlk.

Der zweite Sekretär des Kais, deutschen Archäolog.

Instituts in Athen Dr. Hans Schrader ist als Prof.

Winters Nachfolger zum ord. Prof. f. klass. Archäol. an

der Univ. Innsbruck ernannt worden.

Dem ord. Prof. f. Kunstgesch. an der Techn. Hoch-

schule zu Wien Dr. Joseph Neuwirth ist der Titel

Hofrat verliehen worden.

Der Kunsthistoriker Dr. Walther Roth es in Wies-

baden hat einen Lehrauftrag f. Kunstwissenschaft an der

Kgl. Akademie in Posen erhalten.

Der Direktor der Kunstgewerbeschule und des Kunst-

gewerbemuseums zu Dresden Geh. Hofrat Prof. Dr. A.

Graff ist in den Ruhestand getreten.

Der ord. Prof. f. Hochbau an der böhm. Techn.

Hochschule zu Prag Hofrat Georg Pacold ist in den

Ruhestand getreten.

Der Direktorialassistent am Berliner Kunstgewerbe-

museum Dr. Adolf Brüning ist zum Leiter des neuen

westfälischen Provinzialmuseums in Münster ernannt

worden.
Dem Honorardoz. f. Modellieren an der Techn. Hoch-

schule in Lemberg Anton Ritter v. Popie! ist der Titel

eines aord. Professors verliehen worden.

Nen erschienene Werke.

A. Richter, Die Lehre von der Form in der Musik.

[Breitkopf & Härteis Musikalische Handbibliothek. XIV.]

Leipzig, Breitkopf & Härtel. M. 4.

K. Henrici, Beiträge zur praktischen Ästhetik im

Städtebau. München, G. Callwey. M. 4.

J. Fr. Löwen s Geschichte des deutschen Theaters

(1766) und Flugschriften über das Hamburger National-

theater (1766 und 1767). Im Neudruck mit Einleitg u.

Erläutergn hgb. von H. Stümcke. [Zobeltitz' Neudrucke

literar. Seltenheiten. 8.] Berlin, Ernst Frensdorff.

E. Devrient, Geschichte der deutschen Schauspiel-

kunst. Neue Ausgabe. 2. Bd. Berlin, Otto Elsner.

Die Bayeux-Tapete. Leitfaden für Besucher des

Nationalhistor. Museums im Schlosse Frederiksborg.

Kopenhagen, Tillge. 25 0re.

Zeitschriften.

Repertorium für Kunstwissenschaft. 28, 4. H.

Tietze, Francisco de HoUanda und Donato Giannottis

Dialoge und Michelangelo. — H. Klaiber, Leonardo da

Vincis Stellung in der Geschichte der Physiognomik und

Mimik. — A. Schmarsow, Konrad Witz und die Biblia

Pauperum. — Chr. Geyer, Zur Geschichte der Adam
Krafftschen Stationen. I. II. — L. Justi, Dürers Dres-

dener Skizzenbuch. Bemerkungen zu der Ausgabe von

Dr. Brück.

Antiquarische Kataloge.

Richard Bertling, Dresden. Kat. 54: Musik-Literatur

des Altertums, des Mittelalters und der neuern Zeit bis

Ende des 18. Jahrh.s (Kirchengesang. Weltliche Musik.

Manuskripte und seltene Musikalien in Drucken aus dem

16. bis ins 18. Jahrb.). 780 Nrn. — Kat. 55: Musik-

Literatur des 19. Jahrh.s (u. a. darin eine reiche Richard

Wagner- Sammlung auch von Originalhandschriften und

bildlichen Darstellungen. Autographen). 1118 Nrn. —
Kat. 56: Kunst und Kunstgeschichte. 1735 Nrn.

Moderne Dichtung.

Referate.

Hermann Stegemann, Daniel Junt. Roman.

Berlin, Egon Fleischel & Co, 1905. 239 S. 8«. M.3.

Ein Werk aus einem Gufs — kein Wort zu

viel, keines zu w^enig. Nicht einen Augenblick

verliert der Dichter die Gestalt Daniel Junts aus

dem Auge — er verschmäht es, die Neben-

handlung weiter auszubauen, so dafs sie den Blick

fesseln und die heftige Spannung ablösen möchte,

welche die unerbittliche Entwicklung von Daniel

Junts Denken und Fühlen im Leser erregt. Dieser

Kraftgestalt ordnet sich alles unter. Und doch

verschwindet oder verblafst keine der fein und

scharf umrissenen Nebenpersonen; ein warm-

blütiges Zusammenwirken von lebendigen Ge-

schöpfen kommt in dem Buch zum Ausdruck.

Der Boden, auf dem diese Menschen stehen, wird

bildkräftig vor unsere Sinne gestellt, bunt und

erdenwarm liegt das Land vor uns, so dafs wir
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Sonnenschein und Wetterschlag am eigenen Leibe

zu spüren, seine herbe Schönheit mit unseren

Augen zu sehen meinen.

Wir sind in den Vogesen, wenige Jahre nach

der Wiedergewinnung des Landes. Unbeugsam

ist der Trotz des Volkes, bitter noch gärt der

Hafs gegen die neue »Schwabenregierung«. Wie
deutsch sie sind in ihrem Trotz, diese Gebirgs-

leute! Und mag auch die Sprache des Nachbar-

landes ihnen ebenso ursprünglich aus dem Herzen

dringen wie ihr uralt Deutsch. Daniel Junt ist

eine echte Grenzfigur: man fühlt, an der Mark-

scheide zweier Völker, wo die Kraft verschiedener

Rassen sich mischt, mögen Männer wie dieser

erwachsen; deutscher Trotz und welsches Feuer,

germanisch starrer Rechtssinn und gallische Ver-

achtung kleiner Sorgen sind in ihm verschmolzen.

Er ruht ganz in sich selbst, nationalem Hader

im Grunde gleichgültig gegenüberstehend.

Das Geschlecht der Junt sitzt seit Menschen-

altern in einem auf Gemeindegut erbauten Berg-

wirtshaus in Pacht, Durch das Recht der Natur

wäre Haus und Halde längst Eigenbesitz des

Geschlechtes, denn in mühseliger Arbeit haben

die Junt die fiebrigen Gelände bezwungen; durch

viele, die Jahrzehnte hindurch fortgesetzte Aus-

besserungen stünde ihnen das Haus zu. Aber

nur auf hundertjährige Pacht lautet das geschrie-

bene Recht. Daniel Junt, ein noch junger Mann
voll ursprünglicher, dumpfer Männlichkeit, ringt

und lechzt nach Arbeit, nach Raum für seine

Kraft, nachdem seine blasse, müde Frau ihm weg-

gestorben ist über einem Kinde. Wenn die Ge-

meinde baute — er will ihr helfen, höhere Pacht

zahlen — , ihm ein neues Haus hinstellte für das

morsche Gemäuer, das die Fülle der Gäste nicht

fassen kann, so das der Wohlstand stets draufsen

bleibt, so wäre ihm ein Arbeitsfeld geboten,

seiner Lust, seiner Kraft würdig und er und sein

Haus würden schliefslich frei von der Gemeinde.

Doch die letztere, kleinlich, weigert sich, läfst ihn,

den Pächter, sogar die Versicherungsgelder zahlen.

Ein Kampf entspinnt sich. Junt hat sich die

Bauern schon dadurch zu Feinden gemacht, dafs

er, wo die Stimme des Rechts es forderte, der

Deutschen Partei nahm. Immer tiefer nagt an

dem hart rechtlichen Herzen des fast dämonisch

männlichen Menschen die Kleinlichkeit, der Un-

verstand der am Buchstaben klebenden, ihn un-

endlich peinigenden Gemeinde. Da kann er nicht

anders: er kündigt die Versicherung, und als

auch da die Gemeinde noch nicht baut, und andere,

neue Unternehmungen das Gedeihen seines Hauses

bedrohen, da zerreifst er die jämmerlichen Fesseln,

mit denen das klägliche Recht des Buchstabens

das wahre Recht des Menschen umspinnt: er

legt Feuer an das Haus, an sein Haus, damit

ein neues erstehe, damit er Luft bekomme. Kein

Schuldbewufstsein drückt ihn nieder: »Mein Sach

ists, die ich verbrenne.« »Sie haben mir mein

Recht verwehrt. Ich habs mir genommen.« Als

das Gesetz seine Haft verlangt, tötet er sich.

Er verschmäht es, zu fliehen von dem Ort, da

er wurzelt: »Über die Grenze? Kann ich den

Berg an den Schuhen mitschleifen!« So fällt er

auf seinem Boden.

Man könnte sagen, der Stoff sei zu eng.

Eng, das ist er: aber in diesem Schicksal spiegelt

sich die kleine und die grofse Welt. — Die

anderen Menschen des Romans sind mit dem
feinsten Künstlerauge geschaut, keine blofsen

Puppen. Nur bei der Gestalt der kleinen

Florence, des von Junt gefundenen und aufge-

zogenen Kindes, wird die Absicht des Dichters,

hier ein menschliches Gegenstück, eine seelische

Illustration zu der Ewerbung des Besitzrechtes

auf Land und Haus geben zu wollen, ein wenig

zu deutlich, so dafs die Gestalt an poetischer

Unbefangenheit verliert:

»Und es war sein Kind, wenn sie es auch

auf dem Scheitholz unter dem Dächlein gefunden

hatten ... sie hatten es aufgezogen, ihm den

Namen und alles gegeben, er hatte es geschüttelt,

wenn es ungattig war, und es war grofs ge-

worden und hing an ihm und hatte keinen anderen

Vater.

Just wie das Haus, die Ferme und die Herberg,

die die Junt von der Gemeind hatten. Die war
auch sein wie das Kind da, das nicht in ihrem

Bett geboren, aber darin warm geworden war.

Die Ferme und das Kind.«

Sonst aber haben wir durchweg lebenswahre

Gestalten, reizvoll zu schauen in der wechselvollen

Art, sich in grofser Liebe oder in grofsem Hals

— ein anderes gibts nicht — um Daniel Junt zu

drängen, der sie alle um Haupteslänge überragt.

Und doch: so übermächtig er erscheint, ist er

doch kein »Obermensch« im gewöhnlichen Sinne:

der Dichter hat ihm die richtigen Mafse gelassen.

Die Sprache des Buches erfüllt kräftig, aber

ohne Aufdringlichkeit die lebensfähigsten all der

Forderungen, die unter dem Zeichen »Heimat-

kunst« einherfahren. Wir haben hier keine

papierene Programmarbeit.

Die Ausstattung ist des Inhaltes würdig.

Ich kann hier nicht von allem sprechen, wozu

die Sache drängte. Vielleicht würde mir, wenn
ich die Wirkung sich verkühlen liefse, hie und

da noch eine Schwäche auffallen. Darauf mag
ich nicht warten. Was oben steht, habe ich

unter dem ersten warmen Eindruck des Buches

geschrieben und schreiben wollen.

Wiesbaden. Paul Wüst.

Notizen und Mitteilungen.

Kea erschieneBe Werke.

K. Storch, Stille Wege. Magdeburg, Creutz. Geb.

M. 3,60.

C. Eyssell-Kilburger (Frau Victor Blütbgen),

Zwischen zwei Ehen. Roman. Chemnitz, Alwin Becker.

M. 2,50.
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Hcuc Erschctnuitdcn
an$ dem

Uerlage von B. 6. Ceubner in Ceipzig.

matbematik.

Schröder, Dr. Richard, Direktor der Ober-

realschule zu Groß-Lichterfelde, die An-
fangsgründe der Differential- nnd In-

tegralrechnung. Für Schüler von höhe-

ren Lehranstalten und Fachschulen so-

wie zum Selbstunterricht. Mit zahlreichen

Übungsbeispielen und 27 Figuren im
Text. [VIII u. 131 S.] Gr. 8. Geb.

M. 1.60.

Heffter, L., Professor an der Universität

Kiel, und C. Koehler, Professor an der

Technischen Hochschule in Aachen, Lehr-
buch der analytischen Geometrie in

systematischer Darstellung. ErsterBand:
Geometrie in den Grundgebilden erster

Stufe und in der Ebene. Mit 136 Fig.

im Text. [XVI u. 526 S.] Gr. 8. Geb.

M. 14.—

Stolz, Dr. Otto, k. k. Hofrat, ord. Pro-

fessor an der Universität Innsbruck, und
Dr. J. Anton Gmeiner, ord. Professor

an der deutschen Universität Prag, Ein-

leitung in die Funktionentheorie.
Zweite, umgearbeitete und vermehrte

Auflage der von den Verfassern in der

»Theoretischen Arithmetik« nicht be-

rücksichtigten Abschnitte der »Vorlesun-

gen über allgemeine Arithmetik« von
0. Stolz. In zwei Abteilungen. IL Ab-
teilung. Mit 11 Figuren im Text. (A.

u. d. T. : B. G. Teubners Sammlung von

Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathe-

matischen Wissenschaften mit Einschluß

ihrer Anwendungen, Band XIV, 2.)

[VIII u. 243—598 S.] Gr. 8. Geb.

M. 9.—

kompl. in einem Bande geb.

[X u. 598 S.] M. 15.—

Weber, Heinrich, Professor an der L'ni-

versität Straßburg, und Josef IVellstein,

Professor an der Universität Gießen,

Encyklopädie der Elementar - Mathe-
matik. Ein Handbuch für Lehrer und
Studierende. In drei Bänden. IL Band:
Elementare Geometrie. Mit zahlreichen

Textfiguren. [XII u. 804 S.] Gr. 8.

Geb. M. 12.—

Ccipzig. B. 6. Ccubner.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Grundbegriffe der Kunstwissenschaft.
Am Übergang vom Altertum zum Mittelalter

kritisch erörtert und in systematischem Zusammenhange dargestellt.

Von August Sch^varsow.

[X u. 350 S.] gr. 8. 1905. geh. Mk. 9.—, geb. Mk. 10.—

Dieses Werk, in dem der Verfasser die abschliefienden Ergebnisse jahrzehntelanger Stndien auf dem öebiete der Kanstwissen-

haft niedergelegt hat, wendet sieh an jedermann, der in das Wesen des künstlerischen Schaffens einzudringen sich bemüht.

Daß die Spätantike den Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung bildet, ist kein Zufall : denn hier an der Grenzacheide zweier welt-

geschichtlicher Epochen, als eine neue Weltanschauung, eine in sich abgeschlossene Kultur durchdrang nnd unter wechselseitiger Befruch-

tung neue Keime entstanden, hier in der tj'bergangszeit des Altertums zum Mittelalter konnten bes«er wie zu irgend einer anderen Zeit

in kritischer Analyse die Grundbegriffe der Kunst überhaupt gewonnen werden.

So ist diese Untersuchung historisch und erkenntnistheoretisch in gleicher Weise, denn es werden einerseits die VoiauMetzongren

dargelegt, unter denen die Kunstwerke der Spätantike entstanden, darüber hinaus aber die Wesensbestimmungcn der einzelnen Künste

aufgezeigft und ihr Verhältnis zueinander geklärt.

Wer eine klare Erkenntnis auf ästhetischem Gebiete anstrebt, wird sich mit diesem Werk eingehend befassen müssen.



2551 14. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 41. 2552

H.Wieners Sammlung
Mathematischer Modelle
im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Die Modelle der „Sammlung" sind für den geome-
trischen Unterricht an höheren Schulen und Hoch-

schulen bestimmt und sollen dem Lernenden Raum-

formen und geometrische Beziehungen durch ein-

fache und übersichtliche Darstellung nahe bringen.

Ebene Gebilde. Drahtmodelle zum Pro-

—^^^^———— jizieren. M. 6.— bis

M. 16.—

Ebenflächige Gebilde.
R^s^^'^äfsige

^
Vielflache

PLATONS, KEPLERS und POINSOTS, Modelle

zur Theorie der Gruppen von Drehungen

M. 7.— bis M. 24.—

Flächen 2. Ordnung, orahtmodeiie,

_^_^^^^^^^_^,^__^_. Hauptschnitte

darstellend, Kugel mit Parallelschnitten M. 8.

—

bis M. 28.— . Bewegliche Modelle der

Flächen 2. O. M. 25.— bis M^ 48.— , und

zwar Fadenmodelle (ohne Gewichte), Stab-

modelle (mit „H. Wieners geschränktem Ver-

bindungsgelenk"), Kreisschnittmodelle aus

Drahtkreisen (mit demselben Gelenk).

Raumkurven und abwickelbare

Flärhpn ^^ Fadenmodelle der abwickel-

^^^—^— baren Flächen von Raum-
kurven, zur Darstellung ihrer Stellen mit

Fortschreiten oder Rückkehr von Punkt, Tan-

gente und Schmiegungsebene, und zwar bei

endlicher Lage des Punktes, unendlich ferner

Lage der Schmiegungsebene, oder der Tan-

gente, oder des Punktes. M. 40.— bis

M. 45.—

Dreh- und Schraubenflächen.

Drehbare Drahtmodelle mit Meridian- und

anderen ebenen Schnitten oder mit Haupt-

tangentenkurven: Kreisring, Drehfläche

eines zur Sinuslinie affinen Meridians, Wen-

delfläche, schiefe Regelschraubenfläche,

Schrauben-Röhrenfläche. M. 50.— bis

M. 175.—

Sämtliche Modelle können einzeln oder in Reihen bezogen werden. Das ausführliche

Verzeichnis mit Abbildungen und genauen Preisangaben wird auf Verlangen von

B. G. Teubner in Leipzig, Poststrafse 3, frei geliefert.

nt}, f cfcJ)id)tc hn htni\fi)t\i i'ünaUt. ^
itt.'S. §el)tftet p. 51.-, gebunben p. 59.—.

l.§ani:

Pon ien SUefltn Jetten bis jitm

et|leu|ltettelbesl6.|o^t(|unbetts.

8. guflafie, scljeftet p. 12.—,

gebunben p. 14.—. >^*^*^<

II. Sanb:

Pont ecflen gtettel bes 16. |af)t'

^unbetts bis ungefähr 1770. 8.

Üufloge, ge()eftet p. 12.—
, geb.

P.14.-. .«..«..«..«.,«..

III. §anb:

|lon ungefaßt; 1770 bis ju @aetf)es

lobt (1832). 8. Auflage, ge»

heftet Potft 12.—
,

gebunben
piatft 14.—. >^*«^*«^*4».

IV. gonb:

@erd)id)te bet neueflen beut-

rd)en fitetatut. 5. gufloge,

geljeftet Potfe 15.—, gebunben

POtfc 17.—. >'**'»«4»*'»<

Pit ausgeraöliltcn §tü*tn ous ben perkfii ber oorjügltdiflcn §d)rtft|lcUct, tljrtn giogra^jfjttn, ^orträls unb

lakrtmtUs in uorjügUd) ousgcfüljtten §oljftf)ntttfn. gos pcrk entf)(ilt btmnod) wie lijittc onbtre ftteratur»

8efti)id)tc jugUid) tint ^ntljologic bcs §t^tn aus btr bcutfd)ctt ^otionoUitcrotur. •«.•.••<
Jrofpcbte unentgeUUd) unb |J0(lfret Don bcr gerlttgsbutfjljanblung §. %. feubnct in feipiig, yo|!|lraße 3.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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P. Hirsch, Bibliographie der deut-

schen Regiments- und Bataillons-

Geschichten. (Louis von Scharfen-

ort, Bibliothekar an der Kriegs-

akad., Hauptmann a. D., Prof.,

Berlin.)

Wege nach Weimar. Monatsblätter von
Fritz Lienhard. I, 1.

Theologie und Kirohenwesen.

J. Herzog, Der Begriff der Bekeh-
rung. {Carl Stange, ord. Univ.-

Prof. Dr. theol., Greifswald.)

R. Mumm, Die Polemik des Martin

Chemnitz gegen das Konzil von
Trient. I. Teil. {Otto Giemen,
Gymnasial - Oberlehrer Lic. Dr.,

Zwickau.)

.A. Wünsche, Die Schönheit der Bibel.

LBd.

Philosophie.

K. Vorländer, Geschichte der Philo-

sophie. I, Bd.: Philosophie des

Altertums und des Mittelalters.

II. Bd.: Philosophie der Neuzeit.

{Hermann Leser, Privatdoz. Dr.,

Erlangen.)

H. Romundt, Kants philosophische

Religionslehre. {Felix Krueger,
Privatdoz. Dr., Leipzig.)

Unterrichtswesen.

K. Walter, Herders typus lectionum.

(August Messer, aord. Univ. -Prof.

Dr., Giefsen.)

U.Oeneralcersammlung des Gymnaxialtereins.

Allgenelne und orientalisohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

K. Vofsler, Sprache als Schöpfung
und Entwicklung. (Philipp August
Becker, ord. Univ.-Prof. Dr., Wien.)

Glossaire hebreu-franfais duXIII«
siecle, p. p. M. Lambert et L. Brandio,

Grieohisohe und lateinische Philologie

und Literaturgesohiohte.

Canti popolari greci. Trad. da
N. Tommaseo. Introduz. da P. E.

PavoHni. (Albert Thumb, aord.

Univ.-Prof. Dr., Marburg.)

W. Sternkopf, Gedankengang und Glie-
derung der Divinatio in Q. Caecilium.

Oeutsobe Philologie und Literaturgesohiohte.

F. Eichler, Das Nachleben des Hans
Sachs vom XVI. bis ins XIX. Jahr-

hundert. (Karl Drescher, Privat-

doz. Prof. Dr., Bonn.)

O.Kuhns, Studies in Pennsylvania German
Family Names.

Englische Philologie und Literaturgesohiohte.

F. Langer, Zur Sprache des Abingdon
Chartulars. (Karl D. Bülhring,
ord. Univ.-Prof. Dr., Bonn.)

J. A. Fr o u d e , Oceana, hgb. von E. Köcher.

Romanische Philologie u. Literaturgesohiohte.

A. Colli gnon, Petrone en France.

(Fr. Ed. Schneegans , aord. Univ.-

Prof. Dr., Heidelberg.)

J. B. Schlachter, Neufranzösiscbes.

Allgemeine und alte Gesohlohte.

Emil Krüger, Die Limesanlagen im
nördlichen England. (Anton von
Premersiein, Privatdoz. Dr., Wieo.)

Xnmigmatisehe Gesellschaft ze< Berlin.

Ittelalterliohe Gesohlohte.

C.WolfSchläger, Erzbischof Adolf I.

von Köln als Fürst und Politiker

(1193— 1205). {Joseph Greving,
Prvatdoz. Dr., Bonn.)

Urkundenbuch der Stadt Heil-

bronn. I. Bd. Bearb. von E.

Knupfer. (Karl Weller, Oberprä-

zeptor Dr., Oehringen.)

Neuere Gesohlohte.

[Albert] v. Holleben, Geschichte des

Frühjahrsfeldzuges 1813 und seine

Vorgeschichte. 1. Bd. (August
Keim, Generalmajor a. D., Berlin.)

O. Weber, 1848. (Georg Kauf-
mann, ord. Univ.-Prof. Dr., Breslau.)

Geographie, Länder- und Viliierkunde.

A. Straufs, Auf dunklem Pfad.

(Elard Hugo Meyer, Honorar-Prof.

Dr., Freiburg i. B.)

R. Martin, Wandtafeln für den Unterricht
in Anthropologie, Ethnograpliie und Geo-
graphie.

Zweiter dad^cher Kolonialkongreß.

Staats- und Reohtswissentohaft

R. Kulen kämpf f, Das Rechtsgut

der elektrischen Arbeit im gelten-

den Strafrecht und sein Schutz.

(Friedrich Meili, ord. Univ.-Prof.

Dr., Zürich.)

Emigrazione e Colonie. VoLI: Eurora.
P.m.

Generaltersammhmg des Vereins ft
Politik (Forts.).

athematik, Naturwissenschaften und ledizin.

Ludwig Günther, Kepler und die

Theologie. (Siegmund Günther,

Prof. an der Techn. Hochschule,

Dr., München.)

Frz. Rogel, Das Rechnen mit VorteiL

Fr. Vierhapper und K. Linsbauer, Bau
und Leben der Pflanzen.

77. Versammlung deutsch

Ärzte (Schlufs).

'•her und

KunstwissBosohaften.

M. Spanier, Hans Thoma und seine

Kunst für das Volk. (Rudolf

Kautzsch, Prof. an der Techn. Hoch-

schule, Dr., Darmstadt.)

Moderne Diehtung.

Clara Viebig, Naturgewalten. (Harry
Maync, Privatdoz. Dr., Marburg.)
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"gTerCag von ^. (^. ^eußner in Jleip^ig un6 ^extin.

Künftkrifd^cr IDanbfd^mucf
•-^•*— „5ßon ben Silberunternel^mungen bet legten S^^re, bic ber neuen „öft^etifd^en ^Bewegung" entfprungen ftnb,

begrüben rcir einä mit ganj ungetrübter j^^u^c: ben „fünftlerifd)en Sßanbfd^mucf für ©c^ule unb ^auä" .... 2ßir

l^aben ^ier roirflid^ einmol ein au$ wormer ?iebc jur guten ©oc^e mit rechtem SSerftänbniS in cf)rlicl)em 53emü^en ge»

fcl^affcneS Untemefimen oor unä — förbern mir eä, i^m unb unä gu yiuii, nad) Gräften!" --• (Kunfttuart, i9oi, gjr. 5.)

Bisher erfd^teneti u. a. folgende grofse Blätter:

S)ie mit * öerfebenen Silber fmb 100x70, bie mit f 75x55, bie anberen 60x50 cm groß.

preis pro Blatt )VIk. 4—

<

*|. gergmann, gfcrofen.

*|. §xtfs, güncngrab.
*|. §xtft, |tn §toI)ln)erh bft frupp.
*g, gu gois'^gfijmonb, gttifd)c"'fanb=

fdjaft (^kropolis).

t£. §urtk|)arbt, Sif^tr am Hlittclme crc,

*§l. gonj, §d)ii)inr}njaIbtannE.

*f. gfttmann, Hulhan^picrhflättcn bei

gtettitt.

t§. |td)robt, Brobcn )lf|)tt bic fapellf,

t|. fit^robt, §ätmann.
*g. fngfls, ^ubrun am Pctrc.

t|. Iikfntftl)er, gHalucn.

t@, i^ihentf^cr, §räl)cu im §d)ttcf.

t@. /ifeent|'d)er, |ud)s im gieb.

t^. Jikcntfi^cr, ^itt)|)örni^cn.

*g. Irtefe, gprtngenber görae.

*||J. "^corgi, |rnte.

*§l. ßcorgi, ßflügenbcr gaucr.

*gt. gaucifen, §tv föl)Ur.

*|. lein, gm |Dcb|!u|)l.

ff. god), glorgen im godjgcbirgc.

Rahmen: 3u ben größeren SBlättern J( 3.80 biB M 17.—

*i. god), i^ifdjerbootc.

*|. god), §letfd)cr.

*J^. §od). fiiffcrn.

*J^. fittümorgen, §übomeriha = gampfer
im gamburgcr gofen.

*|. gaÜmorgtu, goüomotiocnmerltftättf.

*@. fampmann, Slonbaufgang.

t§. fiomiimann. gcrglanb im §d)ttec.

t§. ^ampmann, gbenbrot.

*%. fanolbt, fidicn.

t|.|uitl)ttn, §tiUj|lat^t, Ijtiligc ptl)t.

fg. gdbcr, gonntagsfliüe.

*|. fcj), l^ingcrfjut im palbe.
"%. giebermann, gJem ©Ott raiU rtri)te

^un|l ermcifeu.

fC. ginfr, gibtubfricbcn.

t§. Patti)aci, HorbfteibijU.

t^. ©rlik, Pbe?al)l.

t|. ^rlik, lönfel unb §tetel.

g. ©tto, ffl)riltus unb |likobcmus.

*p. goman, gömifd)c pmjjagna,
*p. |oman, Jaepum.

tflj. §d)ad)t, ^infame pcibe.

*|afi^a §d)ttcib£r, pettlauf.

*ß. Sd)ramm=3ittau, §d)tt)ünc.

*p. |trid)=C()apeU, gieb gtimatlanb abr

.

*p. gtrid) =~f|)apcll , gerbfl im gonb.

t|p. frübnef, glU = §cibclbcrg.

*|. p. floigt, |iirtf)9ang.

*|. ö. golkmoun, Jic §onn' criDad)t.

*|. t). golkmann, göogtnbfs f ornfelb.

fg. pdtc, lunge fannfn.

fg. g. pielanb, gterncnnadjt (Patter^

l)orn).

ff. pürtcnbctger, |äl)nlcin ber r«!"«
"gufred)ten.

Porträts: 50x60 cm M2,.

gauer, ^oetlje — §d)tüer — futf)tr.

§ampf, laifer piljjelm II.

gauer, §lcines §tf)iUcrbilb. ©röße

19x29 cm. *ßrei«.if 1, in furnier»

rahmen ^« 2, in mai'fio.^al)men</^3.

Kleine ödandbilder

für das deutfcbe ßaus
preis )Mk. 2.50, gerahmt )Vlk. 5.—, in Salonrabmen ]Mh. 5.50.

gun^, g[ltc0 gtäbtdjen.

giefe, |{)ri|imarkt.

gaueifen, gulje.

goff, gati)auertn.

0. golkmann, ^rül)ling auf
ber peibe.

o.golkmann, gbeubmolken.
giebet, geiberot.

giefe, finfomer gof.

fa^, güljner.

ifikentfti)cr, paimorgcn.

gu goia=§et)monb, gm feni'

pel tion gegina.

gcin, Bas 2:al.

fflrtUeb^, gefbpiuft.

jpe^et, gm gtabttor.

|trid)=|l)apcU, glü|)enbe|o=

llanien.

0. golkmann, gerbfl in ber

^ifet.

Ceinwandmappe mit 10 Blättern für ^^h. 28.—
Kartonmappe mit 5 Blättern für . Mh. 12.—

Bunte Blätter
preis Mk. 1.—, in furnier-Rabmcn yiV. 1.80,

in marrivem Rahmen )^lh. 3.

—

Slaftgröge 23x33 cm. SSilbgröße öer[(i)iebcn.

10 Blätter in Ceinwandmappe Mk- >»•—

5 Blätter in Kartonmappe . )Vlk. 5.—

Strrnennadit (Patttcljotn). ^on g. ^/piclmtb.

= iVcrkleinertc_SIieclergabc in Schwarz. =

Katalog mit farbiger Cdicdergabc von ca. 100 Bildern

umfonst vom Verlag.

giefe, gerfdjueit.

fiompmann, §turm.

©lüdi, porgenfonne t. god)=

gebirge.

^ampmann, gaumblüte.

§ampmann, gergborf.

gilbenbranb, §tiües ©öß«

d)en.

fiampmann, §ird)e im Uloub'
'

lidjt.

«5lüdi, |m gofenljag.

Peib, gcr Sattenfönger.

Idjroebter, ger finoppc.

Sie „Bunten Blätter" bieten als tleinfte fiünftlerfteiiiäeiit

nungen ben fiunftfreunben bisf)er in bicfer StuSfü^rung nicf|t «oröan

bene TOappenblätter unb iötätter für ben ©c^mucf fletner
SSanbflöt^en unb i»um 91 uf [teilen, ©ie eignen fid) beionbeiv

raegen i^rel bittigen «greifel ju fünftle rücken (S5elegenl)ett« =

gefc^enten, wie fie bisset faiim öorljanben ftnb.
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Paul Hirsch [Bibliothekar an der Königl. Bibl. zu

Berlin, Dr.], Bibliographie der deutschen
Regiments- und Bataillons-Geschichten.
Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 1905. V. u.

170S. 8°. .M. 6.

Die Literatur für Heeres- und Truppenge-

schichte hat durch das oben angezeigte Buch

eine sehr wertvolle Bereicherung erhalten. Zum
erstenmale ist der Versuch gemacht worden, die

grofse Zahl deutscher Regiments- und Bataillons-

gescbichten vollständig und mit bibliographischer

Genauigkeit zusammenzustellen; dieser Versuch

ist nach jeder Richtung hin geglückt. Der
Nichtfachmann könnte glauben, dafs die Arbeit

einer derartigen Zusammenstellung so überaus

mühevoll nicht sei. da die grofsen Berliner Militär-

bibUotheken, z.B. die des Generalstabes, der Kriegs-

akademie und des Kriegsministeriums zweifellos

eine möglichst vollständige Sammlung der Truppen-

geschichten besitzen. Leider ist dem nicht so.

Da die Bibliographie bei jedem Werk die

Bibliotheken Berlins namhaft macht, in denen

sich das Buch befindet, ist der Bibliothekar einer

Militärbibliothek nunmehr in die seit lange her-

beigesehnte Lage versetzt, zu wissen, in welcher

der 6 Berliner Bibliotheken er das in seiner

Büchersammlung fehlende Werk zu suchen hat.

Wenn man bedenkt, dafs leider ein grofser

Teil der Regiments- und Bataillonsgeschichten

als Manuskript oder im Selbstverlag, somit nicht

im Buchhandel erscheint, so ist einerseits die

UnvoUständigkeit der grofsen Militärbibliotheken

erklärlich, andrerseits aber erscheint das Werk
von Hirsch um so dankenswerter.

Die Anordnung des Stoffes ist musterhaft

und die bibliographische Genauigkeit vollkommen.

Hinsichtlich der Vollständigkeit ist zu bemerken,

dafs nur die Truppengeschichten Berücksichtigung

gefunden haben, welche die ganze Geschichte

eines Truppenkörpers oder doch umfassende

Zeitabschnitte behandeln, hingegen nicht die

Darstellungen einzelner Gefechte, oder die An-

teilnahme eines Truppenteils an den Feldzügen.

Der Referent ist durchaus der Ansicht des

Verfassers, dafs diese Truppengeschichten in die

betreffende Kriegsbibliographie gehören. Wie
grofs die in dem Werk erreichte Vollständig-

keit ist, mag ein Beispiel erhärten. Von dem
Westfälischen Jägerbataillon Nr. 7 sind 5 Bataillons-

geschichten erschienen, von denen nur das

Hauptwerk in 3 der in Betracht kommenden
Bibliotheken vorhanden ist; die übrigen 4 Werke
befinden sich in der Privatbücherei von Mittler

u. Sohn, die sich dem Verf. als ausgiebigste

Quelle erschlossen bat. Dem trefilichen Werke
ist die gröfste Verbreitung in der Armee
gesichert.

Berlin. L. von Scharfenort.

Wege nach Weimar. .Monatsblätter von Fritz Lien-
hard. 1. Jahrg., Heft I: Oktober 1905. Stuttgart.

Greiner & Pfeiffer, 1905. 48 S. 8'. Vierteljahr!.

.M. 1,50, einzelne Hefte .VI. 0,60.

Eine neue Zeitschrift, die ein einzelner der Öffentiich-

keit vorlegt. Denn diese Monatsblätter, »die von histo-

risch-philosophischen Gesichtspunkten, besonders im

Geiste Weimars, die .\3thetik der Gegenwart sichten,

das Lebendig -Menschliche herausheben und neue .An-

regungen für die Zukunft bringen wollen«, werden im

wesentlichen von Fritz Lienhard geschrieben werden und

seine Gedankenwelt wiedergeben. Lebensbilder bedeu-

tender Persönlichkeiten sollen sie bieten, die L. selber

»vorstellt und schildert!. Die >Eintönigkeitc sollen sie

vermeiden, indem >die vorgestellten Persönlichkeiten

mit zahlreichen Proben zu Worte kommen«. L. wi

zu einem »feiner -menschlichen Zustand« den Aufwe

versuchen: das soll der Titel seiner Monatsblätter be
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deuten. Im ersten Heft kommt vor allem der Ästhetiker

Heinrich von Stein zu Wort; wir erhalten, aus seiner

'Entstehung der neueren Ästhetik' zusammengestellt

einen Aufsatz 'Winckelmann', zum Schlufs ein Gedicht

und ein paar Sentenzen von ihm. Aulserdem von L.

einen Aufsatz über ihn, der ihn mit Gobineau und mit

Nietzsche zusammenstellt; auch sein Bildnis erhalten

wir. — Über die Notwendigkeit und über die Aussichten

von L.s Unternehmen wollen wir nichts sagen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die kgl. Hof- und Staatsbibliothek in Mün-
chen ist in der letzten Zeit nach der M. A. Z. durch

die handschriftlichen Nachlässe ihres früheren

Direktors Karl v. Halm, des Herausgebers des Würz-
burger »Deutschen Musenalmanachs« Georg Schad, des

Münchener Akademiedirektors Wilhelm v. Kaulbach und
die französische Abteilung der Bibliothek des Münchener
Dramaturgen August Fresenius bereichert worden. H.s

Nachlafs enthält neben manchen Schriftstücken zur Ge-

schichte der Staatsbibliothek vor allem seine ausgedehnte

gelehrte Korrespondenz, in der einige hundert Briefe von
Theodor Mommsen und Friedrich Ritschi hervorragen.

Der wichtigste Teil der Seh.sehen Hinterlassenschaft

sind die teilweise in der Niederschrift der Verfasser vor-

liegenden Manuskripte der Musenalmanache von 1850/59

und des Freiligrath- Albums nebst dem dazu gehörigen

umfangreichen Briefwechsel, in dem nur wenige deut-

sche Dichter jener Zeit ganz fehlen. In dem »Wilhelm

V. Kaulbach-Archiv« finden sich neben vielen Familien-

briefen reichhaltige handschriftliche und gedruckte Doku-

mente zu Kaulbachs Leben und Werken; die Benutzung

dieser Sammlung ist auf die Dauer von 30 Jahren von
der besonderen Genehmigung der Stifter, der Hinter-

bliebenen K.s, abhängig gemacht. Die Schenkung von
A. Fr. umfafst neben einer Reihe gröfserer historischer

und literarhistorischer Werke vor allem seine Sammlung
älterer französischer Dramenliteratur, die kaum ein Gegen-

stück von ähnlicher Reichhaltigkeit in Deutschland finden

dürfte; sie bot dem Dramaturgen das reiche Material für

seine Tätigkeit bei den Sondervorstellungen König Lud-

wigs II.

Der Präsident der Kunstgewerblichen Gesellschaft in

Budapest Georg Räth hat der Bibliothek der dortigen

Akademie der Wissenschaften eine sehr wertvolle

Büchersammlung, die auch seltene Hungarica von
grofsem Werte enthält, hinterlassen.

Personalchronik.

Der Predigtamtskandidat Richard Hartmann in Tü-

bingen und der Lektor der deutschen Sprache an der

Univ. Nancy H. Haag sind zu wissenschaftl. Hilfs-

arbeitern an der Univ.- Bibliothek zu Tübingen ernannt

worden.
Der Oberbibliothekar an der Univ.-Bibl. in Jena Richard

Eschke ist, 59 J. alt, gestorben.

Ken erschienene Werlie.

0. Henne am Rhyn, Aus Loge und Welt. Frei-

maurerische und kulturgeschichtliche Aufsätze. Berlin,

Franz Wunder. M. 3.

H. Henning, Eduard Grisebach in seinem Leben

und Schaffen. Berlin, Ernst Hofmann & Co. M. 2.

Zeitscliriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

221. O. B. , Gesammelte Abhandlungen von Wilhelm

Hertz. — S. Rothschild, Ein bedeutsamer historischer

Fund. — H. Giefs, Die wissenschaftlichen Prüfungen

in China (Schi). — 222. A. Vierling, Die volkskund-

lichen Darbietungen des Salzburger Landes auf dem
Anthropologenkongrefs. — 222/223. A. Wolkcnhauer,
Die älteste Karte von Deutschland. — 223/224. Über

die Notwendigkeit eines Schutzes gegen das Automobil-

unwesen. — 224. Medicus, Moderne Bakteriologie

und Seuchenbekämpfung. — 225. Eine Enzyklopädie
der Kultur der Gegenwart (Die Kultur der Gegenwart,
hgb. von P. Hinneberg). — W., Zwei Bittgesuche aus
dem 18. Jahrhundert. — 226. H. v. Keyserling, Re-

flexionen zur deutschen Bildung und Volkserziehung. —
F. Linke, Die überseeische Auswanderung und das
Deutschtum im Auslande.

Neue Heidelberger Jahrbücher. 14, 1. R. Sillib,

Über Verlegungspläne der Universität Heidelberg. — B.

Chalatianz, Die armenische Literatur des 19. Jahr-

hunderts. — H. Rott, Briefe des Heidelberger Theo-
logen Zacharias Ursinus aus Heidelberg und Neu-
stadt a. H.

Österreichische Rundschau. 28. September. F. Frhr.

von Oppenheimer, Die Wiener Gemeindeverwaltung
und der Fall des liberalen Regimes in Staat und Kom-
mune. IL — E. Reich, Der erste internationale Archäo-

logen- Kongrefs in Athen. — H. Bahr, Der arme Narr.

— Th. G. Masaryk, Das Ende der Obrenowitsch. —
E. Benedikt, Gesetzgebung und Rechtspflege.

The Fortnightly Review. October. »Specto«,
Russia's line of least resistance. — A. Stead, Peace in

the Far East. — C. W. Saleeby, The problems of

heredity. — H. C. Minchin, Sir Thomas Browjie and
his family. — Earl of Dundonald, Notes on a Citizen

army. — Th. Holdich, England's strength in Asia. —
D. C. Boulger, Wei-Hai-Wei and Chusan. — Harriet

Munroe, To the snake dance. — W. C. Courtney,
Christopher Marlowe. II. — J. L. Bashford , Technical

education in Germany. — B. W. Findon, A plea for

the religious drama. — G. W. Sympson, Cricket as a

game. — J. F. Macdonald, French life and the French

stage. — Grazia Deledda, Nostalgia. IL III. — H. G.

Wells, Is sociology a science?

The Contemporary Review. October. E.J.Di Hon,
The story of the peace negotiations. — J. A. Spender,
The results of Balfourism. — S. Olivier, Illumination

in art, love and revivalism. — E. Reich, The crisis in

Hungary. — E. Verney, Iniquities of Poor-Law Admini-

stration. — W. H. Dawson, The German working man
and Protection. — H. Candler, The blackwashing of

Dante. — H. N. Brailsford, »Greece and Macedonia«.
— P. T. Forsyth, The Evangelical Churches and the

higher criticism.

De Gids. September. Virginie Loveling, Erfelijk

belast. — Helene Lapidoth-Swarth, Doodsverzen. —
A. van den Bergh vanEysinga, Van Hebreeuwsche

tot Alexandrijnsche wijsheid. — W. E. van Dam van
Isselt, De encadreering van de landweer in verband

met het reservekader. — A. G. vanHamel, Middel-

eeuwsche Tristan-romans.

Revue de Belgique. Septembre. M. Ansiaux, L'in-

dustrie armuriere. — E. Forgeur, L'industrie houillere.

— F. Pholien, La verrerie. — Marguerite de Lave-
leye, Les oeuvres de la femme. — M. Laurent, L'art

ancien ä l'Exposition. — G. Jorissenne, La musique

de 1830 ä 1905. — M. Wilmotte, La vie intellectuelle.

— J. Coli in, Au pays de »Dju d'la«.

La Civiltä cattolica. Quad. 1326. Le fortune di un

Breve pontificio all' imperatore d'Austria (1803). — I

nostri quattro evangelii. III. II Vangelo di S. Matteo.

— La messa nel medio evo. — Giglio d'oro. XII. XIII.

— Un libro sui sei giorni della creazione. — Lavori

apologetici ed esegetici. — I congressi di Strasburgo.

Revue des Bibliotheques. Mai. Juin. Juillet. P.-A.

Lemoisne, Notes sur l'Exposition des Primitifs fran-

5ais. — H. Omont, Memoire de la Porte du Theil pour

la continuation des Notices et Extraits des manuscrits

en 1790. — L. Thuasne, La lettre de Rabelais ä

Erasme.
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Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Johannes Herzog [Pfarrer in Gerungen], Der Be-
griff der Bekehrung im Lichte der heiligen

Schrift, der Kirchengeschichte und der Forderungen

des heutigen Lebens. Eine Untersuchung. Giefsen,

J. Ricker (Alfred Töpelmann), 1903. VIII u. 120 S.

8". .M. 2.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, den

Begriff und die Notwendigkeit der Bekehrung
zu untersuchen, um insbesondere die Frage
nach der Bedeutung der göttlichen Kausalität

bei der Bekehrung zu beantworten. Zu diesem

Zweck wird zuerst der biblische Stoff zur Dar-

stellung gebracht und sodann eine Reihe von
charakteristischen »kirchengeschichtlichen Bei-

spielen« vorgeführt, worauf schliefslich im dritten

Teil von den »Forderungen der Gegenwart«
die Rede ist, auf die bei der Bestimmung des

Begriffs der Bekehrung Rücksicht genommen
werden mufs. Charakteristisch für die Art des

Verf.s ist das überwiegend psychologische Inter-

esse, das mit grofser Ausführlichkeit bei den

individuellen Gestalten des religiösen Erlebnisses

verweilt und hauptsächlich auf die Schilderung

der wichtigsten Typen der Bekehrung sich be-

schränkt. Daraus erklärt es sich auch, dafs so-

wohl der^biblisch-theologische Teil wie auch die

systematische Behandlung des Problems recht

knapp ausgefallen ist. Insbesondere empfindet

man es als einen Mangel, dafs die Bedeutung

der göttlichen Kausalität zwar immer wieder

behauptet wird, aber ohne dafs doch das damit

gegebene Problem zu einer befriedigenden

Lösung geführt würde (vgl. S. 74 Anm.), Die

Darstellung ist im allgemeinen sehr anziehend

und gibt von reicher persönlicher Erfahrung

Zeugnis. Die Neigung des Verf.s zu Zitaten

wirkt ebenso wie die Einfügung und Andeu-

tung von allerlei gelegentlichen Nebengedanken
oft störend.

Greifswald. C. Stange.

Reinhard Mumm [Lic. theol.], Die Polemik
des Martin Chemnitz gegen das Konzil
von Trient. Eine Untersuchung. I. Teil. .Mit

einem Verzeichnis der gegen das Konzil von Trient

gerichteten Schriften. Leipzig, A. Deichert Nachf.

(Georg Böhme), 1905. VIII u. 104 S. 8°. M. 2.

In seinem Examen concilii Tridentini »hat

Martin Chemnitz seiner Kirche ein Arsenal für

den Kampf gegen Rom geschenkt, wie niemand

vor ihm und für die Folge wohl nur Du Plessis-

Mornay und Johann Gerhard bereitet haben«.

So charakterisiert Mumm richtig die geschicht-

liche Bedeutung dieses stoffreichen, von umfassen-

der theologischer Gelehrsamkeit zeugenden, einst

oft gedruckten, weitverbreiteten, vielgelesenen,

vielgepriesenen und vielbekämpften Werkes. Für

die Polemik der Gegenwart erweist es sich als

unbrauchbar, wie der Verf. gleichfalls sehr richtig

ausführt. Nur ein geschichtliches Interesse also

und daneben die pietätvolle Dankbarkeit gegen

den wackeren Braunschweiger Theologen haben

ihn getrieben, sich eingehend mit diesem Werke
und seiner Vorgeschichte zu beschäftigen. Es
gehörte ein tüchtiges Quantum unverdrossenen

Fleifses dazu. Sehr dankenswert ist es, dafs

M. im Anhang ein möglichst vollständiges Ver-

zeichnis aller gegen das Konzil von Trient ge-

richteten Schriften gegeben hat, wobei er sich

allerdings bei Vergerios 4 1 Flugschriften mit

Hinweisen auf Friedrich Huberts Monographie

1893 und E. Wellers Zusammenstellung im Sera-

peum 1858 begnügt. Dem Vorwort zufolge hat

M. seine Arbeit schon vor einigen Jahren abge-

schlossen. So erklärt sich die spärliche Heran-

ziehung der neuesten Literatur.

Zwickau i. S. O. Giemen.

Aug. Wünsche [Prof. Dr. theol. et phil. in Dresden],

Die Schönheit der Bibel. 1. Bd.: Die Schönheit
des Alten Testaments. Leipzig, Eduard Pfeiffer,

1906. X u. 390 S. 8". M. 8.

Der Plan des Werkes, dessen zweiter, das Neue
Testament behandelnder Band in Jahresfrist erscheinen

soll, hat den Verf., wie er im Vorwort bemerkt, seit

seinen Studienjahren beschäftigt. Einzelne Abschnitte

des Werkes, das durch Herders Schrift »Vom Geiste

der ebräischen Poesie« angeregt worden ist und die

Schönheit der Bibel im Herderschen Geiste behandeln

will, sind in den letzten 15 Jahren schon in wissen-

schaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden. Indem
wir uns die kritische Würdigung dieses Versuches, neben

der religiösen Seite der Bibel die ästhetische unserer

Zeit wieder nahe zu bringen , für später vorbehalten,

lassen wir hier nur die Gliederung des vorliegenden

Bandes folgen , dem der Verf. in kurzem ein Werk über

die Bildersprache des A. T.s, einen Beitrag zur ästhetischen

Bibelbetrachtung beigesellen wird. Von den 15 Kapiteln

behandelt das 1. die Schönheit des alttestamentlichen

Schrifttums im allgemeinen, das 2. die in der alttestament-

lichen Geschichtsdarstellung, das 3. die des A. T.s in

seinen poetischen Schriften, das 5. die in der alttestament-

lichen Volksdichtung, das 6. die im Preisliede der Macht-

taten Jahves an seinem Volke, das 7. die der Maschal-

(Parabel- und Fabel-)Dichtang im alttestamentlichen Schrift-

tum, das 12. die in der Naturpoesie des A. T.s, das 13.

die in der religiösen Poesie des A. T.s. Kap. 4 behan-

delt die Prophetie des Alten Bundes in ihrer religiös-

sittlichen und ästhetischen Bedeutung. Kapp. 8— 11 sind

der Poesie der Fluch- und Segenssprüche, der Trauer-

und Klagelieder, der Spottlieder und des Todes im alt-

testamentlichen Schrifttum gewidmet. Kap. 14 spricht

von Wein, Gesang und Weib in der alttestamentlichen

Poesie, während das Schlufskapitel sich mit dem A. T.

in der bildenden Kunst beschäftigt. Stellen-, Namen- und

Sachregister schliefsen den Band ab.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Zu unserer Mitteilung über die Auffindung der

1 Summarien über die Psalmen und wie sie verdolmetscht

werden von Martin Lutherc im herzogl. anhaltischen

Haus- und Staatsarchiv in Zerbst (s. DLZ. Nr. 40 Sp.

2434) läfst uns die Direktion des Archivs die folgenden

berichtigenden und ergänzenden Angaben zugehen: »Es

handelt sich bei dem Fund nicht um eine Handschrift,
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sondern um einen Druck aus dem Jahre 1531, der mit
einer grofsen Zahl handschriftlicher Bemerkungen ver-

sehen ist, die zur Erläuterung des Textes dienen sollen.

Den Umschlag bildet ein Pergamentblatt, auf welchem
sich gleichfalls handschriftliche Notizen befinden, unter
anderm ein Schreiben an Fürst Georg zu Anhalt. — Wir
haben im Interesse der Sache sofort der Kommission zur
Herausgabe der Werke Martin Luthers (Prof. Dr. Pietsch,

Berlin) das Büchlein zur Verfügung gestellt, wo es sich

augenblicklich noch befindet.«

Personalchronik.

Die theolog. Fakult. der Univ. Kiel hat den aord.

Prof. f. Kirchengesch. an der evang.-theolog. Fakult. der
Univ. Strafsburg Lic. Gustav Anrieh zum Ehrendoktor
ernannt.

Neu erschienene Werke.

W. Schnöring, Johannes Blankenfeld. Ein Lebens-
bild aus den Anfängen der Reformation [Schriften des
Vereins für Reformationsgeschichte. 86]. Halle, in

Komm, bei Rudolf Haupt. M. 1,20.

K. Benrath, Luther im Kloster 1505—1525. Zum
Verständnis und zur Abwehr. [Dieselbe Sammlung. 87.]

Ebda. M. 1,20.

Zeltschriften.

Deutsch-evangelische Blätter. Oktober. Jak ober,
Was an der gregorianischen Universität in Rom gelehrt

wird (Schi.). — v. Broecker, Aus der Kirche Hamburgs.
— 0. Siebert, Die Philosophie im Beginn des 20. Jahr-

hunderts. — Klaiber, Der Kampf um die Weltanschauung
in neueren Dramen.

The Expositor. October. A. E. Garvie, The limi-

tations of Christ's knowledge. — N. J. D. White, The
revealing of the Trinity. — W. H. Bennett, The life of

Christ according to St. Mark. — G. Jackson, Gases of

conscience in the ethical teaching of St. Paul. — W, M.
Ramsay, Iconium. — G. A. Smith, Manasseh's Jeru-

salem.

Teyler's Theologisch Tijdschrift. 3, 4. W. Brandt,
Theologie. — J. C. Matthes, Israelietische Geschiedenis.

Philosophie.

Referate.

Karl Vorländer [Dr.], Geschichte der Philo-

sophie. L Bd.: Philosophie des Altertums
und des Mittelalters. II. Bd.: Philosophie
der Neuzeit. [Philosophische Bibliothek.

Bd. 105. 106.] Leipzig, Dürrsche Buchhdl., 1903.

X u. 292; VIII u. 539 S. 8°. M. 6,10.

Es war sehr zu begrüfsen, dafs die Dürr-

sche Verlagsbuchhandlung ihr der »Philosophi-

schen Bibliothek« zugewandtes Interesse auch

durch Aufnahme eines neuen Grundrisses der

Geschichte der gesamten Philosophie betätigt

hat. Sie liegt uns jetzt in zwei Bänden aus der

Feder Karl Vorländers vor. Wer, wie der Refe-

rent, als Student noch an der Hand von Schweg-

lers »Geschichte der Philosophie im Umrifs«

Seminarübungen mitgemacht hat, der wird diesen

neuen Grundrifs einer besonderen Empfehlung

wert finden. Er ist, auf der Höhe der Zeit

stehend, innerhalb der einem solchen Buch von

vornherein gesteckten und freilich ernstlich zu

berücksichtigenden Grenzen wirklich eine vor-

zügliche Leistung. Geschickt in der übersicht-

lichen Gruppierung des Stoffes, gewandt und

auch lebendig in der Darstellung, die in präg-

nanter Kürze das Wichtigste aus dem Inhalte

der philosophischen Systeme wiedergibt und

auch den Zusammenhang zu den allgemeinen

Situationen der Zeit nicht ganz ohne Erwähnung

läfst, ist die Arbeit gewifs geeignet, den in

Hegelscher Konstruktion befangenen und auch

sonst den heutigen wissenschaftlichen Anforde-

rungen keineswegs mehr gerecht werdenden

Schwegler endgültig überflüssig zu machen. Die

natürlich auch zur Repetition für die Studenten

vorzüglich geeignete und auch aufserordentlich

viel benutzte Geschichte der neueren Philosophie

von Falckenberg ist ja in grölserem Stile gehal-

ten und steckt sich weitere Grenzen, so dafs

neben ihr der zweite Band unseres Werkes seine

Berechtigung nicht verliert.

Es kann natürlich nicht Aufgabe einer kurzen

Besprechung sein, einzugehen auf die Besonder-

heit des Inhalts, an den man ja nicht den An-

spruch auf charakteristische P2igenart der Kon-

zeptionen erheben darf. Aber gern wollen wir

anerkennen, dafs die konzentrierte Darbietung

des Stoffes die Eigeninitiative des Verf.s durch-

aus nicht vermissen läfst. Es liegt nahe, die

Partien über Kant in diesem Sinn hervorzuheben,

denen der Verf. die Resultate seiner früheren

Arbeit besonders zugute kommen lassen konnte.

Zu tadeln wäre nur die oft etwas laxe — frei-

lich durch die zusammenfassende Kürze in etwas

zu entschuldigende — sprachlich-stilistische F'orm.

Fügen wir noch hinzu, dafs den einzelnen

Abschnitten die wichtigste Literatur beigegeben,

dem Ganzen ein ausführliches Namenregister und

der neueren Zeit eine kurze Zeittafel angefügt

ist, beide Bände auch einzeln käuflich sind, so

dürfte das Werk einer günstigen Beachtung voll-

kommen sicher sein.

Erlangen. H. Leser.

Heinrich Romundt [Dr. phiL], Kants philo-

sophische Religionslehre eine Frucht der

gesamten Vernunftkritik. Gotha, E. F. Thienemann,

1904. IV u. 96 S. 8". M. 2.

Die schwerfällig geschriebene, an Exkursen

reiche Broschüre setzt sich zur Hauptaufgabe

den Nachweis, dafs Kants Religionslehre in not-

wendigem sachlichen Zusammenhange mit der

gesamten Vernunftkritik stehe. Der bleibend

wertvolle Gehalt der Kantischen Philosophie er-

schöpfe sich keineswegs in den drei Kritiken;

diese seien vielmehr als (unerläfsliche) Vorberei-

tungen des in der Religionslehre sich vollenden-

den Systems zu betrachten. Die Grundlage

des systematischen Aufbaus sei vorzüglich in

dem Widerstreite zu finden, den die Kritiken

zwischen den Prinzipien der Physik und denen

der Moral statuiert haben.

Dieser gewifs berechtigte, wenn auch nicht

eben neue Gedanke wird zunächst durch eine



:565 21. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 42. 2566

Rekapitulation dessen gestützt, was dem Verf.

als das wesentliche Ergebnis der drei Kritiken

gilt. Es folgt ein Kommentar zur ersten Hälfte

der »Religion innerhalb der Grenzen der blofsen

Vernunftc (I. und IL Hauptstück) im Sinne der

eingangs genannten Aufgabe. Die Darstellung

ist von einer stark apologetischen Tendenz be-

herrscht und enthält sich jeder sachlichen Kritik.

Ihre Klarheit wird vielfach getrübt durch populär

moralisierendes Räsonnement, durch unvermittelte

Parallelen zur Bibel und zur christlichen Dog-
mengeschichte, gelegentlich auch durch Hindeu-

tungen auf theologische und religiöse Aufgaben

der Zukunft. Der Verf. stellt eine Fortsetzung

seiner Studien über Kants Religionslehre in Aus-

sicht und bezieht sich mehrfach auf seine frühe-

ren Veröffentlichungen zur Kantischen Philosophie.

Leipzig. Felix Krueger.

Notizen und Mittellungen.

Ken erschienene Werke.

H. Renner, Das Wesen der Philosophie und die

Kultur. Prolegomena zu einem System des positiven

Kritizismus. Leipzig, Herrn. Rohde. M. 1,20.

L. Brieger-Wasservogel, Plato und Aristoteles.

[Klassiker der Naturwissenschaften, hgb. von L. Brieger-

Wasservogel. V.] Leipzig, Theodor Thomas. M. 3,50.

Sri Agamya Guru Parahamsa, Sri Brahma Dhärä,

sShower from the Highestt. London, Luzac & Co.
Geb. Sh. 3. 6 d.

Zeitschriften.

Revue de Metaphysique et de Morale. Septembre.
L. Brunschvicg, Spinoza et ses contemporains. — G.

Dwelshauvers, De l'individualite. — G. Belot, En
quete d'une morale positive (suite). — C. Hemon:
SuUy-Prudhomme, La vraie religion selon Pascal. —
\i. Bernes, L'education religieuse de l'enfant.

Unterrichtswesen.

Referate.

Karl Walter [Oberlehrer Dr.], Herders typus
lectionum. [.Abhandlung zu dem Jahresberichte

des Wilhelm- Ernst- Gymn. zu Weimar.] Weimar,
Dr^ck der Hofbuchdruckerei, 1905. 24 S. 4".

Walter gibt unter gewissenhafter Benutzung

des vorhandenen gedruckten und ungedruckten

Materials eine detaillierte Schilderung des Lehr-
pians, den Herder im Jahre 1786 in dem ihm

unterstellten Wilhelm -Ernst -Gymnasium zu Wei-
mar eingeführt hat.

Herder hatte in seinem »Reisejournal« von
1769 sehr hart über die bestehende »Latinitäts-

dressur« geurteilt; er hatte darin auch gefordert,

die Grammatik solle man an der Muttersprache

lernen, nicht am Latein, und den fremdsprach-

lichen Unterricht solle man mit dem Französi-

schen beginnen. Infolgedessen hat man Herder
— nicht ohne Grund, wie ich gegen den Verf.

betonen mufs — als Vorkämpfer der Idee des

heutigen Reformgymnasiums mit lateinlosem Unter-

bau bezeichnet. Ahnliche Schulorganisations'pläne

treten übrigens in jener Zeit auch sonst hervor.

Der Lehrplan von 1786 zeigt freilich, dafs

Herder die pädagogischen Ideen seiner Jugend

darin nur zu einem kleinen Teile verwirklicht

hat. Er läfst insbesondere das Lateinische 'in

seiner alten beherrschenden Stellung. Das be-

ruhte wohl nicht blofs'auf Anpassung an die

Macht der historisch erwachsenen Schuleinrich-

tungen: auch seine theoretischen Ansichten dürf-

ten sich gewandelt haben. In einer Schulrede

aus dem Jahre 1788 bezeichnet er das Latein-

schreiben — in althumanistischer Weise — als

einen »rühmlichen, nützlichen und beneidenswerten

Zweck«; gleichzeitig wird es allerdings auch als

Miitel gewürdigt, um »nach Art der .Alten den-

ken und (in der Muttersprache) schreiben zu

könnend. Nunmehr erstrebt also Herder eine

Verbindung der Ziele des alt- und des neu-

humanistischen Lateinbetriebs, wie sie überhaupt

für die Neugestaltung unseres höheren Schul-

wesens um die W^ende des 18, und 19. Jahrh.s

charakteristisch ist.

Giefsen. A. Messer.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

14. Generalversammlung d. Deutschen Gymnasialvereins.

Hamburg, 2. Oktober.

In seiner Eröffnungsrede erwähnte Geh.- Rat Prof.

Jäger (Bonn), dafs zwar das humanistische Gymnasium
noch immer um seine volle Daseinsberechtigung zu
kämpfen habe, dieser Kampf aber nicht mehr so scharf

sei, wie noch vor wenigen Jahren, wenn auch neben

dem loyalen Gegner, dem Reformgymnasium, der ver-

nünftigen Gründen schwer zugängliche Reformradikalis-

mus immer noch als ernste Gefahr bestehe. — Direktor

Lück (Berlin) sprach über die Begründung der Berliner

Gymnasialvereinigung, die durchaus nicht als im Gegen-
satz zum Allgemeinen Gymnasialverein stehend aufzu-

fassen sei. — Physikus Dr. Pfeiffer (Hamburg) erör-

terte die Frage: Wie hat sich das humanistische Gym-
nasium gegenüber den neuerlichen schulgesundheitlichen

Aufstellungen und Ansprüchen zu verhalten? Er befür-

wortete nach der Tägl. R., dafs Neuanlagen und Um-
bauten von Schulhäusern gemeinsam von Schulmännern,

Baumeistern und ärztlichen Sachverständigen beraten

werden. Die gesundheitliche Überwachung der Schüler

ist von Lehrern und Ärzten gen^einsam auszuführen,

wobei der Arzt der Schule als Berater zu dienen hat,

ohne Befugnis zu selbständigen Anordnungen. Die

Beratung soll sich erstrecken auf das Erkennen von

körperlichen Besonderheiten der Schüler (Blutarmut usw.)

und von geistigen Besonderheiten (Ermüdung, zerstreutes

Wesen usw.), eingeschlossen angeborene geistige .Minder-

wertigkeit; ferner auf die gesundheitliche Beratung der

Lehrer über die Benutzung und Schonung der eigenen

Stimmittel und der der Schüler, auf die bestmögliche

Verteilung der Unterrichtsstunden, die Lage der Ferien,

die Höchst- und Mindestforderungen von Arbeit, Ruhe .

und körperlichen Übungen für die verschiedenen Unter-

richtsstufen, endlich auf die Forderungen nach Beschrän-

kung oder Erweiterung des Lehrplanes, soweit] hygieni-

sche Gesichtspunkte angeblich oder in Wahrheit in

Fra;',e kommen. Sodann soll sie die Unterweisung der

Lehrer in hygienischen und insbesondere schulhj'gieni-

schen Fragen und die .Anleitung der Lehrer zu selb-

ständiger Beobachtung der Gesundheit der Schüler be-

treffen. In der Diskussion trat im aligemeinen Zu-

stimmung zu den .Ausführungen des Redners zutage. —
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Geh. Rat Jäger behandelte das Thema: Wie hat sich das
humanistische Gymnasium gegenüber der Behauptung,
dafs der höhere Schulunterricht in Deutschland zu wenig
national gestaltet sei, zu verhalten? Er geifselte die

Phrasenhaftigkeit jüngster Anforderungen in der Richtung
einer nationalen Erziehung und stellte fest, indem er

die verschiedenen Unterrichtsgegenstände durchging, in-

wiefern in den einzelnen nationales Empfinden und
Denken geweckt werden könne und solle und alle Zeit

von tüchtigen Lehrern geweckt worden sei. Von einer

Resolution gegen die jüngsten Angriffe auf das anti-

national gescholtene Gymnasium sah man in der Dis-

kussion ab. Die nächste Versammlung wird um Pfingsten

1906 in Berlin stattfinden; verhandelt wird werden auf
Vorschlag von Geh.-Rat Uhlig über die Themen: 1) Welche
Grenzen müssen bei freierer Gestaltung des Lehrplans
für die obersten Klassen des Gymnasiums notwendig
innegehalten werden? 2) Inwieweit vermag der griechi-

sche und lateinische Unterricht eine wirksame Propä-
deutik für das Verständnis der modernen Literaturen,

insbesondere der deutschen, zu sein? — Zu dem bis-

herigen Vorstand wurden Rektor Kaemmel (Leipzig),

Direktor Kuthe (Parchim), Stadtschulrat Michaelis
(Berlin) und Direktor Schneider (Frankfurt a. 0.) zu-

gewählt.
Personalchronik.

Der Direktor des Gymn. u. Realgymn. in Düsseldorf
Prof. Dr. Paul Cauer ist zum Provinzialschulrat in

Münster i.W. ernannt worden,

Neu erschienene Werke.

Handbuch für Lehrer höherer Schulen. I. Abt.

J. Ziehen, Die innere Organisation des höheren Schul-

wesens; J.Nelson, Die äufsere Organisation des höheren
Schulwesens; K. Fricke, Der Oberlehrerstand, seine ge-

schichtl. Entwickig. u. heut. Lage; H. Vollmer, Evangel.
Religionslehre u. Hebräisch; W. Capitaine, Katholischer

Religionsunterricht; 0. Lyon, Der deutsche Unterricht;

A. Rausch, Philosophische Propädeutik; O. Weifsenfeis,

Das Lateinische und das Griechische. Leipzig, Teubner.
Wespy, Über den Stand der höheren Mädchenschulen

in Preufsen. Ebda.

H. Gaudig, Ein Fortbildungsjahr für die Schülerinnen
der höheren Mädchenschule. Ebda.

Agnes Herrmann, Der Stand des kaufmännischen
Unterrichtswesens für weibliche Angestellte. [Veröffent-

lichungen des Deutschen Verbandes für das kaufmänn.
Unterrichtswesen. 34.] Ebda.

0. Langer, Deutsche Diktierstoffe in Aufsatzform,
vermehrt durch Einzelsätze. 4. Aufl. Wien, Tempsky
u. Leipzig, Freytag. Geb. M. 2.

Zeitschriften.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 17, 1.

E. Hintzmann, Die Erziehung zur Arbeit an den
höheren Schulen, insbesondere den Oberrealschulen. —
K. Swet, Die Handelsrealschule. Kritische Betrachtungen
und praktische Vorschläge. — Th. Schneider, Die Ein-

führung von Weizsäckers Übersetzung des Neuen Testa-

ments in den oberen Klassen der Realgymnasien und
Oberrealschulen.

Natur und Schule. 4,11. Bericht der Unterrichtskom-

mission der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Ärzte. — J.Peiser, Die Mikroskopie einst und jetzt (Schi.).

— H.Gebien, Das künstliche Ameisennest (Formicarium).
— J. Reindel, Biologie der schwarzen Flüsse. — L.

Spilger, Der Naturgeschichtssaal. — H. Bohn, Er-

gänzungsversuch zur Demonstration der Erwärmung der

Flüssigkeiten durch Strömung. — L. Gross, Eine weifs-

köpfige Schwarzdrossel (Turdus merula L.) — J. Staub,
Vereinfachter Gasindikator.

Körper und Geist. 14, 11. Siebert, Das Turnen
an den höheren Schulen. — Binting, Der ?ka'demische

Turnerbund und sein 4. Turnfest in Dessau. — R a d c z w i 1 1

,

Vom Spielkursus in Nääs.

Revue internationale de VEnseignement. 15 Sep-

tembre. M. Schiff, La societe au temps de Corneille

d'apres les Historiettes de Tallemant des Reaux. — E.

Glasson, Le centenaire des Ecoles de droit. — M.
Ransson, Marbourg et les moeurs des etudiants alle-

mands. — J. Simyan, Modifications legislatives pro-

posees pour l'enseignement secondaire. — J. Novak,
Les classes tcheques pour les enfants arrieres en Boheme.
— B. Minssen, Le College Harrow. IV. L'enseignement.

I

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Vofsler [aord. Prof. f. roman. Philol. an der

Univ. Heidelberg], Sprache als Schöpfung
und Entwicklung. Eine theoretische Unter-

suchung mit praktischen Beispielen. Heidelberg, Carl

Winter, 1905. VIII u. 154 S. 8».

In seiner sprachphilosophischen Kampfschrift

»Positivismus und Idealismus in der Sprachwissen-

schaft« (Heidelberg 1904, vgl. DLZ. 1904, Sp.

3083 ff.) ergaben sich Vofsler theoretisch zwei

Arten der Sprachbetrachtung, die rein ästheti-

sche und die entwicklungsgeschichtliche, je nach-

dem die freie, individuelle Schöpfung oder die

aus der Wechselwirkung der Sprechenden sich

ergebende Entwicklung ins Auge gefafst wird.

Hier setzt die neue Schrift ein, deren Inhalt

im wesentlichen der folgende ist: Der Verf.

unterwirft zunächst den Begriff der Entwicklung

einer logischen Prüfung, bei der sich dieser als

einer jener willküdichen Sammel- und Ordnungs-

begriffe erweist, mit denen wir eine Gruppe

von Erscheinungen zum Zweck der Analyse zu-

sammenfassen, Begriffe, die erst dadurch logi-

sche Geltung erhalten, dafs sie auf ihren Grund-

wert geprüft und als richtig befunden werden.

Die Entwicklungsgeschichte verwendet als Mafs-

stab für die unendlich vielfältige und durchweg

in individuelle Einzelfälle zerfallende Wirklichkeit

Ideen (z. B. Lautgesetze), die keine theoretische

Existenz haben (ebensowenig wie die Naturge-

setze), wenn auch die Erkenntnis, die wir mit

ihrer Hilfe erringen, ihre tatsächliche Gültigkeit

behält.

Der Sprachwissenschaft liegt die ästhetische

und die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung

der Sprache ob. Ist aber die Sprachwissen-

schaft auch imstande, dieses ihr Geschäft auto-

nom zu verrichten oder wird sie sich bei ande-

ren Wissenschaften (z. B. bei der Psychologie)

Sukkurs holen oder gar diesen Hilfswissenschaften

von ihren Verrichtungen das Wesentliche über-

lassen müssen? Mit nichten! Denn die Psycho-

logie, die sich mit den psychischen (psycho-phy-

sischen) Gesetzen beschäftigt, unter welchen unser

geistiges Leben verläuft, untersucht die Psyche

als bedingtes Phänomen; Ästhetik und Logik

hingegen untersuchen die Erkenntnistätigkeit un-
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seres Geistes, insofern er Schöpfer und unbe-

dingte Ursache ist. Wie sollte man aber das

Unbedingte aus dem Bedingten erklären können?

Beim Beschreiben kann die naturalistische Psy-

chologie der Sprachwissenschaft behilflich sein,

das Erklären bleibt Sache und Aufgabe der

letzteren. So sind z. B. die Assoziationen und

ihr gesetzmäfsiges Verhalten Gegenstand der

Psychologie, aber die Assoziationen in ihrer un-

endlichen Möglichkeit und Variation, während

die historische Tatsache, ob eine bestimmte Asso-

ziation tatsächlich stattgehabt und eine gegebene

sprachliche Analogiebildung bedingt hat, einzig

und allein vom Sprachhistoriker entschieden wer-

den kann.

Wenn wir nun die Sprache einerseits als

Schöpfung, andrerseits als Entwicklung betrach-

ten, welchen Sinn haben für uns die Begriffe

von Analogiebildung und Lautwandel? Keines

der Merkmale, nach denen man sie unterscheiden

wollte, erweist sich als stichhaltig. Weder als

störende oder hemmende Wirkung des normal

fortschreitenden Lautwandels, noch als sprung-

weise Lautsubstitution gegenüber den graduell

und unvermerkt sich vollziehenden mechanischen

Wandlungen, noch als sporadische Erscheinung

im Gegensatz zu den gesetzmäfsigen Verände-

rungen ist die Analogiebildung zureichend defi-

niert; es geht auch nicht an, den Lautwandel

dem physiologischen und die Analogie dem psy-

chologischen Gebiete zuzuweisen; denn überall

tritt im Grunde immer nur wieder psychischer

Zusammenhang hervor, da die Sprachwissenschaft

es nicht mit der Sprache als physischem Ge-

räusch, sondern mit den inneren Lebensbedingun-

gen der Sprache zu tun hat. Somit bleiben also

zwei Arten von psychischen Tätigkeiten übrig,

eine, die schöpft, und eine, die entwickelt; hier

psychischer Zusammenhang oder Anschauung,

welche den Lautwandel erzeugt, dort psychischer

Zusammenhang oder Assoziation, welche den

Lautwandel überträgt, erhält und weiterbildet.

Lautwandel, insofern er aus psychischer Tätig-

keit hervorgeht, ist Sprache als Schöpfung;

Analogie, insofern sie das Geschaffene erhält,

verallgemeinert und gruppiert, ist Sprache als

Entwicklung.

Fragen wir nun nach der Ursache, nach der

unbedingten Ursache des Lautwandels, so müssen
wir allen Lautwandel darauf zurückführen, dafs

unsere inneren Anschauungen auf dem Wege
über die Sprachwerkzeuge in die Erscheinung

treten. Indem nämlich unsere Anschauungen

fortgesetzt variieren, da jede innere Anschauung

ausnahmslos individuell und stets nach Gelegen-

heit und Zusammenhang eine verschiedene ist,

so variiert auch die Erscheinung, d. h. der Laut,

in gleichem Schritt. Mit jeder Sinnesvariation,

mit jedem Bedeutungswandel ist auch ein ent-

sprechender Lautwandel verknüpft. Nicht die

pathologischen Variationen des Lautes, nicht die

mehr oder minder fühlbaren artikulatorischen Stö-

rungen und Ungenauigkeiten der Lautbildung kom-

men da in Betracht, sondern die gesunden, all

den tausendfachen Schwankungen des Gemüts
entsprechenden lautlichen Schattierungen (even-

tuell auch der Mangel an solchen Schwankungen
und Schattierungen). Unter Lautwandel als

Schöpfung verstehen wir demnach • die unend-

lichen und individuellen Variationen des phoneti-

schen Phänomens der Sprache, insofern sie durch

anschauende Tätigkeit unseres Intuitionsvermögens

verursacht und geregelt werden und dement-

sprechend auf die erzeugende und regelnde Ur-

sache auch wieder zurückbezogen werden können.

So ist alles Sprechen schöpferischer Lautwandel.

Die Grammatik jedoch erkennt füglicherweise

Lautwandel nur dort an, wo ein späterer Laut

sich aus dem entsprechenden früheren entwickelt

hat, d. h. sie beschäftigt sich nur mit dem Laut-

wandel als Entwicklung. Wie der Punkt zur

Linie, so verhält sich der schöpferische Laut-

wandel zur Lautentwicklung. Jener ist sprach-

liches Ereignis, ist das in die Erscheinungtreten

einer lautlichen Intuition, hat also keine Aus-

dehnung in Raum und Zeit. Die Lautentwick-

lung aber entsteht durch die historische und

konstruktive Verbindung entsprechender laut-

licher Phänomene.

Die Sprache als Entwicklung beruht durch-

aus auf analogiebildender Tätigkeit. Der Boden,

auf dem die Entwicklung erfolgt, ist der W^echsel-

verkehr der Individuen einer Sprachgemeinschaft,

der keimfähige Samen aber ist die individuelle

Neuschöpfung. Nur so können sich selbst bei

intensivstem Wechselverkehr jene starken indivi-

duellen Spaltungen innerhalb einer und derselben

Sprachgemeinschaft ergeben und erhalten, die

häufig genug beobachtet werden. Das Beson-

dere und Lebendige entquillt also dem Individual-

bewufstsein, das Gemeinsame und Tote wird

durch den Wechselverkehr weitergeschoben.

Analogie ist eine psychische Machtfrage, sie er-

folgt, wie alle empirische Begriffsbildung oder

Gruppierung, willkürlich. Eben darum ergeben

sich auch innerhalb einer Sprachgemeinschaft

gemeinsame Sprachtendenzen, weil sich Willens-

richtungen am leichtesten von Individuum auf

Individuum übertragen und zu einem Gesamt-

willen oder Gesamtinstinkt summieren. Die

Summe sämtlicher Lauttendenzen, die sich in

einer bestimmten Sprachgemeinschaft beobachten

lassen, können, soweit ihnen eine gemeinsame

Richtung eigen ist, wieder unter dem konstruk-

tiven Sammelbegriff Sprachgeist zusammengefafst

werden.

Ich habe versucht, die wesentlichen Gedan-

kengänge in V.s neuer Schrift knapp zusammen-

zufassen und glaube ihr dadurch einen Dienst

zu erweisen, indem aus meiner Übersicht klar
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hervorgeht, dafs es sich nur um eine Erörte-

rung der theoretischen Unzulänglichkeit aller Ent-

wicklungsgeschichte und alles Gesetzeformulierens

handelt und nicht etwa um den Sprung vom Laut-

gesetz in die Psyche des Individuums; denn die

schöpferische Sprachtätigkeit des Individuums hat

ihre Bedingung in der ästhetischen Intuition und

kann daher nur ästhetisch, d. h. individuell und

monographisch betrachtet werden. Der Laut-

wandel als Entwicklung hingegen läfst sich nicht

anders als entwicklungsgeschichtlich erklären.

Denn gerade weil das Gesetz lediglich das Be-

dingte und Gemeinsame in einer Sprache um-

fafst, kann es nicht aus einem Prinzip des Un-

bedingten, Freien und Individuellen, des An-

schauens und Sprechens erklärt werden. Gerne

würde ich noch bei den praktischen Beispielen

verweilen, in denen V. einerseits durch ästhetisch-

kritische Betrachtung Einsicht in die schöpferische

Sprachtätigkeit des Individuums zu gewinnen sucht,

andrerseits durch eine umfassende entwicklungs-

geschichtliche Erörterung der historischen Wand-
lungen einer Sprache die obwaltenden Sprach-

tendenzen, den Geist dieser Sprache zu erfassen

sich bestrebt. Auch hier begegnen wir wieder

einer Fülle von feinen Bemerkungen, die dem
Ref. vielleicht um so bestechender scheinen, als

sie auf bereits vorbereiteten Boden fallen. So
suche ich schon lange in meinen Vorlesungen

die wichtigsten frankogallischen Lautverschiebun-

gen unter der gemeinsamen Sprachtendenz der

Dehnung und Vorwärtsbewegung der Artikulations-

stelle zusammenzufassen, was ich nur erwähne,

um auf die Schrift hinzuweisen, die zuerst diesen

Gedanken in mir angeregt hat: Baudoin de
Courtenay, Vermenschlichung der Sprache

(Samml. gemeinverst. wiss. Vorträge. Hamburg
1893). Unsere bleibende Dankbarkeit verdient

V. für sein mannhaftes Eintreten für die Auto-

nomie der Sprachwissenschaft, für sein energi-

sches Verlangen nach ästhetisch -kritischem Ein-

dringen in den Geist bedeutender individueller

Schöpfungen neben der positiven evolutionisti-

schen Sprachforschung und — wenn es mir, dem
Positivisten aus E. Laas' Schule, geglaubt wer-

den darf — für die konsequente theoretische

Verfechtung seines idealistischen Standpunktes.

Wien. Ph. Aug. Becker.

Glossaire hebreu -fran9ais du XIII ^ siecle. Recueil

de mots hebreux bibliques, avec traduction fran9aise.

Manuscrit de la Bibliotheque nationale, fonds hebreu

No. 302, publie par Mayer Lambert [Maitre de Con-

ferences f. Hebräisch u. Aramäisch an der Ecole des

hautes etudes zu Paris] et Louis Brandin. Paris,

Ernest Leroux, 1905. XV u. 295 S. 4».

Die Handschrift war von Arsene Darmesteter aufge-

funden worden, indessen vereitelte ein vorzeitiger Tod
seine Absicht, sie herauszugeben. Jetzt ist an seine

Stelle sein Vetter Brandin getreten, der sich der Mit-

arbeiterschaft Lamberts erfreute. Das Wörterbuch ist im

13. Jahrb. von einem sonst unbekannten Joseph-ben-Simon

für Samuel ben-Jacob verfafst worden. Es galt bei der

Ausgabe, die Bedeutung der romanischen Wörter nach
den hebräischen festzustellen , die sie übersetzen sollen,

und dann diese Wörter mit denen des französischen

Wortschatzes zu identifizieren. Meistens hat der Glossa-

tor das hebräische Wort durch ein französisches über-

setzt. Zuweilen aber bietet er keine wörtliche Über-
tragung, sondern eine Erklärung durch eine grammati-
sche Bemerkung, durch ein hebräisches Synonym, durch
eine Anführung aus den Targumen. Die Herausgeber
haben der Textherstellung und der französischen Rück-

übersetzung den Index des Glossars folgen lassen; hier

sind die französischen Wörter alphabetisch geordnet

und von einer Übersetzung ins heutige Französisch
begleitet, während das Original der Reihenfolge der Bibel

sich anschUefst.

Notizen und Mittellungen. .

Nen erschienene Werke.

R. Unger, Hamanns Sprachtheorie im Zusammen-
hange seines Denkens. München, Beck. M. 6,50.

H. Oertel, Contributions from the Jäiminlya Bräh-

ma5a literature. 5*^ Series. [S.-A. aus dem Journal

of the American Oriental Society. Vol. XXVI.]
The Nakä'id of Jarlr and al-Farazdak ed. by

A. Ashley Bevan. Vol. I, P. I. Leiden, E. J. Brill". M. 10.

Bibliotheca Abessinica ed. by E. Littmann. I:

E. L. , The legend of the Queen of Sheba in the tradi-

tion of Axum. II: J. O. Boyd, The text of the Ethiopic

Version of the Octateuch, with special reference to the

age and value of the Haverford Manuscript. Ebda. Je

M. 1,70.

J. Chotzner, Hebrew Humour and other Essays.

London, Luzac & Co. Geb. Sh. 5.

Zeitschriften.

The Indian Aniiquary. August. E. Hultzsch,
Notes on the poet Rajasekhara. — V. A. Smith, Asoka's

alleged mission to Pegu (Suvannabhumi). — M. N.

Venkataswami, Some Telugu folksongs. — Ch.

Partridge, A complete verbal cross- index to Yule's

Hobson-Jobson or glossary of Anglo-Indian words.

Recueil d'archeologie Orientale. VII, 4—7. Cler-

mont Ganneau, Le Livre de la Creation et de l'Histoire

(fin); Un edit du roi Agrippa II; Inscription grecque et

arameenne de Zindji-Dere; L'inscription grecque de

Hazem-el-ser. Les composes en cpiXo; Zeus Naos et

Zeus Bomos; La Nativite et le bas-rehef de Palmyre;

Une inscription neo-punique datee du proconsulat de L.

Aelius Lamia.

Revue simiiique. Octobre. J. Halevy, Recherches

bibliques: Le prophete Sophonie (fin); Antinomies d'hi-

stoire religieuse (suite); Note sur la geographie de

l'Atharva-Veda; Une inscription rupestre sabeenne du

Djebel Djihaf. — J. S., Opinions et observations sur le

sumerien. — Ch.Virolleaud, Ophiomancie babylonienne.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Canti popolari greci. Tradotti ed illustrati da

Niccolö Toramas eo, con copiose aggiunte ed

una introduzione per cura di P. E. Pavolini

[aord. Prof. f. Sanskrit an der Univ. Florenz].

[Biblioteca dei popoli diretta da Giovanni

Pas coli. V.] Mailand, Remo Sandron, [1905].

200 S. 8». L. 2,50.

159 Volkslieder verschiedenen Genres und

188 Distichen werden uns in der vorliegenden
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Sammlung in italienischer Übersetzung geboten.

Den Grundstock bildet die Sammlung von Tomma-
seo (Venedig 1843), wozu eine Reihe anderer

Texte aus neueren Werkfen hinzugefügt sind;

eine vergleichende Inhaltsübersicht (S. 191) er-

möglicht es, das griechische Original bei Passow

und in den sonstigen Ausgaben rasch aufzufinden.

Den Anmerkungen Tommaseos, die das ästhe-

tische und inhaltliche Verständnis der Texte ver-

mitteln sollen, fügt Pavolini einige Zusätze hinzu,

die teils auf neuere Literatur verweisen, teils

sprachliche und sachliche Erläuterungen geben.

Die kurze Einleitung (von P.) bietet unter Her-

anziehung treffender Urteile Fauriels eine hübsche

und stimmungsvolle Charakterisierung der neu-

griechischen Volkspoesie. Das Büchlein erfüllt

durch die angemessene Auswahl den Zweck,
italienische Leser mit der Eigenart und Schön-

heit des griechischen Volksliedes bekannt zu

machen; was den Forscher interessieren dürfte,

sind die Distichen, die aus einer unedierten, im

Besitz von D. Comparetti befindlichen Sammlung
aus Samos, Ikaros und Kalymnos übersetzt sind.

Marburg. Albert Thumb.

W. Sternkopf [Oberlehrer Dr.], Gedankengang und
Gliederung der Divinatio in Q. Caecilium.
[Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums in Dort-

mund.] Dortmund, 1905. 20 S. 4°.

Nach einer einleitenden pädagogischen Ausführung,
die die Brauchbarkeit der Divinatio für die Einführung
in die Cicerolektüre auf dem Gymnasium nachzuweisen
sucht, legt der Verf. zuerst die Gliederung der Rede im
allgemeinen klar, um darauf die Ausführung und Ver-

bindung der einzelnen Teile zu erörtern und mit der

Darstellung einer genauen Disposition zu schliefsen.

— Ein Anhang beschäftigt sich dann noch mit der Kritik

und Erklärung einzelner Stellen.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werke.

Hedwig Jordan, Der Erzählungsstil in den Kampf-
szenen der Ilias. Breslau, in Komm, bei Max Woywod.
M. 4.

Lysias' Ausgewählte Reden mit einem Anhang aus
Xenophons Hellenika. Hgb. von A. Weidner. 2. Aufl.

bes. von P. Vogel. Leipzig, G. Freytag, und Wien, F.

Tempsky. Geb. M. 1,50.

C. Musonii Rufi Reliquiae. Ed. 0. Hense. Leip-

zig, Teubner.
J. Ph. Krebs, Antibarbarus der lateinischen Sprache.

7. Aufl. von J. H. Schmalz. 2. Lief. Basel, Benno
Schwabe. M. 2.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Ferdinand Eichler [Skriptor an der Univ.-Bibliothek

in Graz, Dr.], Das Nachleben des Hans Sachs
vom XVI. bis ins XIX. Jahrhundert. Eine

Untersuchung zur Geschichte der deutschen Literatur.

Leipzig, Otto Harrassowitz , 1904. IX u. 234 S. 8".

M. 5.

Der Verf. • dieses Buches ist seit Jahren auf

andrem Gebiet tätig, mit dieser schon vor langer

Zeit in ihren Anfängen entstandenen Arbeit

schliefst er seine germanistische Tätigkeit ab.

So ist das Buch ein Abscbiedsbucb. Das ist zu

bedauern, denn das Ganze ist eine erfreuliche

Leistung. Die Materialsammlung ist fast vollstän-

dig, und es ist darauf hingearbeitet, zu zeigen, in

welchen Zusammenhängen bei Hans Sachsens so

besonders wechselvollem Nachleben das Bild des

Dichters bei der Nachwelt in den verschiedenen

Zeit- und Geschmacksrichtungen sich ändert.

Eichler beginnt mit der Erörterung des Schick-

sals der Originalmanuskripte des Hans Sachs,

das nun ziemlich aufgehellt erscheint (S. 10 ff,),

nur neigt der Verf. ebenfalls zu sehr dazu,

Herrmanns seinerzeit geäufserte Ansicht von

einer verlorenen handschriftlichen Dramensamm-
lung des Hans Sachs (Nürnberger Hans Sachs-

Festschrift 1894 S. 410 ff.) zu akzeptieren. Es
mufs nochmals entschieden betont werden, dafs

diese Hypothese Herrmanns stets nur Verwirrung

gestiftet hat, und ich glaube, ihre Unhaltbarkeit

Euphorion II, S. 397 ff. und 830 ff. eingehend

nachgewiesen zu haben. Hier hat E. nicht ganz

genügend nachgeprüft, denn auch die an dieser

Stelle gegebenen Zitate sind nicht ganz richtig.

Bei der Schilderung von Hans Sachsens mündlichem

Nachleben unter den späteren Meistersingern im

17. Jahrb. hätten ferner die im Literarischen Verein

abgedruckten Nürnberger Meistersingerprotokolle

wohl noch reichere Ausbeute gewährt. Dagegen
fallen interessante Streiflichter auf das dramatische

Fortleben Hans Sachsens (S. 37 ff,), das in seinen

volksmäfsigen Ausläufern bis ins 19. Jahrb. reicht.

Vielfach verästelt überblicken wir dann Hans
Sachsens literarisches Nachleben im 17. Jahrb.;

hier klafft in der Beurteilung Hans Sachsens schon

frühe der Gegensatz zwischen Gelehrten und

Poeten, der bis zum Auftreten Goethes reicht,

und der in E.s Darstellung überall mit der wün-

schenswertesten Deutlichkeit herausgearbeitet

wird. Wir sehen, dafs die zunehmende Gering-

schätzung Hans Sachsens fast stets von den

Poeten ausgebt, während das historisch-antiqua-

rische Interesse der Gelehrten dem Dichter ganz

wesentlich gerechter wird (im 17. Jahrb. Schottel,

Morhof, der Altdorfer Gelebrtenkreis, Chr. Tho-
masius. Wagenseil mit seinem auf authentischen

Quellen beruhenden Buche über den Meistergesang

(1697); im 18. Jahrb. Gottsched u. a.). In der

bekannten Hamburger Fehde Wernicke - Postel-

Hunold (1701 ff.) ist dann der Tiefstand der Hans

Sachsschätzung erreicht, und Hans Sachs zum Ahn-

herr des schon von Gryphius ohne Beziehung auf

Hans Sachs verspotteten Knittelverses gemacht,

auf Grund von kritischen Anschauungen, die sich

in keiner Weise auf originale Kenntnis von des Dich-

ters Werken stützten. Nur in einem Punkte sehen

wir auch in jener schlimmen Zeit noch ein glänzendes

Nachleben, das E. eingehend darlegt, Hans Sachs

wird wenigstens geschätzt als Verfasser des geist-
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liehen Liedes 'Warum betrübst du dich, mein

Herz', das eine ganze Geschichte hat, das jedoch

— E. schwankt mit seiner Meinung — nicht

von Hans Sachs herrührt! Über die Zeit der

Leipzig -Schweizer Kämpfe (Kap. III) — wieder

eine Zeit schwankender Beurteilung — führt die

Darstellung dann hinauf zu Goethe und Wieland;

namentlich des ersteren Verhältnis zu Hans Sachs

und seinen Werken wird eingehend und an-

schaulich dargelegt. Hierbei kommt E. auch auf

die Hans Sachsische Metrik zu sprechen, und es

gereicht mir zu besonderer Freude, dafs E, sich

durch die s. Zt. von mir angeregte Arbeit von

Ch. A. Mayer abwandte von seiner früheren

Anschauung, Hans Sachs habe Vierhebigkeit des

altdeutschen Reimverses unter möglichster Wahr-
nehmung der natürlichen Betonung durchzuführen

gesucht. E. erkennt jetzt auch der Metrik des

Hans Sachs 'jambischen Rhythmus' zu. Die

gleiche Anschauung wird eine weitere von mir

veranlafste Arbeit von A. Kühn bezüglich der

Lieder eines anderen Meistersängers aus dem
15. Jahrh., nämlich Mich. Behaims, weiter zu

erweisen suchen, und zwar unter möglichst ein-

gehender Heranziehung der Musik bez. der

Melodik. Ich selbst werde den Fachgenossen

in kurzem eine eingehendere, vom historischen

Standpunkt begonnene Untersuchung vorlegen,

welche hoffentlich weitere Klärung bringen wird.

Ich bemerke aber schon jetzt, dafs ich das

'jambische Element' in der Metrik des Hans

Sachs zunächst nur auf die produzierende

Tätigkeit bei ihm und anderen meistersinge-

risch geschulten Dichtern anwende, es also

zunächst ansehe als das die Silbenzahl richtig

regelnde, bezw. kontrolUerende Element. Denn
schon bei einem Verse von acht Silben ist

es — zumal bei einer so reichen Produktion wie

die des Hans Sachs — ohne ein immanentes,

stets unbewufst glatt zu handhabendes Hilfsmittel

gar nicht mehr möglich ohne stete Störung der

Produktionstätigkeit die verlangte Silbenzahl

richtig zu gewinnen, eine Tatsache, auf die bis-

her, so viel ich sehe, nicht genügend hingewie-

sen worden ist. Sechs Silben dürften wohl die

Grenze sein, bis zu welcher der einfache Über-

blick reicht. Bei Versen von gröfserer Silben-

zahl gibt dann die Anlehnung an den — histo-

risch gegebenen — jambischen Rhythmus dem
Dichter das notwendige Mittel, die erforderliche

Silbenzahl entsprechend zu gewinnen. Natür-

lich bedarf dieser Erwägung gegenüber, welche

zunächst die Produktionstätigkeit trifft, die

Frage einer weiteren besonderen Beantwortung,

wie die Verse des Hans Sachs jeweils ge-

lesen wurden, eine Beantwortung, die für die

verschiedenen Kreise, die an Hans Sachs heran-

traten, vielleicht auch etwas verschieden aus-

fallen dürfte. — Das letzte Kapitel bei E. be-

handelt dann die Anschauungen der Romantiker,

bei denen die Behandlung Hans Sachsens in

A. W. Schlegels Berliner Vorlesungen den kri-

tischen Höhepunkt darstellt, und schHelslich

die Gewinnung für die Bühne durch Deinhard-

stein und Richard Wagner. Hier am Schlüsse

hätte ich dem fleifsigen Buche gerne noch

etwas Gutes gesagt, doch hat der Verf.

hier gerade zu guter Letzt seine Trümpfe, die

der Stoff ihm noch bot, aus der Hand gleiten

lassen. Die Behandlung des Hans Sachsstoffes

durch R. Wagner mit ihrer klassischen Schilderung

spezifisch deutschen Volkslebens im 16. Jahrh.

wird mit etwas über einer halben Seite abgetan.

Das ist um so mehr ein Mangel, als auch über

das Verhältnis Wagners zu seinen Vorgängern

Deinhardstein und Lortzing nichts gesagt wird.

Lortzings Oper ist aber im Textbuche nach

Deinhardstein gearbeitet, und hat ihrerseits wieder

alle wesentlichen Züge für R. Wagners Handlung

geliefert. Zwei einschneidende Änderungen aber

geben dann Wagners Dichtung ihr charakteristi-

sches Gepräge, die Heranziehung von Wagen-
seils Buch und zweitens die Ersetzung des Hans

Sachs in seiner Liebhaberrolle bei Deinhard-

stein und Lortzing durch die erfundene Gestalt

Walther von Stolzings, wogegen Hans Sachs,

jetzt als der reife, ernste, alles humorvoll

überschauende Mann völlig natürlich die vor-

her künstlich angebrachte Schützerrolle des

Kaisers übernimmt. Hierdurch erst hat die

ganze Handlung, jetzt ausschliefslich in den

Kreisen der Bürger spielend, ihre notwendige

und abschliefsende Einheitlichkeit des Tones

gewonnen.

Bonn. Karl Drescher.

Oscar Kuhns [Prof. f. roman. Sprachen], Studies in

Pennsylvania German Family Names. [S.-A.

aus den Americana Germanica, 1902.] Middleton,

Conn., Wesleyan University, 1902. 43 S. 8".

Die Familiennamen der Deutschen und Schweizer,

die im 18. Jahrh. nach Pennsylvanien ausgewandert sind,

haben seit jener Zeit solche Veränderungen durchge-

macht, dafs manche von ihnen kaum mehr erkennbar

sind. Vom historischen, wie vom genealogischen Stand-

punkt aus untersucht nun Kuhns, unter Benutzung der

von der einschlägigen Literatur gebotenen Hilfsmittel,

diese deutschen Familiennamen, um ihre ursprüngliche

deutsche Form und dann die Änderungen festzustellen,

die sie in Amerika erlitten haben. Er teilt dabei die

Namen nach ihrer Herkunft aus ursprünglichen Personen-

namen, aus Ortsangaben, aus Standes- und Berufs-

bezeichnungen usw. Von S. 26 bis zum Schlufs gibt er

ein alphabetisches Verzeichnis der in Pennsylvanien ge-

läufigen deutschen Namen in ihrer ursprünglichen und

ihrer anglisierten Form. Die interessante Arbeit zeigt

u. a. , wie in der anglisierten Form sich zum Teil die

ursprüngliche Aussprache des Namens erhalten hat, und

bietet Anhalte für die Bestimmung der einstigen Heimat

der Familie. Neben den Umsetzungen in den englischen

Lautbestand kommen übrigens auch völlige Übersetzun-

gen ins Englische vor.
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Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Prof. f. ausländ. Literaturen an der Univ. Nancy
Henri Lichtenberger ist als Maltre de Conferences für

deutsche Lit. an die Univ. Paris berufen worden.

Der bisherige Prof. an der germanist. Abt. der Stan-

ird-Univ. in Palo Alto (Kalifornien) Dr. Julius Göbel
-t an die germanist. Abt. der Harvard -Univ. in Cam-
bridge (Massachusetts) berufen worden.

ICen erichienene Werke.

H. Rofs, Norske Bygdemaal. L [Videnskabs - Sel-

skabets Skrifter. IL hist.-filos. Kl. 1905, No. 2.] Christia-

nia, in Komm, bei Jacob Dybwad.

Zeitschriften.

Die neueren Sprachen. Oktober. M. Hart mann,
Jahresbericht der deutschen Zentralstelle für internatio-

nalen Briefwechsel 1904— 1905.

Zu Nr. 36, Sp. 2199.

In meine Besprechung des Buches »Adalbert Stifter

und die Romantik* von Wilhelm Kosch hat ein Satz

Eingang gefunden, der des Autors Auffassung von
Stifters Charakter als unselbständig erscheinen lassen

könnte: »Tiefe Leidenschaftlichkeit, allmählich von einer

strengreligiösen Weltanschauung bezwungen, sei der

Grundzug seines [Stifters] Wesens, hat schon Sauer in

der Einleitung zur Gesamtausgabe erkannt.* Herr Pro-

fessor Sauer macht mich darauf aufmerksam, dafs er

in dieser Einleitung von den Ergebnissen der druck-

fertigen und um wenig später veröffentlichten Arbeit

seines Schülers Kosch Gebrauch gemacht und dies

a. a. 0. angeführt habe. Es erscheint daher die neue
•Auffassung von Stifters Charakter als das Resultat ge-

meinsamer Untersuchungen Sauers und Koschs. Ich

beeüe mich dies festzustellen.

Wien. Stefan Hock.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

F. Langer [Dr.], Zur Sprache des Abingdon
Chartulars. Berlin, Mayer & Müller, 1904. 3 EL

u. 75 S. 8". M. 1,80.

Dem Beispiele von Brüll, Karaus und

Wroblewski folgend hat der Verf. der vor-

liegenden Schrift die Sprache des Urkunden-

buches des Klosters zu Abingdon untersucht,

welches in zwei um 1200 und 1260 entstandenen

Handschriften überliefert ist. Er hat sich jedoch

auf die Lautlehre beschränkt und eine kurze

Untersuchung über die Vorgeschichte der beiden

Texte, die Treue der Überlieferung und die

Verläfslichkeit der modernen Ausgaben voraus-

geschickt. Hauptsächlich bietet er gut geordnete

Listen der handschriftlichen Formen, die von den

regelmäfsigen westsächsischen abweichen; aber

leider bleibt bei diesem Verfahren vieles, was
für eine abschliefsende Beurteilung notwendig

wäre, entweder ganz beiseite oder wird zu un-

vollständig mitgeteilt. Nicht selten verrät die

Arbeit arge Nachlässigkeit; z. B. bei der Deu-
tung so durch und durch klarer Formen wie

wiidu oder ges(w)itolad. Die am Schlüsse ge-

gebene kurze Zusammenstellung von Spuren

mundartlicher Eigentümlichkeiten von Abingdon

Hatte vollständiger sein können und kritischer

sein müssen.

Bonn. K. D. Bülbring.

James Anthony Froude, Oceana. Für den Schul-

gebrauch herausgegeben von Edmund Köcher [Ober-

lehrer in Magdeburg, Dr.]. [Freytags Sammlung fran-

zösischer und englischer Schriftsteller.] Leipzig, G.

Freytag, und Wien, F. Tempsky, 1905. 148 S. S».

Geb. M. 1,50.

Der Ausgabe von Froudes Oceana, or England and
her colonies, der Frucht seiner Reisen in die englischen

Kolonialgebiete, deren Vertreter nach seiner Ansicht in

einem Reichsparlament auch Sitz und Stimme haben
sollen, ist als Vorwort eine Lebensskizze des Verfassers

nach Saintsbury und Mc Carthy voraufgeschickt. Dem
Texte folgen auf S. 122— 145 geschichtliche, geographi-

sche und andere sachliche wie auch sprachliche Anmer-
kungen. Den Schlufs des Buches bildet ein Verzeichnis

von Eigennamen.

Notizen und Mittellungen.

Nea erschienene Werke.

The Oxford English Dictionary ed. by J. A.

H. Murray. Vol. VIl. Oxford, Clarendon Press (Lon-

don, Henry Frowde). Sh. 5.

Zeltschriften.

Die neueren Sprachen. Oktober. W. Münch, Ein

italienischer Vorgänger Miltons (Erasmo di Valvasune).

I. — R. J. Lloyd, Glides between consonants in English.

VII. — J. Geddes, A universal aiphabet.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Albert Collignon [Prof. f. Geschichte der lat. Lite-

ratur an der Univ. Nancy], Petrone en France.
Paris, Albert Fontemoing, 1905. IX u. 197 S. 8°.

Fr. 3.

Viel geschmäht, im Stillen gelesen und be-

wundert, Gegenstand philologischer Forschung

oder willkürlicher Deutungssucht, übersetzt und

nachgeahmt, von geschickten Fälschern ergänzt

und weiterausgebaut, endlich in seinem wahren

Wesen erkannt als Sittenroman und Meisterwerk

eines welterfahrenen geistvollen Skeptikers und

glänzenden Stilisten, gehört Petrons Satiricon zu

den von jeher meistgelesenen Büchern des

Altertums. Der Verf. der vorliegenden gründ-

lichen Arbeit führt uns zunächst in Schreiber-

und Gelehrtenstuben des Mittelalters, wo der

Text Petrons abgeschrieben und fleifsig exzer-

piert wird und den Fabliaudichtern einen ihrer

beliebtesten Stoffe bietet, die »Witwe von Ephe-

sus«, ein Beispiel weiblicher Unbeständigkeit,

das sich Frauenhasser wie der Verfasser des

berüchtigten Matheolus und der französische

Bearbeiter des Textes Jehan Lefevre*) nicht

entgehen liefsen.

Mit dem 16, Jahrh. beginnt die philologische

Behandlung des Petrontextes. Bemerkenswert

ist, dafs Rabelais und Montaigne Petron zwar

') Im 14. Jahrh., nicht erst nach dem Erscheinen der

Petronausgabe von 1482, wie irrtümlich behauptet wird.
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erwähnen, aber keine irgendwie nennenswerte

Beeinflussung durch ihn zeigen. Erst Mathurin

Regnier und besonders Barclay, dessen Verhältnis

zum Satiricon Collignon in seinen »Notes sur

TEuphormion de Jean Barclay« eingehender be-

handelt hat, ahmen Petron nach. Im 17. Jahrh.

hat Petron eifrige Leser und Bewunderer, unter

ihnen den feierlichen Balzac, die Epicuräer und

»libertins«, Saint - Evremond , der in seinem

»Jugement sur Seneque, Plutarque et Petrone«

1670 den Verfasser des Satiricon einen »esprit

universel« nannte und über Seneca stellte und

wie La Fontaine eine »Matrone d'Ephese« schrieb,

dann Bussy-Rabutin, der in »Histoire amoureuse

des Gaules« Petron nachahmt. Die Entdeckung

der nach ihrem Fundort Trau codex Traguriensis

genannten Handschrift veranlalste einen regen

Austausch von Meinungen und Abhandlungen, an

dem in Frankreich u. a. Chapelain teilnahm, und

der sich wiederholte, als der französische Offizier

Fr. Nodot 1690 gefälschte Petronfragmente ver-

öffentlichte. Voltaire erkannte als einer der

ersten den wahren Charakter des bis dahin als

historische Allegorie und Satire auf Nero und

seine Zeit aufgefafsten Satiricon. Der Kritik

des 19. Jahrh. s war es vorbehalten, in muster-

gültigen Ausgaben und zahlreichen Übersetzungen

den schwierigen Text zu erläutern und seine

Kenntnis zu verbreiten. Nie wurde in Frankreich

Petron so oft übersetzt und nachgeahmt. Das

durch die Fortschritte der Philologie und Archäo-

logie geförderte, durch die Reaktion gegen die

romantische Literatur, durch die Bemühungen

der Dichter des Parnasse neuerweckte Interesse

am klassischen Altertum liefs eine Reihe von

historischen Romanen und Dramen entstehen, in

denen der Einflufs Petrons zu bemerken ist, oder

die Gestalt des »elegantiae arbiter« eine Rolle

spielt. Die Generation Renans wufste die über-

legene Skepsis, die stilistischen Vorzüge, die

seltene Erzählergabe des »Merimee antique«, wie

Renan Petron nennt, zu würdigen. Volkstümlich

wurde Petron durch Sienckiewicz' Roman »Quo

vadis?«, den der Verf. in einem letzten Kapitel in

seinen Schwächen und Vorzügen einer mafsvollen

Kritik unterzieht. Im Anhang wird Andrieux' Gedicht

»l'Equivoque« mitgeteilt und die jüngste Petronüber-

setzung von Laurent Tailhade, der zuerst das eigen-

tümliche Kolorit des Satiricon durch Archaismen und

reichHche Verwendung der modernen Argotsprache

wiederzugeben sucht, eingehend besprochen.

Das Büchlein, das auf Vollständigkeit keinen

Anspruch macht, gibt eine treffliche Übersicht

über ein interessantes Kapitel der französischen

Literaturgeschichte; einzelnes, besonders im

letzten, der Neuzeit gewidmeten Kapitel, liefse

sich den Andeutungen des Verf.s folgend, weiter

ausführen, so das Verhältnis von A. France zu

Petron.

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

J. B. Schlachter [Dr.], Neu französisches. [Programm
der k. k. III. Deutschen Staatsrealschule in Prag-Neu-

stadt.] Prag, 1903. 33 S. 8".

Der Verf. bietet Beiträge zur französischen Lexiko-

graphie, die ein Ergebnis einer umfangreichen Lektüre

der Zeitungen und der modernen Belletristrik sind. Unter

vier Rubriken stellt er zusammen die Neubildungen, die

mit Hilfe verschiedener Suffixe und Präfixe und durch

Wortkürzung entstanden sind, die Substantivierungen von
Redeteilen und Wortverbindungen, die Wiederbelebungen

veralteter Ausdrücke und die Entlehnungen aus der Volks-

sprache. Künftig will er uns auch syntaktische und
stilistische Neuerungen in der französischen Sprache'

vorlegen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Yereine.

In Lüttich hat vom 10.— 14. Septbr. ein Kongrefs
für Ausbreitung der französischen Sprach«
getagt. Seine Organisation lag vor allem in den Handel

von Prof. Wilmotte, den Vorsitz führte Prof. Paul Meyer|

Von seinen Verhandlungen erwähnen wir nach der

»Museum« den Vortrag von Prof. A. G. van Hamel übe

die Behandlung der Palatale im Picardischen und den

von Herrn Cohen über Belgisch-Französisches. Auf C.i

Antrag erklärte sich die Abteilung auch für die gleicl

mäfsige Gestaltung der bibliographischen Mitteilunge«

der verschiedenen Zeitschriften für französische Philologie

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Emil Krüger [Direktorialassistent am Provinzii

museum in Trier, Dr.], Die Limesanlagen i

nördlichen England. [S.-A. aus den Bonn

Jahrbüchern. H. 110, 1903.] Bonn, Druck von G
Georgi, 1903. 38 S. 8" mit 3 Taf.

Der Verf. schildert auf Grund der englischen

antiquarischen Literatur und eigener Anschauung

die römischen Grenzbefestigungen im nördlichen

Britannien. Er unterscheidet drei Anlagen: einen

südlichen Erdwall Hadrians, einen mehr gegen

Norden vorgeschobenen Rasenwall des Antoninus

Pius, den Severus aufgab, um wieder auf die

Linie Hadrians zurückzugreifen und hier einen

neuen Rasenwall zu ziehen, endlich eine im

4. Jahrh. errichtete steinerne Limesmauer, die

eine Restauration der severischen Anlage dar-

stellt. Eine sichere Entscheidung über die

Richtigkeit dieser Ergebnisse, die in vielen

Punkten von den Ansichten von Bruce, Hübner

und Haverfield abweichen, ist erst — was der

Verf. auch selbst zugesteht — von künftigen

Ausgrabungen zu erwarten. Der deutschen und

österreichischen Limesforschung wird die sorg-

fältige Abhandlung durch die Zusammenfassung

und kritische Prüfung des bisher in schwer er-

reichbaren englischen Werken verstreuten Ver-

gleichsmaterials, das in gelungenen Plänen und

Übersichtskarten veranschaulicht wird, zweifellos

gute Dienste leisten.

Wien. A. v. Premerstein.
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Notizen und Mittellungen.

GeaellBchaften and Vereine.

Numismatische Gesellschaft.

Berlin, 11. September.

Der Vorsitzende, Geh. Reg.-Rath Friedensburg,
widmete zu Beginn der Sitzung dem vor kurzem ver-

storbenen Ehrenvorsitzenden Landgerichtsrat Dannenberg
einen längeren Nachruf. D. war vor 62 Jahren Mit-

begründer der Berliner Gesellschaft, der ältesten in Deutsch-

land. Auf wissenschaftlichem Gebiete war er wohl der

bedeutendste Vertreter jener älteren Schule, die den Haupt-

zweck ihrer numismatischen Studien in der Sammlung,
Erklärung und Vergleichung einzelner Münzen, ganzer

Münzreihen und gröfserer Funde sah. Die von ihm
hierbei befolgte und zur Meisterschaft ausgebildete

Methode ist noch heute allgemein mafsgebend. Vermöge
seiner ungewöhnlichen universalen Bildung, seines er-

staunlichen Gedächtnisses, seines feinen Sinnes für

die Zusammenhänge hat D. Grofses zu leisten ver-

mocht. An seinem Hauptwerk, den deutschen Münzen
der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit, hat er un-

ablässig gearbeitet, bei seinem Tode war er mit der

Drucklegung des 4. Bandes dieses Werkes beschäftigt.

— Hr. von derHeyden legte die berühmte Dreifaltig-

keitsmedaille des Hans Reinhard in einem herrlichen

Exemplar vor und besprach die Technik und Geschichte

dieses Pracht- und Prunkstückes deutscher Goldschmiede-
kunst der Renaissance. — Direktor Dr. Menadier berich-

tete nach d. Voss. Z. über seine Reise nach Kopenhagen und
Stockholm. In den dortigen Museen liegen — auswärts so
gut wie unbekannt — noch zahlreiche Münzfunde aus
dem 10. und 11. Jahrb., namentlich Stockholm besitzt

einen derartigen Vorrat dieser Münzen, dafs seine deut-

schen Reihen selbst von den hiesigen Schätzen nicht über-

boten werden. M. erwähnte als besonders wichtig einen

Regensburger Pfennig Kaiser Arnulfs und namentlich
einen mit der vollständigen Aufschrift Adalbero dux ver-

sehenen Denar, der die vielfach vertretene und be-

kämpfte Annahme, dafs auch die alten Kärntener Herzöge
das Münzrecht ausgeübt haben, endlich zur Gewifsheit

erhebt. — Geh. Reg. -Rat Friedensburg besprach die

soeben erschienene Fortsetzung der von Dr. Frhr. v.

Schrötter als Teil der Acta Borussica herausgegebenen
Darstellung des preufsischen Münzwesens im 18. Jahrb.:

das zweite Heft des beschreibenden Teiles , die unüber-
sehbare Menge der Münzen Friedrichs II. umfassend,
und den ersten Band der Münzgeschichte, der bis zum
Jahre 1740 geht.

ZeitBeliriften.

Bibliotheque de l'Ecole des Charles. Juillet - Aoüt.
M. Jusselin, Notes tironiennes dans les diplomes. —
R. Poupardin, Notes carolingiennes. I. Un nouveau
manuscrit des Annales de Saint-Bertin. — E. Clouzot,
Un voyage ä l'ile de Cordouan au XVI e siecle. — L.

Delisle. Vers francjais sur une pratique usuraire abolie

dans le Dauphine en 1501.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Caspar WolfSchläger [Dr. phil.], Erzbischof
Adolfl, von Köln als Fürst und Politi-

ker (1193 — 1205). [Münstersche Beiträge
zur Geschichtsforschung hgb. von Aloys
Meister. N. F. VI.] Münster (Westf.), Coppenrath,

1905. 1 Bl. u. 112 S. 8». M. 2.

An den unseligen Wirren nach Heinrichs VI.

Tode trägt Adolf die Hauptschuld; den Grund
seines traurigen Verhaltens haben Abel (König

P.hilipp), Winkelmann (Philipp von Schwaben und

Otto IV.), Röhrich (Adolf I.) u. a. in Motiven

niederer Art, namentlich in gemeiner Geldgier,

erblicken wollen. Ihre Auffassung entspricht

nicht ganz der Wahrheit. Nachdem bereits

Schwemer (Innocenz III. und die deutsche Kirche)

Adolfs Charakter besser durchschaut hatte, ist

nun Wolfschläger mit gutem Geschick daran

gegangen, die Handlungsweise des Kölner Erz-

bischofs aus der allgemeinen Interessenpolitik

seiner Zeit heraus verständlich zu machen. Die

Politik dieses Mannes, der mehr weltlicher als

geistlicher Fürst gewesen ist, diente ganz seinen

landes- und reichsfürstlichen Interessen. Er war

so recht der Typus der damaligen Fürsten, die

auf jede Weise ihre Gewalt und Rechte auf

Kosten der kaiserlichen erhöhen wollten. Darum
stand es nach dem Tode des kraftvollen

Heinrichs VI. bei ihm von vornherein fest, dafs

nicht wieder ein Sprofs des mächtigen und

herrschgewaltigen Staufenhauses die Krone er-

langen durfte; aber auch ein Weife konnte ihm

nicht lieb sein, da ein König aus diesem Hause

eine Gefahr für die einstmals weifischen Be-

sitzungen der Kölner Kirche in Westfalen be-

deutete. Erst nachdem die Kandidaturen Bern-

hards von Sachsen und Bertholds von Zähringeu

mifsglückt waren, liefs sich Adolf aus Rücksicht

auf die aus Handelsinteressen englandfreundliche

Bürgerschaft von Köln für Otto gewinnen; dabei

suchte er aber sogleich nach der Krönung die Inter-

essen von Stadt und Erzstift urkundlich sicher

zu stellen. Als aber Adolf merkte, dafs seine

reichsfürstliche und landesherrliche Stellung durch

Ottos Vorgehen und des Papstes Eingreifen zu

dessen Gunsten gefährdet und dafs besonders

sein Herzogtum in Westfalen von dem Weifen

bedroht war, da glaubte er in dem Übertritt

zum Staufen sein Heil zu finden. Allerdings

hat auch die klingende Münze bei diesem Partei-

wechsel, ebenso wie bei der Wahl Ottos, mitge-

wirkt; indes war das für die damalige Zeit gar

nichts Unerhörtes. Die Geldgeschenke waren

nur eine willkommene Zugabe. An erster

Stelle sind es doch ganz andere Gründe gewesen,

die Adolfs Verhalten bestimmten, nämlich das

Bestreben, seine reichs- und landesfürstlichen

Interessen zu wahren. Es ist das Verdienst des

Verf.s, gezeigt zu haben, dafs Adolf eine zwar

nicht anziehende, aber doch machtvolle und

zielbewufste Persönlichkeit gewesen ist.

Bonn. Josef Greving.

Urkundenbuch der Stadt Heilbronn. l. Bd.

Bearbeitet von Eugen Knupfer, [VVürttember-

gische Geschichtsquellen hgb. von der Württem-

berg. Kommission für Landesgeschichte. 5. Bd.] Stutt-

gart, W. Kohlhammer, 1904. 14* u. 681 S. 8». M. 6.

Der längst erwartete erste Band des Heil-

bronner Urkundenbuchs ist endlich erschienen,
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nachdem leidige Umstände den letzten Abschlufs

eine Reihe von Jahren verzögert hatten. Er
reiht sich würdig den andern von der Kommission

herausgegebenen Urkundenbüchern der früheren

Reichsstädte Efslingen und Rottweil an. Früh

genannt als kaiserliche Pfalz, im 12. Jahrh. als

Markt und Hafenplatz, im 13. als Stadt, erlebt

Heilbronn eine aufsteigende Entwicklung, be-

sonders im 14. und 15., aus denen die meisten

Urkunden der vorliegenden Edition stammen. Der
nunmehr veröffentlichte erste Band geht bis 147 5

herab; der zweite Band wird gegenwärtig von

Dr. Moriz von Rauch in Heilbronn ausgearbeitet.

Mit den allgemeinen Grundsätzen der Auswahl

wie der Bearbeitung kann man sich nur einver-

standen erklären. Aufgenommen sind alle Ur-

kunden, die Material für die Stadtgeschichte

bieten; ja es hätte hier noch etwas weiter ge-

gangen sein dürfen, wenigstens scheinen uns die

wichtigen Urkundenauszüge des Codex Hirsau-

giensis auch in das Urkundenbuch zu gehören.

Für die der Reichsstadt untertänigen Dörfer sind

die Urkunden ebenfalls gesammelt und ent-

sprechenden Orts eingereiht. Die weitaus gröfsere

Zahl der beinahe 1000 Nummern des Bandes

stammt aus dem reichhaltigen Heilbronner Stadt-

archiv.

Öhringen. Karl Weller.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In dem Kommissionsverlage von F. & 0. Brock-
mann s Nachfolger, R. T a m m e in Dresden ist kürzlich

unter dem Titel: »Die Dresdner Handschrift der
Chronik des Bischofs Thietmar von Merse-
burg. Mit Unterstützung der Generaldirektion der Kgl.

Sachs. Sammlung für Kunst und Wissenschaft, der König-

Johann-Stiftung und der Zentraldirektion der Monumenta
Germaniae historica in Faksimile herausgegebene eine

vollständige, aus 385 unveränderlichen Platin-Mattdrucken

bestehende Faksimile-Ausgabe zum Preise von 250 Mark
erschienen. Die Einleitung zu dieser Ausgabe des unter

den mittelalterlichen Geschichtswerken wegen seines her-

vorragenden Quellenwertes in erster Reihe stehenden

Werkes rührt von dem Bibliothekar an der Kgl. öffentl.

Bibliothek zu Dresden Dr. Ludwig Schmidt her. Die

noch vorhandene Originalhandschrift läfst die Arbeits-

weise Thietmars mit aller Deutlichkeit erkennen. Die

Handschrift, die aus 192 Pergamentquartblättern in 26

Lagen besteht, weist nach Friedrich Kurzes Untersuchun-

gen aufser Thietmars Hand noch acht andere auf. Ur-

sprünglich umfafste sie. 207 Blatt, doch gehen die Ver-

luste schon in das 16. Jahrh. zurück. Auch der ursprüng-

liche Einband der Handschrift ist nicht mehr vorhanden,

sondern im Anfang des 19. Jahrh.s durch einen Lederband

ersetzt worden. Die Einleitung unterrichtet uns auch

über die Schicksale der Handschrift nach Thietmars Tode,

Der Codex ist verschiedene Male ausgeliehen gewesen.

Die erste Ausgabe wurde von Reimarus Reineccius ver-

anstaltet; sie erschien 1580 in Frankfurt a. M. — Die

neue Faksimile - Ausgabe ist durch direktes photographi-

sches Verfahren hergestellt worden und vorzüglich ge-

lungen. Die Rasuren und Korrekturen der Handschrift

lassen sich im Faksimile deutlich wahrnehmen, ebenso

auch Nähte im Pergament , auf die Rückseite durchge-

gedrungene Schrift genau erkennen. Untersuchungen

im chemischen Laboratorium der Dresdener Technischen

Hochschule haben die vollkommene Lichtbeständigkeit

der Abzüge festgestellt.

Personalchronik.

Der mit 1. Oktober in den Ruhestand getretene ord.

Prof. f. Gesch. an der Univ. Freiburg i. Br. Geh. Hofrat

Dr. Bernhard von Simson ist auf Ansuchen seiner

Stellung als ord. Mitglied der badischen Historischen

Kommission enthoben worden.

Nen erschienene Werke.

Ch. H. Haskins, The sources for the history of

the papal penitentiary. [S.-A. aus dem American Jour-

nal of Theology. IX, 3.] Chicago, The Univ. of Chi-

cago Press.

Fr. Hardegen, Imperialpolitik König Heinrichs II.

von England. [Heidelberger Abhandlgn z. mittl. u. neuer.

Gesch. 12.] Heidelberg, Carl Winter. M. 2.

K. Woynar, Lehrbuch für Geschichte des Mittelalters

für die oberen Klassen der Gymnasien. Wien, F. Tempsky.
Geb. Kr. 2,60.

Zeitschriften.

Le Moyen Age. Mai-Juin. R. Poupardin, L'onc-

tion imperiale. — F. Lot, Melanges CaroHngiens. IV.

Pons Liadi, et additions et corrections.

Neuere Geschichte.

Referate.

Albert V. Holleben [General der Infanterie z. D.],

Geschichte des Frühjahrsfeldzuges 1813

und seine Vorgeschichte. l.Bd.: Vorge-
schichte und Geschichte des Feldzuges bis

zum 26. April 1813. [Geschichte der Be-

freiungskriege 1813—1815.] Berlin, Ernst

Siegfried Mittler & Sohn, 1904. XIV u. 465 S. 8°

mit 6 Textskizzen, 1 Übersichtskarte, 1 Plan und

4 Skizzen in Steindruck. M. 12.

Schon früher wurde auf den störenden Um-
stand hingewiesen — bei der Besprechung des

ausgezeichneten 1. Bandes von Major Friedrich,

»Der Herbstfeldzug 1813« — , dafs bei dem

Sammelwerke »Geschichte der Befreiungskriege

1813—-15« die chronologische Reihenfolge bei

dem Feldzuge 1813 nicht innegehalten worden

ist. Dieser Feldzug bildet in seinem inneren

militärischen wie politischen Zusammenhange ein

untrennbares Ganze. War es deshalb m. E.

schon ein wissenschaftlicher Mifsgriff, die Ge-

schichte des Feldzuges 1813 nicht in eine Hand

zu legen, so wurde der Fehler von neuem ge-

macht, als »der Herbstfeldzug von 1813« er-

heblich früher erschien, als der vorliegende

Band, der sich mit dem Frühjahrsfeldzug des-

selben Jahres beschäftigt.

Ganz abgesehen von Gründen der Methode,

die jedem Historiker geläufig sein werden, sei

hier nur auf einen psychologischen Punkt hinge-

wiesen. Er betrifft die alliierte Kriegführung.

Ihre Schwächen ziehen sich wie ein roter Faden

durch den ganzen Befreiungskrieg. Sie sind

allerdings untrennbar von jeder Kriegführung,

aber speziell der Krieg 1813 ist das lehrreichste

Schulbeispiel nach dieser Richtung. Findet es

seinen prägnantesten Ausdruck auch erst nach
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!em Waffenstillstände, so bietet doch bereits

ier Frübjahrsfeldzug genügenden Stoff. Ist doch

die Schlacht von Grofs-Görschen hauptsächlich

durch die militärischen Reibungen und Unstimmig-

keiten zwischen Preufsen und Russen verloren

gegangen. Die Keime dieser Misere alliierter

Kriegführung, die dem ganzen Kriege sein

politisch-militärisches, dementsprechend aber auch

sein strategisches Gepräge verleihen, reichen

unbedingt bis zum Frühjahr 1813 zurück. Schon

deshalb bedeutet es ein Tranchieren des inneren

Zusammenhanges, wenn dem Leser der Früh-

jahrsfeldzug erst in die Hand gedrückt wird,

nachdem der Herbstfeldzug schon längst von ihm

gelesen war. Die Lektüre des letzteren hatte

aufserdem in jeder Richtung voll befriedigen

müssen, sowohl den Historiker wie den Militär.

Dementsprechend erwartete man dasselbe von

der Geschichte des Frühjahrsfeldzugs. Ge-

wissenhafte Objektivität macht es jedoch nötig

festzustellen, dafs das Buch des Generals

V. Holleben nicht auf der Höhe des Buches von

Friedrich steht. Sowohl was die Darstellung,

als was die Methode betrifft. Erstere ist öfters

zu weitschweifig, verliert sich in unwesentliche

Einzelheiten und wendet der Vorgeschichte un-

verhältnismäfsig viel Raum zu. Auch das neue,

was in dieser Beziehung — namentlich politisch —
gebracht wird, rechtfertigt diese ermüdende Weit-

schweifigkeit nicht. Allerdings trägt auch die Me-
thode hieran Schuld, die meisten Belegstücke im

Wortlaute in den Text einzuschalten. Fast keine

Seite entbehrt solcher wörtlich wiedergegebenen

Belegstücke oder Anmerkungen, die aufserdem

vielfach wegfallen konnten.

Dafs der Band mit dem 26. April 1813
abschliefst, anstatt die Schlacht von Grofs-

Görschen noch miteinzubeziehen, erschwert das

Verständnis für den Zusammenhang dieser

Schlacht mit den vorhergehenden Operationen.

Grofs-Görschen bildet den gegebenen Abschlufs

— taktisch wie operativ — für die hier behan-

delten Ereignisse. Zumal der Feldzug von Bautzen

sich auf einem ganz anderen Operationstheater

abspielt.

Es würde den Rahmen dieser Besprechung
überschreiten, auf sachliche Einzelheiten weiter

einzugehen. Nur die »Konvention von Tau-
roggen« sei erwähnt. Die Darstellung bewegt
sich hier ganz im Droysenschen Geleise, obgleich

es bei dem jetzigen Stande unbefangener For-

schung gar keinem Zweifel unterliegt, dafs Droysen
— wie ihm schon August v. Schön nachweisen
konnte — bei seinem Leben Yorks aus kon-

ventionellen Rücksichten die historische Wirk-
lichkeit hie und da appretierte. Dafs er seinem
Helden zu Liebe auch in Sachen der Konvention
von Tauroggen etwas einseitig forschte, mag be-

greiflich sein, aber die neueren historischen Unter-

suchungen, in erster Linie diejenige von Thimme

yber Tauroggen, lassen den Standpunkt Droysens

nicht mehr haltbar erscheinen. Auch nicht, was
die angeblichen grofsen Verdienste Yorks um die

militärische Erhebung Ostpreufsens betrifft. Selbst

vom nationalen Standpunkte aus kann ich es

nicht verstehen — und v. H. beruft sich darauf,

dafs seit 90 Jahren die Kinder in der Schule

über Tauroggen unterrichtet werden also unter

Glorifizierung Yorks — , warum der Anteil König

Friedrich Wilhelms III. in dieser Sache nicht so

eingeschätzt werden soll, wie er es nachweisbar

verdient. Nur damit die Legende wegen Yorks

ausschliefslichem Verdienste nicht gestört werde?
Auch ist es gänzlich nebensächlich, ob York die

geheime Instruktion des Königs, sich bei einem

Rückzuge der Franzosen von diesen zu trennen,

wörtlich ausgeführt hat oder nicht. Die Haupt-

sache blieb und bleibt, dafs York bei einer sol-

chen Trennung sich des persönlichen Einver-

ständnisses seines Königs sicher wufste. Und
wenn er schreibt — was v. H. als Beweis für

seine Auffassung anführt — »Ew. Majestät lege

ich willig meinen Kopf zu Füfsen, wenn ich ge-

fehlt haben sollte«, so steckt da etwas Komödien-

spiel dahinter, dem York seinem Wesen nach

sowieso nicht abgeneigt war. Trotzdem bleibt

er einer der verdienstvollsten Generale seiner Zeit.

Aber der psychologische Anstofs zum Abschlufs

der Konvention von Tauroggen liegt nicht bei

ihm, sondern bei König Friedrich Wilhelm III.

Überhaupt läfst sich nicht verkennen — und auch

hierfür gebührt Thimme das Hauptverdienst —

,

dafs die persönliche Einwirkung und Tätigkeit

des Königs vielfach unterschätzt worden ist, was
die militärische Reorganisation Preufsens nach

1806 angeht. Es mufs da manches und recht wich-

tiges auf das Konto des Königs geschrieben wer-

den, was seither historisch zugunsten Schamhorsts,

teilweise auch des Freiherrn vom Stein gebucht

war. Eine auf wissenschaftlicher Höhe stehende

Geschichtschreibung wird zukünftig hiervon Notiz

nehmen müssen, wozu Treitschke als geborener

Geschichtsforscher bereits Anstofs gegeben hatte.

Den aktenmäfsigen Beweis konnte er nicht immer

erbringen, aber die neuesten archivalischen For-

schungen bringen nun auch das Aktenmäfsige zur

Stelle. — Im übrigen ist anerkennend hervorzu-

heben, dafs V. H. mit aufserordentlichem Fleifse

ein ungeheures Quellenmaterial durchgearbeitet

und zu historischem Gemeingut gemacht hat.

Berlin. A. Keim.

Ottokar W^eber [ord. Prof. f. neuere allg. Geschichte

an der Univ. Prag], 18 4 8. Sechs Vorträge. Prager

Hochschulvorträge Bd. I. [Aus Natur und Geistes-

welt. Sammlung wissenschaftlich gemeinverständ-

licher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens.

53.] Leipzig, B. G. Teubner, 1904. VIII u. 138 S.

8". Geb. M. 1,25.

Es fordert grofse Entsagung, nach langen

Studien über einen wichtigen Gegenstand seine
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Ansicht und Auffassung auf wenige Seiten zu-

zuramenzudrängen, und es ist schwer, über eine

verwickelte Frage zu einem grofsen Kreise zu

sprechen, der über den Gegenstand nur eine

Anzahl von Vorurteilen hat. Das gilt in hohem
Mafse von der gewaltigen Bewegung und Um-
wälzung der europäischen, insonderheit der
deutschen Staaten in den Jahren 1848 und 1849.
Darum ist der Versuch, den Ottokar Weber in

diesen Vorträgen gemacht hat, Wesen und Ver-

lauf dieser Bewegung zu schildern, sehr dankens-

wert. Man darf sagen, es ist ein dringendes

Bedürfnis, dafs sich die Gegenwart frei mache
von den törichten, halbspöttischen, halb ärger-

lichen, aber ganz oberflächlichen und verkehrten

Meinungen, die unter den sog. Gebildeten über

jene Tage im Schwange sind. W. tritt der

Unterschätzung jener Jahre mit Recht entgegen.

»Es ist kleinlich«, sagt er am Schlufs S. 134,

»die Erinnerung an diese Tage zu hemmen und

am Verdienst der Revolutionskämpfer des Jahres

1 848 zu nörgeln. Kaum je fand sich eine

solche Summe von Begeisterung, Opferwilligkeit,

Uneigennützigkeit, Idealismus zusammen, wie da-

zumal, im Völkerfrühling. Das Gemeine, Niedrige

und Rohe, das sich ihm anheftete, mufs man
brandmarken und verurteilen, man darf es aber

vergessen, jenem zu Liebe.«

Notwendigerweise mufste manches kürzer be-

handelt werden als andres, das nicht wichtiger

war, und gegen manche Behauptung könnte ich

Zweifel oder Widerspruch erheben. Doch sehe

ich davon ab, betone nur, dafs die Darstellung

der Bewegungen in Österreich wohl am besten

geglückt ist. Doch wird auch hier nicht hin-

reichend deutlich, wie die Revolution durch die

Vernachlässigung der dringendsten Reformen
notwendig wurde, und wie man selbst in Metter-

nichs Kreise schon lange Zeit vorher das Gefühl

hatte, dafs die Zustände unhaltbar waren. Wohl
wird das gesag;t, aber es wird nicht genügend

gezeigt. Das Bild Metternichs und seiner Ver-

waltung mulste durch einige Tatsachen schärfer

charakterisiert werden. Jetzt ist dem verbrei-

teten Irrtum nicht hinreichend vorgebeugt, der

die Bewegung in der Hauptsache als Nachahmung
der Pariser Revolution betrachtet. Die Bewegung
war in den deutschen Staaten schon im Gange,

als die Pariser Revolution ausbrach, es wurde

ihr durch die Nachricht aus Paris dann allerdings

erst jenes rasende, jeden Widerstand beseitigende

Tempo verliehen. So grofs der Einflufs der

Pariser Revolution in dieser Beziehung auch

war, so war sie doch nicht die Ursache der

deutschen Revolution. Am wenigstens geglückt

ist der Abschnitt über das Frankfurter Parlament.

Dies veranlafst mich, auf die Darstellung zu ver-

weisen, die ich von dieser denkwürdigen Ver-

sammlung in den Vorträgen gegeben habe, die

ich im August 1904 in Salzburg in den Hoch-

schulferialkursen gehalten habe. Sie sind er-

schienen in der Zeitschrift »Das Wissen für

Alle«, Wien 1905, Nr. 1— 11.

Breslau. G. Kaufmann.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Ein Tagebuch, das Karls XII. Minister Carl
Piper während seiner Gefangenschaft in Rufsland von
1709— 1714 geführt hat, ist in der Univ. -Bibliothek in

Greifswald von Prof. Ernst Carlson aus Gothenburg
unter der Handschriftensammlung gefunden worden.

Die Handschrift enthält verschiedene wertvolle Beiträge

zur Kenntnis der Ereignisse nach der Schlacht von Pul-

tawa und der Schicksale der schwedischen Krieger wäh-
rend der Gefangenschaft in Rufsland. Sie wird auf Ver-

anlassung des Stockholmer Reichsarchivs abgeschrieben

und soll von Carlson veräffentlicht werden.

Schnlprugramme.

W. Henking, Die Korrespondenz Johannes v. Müllers

mit Schultheifs Steiger, Generallieutenant v. Holze und
Oberst v. Roverea. Tl. II. Schaffhausen, Kanton-Gymn.
141 S. 8°.

Laupichler, Die Beziehungen der Hohenzollern zu

Königsberg. Königsberg in Pr., 8 S. 8".

H. Gloel, Das nationale und geistige Leben Deutsch-

lands im 19. Jahrh. Wetzlar, Gymn. 76 S. 4".

Nen erschienene Werke.

W. Hunt, The History of England from the accession

of George III to the close of Pitt's first administration

(1760— 1801) [The Political History of England ed. by

W. Hunt and R. L. Poole. X]. London, Longmans,
Green & Co. Geb. Sh. 7. 6 d.

W. W. Rockhill, China's Intercourse with Korea

from the XV th Century to 1895. London, Luzac & Co.

Sh. 5.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

A. Straufs [Pfarrer], Auf dunklem Pfad.

Volkstümliche Aufklärung über geheimnisvolle Er-

scheinungen und Kräfte. Gütersloh, C. Bertelsmann,

1905. VIII u. 366 S. 8".

Der Verf., ein protestantischer Pfarrer, will

eine volkstümliche Aufklärung über den moder-

nen Aberglauben liefern, der überall da, wo
unbekannte Kräfte geheimnisvoll walten, die

Gestalten und Wirkungen einer Geisterwelt zu

sehen bereit ist. Dagegen sucht Straufs, nach-

dem er einen Überblick über die Geisterdiener

und Geistersucher und die wunderbaren i Er-

scheinungen des Hypnotismus, Magnetismus und

Somnambulismus gegeben hat, die sogenannten

Geister der Heilkunde, der Mantik, der magi-

schen Künste nicht auf Geister der Abgeschie-

denen oder Engel oder gar auf Gottes wunderbare

Einwirkung zurückzuführen, sondern in ansprechen-

der Weise auf die Kräfte der in gewissem

Reiz befindlichen Seele. »Diese Fähigkeiten

sollen uns dazu führen, dafs wir uns von den

Geistern abwenden zu dem, der solche Macht

den Menschen gegeben hat.«

Freiburg i. B. Elard Hugo Meyer.
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Rudolf Martin [aord. Prof. f. Anthropol. an der Univ.

Zürich], Wandtafeln für den Unterricht in

Anthropologie, Ethnographie und Geogra-
phie. Zürich, Orell Füssli, 1905. 24 Taf. 88:62 cm
in 3 Mappen. M. 64.

Diese in Kreidemanier ausgeführten Wandtafeln sind

auf festem mattlackierten Karton hergestellt. Sie bieten

in überlebensgrofsen Bildern wichtige Typen der Menschen-

rassen. Die ersten acht, der Inhalt der ersten Mappe,
die auch als kleine Ausgabe allein verkäuflich sind,

stellen Wedda, Javaner, Australier, Masai, Melanesier,

Dakota, Eskimo und Grofsrussen dar.

Notizen und Mittellungen.

Gesellgchaften und Vereine.

Zweiler deutscher Kolonialkongreß.

Berlin, 5. Oktober.

Nach der Eröffnungsrede des Vorsitzenden Herzogs
Johann Albrecht und den Begrüfsungsansprachen des

Staatssekretärs Grafen Posadowsky und des Direktors

der Kolonialabtcilung des Auswärt. Amts Wirkl. Geh.
Leg.-Rats Dr. St übel hielt Wirkl. Legationsrat Prof. Dr.

Helfferich den ersten Vortrag. Er sprach über die

Bedeutung der Kolonien für unsere Volkswirt-
schaft. Die deutschen Kolonien ständen zwar heute

noch in den ersten Anfängen ihrer wirtschaftlichen Ent-

wicklung; ihre gesamten Handelsumsätze hätten 1893
nur etwa Vs'/o der im Aufsenhandel des deutschen Reichs

umgesetzten Waren betragen. Deutschland sei aber im
Laufe der letzten Jahrzehnte wie kaum ein anderes Land
in die Weltwirtschaft hineingewachsen. Die. weltwirt-

schaftlichen Beziehungen seien zu einem integrierenden

Bestandteil der Grundlagen geworden, auf denen die

ganze Struktur unserer einheimischen Volkswirtschaft

und die Lebenshaltung unserer gesamten Bevölkerung
beruhe. Die ausreichende Befriedigung der Lebens-
bedürfnisse unserer Bevölkerung, die Versorgung unserer

Industrien mit den nötigen Rohstoffen, die Beschäftigung
der für den Export arbeitenden Kapitalien und Arbeits-

kräfte sei bedingt durch die ungestörte Aufrechterhaltung

unserer auswärtigen Handelsbeziehungen. Diese hänge
in grofsem Umfange von der Entwickelung und den
Mafsnahmen fremder Staatswesen ab. Freüich seien

die Gefahren dieser Abhängigkeit von den Gegnern der

industriestaatlichen Entwickelung stark übertrieben wor-
den; aber man dürfe auch nicht auf der anderen
Seite, wie die Freihandelslehre der alten Schule, sowohl
die natürlichen Verschiedenheiten in der wirtschaftlichen

Machtstellung der auf dem Weltmarkte konkurrierenden
Länder als auch den enormen Einflufs des Territorial-

besitzes und politischer Machtmittel für die Gestaltung
der weltwirtschaftlichen Verhältnisse übersehen. Die ein-

zelnen Staaten suchten ihre Territorialhoheit über Mutter-
land und Kolonialbesitz auszunutzen, um im Wege der

Gesetzgebung über Zölle, Schiffahrt und Handelsbetrieb
die auswärtigen Wirtschaftsbeziehungen zu beeinflussen.

Unsere auswärtige Politik habe dabei die wichtige und
schwierige Aufgabe, uns die Absatzmärkte und Bezugs-
länder offen zu halten, deren wir heute ohne Krisen
und Katastrophen nicht mehr entraten können. Die
heute der Staatsgewalt der mit uns konkurrierenden Na-
tionen noch nicht unterworfenen Gebiete dem Handel
aller Völker gleichmäfsig offen zu halten, wäre für uns
höchst wichtig, aber eine solche freihändlerische Politik

lasse sich ohne den Hintergrund von Kanonen und
Panzerschiffen nicht durchführen. Wir hätten das gröfste

Interesse an einer unseren Bedürfnissen entsprechenden
Regelung unserer Handelsbeziehungen zu fremden Staaten
im Wege von Handelsverträgen; dabei sei ohne Frage
die Lage der Staaten am günstigsten, die in ihren Herr-
schaftsgebieten die verschiedenartigsten Produktions-
bedingungen und die weitesten Absatzmärkte vereinigen.

Darin liege die grofse Bedeutung eines leistungsfähigen

Kolonialbbesitzes für die europäischen Volkswirtschaften,

deren Produktionsmöglichkeiten durch das Klima be-

schränkt und die durch ihre dichte Bevölkerung auf den

Export gewerblicher Erzeugnisse angewiesen seien. Wir
brauchten leistungsfähige Kolonien, nicht etwa um ans

auf sie zurückzuziehen und sie für andere Nationen ab-

zusperren , sondern als Rückhalt für unsere weltum-

spannenden Wirtschaftsinteressen , als Pfeiler für das

gröfsere Deutschland, das überall vorhanden ist, wo
deutscher Unternehmungsgeist sich regt. Die schweren

Ereignisse der letzten Jahre zeigten, dafs der Besitz von
Kolonien Pflichten mit sich bringe, die nicht ungestraft

vernachlässigt werden dürften, und dafs es in den kolo-

nialen Fragen kein Zurück und keinen Stillstand, son-

dern nur ein Vorwärts gibt. Die kolonialpolitischen

Ziele seien uns durch die Gestaltung der weltpolitischen

und weltwirtschaftlichen Verhältnisse vorgezeichnet. Das
Deutschland der Zukunft werde eine Kolonialmacht sein,

oder es werde als wirtschaftliche und politische Welt-

macht nicht existieren. — Missionsdirektor Dr. theol.

Buchner sprach darauf über die Mithilfe der Mission
bei der Erziehung der Eingeborenen zur.'\rbeit.

Man sei einig darüber, dafs wir zur wirtschaftlichen

Entwickelung der Kolonien den Eingeborenen bedürfen;

dieser sei aber so, wie er ist, nicht zu gebrauchen, indes

über die Methode der Erziehung gingen die Ansichten

auseinander, jenachdem man den Eingeborenen die Seg-

nungen unserer Kultur und des Christentums bringen

oder ihnen nur das Los einer besseren Sklaverei bereiten

wolle. Die Mission verfolge das idealere Ziel. Ihre

erste Aufjgabe müsse stets die religiöse bleiben. Sofern

ein Heide sich wirklich dem Christentum öffne, werde

er unbedingt einen Einblick in den sittlichen Wert der

Arbeit gewinnen. Er erkenne die Wahrheit des Wortes:

»Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen«. Neben
der Lehre des Missionars wirke dessen eigene körper-

liche Arbeit erzieherisch auf den Eingeborenen. Den
Zwang zur Arbeit innerhalb gewisser Grenzen erkenne

die Mission an, als Notbehelf. Die Mission habe z. B.

den Zwang, wie er in Deutsch-Ostafrika in der Hütten-

steuer liege, mit Freuden begrüfst. Dafs falscher und
zu unrechter Zeit angewandter Zwang von verhängnis-

vollen Folgen begleitet sein kann, dafür biete die Kolo-

nialgeschichte leider genug Beispiele. Jede Missions-

anstalt stelle ein -Arbeitszentrum dar; die Eingeborenen,

die die Erziehung der Mission genossen haben, seien

erfahrungsgemäfs die besten Arbeiter. Die Schultätigkeit

der Mission sei für die Erziehung der Eingeborenen zur

Arbeit von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Ins-

gesamt werden in den deutschen Kolonien von der evan-

gelischen und der katholischen Mission 1687 Schulen

mit 70000 Schülern unterhalten. Die Mission lasse es

sich aber auch in direkter Weise angelegen sein, die

Eingeborenen in den verschiedensten Handwerken, so-

wie für den Feld- und Plantagenbau auszubilden. Zahl-

reiche Handwerkerschulen und Werkstätten, sowie viele

landwirtschaftliche Betriebe der Mission arbeiten alle

auf das Ziel der Erziehung zur .Arbeit hin. Bei alledem

schaffe sie nur die Vorbedingungen für die zielbewufste

Arbeit der andern kolonisatorischen Kräfte. Ein Beweis

für die nicht erfolglose Arbeit der Mission nach dieser

Richtung hin sei das Volk der Hottentottenbastards in

Südafrika. Könne die Mission bei der Lösung des Pro-

blems auch nur eine Mithilfe leisten, so sei diese sicher-

lich wertvoll und beachtenswert. — In der Diskussion

bemerkte Benediktinerpater Enshoff, die katholische

Mission wende nur bei der internen Arbeit in den In-

stituten den unvermeidlichen Zwang an, wie er etwa

in unsern Waisenhäusern angewendet werde, bei der

externen Arbeit unter den freien Eingeborenen handle

es sich mehr um ein Anlocken zur .Arbeit durch das

Beispiel des Missionars. Missionsdirektor .Merensky
betonte nach der Vofs. Z. die Notwendigkeit der Zu-

sammenarbeit von Mission und Kolonisation. Acker-

bauenden Stämmen solle man die Gebiete lassen, die
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sie bearbeiten, um die Grundlage zu schaffen für einen
eingeborenen Bauernstand. Pater Eustach legte be-
sonderen Nachdruck darauf, dafs die evangelische und
die katholische Mission einander näher rücken. Grofs-
kaufmann Pohlmann riet auf Grund seiner Erfahrun-
gen in Brasilien, die Mission solle mehr Eingeborene
in Deutschland selbst erziehen, wo in ihnen mit der
Liebe zur Religion auch die Liebe zu den Gütern der
Kultur und damit die Liebe zur Arbeit geweckt werde.

(Forts, folgt.)

Personsichronlk.

Der ord. Prof. f. Geogr. an der Univ. Berlin Geh.
Reg.-Rat Dr. Ferdinand v. Richthofen ist am 7. Oktober,
im 73. J. gestorben.

Nen erschienene Werke.

C.Truhelka, Die Königsburg Jajce. Geschichte und
Sehenswürdigkeiten. Sarajevo, J. Studnicka & Co., 1904.

Zeitschriften.

Globus. 88, 12. H. Seidel, Sprachen und Sprach-
gebiete in Deutsch-Mikronesien. — C. Mehlis, Neo-
lithische Näpfchensteine. — W. Krebs, Streitfragen der
antarktischen Klimatologie. — O. Richter, Unsere gegen-
wärtige Kenntnis der Ethnographie von Celebes.

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in
Wien. 48, 8. 9. R. Marek, Waldgrenzstudien in den
österreichischen Alpen. — M. C. Engel, Einige Beobach-
tungen über die Kalbungen im Jakobshavner Eisfjorde
und den benachbarten Fjorden. — E. S, Fischer, Be-
obachtungen und Daten von meiner Studienreise nach
Panama und Costa Rica. — E. Riefs, Die Dalmatiner
in Neuseeland.

Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indi'e. 4, 3. 4. C. G. J o n k e r , Rottineesche
Verbalen. — C. van Coli, Toegift tot de »gegevens
over land en volk van Suriname.« — L. C. van Pan-
huys, Naschrift op het voorgaande. — Ph. S. van
Ronkel, Koeda SSrnb^rani. — M. C. Schadee, Bijdrage
tot de kennis van den godsdienst der Dajaks van Landak
en Tajan. — Het landschap Donggala of Banawa. —
Beschrijving van het landschap Pasir. — S. C. Knappert,
Beschrijving van de onderafdeeling Koetei. — H. Kern,
En Oudjavaansche inscriptie van den jare 1272 ^aka.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Reinhold Kulenkampff [Dr. jur.]. Das Rechts-
gut der elektrischen Arbeit im gelten-
den Strafrecht und sein Schutz. [Straf-

rechtliche Abhandlungen hgb. von Ernst Be-
ling. Heft 59.] Breslau, Schletter (Franck & Wei-
gert, Inh. A. Kurtze), 1905. 2 BL u. 49 S. 8".

M. 1,40.

Die Elektrotechnik hat den Juristen verschie-

dene neue Aufgaben zugewiesen und auf die

Jurisprudenz »induzierende Wirkungen« ausge-

übt. Ganz besonders schwierig war auch die

Frage, ob Diebstahl an Elektrizität möglich sei,

oder welche Deliktsnormen sonst auf Eingriffe

in elektrische Anlagen Anwendung finden können.

Der Verf. der vorliegenden Schrift macht ein-

zelne Ausführungen über die physikalischen Grund-

begriffe, die bei dieser Diskussion erheblich sind,

er erörtert dann den Rechtszustand in Deutsch-

land vor dem neuen Spezialgesetze von 1900,

und er gibt weiter eine Gruppierung der Tat-

bestände, die au( Grund des Gesetzes unter-

schieden werden können (Elektrizitätsdiebstahl,

Schadenzufügung durch widerrechtliche Entziehung

elektrischer Arbeit, Betrug). Hernach werden
noch einzelne Betrachtungen angestellt darüber,

wie das Spezialgesetz bei der Revision des Straf-

gesetzbuchs in dieses verwoben werden könne.

Der Verf. findet, es handle sich bei der elektri-

schen Energie auf Grund der auf sie ver-
wendeten Arbeit um ein neues Rechtsgut,

wie sich eben im Gebiete der Vermögensrechte
neben dem Eigentumsrechte als neue Klasse die

der Rechte an unkörperlichen Arbeits-
produkten herausbilde.

Die Erstlingsarbeit des Verf.s verdient alle

Beachtung, sie hätte aber gewonnen, wenn auch

die aufserdeutsche Literatur verwertet worden
wäre. Dabei will ich noch ganz davon schwei-

gen, dafs der Verf. nichts weifs von meiner

zweiten Broschüre, betitelt: Der schweizerische

Gesetzesentwurf über die elektrischen Stark-

und Schwachstromanlagen (Zürich 1900).

Zürich. Friedrich Meili.

Emigrazione e Colonie. Raccolta di rapporti dei rr.

agenti diplomatici e consolari. Vol. I: Europa. P. III.

[Ministero degli affari esteri. Commissariato dell'

emigrazione]. Rom , Druck der Unione cooperativa
editrice, 1905. 382 S. 8". L. 2.

Diese letzte Abteilung des ersten Bandes der vom
italienischen Auswanderungsamt veröffentlichten Berichte

betrifft Deutschland, Luxemburg, Holland und Belgien,

die skandinavischen Länder, Rufsland und die Balkan-

halbinsel und ist nach denselben Grundsätzen wie die

beiden ersten bearbeitet. Die Berichte über Deutschland,

wohin »besonders aus einigen Gegenden von Nord-
und Mittelitalien die italienischen Arbeiter in so grofser

Zahl zuströmen«, nehmen in 10 Abschnitten über ein

Viertel des Bandes in Anspruch. Diesem ersten Bande,
in dem die Wandlungen und die Verhältnisse der zeit-

weiligen Auswanderung dargelegt sind, sollen zwei
weitere folgen, die sich mit der dauernden hauptsächlich

nach anderen Weltteilen gerichteten Auswanderung beschäf-

tigen werden. Der eine soll die Berichte aus Asien,

Afrika und Australien enthalten und ist fast abgeschlossen,

der andere, dessen Inhalt z. T. schon im BoUettino dell'

emigrazione veröffentlicht worden ist, wird über die ita-

lienischen Kolonien in Amerika berichten.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik.

Mannheim, 25.—28. September.

(Fortsetzung.)

Auf der Tagesordnung der zweiten Sitzung steht:

Das Arbeitsverhältnis in den privaten Riesen-
betrieben. Der erste Referent Prof. Lujo Brentano
(München) stellt folgende Leitsätze auf: 1. Das heu-

tige Arbeitsverhältnis beruht auf einem Vertrage

zwischen gleichberechtigten, freien Personen. Doch
kennt das Recht nur erst den individuellen, noch nicht

den kollektiven Arbeitsvertrag. Dieser unfertige Zu-

stand des Rechts ist die Hauptursache der heutigen

Arbeitsstreitigkeiten. 2. Das Arbeitsverhältnis in den

Riesenbetrieben beruht auf einseitiger Festsetzung der

Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber. Von die-

sem Standpunkt aus erscheint schon das bestehende

Recht revolutionär, noch revolutionärer das Streben, das

Grundprinzip des heutigen Arbeitsvertragsrechts durch
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Einführung des kollektiven Arbeitsvertrags zur Wahr-
heit zu machen. 3. Teils aus technischen, teils aus

konomischen Gründen sind die Arbeitsbedingungen,

.,m deren Festsetzung es sich im kollektiven Arbeits-

vertrage handelt, weder individuelle, noch können sie

individuelle sein. Bei .Ablehnung des kollektiven Arbeits-

vertrags ist es daher nicht die Freiheit des Arbeiters,

nach seinem besten Ermessen zu handeln, die man
wahren möchte, sondern die Freiheit des Arbeitgebers,

durch Verhandeln mit einzelnen Arbeitern deren Ge-

samtheit seinen Willen aufzuzwingen. 4. Nicht anders

verhält es sich mit dem Schutz der sog. Arbeitswilligen.

Diese pflegen entweder fremde .Arbeiter zu sein, die

meist ohne Kenntnis der Streitfrage während einer

Arbeitsstreitigkeit erst herangezogen werden, um die

eigenen Arbeiter zum Nachgeben zu nötigen, oder jene

Minderheit von Arbeitern, die, durch Wohlfahrtseinrich-

tungen bestimmter Art gefesselt, aufser stände gesetzt

sind, von den ihnen von der bestehenden Gesetzgebung
eingeräumten Rechten Gebrauch zu machen. 5. Die Ab-
neigung der Vertreter der Riesenbetriebe gegen den kollek-

tiven Arbeitsvertrag hat ferner zur Organisation der Haupt-

stelle deutscher Arbeitgeberverbände durch den Zentral-

verband deutscher Industrieller geführt. Seitdem findet man
ein energisches Auftreten der Arbeitgeberverbände gegen
Tarifverträge und zahlreiche Aussperrungen wirklich

Arbeitswilliger, weil diese von ihrem Organisationsrecht

Gebrauch gemacht haben. 6. Gegenüber solchen Be-

strebungen erscheint die gesetzliche Anerkennung der

Berufsvereine als unzureichend, um den erwünschten
sozialen Frieden zu sichern. Als notwendig erscheint

aufserdem: 1. Ersetzung der Ausnahmegesetzgebung des

§ 153 der Gewerbeordnung durch die Bestimmungen des

deutschen Strafgesetzbuches über körperlichen Zwang
und Drohung. 2. Gesetzlicher Schutz des Sich-Koalierens,

nicht nur des Sich-nicht-Koalierens. 3. Der Erlafs von
kasuistischen, zwingenden Vorschriften, durch die der

Mifsbrauch der Wohlfahrtseinrichtungen als Machtmittel

ausgeschlossen wird. 4. Die Statuierung eines Zwanges
für Arbeitgeber und Arbeiter, mit Vertretern der Organi-

sationen der Gegenpartei über die Arbeitsbedingungen
zu verhandeln. 5. Zur Durchführung des Verhandlungs-
zwanges die Bestimmung, dafs Staatsaufträge und Ar-

beiten anderer Öffentlicher Korporationen nur an Unter-

nehmer vergeben werden dürfen, die sich verpflichten,

alle Arbeitsstreitigkeiten in ihren Betrieben vor Einigungs-

amt und Schiedsgericht zum Austrag zu bringen, und
die keinerlei Verbindung angehören , welche das Ver-

handeln mit Arbeitervertretern verweigert. 6. Zu dem
gleichen Zweck mufs für jedes Gewerbe eine Organi-

sation der Arbeiter geschaffen werden, die unter Wah-
rung des Fortbestandes der bestehenden Berufsvereine

sämtliche Arbeiter des betreffenden Gewerbes umfafst.

7. Die frei gewählten V^ertreter beider Parteien, als

welche auch Personen, die weder als Arbeitgeber noch
als Arbeiter dem Gewerbe angehören, gewählt werden
können, haben unter Vorsitz eines Unparteiischen alle

Streitfragen über abzuschliefsende Arbeitsverträge zu
regeln. Als Unparteiischer hat, wo eine Wahl desselben

durch die Parteien selbst nicht zustande kommt, der

Vorsitzende des Gewerbegerichts des Bezirks zu fungieren.

8. Was im kollektiven Arbeitsvertrage vereinbart wird,

mufs für alle an dem betreffenden Gewerbe Beteiligten

die gleiche rechtliche Gültigkeit haben wie die Be-

dingungen des individuellen Arbeitsvertrages. — Br.

sieht in der grofsen Zahl von Riesenkämpfen und der

grofsen Zahl der Arbeitsniederlegungen, deren Ausgangs-
punkt Aussperrungen der Arbeiter seitens der Arbeit-

geber waren, einen Beweis für die beklagenswerte Un-
fertigkeit des Arbeitsvertragsrechts. Der Gesetzgeber
habe das Recht zur Organisation gegenüber den Angriffen

entgegenstehender Interessenten schutzlos gelassen, und
das Koalitionsrecht mit solchen Fallstricken umgeben,
dafs, wer von ihm Gebrauch macht, Gefahr laufe, be-

straft zu werden. Diese Unfertigkeit des Arbeitsvertrags-

r^rhts haben sich die Arbeitgeber in den Riesenbetrieben

zu .N'utzen gemacht. Die Arbeitgeberorganisationen seien

dazu übergegangen, das Recht des Arbeiters an der Mit-

wirkung bei Festsetzung der Arbeitsbedingungen immer
mehr auszuschalten. Der Unternehmer sähe jede Ein-

mischung, jeden Vertragsschlufs als Störung des Betrie-

bes an und verlange Autorität im Betriebe im Sinne des

russischen Zarismus. Diese Auffassung stehe im grellen

Widerspruch mit unserer Rechtsordnung in sittlicher Be-

ziehung und auch in bezug auf die Einzelbestimmungen.

Dem Vertreter des Riesenbetriebes erscheine unsere Rechts-

ordnung als revolutionär, ihm vor allem das dem Ar-

beiter verliehene Recht der Vereinigung und Verbin-

dung der Mitinteressierten zur Aufstellung gemeinsamer
Arbeitsbedingungen. Noch revolutionärer erscheine ihm
das Verlangen der Arbeiter nach dem kollektiven, dem
Tarifvertrag, statt des individuellen Arbeitsvertrages.

Erst dann aber bestehe für ihn die Gefahr, dafs der

dem Autoritätsprinzip widersprechende Gleichberechti-

gungsgedanke zur Geltung komme. Auf die Vorkomm-
nisse beim Ausstand im Ruhrrevier hinweisend, er-

klärte Br., dafs der Widerstand in Arbeitgeberkreisen

gegen den kollektiven .Arbeitsvertrag nicht, wie man es

darzustellen sucht, einen Widerspruch gegen die Be-

schränkung der individuellen Freiheit des .Arbeiters beim
Arbeitsvertrage bedeute, sondern ein V^erlangen nach

unbeschränkter Freiheit des Arbeitgebers. Beim Schutze

der sog. Arbeitswüligen handele es sich nur um das

Recht der Arbeitgeber, durch Streikbrecher ihre eigenen

Arbeiter zu zwingen. Und die Arbeiterfürsorge-Einrich-

tungen, durch die man bei den Grofsbetrieben den
Arbeiter dauernd zu fesseln und innerhalb und aufser-

halb des Arbeitsbetriebes zu jeder Unterwerfung zu

zwingen sucht, durch die jedes Recht, das die Reichs-

gesetze gewähren, dem Arbeiter genommen wird, leisteten

nicht einmal das, was der Grundherr gegenüber seinen

Hörigen leiste, und dienen allem anderen, als dem so-

zialen Frieden. Bei Streiks bildeten die durch Wohlfahrts-

einrichtungen gefesselten Arbeiter die Arbeitswilligen,

d. h. sie müssen, wenn sie nicht sich und ihre Familie

wirtschaftlich schädigen wollen, weiter arbeiten. Br.

wendet sich dann gegen das System, die Arbeiter, sobald

sie von dem Rechte der Organisation Gebrauch machen,
auszusperren. Es sei geeignet, aus den Arbeitern Lügner
und Heuchler zu machen und in die deutsche Arbeiter-

schaft die Pest des Geheimbundes zu tragen. Wenn
man das Recht der Arbeiter auf den kollektiven Tarif-

vertrag anerkannt hätte, wären der Bergarbeiterausstand

und die grofse Metallarbeiteraussperrung in Bayern ver-

mieden worden. Es ständen noch schwere Kämpfe bevor,

nur weil die .Arbeitgeberorganisationen keine Neigung ha-

ben, die dem .Arbeiter seit Jahrzehnten von unserer Rechts-

ordnung gewährten Rechte anzuerkennen. Angesichts

der neuesten Vorkommnisse sei eine neue Rechtsordnung
nötig. Alle Anerkennung der Berufsvereine sei nutzlos,

so lange der § 153 der Gewerbeordnung so viele Ge-

fahren bei Anwendung des Koalitionsrechtes im Gefolge

habe. Not täten Strafverbote gegen Unternehmer oder

deren Angestellte, die unter Drohung die Arbeiter ver-

hindern, sich zu koalieren, ein Schutz des Sichkoalierens,

nicht blofs des Nichtkoalierens. Not täte eine Kasuistik

der Wohlfahrtseinrichtungen unter strengen Vorschriften,

welche einen Mifsbrauch der .Macht ausschliefsen. Not

täte der Verhandlungszwang für den Unternehmer und
entsprechende Organisationen der .Arbeiter. Solche zu

fördern, sei ein Gebot der Klugheit und des Rechtes. —
In der Diskussion bezeichnet Reg.-Rat a. D. Dr. Leidig

vom Zentralverband deutscher Industriellen die Aussperrun-

gen als Abwehrmafsregebi der Industriellen gegen die

neuere Taktik der Gewerkschaften. Das Arbeitsverhält-

nis sei allerdings eine private .Angelegenheit des einzel-

nen Unternehmers und des einzelnen Arbeiters. In den

Arbeitgeberkreisen ist ihm niemals die Behauptung be-

gegnet, dafs das Koalitionsrecht beschränkt werden sollte.

Die bestehende Rechtsordnung enthalte keine Anerkennung
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der Berufsvereine. Im Betriebe müsse die autoritäre

Stellung des Unternehmers geschützt werden. Tarif-

verträge seien nur bei Industrien möglich, die für den
lokalen Bedarf arbeiten, nicht aber bei Exportindustrien.

Allgemeines Stimmrecht und öffentliche Meinung schlössen

eine Fabrikantendespotie von vornherein aus. Die Tarif-

verträge seien von geringem Wert für den Unternehmer,
denn die Arbeiterorganisation biete keine Gewähr dafür,

dafs ihm zu den vereinbarten Sätzen Arbeiter zur Ver-

fügung stehen. — Unterstaatssekretär a. D. Rottenburg
(Bonn) gibt eine theoretische Entwicklung dessen, was
den Arbeiter in den Riesenbetrieben erwartet. Diese Macht
könne das Verantwortlichkeitsgefühl stärken, sie sei aber

auch, insbesondere unter dem Einflufs einer modernen
Pseudophilosophie eine Verführung, die Persönlichkeit

des Anderen zu gering zu schätzen. Die Riesenbetriebe

haben eine Ähnlichkeit mit dem Feuer, das ohne Be-

wachung verheerend wirke. Diese Bewachung müsse
der Staat übernehmen. — Arbeitersekretär Giesberts
betont das Verlangen der Arbeiter, dafs seine Organi-

sation als gleichberechtigter Faktor bei der Vereinbarung

des Arbeitsvertrages angesehen werde. Die jetzt im

Bergbau eingeführten Arbeiterausschüsse müfsten zu

paritätischen Bergarbeitskammern entwickelt werden.

G. nimmt die Wohlfahrtseinrichtungen der Unternehmer
in Schutz; freilich hätten sie zuweilen die von Brentano

geschilderten Wirkungen. Die Gesetzgebung müsse die

Verbindung des Mietsvertrages mit dem Arbeitsvertrag

untersagen.

Von den weiteren Rednern verwahrt sich Berg-

meister Engel gegen die Charakteristik der Arbeits-

willigen durch Brentano und bestritt, dafs die Wohl-
fahrtseinrichtungen Kampfmittel seien. Landtagsabg.

Goldschmidt (Berlin) tritt für das konstitutionelle

System im Fabrikbetrieb ein, Dr Jüngst (Essen) sucht

statistisch nachzuweisen, dafs die Löhne seit Bestehen

des Kohlensyndikats stärker gestiegen sind als die

Dividende. Pfarrer Naumann führt aus, der

Normalstreik sei die Auseinandersetzung darüber ge-

wesen , wer hält es am längsten aus , und vermag
also die Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Er

endige mit dem Tarifvertrag. Die Sphäre dieser Ver-

träge höre auf, wo der Mittelbetrieb aufhöre. Beim
Riesenbetriebe könne der Arbeiter, der eine Verbesserung

anstrebt, den Streik nur unter dem Gesichtspunkt eines

Appells an die Öffentlichkeit auffassen. Solange ein sol-

cher Streik das einzige Ventil ist, könne die Denkweise
des Arbeiters nur radikal sein. Die Grofsindustrie er-

klärt mit den Arbeitern nicht verhandeln zu können,

weil sie so radikal sind. Der Radikalismus liege aber

nicht im Naturell der deutschen Arbeiter, sondern ist

das Erzeugnis der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Die

Unternehmer behaupten, deshalb nicht mit der Sozial-

demokratie verhandeln zu können, da die Sozialdemo-

kratie die Gesellschaftsordnung umstürzen will. Das
aber, was man als Umsturz bezeichnet, ist gerade das-

jenige am sozialdemokratischen Programm, was heute

durch die kartellierte Grofsindustrie verwirklicht werde,

die Aufsaugung der Privatbetriebe durch zentrale Leitung

der Produktion. Die Kartelle verwirklichen den Marxis-

mus auf absolutistisch-aristokratische Weise. Man müsse
den Arbeitern empfehlen, hineinzugehen in die Organi-

sation. Die Organisation der abhängigen Leute sei die

Zuflucht des individualistischen Geistes, der nicht ver-

schlungen werden dürfe von der monarchischen Über-

macht kollektivistisch geleiteter Produktionen. — Aus
der Diskussion erwähnen wir noch die Bemerkungen
des Fabrikant Dr. Schwanhäuser (Nürnberg), der

erfolgreich mit Arbeiterorganisationen verhandelt hat,

und die Grundsätze moderner Sozialpolitik verficht. —
Dr. Tille (St. Johann) behauptet, die Tätigkeit der mo-

dernen deutschen Riesenbetriebe habe am allermeisten

geleistet für die Schaffung deutscher Arbeitsgelegenheit,

nirgends seien die Arbeitslöhne so hoch, wie in ihnen.

Die gemeinsamen Arbeitsbedingungen eines Riesenbe-

triebes leisteten mehr als Tarifverträge. Schiedsspruch^

seien nur bei Auslegung von Verträgen möglich. Ms
schmähe arbeitswillige Arbeiter und preise die »Outsider«

die nicht ins Kartell gehen. Die Kathedersozialiste

treiben zum Sozialismus! Ich vermisse Gründe füi

Einführung des konstitutionellen Fabrikbetriebs. Von^
einer Gleichstellung von Arbeitern und Unternehmern

könne überhaupt keine Rede sein. — Prof. Max Webeij
(Heidelberg) interessiert an den Grofsbetrieden vor aller

die Frage: Was wird charakterologisch aus den Men-
schen, die in diese Bedingungen hineingestellt sind.

Im Saarrevier zittere alles vor der Grofsindustrie. Die

einzige Macht, die ihr entgegensteht, sei die katholische,

Kirche, nicht der preufsische Staat. An dem Fortbe

stehen der Gewerkschaften haben wir ein starkes Inte

esse; denn sie seien innerhalb der Sozialdemokratie

mit der auf Generationen hinaus zu rechnen sei, un^

für deren Fortexistenz der tägliche Kleinkrieg mit den

preufsischen Staate sorge, die einzigen, die sich nict

ducken vor den Parteipfründnern. — Im Schlufswof

polemisiert Brentano scharf gegen Tille. Prof. v|

Philippovich (Wien) als Vorsitzender gibt einen kurze^

Überblick über die Diskussion. (Forts, folgt.)

Personalchronik.

Der Admiralitätsrat im Reichsmarineamt Prof. Dr. iurj

et phil. Otto Koebner hat sich an der Univ. BerHn

Privatdoz. f. Kolonial- und Konsularrecht habilitiert.

üniTersitätsschriften.

Dissertationen.

R. Hoffmann. Die Ausdehnung der Lebensversichc

rung im Stadtbezirk Halle a. S. im Jahre 1903. Halle

35 S.

G. Noshirvan, Das Stockholz. Seine frühere uud

jetzige Bedeutung in Deutschland und die Maschine«

zu dessen Gewinnung in Theorie und Praxis. Eind

geschichtl., wald- und volkswirtschaftl. und forststatis^

Studie. Giefsen. 133 S.

A. S arter, Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrensj

Rostock. 117S. •

P. Simon, Beiträge zur Lehre vom Gerichtsstand!

des Erfüllungsortes. Leipzig. 36 S.

A. Hartmann, Die Beistandschaft des deutsche?

Bürgerlichen Gesetzbuches. Freiburg i. B. 81 S.

Th. H. H. Beckmann, Die Straftat eines Deutsche^

im Konsulargerichtsbezirke und den Schutzgebieten, ins

besondere die Vielehe in der Türkei. Berlin. 49 S.

Nen erschienene Werke.

Prosper Enfantin, Die Nationalökonomie de

Saint -Simonismus. Aus dem Französ. üb. von

Villaret, mit einer Einleitung von G. Adler. [Hauptwerk^

des Sozialismus und der SozialpoUtik hgb. von G. Adle*

5.] Leipzig, C. L. Hirschfeld. M. 2,20.

B. Brau de, Die Grundlagen und die Grenzen de

Chamberlainismus. Studien zur Tarifreformbewegung

im gegenwärtigen England [Zürcher volkswirtschaftliche

Studien, hgb. von H. Herkner. 6.J Zürich, Ed. Raschers

Erben.

Zeitschriften.

Archivfürbürgerliches Recht. September. Rathenau,
Die Entwicklung eingetragener Wortzeichen zu Waren-

namen, mit besonderer Berücksichtigung des Wortzeichen-

schutzes für ArzeneimitteL — Rotering, Aus der Lehre

vom Besitze. — Wilutzky, Doppelseitige Realverträge

als Massengeschäfte. — M. Brück, Die Obhutspflicht

des Mieters und seine Haftung für Dritte, besonders

Familienangehörige und Dienstboten. — A. Dierschke
und J. W. Hedemann, Verträge zwischen Gemeinde

und Grundeigentümer zwecks Erwirkung des Baukon-

senses. — Langen, Erkennt das Bürgerliche Gesetzbuch

bei Inhaberschuldverschreibungen die Kreationstheorie

an? — J. Kohler, Humorname und Personenname.
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Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht. 15, 3. J.

Niedner, Die Mitwirkung der ersten Geistlichen bei der

Besetzung der Diakonatstellen in den Städten der Pro-

vinz Brandenburg. — Rissom, Die Beschimpfung im

Kampf der Konfessionen.

Archiv für Kriminal-Anthropologie und Krimina-

listik. 20, 3. 4. J. Jäger, Hinter Kerkermauern

(Forts.). — A. Mehl, Die Geschichte eines geistes-

kranken Brandstifters. — R. v. Mayr, Der Prozefs Jesu.

— Doerr, Verkuppelung der Ehefrau und der Tochter.

— M. Pollak, Der Rieder Justizmord. — Geill, Kriminal-

anthropologische Untersuchungen dänischer Sittlichkeits-

verbrecher. — J.Nowotny, Ein brutaler Gattenmord.

Berichtlgrnn^.

Bei der Besprechung von Biermann, Staat und

Wirtschaft in Nr. 39 mufs die Ortsangabe der Unter-

schrift auf Sp. 2402 Heidelberg und die Angabe des

Referenten im systematischen Inhaltsverzeichnis: Emanuel

Leser, aord. Univ.- Prof. Dr., Heidelberg lauten.

Mathematik, Naturwissenschaft u. Medizin.

Referate.

Ludwig Günther, Kepler und die Theo-
logie. Ein Stück Religions- und Sittengeschichte

aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert. Giefsen,

Alfred Töpelmann (vormals J. Ricker), 1905. XVI

u. 144 S. 8° mit dem Jugendbildnis Keplers und

einem gleichzeitigen Faksimile. M. 2,50.*)

Der Verf. dieser Schrift hat schon durch

seine Bearbeitung des »Somnium astronomicum«

(s. DLZ. 1900, Sp. 634 f.) den Nachweis er-

bracht, dafs er sich in Keplers Werke gut

hineinstudiert und ihren Geist, der uns oft so

modern und dann wieder so überaus fremd-

artig anmutet, zu verstehen getrachtet hat. Dies-

mal sucht er uns den grofsen Mann von einer

weniger beachteten Seite näher zu bringen, in-

dem er zeigt, wie nachhaltig die Anregung war,

die der Jüngling als Studiosus der Gottesgelahrt-

heit im Stifte zu Tübingen empfangen, und wie

sein ganzes Leben hindurch religiöse Probleme

den unglaublich vielseitigen Denker beschäftigten.

Es wurden auch frühere Bestrebungen, dem Theo-

logen Kepler gerecht zu werden, berücksichtigt,

wobei nur zu bedauern ist, dafs die Monographie

von Schuster nicht herangezogen worden ist.

Des ferneren ist dem Berichterstatter unbegreif-

lich, dafs die bekannte Biographie des Jesuiten

A. Müller, gegen die der Verf. doch selber in

einem wichtigen Punkte Stellung zu nehmen ge-

nötigt ist, mit der Bezeichnung »ausgezeichnet«

belegt ward (S, 36). Denn jenes Buch ist voll

Tendenz, und gerade von einer solchen, dafs

Kepler in seinem irenischen Idealismus sie auf

das entschiedenste zurückgewiesen haben würde.

Ganz mit Recht wird das Verhältnis des einstigen

Stiftlers zu seinem Studiengenossen Besold, dem

') Bei dem vorläufigen Inhaltsreferat in Nr. 29 war
irrtürtilich der ord. Honorar-Prof. f. Strafrecht in Giefsen

als Verfasser angegeben worden; nach Mitteilung des

Verlegers ist der Verfasser Privatmann in Stettin.

bedeutendsten Konvertiten jener Epoche, eingehend

eMäutert '), und da zeigt sich recht deutlich, wie

weit der geniale Astronom, unbeschadet seiner

rückhaltlosen Toleranz, vom Kryptokatholizismus

entfernt war. Im übrigen kann die Beurteilung,

die den einzelnen Fragen zu teil wird, als durch-

aus zutreffend anerkannt und gebilligt werden.

Das Ganze zerfällt in acht Kapitel und eben-

soviele Anhänge. Das erste erzählt kurz von

Keplers ersten Jugendjahren, das zweite von

seinem Leben an ' der Hochschule und .von den

Lehrern, die dort besonderen Einflufs auf ihn

ausübten, Maestlin und Hafenreffer an der Spitze.

Im dritten Abschnitte wird der Grazer Zeit, des

dazumal entstandenen Erstlingswerkes (»Mysterium

cosraographicum«) und seiner Stellungnahme zur

Frage der Erdbewegung gedacht. Beiläufig be-

merkt, rührt der Witz, dafs Gott die Sonne,

nachdem sie auf Josuas Wunsch zum Stillstande

gebracht war, nicht wieder ihren Lauf fortsetzen

liefs, nicht von »einem württembergischen Pfarrer«,

sondern von dem satyrischen Mathematiker A. G.

Kaestner her (»Den möcht' ich sehn, der aus der

Schrift bewies, dafs Er sie wieder laufen liefs«).

Die steirische Protestantenverfolgung und die

charaktervolle Ausdauer, mit der der Grazer

Landschaftsmathematicus diese schweren Tage

über sich ergehen liefs, bilden den Gegenstand

des vierten Abschnitts, und im fünften kommt

das Prager Jahrzehnt zur Sprache, während dessen

Kepler in Briefen seinen Standpunkt über theo-

logische Streitsucht und über die Häufung dog-

matischer Spitzfindigkeiten darlegte. Das sechste

Kapitel hat es vorzugsweise mit dem Gegensatze

zu tun, der zwischen dem Stuttgarter Konsistorium

und dem Linzer Professor längst vorhanden war,

durch das täppische Vorgehen des dortigen Pre-

digers Hitzler aber offenkundig wurde; auch

Keplers echt freisinniges Verhalten zur Kalender-

reform und sein pietätvolles Eintreten für

die in einen Hexenprozefs verwickelte Mutter

kommen hier zur Sprache. Während das siebente,

von den letzten Lebensjahren handelnde Kapitel

von gleichgültigerem Inhalte ist, zählt das achte

die im engeren Sinne der Religion gewidmeten

schriftstellerischen Arbeiten auf, unter denen ein

für die eigene Familie bestimmter Traktat über

das Abendmahl als die beachtenswerteste erscheint,

und erörtert die vielfachen einschlägigen Anklänge

in den chronologischen Untersuchungen Keplers

und in seinen Bemerkungen über die Astrologie.

Die Anhänge geben, zumeist wörtlich, das Ma-

*) Es wird (S. 11) gesagt, Besold sei 1638 in Tü-

bingen gestorben. Da er jedoch während seiner letzten

Lebensjahre Professor der Rechte in Ingolstadt war, so

ist nicht recht abzusehen, wieso er in einer Stadt, deren

einflufsreiche Bewohner den Apostaten tödlich hafsten,

und der er sich gewifs nicht ohne die zwingendste Not

wieder zugewendet haben könnte, sein Leben be-

schlossen haben sollte. Jedenfalls ist dieser Punkt noch

weiterer Aufklärung bedürftig.
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terial, auf das die Darstellung des Textes sich

in erster Linie stützt.

Das Bildnis Keplers in seinem sechsund-

zwanzigsten Lebensjahre, das sich in seiner

Familie fortpflanzte und dem Verf. von dem
jetzigen Besitzer, dem bekannten Bischöfe

Dr. V. Keppler in Rottenburg, zur Vervielfälti-

gung überlassen worden war, ist ein schöner

Schmuck des kleinen Buches. Dieses wird

vielen, die bisher nur von dem grofsen Astro-

nomen und Naturforscher wufsten, den Men-
schen aber weniger kannten, eine wertvolle

Gabe sein.

München. S, Günther.

Franz Rogel [Ingenieur und Lehrer], Das Rechnen
mit Vorteil. Eine gemeinfafsliche, durch zahlreiche

Beispiele erläuterte Darstellung empfehlenswerter Vor-

teile und abkürzender Verfahren. Leipzig, B. G. Teub-
ner, 1905. 38 S. 8°.

Das Heft umfafst in sechs Abschnitten mehr oder

weniger bekannte vorteilhafte abkürzende Verfahren für

die verschiedenen Rechnungsarten von der Addition bis

zur Wurzelrechnung. Den meisten Raum nehmen natur-

gemäfs Multiplikation und Division mit dem komplemen-
tären , dem geordneten und dem abgekürzten Verfahren

ein. Der Verf. weist hier für weitere Belehrung auf die

Werke von Bruns, Lüroth und Mehmke hin. Er betont,

dafs der Zweck solcher Rechnungsweisen erst dann er-

reicht werden könne, wenn das Rechnen fast mechanisch
vor sich geht. Das Büchlein will auch dem Nichtalgebra-

kundigen dienen und ist deshalb möglichst gemeinfafshch

und mit möglichster Vermeidung von Formeln geschrie-

ben. Bei jeder Rechnungsart sind auch Proben bei-

gefügt.

Fr. Vierhapper [Assistent am botan. Garten und Mu-
seum der Univ. Wien, Dr.] und K. Linsbauer [Privat-

doz. f. Botanik, Assistent am pflanzenphysiolog. In-

stitut der Univ. Wien], Bau und Leben der Pflan-
zen. Wien, CarlKonegen, 1905. 3 BI. u. 204 S. 8"

mit 22 Abbild. M. 3,50.

Das Buch ist aus volkstümlichen Universitätskursen

hervorgegangen, die die Verff. im Winter 1903 vor einem

aus den verschiedensten Berufskreisen zusammengesetzten
Hörerkreis gehalten haben. Die sechs Vorträge über die

Pflanzenmorphologie rühren von Vierhapper her. Nach-

dem er einleitend auf die Einheitlichkeit im inneren Auf-

bau der Pflanze, auf die Zelle und ihre Bestandteile hin-

gewiesen hat, behandelt er die Vegetationsorgane der

Lagerpflanzen, der Moospflanzen und der Farn- und
Blütenpflanzen. Hier wird der äufsere und der innere

Aufbau von einander geschieden. Im 5. und 6. Vor-

trage werden die Fortpflanzungsorgane bei den unge-

schlechthchen und den geschlechtlichen Pflanzen darge-

stellt. — Linsbauers sechs Vorträge über Pflanzenphysio-

logie erörtern zu Beginn deren Bedeutung und Aufgabe,

gehen dann auf die Mannigfaltigkeit der Lebenserschei-

nungen und die Zusammensetzung des Pflanzenkörpers

ein und behandeln darauf das Verhältnis von Boden,Licht

und Luft zur Pflanze. Der 3. Vortrag beschäftigt sich

mit der Wasserverdunstung in der Pflanze und dem
Wasserleitungssystem im Holze, der 4. mit besonderen

Ernährungstypen der Pflanzen, der 5. mit dem Bewegungs-

vermögen der Pflanzen, der 6. mit ihrer Fortpflanzung

und Vermehrung. — Beide Verff. haben sich bemüht, in

jeder Serie von Vorträgen ein möglichst abgerundetes

Ganzes zu bieten.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

77. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte.

Meran, 25. September.

(Schlufs.)

Prof. Dr. Karl Correns (Leipzig) sprach über

Vererbungsgesetze. Vom Standpunkte des Bota-

nikers erörterte er den bei der Bastardierung ver-

schiedener Organismen stattfindenden Austausch elter-

licher Eigenschaften und lieferte eine statistische

Übersicht über die verschiedenen Formen, die aus

der Kombination der verschiedenen Pflanzenformen

und Farben hervorgehen. Bei Selbstbefruchtung —
die im Pflanzenreich aufserordentlich häufig ist —
handelt es sich um eine Gleichung mit nur einer Un-
bekannten, während die sexuelle Fortpflanzung einer

Gleichung mit zwei Unbekannten entspricht. Weiter be-

handelte C. Darwins sog. »Single Variations«. — Prof.

Dr. Heider (Innsbruck) sprach über die Beziehung
der Vererbung zu den Chromosomen. Die erb-

lichen Anlagen müfsten in den Zellkernen bereits ent-

halten sein, da der Kern der neugebildeten Zellen aus

der Vereinigung bezw. Verschmelzung von mehreren durch

Längsspaltung in zwei Hälften geteilten Chromosomen
hervorgeht. Der Zellkern sei als reine Kolonie von mit-

einander verschmolzenen Chromosomen aufzufassen.

Auch sei die Lehre von der Erhaltung der Individuahtät

der Chromosomen unerläfslich , wenn man eine Grund-

lage für den Begriff der Vererbung gewinnen wolle.

Der Zusammenfassung des Zellkerns aus einer Anzahl

von morphologisch verschiedenen Chromosomen würde
eine Zusammenfassung verschiedener erblicher Qualitäten

entsprechen. Bei der Befruchtung werden von dem
männlichen und weiblichen Chromosoma je nur eine

Hälfte mit der entsprechenden Hälfte der andersgeschlech-

tigen Zelle verschmolzen. Der ungeheuren Zahl der

möghchen Kombinationen von Chromosomen bezw. Teüen

von Chromosomen entspreche die grofse Anzahl von

Kombinationen elterlicher Eigenschaften. Bei der Kom-
binierung verschiedener Chromosomen bezw. Chromo-

somen-Teile zu einer neuen Einheit finde wahrscheinhch

ein Austausch der Eigenschaften bezw. Anlagen statt.

H. hält es aber für unwahrscheinhch, dafs dieser Vor-

gang lediglich durch Einwirkung der Naturauslese bedingt

sein könne, und glaubt, dafs wir auf die Lebenserschei-

nungen der einzelligen Tiere und Pflanzen zurückgreifen

müssen, um die bei der Befruchtung sich abspielenden

Vorgänge uns vollkommen verständlich zu machen.

In der Abt. für gerichtliche Medizin referierten

Dr. V. Kaan (Meran) und Prof. Dr. Strafsmann (Berlin)

über den Morphinismus in strafrechtlicher Be-

ziehung. Nach K. wird durch leichte Grade von Mor-

phinismus die Zurechnungsfähigkeit nicht wesentlich be-

einflufst, doch könne sie durch anhaltenden Mifsbrauch

des Morphiums in gröfseren Dosen beeinträchtigt werden.

Es trete »moralisches Irresein« ein. Nach Str. tritt in

diesen Fällen vollständige Unzurechnungsfähigkeit ein.

Mit den Strafgesetzen kämen die Morphinisten meist nur

in Berührung, wenn sie auf ungesetzmäfsigem Wege sich

Morphium verschaffen. Gefährliche Depressionszustände

mit Selbsmord-Manie seien nicht selten Folgen des Mor-

phiums. Abstinenzerscheinungen können bei beginnender

Morphiumentziehung unter Umständen fehlen. Lügen-

haftigkeit und »Kaufmanie« seien bei ihnen gewöhnlich

Defekte des Gedächtnisses; halluzinatorische Störungen

seien häufig damit vereint. Das Krankheitsbild ändere

sich natürlich, wenn Cocainismus und Alkoholmifsbrauch

mit dem Morphinismus verquickt sind. — In der Dis-

kussion erklärte Prof. vanCalker (Strafsburg) eine Um-
gestaltung der Strafgesetzgebung für nötig. Der Richter

müsse die Gemeingefährlichkeit des Morphinisten aus-

drücklich aussprechen und ihn in einer Heilanstalt unter-

bringen können. Prof. Kratter (Graz) betont die Not-
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eodigkeit von >Stranrrenansta]ten<, in denen neben
-deren gemeingefährlichen Individuen auch Morphinisten

; terzabringen seien, um sie unschädlich zu machen.

-of. Winds cheid weist auf die Übereinstimmung
Ischen den geistigen Defekten des Mori^iinisten und
5 Tabikers hin. — Prof. Dr. Puppe (Königsberg i. Pr.)

räch darauf über den Geisteszustand jagendlicher
ri min eller. Hinter deren Vergehen verberge sich

:ht selten ein Zustand von angeborener Geistesschwäche,

erlangsamte Entwicklung rufe im 3. Jahrzehnt oft einen

\:stand von Unzurechnungsfähigkeit heni-or. Die Unter-

-ingung von jugendlichen Verbrechern in Erziehungs-
- stalten sei der in Gefangnissen vorzuziehen. Die

Derwachung dieser Erziehungsanstalten sei einem psy-

iatrisch geschulten Arzte zu überweisen. Der Erlafs

nes Reichsfürsotgeges^zes für geistig minderwertige
ersonen sei ein dringendes Erfordernis. — G. Scheele
;<assd) berichtete über Untersuchungen, die er mit Dr.

'ed. Dohrn (Kassel) an gesunden und sittlich einwands-
eien Personal, andrerseits an den Insassen von Ge-

ngnissen in bezug auf das Vorkommen von Ent-
rtungszeichen (Stigmata) angestellt haL .\bnormi-

:en der Kiefer- und Zahnbildung, des knöcliemen Gau-
ens und Nasenskeletts, der SchädelbQdung, Ohrmuschel,
3 Vorkommens der »Qidienden Stirn < und ähnlicher

. bnormitäten, von Lombroso als Beweise für angeborene
erbrecherische Neigung aufgefafst, fanden sich bei den

< erfarechem kdneswegs häufiger als bei einwandsfreien
Personen. — Dr. F. Leppmann (Berlin) sprach über
'^trafvollzugsunfähigkeit Ganz unzulänglich sei

Is Begrifiisbestimmung der Strafvollzugsunfahigkeit der
atz: »Geisteskranke gehören nicht in die Strafanstaltc,

enn es gebe keinen dehnbareren B^riff als den der
Geisteskrankheit«, und gerade in der Gefängnispraxis

-äten erfahrungsgemäfs die tvpisdien Formen der Geistes-

rankheit ganz zurück, während Ubogangsformen weit

.?«rwi^en. Ein gdstig abnormer Mensch sei aber

rafvollzugsonfahig, wenn die Ordnung der Strafanstalt

.irdi die .Äufserungen einer Krankheit erheblidi und
auemd gestört wird. Strafvollzagsanfahig sei ferner

lerjenige, der infolge geistiger Störung kein Verständnis
ir seine Strafe und deren VoDstredmng be&itze. — In

:er gemeinschaftlichen Sitzung der medizinischen
iauptgruppe sprachen Neufser (Wien), A. Sturli
Vien), F. Truzek (Marburg), L. Merk (Innsbruck) und
.-. V. Haberer (Innsbruck) über die Natur und Be-

handlung der Pellagra. Prof. N. entwarf zunächst
ein BOd der Krankheit, die unter der Bevölkerung Ita-

liens, Ungarns and andoer Länder fnrditbare Ver-

beerangen anriditet Verursacht werde sie sicher mit
durdi die Besdiaffenheit des in den besagten Gebieten
die vorwi^ende Nahrung bildenden Maises. Falsch
aber sei, den Mais an und für sich als ein angeeignetes
ahrmittel anzusehen. Wahrscheinlich wirken bei der

-ntstehung der Krankheit zwei Momente zusammen, ein

dem verdorbenen Mais anhaftendes pflanzliches Gift und
eine gewisse Disposition der Individuen. N. schlägt

zum eingehenden Studium der Krankheit internationale

Beobachtungsstationen vor. Dr. St hält es für nicht

^nwahrscheinlidi. dafs ein Schimmelpilz, vielleicht Peni-

.:llium glaneum oder P. toxicum die RoUe des Krank-
bdtserr^ers spidL Medizinalrat Dr. Tr. weist vor
allem auf Geistesstörungen hin, die bei der PeQagra
vorkommen. Sie machen fast den Eindruck, als ob
man es mit einem infolge der Giftwirkong frühzeitig

iingetretenen .Altersmarasmus zu tun habe. — in

er Abt für angewandte Physik usw. sprach In-

genieur Dr. Blochmann (Kiel) über Unterwasser-
panzerung von Kriegsschiffen. Nach den Erfah-

"jngen des russisch-japanischen Kri^es sei es nötig,

^:e^SchifEswände bis tief unter Wasser und den Schiffs-

odea selbst mit einem ausreidienden Schutz zu ver
~-hen. Bl. erläuterte eine Konstruktion, die er in Ver-

ödung mit dem Marinebaumeister Neudeck nach pyro-
ivnamischen Berechnongen erdacht hat and die einen

solchen Schutz gewähren soll. — In der Abt. für ange-
wandte Chemie berichtete Prof. Dr. .\d. Frank (Char-

lottenburg) über Gewinnung von Rufs and Gra-
phit aus Acetylen und .Metall-Carbiden. — In

der Abt für Agrikulturchemie und landwirt-
schaftliches Versuchswesen sprach Hofrat Kalten*
egger (Brixen) über die biologischen und. techni-
schen Bedingungen des Lebendtransportes von
Fischen und anderen Wassertieren und eriäatcrte

den von ihm und L. . Libenao konstnnerten Apparat

>Hydrobion(, der die konstant glddunäfsige, genau
dosierbare und sparsamste Anreicherung von Sauerstoff

im Wasser bewirkt — In der .Abt für Physik sprach

Becquerel (Paris) über die Strahlung des Radiums.
Die genauere Untersuchung der von B. entdeckten Uran-

strahlen zeigte, dafs zwei Arten von Strahkn in Stnen

entiialten waren, von denen die einen den Katboden-

strahlen, die anderen den Röntgenstrahlen entsprechen.

Eine dritte Strahlenart erwefst sich als klone Massen-
teflehen, die mit positiver Elektrizität geladen sind. Sie

sind durchaus ähnlich den von (joldstein entdedcten

>Kanalstrahlen c. Die Darlegungen Becqoerels wurden
durch interessante Experimente erläutert — Prof. Raoul

Pictet sprach über industriellen Sauerstoff und
seine Verwertung. Durch Verdampfen von flüssiger

Luft erhalte man zuerst Sti^-kstoff und dann Sauerstoff,

der leicht in belid>iger Reinheit herzostdlen seL Durch

das sog. »Wiedergewinnungsverfahren« könne man
leicht fast die gesamte verdampfte Luft bezw. eine

ihr gleiche Menge wieder verflüssigen und so auf

höchst billige Weise beständig Sauerstoff erfaatten.

BiUigo- Sauerstoff werde aber für Tide gewerfaficfae

Zwecke nützh'ch sein, zunächst für die Bdeocb-
tung, wie P. am »Sauerstoff- Lichte demonstrierte.

— In der zweiten allgeifaeinen Sitzung sprach

Prof. Dr. H. .Molisch (Prag) über Lichtentwick-
lung in den Pflanzen. Die Licfaterscheinungen bd
Pflanzen d>enso wie die bekannte Erscheinung des »Meer-

leocfatensc und das am Fleische unserer Haostiae hin

und wieder zu beobachtende Leuchten ist sicher auf die

Anwesenheit von winzigen Organismoi zorückzuführoi.

Nach den Untersuchangen von Beyvrink treten sie ins-

besondere dann auf, wenn übersdiüss^es Nährmaierial

vorhanden ist; auch soll die Anwesenhdt von Chlor-

natrium und anderen Salzen in bestimmten Mengenver-
hältnissen auf das Zustandekommen der Leuchterschd-

nung ein«i Fjnfinfs ansüboi. Zwdfdlos sd femer das
Vorhandensein von gewissen, wenn auch nidit bedeu-

toiden Moigen von Sauerstoff eine uneriälsliche Vor-

bedingung für das Zastandekommen der Leuditersdid-

nung. Die »Leuditbakterienc könne man gewisser-

mafsen als Reagens für den Nachweis des Voriianden-

seins von Sauerstoff benutzen. Es bestehe auch eine

gewisse .Analogie zwiscboi dem Leocfaten der Mikio-

otganismen und der durch Bakterien bewirkten Farb-

stoffbildung. Bei den Vorgängen lägen Oxydationspro-

zesse zugrunde. Tiere fangen gewöhnlich nur auf äufeere

Rdze hin zu leuchten an, das Leuchten dauere nur re-

lativ kurze Zeit, Pflanzen leuditen spontan und häoäg
längere Zeit, unter Umständen bb xu dncm Jahr. Dafs

das Bakterienlicht unter Umständen auch iAysiok>gische

W^irkungfen auszuüben verm^e, bewiesen die von ihm

hervorgerufenen heliotropischen Erscheinungen. — Pro^.

Dr. Dürck (Mündien) sjwach über Beri-Beri ur.:

intestinale Intoxikationskrankheiten im .Ma-

layischen .Archipel. Von den sidi gegenüberstehen-

den Theorien über Wesen und Entstehung der Krank-

heit hält die eine Beri-Ben für eine auf BakterienWirkung

beruhende Infektionskrankhdt , die andere Theorie für

eine auf Einführung eines organischen Giftes in den

menschlichen Körper beruhende Erkrankung. D. kon-

statierte sowohl am Nervus vagus wie am N- mediamus

und am N. tibialis von Beri-Beri-Lekhen ausgekrochene

krankhafte Veränderungen sowtrfil an den Markseheiden

wie an den Adisenzyhndem der besagten Nerven. Es
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sei ziemlich sicher anzunehmen, dafs nur unbelebtes
organisches Gift von aufsen her in den menschhchen
Körper gelangt und dort die Beri-Beri hervorruft, deren
Erscheinungen allerdings je nach der Verschiedenheit
der Körperkonstitution und der sonstigen Umstände sich
sehr mannigfaltig gestalten. Worauf es beruht, dafs in

erster Linie das periphere Nervensystem von jenem or-

ganischen Gift befallen wird, und ob jenes Gift vielleicht

aus verdorbenem Reis bezw. aus den Hülsen der Reis-

körner stammt, sei noch nicht zu erklären. — Direktor
Dr. Neifser (Bunzlau) sprach über Individualität
und Psychose. Die weitverbreitete Ansicht, dafs bei

der Entstehung von Geistesstörungen die geistige Indi-

vidualität des Kranken das ausschlaggebende Moment
darstelle, dafs die Form und die Natur der Geistes-

störung sowie der Verlauf der Krankheit im allgemeinen
durch die geistigen Eigentümlichkeiten und die Persön-
lichkeit des Erkrankten sowie durch die gesamte Ideen-
richtung und den Entwicklungsgang des geistig Ge-
störten vorzugsweise bedingt sei, sei durchaus un-
zutreffend und entspreche nicht den tatsächlichen Ver-

hältnissen. Bei der Entstehung der verschiedenen F'or-

men der Psychose spiele die geistige Individualität des
Kranken unter allen Umständen nur eine untergeordnete
Rolle. Die Eigenart des pathologischen Vorgangs schaffe

ganz bestimmte Bewufstseinsinhalte und mache es un-

möglich, dafs aus den psychologischen Vorgängen die

psychische Störung direkt abgeleitet werden kann. Für
den Arzt habe die individuelle Psychologie grofsen Wert;
sie dürfe aber nur als Mittel zum Zwecke dienen. Zur
Feststellung der Diagnose des Krankheitszustandes könne
sie nicht verwendet werden. — Zum Schlufs sprach
Joseph Wim m er (Wien) über die Entwicklung
der Mechanik der tierischen Lebewesen und
entwickelte Ideen, die von den gegenwärtig in der Bio-

logie herrschenden Anschauungen erheblich abweichen.
Die 78. Versammlung wird in Stuttgart stattfinden.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. Physik an der Univ. Rostock Dr.

Richard Wachsmuth ist an die Kriegsakademie in

Berlin berufen worden.
Der aord. Prof. f. Zoologie und vergl. Anatomie, einschl.

der normalen Anatomie des Menschen, an der Univ. Mün-
ster Dr. Emil Ballowitz ist zum ord. Prof. ernannt worden.

Der Vizedirektor an der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik in Wien Regierungsrat Dr. Stanislaus

Kostlivy ist am 7. Okt., 58 J. alt, gestorben.

Der aord. Prof. f. Frauenheilkunde an der Univ.
Königsberg Dr. Hermann Münster ist, 58 J. alt, ge-

storben.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

P. Tietz, Zur Qualitätsermittlung von Weizen,
Gerste und Hafer. Königsberg. 60 S.

G. Landsberg, Über den Alkoholgehalt tierischer

Organe. Giefscn. 19 S.

F. J. Laible, Über die Wirkung kleiner Alkohol-
gaben auf den Wärmehaushalt des tierischen Körpers.
Halle. 55 S.

E. Schwalm, Über die kriegschirurgische Bedeutung
der Knieschüsse. Berlin. 36 S.

A. Thies, Wirkung der Radiumstrahlen auf ver-

schiedene Gewebe und Organe. Leipzig. 30 S.

F. Wilmers, Bericht über 628 Staroperationen.

Giefsen. 38 S.

Nea erschienene Werke.

W. v. Dyck, Über die Errichtung eines Museums
von Meisterwerken der Naturwissenschaften und Technik
in München. Festrede. Leipzig, Teubner.

A. Gleichen, Vorlesungen über photographische

Optik. Leipzig, Göschen. M. 9.

W. A. Schulz, Hymenopteren - Studien. Leipzig,

Wilhelm Engelmann. M. 4.

L. Loewenfeld, Über die geistige Arbeitskraft und
ihre Hygiene [Loewenfeld - Kurellas Grenzfragen des

Nerven- und Seelenlebens. 38]. Wiesbaden, J. F. Berg-

mann. M. 1,40.

Th. Heryng, Untersuchungen und Behandluugs-

methoden der Kehlkopf krankheiten. Berlin, Julius

Springer. Geb. M. 12.

Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 61. 2. G. Hessenberg,
Beweis des Desarguesschen Satzes aus dem Pascälschen

;

Begründung der elliptischen Geometrie. — H. Lieb-
mann. Elementargeometrischer Beweis der Parallelen-

konstruktion und neue Begründung der trigonometrischen

Formeln der hyperbolischen Geometrie. — E. Meyer,
Über die in einem Reyeschen Komplexe enthaltenen

Regelscharen. — G. Prasad, Über die Hilbertschen

Sätze in der Theorie der Flächen konstanter Gaufsscher
Krümmung. — A. Kriloff, Über die erzwungenen
Schwingungen von gleichförmigen elastischen Stäben. —
0. Blumenthal, Über die Zerlegung unendlicher Vek-

torfelder. — H. Lebesgue, Recherches sur la Conver-
gence des Series de Fourier. — W. H. Young, Zur
Theorie der nirgends dichten Punktmengen in der Ebene.
— A. Schoen flies, Bemerkung zu dem vorstehenden

Aufsatz des Herrn Young.

Monatshefte für Mathematik und Physik. 16, 4.

E. Waelsch, Binäranalyse zur Geometrie des Dreiecks.

— H. Hahn, Über punktweise unstetige Funktionen. —
M Radakovic'', Bemerkungen über Summierung Fou-
rierscher Reihen. — H. Tietze, Über Funktional-

gleichungen, deren Lösungen keiner algebraischen Diffe-

rentialgleichung genügen können. — 0. Biermann,
Eine Divisionsprobe.

Bulletin astronomique. Septembre. H. Deslandres,
Recherches sur l'atmosphere solaire et appareils en-

registreurs des couches de vapeurs superposees qui la

composent. — F. Rossard, Observations de planetes

et de cometes, faites ä Toulouse.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 47, 1. Gh.

P. Flora, Die Anwendung der rotierenden Kathode zur

Bestimmung des Kadmiums in Lösungen von Kadmium- :

Sulfat; Die Anwendung der rotierenden Kathode zur '\

Bestimmung des Kadmiums aus seinen Chloridlösungen. '

Zusatzbemerkung über die Bestimmung des Kadmiums
mit der rotierenden Kathode und Zusammenfassung der

Ergebnisse. — A. Gutbier, Studien über das Palladium.

— F. Haber und G. van Oordt, Über die Bildung

von Ammoniak aus den Elementen. — J. Meyer, Das
Atomgewicht des Siliciums. IL — Th. W. Richards
und R. C. Well, Revision der Atomgewichte von Natrium

und Chlor. — M. Levin und G. Tamman, Über

Mangan-Eisenlegierungen. XVI.

Journal de Chimie physigue. 3, 8. L. Brunner
et St. Tolloczko, Sur la vitesse de dissolution des

Corps solides. — W. Louguinine, Determination des

chaleurs latentes de Vaporisation du carvacrol et de

l'anethoL — W. Ramsay, Un nouvel Clement, le radio-

thorium, dont l'emanation est identique ä celle du

thorium.

Botanische Jahrbücher für Systematik. Pflanzen-

geschichte und Pflanzengeographie. 38,1. R. Schlech-
ter, Orchidaceae africanae, imprimis Africae occiden-

talis; Asclepiadaceae africanae. — U. Dammer, Sola-

naceae africanae; Polygonaceae africanae; Liliaceae afri-

canae. — G. Lindau, Acanthaceae africanae. VII. —
H. Harms, Zwei neue Gattungen der Leguminosae aus

dem tropischen Afrika. — G. Volkens, Über eine neue

afrikanische Basellacee, Basella paniculata VIks. — E.

Gilg, Eine neue Art der Gattung Sebaea, Sect. Bel-

montia. — A. Berger, Liiiaceae-Aloineae africanae. —
A. Engler, Cyanastraceae africanae; Thismia Winkleri

Engl., eine neue afrikanische Burmanniacee; Podoste-

munaceae africanae. II; Tridesmöstemon , eine neue
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rikanische Gattung der Sapotaccae aus der Vcrwandt-
haft von Omphalocarpum und ein neues afrikanisches

i hrysophyllum. — Derselbe und K. Krause, Ein

neuer Aponogeton aus Deutsch -Südwestafrika. — P.

Hennings, Fungi Africae orientalis. IV; Fungi came-

runenses.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Anatomie und
ntogenie der Tiere. 22, 1. W. Seiler, Beiträge zur

Kenntnis der Oceilen der Epheremiden. — F. v. Wagner,
Beiträge zur Kenntnis der Reparationsprozesse bei Lum-
briculus variegatus Gr. (Schi.). — O. Sund, Die Ent-

wicklung des Geruchsorgans bei Spinax niger.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 80, l.

V. Vidakowich, Über Bau und Funktion des Nida-

mentalorgans von Scyllium canicula. «- A. Reichen-
sperger. Zur Anatomie von Pentacrinus decorus Wy.
Th. — O. Grosser, Metamere Bildungen der Haut
der Wirbeltiere. — O.C.Glaser, Über den Kannibalis-

mus bei Fasciolaria tulipa (var. distans) und deren lar-

vale Excretionsorgane. — W. S. Marshall and P. H.

Dernehl, Contributions toward the embryology and
anatomy of Polistes pallipes (Hymenopteron). I.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. September.
Riedel, Die Reposition der Luxatio obturatoria durch
Ruck nach aufsen. — H. Lorenz, Über den Wert der

Mobilisierung des Duodenum bei Operationen wegen
Steinen in den tiefen Gallen wegen. — O. E. Schulz
und R. St. Hoffmann. Zur Wirkungsweise der Röntgen-
strahlen. — Marchesi, Beiträge zur Pathologie, Diagno-
stik und Therapie des schnellenden Fingers. — Fr.

Sieber, Über Cystennieren bei Erwachsenen. — M.
Landow, Zur Pathologie und Chirurgie der Osteo-

myelitis gummosa der langen Röhrenknochen. — R.

Klapp, Die Anwendung der mobilisierungen Wirkung
der Hyperämie auf skoliotische Versteifungen. — R.

Alessandri, Neues operativ- autoplastisches Verfahren

bei narbiger Kieferklemme. — C. Krämer, Über die

Nachbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. — A.

Thaler, Über die feineren Veränderungen im Hoden-
gewebe der Ratte nach Einwirkung der Radiumstrahlen.

Zeitschrift für diätetische und physikalische The-

rapie. 1. Oktober. F. Köhler, Über die Grundlagen
zur Wertung des therapeutischen EfTekts des Tuberku-
lins. — Fr. Grosse, Das Dauerbad. — H. Engel, Über
Ägyptens Kurorte und Indikationen. — M. van Oordt,
Über Veränderungen von Blutdruck, Blutzusammen-
setzung, Körpertemperatur, Puls- und Atmungsfrequenz
durch Einwirkung kühler Luft auf den nackten Men-
schen (Forts.).

Kunstwissenschaften.

Referate.

M. Spanier [Seminardirigent in Münster i. W., Dr.],

Hans Thoma und seine Kunst für das
Volk. Leipzig, Breitkopf und Härtel, [1903]. 66 S.

8». Geb. M. 2.

Ein Versuch, den poetischen Gehalt einer

gröfseren Anzahl von Lithographien und Bildern

Thomas »dem Volk« näher zu bringen. Die

.'Anordnung der Besprechungen gibt dem Verf.

zugleich Gelegenheit, allerlei von der Herkunft,

dem Werdegang, dem späteren Leben und

Schaffen des Meisters zn erzählen. Es findet

sich in dem Buch keine einzige ernsthafte

.'Analyse der spezifischen Arbeit des bildenden
Künstlers, nichts über Raumgestaltung, Form,
Farbe, besondere Lichtbehandlung, über Ordnen

oder Vereinfachen, nichts über die Unterschiede

zwischen Ölbild und Lithographie (was doch

recht nahe gelegen hätte!), kurz nichts von

dem, was bildende Kunst erst ausmacht. Ich

will über den Wert oder Unwert solcher Be-

trachtungen, wie sie der Verf. bietet, gar nicht

urteilen. Das aber sollte man sich doch end-

lich klar machen: sie sind es nicht, die uns

gefehlt haben. Poetische Umschreibungen von

Bildern haben wir immer gehabt. Und ich ge-

stehe, mir sind die alten, zurückhaltenden, an-

deutenden lieber, als diese um jeden Preis

»volkstümlichen^: unserer Tage, die möglichst

alles breit treten, auch das Zarteste nicht ver-

schonen und immer noch mehr wissen, als ein

unbefangener Betrachter sieht. Was aber not

tut, ist etwas anderes, ist der Versuch, denen, die

dafür überhaupt Sinne haben, die Wege wieder zu

öffnen, die zum Erfassen der Kunst des Ge-

staltens führen, die Wege, die durch Vorurteile,

und zwar hauptsächlich gerade poetische, ver-

legt und verbaut sind. Wem die Kunst des

Gestaltens freilich etwas »Äufserliches« ist, wie

unserm Verf. (S. 34), oder nach der Lehre des

Kunstwarts blofs »Technik«, der sollte, das ist

allerdings meine Meinung, lieber nicht von bil-

dender Kunst reden, sondern bei der Poesie

bleiben.

Darmstadt. Rudolf Kautzscb.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Privatdozent an der Techn. Hochschule zu Berlin-

Charlottenburg Dr. Paul Schubring ist als Prof Alfr.

Gotth. Meyers Nachfolger zum Prof. f. Gesch. des

Kunstgewerbes u. d. dekorat. Künste u. f. Stillehre er-

nannnt worden.

An den Königl. Mnseen in Berlin ist Dr. Bruno

Schröder zum Direktorialassistenten bei der Sammlung
antiker Skulpturen und dem Antiquarium ernannt worden.

Neo erschienene Werke.

E. Geiger, Beiträge zu einer Ästhetik der Lyrik.

Halle, Niemeyer. M. 3.

A. Schweitzer, J. S. Bach, le musicien-poete. Leip-

zig, Breitkopf & HärteL M. 8.

Zeitschriften.

American Journal of Archaeology. July— Septem-

ber. A. Fossum, The theatre at Sikyon — O. S.

Tonks, A new Kalos-artist: Phrynos. — H. R.

Hastings, K bronze age >pockett from Avgo (Crete).

— D. M. Robinson, Greek and Latin inscriptions

from Sinope and environs.

Moderne Dichtung.

Referate.

C. Viebig, Naturgewalten. Neue Geschichten

aus der Eifel. Berlin, Egon Fleischel & Co., 190.5.

l Bl. u. 276 S. 8° mit Umschlagzeichnung und Buch-

schmuck von E. Nikutowski. .M. 3,50.

Um die Humuskraft eines Ackers dauernd

ungeschwächt zu erhalten und zu steigern,
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pflegt der Landwirt ihn alle paar Jahre einmal

brach liegen zu lassen und inzwischen ein ande-

res Feld zu bestellen. Solche Praxis wird teils

bewufst, teils unbewufst auch im Gebiete des

Kunstschaffens geübt. Und so war Clara Viebig,'

das »Kind der Eifel«, zu unserer Überraschung

letzthin ausgewandert in die ferne Ostmark, um
dort von kargem Boden eine gute Ernte einzu-

heimsen; heut steht sie wieder daheim auf der

»Wacht am Rhein«, und von der angestammten

Scholle, der ihr vorletztes Buch »Vom Müller-

hannes« entsprossen war, hat die »Heimat-

künstlerin« wiederum volle Garben in ihre ge-

räumigen Scheuern eingefahren.

Wiederum sind wir auf dem rauhen Eifel-

plateau, wo die Stürme um den schrundigen

Mosenkopf brausen. Bis hier hinauf reicht nicht

die warme, würzige Luft, die dem Rheinländer

Frohsinn und Feuer ins leichte Blut haucht; hier

herrscht die furchtbare Öde des Venns (vgl. die

letzte der Novellen), die stumm und stumpf macht

und endlich erdrückt; und hart, herb und wort-

karg ringen die Menschen hier um ihr armes

Stück Brot. Nicht holde poetische Träume,

sondern starre »Naturgewalten« sind hier zu

Haus. Sentimentalität ist ein fremder Begriff:

starke, gewalttätig auflodernde Leidenschaften

wühlen in den Bewohnern dieses altvulkanischen

Bodens, und die unverfälschte Triebkraft, der

natürliche Instinkt lenken noch das Handeln die-

ser Menschen, die vom Glück wenig zu sagen

wissen. Von sehnender Liebe und stillen Freu-

den bat uns denn auch diesmal die Dichterin

nichts zu künden, sondern von Leid und Not,

von Schuld und Sühne, von Dulden und Ent-

sagen; und wenn ihre Menschen wirklich einmal

lachen, so ist es nicht Freude und nicht Humor,

der aus ihren .^ugen blickt.

Ohne Auerbachsche Verzuckerung schildert

Clara Viebig ihre Landsleute und zumeist in

deren harter, unlieblicher Mundart. Wortkarg
auch sie: scharf umrissen sind diese einzelnen

Erzählungen, auf je ein Motiv gestimmt; mit

knapper Prägnanz baut sie ihre Sätze, und ihrem

Malerblick genügen wenige packende Züge, um
zum Bilde zu gestalten, zur Stimmung zu ver-

dichten. Sie strichelt nicht, wie sonst Frauen-

nrt, sondern setzt mit kräftiger Pinselführung

sicher eine Farbe neben die andere. Ihre neuen

Novellen schöpfen tief aus dem Seelenleben, vor-

züglich aus dem Seelenleben des niederen Wei-

bes. Ging sie im »Schlafenden Heer« aufMasseu-

psychologie aus und in die Breite, so bohrt sie

hier wieder tief hinein in das Individuelle, und

war jenes Werk ein Kulturroman und ein (nicht

im üblen Sinne) tendenziöses Buch, so zeigt sie

hier wieder die Natur rein wie sie ist, und will

nichts wirken, sondern nur sein.

Auch die Romandichterin hat sich ein Jahr der

Brache gegönnt und sich wieder einmal der no-

vellistischen Gattung zugewandt. Und zwar sind

ihre Erzählungen wirkliche Novellen, denen auch

der Heysesche »Falke« (vgl. den Lebensbaum, die

List, das Chaischen) nicht fehlt, nicht etwa Ab-

fälle von Romanstoffen oder blofse Skizzen. Sie

sind auch nicht eigens für einen Band zusammen-

geschrieben worden, sondern erstrecken sich über

sechs Jahre. Damit hängt wohl auch zusammen,

was wir einzig bescheiden ausstellen möchten:

eine Anzahl von Wiederholungen in den Motiven

und in den Namen der Hauptpersonen; auch

Wendungen wie »das blasige Fenster« begegnen

mehrmals. Eine sorgsame Überarbeitung wäre

dem Bande als ganzem wohl zu statten gekom-

men, indessen die einzelnen Geschichten sind für

sich interessant im Stoff und vortrefflich erzählt.

Marburg i. H. Harry Maync.

Notizen und Mittellungen.

Neu erschienene Werke.

F. Frhr. von Stenglin, Im Wunderland der Liebe.

Gedichte. Berlin, Franz Wunder. M. 2.

Br. Frank, Aus der goldenen Schale. Gedichte.

Heidelberg, Carl Winter. M. 1.

R. Werner, Klas Avenstaken oder »Grad dör«.

Märchenspiel. Hamburg, H. Carly.

H. Ritter, Berg und Tal. Eifeler Skizzen und

Erzählungen. II. Bd. Dresden, E. Pierson (R. Lincke).

M. 2,50.

Unwin's Library. 38: L. Falconer, Mademoiselle

Ixe and The Hotel d'Angleterre. — 41 : L. Parry Trus-

cott, Stars of destiny. London u. Leipzig, T. Fisher

Unwin. Je M. 1,50.

Inserate.
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Archiv
für

Papyrusforschung
und verwandte Gebiete

unter Mitwirkung von Otto Geadenwitz in Königs-

berg, Bernhard P. Grenfell in Oxford, Arthur
S. Hunt in Oxford, Pierre Jouguet in Lille,

Frederic G. Kenyon in London, Giacomo Lum-
BROSo in Rom, John P. Mahaffy in Dublin, Lud-

wig Mitteis in Leipzig, Jules Nicole in Genf,

Paul Viereck in Berlin herausgegeben von

ULRICH WILCKEN.
Das Archiv für Papyrusforschung soll ein Zentralorgan für

dieses AVissenschaftsgebiet bilden, das sich die Förderung der lite-

rarischen Texte ebenso wie der Urkunden, der griechischen wie der

lateinischen, zur Aufgabe stellt. Dabei will es nicht etwa den inni-

gen Zusammenhang, in dem die Papyri mit der sonstigen Tradition

stehen, zerreißen, sondern es will alles, was zur Erklärung der

Papyri beitragen kann oder seinerseits durch sie beleuchtet wird,

mögen es literarische Nachrichten oder Steininschriften, Ostraka

oder Münzen sein, gleichfalls heranziehen: der Hellenismus , wie er

sich in Aegypten seit den Tagen Alexanders des Großen bis zu sei-

nem Absterben unter der Araberherrschaft entwickelt hat, schließt

ja die notwendigerweise so mannigfaltigen Einzeluntersuchungen

auch innerlich zusammen. Die Zeitschrift bietet in jedem Hefte

1) Aufsätze, 2) Referate und Besprechungen, 3) Mitteilungen. Mit

Rücksicht auf den internationalen Charakter dieser Studien bringt

sie Beiträge in deutscher, französischer, englischer, italienischer

oder lateinischer Sprache. Das Archiv erscheint in zwanglosen

Heften in der Stärke von 8—9 Bogen, deren je 4 einen Band
zum Preise von 20 M bilden.
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Soeben erschien im Verlage von. B. G. Teubner in Leipzig:

DAS HÖHERE LEHRAMT
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

EIN BEITRAG ZUR VERGLEICHENDEN SCHULGESCHICHTE
UND ZUR SCHULREFORM

VON

Prof. Dr. HANS MORSCH
OBERLEHRER AM KÖNIGLICHEN KAISER WILHELMS -GYMNASIUM ZU BERLIN

[IV u. 332 S.] gr. 8. 1905. geh. Mk. 8.—, geb. Mk. 9.—

Das Buch will die Rechte und Pflichten des höheren Lehramts in Deutschland und Österreich in ver-

gleichender Nebeneinanderstellung unter Zugrundelegung des jetzigen Standes klarlegen. Ein solches Werk fehlte

bisher vollständig. Berücksichtigt sind: Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Oldenburg, Österreich, Preufsen,

Kgr. Sachsen, Grofsherzogtum Sachsen -Weimar, Württemberg, z.T. auch Mecklenburg -Schwerin, Elsafs- Lothringen,

Sachsen -Meiningen, Reufs j. L., u. a.

Inhaltsübersicht.

1. Allgemeines. (Begriff des Amtes, Rechte und Pflichten.)

11. Die Vorbedingungen für das höhere Lehramt. A. Die Staatsprüfung. B. Der praktische Vorbereitungsdienst.

III. Das höhere Lehramt. A. Allgemeines. B. Die Dienstinstruktionen für Leiter und Lehrer höherer Lehranstalten.

C. Versetzungen und Versetzungsprüfungen. D. Die Reifeprüfung.

IV. Die Aufsichtsbehörden für das höhere Lehramt. A. Die Zentralbehörden. B. Die Zentralmittelbehörden

(Zwischen- oder Provinzialbehörden).

V. A. Titel und Rang. B. Gehalt, Pfiichtstundenzahl und Schulgeld.

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

OTTO JESPERSEN:

PHONETISCHE
GRUNDFRAGEN.

MIT 2 TAFELN.

[IV u. 185 S.] gr. 8. 1904. geh. M 3.60,

geb. JC 4.20.

Die Grundfragen der Phonetik knüpfen an
das kürzlich erschienene Lehrbuch an und bilden ge-

wissermaßen dessen theoretische Grundlage; sie be-

OTTO JESPERSEN:

LEHRBUCH
DER PHONETIK.

AUTORISIERTE ÜBERSETZUNG
VON HERMANN DAVIDSEN.

MIT 2 TAFELN.

[VI u. 255 S.] gr. 8. 1904. geh. Jt 5.—, geb. M 5.60.

Die Darstellung zeigt die von der Kritik anerkannten
Vorzüge des ursprünglichen Werkes. Sie verbindet

gründen die Darstellungsweise und viele Einzelheiten, wissenschaftliche Gründlichkeit und Originalität mit an-
sind aber dabei durchaus selbständig. ziehender Form und pädagogisch geschicktem Aufbau.

Die Lautlehre der drei europäischen Hauptsprachen,
Deutsch, Englisch und Französisch , ist ausführlich dar-

gestellt, sodaß das Buch den Anforderungen der neu-

sprachlichen Lehrer in jeder Hinsicht gerecht wird.

Nach einer Einleitung über das Verhältnis zwischen
Laut und Schrift werden die für die Phonetik wie
für die Sprachwissenschaft überhaupt bedeutungsvollen

Probleme behandelt.

Urteil der Presse:
„Jespersen hat sich durch mehrere gedankenreiche und persönlich -eigenartige Schriften in der Sprach-

forschung einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Werke wollte er ein Buch für weitere Kreise und für

Anfänger schreiben. Er hat dieses Ziel energisch im Auge behalten. Ich kenne keine Phonetik, die sich
an gemeinverständlicher Haltung von ferne mit der seinigen vergleichen könnte. Dieses Buch
wird sicherlich keinen Leser abschrecken, manchen ermutigen. Mit einer nie versagenden Klarheit verbindet

sich ein großes pädagogisches Wohlwollen und eine sehr unpedantische Gemütlichkeit."

(Andreas Heusler in der Deutschen Literaturzeitung.)

„Der kopenhagener Universitätsprofessor 0. Jespersen zählt zu den allerhervorragendsten Vertretern der

phonetischen Wissenschaft und seine werke sind für den neusprachlehrer aus dem gründe von beson-
derer Wichtigkeit, weil er, selbst früherer lehrer, sich ununterbrochen in fühlung mit, den bedürf-
nissen des neusprachlichen Unterrichts gehalten hat, was wir sonst nur noch von Victor und Paul

Passy kennen. Soweit ich sehe, sind alle seine Schriften von direktem und zumeist sehr hohem werte für
den neusprachlehrer.* (Prof Dr. H. Klinghardt in Neuere Sprachen.)
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Abhandlungen
der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Neueste Erscheinungen

der mathematisch -physischen Klasse. 1
der philologisch-historischen Klasse.

Mathematik — Physik.

BECKMANN, Neue Vorriehtuiigen zum Färben nichtleuchtender

Flammen (Spektrallampen). Mit 2 Taf. M. 2.—

HAYN, Selenographische Koordinaten. I. Abhandlung. M. 2.—

, IL Abhandlung. Mit 4 Tafeln. M. 6.—

NEUMANN, Über die Maxwell - Hertzsehe Theorie. I. Abhandlung.

Mit 3 Textfiguren. if- 3.50

, II. Abhandlung. Mit 3 Textfiguren. M. 3..50

, m. Abhandlung. Mit 3 Textfiguren. M. 1.50

SCHEIBNER, Zur Theorie des Legendre- Jacobisehen Symbols

f^Y I.Abhandlung. M. 1.80

II. Abhandlung. M. 3.50

Astronomie.

GROSSMANN, Beobachtungen am Repsoldschen Meridiankreise der

von KnfFnerschen Sternwarte in Wien-Ottakring in den Jahren

1896—1898. Mit 4 Textfiguren. if- 6.—

PETER, Beobachtungen am sechszölligcn Repsoldschen Heliometer

der Leipz. Sternwarte. I. u. II. Mit 6 Textfig. u. 2 Taf. M. 11.—

, III. Abhandlung. Mit 1 Tafel. M. 2.50

Physiologie.

FISCHER, Über die Bewegungsgleichungen räumlicher Gelenk-

systeme. Mit 6 Textfiguren. M. 3.50

Der Gang des Menschen. III. Teil: Betrachtungen über die

weiteren Ziele der Untersuchung und Überblick über die Be-

wegungen der unteren Extremitäten. Mit 7 Tafeln und 3 Text-

figuren. .. , Y- ^''~t

^ IV. Teil: Über die Bewegung des Fußes und die auf

denselben einwirkenden Kräfte. Mit 3 Tafeln und 11 Text-

fignren. ^- ^-^^

V. Teil: Die Kinematik des Beinschwingens. Mit 5

Doppeltafeln und 8 Textfiguren. M. 5.—

^ VI. Teil: Über den Einfluß der Schwere und der Muskeln

auf die Schwingungsbewegung des Beins. Mit 3 Doppeltafeln

und 7 Textfiguren. •'/• *.—

Das statische und das kinetische Maß für die Wirkung
eines Muskels. Erläutert an ein- und zweigelenkigen Muskeln

des Oberschenkels. Mit 12 Tafeln. M. 7.50

FICK , Über die Bewegungen in den Handgelenken. Mit 8 Figuren

im Text, 7 photograph. und 3 lithograph. Taf, M. 6.50

GARTEN, Über rhythmische, elektrische Vorgänge im querge-

streiften Skelettmuskel. Mit 13 Doppeltafeln. Af. 5.50

MARCHAND, Über das Hirngewicht des Menschen. M. 3.—

Anatomie.

HELD, Zur weiteren Kenntnis der Nervenendfüße und zur Struktur

der Sehzellen. Mit 1 Doppeltafel. M- 2.—

Über den Bau der Neuroglia und über die Wand der Lymph-
gefäße in Haut und Schleimhaut. Mit 60 Figuren im Text

und auf Tafeln. if- 6.50

Untersuchungen über den feineren Bau des Ohrlabyrinthes

der Wirbeltiere. I. Zur Erkenntnis des Cortischen Organs und

der übrigen Sinnesapparate des Labyrinthes bei Säugetieren.

Mit 4 Doppeltafeln, 1 Tafel und 2 Figuren im Text. M. 6.—

HIS, Lecithoblast und Angioblast der Wirbeltiere. Histogenetische

Studien. Mit 102 Textfiguren. J/- 8.—

Beobachtungen zur Geschichte der Nasen- und Gaumenbildung

beim menschlichen Embryo. Mit 48 Figuren im Text. M. 3.80

Geologie — Botanik — Zoologie — Chemie.

CORRENS, Gregor Mendels Briefe an Cari Nägeli 1866—1873. Ein

Nachtrag zu den veröffentlichten Bastardierungsversuchen

Mendels. Mit einem Faksimile. M. 3.—

CREDNER, Der vogtländische Erdbebenschwarm vom 13. Februar

bis zum 18. Mai 1903 und seine Registrierung durch das

Wiechertsche Pendelseismometer in Leipzig. Mit 26 Seismo-

grammen als Textfiguren und 1 Karte. if. 5.—

Die PhospboritknoUen des Leipziger Mittelohgocäns und die

norddeutschen Phosphoritzonen. Mit 1 Tafel. U. 2.—

OSTWALD Periodische Erscheinungen bei der Auflösung des

Chroms in Säuren. Zweite Mitteilung. Mit 16 Textflguren.

PFEFFER, Druck- und Arbeitsleistung durch wachsende Pflanzen.

Mit 14 Holzschnitten. ^{'
S.-

ZIRKEL, Über Urausscheidungen in rheinischen Basalten. M. 3.—

Klassische Altertumswissenschaft

(einschl. Archäologie, sowie Geschichte, Rechtsgeschichtc,

Philosophie des Altertums und Münzwesen),

GELZER, Der Patriarchat von Achrida, Geschichte und Urkunde
M. 7i

HIRZEL, ^'AyQarpog Nöfxog. M. 34
HULTSCH, Die ptolemäischen Münz- und Rechnungswerte. M. 2J

Die Gewichte des Altertums, nach ihrem Zusammenhan
dargestellt. At. lOJ

MEISTER, Dorer und Achäer. Erster Teil. AT. 3J

MITTEIS, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum. Af. U
PETER, Der Brief i. d. römischen Literatur. Literaturgescliichtlic

Untersuchungen und Zusammenfassungen. M. 6.-

RÖSCHER, Die enneadischen und hebdomadischen Fristen

Wochen der ältesten Griechen. Ein Beitrag zur vergleich*

den Chronologie und Zahlenmystik. A{.

Die Sieben- und Neunzahl im Kultus und Mythus der Gd
eben nebst einem Anhang Nachträge zu den „enneadisehen ud
hebdomadischen Fristen und Wochen" enthaltend. AI. 4.

—

Das von der „Kvnanthropie" handelnde Fragment des Mar-
cellus von Side. Mit 3 Figuren. (Statt AI. 4.—) Af. 2.—
Ephialtes, eine pathologisch-mythologische Abhandl. über die

Alpträume und Alpdämonen des klass. Altertums. M. 4.

—

SCHREIBER, Studien über das Bildnis Alexanders des Großen.

Ein Beitrag zur alexandrinischen Kunstgeschichte mit einem
Anhang über die Anhänge des Alexanderkultes. Mit 13 Taf.

und 36 Textabbildungen. Af. 12.—
Die Wandbilder des Polygnotos in der Halle der Knidier

zu Delphi. M. 8.—

STUDNICZKA, Tropaeum Traiani. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte

der Kaiserzeit. Mit 36 Textfiguren. Af. 8.

—

WACHSMUTH, Neue Beitr. zur Topographie von Athen. Af. 3.—

Geschichte

(einschließlich neuer Literatur- und Kunstgeschichte,

Universitätswesen).

EULENBURG, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer

Gründung bis zur Gegenwart. Mit einer Karte und 8 graphi-

schen Darstellungen. i/i 10.

—

HANTZSCH, Sebastian Münster: Leben, Werk, wissenschaftliche

Bedeutung. Af. 6.

—

SCHMARSOW, Die oberrheinische Malerei und ihre Nachbarn um
die Mitte des XV. Jahrhs. (1430—1460). Mit 5 Tafeln. Af. 4.—

Ghibertis Kompositionsgesetze an der Nordtür des Florentiner

Baptisteriums. Mit 18 Abbildungen. Af. 3.

—

SEELIGER, Die soziale und politische Bedeutung der Grundherr-

schaft im früheren Mittelalter. Untersuchungen über Hofrecht,

Immunität und Landleihen. Af. 6.40

Sprachwissenschaft

(Indogermanische — Semitische — Chinesische Sprachen —
Ägyptologie — As.syriologie).

BRUGMANN, Die Demonstrativpronomina der indogermanisdaii

Sprachen. Eine bedeutungsgescbichtliche Untersuchung. M. 5.—

DELITZSCH, Das babvlonisehe Weltschöpfungsepos. AI. 8.—

GELZER, Die Genesis d. bvzant. Themenverfass. Mit 1 Karte. At. 4.40

HERTEL, Über das Tanträkhyayika , die kasmlrisehe Rezension

des Pancatantra. Mit dem Texte der Handschrift Decc. Coli.

Vin. 145. M. 8.-

HULTSCH, Die Elemente der ägypt. Teilungsrechnung. I. Abb.
(Statt Af. 8.—) Af. 4.—

PEDERSEN, Albanes. Texte mit Glossar. (Statt Af. 8.—) AT. 4.—

SIEVERS, Metrische Studien I. Studien zur hebräischen Metrik.

I. Teil: Untersuchungen. ^t- 12.—

II. Teil: Textproben. Af. 6.—

II. Die hebräische Genesis. I.Teil: Texte. M. 5.60

II. Teil : Z. Quellenscheidung u Textkritik. Af. 8.20

SOCIN und STUMME, Der arabische Dialekt der Houwära des

Wäd Süs in Marokko. (Statt AI. 8.—) AI 4.—

WINDISCH, Marä und Buddha. (Statt Af. 12.-) Af. 6.-

Geographie.

RATZEL, Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Mit

5 Kartenskizzen im Text. ,^\^'~

RÜGE, Topographische Studien zu den portugiesischen Entdeckun-

gen an den Küsten Afrikas. I. Mit 1 Tafel. Af. 3.60

Leipzig. B. G. Teubner.
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VERLAG VON B. G. TEUBNER tN LEIPZIG UND BERLIN

Soeben beginnt zu erscheinen:

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil in inhaltlich vollständig in sich abgeschlossenen

und einzeln käuflichen Bänden.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-

sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I: Abt. i : Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

, geb. ca. Mk. 12.— ) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.
G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schienther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teill, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.— , geb. ca. Mk. 14.— ) Bearbeitet von: J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Hamack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I .Mk. 4.80.

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. V. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackemagel. Fr. Leo. E.Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464 S.) Preis geh. Mk. 10.—. In Qrig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten , indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möglich, jeweils den Berufensten für die Be-
arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kultiurentwicklung sich selbst zu sichern.

Die hohe Bedeutung des Werkes ist allein dadurch hinreichend gekennzeichnet, daQ

Se. Majestät der Kaiser

die Widmung desselben allergnädigst anzunehmen geruht hat.

PfftSnPkthpft ^"'^ Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des
"

Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) umsonst vom Verlag.
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Verlag von Oustav Fiselier in «feiia.

Leitfaden zum Studium der Xationalökonomie .

Von Prof. Dr. J. Conrad, Halle a. S. Dritte wesenf
lieh ergänzte Auflage. Preis: 2 Mark, gebunden
2 Mark 50 Pf.

Einfache und höhere Arbeit. Eine sozialpolitische

Untersuchung zum Arbeitsvertrag des Bürgerlichen

Gesetzbuchs. Von Dr. phil. Walter Hess, Re-

ferendar. Preis: 2 Mark.

Die kapitalistische Anwendung der Maschinerie.
Von Heinrich Mannstaedt, Dr. phil. et rer. pol.

in Bonn. Mit einer Kurve im Text. Preis:

2 Mark.

Neue Sittenlehre. Von Anton Menger. Preis:

1 Mark, geb. 1 Mark 50 Pf.

Vorträge über wirtschaftliche (Grundbegriffe.

Von H. Oswalt. Preis: 2 Mark 50 Pf.

Bas Domänenwesen im Herzogtum Sachsen-
Altenbnrg. Von Dr. phil. Paul Albrecht in

Altenburg. Preis: 3 Mark.

Die Handarbeit in der Landwirtschaft. Be-

arbeitet auf Grund von Erhebungen des sMecklen-

burgischen Patriotischen Vereins« und des »Ver-

eins kleinerer Landwirte in Mecklenburg«. Von
Dr. Friedrich Dettweiler. Preis : 7 Mark. (Thünen-
Archiv, Organ für exakte Wirtschaftsforschung.

Herausgegeben von Dr. Richard Ehrenberg, Pro-

fessor der Staatswissenschaften in Rostock. Erstes

Supplementheft.)

Die volkswirtschaftlichen Grundlagen für die

Haftung des Tierhalters im Bürgerlichen

Oesetzbuch. Von Dr. phil. Hans Kluge. Preis:

1 Mark.

Das Wirtschaftsjahr 1903. Jahresberichte über

den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt. Für Volks-

wirte und Geschäftsmänner, Arbeitgeber und
Arbeiterorganisationen. Von Richard Calwer.
Zweiter Teil: Jahrbuch der Weltwirtschaft.
Preis: 8 Mark, geb. 9 Mark.

Die Industrie- (Arbeits-) Kammern im Eeichs-

tage. Ein geschichtlicher Überblick über die seit-

herigen Bestrebungen im Reichstage auf Errichtung

einer Interessenvertretung für die Industrie, zu-

gleich eine Materialiensammlung. Dargestellt von
M. Erzberger, M. d. R. Preis : 1 Mark.

Bie Rcditsiuibriobcit. Sine Unterfud^ung ju ben

allgemetneit Sef)ren be§ @trafred)t§. SSon Dr. 0lfr.

§olb t)on fernerh. ^ribatboscitt ber Siedete in SSien.

(Srfter 'Sanb: 2>er Scgriff bcr Stet^tStöibrigleit.

190.3. ^rei§: SaKarf. ^toeiter «anb, 1. Slfit:

5lotftanb unb 9tottoe^r. 1905. ^ret§: 3 mt 50 ^f-

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES x\EUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. HO S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und
giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehen"- systematisch

ausgebildet werden können.

3. G. ßotta'schc Bucbbandluna nacMolgcr

Stuttgart und Berlin

(Soeben erfrf;ienen:

Cedankenundjrinnerunsen

Otto Fürst von Bismorck= Volksausgalic ^==
3n zwei solid in Ccinen gebundenen Bänden

Preis 5 mark

„2)ctt Söhnen unb @itfclu jum SSctftänbnt^ bcr

SJcvgangcn^cit unb ^ur 2c^rc für bie 3"^""ft'' —
fo lautet bie erft naä) @rfcf)einen ber großen 31uöp6e in

S3iämard'ä SRad^lafs üorgefunbene SCöibmung, toeldie er feinen

bem beutfd^en 33olf ^tnterlaffenen 2litfjei(^nungen üoran--

ge[e^t l^aben njoUte. 2;te[e SBibmung eröffnet nun bie neue,

ungefürjtc SSoÜöauggabe, raeldje baä monumentale

SBer! in immer roeitere Greife ju tragen beftimmt ift.

Surc^ nKe ^ui^^anMunflen ju ttejicften

Uctlag uon ß. (B. Scubncr in Ccipjig.

ttnfevtti^t ttt hct

auf leilögeft^i^tlit^cr ©runblagt

3n Slnte^nung an ben Keinen ^ate(^i«mu8

Sut^erS für bie oberen Stoffen ^ö^erer Sc^r-

anftalten unb 9)?ittelfc^ulen , für Se^rer=

feminare, für ben ^onfirmanbenunterrtc|t

unb jur ©elbftunterlüeifung für bie (^rift=

üc^c ©cmcinbc bearbeitet üon

Sltcf)tbiafonuS an @t. 9lito(ai in 93crlin.

[VIII u. 212 ©.] gr. 8. 1904. ©e^eftet m. 2.60,

in Seiniuonb-gcBunben 3Hf. 3.20.

2)er Sßerfaffer fte:^t bem, voaS mon ben „Srtrag ber

neueren tI)eoIogtfc^en iffiiffenfd^aft" nennt, feör empfänglich,

ja meift auftimmenb gegenüber, gugleic^ ober ijt er mit »ottem

(Srnjie bemüljt, ber beiligen @(^rift gerecht ju werben

3c^ bin überjeugt, bog jeber 2ef)rer unb jeber ©ciftlic^e ou8

bemfelben luertöotte ©efic^töpunfte unb Slnregungen entnehmen

mirb, am liebften aber möchte tc^ — unb, menn ii) mi)t

fe^r irre, ber SSerfaffer felbjt — boS S3u(| in ber §anb \oU

6)ex moberner ÜJienfc^en fe^en, bie, an bem fetalen SJiaierio»

liemuö irre gemovben, ftt^ nac^ einem §alt, nad^ einem Sr^

faffen ber c^riftltc^en SOöa^vljett fernen, bobnrc^ fte ju einer

Karen, einljeitüc^en , öoß befriebigenben SSeltanfc^auung ge=

langen lönnten. Sie 3al)l folc^er ©e^nfüc^tigen ift in unferer

3eit groß, grog barum a\iä) bie ßo^l berer, benen bie ©c^rlft

@ei)bel8 33ebeutfame8 ju fogen ^ot.

(„^farreröerein". @. 203. 5«oö. 1904.)

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin,
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Melanges Paul Frederic q. Hom-
mage de la Societe pour le pro-

gres des Etudes philologiques et

liistoriques. {Gustave Des Marez,
Prof. an der Ecole des seien ces

politiques et sociales, Dr., Brüssel.)

W. Heinzelmann, Deutsch-christliche
Weltanschauung.

Theologie und Kirohenwesen.

G. Hölscher, Kanonisch und Apo-
kryph. (G. Wildeboer, ord. Univ.-

Prof. Dr., Groningen.)

Mag. Jo. Hus Opera Omnia. T. I,

fasc. I: Expositio decalogi. Hgb.
von W. Flajshans. — T. I, fasc. II:

De Corpore Christi. Hgb. von W.
Flajshans. — T. I, fasc. III: De
Sanguine Christi. Hgb. von W.
Flajshans. — T. II, fasc. I: Super
IV. Sententiarum I.

— II. Hgb.
von W. Flajshans und Dr.M. Komi'n-

kovä. {Georg Loesche, ord. Univ.-

Prof., Regierungsrat Dr. theol. et

phil., Wien.)

H. Reeder, Worte für Menschen.

Philosophie und Unterrlohtswesen.

Sigm. Freud, Der Witz und seine

Beziehung zum Unbewufsten. {Ri-

chard M. Meyer, aord. Univ.-Prof.

Dr., Berlin.)

M.Dessoir und P. Menzer, Philosophi-
sches Lesebuch. 2. Aufl.

Statistisches Jahrbuch der höhe-
ren Schulen und heilpädagogi-
schen Anstalten Deutschlands,
Luxemburgs und der Schweiz.
XXVI, !.

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Llteraturgesohiohte.

-M. Steinschneider, Die Geschichts-

literatur der Juden in Druckwerken
und Handschriften. I. Abteilung:

Bibliographie der hebräischen Schrif-

ten. {Wilhelm Bacher, Prof. Dr.,

Budapest.)

' Veisainmlung dcuUchev Philologen und
Sehulmänner.

Grieohlsohe und latelnlsohe Philologie

und Llteraturgesohiohte.

P. Foucart, Les grands mysteres

d'Eleusis;

Derselbe, Le culte de Dionysos en

Attique. {Ernst Maaß, ord. Univ.-

Prof. Dr., Marburg.)

Der illustrierte lateinische Aesop
in der Handschrift des Ademar. Photo-
typ. Reproduktion mit Einleitung und
Beschreibung von G. Thiele.

Deutsohe Philologie und Llteraturgesohiohte.

P. Landau, Karl von Holteis Ro-

mane. {Oskar F. Walzet, ord.

Univ.-Prof. Dr., Bern.)

Goetlics Iphigenie auf Tauris. Ed. by
M. Winkler.

Englische Philologie und Llteraturgesohiohte.

B. Barnes, The Devil's Charter.

Edited from the Quarto of 1607

by R. B. Mac Kerrow. {Emil
Koeppel, ord. Univ.-Prof. Dr., Strafs-

burg.)

The Poems of Lord Tennyson. Early
Poems ed. by A. Waugh.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

A. Panzini, Dizionario moderno.

{Carl Appel , ord. Univ.-Prof. Dr.,

Breslau.)

Allgemeine und alte Geschichte.

F. Stähelin, Der Antisemitismus des

Altertums in seiner Entstehung und
Entwicklung. {Alfred Bertholet,

ord. Univ.-Prof. Dr. theol., Basel)

W. Nietzold, Die Überlieferung der Dia-
dochengeschichte bis zur Schlacht von
Ipsos.

Mittelalterliche Qetohlohte.

L. Frey, Beiträge zur Verfassungs-

geschichte der Stadt Schneeberg.

{Hans Beschorner , Archivar am
Kgl. Sachs. Haupt-Staatsarchiv, Dr.,

Dresden.)

Sitzung der hisiurisehen Kommission zur Her-
nusgnhe Lothringischer GeseliiehUqii eilen.

Neuere Geschichte.

Biographische Essays. I, Reihe:

Essays von Heinrich von Treitschke

and Erich Marcks. {Karl Jacob,

aord. Univ.-Prof. Dr., Tübingen.)

J. B o n z o n , Les clubs de femmes sous la

Revolution.

Geographie, LSnder- und VSIkerkunde.

Die Beteiligung Deutschlands
an der internationalen Mee-
resforschung. I. u. II. Jahres-

bericht erstattet von W. Herwig.

(G. Wegemann, Gymn.- Oberlehrer

Dr., Hadersleben.)

Zweiter deutscher Kolonialkongreß (Forts.).

Staats- und Sozialwissensohaften.

J. Novicow, La justice et l'expan-

sion de la vie. {Franz Eulen-

burg, aord. Univ.-Prof. Dr., Leipzig.)

Generalversammlung des Vereins für Susial-

politik (Forts.).

Rechtswissenschaft

Borough customs ed. by .M. Bate-

son. Vol. I. {Felix Liebermann,
Prof. Dr., Berlin.)

R. Klofs, Das Sachenrecht des Bürger-
lichen Gesetzbuches.

Mathematik und Haturwissensohaflen.

R. Börnstein, Sichtbare und un-

sichtbare Strahlen. {Johannes Stark,

Privatdoz. Dr., Göttingen.)

K. Kraepelin, Die Beziehungen der

Tiere zueinander und zur Pflanzen-

welt. {Konrad Guenther, Privat-

doz. Dr., Freiburg i. B.)

H. Wielei tn er, Bibliographie der höheren
algebraischen Kurven für den Zeit-

abschnitt von 1890—1904.

Medizin.

W. Weygandt, Leicht abnorme Kinder.

|..., .„,,#;..,, /fr Tuberkulosekij>igreß.

KunstwissensobaftM.

E. Kilian, Dramaturgische Blätter.

{Karl Zeiß, Dramaturg des Kgl.

Hoflheaters, Dr., Dresden.)



2619 28. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 43. 2620

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HEI^AUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich abgeschlossene

und einzeln käufliche Abteilungen.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-

sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I: Abt. i: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

, geb. ca. Mk. 12.—) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.

G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schienther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teil I, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.— , geb. ca. Mk. 14.— ) Bearbeitet von : J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Harnack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. V. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackemagel. Fr. Leo. E.Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464 S.) Preis geh. Mk. 10.—. In Orig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möglich, jeweils den Berufensten für die Be-
arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung sich selbst zu sichern.

Die Widmung des Werkes hat Se. Majestät der Kaiser allergnädigst anzunehmen geruht.

PPAQTlPVthpft ^™''' ^"s^^S ^"^ ^^^ Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des
"

Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) wird auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Freud, Der Witz und seine Beziehung
zum Unbewufsten. (2630.)

Frey, Beiträge zur Verfassungsgeschichte
der Stadt Schneeberg. (2650.)

Goethes Iphigenie auf Tauris. (2644.)

Heinzelmann, Deutsch-christliche VVelt-

anschauung. (2624.)

Kölscher, Kanonisch und Apokryph.
(2627.)

Hus Opera Omnia. (2628.)

Kilian, Dramaturgische Blätter. (2674.)

Klofs, Das Sachenrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches. (2669.)

Kraepelin, Die Beziehungen der Tiere
zueinander und zur Pflanzenwelt. (2670.)

Landau, Karl von Holteis Romane. (2641.)

Melanges Paul Fredericq. (2621.)

.\esop. Der illustrierte lateinische. (2640.)

Barnes, The Devil's Charter. (2644.)

Biographische Essays. (2652.)

Börnstein und Marckwald, Sichtbare
und unsichtbare Strahlen. (2669.)

Bonzon, Les clubs de femmes sous la

Revolution. (2654.)

Borough customs. (2666.)

Dessoir und Menzer, Philosophisches
Lesebuch. (2632.)

Deutschlands Beteiligung an der inter-

nationalen Meeresforschung. (2655.)

Foucart, Les grands mysteres d'Eleusis.

(2639.)

-. Le culte de Dionysos en Attique.

(2640.)

Niet 20 Id, Die Überlieferung der Dia-
dochengeschichte. (2649.)

Novicow, La justice et l'expansion de la

vie. (2661.)

Panzini, Dizionario modemo. (2646.)

Roeder, Worte für Menschen. (2629.)

Stähelin, Der Antisemitismus des Alter-

tums. (2648.)

Statistisches Jahrbuch der höheren
Schulen. (2632.)

Steinschneider, Die Geschichtsliteratur

der Juden. (2634.)

Tennyson, Poems. (2646.)

Weygandt, Leicht abnorme Kinder. (2673.)

Wie leitner, Bibliographie der höheren
algebraischen Kurven. (2671.)

AllgemeinwissenschaftUches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Melanges Paul Fredericq. Hommage de

la Societe pour le progres des Etudes
philologiques et historiques. 10 Juillet

1904. Brüssel, Henri Lamertin, 1904. XIII u. 375

S. 8". Fr. 15.

La Societe pour le progres des etudes

historiques et philologiques de Belgique, fondee

en 1879, a tenu ä coeur d'honorer son sym-

pathique secretaire general, M. le Prof, Paul Fre-

dericq, pour avoir travaille pendant vingt-cinq

ans a son entier succes. Le jubilaire n'est pas

un inconnu dans le monde des historiens. Son

nom a franchi nos frontieres depuis longtemps,

et il suffit de citer ici son Corpus Inquisitionis

haereticae neerlandicae pour rappeler aussitot tout

ce que la science doit ä cet eminent savant.

Philologues et historiens beiges se sont donc

associes pour offrir ä leur collegue un recueil de

memoires. Celui-ci renferme 13 notlces de philo-

logie classique et roraane; 10 de philologie ger-

manique; 18 d'histoire, et 2 de pedagogie. Nous

ne pouvous evidemment nous etendre sur chacune

d'elles. Nous nous contenterons d'en signaler

tres brieveraent le contenu ä moins que le titre

n'en soit suffisamment explicite par lui-meme.

I. Philologie Classique et Romane.
1, Alph. Willems, Qu'est-ce que la Monodie

cretique? L'auteur admet que c'est un hypor-

cheme mais reduit au chcEur. II l'explique et

en recherche les traces dans le theätre d'Euri-

pide. — 2. J. Bidez, Berose et la gFande

annee. Determine l'importance qu'il convient

d'accorder ä Berose, son accueil en Grece et son

influence sur les differentes doctrines relatives au

renouvellement du monde. — 3. L, Parmentier,
Note sur deux manuscrits d'Euthymios Zigabenos

conserves ä la bibliotheque de Patmos. Colla-

tionne avec l'edition de Migne l'oeuvre que ce

moine a dediee ä Alexis Comnene (1080— 1118).

— 4. E. Boisacq, Sur le Traitement du Sigma

intervocalique en Laconien. Indique Tevolution

du Sigma et combat les idees exposees ä ce

sujet par Müllensiefen. — 5. Ch. Bonny, Hora-

tiana. — 6. P. Thomas, Notes sur Lucain, Sue-

tone et le Querolus. — 7. L. Preudhomme,
Notes sur Suetone. — 8. J. P. Waltzing, A
propos d'un monument romain d'Arlon, decouvert

en 1671, avec trois gravures. — 9. Fr. Cum out,

Pourquoi le Latin fut la seule langue liturgique

de rOccident? II l'explique en ce sens que l'Eglise

n'a fait que perpetuer une Situation de fait qui

existait avant eile, du temps de l'empire romain.

— 10. E. Monseur, L'origine danubienne des

Francs. Discute un passage de Gregoire de

Tours, 2, 9. — 11. J.
Feller, L'Idolatrie de

la chanson de Roland. Essaie de reduire ä ses

justes proportions la valeur litteraire de cette

epopee. — 12. P. Bergmans, Une lettre ine-

dite de Sainte-Beuve. Lettre du 3 septembre

1848 par laquelle ce litterateur accepte une

chalre ä Liege. — 13. M. Wilmotte, De quel-

ques Wallonismes. Signale la presence dans

Tancienne langue fran9aise de differentes locu-

tions wallonnes.

II. Philologie Germanique. l. M. Basse,

De Jeugd van Anna Bijns. II faut s'abstenir,

dit-il, de toute hypothese ä ce sujet, et surtout

ne pas accepter les hypotheses formulees par

Jonckbloet. — 2. F. Van Veerdeghem, Het

Referein van Sint Truiden. Public deux poemes

se rapportant Tun au siege de la vllle de Saint-

Trond en 1489, l'autre ä la prise de la ville en

]568. — 3. M. Sabbe, Een achttiende-eeuwsch
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Plagiaat. — 4, P. Tack, Diversche Refereijnen

ende Liedekens. — 5. M. Rudelsheim, Sprokke-

lingen over de brusselsche Rederijkkamers. —
6. O. van Hauwaert, Eenige Berichten en

Werken over taal en volk uit de sestiende eeuw.
— 7. A. De Cock, Een Spreekwoord op bij-

geloof berustend. — 8. J. Vercouillie, Etymo-
logiese Sprokkels. — 9. A. Bley, Zu Kleists

Prinzen von Homburg, — 10. H. Logeman,
Shakespeare te Helsingör.

III. Histoire. 1. L. Ledere, A propos

du couronnement de l'an 800. Examine les

circonstances qui ont accompagne cet evene-

ment. — 2. Ch. Moeller, Les Flamands du

Ternois au royaume latin de Jerusalem. Croupe

et comraente un ensemble de textes relatifs ä

des princes flamands qui ont joue un role en

Terre Sainte. — 3. E. Dupreel, Les Mini-

steriales de Cambrai. Poursuit Tevolution de la

ministerialite du XIF au XIIF siecle. — 4. L.

Vanderkindere, Un village du Hainaut au XIP
siecle. La loi de Prisches avec une carte. Etu-

die les dispositions de cette loi, qui, ä l'instar

de la loi de Beaumont s'est etendue ä une serie

de localites. — 5. M. Huisman, Guiot de

Namur. Decrit la grande activite de ce prince,

fils de Guy de Dampierre, mele aux affaires de

Flandre, d'Allemagne et d'Italie. — 6. V. Fris,

Documents gantois concernant la levee du siege

de Calais en 1436. — 7. L.Willems, De
Ketter Willem van Hildernissem en diens ver-

houding tot Bloemaerdine. Etablit les rapports,

d'ailleurs assez problematiques, qu'on pretend

exister entre Theresie de ce Guillaume (1411) et

la secte fondee par Bloemaerdine (1320— 1336).

— 8. H. Pirenne, Le Role Constitutionnel des

Etats Generaux des Pays-Bas en 147 7 et en

1488. Determine la portee de ces assemblees:

leur but etait non d'organiser un Systeme parle-

mentaire mais de proteger l'autonomie de chaque

province par la garantie de toutes les autres. —
9. V. van der Haeghen, La Charte donnee

aux Gantois par Marie de Bourgogne en 1477.

Etudie et commente cette charte restee jusqu'ä

present dans l'oubli. — . 10. G. Des Marez,
Les Bogards dans l'industrie drapiere ä Bruxelles.

Poursuit l'evolution de cette compagnie religieuse,

qui ne fut ä ses debuts qu'une sorte de coope-

rative de production. — 11. G. Kurth, Comment
Philippe II travaillait. Signale un detail typique

depeignant la facon minutieuse de travailler,

familiere ä Philippe II. — 12. J. Cuvelier,

Une Archiviste du XVP siecle. Retrace l'acti-

vite d'une religieuse du couvent S*® Elisabeth ä

Bruxelles, qui inventaria les archives de ce cou-

vent et redigea plusieurs cartulaires. — 13. H.

Vand erlinden, De Ontvolking van de Stad

Leuven gedurende de 16^^ eeuw. Conclut

qu'au commencement du XVI® siecle la population

de cette ville ne pouvait etre que de 14 ä

16000 habitants, et .de 8 ä 10000 ä la fm de

ce siecle. — 14. H. Lonchay, Le serment de

fidelite prete par les Beiges ä Philippe III en 1616.

Rappelle les circonstances qui expliquent la re-

Qonnaissance anticipee du roi d'Espagne par les

Etats belgiques. — 15. A. Cauchie, Lettres

de Bentivoglio (1615) et de Stravius (1642) ä

la fin de leur mission aux Pays-Bas catholiques.

Commente les depeches expliquant le protocole

ä suivre lors du depart et de l'arrivee d'un

nonce ä Bruxelles. — 16. E. Hubert, Une

Enquete sur les affaires religieuses dans les Pays-

Bas Espagnols au XVIP siecle. Relate Tavis des

eveques touchant le traitement ä infliger aux pro-

testants etablis dans le pays d'Outre Meuse et

dans l'Artois. — 17. A. Hansay, Contribution

ä rhistoire de la politique mercantile au 18*^ siecle

en France et dans le pays de Liege. Signale

le protectionnisme reciproque de ces deux pays

en ce qui concernait l'industrie du fer. — 18.

E. Discailles, Metternich et les universites alle-

mandes de 1817 ä 1819. Relate l'animosite de

ce ministre contre la Burschenschaft, et les me-

sures prises pour enrayer l'action des univer-

sites.

IV. Pedagogie. 1. P. Hoffmann, Cata-

logue des ouvrages pedagogiques publies parJ

des auteurs neerlandais du XVP siecle. — 2<i

E. Dony, A propos de l'art ä TEcole.

Tel est l'ensemble des memoires que noug

avons dedies ä notre eminent confrere et colle^

gue, M. P. Fredericq. En tete du Recueil figur«

un süperbe portrait du jubilaire; de meme, aussiJ

une excellente introduction retra9ant Thistoriqu«

de la Societe depuis sa fondation jusqu'ä nos

jours.

Bruxelles. G. Des Marez.

Wilhelm Heinzelmann [Prof. am Kgl. Gymn. u. Sekret

der Kgl. Akad. gemeinnütz. Wissensch. zu Erfurt, Drl

theo!, et phil.], Deutsch - christliche Weltan-
schauung. Gesammelte Vorträge und Abhandlungen]

Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1905. 364 S|

8". M. 5.

Diese der Jenaer theologischen Fakultät zum Danl

für die verliehene Doktorwürde gewidmete Sammlung
umfafst 12 Aufsätze, die sämtUch schon im Drucke vor^j

liegen, vor allem in den 14 letzten Jahrgängen d«

Erfurter Akademie. Zur Erklärung des Titels des Buches

bemerkt der Verf., die .Aufsätze sollten eine Art Ergänzung

zu seinem Buche ^Christentum und moderne WeltanschaU'^

ung« sein, in der er »die Umrisse einer auf christliche

d. h. theistischer und biblisch-positiver Grundlage ruhen^

den Weltanschauung zu ziehen versucht« habe; sie

sollten »Beiträge geben zu einer nicht blofs dem Weseiä

des positiven Christentums, sondern auch der Eigenaf

des deutschen Volkes entsprechenden Weltanschauung«^

Darum hat er an den Anfang des I. Teils, der von den

geschichtlichen Grundlagen der deutschen christlicher

Kultur handelt, die Abhandlung »über den deutscher

Volkscharakter«, an den .'\nfang des II. Teils (Die wich4

tigsten Fragen der deutschen christhchen Bildung) der

Aufsatz gestellt, der seine Auffassung von Wesen une

Aufgabe des Christentums erörtert. Die vier anderen!

Abhandlungen des I. Teils beschäftigen sich mit der

Universität Erfurt und dem Humanismus, mit dem Proi
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testantismus als Kulturprinzip der Neuzeit, mit Schleier-

machers Monologen (bei Gelegenheit ihrer Hundertjahr-

feier) und mit den Bilderbibeln von Schnorr und Dore.

Der II. Teil umfafst aufser der obengenannten noch die

Abhandlungen über die Erziehung zur Freiheit, über den

praktischen Beruf der Wissenschaft und die Erfurter

Akademie und über den ethischen Beruf der Kunst. Der

dritte, aus drei .Aufsätzen bestehende Teil gilt Goethe,

der »in seinem poetischen Schaffen wie in seinem

wissenschaftlichen Denken dem innersten ethischen Ge-

halt des Christentums gegen das Ende seines Lebens

so nahe gekommen ist«, wie kein weltlicher Dichter

jemals. Die Aufsätze behandeln seine Geniusoden, die

Iphigenie und seine Stellung zu den höchsten Bildungs-

fragen.

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Der Bibliothek des Kunstgewerbe-Museums
zu Berlin ist die typographische Sammlung alter

Druckwerke, die der 1904 verstorbene Architekt Hans
Grisebach vereinigt hatte nach d. Korr. f. Hochsch. als

Grundlage für seine buchgewerbliche Wirksamkeit über-

wiesen worden. Die Sammlung enthält nach den amtl. Be-

richten aus d. Kgl. Kunstsamml. in 1854 Bänden schönste

Beispiele aus den verschiedenen Epochen und Werkstätten

des Buchdrucks vom 15. bis 18. Jahrh., darunter etwa

250 Inkunabeln aus Deutschland, Italien, Frankreich und
den Niederlanden , eine sorgfältige Auswahl der hervor-

ragendsten Drucke der Früh-, Hoch- und Spätrenaissance,

in der auch die grofsen Illustratoren zur Geltung

kommen, sowie vortreffliche Beispiele der französischen

Buchkunst des 18. Jahrh. s.

Der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. haben

nach der M. A. Z. die Erben des 1897 verstorbenen

Herrn Georg Ludwig Zimmer den Originalbrief-
wechsel überwiesen, den Johann Georg Zimmer
(geb. 1777, gest. 1853 als Konsistorialrat und Pfarrer

a. D. der Frankfurter deutschreformierten Gemeinde) in

den Jahren 1807— 1814 mit hervorragenden Romanti-
kern sowie einer Reihe von Gelehrten geführt hat.

Unter diesen Briefen, deren Wortlaut gröfstenteils be-

reits in dem 1888 erschienenen Buche von Heinrich W.
B. Zimmer: »Johann Georg Zimmer und die Romantiker*

mitgeteilt ist, befinden sich solche von Achim v. Arnim,

Klemens Brentano, Ludwig Tieck, Jean Paul, August
Wilhelm und Friedrich v. Schlegel, Görres, Savigny u. a.

Xeu erschienene Werke.

Beiträge zur Gelehrtengeschichte des 17. Jahrhun-
derts. Festschrift des Wilhelm-Gymnasiums zu Hamburg
zur Begrüfsung der 48. Versammlung deutscher Philo-

logen und Schulmänner [E. Kelter, Der Briefwechsel

zwischen Matthias Bernegger und Johann Freinsheim;

E. Ziebarth, Heinrich Lindenbruch und Joseph Justus

Scaliger; C. Schulthefs, .'^us dem Briefwechsel des fran-

zösischen Philologen und Diplomaten Jacques Bongars].

Hamburg, Druck von Lütcke & Wulff.

Gabriel Monod, Jules Michelet. Etudes sur sa Vie

et ses OEuvres, avec des fragments inedits. Paris, Hachette
et Cie. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeilung. Nr.

-T. 0. B , Der moderne Roman und die Volkserziehung
r. Hashagen, Nefanda- Infanda). — K. Oertel, Karl

V. Orff f. — 228. L. Gumplowicz, Religionen und
Kirchen. — Maier-Pfu Hingen, Mörikes Testament.
— 229. H. Popp, Das Schöne. — A. Landenberger,
Drei schwäbische Charakterköpfe aus dem württembergi-
schen Pietismus. — 230. F.Linke, Der jüngste Vulkan-
ausbruch auf Samoa. — 5. Deutscher Archivtag in Bam-
berg. — 230/31. Fr. Gerlich, Die Technik der römisch-

pompejanischen Wandmalerei. — 231. J. .Asbach, Aus
Heines Jugendzeit. — R. Woerner, Platens Tagebücher

— 232. Marg. N. Zepler, Der Zölibat der Lehrerin.

— W. Leber, Im Zwischendeck.

Deutsche Revue. Oktober. Fürst zu Hatzfeldt,
Die Kunst des Regierens. — Die Japanisierung Chinas.
— Marczali, Aus dem Tagebuche des Honvedgenerals
Grafen Leiningen. — O. Chiari, Die gesunde und die

kranke menschliche Stimme. — T. Salvini, Ein Ge-

heimnis der Bühnenkunst. — Sind Kabinetskriege heute

noch möglich? Von einem Diplomaten. — F. Loeffler,
Die Bekämpfung der Tuberkulose in Deutschland. — H.

von Poschinger, Viktor von Scheffel und .Anton von
Werner. — A. N. Cumming, Ist Mr. Balfour ein Freund
Deutschlands? — v. Lignitz, Eine der Ursachen und
das Resultat des russisch-japanischen Krieges. — Deutsch-

land und die auswärtige Politik. — Frhr. v. Schlei nitz,

»Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser* (Forts.). — L.

Finckh, Der Rosendoktor (Schi.). — Frz. Rühl, Über
den Begriff der Weltgeschichte.

Österreichische Rundschau. 5. Oktober. F. Frhr.

von Oppenheimer, Die Wiener Gemeindeverwaltung
und der Fall des liberalen Regimes in Staat und Kom-
mune. III. — R. M. Meyer, Hebbels »Moloch*. — H.

Bahr, Der arme Narr (Forts.). — L. Pollak, Aas der

Jugendzeit Führichs. — A. Birk, Technik. I.

Germania. Oktober. L. Dosfei, Vlaamsche Be-

langen. — L. Wilser, Die Herkunft der Römer; Nordi-

sche Reiseeindrücke. — E. Blocher, Die Fremdwörter
in der Schweiz. — Th. Imme, Unsere Mundarten. —
H. S. , Het Duitsche Volkslied. — Virginie Loveling,
Conlrasten. — S. B. v. Maarssen, Neue Reproduk-
tionen alter niederländischer Malerei.

Blackwood's Magazine. October. Naval education,

its past and future. — P. Gibbon, The Vrouw Grobe-

laar's leading cases. — A. Lang, My »history* vindi-

cated. — A. Noyes, The cottage of the kindly light.

— St. Gwynn, The grip of the land. — W. Bruce,
The table round. — D. Blackburn, Richard Hartley,

prospector. XVII. — With my gun. IL — G. W. Hart-
ley, A fifty-two pound salmon. — Koc-toc, International

perils. — A study of the Russo-Japanese war. X.

Revue de Paris. 1. Octobre. E. Guillaumin, Pres

du sol. I. — G. Flaubert, Lettres ä ma niece. III. —
Peroz, Debüts de soldat. 1870. — G. Glotz, L'etude

du droit grec. — A. Beaunier, Le roi Tobol (fin). —
D. Masse, Un candidat au trone de Pologne. —

- J. M.
Barrie, Margaret Ogilvy. III. — P. Richard, Le mede-
cin fran9ais et les Chinois.

La Nouvelle Revue. 1. Octobre. S.-R. Gros, Le
chemin de fer du Dahomey. — H. Spont, Le portrait.

— A. Hustin, Madame de Balbi. — J. Canora,
Roslein. — L. de Romeuf, L'entrave. IL — Raqueni,
La Sicile. -- Ch. Adrianne, L'inexorable. — R. Bouyer,
Henner. — Ch. Siguier, Le secret. V. — R. Mon-
clavel, L'orthographe et la geographie. — G. Kahn,
Quand les violons sont partis.

Rivista d'Italia. Settembre. L. Gamberale, Un
piü reale Oscar Wilde. — G- Fano, Un po' di mate-

matica per i non matematici. — E. Caffi, L'evoluzione

del superuomo nella letteratura moderna. — L. A. Vil-

lanis, L'infinito nella musica. — A. Lumbroso, Luigi

XVII. — C. Barbagallo, Le riforme economiche per

gli insegnanti secondari. — Z. Vitale, Le modelle di D.

G. Rossetti. — A. Ciämpoli, La Vergine di Kent.

Bulleiiu du Bibliophile. In Aoüt et 15 Septembre.

E. Griselle, Supplement au Predicatoriana. — H. Mar-
tin, Les .Miniaturistcs ä l'Exposition des »Primitifs fran-

(jaist (suite). — F. Meunie, Bibliographie de quelques

almanachs iUustres des XVIII e et XIX e siecles (fin).
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Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

G. Hölscher [Privatdoz. f. alttestamentl. Theol. an
der Univ. Halle], Kanonisch und Apokryph.
Ein Kapitel aus der Geschichte des alttestamentlichen

Kanons. Leipzig, A. Deichert Nachf. (Georg Böhme),
1905. VIII u. 77 S. 8». M. 2.

Das Ergebnis der oben genannten sorgfälti-

gen Untersuchung ist folgendes: Mit Unrecht
setzen die meisten Gelehrten den Beginn der

Kanonisierung des Alten Testamentes an bei der

Einführung des Priestergesetzes durch Esra-

Nehemia, bezw. der Promulgierung des Deutoro-
nomiums. Erst im Anfang des 1. Jahrh.s v. Chr.

entsteht in jüdischen Kreisen der Kanonbegriff,

wie denn auch im 2. Makk. 8, 23 zum ersten

Mal die Thora »heilig« genannt wird. Den
Terminus ad quem bilden die Kanonstreitigkeiten

der Rabbiner im 2. Jahrh. n. Chr.

Eingehend forscht Hölscher nach der Be-

deutung von chisonim, ganaz, dnoxQvcpog. Und
eifrig ist er bemüht, die Bedeutung der Kanoni-

sierung aus der Religionsgeschichte dieser so

wichtigen Jahrhunderte (100 vor bis 200 nach

Chr.) zu beleuchten. Das war die Zeit des

Synkretismus, die Blütezeit der pseudoepigraphi-

schen und apokalyptischen Literatur. Dieser

Richtung gegenüber haben die (pharisäischen)

Schriftgelehrten die Anzahl der »heiligen« Bücher

eingeschränkt. Später auch gegenüber dem
Christentum, das zu der apokalyptischen Richtung

gehört und sich dadurch in einen prinzipiellen

Gegensatz zum Rabbinertum stellt. »Es war
also ein bewufst konservatives Prinzip, für das

die Schriftgelehrten eintraten und wodurch sie

der synkretistischen Auflösung zu steuern suchten

:

sie erkannten fortan der alten Literatur einen

Grad spezifischer Heiligkeit zu, den diese früher

nicht besessen hatte, der sie unantastbar machte
und sie durch eine tiefe Kluft von aller anderen,

fortan als profan betrachteten Literatur, trennte.«

Wir begrüfsen diese tüchtige Arbeit des

jungen Gelehrten mit P'reude und erkennen dank-

bar an, dals vieles daraus zu lernen ist. Doch
wäre man geneigt zu fragen, ob die Gelehrten,

die er bekämpft, nicht vielfach »mit ein bischen

anderen Worten« dasselbe gemeint haben. Z. B.,

dafs seit Esra »wohl ein materieller, aber kein

formaler Kanon bestand«, habe ich im Grunde
genommen immer geglaubt. Man mufs »Kanon«
in diesen Untersuchungen immer cum grano

salis nehmen.

Zum Schlufs ein paar Bemerkungen. Dafs

Josephus' Zeugnis besser palästinisch, spez. phari-

säisch, als alexandrinisch gefafst werde, darin

mag H. Recht haben (S. 2 ff.). Dafs aber die

Samaritaner nur die Thora angenommen hätten,

weil die meisten Propheten so anti-ephraemitisch

seien, dieser Behauptung ist schwerlich beizu-

stimmen. Dafs sie Josua nicht als heilige Schrift

besessen, kann daraus erklärt werden, dafs bei

der Redaktion des Pentateuchs schon der Inhalt

des sechsten Buches des Hexateuchs losgelöst

worden ist. M. E. hat P seine Schrift mit dem
Tode Mosis abgeschlossen. Sind doch die P-

Stücke in Josua wohl alle von P '»*.

Bei H.s eingehenden und klaren Untersuchun-

gen über än6xQV(fog bei Origenes habe ich eine

genaue Auseinandersetzung der Umdeutung dieses

Begriffes, die Hieronymus offenbar unter Einflufs

des hebräischen ganaz machte, vermifst.

Übrigens einen herzlichen Glückwunsch zu

der vorzüglichen Arbeit und ein wohlgemeintes

»auf Wiedersehen« !

Groningen. G. Wilde bo er.

Mag. Jo. Hus Opera Omnia. T. I, fasc. I:

Expositio decalogi. Nach neuentdeckten Hand-

schriften zum erstenmal hgb. von Wenzel Flajs-
hans. — T. I, fasc. II: De Corpore Christi.

Nach Handschriften hgb. von Wenzel Flajshans.
— T. I, fasc. III: De Sanguine Christi. Nach
Handschriften hgb. von Wenzel Flajshans.
— T. II, fasc. I: Super IV. Sententiarum I.— II.

Nach Handschriften zum erstenmal hgb. von

Wenzel Flajshans und Dr. Maria Komi'n-
kovä. Prag, Jarosl. Bursik, später Jos. R. Vilimek

[1903/5], XXVII u. 51; XVIII u. 36; XVI u. 43;

XL u. 372 S. 8».

Die beiden gröfsten religiösen Reformer der

Slaven, Huss und Comenius, erfreuten sich bisher

keiner Gesamtausgabe ihrer Werke. Jetzt wird

fast gleichzeitig für beide diesem Mangel abge-

holfen. Während für Comenius kürzlich der Be-

schlufs gefafst worden ist, liegen für Huss bereits

stattliche Stücke vor, sogar dank dem Entgegen-

kommen des Metropolitandomkapitels zu Prag.

I. Die jetzt zum ersten Male gedruckte Expositio,

zwischen 1409 und 1412 abgefafst, setzt sich

aus dreifachen Erklärungen der zehn Gebote zu-

sammen, die mit einer Schilderung ihrer Ein-

setzung eingeleitet und mit einer Erzählung der

Belohnungen und Strafen beschlossen wird. Ihr

Wert ist vornehmlich literargeschichtlich, insofern

sie ein wichtiges Mittelglied zwischen dem gröfsten

und letzten lateinischen akademischen und dem
gröfsten und ersten böhmischen volkstümlichen

Werke H.s bildet; der Sprache nach noch

lateinisch und akademisch, dem Geiste nach schon

böhmisch und volkstümlich. 2. Der Traktat:

De corpore Christi (1408) ist eine Sammlung

der wichtigsten Väter- und Bibelzitate, streng

auf katholischem Standpunkte; er beweist, dafs

die schwerste .^.nklage, die das Konzil von Konstanz

auf Grund falscher Zeugen-Aussagen ohne Rück-

sicht auf Hnss' heiligste Verwahrungen erhob,

durchaus hinfällig war, nämlich die Beschuldigung

der Remanenzlehre (Substantia materialis panis et

vini manet in sacramento altaris).

3. In dem scholastischen Traktat: De Sanguine
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Christi (1406/7) werden die falschen Wunder
mit dem Blute Christi zu Wilsnack, auf Veran-

lassung des Erzbischofs Sbinko, ans Licht ge-

ogen. »Der mächtige Eindruck in Wien, Leipzig,

l'Irfurt und Magdeburg sichert ihm die erste Stelle

in der grofsen Wilsnack-Literatur. « 4. Wie die

Expositio ist auch Huss' Lombardus-Erklärung hier

zum erstenmal gedruckt; »sein gröfstes und bestes

Werk (1407/8), für die Kenntnis seiner Lehre,

rätigkeit und Sprache nicht hoch genug anzu-

schlagen.« »Wir haben kein zweites, das uns

seine Gedankenwelt so anschaulich, vollständig

und richtig schilderte.«

Flajshans hat sein viel Wagemut heischendes

unternehmen von langer Hand vorbereitet und

die ersten Bände mit bewundernswerter Sorgfalt

veröffentlicht. Gleichzeitig erscheint eine böh-

mische und eine deutsche Ausgabe; der deutsche

Ausdruck verrät nur in wenigen Unebenheiten

den Fremdling. Auch die deutsche Literatur ist

zu Rate gehalten. Was man heute von einer

kritischen Ausgabe verlangt rücksichtlich der

Heranziehung der handschriftlichen und gedruckten

Überlieferung, der Textkritik und Variantenangabe,

der Bestimmung von Zeit und Verfasser, der

Wertung von Form und Inhalt, der Erkundung

der Abhängigkeit von Früheren und der Wirkung
in der Ferne, der Feststellung der Zitate: alles

findet sich hier vereinigt. In der letzten Be-

ziehung übertrifft also die Huss -Ausgabe die

Weimarische Lutherausgabe von Anfang an;

wenn nicht immer alle Anführungen genau ge-

funden werden konnten, so wird das niemanden

wundern, der einmal ähnliches zu leisten hatte.

In der Frage der Abhängigkeit Huss' von Wiclif

sind Flajshans und Loserth, der hier vor allem

zuständig ist, verschiedener Meinung; . aber

ersterer ist weit entfernt davon, etwa aus

nationaler Eitelkeit, die Tatsache zu leugnen.

(Die Bände sollten übrigens nicht ohne Jahreszahl

ausgehen, auch die Beteiligung der Mitarbeiter

müfste näher bestimmt werden.)

Möge es dem tapferen Gelehrten vergönnt

sein, seine »durch die erstarkte böhmische Wissen-

schaft überhaupt erst möglich gewordene Riesen-

arbeit« zu vollenden!

Wien. Georg Loesche.

Hans Roeder, Worte für Menschen zur Entgegnung
auf Chamberlains Worte Christi. Berlin, Hermann
Walther, 1905. 1 Bl. u. 179 S. 8°.

Der Standpunkt des Verf.s erhellt aus den Sätzen
des V'orwortes, dafs -Gott nur erst einen Anfangs- und
Ausgangspunkt auf dem Wege zum geistigen Sehen und
Verstehen der Welt für uns Menschen, kein Ziel, kein

Ende bedeute«, und dals Christus' Aussprüche ihn »über-

haupt nicht als einen Denker charakterisieren, der auf
Tiefe, Eigenart und Gröfse .Anspruch erheben könnte».
Die .Absicht des Büchleins ist Jan dem Gedankenschlafe
der Menschheit zu rütteln». Mit unnötiger Raumver-
schwendung — die Hälfte der Seiten hätte ausgereicht
— spricht der Verf. in 160 Aphorismen über Glauben
und Beten, Gott und das Reich Gottes, über sich und

die Seinen, über die Priester und ihre Religionsgebräuche,

üb«v die Welt und die Menschen und über Tun und
Lassen (sittliche Gebote).

Notizen und Mitteilungen.

PersoaalebroBlk.

Der aord. Prof. f. systemat. u. prakt. Theol. an der
Univ. Greifswald Lic. Karl Bornhäuser hat den Auf-
trag erhalten, im W.-S. 1905/6 an der Univ. Halle den
ord. Prof. f. prakt. Theol. bei der Leitung der prakt.

Seminare zu unterstützen, und prakt. und exeget. Vor-

lesungen zu halten.

An der Univ. Bern ist Dr. L. Ragaz aus Basel zum
ord. Prof. f. prakt.^Theol.^ernannt worden.

»a erschienene Werke.

N. Peters, Die älteste .Abschrift der zehn Gebote,
der Papyrus Nash. Freiburg i. B., Herder. M. 1,50.

Die vier kanonischen Evangelien nach ihrem ältesten

bekannten Texte. Übersetzung und Erläuterung der

syrischen, im Sinaikloster gefundenen Palimpsest-Hand-
schrift von A. Merx. 2 T., 2. Hälfte. Berlin, Georg
Reimer. M. 16.

Augustins Bekenntnisse übs. von G. v. Hertling.
Freiburg, Herder. Geb. M. 3.

J. Leipoldt, Didymus der Blinde von Alexandria.

[Gebhardt-Harnacks Texte u. Untersuchungen z. Gesch.
d. altchristl. Lit. N. F. XIV, 3]. Leipzig, Hinrichs. M. 5.

Zeitschriften.

Zeitschrift für katholische Theologie. 29^ 4. M.
Grabmann, Studien über Ulrich von Stralsburg. IV. —
E. Dorsch, Die Wahrheit der biblischen Geschichte in

den Anschauungen der alten christL Kirche. — Zum-
biehl. Die Sprache des Buches Daniel.

Theologisch Tijdschrift. 1. September. L. Knap-
pert, Eene merkwaardige voorrede. — C. Pekelharing,
Het onderscheid tusschen Scholastik en nieuwere wijs-

begeerte.

Analecta Bollandiatta. 24, 4. H. Moretus, Cata-

logus hagiographicorum latinorum bibliothecae BoUan-
dianae. — H. Delehaye, Hesychü Hierosolymorum
presbyteri laudatio S. Procopü Persae. — A. Poncelet,
Une source de la Vie de S. Malo par Bili.

Revue biblique internationale. Octobre. R. P. La-
grange, Notes sur le Messianisme au temps de Jesus.

— H. Hyvernat, Le langage de la Massore (fin). —
P. Ladeuze, Transposition accidentellc dans la 11^ Petri.

— G. Mercati, Due Glosse all' Esodo nel Codice va-

ticano. — L. J. Delaporte, Fragments thebains du
Nouveau Testament (suite). — E. Michon, Antiquites

greco-romaines provenant de Syrie conservees au Musee
du Louvre. — R. Louis, .A travers l'exposition de

l'Elam.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Sigm. Freud [aord. Prof. f. Nervenpathologie an

der Univ. Wien], Der Witz und seine Be-

ziehung zum Unbewufsten. Wien, Franz

Deuticke, 1905. 206 S. 8". M. 5.

Ich gehöre zu den Vielen, die eine eigene

Definition des Witzes gegeben haben (in den

Neuen Jahrbüchern f. d. klass. .Altertum usw.,

1903), und zu den nicht Wenigen, die ihre Er-

klärung für besser halten als die meisten andern.

Ich glaube aber nicht, dafs dieser Umstand es

ist, was mich den gröfsten Teil von Freuds Buch

als unfruchtbar empfinden läfst. Es sind viel-
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mehr zwei andere Dinge: erstens, dafs Fr. sein

Thema zu eng fafst, und zweitens, dafs er vor
jeder einfachen Deutung instinktiv zurückscheut.

Er fafst es zu einfach: eigentlich behandelt der

Hauptteil nur den Wortwitz. Allerdings wird die

Situationskomik (S. 169) und der practical joke

(S. 172) in das Gebiet des Komischen (S. 156 f.)

herübergenommen — obwohl ihre absichtliche Her-

beiführung sie zu Arten des Witzes macht; aber

etwa die gesucht komischen Reime oder Zitate

fehlen ganz, an denen die souveräne Verfügung
des Witzes über entfernte Zusammenhänge doch
besonders deutlich in die Erscheinung tritt. Und
er sucht überall zu viel: bei einem höchst ein-

fachen Spafs (S. 44) eine komplizierte psycho-

logische Erwägung, bei einem ausnahmsweise
unschuldigen Scherz Heines (S. 183) einen ob-

szönen Hintergedanken usw. (vgl. auch z. B.

S. 119).

So kommt er denn dazu, nur zweierlei »Ten-

denzen des Witzes« (S. 79) anzuerkennen: die

aggressive und die obszöne — eine ebenso lieb-

lose Auffassung, wie sie (S. 197) dem angeblich

auf Ersparung von Gefühlsaufwand (S. 204) be-

ruhenden Humor zu teil wird. Dabei streift er

den Spieltrieb, weist er (S. 193) treffend auf

die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Kind

und Komik hin!

Verdienstvoll scheint mir die Untersuchung

nur, wo sie in der eigensten Arbeitssphäre des

Verf.s — der Nervenarzt ist — sich bewegt:

wo sie den Traum (S. 135 f.) in anregender

Weise heranzieht (das Nebeneinander von Un-

vereinbarem S. 17 7) und die innere Arbeit des

Witzes (S. 141) prüft. Für die Ästhetik aber

bleiben die mit viel zu beschränkten Mitteln

arbeitenden Zusammenstellungen zur Technik

des Witzes (S. 29 u. ö.) so unergiebig wie die

oberflächliche Analyse der Wippchen - Scherze

(S. 183).

Literarhistorisch ist das Buch dagegen ganz

lehrreich. Zunächst durch die Auswahl der Anek-

doten, unter denen die bedenklich überwuchern-

den »jüdischen Witze« unangenehm auffallen, aber

sonst auch der verschiedene Geschmack; ich

wenigstens finde den angeblich ausgezeichneten

Wortwitz des Ministers Berger (S. 111 Anm.) so

schwach wie den unbeabsichtigten mit »Bubizin«

(S. 157). Dann das bekannte Wandern der

Autorennamen. In Wien scheint man, seit

Hellmesberger tot ist, alle gesprochenen Witze

einem zweiten Minister (nämlich nach Berger) zuzu-

schreiben: Unger (S.13; Fr. verkleidet den Namen,

als schriebe er einen Roman von Spielhagen);

ihm wird sogar Heines tiefes Wort über Musset

(S. 16) aufs Konto gesetzt. Dafs ein Witz

Percys bei Shakespeare (S. 55) einem Pfarrer

Friedrichs des Grofsen angerechnet wird, über-

nahm der Verf. von Kuno Fischer; aber mufste

der Österreicher Grillparzers bekanntes Epigramm

»Es fehlt nur Christus in der Mitten« (S. 59) auf

englisch erzählen?

Berlin. Richard M. Meyer.

Max Dessoir [aord. Prof. f. Philos. an der Univ. Berlin]

und Paul Menzer [Privatdoz. f. Philos. an der Univ.

Berlin], Philosophisches Lesebuch. 2. verm. Aufl.

Stuttgart, Ferdinand Enke, 1905. VIII u. 300 S. 8".

M. 5,60.

Nur zwei Jahre nach dem ersten Erscheinen ist eine

neue Auflage des Lesebuches nötig geworden. Die

Herausgeber haben die Gelegenheit benutzt, um neben

einzelnen Verbesserungen auch die Sammlung zu er-

weitern. Sie haben Stücke von geringer oder mittlerer

Schwierigkeit aus Aristoteles' Ethik und Politik, aus

Sextus Empiricus (Die Tropen der Skeptiker) und Seneca

(Ein glückseliges Leben), aus Comte (Über Wesen und
Bedeutung der positiven Philosophie) und Mill (Über die

letzte Rechtfertigung des Nützlichkeitsprinzips) hinzuge-

fügt. Im übrigen verweisen wir auf die kritische Würdi-

gung des Buches im Jahrg. 1903, Sp. 2926 IT.

Statistisches Jahrbuch der höheren Schulen und
heilpädagogischen Anstalten Deutschlands,
Luxemburgs und der Schweiz. Nach amtlichen

Quellen bearbeitet. XXVI. Jahrg., 1. Tl. Leipzig, B.

G. Teubner, 1905. XXVII u. 530 S. 8". Geb.

Das altbewährte, den Lehrern der höheren Schulen

längst unentbehrliche Jahrbuch erscheint in der bekannten

Gestalt und alten Zuverlässigkeit. Die seit dem vorigen

Jahrgang eingeführte Einteilung der beiden Bände ist

Mit Dank erkennen wir es an, dafs die Redaktion

dem Wunsch, bei den sog. Sammelnamen den Vor-

namen hinzuzufügen, immer mehr zu entsprechen be-

müht ist.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An den Technischen Hochschulen Deutschlands

waren in diesem Sommer- Semester 100 Hörerinnen
zugelassen, und zwar 25 in Braunschweig, 21 in Stutt-

gart, 19 in Berlin, 13 in Darmstadt, 10 in München, 5

in Hannover, 4 in Dresden und 3 in Karlsruhe; bei

Aachen und Danzig findet sich keine Angabe. Die in

Braunschweig zugelassenen Hörerinnen waren sämtlich

aus Braunschweig selbst und hörten Vorlesungen über

Kunstgeschichte, Philosophie und Volkswirtschaft. Von

den 10 Hörerinnen in München waren 3 aus Preufsen,

je 2 aus Bayern und aus Rufsland, je 1 aus Braun-

schweig, Mecklenburg -Schwerin und Österreich; 8 von

ihnen waren in der allgemeinen Abteilung, 1 in der

landwirtschaftlichen und 1 in der Abteilung für Archi-

tektur eingeschrieben. Bei den übrigen Hochschulen

findet sich keine nähere Angabe über Herkunft und

Studium.

Personalchronik.

Der Rektor des Gymnasiums in Zittau, Prof. Dr.

Seeliger ist als Geh. Rat Vogels Nachfolger unter Ver-

leihung des Titels und Ranges eines Geh. Schulrats

zum vortr. Rate im sächs. Kultusministerium ernannt

worden.

Der ord. Prof. f. Philos. an der Univ. Moskau, Fürst

Sergey Trubetzkoy ist am 12. Oktbr., 40 J. alt, ge-

storben. In ihm hat Rufsland seinen hervorragendsten

Vertreter der Philosophie und einen der besten Vor-

kämpfer für die Freiheit der Forschung und für die

bürgerlichen Rechte des Volkes verloren. Vor kurzem

war Trubetzkoy auch in die Reihe unserer Mitarbeiter

getreten. In Nr. 40 haben wir seinen ersten und letzten

Beitrag, eine seiner letzten Arbeiten veröffentlichen

können.
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Der wirkl. Lehrer am 4. Staatsgymn. in Lemberg Dr.

Ladislaus Witwicko hat sich an der dortigen Univ.

als Privatdoz. f. Philos. habilitiert.

Der Kantforscher, fr. Oberbibliothekar Prof. Dr. Ru-

dolf Reicke ist am 16. Oktbr., im 81. J., in Königs-

berg gestorben.

Neu erschienene Werke.

A. Lehmen S. J., Lehrbuch der Philosophie auf aristo-

telisch-scholastischer Grundlage. 2. Bd. 2. Aufl. Frei-

burg i. Br., Herder. M. 6.

B. Erdmann, Über Inhalt und Geltung des Kausal-

gesetzes. Halle, Niemeyer. M. 1,20.

S. Hahn, Thomas Bradwaidinus und seine Lehre

von der menschlichen Willensfreiheit. [Baeumker-v. Hert-

lings Beiträge zur Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. V, 2.]

Münster, Aschendorff. M. 1,75.

E. von Feuchtersieben, Aphorismen. Zusammen-
gestellt von C. Schröder. Hannover, Otto Tobies. M. 1.

L. Stein, Der soziale Optimismus. Jena, Hermann
Costenoble. M. 5.

G. Weicker, Schule und Leben. Reden und An-
sprachen. Halle, Waisenhaus. M. 2,50.

W. Münch, Geist des Lehramts. Eine Einführung

in die Berufsaufgabe der Lehrer an höheren Schulen.

2. Aufl. Berlin, Georg Reimer. M. 10.

P. Dörwald, Aus der Praxis des griechischen Unter-

richts in Obersekunda. Halle, Waisenhaus. M. 3.

G. Budde, Geschichte der fremdsprachlichen schrift-

lichen Arbeiten an höheren Knabenschulen von 1812 bis

auf die Gegenwart. Ebda. M. 2,80.

Fr. Paulsen, Zur Ethik und Politik. Gesammelte
Vorträge und Aufsätze. 2 Bde. [Deutsche Bücherei. 31.

32]. Berlin, H. Neelmeyer. Je M. 0,25.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Philosophie und philosophische

Kritik. 127, 1. H. Sieb eck, Über musikalische Ein-

fühlung. — K. Andresen, Zur Begründung des Theismus.
— W. Pailler, Das Raumproblem. — Chr. D. Pflaum,
Bericht über die italienische philosophische Literatur der

Jahre 1903 und 1904.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane. 40, 1. 2. A. Marty, Über Annahmen.
— Gisela Alexander-Schäfer, Zur Frage über den
zeitlichen Verlauf des Gedächtnisbildes für verschiedene

Sinnesreize. — A. Müller, Über den Einflufs der Blick-

richtung auf die Gestalt des Himmelsgewölbes.

Revue philosophique de France et de l'Etranger.

Octobre. P. Sollier, La conscience et ses degres. — C.

Bos, Les Clements affectifs du langage. — Draghicesco,
De la possibüite des sciences sociales. — J.-N. Matienzo

,

La logique comme science objective. — F. Paulhan,
L'idealisme d'aujourd'hui.

Neue Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. (Bd. 16), 8.

0. Kaemmel, Humanistisches Gymnasium und histori-

sche Bildung. — R. Ullrich, Sonderschulen für hervor-

ragend Befähigte? — H. Schott, Zur Praxis des deut-

schen Aufsatzes, besonders in den oberen Klassen. II.

— C. Nohle, Lessings Laokoon und der Kunstunter-
richt.

Pädagogisches Archiv. Oktober. E. Bresser, Ein
Besuch in der Nebeniusschule zu Karlsruhe. — A. Fries,
Miszellen zu Goethe. — M. Thamm, Wechselgesänge
europäischer Mächte. Eine politische Dichtung aus der
Zeit nach der Schlacht bei Jena und Auerstädt. — H.
Pudor, Was sind Worte und was sollen Worte sein.

— R. Eickhoff, Parlamentarische Verhandlungen über
das höhere Schulwesen (1905). — C. Heinze, Eine
bedenkliche Seite unserer Schülerkalender.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-
bildungsanstalten. 34, 10. E. Weber, Der Bildungs-
gang des Volksschullehrers. — L. Gurlitt, Reformatori-
sche Arbeit.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Moritz Steinschneider [Prof. Dr.], Die Ge-
schichtsliteratur der Juden in Druck-
werken und Handschriften zusammengestellt.

I. Abteilung: Bibliographie der hebräischen
Schriften. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1905.

XII u. 190 S. 8». M. 6.

Im neunzigsten Lebensjahre stehend, entfal-

tet der verehrungswürdige Verfasser eine bei-

spiellose Schaffenskraft und krönt sein Lebens-

werk, indem er seine älteren, unveröffentlichten

Arbeiten vervollständigt und zum wissenschaft-

lichen Gemeingute macht. Dem im Jahre 1902

erschienenen Werke über »Die arabische Lite-

ratur der Juden« liefs er die 1903— 1905 in

der »Jewish Quarterly Review« und auch in

einer Sonderausgabe publizierte »Allgemeine Ein-

leitung in die jüdische Literatur des Mittelalters«

folgen; und nun erhalten wir das vorliegende

Werk, dessen Grundlage ein Kolleg bildet, das

er im Jahre 1865 in der Veitel-Heine Ephraim-

schen Lehranstalt «zu lesen begonnen hat. Zu-

nächst sind es die hebräischen Schriften, aus

denen »die Geschichtsliteratur der Juden« be-

steht, die in dieser ersten Abteilung in chrono-

logischer Folge vorgeführt werden ; die anders-

sprachigen Schriften sind für die zweite Abtei-

lung vorbehalten, die auch weitere Ergänzungen

der ersten, sowie einen Index zu beiden bringen

soll. Den gegenwärtigen Band schliefst ein Titel-

register der in ihm behandelten Schriften ab.

Wie auf dem Titelblatte ausdrücklich angegeben

wird, haben wir weder eine pragmatische Dar-

stellung der den Gegenstand des Werkes bilden-

den Literatur, noch eine Schilderung und Wür-
digung der einzelnen Schriften, sondern lediglich

eine Bibliographie derselben zu erwarten.

Aber besonders im ersten, bis zum Ende des

Mittelalters reichenden Teile, dem Grundstocke

dieser Abteilung (S. I— 7 9), fehlt es nicht an

knappen, aber gehaltvollen Ausführungen über

Entstehung und Beschaffenheit der behandelten

Literaturerzeugnisse. Dem erwähnten ersten

Teile folgt ein Anhang (S. 80—86), dann der

zweite Teil: »Die Neuzeit« (S. 86—169), der

Schriften von 1502— 1900 verzeichnet. Es

folgen noch einige »Schriften aus unbestimmter

Zeit« (S. 170 f.); dann ein »Nachtrag« (Zusätze

und Berichtigungen), S. 17 3— 182, zu dem die

ehemaligen Hörer des Kollegs Dr. Marx und Dr.

Freimann vieles beitrugen. Ober ihren, nament-

lich des Letztgenannten Anteil an der Schlufs-

redaktion des Ganzen berichtet die Vorrede

(S. X). Für die Zwecke, denen das Werk die-

nen soll, konnte keine glücklichere Form ge-

wählt werden, als die chronologische. Der mit
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der jüdischen Geschichte sich Beschäftigende

findet hier sämtliche Geschichtsquellen (diese im

weitesten Sinne genommen) und Geschichtsdar-

stellungen, auch die bisher im Drucke nicht er-

schienenen, nach der Zeitfolge ihrer Entstehung

verzeichnet; dazu bekommt er die nötigen Hin-

weise auf die an die einzelnen Schriften sich

knüpfende bibliographische und sonstige Literatur,

oft auch Angaben über die Autoren und deren

Glaubwürdigkeit. Der so vielumfassende Begriff

der »jüdischen Geschichte« bringt es mit sich,

dafs ein höchst mannigfaltiges Schrifttum in den

317 Paragraphen des Werkes als »Geschichts-

literatur« dargeboten wird; aber man wird keiner

der aufgenommenen Nummern die Berechtigung

dazu bestreiten können. Dafs andrerseits manche

Lücken geblieben sind, zeigen die im Nachtrage

enthaltenen zahlreichen Ergänzungen. Ich selbst

vermisse S. 45 Abraham Ibn Esras »Klage um
den Untergang spanischer und nordafrikanischer

Gemeinden« (zuletzt abgedruckt bei Brody und

Albrecht, Neuhebräische Dichterschule, S. 138—
140). Neben David b. Merwan al-Mukammas'

»Nachrichten über religiöse und philosophische

Sekten« wäre, und mit viel mehr Recht, die

Schrift Josef al-Kirkisani's tiber die jüdischen

Sekten zu erwähnen gewesen. Sehr bedauerlich

ist, dafs die tatsächlich älteste unter den von

Steinschneider behandelten Geschichtsquellen, näm-

lich die »Fastenrolle« wegen ihrer sekundären

Bestandteile ins 7. Jahrh. gestellt wird (S. 8),

anstatt an die Spitze des Werkes. Es ist das

mit den Worten begründet: »Von der angeb-

lichen Autorschaft des Chananja b. Chiskijja b.

Garon wissen ältere Ausgaben nichts.« Aber
die Angabe über diese Autorschaft, mit welcher

Megillath Taanith schliefst, ist nicht apokryph,

sondern in einer durchaus glaubwürdigen Ba-

raitha (b. Sabbath 13 b) enthalten. Der aramäi-

sche Text der Fastenrolle hätte also unbedingt

an die erste Stelle gesetzt werden sollen; wird

er doch schon in der Mischna (Taanith II, 8)

als schriftliche Quelle zitiert. — Bei der einzigen

arabischen Schrift, die St. in diesem Werke be-

handelt, dem »Buch der Chronologie« (Kitäb al-

tärich) wiederholt er (S. 44) die in dem Werke
über die arabische Literatur der Juden gebotene

Angabe, dafs diese mit dem Jahre 1175 bezw.

1159 schliefsende kurze Chronik von den 70

durch Moses erwählten Ältesten verfafst zu sein

vorgibt. Diese Angabe beruht auf dem Anfange

der Chronik (bei Neubauer, Med. Jewish Chro-

nicles II, 89); aber der Text der ersten Zeile

ist lückenhaft, und zwischen 2NP37« und -i,s2nx

ist unbedingt ein längeres Stück ausgefallen. Die

beiden Wörter, aus deren Zusammenlesen jene

Angabe geflossen ist, können ohnehin gramma-

tisch nicht miteinander verbunden werden, da

dem Worte 2«ra der Artikel vorgesetzt ist. Zum
Inhalte jenes »Buches der Chronologie« sei noch

auf Revue des Etudes Juives XXXII, S. 140—144
verwiesen; vgl. ebend. XLIX, 298.

Nur einige Druckfehler seien noch berichtigt.

S. XI, Z. 6 1. Kinot st. Kinnot; S. 5 , Z. 6 1.

1i}D^1 St. yo^i; S. 13, Z. 5 1. 3-1 st. ^a-i; S. 19,

Z. 20 1. »von Dosa, dem Sohne des Gaon Saa-

dia«; S. 143, Z. 12 v. u. 1. 274 st. 174; S. 176,

Z. 1 St. Rev. 1. Jew. Qu. Rev.

Die Vorrede gibt davon Kenntnis (S. X), dafs

ein jüngerer Gelehrter mit der von ihm über-

nommenen Herausgabe der nichthebräischen Ab-

teilung »von nahe an 2000 Titeln« beschäftigt

ist. Wir haben also die berechtigte Aussicht, in

naher Zeit das ganze Werk zu besitzen, für das

die jüdische Literaturwissenschaft ihrem Nestor

aufs neue dauernden Dank schuldet.

Budapest, Wilhelm Bacher.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Tereine.

4S. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer.

Hamburg, 3.— 7. Oktober.

In der Eröffnungssitzung charakterisierte der Chef
der Hamburger Oberschulbehörde Senator Dr. Melle in

seiner Begrüfsungsrede das höhere Unterrichswesen und
die wissenschaftlichen Institute Hamburgs. — Schulrat

Dr. Brütt gab nach dem Hamb. Corr. einen Rückblick

auf die Entwicklung des höheren Unterrichtswesens seit

der Zeit vor 50 Jahren, wo die Philologenversammlung
zum ersten Male in Hamburg getagt hat, und wies auf'

die Probleme hin, die der Zukunft zu lösen bleiben. —
Den ersten Vortrag hielt Geh. Rat Prof. Dr. Diels
(Berlin) über den lateinischen, griechischen und
deutschen Thesaurus. Nach einem geschichtlichen

Überblick über die Entstehung des Thesaurus linguae

latinae, dessen Bearbeitung 1893 mit der Sammlung des

Zettelmaterials einsetzte, berichtete er im Namen der

akademischen Thesaurus-Kommission über den jetzigen

Stand des Unternehmens. Der 1. Band (A—Amyzon)
ist in diesem Sommer ausgegeben worden. Der zweite

(An— B), gleichzeitig mit dem ersten begonnene ist bis

Bellum gediehen. Die Verzögerung des 2. Bandes er-

klärt sich aus der ausnahmsweise grofsen Anzahl von

Eigennamen im Buchstaben B. Überhaupt hat sich die

Einarbeitung der Eigennamen ^ die nur ein Anhängsel

des eigentlichen Wortschatzes bilden, als überaus

hemmend und störend erwiesen. Daher werden vom
3. Bande an die Eigennamen in einem besonderen

Supplemente erscheinen. Seine Herstellung übernimmt

-

die Verlagsbuchhandlung Teubner. Dadurch wird die

noch immer nicht befriedigende Finanzlage des The-

saurus wesentlich gebessert. Aufser den direkt be-

teiligten Staaten Preufsen, Sachsen, Bayern und Öster-

reich haben Württemberg, Baden und Hamburg jährliche

Beisteuern bewilligt. Mit dem 3. Bande tritt an die

Spitze des Thesaurus-Bureaus in München Dr. E. Lom-
matzsch, bisher Privatdozent in Freiburg i. B. D. hofft,

dafs unter dessen Leitung die noch ausstehenden 10

Bände ohne weitere Hemmung erscheinen werden. —
Anschliefsend berichtete er kurz über einen von England

ausgehenden Vorschlag, einen Thesaurus der altgriechi-

schen Sprache bis zur byzantinischen Zeit hin zu

gründen, der auf der letzten Generalversammlung der

internationalen Assoziation der Akademien zu London
1904 beraten worden ist. Der Plan ist noch verfrüht,

da uns in Deutschland vor allen Dingen der lateinische

Thesaurus in Atem hält und die griechischen Klassiker-

texte noch keineswegs in solcher Gestalt vorliegen, dafs
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mit einer Verzettelung begonnen werden könnte. Dies

und die Herstellung von Speziallexika mufs die nächste

Aufgabe der griechischen Philologie sein. Später wird

man, in einer Generation etwa, die unendlich schwierige

Aufgabe näher ins Auge fassen dürfen. Ähnlich steht

es mit dem Zukunftstraum eines deutschen Thesaurus,

der das Grimmsche Wörterbuch dereinst ablösen soll.

Auch hier sind die Vorarbeiten noch ganz zurück. Es

fehlt an wissenschaftlich brauchbaren Texten für die

Schriftsteller aller Epochen der neuhochdeutschen Sprache,

es fehlen Speziallexika, es fehlen wissenschaftlich ge-

leitete Darstellungen der meisten deutschen Dialekte.

Die Berliner Akademie hat seit Beginn des neuen Jahr-

hunderts eine »Deutsche Kommission i gegründet und
einen Teil dieser Vorarbeiten in ihr Arbeitsprogramm
aufgenommen, nämlich : 1. Publikation meist ungedruckter

>Deutscher Texte des Mittelalters«, bis jetzt 4 Hefte er-

schienen. (Leiter Prof. Roethe.) 2. Vorbereitung wissen-

schaftlicher Klassiker-Ausgaben [Wieland, Klopstock,

Winckelmann, Justus Moser und Hamann]. (Leiter Prof.

Erich Schmidt.) 3. Bearbeitung eines rhein-fränkischen

Idiotikons. (Leiter Prof. Johannes Franck in Bonn.)

4. Forschungen zur Geschichte der neuhochdeutschen
Schriftsprache von 130O bis zu Goethe herab. Zunächst
sind 4 Bände über den Ursprung und das Emporkommen
der neuhochdeutschen Schriftsprache des 14. und 15.

Jahrh.s geplant. (Leiter Prof. Burdach.) 5. Inventari-

sierung der literarischen Handschriften Deutschlands bis

in das 16. Jahrh. (Leiter Burdach und Roethe). Die

Akademie hofft, dafs auch an anderen Orten diese Vor-

bereitung auf den künftigen »Wortschatz der deutschen

Sprächet im planmäi'sigen Anschlufs an diese ihre Be-

strebungen in die Hand genommen werde. — Prof. Dr.

Erich Bethe (Giefsen) sprach über Poesie und Liebe.
Den Urquell der Poesie oder doch einen ihrer stärksten

Quellen pflege man in der Liebe zu suchen. B. versuchte

nun zu zeigen, dafs die antike griechische Poesie erst

in später Entwicklung die Liebe allmählich aufnimmt,

und aus der Stellung der griechischen Frau in früheren

Zeiten darzutun, dafs das Werben um ein gleichstehendes

Mädchen nicht üblich, ja nicht einmal möglich war. Dies

müsse zum Sturz der üblichen Anschauung beitragen,

dafs Liebeswerben zur Poesie geführt habe. Die älteste

Poesie der Griechen habe niemals die Liebe zum Gegen-
stande der Darstellung gemacht, geschweige denn sie

in den Mittelpunkt der Handlung gestellt. Weder in

Ilias und Odj'ssee noch in einem anderen Epos Homers
und Hesiods gab es eine Liebesszene. Und doch singen

sie, dafs der troische Krieg um Helena entbrannt sei,

lassen Odysseus zu den schönsten und schlimmsten
Weibern kommen und leiten die Adelsgeschlechter von
Göttern und Göttinnen ab, die sich in Liebe Sterblichen

genaht. Aber keiner der alten Epiker versucht, die

Liebe zu schildern. Sie wissen nichts von dem ge-

waltigen Naturtriebe, nichts von zartem W^erben und
Sehnen. Das Weib ist noch Besitz wie Schätze und
Herden. Dem Stärksten gehört die Schönste. Nur in

der Ehe vermochte sich das Weib eine Stellung zu er-

obern. Rührende Bilder ehelicher Liebe hat Homer ge-

schaffen, der die romantische Liebe nicht kennt. Lange
Kulturarbeit mufsten noch die Griechen leisten, um das
Weib über die Gleichwertung mit Schätzen und Rindern
zu heben. Aber je fester sich das Bürgertum mit seinen

Ständen gründete, um desto mehr wurde die Liebe bei

der Eheschliefsung ausgeschieden. Kindererzeugung als

heilige Pflicht gegen sich und die Ahnen, gegen Ge-
schlecht und Staat erzwang die Ehe; Legitimität, Ver-

mögen, Rang bestimmten die Wahl der Frau, aber ihr

Wesen und selbst ihr Aufseres fiel nicht ins Ge-
wicht. Kein Wunder, dafs man sich nur aufser der
Ehe Befriedigung für die sich mit steigender Kultur
immer mehr verfeinernden Triebe suchte. In der Tat
haben alle ältesten Liebeslieder der Griechen eine ganz
andere Richtung als die Ehe, wie die der deutschen
linnesänger, deren Zeitalter auf analoger Kulturstufe

steht. Um 500 entstand die Tragödie. Aber unter

ihrej\ Motiven finden wir bei Aischylos hoch nichts von
Liebe, bei Sophokles nur eine leise keusche Spur in der

Antigone. Erst Euripides, der der Frauen Seele zuerst er-

öffnete, findet in der Liebe immer neue Motive. Ein

Greis schon, hat er auch die romantische Liebe, die

erste, reine, hingebende, schicksalbestimmende Liebe des

Jünglings und .Mädchens in seiner Andromache auf die

Bühne gebracht. Jetzt erst, um 400 v. Chr., beginnt

das Liebesmotiv in die Poesie einzudringen, und bald

hat es gesiegt und herrscht überall. Die Komödie, die

Oper nehmen es auf, und mit .Alexander d. Gr. erfüllt

es die Elegie als seine eigenste Form, schafft den Prosa-

roman und erobert das Heldenepos. Nach hellenischem

Muster hat Vergil den Heldentaten des Aeneas die

sentimentale Geschichte seiner Liebe zu Dido eingewoben.

Durch dies bestaunte römische Epos und die antiken

Romanstoffe kam das Liebesmotiv in die Dichtung des

Mittelalters — viel früher, als wenn dies es aus eigener

Kultur hätte hervorbringen müssen, und wiederum hat

es die Poesie sich rasch erobert. — Den 3. Vortrag

hielt Direktor Prof. Dr. Lichtwark (Hamburg) über

künstlerische Bildung auf öffentlicher und
nationaler Grundbildung. Seine Absicht war, zu
zeigen, was auf diesem Gebiet in Hamburg erstrebt und
geleistet werde. Er schilderte, was die in der Kunst-

halle eröffnete grofse Sonderausstellung wolle. Beim
Sammeln hamburgischer Büder habe sich klar gezeigt,

wie Akademismus und Barbarei im 19. Jahrh. keine

künstlerische PersönUchkeit ungeknickt gelassen habe.

Was die Sammlung von Bildern aus Hamburg betreffe,

so sei die Hamburger Landschaft ohne Zweifel eine der

reichsten und vielseitigsten von allen Städten der Welt.

Die Kunsthalle habe die besten Künstler eingeladen,

hierherzukommen und hier Menschen, Vorwürfe aus

dem Leben und der Landschaft zu malen. Für viele

sei das der erste Auftrag eines Museums und auch die

erste derartige Einladung überhaupt gewesen. In der

Sammlung sei nicht etwa ein typisches Muster geschaffen,

sondern jeder Ort müsse nach bestem Ermessen selbst

tun, was für ihn nötig und nützlich sei. Dafs solche

Zustände auf dem Gebiet der Kunst allgemein herrschten,

sei nicht zu verwundern, Deutschland habe viermal einen

vollständigen Bruch mit der Tradition durchmachen
müssen. Einer älteren grofsen aristokratischen Kultur

sei im 14. Jahrh. eine bürgerliche gefolgt, die auf ver-

tiefter Religiosität beruhte; dann sei im 16. Jahrh. der

Fürstenstand nochmals der Kulturförderer geworden und
habe fremde Kunst aus Italien, Holland, England usw.
eingeführt, und endlich sei im 18. Jahrh. das Bürgertum
wieder hochgekommen, habe aber von der vorhergehen-

den Periode nur sehr wenig übernommen, nur die

Literatur sei kräftig weiter gewachsen. Deshalb müsse
eine Tradition wieder geschaffen werden aus dem lesten

Boden, auf dem wir lebten, und für den Ort, in dem
unser Leben dahinfliefse. Das werde für Hamburg in

erster Linie angestrebt; wie weit es gelingen werde,

für ganz Deutschland auf diesem Gebiet etwas zu er-

reichen, hänge wesentlich mit von den Schulmännern ab.

— Von den 10 Sektionen begann kurz nach dem Schlufs

der ersten Vollversammlung die pädagogische ihre

Sitzungen. Prof. Dr. L. Gurlitt (Steglitz) sprach über die

Pflege und Entwicklung der Persönlichkeit.
Wenn man von Pflege des Persönlichen im Kinde

spräche, so läge darin der Gedanke, dafs das Kind eine

Persönlichkeit habe. Es gebe keine Schöpfung, die an

sich schlecht wäre. Wenn unsere herrschende Pädagogik

noch immer von der Sündhaftigkeit des Kindes ausgehe,

so beweise sie damit nur, dafs sie noch immer Magd
der Theologie ist. Jede Schöpfung habe das Merkmal

des Persönlichen an sich. Dafs sich Persönlichkeit ver-

erbe, sei unbestreitbar. Damit solle natürlich kein

Fatalismus gepredig: werden. Das Kind sei moralisch

neutral. Das lügende Kind beweise nur, dal's es sich

brutaler Gewalt gegenübersieht. Die Lüge sei die Waffe
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des Schwachen. Die Persönlichkeit des Kindes äufsere

sich in dem Unverdorbenen und Ungekünstelten seines

Gebarens. Man unterschätze aus dem Hochmut des

Erwachsenen heraus die kindliche Seele. Das Kind
handele stets aus innerem Zwang. Vieles, was man
Unart nennt, werde der psychologisch denkende Erzieher

keineswegs unterdrücken. Unsere pädagogischen Lehr-

bücher strotzten von Marter- und Folterwerkzeugen für

die arme Kindesseele. Meist wäre Nachsicht besser am
Platze. Wir brauchten trotzige, starke, tollkühne Kinder.

Der ganze Betrieb unserer öffentlichen Schulen gehe auf

Uniformierung aus. Im Spiele lerne das Kind alles,

was der Mann später im Staatsleben, im Dienst der All-

gemeinheit nötig hat, natürlich abgesehen von Spezial-

kenntnissen. Wir fragten bei unserer Erziehung viel zu

wenig nach angeborenen Fähigkeiten. Wenn wir ge-

ringeren Schulzwang hätten, hätten wir weniger Ge-

lehrte und Beamte, aber auch echte Bürger und Persön-

lichkeiten. Die neuen Mafsnahmen der preufsischen

Schulverwaltung, die Abschaffung des Gymnasialmonopols,
eine mehr akademische und fakultative Spitze der höheren

Schulen, gröfsere Bewegungsfreiheit in den Lehrplänen,

seien eine wahre Erlösung. Das allerwichtigste freilich

sei und bleibe eben der Erzieher selbst. Nun wer selbst

eine Persönlichkeit sei, könne Persönlichkeiten erziehen.

— In der Diskussion wandte sich Direktor Rausch
gegen die Dehnung des Begriffes »Persönlichkeit« durch

den Vortragenden. Persönlichkeit sei ein Höchstes,

Letztes, kein Anfang, auch in der Pädagogik. Geh. Rat

Uhlig wies auf den Gegensatz in dem Vortrag G.s hin,

nach dem einerseits alles Geschaffene gut, anderseits

aber auch ein Produkt der Vererbung sein solle, und
wandte sich gegen eine Überschätzung des Wertes der

englischen Erziehung. Geh. Rat Fries (Halle) be-

mängelte die Vermengung von Persönlichkeit und Eigen-

art, billigte aber G.s Wunsch nach einer liebevollen

Förderung der letzteren. — Prof. Dr. Karl Wotke
(Wien) besprach darauf die Entwicklung des öster-
reichischen Gymnasiallehrerstandes von der Zeit

Maria Theresias bis zum Jahre 1848.
(Schlufs folgt.)

Personalchronlk.

Der Prof. f. chines. Sprache u. Lit. an der Columbia-

Univ. in New York Dr. Friedrich Hirth ist von der So-

ciete asiatique in Paris zum auswärt. Mitgl. gewählt

worden.

Neu erschienene Werke.

J. Steyrer, Der Ursprung und das Wachstum der

Sprache indogermanischer Europäer. Wien, Alfred Holder.

M. 5,20.

G. U. Pope, A Catechism of Tamil Grammar. No. II.

Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde).

Geb. Sh. 2.

Zeitschriften.

T'oung Pao. Juillet. Q. Huart, Inscriptions arabes

et persanes des mosquees chinoises de K'ai-fong-fou et

de Si-ngan-fou. — B. Laufer, Anneaux nasaux en

Chine. — H. Cordier, Quelques impressions sino-euro-

peennes au Kouei-tcheou. — E. Chavannes, Jinagupta.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

P. Foucart [Membre de l'Institut], Les grands
mysteres d'Eleusis. Personnel— Ceremonies.

[Extrait des Memoires de lIAcademie des Inscriptions

et Belles-Lettres. T. XXXVII.] Paris, C. luincksieck,

1900. 156 S. 4». Fr. 6,50.

Derselbe, Le culte de Dionysos en Attique.
[Dieselbe Sammlung. T. XXXVII.] Ebda, 1904.

204 S. 4». Fr. 8.

Der bekannte Epigraphiker hat in den beiden

umfänglichen Abhandlungen seine in der früheren

Schrift über Ursprung und Natur der eleusini»

sehen Feiern im J. 1895 begonnene Durchfor-

schung des altgriechischen Mysterienwesens fort-

gesetzt, wohl zum Abschlufs gebracht. Während
er sich in jener ersten Arbeit in das unlösliche

Problem der Herleitung der attischen Mysterien

aus der Fremde verlor, bewegen sich diese bei-

den Schriften wesentlich auf dem Boden, auf

welchem Foucart immer Lorbeeren geerntet hat.

Die epigraphische Sicherheit, die ihm eigen ist,

kam ihnen zu gute. Sodann die nüchterne Über-

sichtlichkeit. Punkt für Punkt wird das Einzelne

des Personals und der Riten belegt, besprochen

und vorsichtig beurteilt; ausnahmsweise spielen

die in der frühesten Arbeit (1895) vorgetragenen

allgemeinen Theorien hinein, in die Schrift über ?

die grofsen eleusinischen Mysterien so gut wie

gar nicht, mehr leider in die Schrift über den

attischen Dionysos.

Der Inhalt der beiden Abhandlungen läfsi|

sich hier in Kürze nicht angeben; er zerfällt iril

eine Summe von Einzelfragen. Besonders ge-

fallen haben dem Ref. die geschichtlich angelegtf

Sammlung (bezw. die Beurteilung) über die Hie^

ronymie der höchsten Mysterienbeamten, die Dai

legungen über die ffTtovSocpoQOC als Ansager de

Gottesfriedens (I, S. 91, wo auch eine aus ut

edierten Inschriften geschöpfte östliche Parallel^

besprochen wird), über die Gerichtsbarkeit d(

Eumolpiden, über die offiziellen Exegeten dt

Mysterien, ihrer geschriebenen und ungeschrieben

nen Bestimmungen und die meisterliche KritH

und Exegese einer nicht kleinen Zahl von in^

schriftlichen Bruchstücken.

Marburg i. H. Ernst Maafs.

Der illustrierte lateinische Aesop in der Handschril
des Ademar Codex Vossianus Lat. Oct. U
Fol. 115—205. 22 Tafeln in phototypischer Reprodul

tion. Einleitung und Beschreibung von Georg Thiel^
[Privatdoz. f. klass. Philol. an der Univ. Marburg|

[Codices graeci et latini photographice deJ

picti duce Scatone de Vries. Suppl. III.] Leidet

A.W. Sijthoff, 1905. 68 S. gr. 4" mit 5 Abbildunge

im Text. M. 33.

Der Sammelcodex des Ademar von Chabanais a«

dem Anfang des 11. Jahrh.s enthält u. a. einen für ditj

Überlieferung der antiken Fabel äufserst wertvollen'

Aesop mit einem bisher in dieser Verbindung ganz ua^

bekannten Rechenbuch. Der Ademar -Aesop ist eine

Kompilation aus Phaedrus-Stücken in Prosa und einer

Auszuge aus dem sog. Romulus-Aesop; er ist der einzige

frühmittelalterliche Codex, der die Illustrationen diese

Romulus aufbewahrt hat. Thieles Publikation vermitteH

zum ersten Mal die Kenntnis dieser — bisher ganz un^

bekannten — Aesop-Bilderreihe, von welcher der VII. AI

schnitt der Einleitung handelt. Ergänzt werden die Aus-i

führungen dieses Abschnittes durch die beigefügte ein-;

gehende Beschreibung der Büder, denen ein vorläufige

Abdruck des oft schwer zu entziffernden Textes beigegeben
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ist. — Die übrigen Abschnitte der Einleitung behandeln:

A) das Verhältnis von Phaedras, Romulus und Ademar,

B) die Vermehrung des Phaedrus- Apparates, C, E) die

aus Ademar neu zu gewinnenden Phaedrus- und Romulus-
fabeln. D) den Romulus-Text, F) das Rechenbuch. Die

ganze Einleitung gibt sich als Vorarbeit für einen bereits

durch Hervieux angebahnten, aber jetzt ganz neu zu
rekonstruierenden Romulus-Text. dessen Ausgabe nebst

Prolegomena der Verf. demnächst erscheinen lassen will.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Für das Frühjahr 1906 ist eine Studienfahrt badi-
scher Philologen nach Griechenland und Klein-
asien geplant Die Reise wird etwa zwei .Monate währen.
Vom badischen Ministerium liegt die Zusage vor, dafs

den Teilnehmern zwei Drittel der Kosten ersetzt wer-

den können. Die Führung wird Geh. Hofrat Prof. Dr.

von Duhn in Heidelberg übernehmen.

Neo erschienene Werke.

Sophoclis Antigone. Rec. F. H. M. Blaydes.

Halle, Waisenbaus. M. 2.

Fr. H. M. Blaydes, Analecta comica graeca. Ebda.
M. 6,80.

H. Schultz, De elocutionis Pindaricae colore epico.

Göttinger Inaug.-Dissert. Göttingen, Druck von Dieterich.

P. Schmiedeberg, De Asconi codicibus et de Ci-

ceronis scholiis Sangallensibus. Breslauer Inaug.-Dissert.

Breslau, Druck von Grafs, Barth & Comp.

Zeitschriften.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum . Ge-
schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. (Bd. 15). 8.

W. Capelle, Die Schrift von der Welt. Ein Beitrag

zur Geschichte der griechischen Popularphilosophie. —
P. Sakmann, Voltaire über das klassische Altertum.
— E. Oder, Herbert Spencer.

Pestschrift zum 25jährigen Stiftungsfest des Histo-
risch-philologischen Vereins der Universität München.
1903. G. Wissowa, Zur Beurteilung der Leidener
Germania - Handschrift. — Th. Zielinski, Die Cicero-

kamkatur im Altertum. — G. Ammon, Cicero als Natur-
schilderer; Kritische Miszellen. — O. Hey, Textkritische

Bemerkungen zu lateinischen Schriftstellern. — A. Se-
rn enov. In Simonidis Cei reliquias observatiunculae;
Ilias in nuce. — R.Renner, Das Kind. Ein Gleichnis-

mittel bei Epiktet. — K. E. Goetz, Weifs und Schwarz
bei den Römern. — L. Hasen clever, Momos bei

Lukian. — Chr. Ruepprecht, Kurze Geschichte des
historisch-philologischen Vereins München.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte'

Referate.

Paul Landau [Dr. phil.], Karl von Holteis
Romane. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen

Unterhaltungsliteratur. [Breslauer Beiträge zur
Literaturgeschichte hgb. von Max Koch und
Gregor Sarrazin. I.] Leipzig, Max Hesse, 1904.

3 Bl. u. 168 S. 8». M. 4,50 (Subskr.-Pr. M. 3,80).

Den Herausgebern der neuen Breslauer Samm-
lung von literarhistorischen Monographien kann
man zu der ersten von ihnen vorgelegten Nummer
wärmstens Glück wünschen, vor allem Max Koch,
aus dessen Seminar diese vorzügliche und gewinn-
reiche Arbeit hervorgegangen ist. Wieder ein-

mal zeigt sieb, welche guten Resultate eine streng-

wissenschaftliche Untersuchung auf dem Gebiet

der Literatur des 19. Jahrb. s zeitigt, auch wenn
sie -nicht gleich an eine erste Gröfse anknüpft.

Allerdings hat Landau weit genug ausgegriffcn,

um seiner Studie ein allgemeineres Interesse zu

sichern. Nicht blofs Holteis gesamte Erzäh-

lungen sind hier analysiert, vielmehr hat der Verf.

viel gelesen, kennt deutsche, französische, eng-

lische Erzähler des 1 9. Jahrh.s und zwar auch

der jüngsten Zeit, und weifs seine reiche Be-

lesenheit im richtigen Augenblick zur Verdeut-

lichung seiner Charakteristik Holteischer Dichtung

heranzuholen. Vielleicht tut er da auch gelegent-

lich des guten zuviel. Er weifs sehr wohl, dafs

Holtei nicht in die erste Reihe gehört, und rüh-

mend mufs das wohlabgewogene Urteil, die richtige

Verteilung von Licht und Schatten hervorgehoben

werden; allein war es nötig, Fontane und Keller

so oft anzurufen, um Holtei in seine Schranken

zu weisen? Der Leser hat bald heraus, dafs L.

guten Geschmack besitzt, und er liefse sich in

diesem Urteil nicht beirren, auch wenn L. weniger

häufig die Distanz betonte, die zwischen Holtei

und den genannten Meistern waltet. Wozu etwa

soll die Bemerkung dienen: »Eine flotte realistische

Anschauung zeigt sich bei Holtei auch in einzelnen

glücklichen Vergleichen und Bildern. Zwar sind

sie ihm nicht immer so sclinell und glücklich bei

der Hand wie dem wahrhaft grofsen Dichter,

z. B. Gottfried Keller« (S. 92)? Ich kann nicht

finden, dafs diese negative Differenzierung viel

nütze. Glücklicher ist L., wenn er von stehen-

den Redensarten bei Holtei spricht und dabei

einen Blick auf Fontane wirft: »Freilich hat unser

Dichter dieses Mittel nie in so wunderbarer

Weise verwandt wie Fontane das Lieblingswort

des alten Briest, mit dem der Roman »Effi Briest«

so tiefsinnig und zart andeutend schliefst« (S. 78).

Die Monographie L.s besteht aus einem

kurzen einleitenden Kapitel »Holtei als Erzähler

bis zum Erscheinen der Vagabunden« (1822 bis

1851) und dem Hauptteil »Holteis Romane-^.

L.s Stärke ist lebendige Vergegenwärtigung einer

Erzählung nicht; und so bleibt denn das ein-

leitende Kapitel etwas dünn und trocken. Auch
im Hauptteil würde man vergebens nach plastisch

verdeutlichender Nacherzählung der einzelnen

Romane suchen. Dafür hat L. etwas anderes

und zwar etwas besseres, vor allem etwas wissen-

schaftlicheres gegeben, nämlich exakte Analyse

der Technik. Die hohe Bedeutung, die gerade

jetzt Untersuchungen dichterischer Technik zu-

kommt, habe ich mehrfach an dieser Stelle und

sonst hervorgehoben. Eine Arbeit, die so gründ-

lich dabei verfährt, wie die L.s, ist schon wegen

ihres vorbildlichen Charakters heule eine hoch-

willkommene Gabe, nicht zuletzt für den akade-

mischen Lehrer, der sie gern seinen Seminaristen

in die Hand geben wird, damit sie die hier ge-

übte Methode für eigene Forschungen verwerten.

Neben Riemanns Buch über die Romantechnik
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Goethes darf die von L. gelieferte Beschreibung

der Werke eines begabten Erzählers, nicht eines

überragenden Genius ihren selbständigen metho-

dischen Wert beanspruchen. Skizziert werden
zunächst Holteis eigne Anschauungen über den
Roman, dann wird die Form (Komposition, Er-

regung von Spannung, Motive, Charaktere, Realis-

mus, Sentimentalität und Humor), endlich der

Inhalt (Theatergeschichtliches, Literaturgeschicht-

liches, Kulturgeschichtliches, Persönliches, Schle-

sisches) geprüft. Die Genauigkeit der Beschrei-

bung gibt dem Buche wohl gelegentlich etwas

Notizenhaftes. Allein der aufmerksame Leser
erkennt bald, dafs der Verf. über dem Einzelnen

das Ganze nicht übersehen hat. Allmählich, aber

sicher kommt die Gestalt des schlesischen Roman-
dichters heraus, treten die charakteristischen Züge
hervor, entpuppt sich die Kunst Holteis, die

»viel vom Sammler und Bastler« hat und »da-

durch einen etwas krausen, bei allem Realismus

doch zu sehr das Kuriose betonenden Eindruck«

macht (S. 92). Man spürt, dafs L. nicht blofs

Einzelheiten gut beobachtet, sondern auch in das

Wesen eines Dichters sich hineinfühlen kann; und

es wird ihm nach dieser Vorarbeit gewifs ein

Leichtes sein, einmal den ganzen Holtei bio-

graphisch zu vergegenwärtigen.

Ich möchte dem Verf. nicht den Vorwurf
machen, dafs er noch stärker hätte herausheben

können, wie sehr Holteis Romane, insbesondere

die »Vagabunden«, Züge der langen Reihe von

Dichtungen an sich haben, die dem Gefolge der

»Lehrjahre« angehören. Dagegen darf bei aller

Anerkennung des nach dieser Richtung von L.

Geleisteten doch gesagt werden, dafs aus in-

timerer Kenntnis der Alltags- und Eintags-

lileratur des beginnenden 19. Jahrh.s manches

zu ergänzen wäre. Auf August Lafontaine hat

L. mit Erfolg hingewiesen (S. 95). Aber auch

Clauren, dessen starke Wirkung auf Hauff, und

zwar nicht blofs auf den »Mann im Monde«
jüngst beleuchtet worden ist, mufste herangezogen

werden, etwa bei dem »in voller Paradeuniform«

ungeladen als Brautführer auftretenden Herbert

des »Hauses Treustein« (S. 66). Zu einer Unter-

suchung des viel zu wenig ergründeten Einflusses

von Dickens auf die deutsche Literatur sind

hübsche Ansätze gegeben (S. 99) ; überhaupt kommt
nebenbei viel Beachtenswertes heraus. Gelegentlich

möchte man da die vom Verf. gezogenen Linien

noch etwas zurück bis in die frühromantische

Literatur verlängern, so etwa bei der Erörterung

der »Wald- und Blumenromantik« (S. 21). Auch

über den Typus der »Zerrissenen» (S. 138

Anm. 1) wäre leicht mehr zu sagen. Die Notiz

über die Literatur des »Lebens auf der Walze«

(S. 106 Anm. 2) ist durch einen Hinweis auf

S. 143 Anm. 1 (Josef Mefsners »Handwerks-

burschen«) und auf die »Wanderungen Jacobs«

von Jeremias Gotthelf zu ergänzen. Bemerkt

sei noch der Druckfehler Vautrere für Vautrin

(S. 61 Z. 1 V. u.).

Bern. Oskar F. Wälzel.

Goethes Iphigenie auf Tauris. Edited with Intro-

duction and Notes by Max Winkler [Prof. f. deutsche

Sprache u. Lit. an d. Univ. v. Michigan]. New York,

Henry Holt & Company, 1905. Xu. 211 S. 8".

Der Herausgeber hat! seine Ausgabe, deren Text,

abgesehen von der Rechtschreibung, auf der Sophien-

Ausgabe beruht, für amerikanische Studenten bestimmt,

die mit der deutschen Sprache hinreichend vertraut sind.

In der Erklärung des »Seelendramas« hat er vor allem die

psychologischen Vorgänge in den verschiedenen Charak-
teren betont. Iphigenie müsse betrachtet werden vom
Standpunkte der Erfahrung des Dichters, eine liebevolle

Analyse dieser Erfahrung Goethes eigener Briefe sei

der sicherste Führer zu ihrem Verständnis. Dem Texte

geht eine Einleitung in 12 Abschnitten vorauf. Sie be-

handelt die Orestessage, die Blutschuld bei den Griechen,

die Sage von Orestes und Iphigenie in der alten Litera-

tur (S. XIX—XXXXV), die Sage von Orestes und Iphi-

genie in der französischen und deutschen Literatur vor

Goethe, Goethes Verhältnis zum klassischen .Altertum bis

1779, dieEntstehung von Goethes Iphigenie(XLVII—LX VI),

die Aufnahme des Dramas, Schillers Urteil, Übersetzungen
des Dramas, die Heilung des Orestes (LXXIII—XC),
den inneren Konflikt der Iphigenie; Sophokles' Philoktet,

Vergleichung zwischen der griechischen und der deut-

schen Iphigenie, die dramatische Form und die Technik

der Goethischen Iphigenie; den Einflufs Wielands. — Dem
Text folgen sehr ausführliche Anmerkungen (S. 91 — 202).

Den Schlufs des Bandes bildet eine Bibliographie.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Seit lange fehlt für das deutsche Volksmärchen
eine Zusammenfassung der weit verstreuten einzelnen

Überlieferungen und der in den letzten Jahrzehnten auf

diesem Gebiete angestellten stoffvergleichenden Unter-

suchungen, wie sie etwa Cosquin in seinen »Contes

populaires de Lorraine« geliefert hat. Vierzig Jahre sind

verflossen, seit Wilhelm Grimm die Anmerkungen zu den

»Kinder- und Hausmärchen« zum letzten Male bearbeitet

hat. Deshalb hat sich seit einer Reihe von Jahren Prof.

Dr. Johannes Bolte in Berlin auf Grund des ihm an-

vertrauten Nachlasses der Brüder Grimm und der Samm-
lungen Reinhold Köhlers mit einer Neubearbeitung
dieser Grimmschen »Anmerkungen« beschäftigt

und zugleich die Hilfe des Slavisten Prof. Dr. Georg

Polivka in Prag für dies Unternehmen gewonnen.

Er hofft, das Werk, welches in dem Verlage der

Dieterichschen Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher

in Leipzig, erscheinen soll, im Laufe des nächsten

Jahres fertig zu stellen.

Zeitschriften.

Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprach-

vereins. September. W. Lacmann, Die Sprache der

Deutschen in Südbrasilien. — J. Weyde, Adalbert Stifter,

ein Vorkämpfer des Sprachvereins. — E. Blocher, Die

Fremdwörter in der Schweiz. — E. Hoffmann-Krayer,
Johann Jakob Lauffer (1688—1734).

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

Barnabe Barnes, The Devil's Charter.

Edited from the Quarto of 1607 by R. B. Mac
Kerrow. [Materialien zur Kunde des älteren

englischen Dramas hgb. von W. Bang. 6. Bd.]

Löwen, Uystpruyst, 1904. XXIII u. 144 S. 8».
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Eine Veröffentlichung, die eine in der Tat

oft empfundene Lücke ausfüllt. Diese dramati-

sche Biographie eines der berüchtigsten Päpste,

Alexanders VL, und seiner Kinder besitzt stofflich

so grofses Interesse, sie wird in den Literatur-

geschichten als eine Nachahmung des Marlowe-

schen Faustus so oft erwähnt, dafs dieser Neu-

druck namentlich von den festländischen Literar-

historikern mit aufrichtiger Freude begrüfst

werden wird.

Der Herausgeber hat sich die Arbeit nicht

leicht gemacht, besonders die Quellenverhältnisse

der Tragödie sind im Anschlufs an Herfords

Forschung nochmals genau geprüft. Der Haupt-

gewährsmann für den historischen Teil ist der

von Barnes als Vertreter des Chors eingeführte

Francesco Guicciardini; die Papstfabel des Dramas

zeigt die gröfste Ähnlichkeit mit dem Bericht,

den Georg Rudolff Widman im dritten Teil

»Der Historien von Doct. Johanne Fausto«

(1599) von dem Leben des Papstes gegeben

hat; seine Kenntnis der Dämonologie scheint

Barnes in erster Linie einem Buche des Petrus de

Abano zu verdanken.

Für die Feststellung seines Textes hat Mac
Kerrow vier Exemplare der Quartausgabe des

Jahres 1607 benutzt, die nach der bekannten

Art alter Drucke allerlei kleine Verschieden-

heiten aufweisen. Der Herausgeber hat sich

deshalb nicht damit begnügt, ein Exemplar ge-

nau abzudrucken, sondern er hat sich aus den

einzelnen Druckbögen der vier Quartos diejeni-

gen herausgesucht, welche die gröfste Sorgfalt

der Korrektur erkennen lassen. Der auf diesen

ausgewählten Bögen beruhende Abdruck ist nach

der Methode der »Materialien« ein buchstaben-

getreuer, auch die Druckfehler der alten Texte

sind sorgfältig wiedergegeben. In dieser über-

triebenen Genauigkeit kann ich nur eine sehr

überflüssige Belastung des Herausgebers sehen,

der natürlich fortwährend in die Versuchung

gerät diese lästigen Fehler zu beseitigen. Der

kritische Scharfsinn der Seminaristen kann sich

an ihnen doch nicht üben, denn sie sind über-

wiegend so grober Art, dafs es zu ihrer

Besserung nur der elementarsten Kenntnis der

englischen Sprache bedarf. Im übrigen ist die

Ausstattung des Neudrucks die bei dieser Samm-
lung übliche ausgezeichnete.

Die Anmerkungen vergleichen häufig die

historische Grundlage und bieten manche Wort-

erklärung, während das Verhältnis des B.sehen

Machwerks zu der zeitgenössischen Literatur

nicht eingehender geprüft ist. In dieser Hinsicht

versprechen wir uns noch manche Auskunft von

dem Aufsatz Notes on Ihe DeviVs Charter, der

von G. C. Moore Smith und A. E. H. Swaen für

The Modern Language Revietv angekündigt ist.

Der poetische Wert der Tragödie ist freilich

sehr gering — B. verfügt zwar über den

herkömmlichen Bilderschmuck der Elisabethaner,

abpr er verwendet ihn ganz handwerksmäfsig,

ohne jede feinere, persönliche Abstufung. In

seiner Handlung häuft er Gräueltaten mit so

urkräftigem Behagen, dafs wir doppelt angenehm

überrascht sind von der Zurückhaltung, mit der

er in einer, wie es scheint, von ihm frei er-

fundenen Szene der Episode der beiden Kinder

der tapferen Katharine Sforza einen unblutigen

Abschlufs gegeben hat. Der Roheit der meisten

seiner tragischen Effekte entspricht die Derbheit

der Zoten seiner komisch gemeinten Strauchdiebe

und Meuchelmörder. Kurz, bei diesem Epigonen

Marlowes finden wir nur noch die Unarten des

Bahnbrechers, aber keine Spur mehr seiner

blendenden Begabung.

Strafsburg. E. Koeppel.

The Poems of Lord Tennyson. Early Poems with

an introduction by Arthur Waugh. [Heinemann's

Favourite Classics.] London, William Heinemann,

1905. XII u. 1 16 S. Kl. 8» mit einem Bildnis. Geb. 6 d.

Der vorliegende Band umfafst die Gedichte, die Tenny-

son von den Poems chiefiy lyrical von 1830 und den

Poems von 1833 selbst in seine Werke aufgenommen
wissen wollte. Die Einleitung skizziert kurz des Dich-

ters Lebensgang, berichtet über die beiden Gedicbtbände

und ihre Aufnahme und schliefst mit einer Charakte-

ristik dieser Schöpfungen Tennysons.

Notizen und Mitteilungen.

Neo erschienene Werke.

Beowaif übs. von P. V'ogt. Halle, Waisenhaus.

M. 1,50.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Alfredo Panzini [Incaricato f. italien. Lit. am Kgl.

icchn. Institut in Mailand], Dizionario moderno.
Supplemento ai dizionari italiani. Mailand, Ulrico

Hoepli, 1905. XXXVII u. 553 S. 8». L. 6,50.

Man erwarte in diesem Buch nicht ein ita-

lienisches Pendant zum Sachsschen Supplement-

wörterbuch. In einer langen Ergänzung des

Titels sagt der Verf., was alles der Leser bei

ihm suchen darf: parole scientifiche e tecniche;

neologismi e voci straniere entrate nell'uso;

linguaggio della politica e del giornalismo; parole

dello sport, della moda, del teatro, della cucina,

ecc; gergo familiäre e dialettale; voci inter-

nazionali; locuzioni latine; curiositä del linguaggio;

folklore; note grammaticali ; storia, etimologia e

filosofia delle parole. Von alle dem findet man

einiges, oder auch vieles, gelegentlich von tem-

peramentvollen Ausdrücken der Billigung oder

Mifsbilligung des Autors begleitet, auf den 553

Seiten des Werkes. Damit ist aber zugleich

gesagt, dafs der Verf. seine Arme gar zu weit

ausgestreckt hat. Alles was ihm bei Lektüre

oder Unterhaltung gerade als interessant auffiel,

hat er notiert und in sein Buch hineingesteckt,

das so gleichzeitig ein Supplement zum Wörter-
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buch, zur Grammatik, ein kleines Konversations-

lexikon und noch anderes werden sollte. Viele

Wörter finden sich hier, die auch sonst in einiger-

mafsen vollständigen Wörterbuchern zu stehen

pflegen, wie abbordaggio und die in diesem

Artikel erklärten Wörter, dire a mezza bocca,

bolla als »päpstliche Bulle« usw. usw., und eben-

so gut wie diese, hätten unendlich viele andere

Wörter hier erklärt werden können. Mit dem-
selben Recht wie carpe dient, this is the question

konnte Panzini einen guten Teil oder das Ganze
des Fumagalli seiner Sammlung einfügen. So ist

die Abgrenzung nach jeder Richtung hin dem
Zufall überlassen. Schlimmer ist, dafs die Wissen-

schaft des Verf.s (der übrigens mit grofser Be-

scheidenheit von sich redet) oft für seine Ab-
sichten nicht hinreicht. Mit der Etymologie ist

es übel bestellt. Für das Französische hält er

sich noch an Scheler (so dafs bijou z. B. aus bis

und jocus abgeleitet wird)^ bei bolina denkt er

an Jor^a; bei der Erklärung der atonia darf man
tovog nicht mit tuono übersetzen; ein Blockhaus

darf nicht erklärt werden: quella speciale forti-

ficazione piccola, fatta di lastre metalliche,

che ponesi in campo aperto, facile a costruirsi e

smontarsi ; unter bluet zu lesen : questo fiore fu,

se non erro, carissimo al defunto imperator di

Germania, Guglielmo II ist uns, die wir glauben,

dafs sowohl der verstorbene wie der gegenwärtige

Herrscher Deutschlands sich ein Recht erworben

haben, in Italien bekannt zu sein, eine betrübliche

Überraschung. So findet sich auf jeder Seite

Anlafs hinzuzufügen, zu streichen, zu verbessern.

In einem Anhange läfst sich der Verf. von

einer stattlichen Zahl achtungswerter Zeugen,

Vittorio Cian und Alessandro d'Ancona an der

Spitze, versichern, dafs sein Buch nützlich sei.

Und wir wollen gern glauben, dafs es als Fremd-

und sonstiges »Notwörterbuch« einem wenig an-

spruchvollen PubUkum Dienste leisten kann. Wenn
es aber ernsteren Anforderungen genügen soll,

wird der Verf. gut tun, bei künftigen Auflagen

der Arbeit engere Grenzen zu ziehen, sie aber

innerhalb dieser zuverlässiger zu gestalten.

Eine lebendig und liebenswürdig geschriebene

Einleitung spricht sich über den gegenwärtigen

Zustand der italienischen Sprache vom Stand-

punkt eines gemäfsigten Purismus aus. Das
Buch ist in seiner Gesamtheit ein neuer Beweis,

wie lebhaft die Frage der Sprache fortdauernd

das Interesse der Italiener beschäftigt, und so

sei denn bei dieser Gelegenheit gleich auf das

dem gleichen Interesse entsprungene, etwa gleich-

zeitig mit dem Dizionario moderno erschienene

neueste Werk Edmondo de Amicis hingewiesen,

das etwas weitschweifig, aber gleichfalls lebendig

und liebenswürdig geschriebene: L'idioma gentile,

mit dessen Tendenzen sich Panzini in der Regel

einverstanden erklären wird.

Breslau. C. Appel.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der Wernigeroder Bibliothek hat Prof. Dr. W.
Meyer in Göttingen eine französische Bilderhand-
schrift aufgefunden. Die Prüfung durch den fr. Di-

rektor der Pariser Nationalbibliothek L. Delisle ergab,

dafs die Handschrift, deren Text von hohem Interesse

ist, der zweiten Gemahlin Philipps von Valois, Johanna
von Navarra, der belle Sagesse, gewidmet worden ist.

Neu erschienene Werke.

A. Counson, Petit manuel et morceaux celebres

de la Litterature fran9aise. Halle, Waisenhaus. M. 3,40.

M. Freund, Die moralischen Erzählungen Marmon-
tels. Halle, Niemeyer. M. 3.

Mira de Mesqua, Comedia famosa del Esclavo del

•Demonio ed. by M. A. Buchanan. Baltimore, J. H. Fürst

Company.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Felix Stähelin, Der Antisemitismus des
Altertums in seiner Entstehung und
Entwicklung. Basel, C. F. Lendorff, 1905. 2 Bl.

u. 55 S. 8". M. 1,20.

»Für den Judenhafs wird heutzutage nicht

selten das Christentum verantwortlich gemacht.

Die Geschichte lehrt aber, dafs zum mindesten

an der Entstehung des Antisemitismus das

Christentum nicht den geringsten Anteil hatte.

Die Christen der ersten Jahrhunderte haben unter

dem Antisemitismus selber am schwersten leiden

müssen Der Antisemitismus ist älter, um
Jahrhunderte älter als das Christentum; es ist ein

im letzten Grunde heidnischer Instinkt, der voi

Zeit zu Zeit wieder hervorbricht« (S. 53 f.). Das

sind die Schlufssätze, zu denen F. Stähelin ge-

langt. Sie ergeben sich einfach als das Resul-!

tat einer Untersuchiang, die fern von aller Ten-

denz mit gründlicher Kenntnis des einschlägige«

Materiales und methodologischem Geschick ger

führt ist.

Ausgehend von dem anfangs sympathisch eni

zum guten Teil wohl neugierigen Interesse, daa

gebildete Griechen dem Judentum entgegen'*

brachten, zeigt der Verf., wie mit dem Wachs«-

tum einer jüdischen Diaspora in Ägypten, weM
chem die Gunst der ersten Ptolemäer Vorschul

leistet, sich ein »theoretischer AntisemitismuscJ

regt, als dessen Repräsentanten er Manethc

und Mnaseas hinstellt. Der durch die schlimme«

Erfahrungen unter Antiochus Epiphanes gestei^

gerte rachedürstige eigene Fremdenhafs de^

Juden läfst die antisemitische Strömung erstarket

bis sie ihren Höhepunkt in Apion erreicht, fä|

dessen alexandrinische Herkunft übrigens icl

keine Lanze brechen wollte. In ihm begegne*

wir zugleich schon einem Vertreter des »praktM

sehen Antisemitismus«, der sich bis zu blutige«

Händeln steigert, während der Fortgang dei

literarischen Erörterung bei den typischen Vef'j

tretern des damaligen Urteils der Gebildeten, be
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inem Tacitus und Juvenal, nicht in judenfreund-

iichere Bahnen einschlägt, allen Erfolgen jüdischer

Propaganda zum Trotz. — Das frisch geschrie-

bene Schriftchen darf einem weiteren Leserkreise

warm empfohlen werden.

Basel. Alfred Bertholet.

Walter Nletzold, DieÜberlieferungderDiadochen-
geschichte bis zur Schlacht von Ipsos. Würz-
burger Inaug.-Dissert. Dresden, Druckerei der Neuen
Verkehrsanstalt Hansa, 1905. 170 S. 8'.

Der Verf. sucht die Frage nach dem Quellenverhält-

nis in der diodorischen Diadochengeschichte zu lösen,

indem er das Bild der Überlieferung aus ihr selbst her-

aus und aus ihrer Vergleichung mit all den andern zur

Geschichte jener Zeit erhaltenen Quellen festzustellen

sucht. Die Untersuchung, die die fünf Kapitel: Wert
der diodorischen Überlieferung, Vergleichung der diodo-

rischen mit der Nebenüberlieferung, Hieronymus von
Kardia ihr Verfasser, Einwände gegen ihre Einheitlich-

keit, Einwände gegen ihre Ursprünglichkeit umfafst,

führt den Verf. zu dem Ergebnis, dafs die diodorische

Überheferung des ersten Teils der Diadochengeschichte

hervorragend glaubwürdig ist, dafs ihre einzige und ur-

sprüngliche Quelle Hieronymus von Kardia ist, dafs

dieser, der glücklicherweise die gesamte Überlieferung

des ersten Abschnitts der Diadochengeschichte beherrscht,

neben die ersten Gröfsen der alten Geschichtschreibung

zu stellen ist, und wieviel von seinem Gute zurück-

zugewinnen ist.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der Nähe von Carshaltonin der Grafschaft Surrey
ist kürzlich bei dem Bau einer Irrenanstalt ein bisher

unbekanntes befestigtes britisches Dorf ausgegra-

ben worden. Man glaubt, nach der M. A. Z. , in dem
freigelegten alten Festungswerk den nur noch dem Na-
men nach bekannten Ort ^Wallington» oder ^Waletonc,
gefunden zu haben. Der Raum, den das Festungswerk
einnahm, ist etwa 4 Morgen grofs. Nach den Funden
war der Ort bis etwa 50 v. Chr. besetzt und ist dann,
wahrscheinlich infolge des römischen Einfalls, geräumt
worden. Man fand eine grofse Anzahl von Gegen-
ständen aus der Steinzeit und aus der Bronzezeit. Unter
den gefundenen Töpfereigegenständen erregen Gefäfse

mit vier Handgriffen sowie durchlöcherte Ziegel, die

man bisher anderswo noch nicht gefunden hat, beson-
deres Interesse. Andere Funde zeigen , dafs zur Zeit

des Untergangs des Ortes dort bereits Webstühle benutzt
wurden , Bernsteinperlen , gallische Töpfereien und ein

Steinwerkzeug ausländischer Art lassen auf den Handel
des Ortes mit dem Kontinent schliefsen.

Zeitsclirifteii.

Revue des Questions historiques. 1. Octobre. P.

Allard, L'expansion du christianisme ä l'epoque des
persecutions. — A. duBourg, Vie monastique dans
l'abbaye de Saint- Germain des Pres aax differentes pe-

riodes de son histoire. — E. Rodocanachi, L'educa-
tion des femmes en Italic. — P. Bliard, Deux episo-

des de la vie de Louis XV, d'apres un Journal inedit.

— V. Pierre, Le clerge de France en exil: Pays-Bas
autrichiens, Liege, Treves et Lu.xembourg. Hollande,
1791 ä 1794 et 1795. — M.-L. Serrant, Correspon-
dance inedite entre Jacques II d'Angleterre et l'abbe de
Rance. — M. Sepet, Pie VII et Napoleon.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

L. Frey [Oberlehrer, Dr.], Beiträge rur Ver-

fassungsgeschichte der Stadt Schnee-
berg. [Beigabe zum Jahresbericht des Kgl. Gym-
nasiums zu Schneeberg.] Schwarzen berg, Druck von

C. M. Gärtner, 1904. 36' S. 4».

Fufsend auf den Akten des Dresdner Haupt-

staatsarchivs , des Egerer Stadtarchivs, des

Schneeberger Ratsarchivs, verschiedenen Chro-

niken und gedruckter Literatur zeichnet L. Frey

eine ziemlich genaue Skizze des Entwicklungs-

ganges der sächsischen Bergstadt Schneeberg

und ihrer Verfassung von 1453 (oder eigentlich

erst 1471) bis 1852. Den vierhundertjährigen

Zeitraum zerlegt er in drei, sich natürlich er-

gebende Perioden.

In der ersten bilden sich im wesentlichen

die Verwaltungsfaktoren des 1481 zur Stadt
erhobenen Gemeinwesens aus: die vier Viertels-

meister, die acht Vorsteher (je zwei für ein

Viertel), die vier Knappschafts-Altesten,
die Schöffen, die von den Vorstehern in Ge-

meinschaft mit den Altesten gewählt werden, und

der Richter, der höchste städtische Beamte, der,

aus den Schöffen her\'orgegangen, mit diesen

zusammen Gericht und Stadtverwaltung ausübte,

in allen wichtigen Fragen aber an das Urteil

der Gemeinde- und Knappschaftsvertreter ge-

bunden war und der Oberaufsicht des landes-

herrlichen Hauptmanns unterstand.

Die wichtigste Veränderung der zweiten

Periode, in der die bisher den Krnestinern und

Albertinem gemeinsame, sich stark vergrölsernde

Stadt in den alleinigen Besitz der Ernestiner
überging, war, dafs alle städtischen Kollegien:

die von 1665 das Ratskollegium bildenden

Schöffen, die Gemeinde- und Knappschaftsver-

treter, ebenso wie die Richter lebenslänglich
gewählt wurden. An Stelle des einen, jährlich

gewählten Richters traten drei lebenslängliche,

die abwechselnd je ein Jahr das Regiment

führten und von 1665 ab, seit Erlassung des

sogen. Bürgermeisterprivilegs, Bürgermeister
hiefsen. Hatten früher nur Bergleute das Richter-

amt bekleidet, so wufsten sich nunmehr nicht-

bergmännische Patriziergeschlechter dauernd in

seinen Besitz zu setzen.

Die daraus entstehende Vetternwirtschaft
sondergleichen rief in der dritten Periode (von

1665 an) eine Mifswirtschaft schlimmster Art

hervor. Das Verdienst, mit dieser gründlich

aufgeräumt zu haben, gebührt dem energischen

Dr. med. J. Chr. Zimmermann, 1747 Stadt-

richter, dann Bürgermeister von Schneeberg.

Wirkliche Ordnung freilich und damit Frieden

zwischen Rat und Bürgerschaft kehrten erst nach

dem Jahre 1831 (Erlafs der neuen Verfassung

in Sachsen) ein, und zwar durch die Einsetzung
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von Kommunerepräsentanten neben dem Rate,

durch die Gründung des »Gröfseren Bürgeraus-

schusses« (1836) und die Einsetzung der Stadt-

verordneten (1852).

Mit einer kurzen Zusammenfassung der Er-

gebnisse seiner Untersuchungen schliefst Fr. seine

verdienstliche Arbeit, die vielleicht nicht bis in

alle Einzelheiten erschöpfend, aber doch sehr

ausführlich die Geschichte der städtischen Ver-

fassung von Schneeberg behandelt und daher

mehr als blofse »Beiträge« zur Verfassungs-

geschichte dieser Stadt darstellt.

Dresden. Hans Beschorner.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Sitzung der historischen Kommission
zur Herausgabe Lothringischer Geschichtsquellen.

Metz, 7. Oktober 1905.

Archivdirektor Dr. Wolfram erstattete den Gesamt-
bericht über die bisherige Tätigkeit der Kommission

:

1. Von den Vatikanischen Regesten, die Dr. Sauer-

land bearbeitet, sind 2 Bände, davon der eine im Be-

richtsjahre, erschienen. In der letzten Sitzung vom
26. April 1902 war festgesetzt worden, daß der 2. Band
mit dem Pontifikat Innocenz VI. 1362 seinen Abschluß
finden sollte. Es konnte auch noch das Pontifikat

Urbans V. miteinbezogen werden, so daß der Band
nunmehr von 1342— 1370 reicht, — 2. Von den
Chroniken, deren Publikation Archivdirektor Dr.

Wolfram übertragen ist, wurde der Druck der Chronik
der Kaiser aus dem Luxemburger Hause be-

endigt; Register und Glossar werden als der 3. Band
der Quellen Anfang des kommenden Jahres ausgegeben
werden können. In Abschrift liegen vor 1. Chroni-
que des eveques de Metz; doch ist ein neues
Manuskript in Paris aufgefunden worden, mit dem die

Abschrift noch einmal verglichen werden muß; 2. von
der Chronique de Philippe de Vigneulles wur-
den 3445 Quartblätter abgeschrieben; es stehen noch
etwa 1500 aus. Da nach den bisherigen Erfahrungen
760 Blätter einen Band von 471 Seiten geben, so

würde diese Chronik einen Umfang von 6 Bänden er-

reichen. — 3. Über das Wörterbuch der deutsch-
lothringischen Mundarten hat der Bearbeiter Prof.

Follmann (Metz) einen schriftlichen Bericht eingesandt.

Danach kann das Manuskript in den ersten Monaten
des nächsten Jahres abgeliert werden; der vorletzte

Buchstabe W ist eben in Bearbeitung. — 4. Die Be-

arbeitung der Metzer Schreinsrollen ist von Prof.

Dr. Wichmann ganz beendet. Das Register, das un-

gefähr die gleiche Stärke erhält wie der Text selbst,

ist begonnen worden. Um es übersichtlicher zu ge-

stalten, hat der Herausgeber es in Unterabteilungen

geteilt; davon sind beendet: Stadt Metz, Vororte von
Metz Kirche. Die Publikation wird durch diese Art

der Bearbeitung gewissermaßen ein Adreßbuch des

Mittelalters für Metz. Aber abgesehen von ihrer lokal-

geschichtlichen Bedeutung wird sie wohl auch, wie

aus der Mitteilung einiger der gewonnenen Resultate

hervorging, allgemein Anlaß geben, die Fragen über

mittelalterliche Stadtbevölkerung einer nochmaligen Re-

vision zu unterziehen. Mit dem Druck kann erst

nach Fertigstellung des Registers etwa in 3—4 Jahren

begonnen werden. Durch das Register wird es dem
Herausgeber möglich, zahlreiche Lücken des Manu-
skripts auszufüllen. — Bibliotheksdirektor Abbe Pau-
lus berichtete über die Metzer Chronique rimee,

die bis 1525 reicht und auch in dem gleichen Jahre

abgefaßt wurde. Mehr als 40 Handschriften wurden

bisher durchgesehen und miteinander verglichen. Mit

der Herausgabe der in Metz sehr populären Chronik
wurde der Berichterstatter betraut. — Für die Heraus-

gabe der Chroniken wurde nach dem Bericht des Ar-

chivdirektors Dr Wolfram folgende Reihenfolge fest-

gesetzt: 1. Chronik der Kaiser aus dem Luxemburger
Hause. 2. Chronique de St. Eucaire und des Maltres-

echevins. 3. Chronique de Praillon. 4. Chronique de

Philippe de Vigneulles. 5. Chronique des Celestins,

des eveques de Metz; chronique rimee. Die amtlichen

Geschäfte machen es dem Sekretär unmöglich , diese

ganze Arbeit selbst zu bewältigen; es wurde deshalb

der Beschluß gefaßt, für 3 und 4 einen besonderen

Hilfsarbeiter anzustellen. — Als nächstliegende Auf-

gaben werden weiter folgende Arbeiten in Angriff ge-

nommen werden, die zugleich eine Erweiterung des

ursprünglichen Programms bedeuten: 1. Herausgabe

der Cahiers de doleance vom Jahre 1789, d. h. der

Beschwerdeschriften, die von jeder einzelnen Ortschaft,

jedem Baillage und jedem Stande an die National-

versammlung eingereicht wurden. 5 handschriftliche

Bände der lothringischen Cahiers haben sich im Be-

zirksarchiv zu Metz gefunden; einzelne, aus dem ehe-

maligen Meurthedepartement, werden sich noch in

Frankreich finden. Nach einem Schreiben des Staats-

sekretärs sollen 7500 Mk. zu diesem Zwecke in den

Bundeshaushaltsetat eingestellt werden. Mit der Her-

ausgabe wird Abbe Lesprand betra,ut, den Abbe
Dorvaux, Mitglied der Kommission, unterstützen wird.

Archivdirektor Dr Wolfram und Abbe Dorvaux sollen

eine Subkommission für diese Arbeiten bilden, um
sich mit den Vertretern des Elsasses und event. auch

mit der französischen Kommission, die die gleiche Publi-

kation für die Nachbarprovinzen vorbereitet, über die

Art und Weise der Publikation ins Einvernehmen zu

setzen. — 2. Der BibUothekar Bonnardot-Verdun hat

eine Reihe von Privaturkunden des 13. Jahrh.s

gesammelt, die eine Ergänzung zu den Schreinsrollen

bilden. Weitere Verhandlungen über die Herausgabe

seitens der Kommisston sollen gepflogen werden. —
Der Stand der Finanzen ist günstig. Dank der fort-

laufenden Unterstützung der Regierung und den be-j

reitwilligen Zuweisungen Privater, namentlich der

Herren de Gargan und Huber, konnte diese Erweite-

rung des Arbeitsplanes in Aussicht genommen werden.|

Nen erschienene Werke.

H. Ch. Lea, Geschichte der Inquisition im Mittel-i

alter. Autoris. Übersetzg, bearb. von H. Wieck unq
M. Rachel. Hgb. von J. Hansen. I. Bd. Bonn, Carl^

Georgi. _f

A. Meininghaus, Die Grafen von Dortmund. [Bei";

träge zur Gesch. Dortmunds und der Grafschaft MarkJ

hgb. vom Histor. Verein für Dortmund und die Graf*/

Schaft Mark. 14.] Dortmund, Selbstverlag des Vereins.]

Neuere Geschichte.

Referate.

Biographische Essays, l. Reihe: Essays voi

Heinrich von Treitschke und Erich|

M a r c k s (Luther— Fichte — Treitschke — Bismarck).

[Deutsche Bücherei hgb. von Gymn.-Oberlehrer Dr. A.|

Reimann. Bd. 29] Berlin, Expedition der Deutschend

Bücherei (Alfred Sarganek), H. Neelmeyer, [1905].|

104 S. 8». M. 0,25.

Das neue Unternehmen der »Deutschen]

Bücherei«, deren Zweck es ist, »dem breitestenj

Leserkreis für unerreicht billigen Preis einei

sorgfältig gewählten Lesestoff zu bieten, zur

Unterhaltung, zur Belehrung, zur Hebung des

geistigen Standpunkts«, wird auch der zünftige
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Historiker mit lebhafter Freude begrüfsen. Denn
neben trefflichen Werken der schönen Literatur

sollen auch, der Ankündigung zufolge, in gröfserer

Zahl wissenschaftliche Aufsätze, die durch Form
und Inhalt dazu geeignet sind, den weitesten

Kreisen zugänglich gemacht werden, darunter in

erster Linie solche geschichtlichen Inhalts. Schon

sind die »ausgewählten Vorträge und Aufsätze«

von Max Lenz erschienen (s. DLZ. 1905 Nr. 16

Sp. 965 ff.) und erfreulicherweise sind davon, wie

man hört, in kurzer Zeit gegen 6000 Exemplare

abgesetzt worden (Forsch, z. brandenb. u. preufs.

Gesch. XVIII, S. 359). Ihnen schliefsen sich

jetzt in einem ersten Bändchen »biographischer

Essays« von Treitschke und Erich Marcks je

zwei Aufsätze an, in welchen die beiden Meister

biographischer Schilderung in höchst glücklicher

Weise zu Worte kommen. Jeder von uns kennt

den Vortrag, den Tr. im Jubiläumsjahre Ober

»Luther und die Deutsche Nation« gehalten hat,

kennt seinen Aufsatz über »Fichte und die natio-

nale Idee«. Aber gern nehmen wir sie aufs

neue zur Hand, und denen von uns, die wir » den

bewegenden Klang jener Stimme« noch gehört,

wird wieder »der höchstpersönliche Zauber, den

die Nachwelt nicht mehr begreift« lebendig, der

von diesem Redner von Gottes Gnaden ausge-

gangen ist und uns auch da erschüttert hat, wo
wir ihm in seinem Urteil gelegentlich nicht folgen

konnten. Die ganze Persönlichkeit Tr.s tritt vor

uns hin, wie sie dann Erich Marcks in dem dritten

Essay — der unter dem frischen Eindrucke des

grofsen Verlustes entstanden ist, den sein vor-

zeitiger Tod nicht nur für unsere Wissenschaft be-

deutet — in seiner fein abwägenden Art leben-

dig werden läfst: »Es sind die edelsten Kräfte

einer grofsen Epoche der deutschen Geschichte,

die sich in ihm verkörpert haben, und sie haben

keine edlere Verkörperung gefunden als diese«

(S. 62). Es ist doch sehr heilsam, wenn unse-

rer Generation, deren Ideale und Aufgaben ja

naturgemäfs so vielfach andere geworden sind,

aus so berufenem Munde immer wieder vor

Augen gehalten wird, welche Bedeutung die

»grofsen kleindeutsch-protestantischen Geschicht-

schreiber, die in den 50 er und 60 er Jahren

(des letzten Jahrh.s) fast die wichtigsten unserer

nationalen Schriftsteller überhaupt gewesen sind«,

und als der letzte dieser Grofsen Treitschke,

auch heute und in Zukunft für uns haben, vor

allem doch in der unablässigen Betonung dessen,

was das staatliche Dasein für jedes Volk bedeu-

tet : die höchste Aufserung seiner ganzen Kultur

und dafs »nach dem übereinstimmenden Gefühl

aller Völker, wogegen keine Doktrin aufkommt,

die Männer der Tat die eigentlich historischen

Helden« sind.

Und dem gröfsten dieser Männer der Tat
seit dem ersten Napoleon, dem Gewaltigsten

vielleicht, den unsere deutsche Geschichte über-

haupt kennt, gilt der letzte Aufsatz des Bänd-

eljens. Bei mancherlei Veranlassung hat Marcks

im Laufe der Jahre das Wort zu Bismarcks

Würdigung genommen: keine von ihnen, so dünkt

mich, ist ihm nach allen Seiten hin trotz knapper

Fassung so trefflich gelungen, wie diese kraft-

volle Schilderung, deren Abdruck aus einem den

wenigsten zugänglichen, grofsen Sammelwerke
besonders dankenswert ist. Ich "wüfste diesen

formschönen Ausführungen, in der allseitigen

Durchdringung ihres Helden und zugleich in dem
Bemühen einer historischen Erfassung der grofsen

Persönlichkeit, aus unserer ganzen Bismarck-

Literatur kaum etwas zur Seite zu stellen. In

plastischer Deutlichkeit steht so Bismarck vor uns

da, und immer wieder wird zugleich die Frage

aufgeworfen und zu beantworten tersucht: was
bedeutet er in seinem Wirken und seinen Wand-
lungen für die Entwicklung unseres Volkes,

unseres nationalen Daseins. M. selbst wird sich

nicht verhehlen, dafs an manchen Punkten auch

abweichende Einschätzung auf Gehör drmgen

kann (ich denke hier namentlich an diejenigen

Tendenzen und Personen, welche die grofse

Wandlung von 1879 nicht oder doch in der von

Bismarck gewählten Weise nicht mitzumachen ver-

mochten). Aber das sind doch in dem ganzen

Bilde, das so meisterhaft geschaffen ist, nur un-

bedeutende Striche. Und jedem Leser dieser

Blätter wird dabei der Wunsch, so meine ich,

unwillkürlich lebendig, dafs uns recht bald die

volle Frucht aus des Verf.s Studien, die uns

verheifsen ist, heranreifen möge.

Und zum Schlufs: wir erfüllen unserer Wissen-

schaft gegenüber nur eine Pflicht, wenn wir uns

recht nachdrücklich bemühen für die Verbreitung

des kleinen Büchleins, dem diese Anzeige gilt,

in allen Kreisen, die historischer Bildung zugäng-

lich sein sollten.

Tübingen. K. Jacob.

Jacques Bonzon, Les clubs de femmes sous la

Revolution. Conference. Vals-les-Bains, Aberlen,

1904. 27 S. 8".

Der populäre V'ortrag zählt die Vereine der Bürgerin-

nen auf, die sich während der Revolution in der Provinz

bildeten, und betont, dafs der Pariser Klub der Rose La-

combe der einzige durchaus feministische war. Er führt

Olympe de Gouges und ihre ungestüme Erklärung der

Frauenrechte an. Charlotte Cordays Tat war der Todes-

stofs für den Feminismus, sie hatte das Verbot der

Fraaenklubs zur Folge.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der böhm. Univ. zu Prag hat sich der Konzipist

am böhm. Landesarchiv Dr. Kamill Krofta als Privat-

doz. f. Österreich. Gesch. habilitiert.

Nea erschiencBe Werke.

A. F. Pollard, Henry VI 11. London, Longmans,

Green, and Co. Geb. Sh. 8. 6 d.

R. Ruth nick, Die Politik des Bayreuther Hofes

während des siebenjährigen Krieges. Münchener Inaug.-

Dissert Bayreuth, Druck von Lorenz Ellwanger.
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V. Janson, Der Feldzug 1814 in Frankreich. [Ge-
schichte der Befreiungskriege 1813—1815] Berlin,

E. S. Mittler & Sohn. M. 14.

O. Waltz, Fr. Bartolome de Las Casas. Bonn,
Martin Hager. M. 1.

J. Blötzer S. J., Die Katholikenemanzipation in

Grofsbritannien und Irland. Freiburg i. B., Herder. M. 4.

N. Eden, Schwedens Friedensprogramm und die

skandinavische Krise. Upsala u. Stockholm, Almqvist &
Wiksell, u. Halle, Gebauer-Schwetschke.

K. Nordlund, Die schwedisch-norwegische Krise in

ihrer Entwicklung aktenmäfsig dargestellt. Ebda.

Biographische Essays. 2. Reihe: H. von Treitschke,
Lessing und Kleist. — Erich Schmidt, Freytag und
Storm [Deutsche Bücherei. 30]. Berlin, H. Neelmeyer.

Frhr. v. Freytag-Loringhoven, Die Macht der
Persönlichkeit im Kriege. Studien nach Clausewitz.
Berlin, E. S. Miller & Sohn. M. 3.

Zeltschriften.

Römische Quartaischriß. 19, 3. U. Schmid,
Kirchen- und profanhistorische Mitteilungen aus italieni-

schen Archiven und Bibliotheken. — St. Eh s es, Kardinal
Lorenzo Campegio auf dem Reichstage von Augsburg 1530.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Die Beteiligung Deutschlands an der inter-

nationalen Meeresforschung. L u. II. Jahres-

bericht, erstattet von W. Herwig [Wirkl. Geh.

Ober- Regierungsrat, Vorsitzendem der Wissenschaft!.

Kommission, Dr.]. Berlin, Otto Salle, 1905, 3 Bl.

u. 112 S. 8' mit Taf. u. Karten. M. 6.

Während im letzten Drittel des 19. Jahrh.s

sich eine Reihe von Tiefseeexpeditionen bemühte,

die hydrographischen und biologischen Verhält-

nisse des Weltmeeres von der mehr theoretisch

wissenschaftlichen Seite zu erforschen, liefsen es

sich die seefahrenden Nationen gleichzeitig an-

gelegen sein, durch staatliche und private Insti-

tutionen auch, praktisch bedeutsame Probleme der

Meeresforschung besonders in den heimischen

Gewässern zu lösen, z. B. von seiten des Deut-

schen Reiches die Kommission zur Erforschung

der deutschen Meere in Kiel, die KgL Preufsische

biologische Anstalt auf Helgoland und vor allen

der Deutsche Seefischereiverein in Hannover.

Im Jahre 1899 gab dann die schwedische hydro-

graphische Kommission den Anstofs, eine inter-

nationale Vereinbarung zu treffen, um durch

Handinhandarbeiten der verschiedenen Staaten

und Institute ein gleichartiges Beobachtungs-

material sammeln zu können, welches eine wissen-

schaftliche Grundlage für eine rationelle Bewirt-

schaftung der Meere abgeben könne. Die 1,

Konferenz, die von Dänemark, Deutschland,

Grofsbritannieo, Niederlande, Norwegen, Rufs-

land und Schweden beschickt wurde, fand 1899

in Stockholm statt. Das deutsche Reich über-

wies die Ausführung der ihm zugefallenen Auf-

gaben einer wissenschaftlichen Kommission von

5 Mitgliedern, es erbaute ferner einen eigenen

Forschungsdampfer Poseidon und errichtete ein

Laboratorium in Kiel, das neben dem Labo-
ratorium des Seefischereivereins in Hannover und
der biologischen Anstalt auf Helgoland die von
der Kommission geleiteten Arbeiten ausführen

sollte. Als Forschungsgebiet wurden dem deutschen

Reich die westliche Nordsee und südliche Ostsee
zugewiesen.

Der vorliegende Bericht gibt nun ein an-

schauliches Bild von der Organisation der Ab-
teilungen, von den Zielen und Beobachtungs-
methoden sowie der Tätigkeit in den beiden

ersten Arbeitsjahren 1902 und 1903. Das erste

Jahr wurde naturgemäfs zum Teil mit der Be-

schaffung der Hilfskräfte, Prüfung der Hilfsmittel

(Schiff, Apparate und Instrumente), Organisation

der Terminfahrten und Sammeln von Beobachtungs-
material verbracht, so dafs man auf Ergebnisse

kaum rechnen durfte. Der Bericht zeigt indes,

dafs sowohl auf dem Gebiet der Hydrographie
als auch auf dem der Meeresbiologie eine Reihe
wertvoller Aufschlüsse erhalten wurden. Von weit _
gröfserer Bedeutung sind dagegen die Ergebnisse a|
des zweiten Jahres, obwohl der Mangel an

Arbeitskräften noch immer nicht ganz gehoben
war. Der Jahresbericht enthält aufser den mehr
die Interessenten und Spezialforscher angehenden
Abschnitten über die physikalischen Eigenschaften

der deutschen Meere, über Plankton, Pflanzen-

nährstoffe im Seewasser und Besiedelung des

Meeresbodens, über Fanggeräte und Verarbeitung

der Fänge auch eine Reihe allgemein interessieren-

der Abschnitte, z, B. Bericht über den Dampfer
und den Verlauf einer Terminfahrt, über Alters-

bestimmung, Geschlecht, Reifegrad der Nutzfische,

besonders auch statistische Mitteilungen des See-

fischereivereins. Es würde zu weit führen, auch

nur einige der Hauptergebnisse mitzuteilen. Jeder,

der diese Berichte liest, wird aber zu dem
Schlufs kommen, dafs hier eine Arbeit geleistet

wird, die in jeder Beziehung geeignet ist, als

Vorbereitung zu einer rationallen Bewirtschaftung

der Meere auf wissenschaftlicher Grundlage zu

dienen. Jedenfalls sichern sich die beteiligten

Staaten, die die Mittel dazu bereitwilligst zur

Verfügung stellten, sowie die Gelehrten, die

z. T. ihre Spezialforschungen darüber zurücksetzen

müssen, den Dank der Nachwelt.

Hadersleben. G. Wegemann.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Sven Hedin wird in kurzem von Konstantinopel

aus eine Forschungsreise nach Indien und Tibet
unternehmen. Seine Forschungen werden sich nament-

lich über das Quellengebiet des Indus und des Brahma-
putra sowie über das grofse Seengebiet in Zentraltibet

erstrecken. Die Kosten im Betrage von 100000 Kronen
tragen der König von Schweden, Emanuel Nobel und
mehrere schwedische Privatmännei'.
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Gesellschaften and Terelne.

Zweiter deutscher Kolonialkongreß.

Berlin, 5. Oktober.

Herr Moritz Schanz (Chemnitz) sprach über die

Baumwollfrage in den deutschen Kolonien.
Nordamerika produziere Baumwolle im eigenen Lande,

England in Ostindien und Ägypten, Rufsland beziehe ein

Drittel seines Bedarfs aus Zentralasien. Nur Deutsch-

lands Baumwollindustrie sei ganz auf fremden Rohstoff

angewiesen. Seit 1900 arbeite das kolonialwirtschaftliche

Komitee an der Pflege des Baumwollanbaues in den Ko-

lonien. Es habe seine Tätigkeit in Togo begonnen, wo
die Einführung dieser Produktion als Eingeborenenkultur

heute gesichert sei. Auch in Kamerun seien die Aussichten

nicht schlecht, in Südwestafrika allerdings recht fraglich,

besonders gut hingegen in Ostafrika, wo man haupt-

sächlich auf plantagenmäfsigen Betrieb angewiesen sei.

Die Qualität der Kolonialbaumwolle werde in Deutsch-

land als durchaus marktgängig anerkannt, die Menge
sicher in den nächsten Jahren beträchtlich steigen. Eine

unerläfsliche Vorbedingung für die Rentabilität dieser

Kultur sei allerdings die Beschaffung billiger und
leistungsfähiger Transportmittel. — Aus der ersten

Sitzung der von uns schon erwähnten sieben Abteilun-

gen seien die folgenden Vorträge erwähnt: Prof. War-
burg (Berlin) sprach nach der Frkf. Z. über die Land-
wirtschaft in den deutschen Kolonien. Diese

seien vor allem als Rohstofflieferanten für unsere Indu-

strie von Bedeutung, an zweiter Stelle als Absatzgebiete

für die Fabrikate unserer Industrie, an letzter Stelle und
in geringem Mafse erst als Ziel für deutsche Auswande-
rung. Für jetzt fielen von der H'/^ Mill. Mk. betragen-

den Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus unse-

ren Kolonien erst 2V2 MiH- Mk. auf die Plantagenkultur

;

ihre Bedeutung vom Standpunkt der Kolonialwirtschaft

aus sei noch unbedeutender; doch sei die Bedeutung der

Plantagenkultur im schnellen Steigen begriffen. Von der

Eingeborenenkultur erwarte man nur eine relativ lang-

same Entwicklung, wenn man nicht den gefährlichen

und jetzt in Ostafrika so verhängnisvoll gewordenen
schnellen Weg der Zwangsmafsregeln, der Hüttensteuer

usw. weiter beschreiten wolle. Er empfiehlt auf die Ein-

geborenen besonders durch die praktische Schulung, die

ihnen in der Plantagenkultur zu teil wird, zu wirken. Von
mindestens zwei Plantagen-Kulturen, der von Sisalhanf und
Kautschuk, verspricht sich W. sehr guten Erfolg. Eine bal-

dige Überproduktion an Kautschuk befürchtet er nicht,

eher an Sisalhanf. Von Genufsmitteln habe in unseren

Kolonien Kaffee kaum Aussichten, Tabak gar keine,

ziemlich gute hingegen Kakao und die Kolanufs für

Westalrika. Die Baumwolle werde sicher dereinst für

unsere afrikanischen Kolonien einen aufserordentlich

wichtigen Exportartikel darstellen, aber auch bei inten-

sivem Ausbau der Verkehrswege würden nur 100000
Ballen im Werte von 20 Millionen Mark aus unseren

Kolonien zu erwarten sein, oder aus dem ganzen tropi-

schen Afrika 5—600000 Ballen. Diese traurige Per-

spektive sei eine Folge der geringen Leistungsfähigkeit

des Negers im Zustande der Hackkultur, die sich aber

nur dann durch Pflugkultur werde ersetzen lassen, wenn
die Bekämpfung der tropischen Viehseuchen, besonders
Tsetse und Texasfieber, geglückt sein werde. Bei inten-

siver BaumwoUpflugkultur wie in Amerika liefse sich

dann freilich die 25 fache Menge erzielen. — Graf J. v.

Pfeil sprach über Marokko. Er erklärte es für ver-

fehlt, die Marokko-Frage unter dem Gesichtspunkt terri-

torialer Erwerbung zu betrachten; nur wirtschaftliche

Erwägungen dürften uns auf diesem Gebiete leiten. Wir
hätten versäumt, unsere Stellung in der Marokko-Frage
genügend vorzubereiten, wie andere Länder. Nunmehr
habe Frankreich überwiegenden politischen Einflufs ge-

wonnen, der nur durch die Macht des englischen Geldes
balanziert werde. Es erscheine deshalb zweifelhaft, ob
wir aus der bevorstehenden Konferenz mit irgend einem

Gewinn hervorgehen werden. Der Reichskanzler habe

versprochen, deutsche Unternehmungen in Marokko
schützen zu wollen; das sei heute nicht mehr möglich,

soweit sich dieser Schutz gegen unsere europäische

Konkurrenz richten müfste. In der Diskussion legte

Reg.-Rat v. Haacke dar, dafs allerdings die Hoffnungen,

die man an den Kaiserbesuch geknüpft habe, bisher

nicht in Erfüllung gegangen seien.

In der zweiten Voll-Versammlung sprach Prof. Rath-
gen (Heidelberg) über die Auswanderung als welt-
geschichtliches Problem. Deutschbnd sei heute

aas einem Auswanderungsland ein Einwanderungsland
geworden; es übertreffe darin England, das sich bereits

zur Abwehr rüste. Diese Frage stehe in engem Zu-

sammenhang mit der Arbeiterwanderung, z. B. dem Her-

überkommen italienischer .Arbeiter nach Deutschland.

Die europäische Auswanderung habe nicht nur ihren

Schwerpunkt aus dem Nordwesten nach dem Südosten

verschoben, sie habe auch ihren inneren Charakter

wesentlich geändert. Bei der Auswanderung käme po-

litische Überzeugung wohl mehr als Anlafs, denn als

innerer Grund in Betracht. Die eigentlichen Gründe,

früher oft religiöser, seien heute fast ausschliefslich wirt-

schaftlicher Natur. Entscheidend sei fast überall die

Agrarverfassung in ihren extremen grofsen geschlossenen

Besitzen oder zersplitterten Zwergbetrieben. Als Anreiz

wirke auch, dafs die grofsen kapitalistischen Auswande-
rungsgesellschaften am stetigen, möglichst starken Fort-

gang der Auswanderung interessiert sind. Das erkläre

das Entstehen der feindlichen Stimmung in allen Ein-

wanderungsländern; am meisten in .\merika, jetzt auch

in England. Darin läge eine Gefahr für die Durch-

wanderungsiänder, zu denen vor allem Deutschland ge-

höre. Diese Entwickelung habe den Gedanken einer

internationalen Vereinbarung über die internationalen

Wanderungen hervorgerufen. Die deutsche Auswande-
rung wäre ein Anpassungsvorgang bei der grofsen öko-

nomischen Umwälzung gewesen, die im 18. Jahrh. be-

gann. Je energischer sie durchgeführt werde, um so

früher höre die Massenauswanderung auf. — General-

leutnant z. D. V. Liebert behandelte die politische,
militärische und volkswirtschaftliche Bedeu-.
tung einer starken Seemacht. Von Ratzeis Wort:
»Seitdem ein Grofsstaat ohne wirtschaftliche Weltinteressen

undenkbar geworden, ist auch ein wahrer Grofsstaat

ohne Seemacht nicht mehr zu denken«, ausgehend, gab
er dann einen Rückblick auf die Geschichte der ver-

schiedenen Seemächte. Frankreich werde zur Verstär-

kung seiner Flotte durch das Bedürfnis blendender

Macbtpolitik getrieben, uns zwinge unser Volkszuwacbs,

unsere gewaltige wirtschaftliche Entwicklung zum Flotten-

bau. Jeder Seemacht aufser England müssten wir ge-

wachsen sein. Die Erfahrungen des letzten Krieges

lehrten, dafs für die Entscheidung mafsgebend seien:

starke Panzerung und schwere Artillerie. Daneben seien

starke Panzerkreuzer mit grofser Geschwindigkeit not-

wendig. In beiden leiste Deutschland noch nichts. Eine

schwache Flotte sei eine Verschwendung, eine starke

eine Bürgschaft für die Erhaltung des Friedens und
für Deutschlands Zukunft. Preufsen sei durch die ge-

waltige Arbeit an seiner Armee nicht zugrunde ge-

gangen, sondern grofs und mächtig geworden, Deutsch-

land werde von seiner Flotte sicherlich denselben

Nutzen haben. — An den Vortrag schliefst sich eine

Diskussion. — Den dritten Vortrag hält Prof. Jan-

nasch (Berlin) über Argentinien als Wirtschafts-
und Auswanderungsgebiet Er bespricht sehr an-

erkennend die Tätigkeit der Engländer in Argentinien,

die dort mehr geleistet hätten als irgend eine andere

Nation. Wir sollten weder das französische, noch das

rassische System nachahmen, sondern an der wirt-

schaftlichen Tätigkeit der Engländer uns ein Beispiel

nehmen. J. schilderte dann die klimatischen und Boden-

verhältnisse Argentiniens, die dem Lande eine ganz

aufsergewöhnliche Entwicklung ermöglichen werden. Kein
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anderes Gebiet sei so zur Auswanderung geeignet, wenn
auch an den Rechts- und Finanzverhältnissen des Staates

noch manches auszusetzen sei. — Prof. Stoerk (Greifs-

wald) sprach über die völkerrechtliche Staaten-
gesellschaft und das koloniale Problem. — Von
den Verhandlungen in den Abteilungssitzungen sei noch
das folgende erwähnt. Prof. Rathgen sprach über den
Aufsenhandel in China und Japan. Bei der Haupt-
einfuhr in China wachse die Menge der zu unmittel-

barem Verbrauch bestimmten Artikel, in Japan die der

Produktion dienenden Stoffe. Gleichzeitig wachse in

Japan die Ausfuhr gewerblicher Erzeugnisse aufser-

ordentlich stark, während die Zunahme der chinesischen

Ausfuhr im wesentlichen aus landwirtschaftlichen Roh-
stoffen bestehe. Danach steige die Kaufkraft in Japan
weit stärker als in China. Die wirtschaftliche Entwick-

lung Japans entspreche unseren Interessen besser als die

Chinas. Bei dem Wachsen der Zahlungsverpflichtungen

an Rufsland müfsten China wie Japan in Zukunft ihre

Ausfuhr stärker steigern, als ihre Einfuhr. Auch er-

scheine eine Neuordnung der chinesischen Währungs-
zustände notwendig und ebenso eine Erschliefsung dieses

Landes durch bessere Verkehrsmittel. R. warnt für die

nächste Zeit vor übertriebenen Erwartungen von der

Zunahme der ostasiatischen Ausfuhr nach Europa. —
Prof. Eckert (Köln) sprach über die Entwicklung
der Schiffahrt zwischen Deutschland und Süd-
amerika. Er gab einen ausführlichen geschichtlichen

Rückblick und machte dann darauf aufmerksam, dafs

noch heute das Segelschiff, wenigstens auf der Fahrt

nach der amerikanischen Westküste, konkurrenzfähig

sich erhalten habe. Nach der Ostküste allerdings sei

dem Dampfer der Sieg geblieben. Vor einem halben

Jahrhundert in Anfängen versucht, seit einem Menschen-
alter gefestigt und ausgebaut, seien die vier Linien, die

von Deutschland nach Amerika führen, heute wohlorgani-

siert und behaupteten eine achtunggebietende Stellung

in jenen Verkehrsgebieten. Auch bei den Küstenfahrten

und bei Linien, die Holland, Italien und die Vereinigten

Staaten mit Südamerika verbinden, habe sich Deutschlands

Unternehmungsgeist betätigt. Hamburg stehe in der

Vielseitigkeit seines Verkehrs mit Südamerika an der

Spitze aller nordwest-europäischen Welthäfen. Auch die

Subventionspolitik fremder Staaten, der Ausbau des

Panama-Kanals, das Vordringen nordamerikanischen Ein-

flusses werde die deutschen Schiffe aus südamerikani-

schen Häfen nicht zu vertreiben vermögen. Die stetig

vermehrten und günstig gestalteten Linien nach jenen

Küsten, die dem Personen- und Güterverkehr stärkste

Anregung geben, werden Deutschland ermöglichen, auf

dem Wege friedlicher Eroberung seine wirtschaftlichen

Interessen in den südamerikanischen Zukunftslanden zu
pflegen. — Grofskaufmann Vietor (Bremen) sprach über

den Handel der deutschen Kolonien. Im ersten

Jahrzehnt unserer Kolonialpolitik hätten wir kaum merk'

lieh kolonisiert. Jetzt trieben wir richtige Kolonialpolitik,

das beweise auch die Statistik des Handels. Der Ge-

samthandel sei von 31775000 im J. 1896 auf 64944000
M. im J. 1902 gestiegen, die Ausfuhr aus unseren Kolo-

nien habe sich in dieser Zeit beinahe verdoppelt, die Ein-

fuhr sich nur etwa um ein Drittel vergröfsert. Die Bahn-

frage in Verbindung mit den Verkehrswegen sei wohl die

brennendste in unseren Kolonien. In Ostafrika und
Togo werde bereits an Bahnen fleifsig gearbeitet. V.

hofft, dafs der Reichstag eine Kamerunbahn bewilligt,

und dafs er den Besitz einer Bahn in unseren Kolonien

nicht einer Gesellschaft überlasse, besonders wo die Ge-

sellschaft nicht das ganze Risiko trage, sondern die

Hauptverantwortung dem deutschen Steuerzahler über-

lasse. Untet- Hinweis auf die englische Ugandabahn
w'eist V. nach, was für ein Segen eine grofs angelegte,

richtig verwaltete Bahn für eine Kolonie sein kann. Der

Reichtum der Leute in unseren Kolonien verderbe, weil

es keine Möglichkeit gebe, die Erzeugnisse ihres Fleifses

dem Weltmarkte zuzuführen. An die Bahnbauten habe

sich ein Wegenetz zu schliefsen, damit die Eingeborenen
mit ihren Lasten bequem die Bahnstationen erreichen

könnten. Togo sei in der Beziehung wohl am fort-

geschrittensten. Auch Ostafrika habe einen grofs an-

gelegten Wegeplan. V. empfahl dann die Anlage
von Versuchsgärten , um den Negern vor Augen zu

führen, was ihr Land alles hervorbringt. Zum Schlufs

warnte er vor Überstürzung in der Entwicklung unserer

Gebiete. Die Regierung solle nur für Ruhe und Sicherheit,

für Zucht bei Weifsen und Schwarzen und für Verkehrs-

erleichterungen sorgen, dann würden die Interessenten,

die Kaufleute, Pflanzer und Missionare diese Vorteile

schon richtig ausnutzen. — Ferner sprachen in den Ab-

teilungssitzungen Prof. Volk ens (Berlin) über die wich-

tigsten Kautschukarten, Schulte im Hofe (Berlin) über

das Studium der tropischen Agrikulturchemie, verschiedene

Redner über Tropenkrankheiten und deren Behandlung.

Pastor Froberger, der Provinzialobere der Weifsen
Väter in Trier, und Pfarrer Richter (Schwanebeck) be-

kämpften den Islam als eine Gefahr für die afrikani-

schen Kolonien. Stabsarzt Arning (Hannover) empfahl

eine reiche Siedelung europäischer Einwanderer als bestes

Mittel, die unerfreulichen Ereignisse in Südwest- und
Ostafrika zu verhindern. Gerichtsassessor Ramelow
(Berlin) behandelte den Einflufs der Auswanderung auf

das Wirtschaftsleben des Mutterlandes. (Schlufs folgt.)

Nen erschlCDene Werke.

J. Wimmer, Geschichte des deutschen Bodens mit

seinem Pflanzen- und Tierleben von der keltisch - römi-

schen Urzeit bis zur Gegfenwart. Halle, Waisenhaus.

M. 8.

H. Witte, Wendische Bevölkerungsreste in Mecklen-

burg. [Forschungen zur deutschen Landes- und Volks-

kunde. 16, 1.] Stuttgart, J. Engelhorn. M. 8,40.

G. Hey und K. Schulze, Die Siedelungen in An-

halt. Halle, Waisenhaus. M. 4.

Paul Müller, Der Bohmerwald und seine Stellung]

in der Geschichte. Eine geographisch -historische Ab-

handlung. Strafsburger Inaug.-Dissert. Strafsburg, Druck]

von M. Du Mont Schauberg.

C. F. Larsen, Nordlands befolkningen. [Videnskabstj

Selskabets Skrifter. Math.-nat, Kl. 1905, Nr. 2.] Christiania,|

in Komm, bei J. Dybwad.

Zeitschriften.

Globus. 88, 13. J. Booth, Die Nachkommen der]

Sulukaffern (Wangoni) in Deutsch -Ostafrika. — DieJ

atlantischen Küstenstädte Marokkos. — Stephan, Bei-

träge zur Psychologie der Bewohner von Neupommern.
— Das Gebiet zwischen Sanga und Mbam.

The Geographical Journal. October. C. H. D.

Ryder, Exploration and survey with the Tibet Fron-

tier Commission, and from Gyangtse to Simla via Gartok.

— H. G. Lyons, On the Nile flood and its Variation.

— A. W. S. Wingate, Some further notes concerningj

the Liao Ho. — W. J." L. Wharton, The field of geo-

graphy and some of its problems.

De Indische Gids. September. J. H. Ketjen,^

Uitvoering van de Indische Mijnwet. — J. Habbema,]
Geen Vokonderwijs op de Inlandsche Volksschool.

H. T. Damste, Schadelijke regelingen op Zuid-Celebes

j

in zake Justitie, Politie en Heerendiensten (Slot). —
Spoorwegen in Engeische kolonien in Afrika.

Revue de Geographie. 1. Octobre. R. Nauzieres,;
Le Sidobre. — H. Maitre, Promenades autour de Nankin.

— G.-N. Tricoche, Dans les Mauvaises Terres des;

Dakotas (Etats-Unis). — P.-F. Chalon, Les langues et

dialectes de l'Amerique du Sud. — V. Gaudard de

Vinci, Les lies Faroe.
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Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

J. Novicow, La justice et l'expansion de
la vie. Essai sur le bonheur des societes humai-

nes. [Bibliotheque de philosophie contemporaine.]

Paris, Felix Alcan, 1905. 2 Bl. u. 400 S. 8».

Fr. 7,50.

Es gibt auch heute noch gelehrte Utopisten.

Novicow gehört zu ihnen. Das Glück der Mensch-

heit beruht auf der »Gerechtigkeit«, so verkündet

er. Sie bedeute die Ausbreitung des Lebens,

der Gesundheit und Zivilisation; die Lösung der

sozialen Frage, Sicherheit und Freiheit des einzel-

nen wie der Nationen hängen von ihr ab. Der
Jahresertrag der menschlichen Arbeit müfste auf

durchschnittlich 2000 Frcs. steigen, damit die so-

ziale Frage gelöst wäre (S. 117). Auch das ist

durch »Gerechtigkeit« erreichbar. Aber es

herrscht statt der Organisation die Anarchie; da-

her kommt es, dafs die Güter nicht in hinreichendem

Mafse hervorgebracht werden. Und warum ist

noch nicht einmal dieses unmittelbarste Bedürfnis

der Gerechtigkeit erfüllt? Das kommt nur daher,

dafs wir unseren wahren Vorteil nicht verstehen,

dafs wir im Irrtum leben. Der Irrtum aber be-

steht in den falschen Theorien der Macht und des

sozialen Kampfes. Man mufs also die wahre
Theorie verbreiten und den Menschen auf seinen

wahren Vorteil aufmerksam machen. Dann wird

das Glück sich schon von selbst ausbreiten. Das
ganze Programm, um den Menschen glücklich zu

machen, lautet darum: wissenschaftlicher Unter-

richt von den englischen Lords bis zum letzten

Hottentotten (S. 374); das fernere Mittel dazu

ist die Organisation der Menschen.

Es ist immer das Zeichen des Utopisten, dafs

er, statt die realen Kräfte und Triebe der Men-
schen zu untersuchen, sich auf das wahre, d. i.

das von ihm formulierte und so verstandene Inter-

esse der Menschen beruft und alles Heil nicht

etwa von einer Änderung der Verhältnisse oder

von einem langen Erziehungsprozefs, sondern

von Predigen und Aufzeigen des wahren Vor-

teils erwartet. Es ist dasselbe wie bei Fourier,

der immer auf den reichen Mann wartete, der

ihm das Geld gäbe, um die Menschheit mit einem

Streiche glücklich zu machen: die neue Gesell-

schaft würde dann kommen wie der Dieb über

Nacht.

Es ist natürlich nicht möglich, ernsthaft die

These zu kritisieren, da die Grundlage zu einer

Verständigung fehlt: die »Gerechtigkeit« ist hier

nur ein ganz inhaltsleeres Wort, das unter ver-

schiedenen Menschen und Zeiten einen ganz ver-

schiedenen Sinn hat. Ein Fundament ist darauf

nicht zu bauen. Charakteristisch ist aber doch
eine Wendung für den Friedensapostel Novicow.
Er meint, die Kulturnationen müfsten sich ver-

tnnden und die Ordnung und Gerechtigkeit auch.

den orientalischen Völkern Asiens — vor allem

den*Japanern, meint der Russe N. — aufzwingen

und die Anarchie unterdrücken. Durch einen

Gewaltakt denkt sich also der Verf. Gerechtig-

keit und Ordnung auf der Erde begründet, auch

wenn jene Völker ihr Treiben naturlich als eben-

so »gerecht« empfinden wie die europäischen

das ihre.

Beachtenswerter ist dagegen, was N. gegen
den sozialen Darwinismus vorbringt. Er polemi-

siert manchmal mit Glück und Geschick gegen
die Verallgemeinerungen jener soziologischen Se-

lektionisten , von denen Lester Ward wohl der

hervorragendste ist, die unbesehen die Formeln
des Darwinismus auf die gesellschaftlichen Vor-

gänge anwenden. Auch gegen Ratzenhofers

Gewalttheorie polemisiert er nicht ohne Geschick.

Er macht mit Recht geltend, dafs doch die

Formen des »Daseinskampfes« ganz andere ge-

worden, dafs die Beziehungen zwischen Indivi-

duen derselben Art und verschiedener Art zu

trennen seien. Aber auch hier geht es bei N.

nicht ohne starken Verbalisraus ab; so wenn er

meint, dafs wie die Verminderung der Lebens-

energie und Krankheit identische Begriffe sind,

so alles, was die Tendenz zur Organisation

schwächt, pathologisch sei. Statt des sozialen

Kampfes seien vielmehr Erfindung und Diskussion,

also psychische Phänomene, die wahren Mittel

und Ursachen des Fortschrittes (S. 354). Diese

Proben werden über den Charakter des Werkes
keinen Zweifel lassen: im ganzen ein Buch, das

jedenfalls sehr gut und ehrlich gemeint ist, das

doch aber für wissenschaftliche Erkenntnis kaum
Bedeutung hat.

Leipzig. F. Eulenburg.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Tereine.

Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik.

Mannheim, 25.—28. September.

(Fortsetzung.)

Auf der Tagesordnung der letzten Sitzung stand die

Kartellfrage. Der Referent Geh. Reg -Rat Prof. Dr.

G. Schmoller fafste den Inhalt seiner .Ausführungen in

folgenden Leitsätzen zusammen: 1. Die Tendenz auf

Zentralisierung der Leitung grofser wirtschaftlicher Ge-
schäfte, wie sie von 1875 an überall mehr oder weniger,

bei uns in Deutschland in der Form der Kartellbildung,

in den Vereinigten Staaten in der Form der Trusts ein-

trat, ist so natürlich und notwendig, wie in dem Jahr-

hundert vorher die Tendenz auf freie wirtschaftliche

Bewegung und Steigerung der Konkurrenz. Wie es sich

1700—1870 um die Beseitigung der mittelalterlichen

Wirtschaftsverfassung und um die Freisetzung aller

individuellen Kräfte, um die erste Entstehung kleiner

moderner Unternehmungen in mäfsig grofsen Staaten,

auf dem Boden ziemlich kleiner Marktbezirke handelte,

so haben heute die Grofsbetriebe und neueren Verkehrs-

mittel auf dem Boden grofser Staaten und Weltreiche,

auf dem Weltmarkte eine so gewaltige Steigerung der

Produktion und der Konkurrenz, eine solche zeitweilige

Überproduktion und Marktüberfüllung, solche Krisen

erzeugt, dafs Versuche einheitlicher und systematischer

Leitung der Produktion und des Vetkehrs entstehen
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mufsten. Alle höhere Kultur und Vergesellschaftung

führt, wie zu immer gröfseren Staaten, so zu gröfseren

zentralisierten Wirtschaftsbetrieben und deren Zusammen-
fassung. 2. Diese Bewegung, welche die Aktiengesell-

schaften, die Kartelle und die Trusts erzeugte, hat ihre

Rechtfertigung in der besseren Anpassung der Produktion
an den Bedarf, in einer Preisbildung, die geringere

Schwankungen zeigt, die Krisen und Bankerotte beseitigt

oder an Zahl und Intensität beschränkt. Sie hat ihre

Kehrseiten in der sehr starken Vermögenskonzentration,
in der Bildung von wirtschaftlichen Machtorganen, welche,
nach Monopolstellung und Ausschaltung der Konkurrenz
strebend, nicht immer ihre Macht auf dem Markte richtig

gebrauchen, die Preise der kartellierten Produkte im
Durchschnitt erhöhen, ferner in der Verwandlung von
Tausenden kleiner Geschäfte und Handlungen in ab-

hängige Organe der Kartelle und Trusts, endlich in der

Möglichkeit, dafs die grofsen zentralistischen Organi-

sationen, wie die Verbraucher, so auch die Arbeiter un-

günstiger behandeln. 3. Diese Mifsstände sind am
gröfsten, wo neben der Produktion der ganze Verkehr
(Eisenbahn usw., Banken) in die Hände streng zentrali-

stischer, spekulierender, privatwirtschaftlich egoistischer

Gewinnorganisationen fiel, wo nicht genossenschaftliche

Kartelle, sondern Trusts resp. Riesenaktiengesellschaften

sich zu diesem Zwecke gebildet haben, wo Produktion,

Verkehr und Bankwesen gleichmäfsig und gemeinsam
das Monopol desselben engen Kreises weniger Milliardäre

wurden, wie in den Vereinigten Staaten. Hier wirkte

die Zentralisierungstendenz neben dem technisch-betriebs-

mäfsigen Fortschritt vielfach doch auch wirtschaftlich,

politisch und moralisch korrumpierend; sie erzeugte

wenige Überreiche und Millionen Verarmender; sie gab
Anlafs zu künstlichen und wucherischen Preismanövern,

da die Beherrscher der Geschäfte und Märkte die Preise

beliebig herauf- und herabdrücken konnten; sie beförderte

mafslos das Börsenspiel und die Kapitalverwässerung.

Noch gefährlicher als in den Vereinigten Staaten wäre
eine solche Entwicklung in Deutschland, weil hier manche
Korrekturen und Gegengewichte fehlen, welche dort die

Übelstände mildern. 4. In Deutschland haben wir bis

jetzt wohl auch einige sogen. Trusts, sowie seit 1890
ein sehr rasches Anwachsen des Kapitalumfanges und
der technischen Funktionen vieler Werke, Fabriken und
Aktiengesellschaften, hauptsächlich aber wird die Zen-
tralisierungstendenz charakterisiert durch einige hundert
Kartelle, Syndikate, Konventionen, d. h. durch Vereine

technisch und betriebsmäfsig selbständig bleibender

Unternehmungen; diese Vereine sind genossenschaftlich

organisiert, sie haben keine eigenen Betriebe, keine

Selbstproduktion, kein oder kein erhebliches Aktienkapital;

sie haben nur gemeinsam die Regelung der Preise und
des Angebotes, ein kleiner Teil von ihnen den gemein-

samen Verkauf ihrer Produkte in die Hand genommen.
5. Während die sogen. Trusts Eigentümer der ganzen
beteiligten Werke sind, technisch, betriebsmäfsig und
kaufmännisch von wenigen an der Spitze stehenden

Personen diktatorisch geleitet werden, sind unsere

Kartelle freie Genossenschaften grofser und mittlerer

Werke und Fabriken, durch Vertrag auf Zeit zu gemein-

samer Marktbeherrschung gebildet, mit einer Art demo-
kratischer Verfassung. In ihrem genossenschaftlichen

Geiste, in der Notwendigkeit, das gemeinsame Interesse

zum Siege über das egoistische Einzelinteresse zu bringen,

liegt der Vorzug der Kartelle; ihre Schwäche liegt in

der Schwierigkeit, die selbständigen Teilnehmer immer
wieder unter einen Hut zu bringen. Aber ein grofser

Fortschritt in der Verfassung derselben ist möglich und
teilweise schon erreicht. 6. Auch die deutsche Kartell-

bildung bedeutet eine Revolutionierung der Verfassung

der deutschen Volkswirtschaft. Die Preiserhöhung auf

vielen Gebieten schädigt alle Verbraucher, alle nicht

kartellierten Gewerbe. Der Grofshandel, früher der

Herrscher der erzeugenden Gewerbe, wird ihr Diener.

Die auf freier Bewegung und freier Konkurrenz aufge-

baute, durch eine Gesetzgebung von anderthalb Jahr-

hunderten geschaffene liberale, volkswirtschaftliche Ver-

fassung, das Prinzip der Gewerbefreiheit werden in

einem Punkt nach dem anderen umgebildet, aufgehoben,

durch neue Formen und Organisationen, vielfach durch
solche, welche Monopole anstreben oder schon sind, er-

setzt. Daher zunächst der allgemeine Widerstand da-

gegen, das allgemeine Verlangen nach einer gesetzlichen

Ordnung der Kartelle, nach einer sie an bestimmten
Punkten beschränkenden Wirtschaftspolitik. 7. Dieses

Verlangen ist natürlich und gerechtfertigt. Nur darf es

weder in eine Unterdrückung der Kartelle, noch in eine

überstürzte, allgemeine Verstaatlichung, z. B. aller Kohlen-

werke, einmünden. Auch eine Normativgesetzgebung,
welche alle Kartelle in gleiche Verfassungs- und Rechts-

sätze einzwängen wollte, ist heute noch nicht denkbar.

Die Entwicklung ist dazu zu unfertig, die einzelnen

Kartelle sind zu verschieden. Wohl aber mufs der

Staat sofort durch ein Gesetz alle Kartelle und ähnliche

Vereine anhalten, ihre Konstituierung einer Reichsstelle

anzuzeigen, ihre Statuten und alle wichtigeren Beschlüsse

dieser einzureichen. Alles, was die übrigen Klassen

und ihre Interessen betrifft, ist von dieser Reichsstelle

zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Aufserdem wird
dasselbe Gesetz gewisse Grenzbestimmungen zu geben
haben : a) bis wohin die Kartelle die öffentlichen Gerichte

ausschliefsen dürfen, b) bis wohin ihre Strafgewalt gegen
ihre Mitglieder gehen dürfe, c) bis wohin ihre Exklusions-

verträge reichen dürfen; endlich wird das Gesetz zu be-

stimmen haben, d) ob und inwieweit die Kartelle ein

ungleiches Recht für ihre Mitglieder statuieren dürfen.

8. Aufserdem hat das Deutsche Reich die Pflicht, sofort

eine Änderung der -'Aktiengesetzgebung in dem Sinne

eintreten zu lassen, dafs die Aktiengesellschaften mit 75

und mehr Millionen Mark Aktien- und Obligationskapital

verpflichtet werden, in ihrem Aufsichtsrat ein Viertel der

Stimmen Personen zu übertragen, welche der Reichs-

kanzler und die Landesregierung (je zur Hälfte) als

solche bezeichnen, daß sie geeignet und verpflichtet seien,

die politischen und wirtschaftlichen Interessen von Reich

und Staat zugleich mit denen der Gesellschaft wahrzu-

nehmen. Ebenso sind von einem Viertel der Direktoren

dieselben Eigenschaften zu fordern. Das Gesetz hat

ferner zu bestimmen, dafs diese Gesellschaften die Hälfte

ihres 10 Prozent überschreitenden Gewinnes an Reich

und Staat (je hälftig) abgeben müssen. Auch auf andere

Rechtsformen, Korporationen, Privatgeschäfte von gleichem

Umfange, welche als Geschäftsunternehmungen erscheinen,

haben diese Bestimmungen sinngemäfse Anwendung zu

finden. Die erstere hat den Zweck, derartigen Riesen-

instituten den Charakter als gemischte Unternehmungen
mit einem Beisatz öffentlicher Pflichten aufzuprägen, den

Reichs- und Staatsinteressen , den normalen Gesamt-

interessen eine gewisse, aber nicht ausschlaggebende

Vertretung in der Leitung dieser Institute zu sichern und

so indirekt monopolistische Mifsbräuche und falschen

Machtgebrauch zu hindern bezw. schwieriger zu machen.

Die zweite soll der Gesamtheit einen kleinen Anteil an

den Gewinnen geben, welche durch ihre Höhe die Ver-

mutung monopolistischer Verursachung an sich tragen.

Durch beide Bestimmungen soll und wird eine gesunde

und zweckmäfsige Vergröfserung unserer grofsen Aktien-

gesellschaften nicht gehindert, wohl aber einer trust-

artigen, rein spekulativen, monopolistische Zwecke ver-

folgenden Schaffung von Rieseninstituten ein gewisser

Zügel angelegt werden. — Der Korreferent, General-

direktor des Kohlensyndikats und des Deutschen Stahl-

werksverbandes, Geh. Kommerzienrat Kirdorf (Gelsen-

kirchen) erhebt gegen die Leitsätze Bedenken. Bei dem
Schreckgespenst der Preissteigerung handele es sich viel-

fach um das Operieren mit Schlagworten. Zwischen

einem Staats- und einem Privatmonopol bestehe ein

gewaltiger Unterschied. Ein Privatmonopol, das gemifs-

braucht werde, werde nicht von langer Dauer sein.

Ein Staatsmonopol aber werde man nie wieder los.
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uch selbst, wenn sich gezeigt haben sollte, dafs man
:nen grofsen wirtschaftlichen Fehler begangen hat.

K. beklagt, dafs die Syndikate keine ausreichende Ver-

tretung im Parlamente haben. Die Gefahr der Herrschaft

der Kartelle bei der Preisbildung werde überschätzt.

Durch den Einflufs des Syndikats seien nicht die

Kohlenpreise gestiegen, sondern nur die Schwankungen
vermieden worden. Die Löhne gingen unweigerlich

urück, wenn die Preise wichen. Demnach habe auch

;ie Arbeiterschaft ein Interesse an der Preisbildung des

Syndikats. Bestände das Syndikat nicht, dann wäre die

Verschmelzung der Betriebe noch in gröfserem Malse

vor sich gegangen, und die weniger leistungsfähigen

Betriebe würden zugrunde gegangen sein , wir würden

uns in wirtschaftlichem Rückstand gegenüber dem Aus-

lande befunden haben. Bei uns gebe es nicht Allein-

besitzer wie in .Amerika. Durch die beiden Kartelle habe

der Grofshandel seine Alleinherrschaft verloren. Die die

Grundlage unseres Wirtschaftslebens bildenden Grofs-

industrien dürften aber nicht die Knechte des Handels

und der gesamten übrigen Industrie bleiben. Er be-

streite entschieden , dafs die Grofsbanken die deutsche

Grofsindustrie beherrschen. Die Grofsbanken buhlten

um die Gunst der Industrie, nicht umgekehrt. Er halte

es für wünschenswert, dafs der Bergbauliche Verein

sich zu einem .Arbeitgeberverband zusammenschliefst

und den Arbeitsnachweis in die Hand zu bekommen
sucht. Er stehe auf dem Standpunkt, dafs Verhand-

lungen mit den Arbeiterorganisationen abzulehnen sind.

Arbeiterorganisationen verschärften den Kampf. Ihr

Zweck sei der Kampf, die Herrschaft bezw. die Ver-

nichtung unseres blühenden Wirtschaftslebens. Die

christlich - sozialen seien noch gefährlicher ' als die

sozialdemokratischen. Wenn man die Arbeitgeber zur

Anerkennung der Organisationen zwinge, dann be-

wirke man auch einen Zwang auf alle Arbeiter, den
Organisationen anzugehören. Das läge nicht im In-

teresse der .Arbeiter selbst. Reiche und auskömmliche
Arbeitsgelegenheit sei die beste Lösung der sozialen

Frage. — Der dritte Referent, Prof. Dr. Liefmann
(Freiburg i. B.), behandelte die Aufgaben des Staates

gegenüber den Kartellen. — In der Diskussion suchte

Bergmeister Engel (Essen) darzutun, dafs unter dem
Syndikat keine Steigerung, sondern eine Herabsetzung
der Gewinne erzielt worden , der Lohndurchschnitt von
3,24 auf 4,32 .M. gestiegen sei. Reichs - und Land-

tagsabgeordneter Bergrat a. D. Gothein führte aus,

dafs die Eisenbahntarifpolitik und Schutzzollpolitik die

Konzentration gefördert und hervorgerufen habe. Diese

berühre auch die Arbeiter im höchstem Mafse. Wenn
eine Unternehmergruppe ein ganzes Arbeitsgebiet be-

herrsche, so existiere für den Arbeiter keine Frei-

zügigkeit mehr, es bleibe ihm nur die Aussicht auf

einen Demonstrationsstreik. Aber die Konzentration

mache es doppelt nötig, dem Arbeiter die Möglichkeit

mitzureden zu schaffen. Redakteur Georg Bernhard
erklärte, der Staat könne gegenüber der Entwicklung
zu Kartellen und Trusts nur das eine tun, dafür zu
sorgen, dafs die Massen als Produzenten und als

Konsumenten den Trusts organisiert gegenüberstehen.

Prof. Schumacher (Bonn) warnte vor gesetzlichen

Eingriffen, durch die einerseits in den leitenden Kreisen

Arbeitsunlust hervorgerufen würde und anderseits die

Konkurrenz mit dem Ausland unterbunden werde. Er
mahnte die Unternehmer, zu verhüten, dafs sich bei

uns eine Antitrustbewegung bilde. Wenn die Trusts

ihre Souveränität dem Staate gegenüber bewahren
wollten, dann liege es in ihrem Interesse, den Ar-

beitern eine konstitutionelle Mitwirkung einzuräumen,
und zwar möglichst schnell und freiwillig. Frhr.

v. Rottenburg (Berlin) sieht in der Institution der

Syndikate keine Garantie, dafs die Geldmacher niemals

die Überhand gewinnen werden. Bei den Mitgliedern

des Kohlensyndikats habe gröfste Entrüstung ge-

herrscht, weil die Bonner Professoren einen .Aufruf für

die kontraktbrüchigen .Arbeiter erlassen hätten , in den

Berichten der Enquetekommission sei aber wiederholt

fesfgestellt worden, dafs die Arbeitgeber gegenüber den

Produzenten ihre Verpflichtungen nicht eingehalten haben.

Geh. Rat Kirdorf wolle niemals mit den Arbeiterorgani-

sationen verhandeln, weil sie den Sozialismus verbreite-

ten. R. riet den Arbeitgebern, sich nach einer Wert-

schätzung der Arbeiter zu bemühen, das würde dem so-

zialen Frieden dienlich sein. (Schlufs folgt;

PeriODtlcbrünlk.

Die Jurist. Fakult. der Univ. Tübingen hat den ord.

Prof. f. Nationalökon. u. Finanzwiss. an der dortigen

Univ. Dr. Julius Neumann zu seinem 70. Geburtstage

zum Ehrendoktor ernannt.

Nen erschienene Werke.

Frz. Schaub, Der Kampf gegen den Zinswucher,

ungerechten Preis und unlautern Handel im Mittelalter.

Freiburg i. B., Herder. M. 3.

P. S. Rein seh, Colonial Administration. [The Ci-

tizen's Library.] New York, The Macmillan Company.

Geb. Sh. 5.

Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenz-

stadt Budapest. VI. Jahrg. 1903, redig. von G. Thir-

ring. Berlin, in Komm, bei Puttkammer & Mühlbrecht.

Geb. Kr. 6.

P. Loh mar, Über Reform und Vereinheitlichung

unserer Arbeiterversicherung. Köln, Selbstverlag. M. 1,25.

Ad. Schwarz, Streiflichter auf das amerikanische

Wirtschaftsleben. Wien, J. Eisenstein & Co. M. 5.

Zeitschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38,10. L. Kuhlen-
beck, Der Versicherungsvertrag nach der deutschen,

schweizerischen und französischen Gesetzesvorlage. —
W. Laymann, Der Bochumer Verein für Bergbau und

Gufsstahlfabrikation. — Die Konkurrenzklausel der Hand-

lungsgehilfen.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

September. H. Koppe, Der kollektive Arbeitsvertrag

als Gegenstand der Gesetzgebung. — -A. Hesse, Die

wirtschaftliche Gesetzgebung der deutschen Bundesstaaten

im Jahre 1904 (Forts.), —V. Heller, Ein Kartellverbot

in Österreich. — A. H. Hollmann, Die Bevölkerungs-

bewegung in Dänemark und ihr Zusammenhang mit der

Entwicklung der dänischen Landwirtschaft. — H. Meyer,
Pierre Merlou und seine Stellung zur bevorstehenden

Steuerreform in Frankreich. — H. Pudor, Die Geschichte

der Kornhausgenossenschaften in Portugal — F. Eulen-

burg, Zur Methodik der historischen Bevölkerungsstati-

stik. — L. Katzenstein, Die Warenhausfrage.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Borough CUStoms edited for the Seiden society by

Mary Bateson. Vol. I. London. Quaritch, 1904.

LX u. 338 S. 4°.

Zum ersten Male sammelt dieses für die

Kulturgeschichte des gesamten germanischen Mittel-

alters wertvolle Werk die Quellenstellen für das

in den englischen Stadtgerichten etwa 1 100 bis

1500 geltende Recht zum Zwecke systematischer

Rechtsgeschichte. Zwar lag der Stoff zumeist

schon gedruckt vor, aber zerstreut in Büchern

von lokalhistorischem oder antiquarischem, nicht

juristischem Interesse, und geordnet nach der

Willkür mittelalterlicher Sammler oder höchstens
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nach der Zeitfolge. — Die Beziehung der Stadt

zum Staate, ihre Verfassung und Verwaltung,

Gilde und Zunft bleiben ausgeschlossen, Handels-

und F'amilienrecht sowie das Verhältnis zu Kirche

und Feudalität einem folgenden Bande vorbe-

halten. Der vorliegende zerfällt, gemäfs eng-

lischer Systematik, in persönliche und Grund-
besitz-Klagen; unter jenen bilden Strafrecht,

Prozefs und Obligation Hauptabteilungen; zum
Glück ermöglichen etwa 200 Kapitelüberschriften

und ein reicher alphabetischer Sachindex die Auf-

findung des Einzelnen. Da jenes System, an sich

unlogisch, von keinem der hier benutzten Rechts-

bücher befolgt wurde, und dennoch kein Exzerpt,

so verschiedene Materien es auch beleuchtet,

in dieser Sammlung zweimal vorkommen darf,

auch Kreuzverweise dem suchenden Leser nur

ausnahmsweise zuhilfe kommen, wird er freilich

z. B. Eideshilfe nicht etwa blofs unter wager of

law S. 36— 52, sondern an zwanzig dafür ebenso

wichtigen anderen Stellen nachlesen müssen, ge-

führt vom Worte compurgation des Index.

Etwa 120 Orte, von London, dem der

gröfste Anteil gebührte, bis hinab zu den kleinen

Lostwithiel in Cornwall und Inistioge in Kil-

kenny liefern den Stoff; auch die Städte von

Wales, Irland und Schottland, sofern sie nach

germanischem Rechte lebten, sind mitberück-

sichtigt. Die bisweilen ausführlich analysierende

Beschreibung der Quellen in der Einleitung be-

sitzt einen selbständigen Wert für die Literatur

des Rechts und der Ortsgeschichte. Mehrere

Stadtbücher mufste die fleifsige Herausgeberin

erst katalogisieren und, manchmal der sich alt

rühmenden F'älschung zum Trotz, datieren, andere

miteinander vergleichen, um für die Auszüge

eine möglichst frühe Form zu wählen und

oftmals verderbte Texte glücklich zu emen-

dieren (S. 102, Z. 6 v. u. lies non diva-

diatus gemäfs Leges Henrici 23, 1). Dafs

ein Stadtrecht als ganzes durch einen anderen

Ort übernommen ward, ist nur viermal nachge-

wiesen. Einmal ergibt sich bei solchen Quellen-

untersuchungen, dafs aus zwei lateinischen Büchern

im 14. Jahrh, eine französische Übersetzung flofs,

die im 15. Jahrh. ins Englische übertragen ward.

Privaturkunde und Gerichtsprotokoll werden nicht

herangezogen; dennoch bleibt der Charakter des

Benutzten und der Grad der Authentizität wech-

selnd genug: einige Lokalgesetze 10. Jahrh. s,

Domesday von 1086 und ferner aus dem 12.,

jedoch weitaus zumeist aus den drei späteren Jahr-

hunderten königliche Freibriefe, Staatsgesetze,

städtische Weistümer, Rechtsbücher, Verordnun-

gen, Verwaltungsformulare, private Kompilationen

durch Stadtschreiber werden ausgezogen. Die

Exzerpte, überall genau ohne Modernisierung

oder Auslassung wiedergegeben, umfassen meist

etwa je 6 Zeilen, bisweilen aber mehrere Seiten.

Nicht wenige Texte erscheinen hier zuerst ge-

druckt, darunter Stücke im Niederschottisch des

15. Jahrh. s, dessen Prosa damals noch jung war:

also findet auch der Philolog an dieser reichen

Tafel seine Schüssel. Doch tritt Englisch weit

zurück hinter Latein und Französisch, das im

Stadtgericht noch des 15. Jahrh. s gesprochen

wird ; zu diesen beiden Sprachen liefert die

Herausgeberin Übersetzung, Erklärung undWörter-

liste, die wenigstens ich ausführlicher gewünscht

hätte. Die regellose Orthographie, die Verderb-

nis des Anglonormannischen, vulgare Wendun-
gen und Termini lokalen Dialekts im Latein

mochten manchen vom Übersetzen abschrecken

:

um so dankenswerter, dafs es hier geschah

{testis und testemonie heifst m. E. öfter Eidhelfer,

nicht witness S. 166; per occasionem 127: chi-

kanierend).

Die Herausgeberin, auch sonst wohlverdient

um die Erforschung des englischen Mittelalters

durch wichtige Werke zur Bibliographie und all-

gemeinen Kulturgeschichte sowie Texteditionen,

hatte im besonderen diesem grofsen Unternehmen

tüchtig vorgearbeitet durch ebenso gelehrte wie

scharfsinnige und von weittragenden Ergebnissen

gekrönte Untersuchungen zur Stadtverfassung,

besonders die Laws of Breteuil und Records of
Leicester. Sie vergleicht aber auch mit dem
Gewohnheitsrecht ihres Vaterlandes die Literatur

des Stadtrechts von Schweden bis Spanien und

zitiert überall Brunner und Grimm. Wenn sie

allzu bescheiden sich als blofse Vorarbeiterin für

künftige Systematiker einführt, so wissen ihre

Leser, dafs sie tiefes Eindringen, weiten Blick

und lichtvolle Darstellung erwarten dürfen von

dem für Band II versprochenen Versuche, die

Bedeutung dieser bunt mannigfaltigen Gewohn-
heiten rechtshistorisch zusammenzufassen. Auch die

deutsche Altertumskunde darf neue Erklärungen

dorther erhoffen. Denn während das englische

Reichsrecht, dank frühem Erstarken der Zentral-

regierung samt Gerichtshohfeit, schnell sich seit

dem 1 2. Jahrh. auf neuen Bahnen fortentwickelte,

auch die Rechtsprechung in Graf- und Hundert-

schaft unterwarf, bewahrte manche Stadt das

archaische Gewohnheitsrecht, oft abweichend vom
Brauche der Nachbarin, geschützt gegen die

Unifizierungstendenzen der Königsrichter nur

durch Freibriefe des Königtums selbst. — Zur

Probe greif ich aus dem Inhalte willkürlich ein

paar Sätze heraus: Beim Prozefs um Grundeigen

wird eine Scholle des Landes vorgewiesen; 301.

Eide werden geleistet auf den Amtsstab der

Stadtbehörde; 96. Dafs aus dem Eideshelfer-

kreis das Los die wirklichen Mitschwörer be-

stimmte, berichten Leges Henrici 66, 10 als

Brauch der Denalagu; diesen bezeugt hier Ips-

wich. Für Frauen leisten Frauen Eideshilfe; 185.

Bufsgeld wird verhängt für jeden Fufs des

schädigenden Tieres (wie im indischen Märchen

vier Genossen für je ein Bein des nützenden
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Tieres sorgen). Unter den Todesstrafen be-

jregnet lebendig Begraben und Hinabstürzen von

Klippen. Der Kläger hat die Pflicht, den zum Tode
verurteilten Gegner hinzurichten; 73.

Berlin. F. Liebermann.

R. KloO [Landrichter in Chemnitz, Dr.], Das Sachen-
recht des Bürgerlic^ien Gesetzbuches [Juristi-

sche Repetitorien. I. Bd.]. Halle a. S., Buchhandlung
des Waisenhauses, 1905. 160 S. 8". Geb. M. 2.

Dieses gut ausgestattete und übersichtlich gedruckte

Wiederholungsbuch, dem als II. Band das Recht der

Schuldverhältnisse gefolgt ist, läfst den neun .Abschnitten

des Sachenrechts eine Einleitung vorausgehen, die den
Begriff des Sachenrechts und der Sache definiert und die

Einteilung der Sachenrechte aufführt. Dann führt Klofs

in das Recht des Besitzes, des Grundbuches, des Eigen-

tums, in das Erbbaurecht, die Dienstbarkeiten, das Vor-

kaufsrecht, die Reallasten, die Hypothek, Grundschuld
und Rentenschuld und in das Pfandrecht ein.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Amtsrichter a. D. Dr. .A.rthur Esche ist zum
etatsmäfsigen aord. Prof. f. Staats- und Rechtskunde an
der Techn. Hochschule in Dresden ernannt worden.

.A.n der böhm. Univ. in Prag hat sich der Finanz-

Prokuraturs-Konzipist Dr. Jaroslav Demel als Privatdoz.

f. Österreich. Reichsgesch. habilitiert.

Ken erschienene Werlie.

A. Knecht, System des justinianischen Kirchenver-

mögensrechtes [Stutz' kirchenrechtl. Abhandlungen. 22].

Stuttgart, Enke. M. 5.

R. Klofs, Das Recht der Schuldverhältnisse nach
dem BGB. [Klofs, Juristische Repetitorien. II.] Halle,

Waisenhaus. Geb. M. 2,80.

G. v. Buchka, Landesprivatrecht der Grofsherzog-

tümer Mecklenburg -Schwerin und Mecklenburg -Strelitz,

[Dernburg, Das bürgerl. Recht. Ergänzungsbd. 5.] Ebda.
M. 6.

Kriegsartikel und Fahneneid erläut. von v. E stör ff.

Berlin, E. S. Mittler & Sohn. M. 0,70.

Zeitschriften.

Deutsche Juristenzeitung. 10, 20. E. Landsberg,
Das entgegengesetzte Extrem? — Goepel, Über die

Bestrafung des Diebstahls. — Man es, Kodifikation des

Privatversicherungsrechts in Österreich und Frankreich.
— J. Stranz, Literarische Freiheit und Namenrecht.

—

Froelich, Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs.

Annales de Droit commercial. Aoüt. P. Hans,
Negociation en bourse des valeurs appartenant aux inca-

pables. Responsabilite des agents de change. — A.

Cheron, Des societes civiles qui se constituent avec
certains caracteres des societes de capitaux sans obser-

ver les formes prescriles par la loi commerciale. —
E. Meyerstein, Chronique de legislation et de doctrine
en matiere de droit commercial et industriel.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

R. Börnstein [Prof. f. Phys. an der Landwirtschaft!.

Hochschule zu BerUn] und 'W. Marckwald [Prof.

f. Chemie an der Landwirtschaft!. Hochschule zuBerUn],

Sichtbare und unsichtbare Strahlen ge-

meinverständlich dargestellt. [Aus Natur und
Geistes weit. Sammlung wissenschafthch-gemeinver-

ständUcher Darstellungen. 64.] Leipzig, B. G. Teub-
ner, 1905. 1 Bl. u. 142 S. 8° mit 42 Abbild, im

Text. Geb. M. 1,25.

Das kleine Buch ist hervorgegangen aus Vor-

trägen, welche die Verfasser vor einem über-

wiegend aus Handwerkern bestehenden Publikum

hielten. Es besteht aus folgenden sechs Teilen:

I. Wellennatur der Strahlen, II. Scballstrahlen

und Schallwellen, III. Lichtstrahlen, IV. der un-

sichtbare Teil des Spektrums, V. Strahlen elek-

trischer Kraft, VI. Strahlung radioaktiver Stoffe.

Gemäfs dem Ursprung und der Bestimmung des

Buches darf an dasselbe nicht der Mafsstab stren-

ger Wissenschaftlichkeit gelegt werden. Es wird

indes solchen, die noch wenig physikalische

Kenntnisse besitzen, reiche Belehrung und auch

Unterhaltung bieten. Denn trotz seines geringen

Umfanges behandelt es eine Fülle von physikali-

schen Erscheinungen nach induktiver Methode
ohne mathematische Hilfsmittel in gemeinverständ-

licher, durchsichtiger Darstellung.

Göttingen. J. Stark.

K. Kraepelin [Direktor des Naturhist. Museums in

Hamburg, Prof. Dr.], Die Beziehungen der
Tiere zueinander und zur Pflanzenwelt.
[Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung wissen-

schaftUch gemeinverständlicher Darstellungen. 79.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. VI u. 175 S. 8».

Geb. M. 1,25.

Während man sich in früherer Zeit gewöhnt

hatte, jede Tier- und Pflanzenart für sich zu

betrachten und zu erforschen, ist das seit Darwin

anders geworden. Darwin machte auf den

innigen Zusammenhang in der Natur aufmerksam

und zeigte, dafs man das Leben von keinem

Tier verstehen könne, wenn man nicht die an-

deren Arten derselben Gegend und ebenso die

Pflanzen mit in die Betrachtung hineinzöge, da

von diesen nicht nur der Bestand einer jeden

Art, sondern auch deren Weiterentwicklung und

Umwandlung abhängig sei.

Von derartigen Wechselbeziehungen von

Tieren zu Tieren und von Tieren zu Pflanzen

handelt das vorliegende Buch, und es erläutert

sie durch eine solche Fülle von Beispielen, dafs

wohl auch jeder Fachzoologe manches erfährt,

was ihm neu ist. Und in sehr hübscher Weise

ist das Buch aufgebaut. Trotz des vielseitigen

Stoffes ist der Zusammenbang gewahrt, und

Schritt für Schritt schreitet die Darstellung vor-

wärts, vom Einfacheren zum Komplizierteren,

immer das Verständnis für die einzelnen Vor-

gänge zu erwecken suchend. Da erfahren wir

zuerst von den Beziehungen der Geschlechter

zueinander, dann von den Beziehungen zur

jungen Brut. Darauf werden die Beziehungen

von Artgenossen zueinander betrachtet, und

von den Tieren des Meeres, die die Strömung,

oder die gleiche Nahrung oder der Geschlechts-

trieb zusammenführt, gelangt der Verf. zu den

so wunderbar organisierten Staaten der Bienen

und Ameisen. Im vierten Kapitel folgen die

Beziehungen verschiedener Arten zueinander
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Von dem mörderischen Kampf zwischen dem
Raubtier und seiner Beute werden wir hier zum
Parasitismus und schliefslich zu einem Zusammen-
leben verschiedener Arten, das einer jeden Vor-
teil bringt, der Symbiose, geführt. Hieran
schliefsen sich die Beziehungen der Tiere zu

den Pflanzen, wobei auch darauf hingewiesen
wird, dafs die Pflanzen keine so passive Rolle

spielen, wie man gewöhnlich glaubt, sondern

dafs auch sie Waffen gegen ihre Feinde haben,

ja sogar selbst zu Räubern werden können.
Mit der Symbiose zwischen Tieren und Pflanzen

schliefst das Buch, das sich auch als Vor-
studium zu einem Gang in die zoologische Samm-
lung sehr eignen würde.

Freiburg i. B. Konrad Guenther.

Heinrich Wieleitner [Gymnasiallehrer, Dr.], Biblio-
graphie der höheren algebraischen Kurven
für den Zeitabschnitt von 1890— 1904. [Beilage

zum Jahresbericht des kgl. humanist. Gymnasiums zu
Speyer für das Schuljahr 1904/05]. Leipzig, G. J.

Göschen, 1905.^ 58 S. 8». M. 1,50.

Das Heft ist ein Nebenertrag des Werkes »Theorie
der höheren algebraischen Kurven«, das der Verf. in der

»Sammlung Schubert« erscheinen läfst. Nachdem er aus
dem Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik die

auf ebene algebraische Kurven bezüglichen Arbeiten aus-

gesondert und geordnet hatte, zog er die Revue seme-
strielle des publications mathematiques in Amsterdam
und schliefslich WölffHns Mathematischen Bücherschatz,
I, hinzu. Seine Sammlung umfafst über 3000 Titel aus
über 800 periodischen Schriften aus nicht ganz 15 Jah-

ren, wobei er im allgemeinen nur Arbeiten aufgenommen
hat, die mit einem besonderen Titel versehen oder sonst
deutlich bezeichnet waren. Dem Verzeichnis hat er einen
Sach-Index nach dem »Index du Repertoire« vorausgehen
lassen. Darnach gliedert sich das Verzeichnis in 1. all-

gemeine projektive Eigenschaften (der ebenen algebra-

ischen Kurven), 2. Geometrie auf einer Linie, 3. Metri-

sche Eigenschaften, 4. Kurven, vom Gesichtspunkte des
Geschlechts aus betrachtet, 5. Kurven der 3. Ordnung
oder der 3. Klasse, 6. Kurven der 4. Ordnung oder der
4. Klasse, 7. Kurven von höheren als der 4. Ordnung
und Klasse, 8. Spezielle Kategorien von Kurven, be-

sondere Kurven, schliefslich S. verschiedene Systeme von
Kurven, T. Transformationen, A. Allgemeines, Lehr-

bücher, Gesammelte Werke.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Dem Städtischen Höheren Technischen In-
stitut zu Cöthen i. Anh. ist durch Beschlufs der
Herzogl. Anhaltischen Regierung vom 1. Oktober 1905
ein neues Statut genehmigt worden. Zugleich hat der

Herzog von Anhalt genehmigt, dafs diese akademische
Lehranstalt in Zukunft den Namen »Städtisches Friedrichs-

Polytechnikum« führt.

Personalchronik.

Der fr. Prof. f. Mathem. an der Techn. Hochschule
in Berlin Charlottenburg, Geh. Reg.-Rat Dr. Julius Wein-
garten ist als Honorarprof. an die Univ. Freiburg i. Br.

berufen worden.
Der Abteilungsvorsteher am Meteorol. Institut zu

Berlin, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Gustav Hellmann ist

zum aord. Prof. f. Meteorol. an der Univ. Berlin er-

nannt worden.
Der ord. Prof. f. Bauentwürfe einschl. Städteanlagen

an der Techn. Hochschule in Stuttgart Theodor Fischer

ist als Prof. Weifsbachs Nachfolger an die Techn. Hoch-
schule in Dresden berufen worden.

An der böhm. Univ. in Prag haben sich als Privat-

dozenten habilitiert Dr. Georg Baborovsky f. physikal.

Chemie und Dr. Franz Plzak f. organ. Chemie.

Neu ergcliienene Werke.

P. H. Schonte, Mehrdimensionale Geometrie. II:

Die Polytope [Sammlung Schubert. 36]. Leipzig,

Göschen. Geb. M. 10.

H. Schubert, Auslese aus meiner Unterrichts- und
Vorlesungspraxis. I. Bd. Leipzig, Göschen.

G. Abel, Chemie in Küche und Haus [Aus Natur
und Geisteswelt. 76.] Leipzig, Teubner. Geb. M. 1,25.

L. Dressel S. J., Elementares Lehrbuch der Physik.

2 Bde. Freiburg i. Br., Herder. M. 16.

W. Wien, Über Elektronen. Vortrag. Leipzig,

Teubner.

H. Geelmuyden, Den magnetiske misvisning i

Norge [Videnskabs Selskabets Skrifter. Math. -nat. Kl.

1905, No. 3]. Christiania, in Komm, bei J. Dybwad.
J. Classen, Zwölf Vorlesungen über die Natur des

Lichtes. Leipzig, Göschen.

G. Oppert und 0. Guttmann, Neue geschichtlich-

technische Erörterungen zur Schiefspulverfrage im alten

Indien auf Grund literarischer Belege. Ein Briefwechsel,

vermitt. u. eingel. von P. Diergart. [S.-A. aus den Mitteiign.

z. Gesch. d. Med. u. Naturw.] Hamburg, Vofs.

J. Nevole, Vorarbeiten zu einer pflanzengeographi-

schen Karte. IL — L. Favarger und K. Rechinger,
Dasselbe. III. [Abhdlgn. der K. K. Zoolog.-botan. Ges.

in Wien. 3, 1. 2]. Wien, Holder. Je M. 4,20.

E. Dennert, Vom Sterbelager des Darwinismus.

I und N. F. Stuttgart, Kielmann. Je M. 2.

E. Was mann S. J., Instinkt und Intelligenz im Tier-

reich. 3. Aufl. Freiburg i. Br., Herder. M. 4.

Zeltscbriften.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften

in Wien. Math.-nat. Kl. 114, 6. R. Spitaler, Perio-

dische Verschiebungen des Schwerpunktes der Erde. —
R. Daublebsky v. Sterneck, Über die Kombinationen

der Potenzreste einer Primzahl zu bestimmten Summen.
— J. Radakovits, Ionisierung der Gase durch galva-

nisch glühende Drähte. — J. M. Pernter, Zur Theorie

des von einer kreisförmigen Lichtquelle erzeugten Regen-

bogens. — F. Agerer, Über magnetische Drehung der

Polarisationsebene des Lichtes in Salzlösungen und Be-

stimmung der absoluten magneto- optischen Konstanten

für Wasser. — L. Weinek, Zur Theorie der Sonnen-

uhren. — H. Graziadei, Über die durch die Entfernung

der Oxydschichte bewirkten Änderungen magnetischer

Eigenschaften von Eisen-, Nickel- und Kobaltblechen. —
M. Radakovic, Über die Berechnung der erzwungenen

Schwingungen des materiellen Systems.

Annali di Matematica. Luglio. M. Cipolla, Esten-

sione delle formole di Meissel-Rogel e di Torelli sulla

totalitä dei numeri primi che non superano un numero

assegnato. — G. Lauricella, SuU' integrazione delle

equazioni dell' equüibrio dei corpi elastici isotropi. —
U. Dini, Studii sulle equazioni differenziaH hneari.

Das Weltall. 15. September, F. S. Archenhold,
Vorläufige Mitteilung über unsere Beobachtung der tota-

len Sonnenfinsternis am 30. August 1905 in Burgos-

Die ältesten Zeichnungen der Marsoberfläche aus dem
17. Jahrhundert.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 53, 3. W.
R. Bousfield, lonengröfsen in Beziehung zur Leit-

fähigkeit von Elektrolyten. — J. Thomsen, Zur Be-

urteilung des relativen Wertes kalorimetrischer Methoden.
— F. G. Donnan, Über Komplexbildung, Hydratation

und Farbe. — A. Christoff, Untersuchungen über die

Absorption des COj in wässerigen Salzlösungen und
binären Flüssigkeitsgemengen. — N. Slatowratsky



!673 28. Oktober. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 43. 3674

und G. Tarn man, Erweichen Kristalle in der Nähe
ihres Schmelzpunktes? — G. Tschermak, Darstellung

von Kieselsäuren durch Zersetzung der natürlichen

Silikate.

Annales de Chimie et de Physique. Octobre. Ber-

thelot, Sur la permeabilite aux gaz des substances

vitreuses; Sur les vases de silice ou quartz fondu: leur

emploi en chimie, leur permeabilite; Permeabilite des

vases de verre; Recherches sur la combinaison chimi-

que. Sur l'emploi du tube chaud et froid dans l'etude

des reactions chimiques; Experiences de contrule. —
L. Brunei, Derives du cyclohexane.

Medizin.

Referate.

Wilhelm Weygandt [Privatdoz. f. Psychiatrie an der

Univ. Würzburg, Prof. Dr. phil. et med.], Leicht ab-
norme Kinder. [Sammlung zwangloser Abhand-
lungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geistes-

krankheiten. VI, 1.] Halle, Carl Marhold, 1905. 40 S.

8". M. 1.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen spricht der

Verf. einer Reihe von Leitsätzen aus. Neben den Idioten

und Imbezillen gibt es eine grolse Menge von Kindern, die

wegen psychisch-abnormen Verhaltens besonderer ärzt-

licher Berücksichtigung bedürfen. Fünf verschiedene

ätiologische Grundlagen zählt er auf. Öfters lasse sich

eine Kombination mehrerer ursächlicher Momente fest-

stellen. Symptomatologisch könnten die verschiedensten

psychischen Funktionen einzeln oder kombiniert be-

troffen sein ; oft genug lasse sich die Störung bis zu den
einfachen psychischen Gebilden verfolgen , rein nervöse

Begleiterscheinungen wie auch anderweitige organische

Mängel seien häufig. Der Verf. unterscheidet dann
1. leicht epileptische, 2. hysterische, 3. neurasthenisch

veranlagte, 4. intellektuell und affektiv minderwertige,

5. intellektuell und apperzeptiv schwache bei vorherr-

schendem Gefühlsleben, 6. intellektuell und apperzeptiv

entwickelte, aber gefühlsstumpfe Kinder. Für erheblich

schwachsinnige empfiehlt er die Hilfsschule, für intellek-

tuell leicht abnorme das Wiederholungsklassensystem,
für sittlich verwahrloste und defekte die Fürsorge-
erziehung unter ärztlicher Beratung. Epileptische Kinder
seien je nach der Art ihres Zustandes verschieden zu
behandeln.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellgcharten nnd Yereine.

Internationaler Tuberkulosekongrejs.

Paris, 2. Oktober.

Nachdem der Präsident des Kongresses Dr. Herard
die Versammlung in einer längeren Rede begrüfst hatte,

hielten die Delegierten der einzelnen Staaten Ansprachen,
in denen die meisten von ihnen darlegten, wie es in ihrer

Heimat mit den Mafsnahmen gegen die Tuberkulose be-

stellt ist. Als Delegierter des Deutschen Reiches sprach
Generalarzt Dr. Schjerning, Ableilungschef der Medi-
zinalabteilung des Preufs. Kriegsministeriums. Darauf
gab Prof. Letulle, der Generalsekretär des Kongresses,
eine Übersicht über die Vorarbeiten und den Arbeitsplan
des Kongresses. Zum Schlüsse der Sitzung sprach Prä-

sident Lou bet. Er schilderte das mannigfaltige Inter-

esse, das der Staatsmann und der Volkswirt am Kampf
gegen die Tuberkulose haben. Freilich erscheine manchem
dieser Kampf allzu schwer und nicht sehr aussichtsvoll.

Er habe angesichts der grofsen Zahl kräftiger und ernster

Streiter die besten Hoffnungen. — Am 3. Oktober be-

gannen die einzelnen Abteilungen des Kongresses ihre

Arbeit. In der 1. sprach Prof. Behring über Biologie
des Bazillus Koch. Zwischen Vertretern der Lyoner
Schule, die Anhängerin der Lehre von der Gleichheit der

menschlichen und der tierischen Tuberkulose ist, und
Vertretern der Berliner Schule, die der Ansicht ist, dafs

menschliche und tierische Tuberkulose zwei verschiedene

Krankheitsformen sind, entspann sich eine Erörterung.

Die .Abteilung nahm fast einstimmung eine Tagesord-

nung an, in der für unerläfslich erklärt wird, die An-
steckung von Mensch zu Mensch zu bekämpfen, die

Prophylaxe gegen Rindertuberkulose weiter fortzuführen

und für Verhinderung der Übertragung von Tier auf

Mensch zu sorgen. In der 3. Abteilung sprach Prof.

Heubner (Berlin) über Schutz der Kinder gegen
Tuberkuloseansteckung. Er trat besonders für das

Leben auf dem Lande anstatt in der Stadt ein. In der

4. Abteilung wurde nach der V^oss. Z. das Thema des

Schutzes der Erwachsenen gegen Ansteckung
und das der sozialen Hygiene verhandelt. Mille-
rand sprach in längerem Vortrage über die Schwierig-

keiten, die sich in Frankreich einer V^erschmelzung der

verschiedenen Versicherungszweige entgegenstellen. In

einer Erklärung gab die Abteilung dem Wunsche Aus-

druck, dafs die allgemeine Prophylaxe und die Ein-

richtungen für Heilung usw. weiter ausgebildet werden.

Nachmittags wurde in der ersten Abteilung über die durch

Alkoholismus und Überanstrengung hervor-
gerufenen Prädispositionen für Tuberkulose
verhandelt, in der zweiten über tuberkulöse Abszesse
und ihre Heilung, in der dritten wieder über den

Schutz der Kinder gegen Ansteckungsgefahr.
(Schlufs folgt.)

Personalcbronlk.

Der Privatdoz. für Anat. an der Univ. Würzburg
Dr. Karl Peter ist als aord. Honorarprof. an die Univ.

Greifswald berufen worden.

An der Univ. Innsbruck hat sich Dr. Alfred Greil

als Privatdoz. f. Anat. habilitiert.

An der böhm. Univ. zu Prag haben sich als Privat-

dozenten habüitiert Dr. Ottomar Völker f. Anat. und
Dr. Franz Samberger f. Dermatol. u. Syphilidol.

Der aord. Prof. f. Chirurgie an der Univ. Basel

Dr. Emil Burckhardt ist am 12. Oktober. 52 J. alt,

gestorben.

Der Privatdoz. f. Chirurgie an der Univ. Budapest

Dr. Akos Puky ist kürzlich gestorben.

Xen erschienene Werke.

Magdalene Thumm-Kintzel, Der psychologische

und pathologische Wert der Handschrift. Leipzig.

Paul List.

D. Hepburn, The transverse, vertical and antero-

posterior diameters of dolicho-cephalic and brachy-cephalic

Scandinavian Crania. [Christiania Videnskabs Selskabs

Forhandlinger. 1905, Nr. 2.] Christiania, in Komm, bei

J. Dybvvad.
— — . On the relation which the position of the occi-

pital condyles bears to the glabello-occipital diameter of

the Skull. [Dieselbe Sammlung. 1905, Nr. 3.] Ebda.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Eugen Kilian [fr. Dramaturg am Hoftheater in Karis-

ruhe, Dr.], Dramaturgische Blätter. Auf-

sätze und Studien aus dem Gebiete der praktischen

Dramaturgie, der Regiekunst und der Theatergeschichte.

München, Georg Müller. 1905. 2 Bl. u. 400 S. 8».

M. 5.

Nirgends verhallt das ruhige und sachliche

Wort eines ernsten und erfahrenen Mannes so

rasch wie auf dem Gebiet des Theaters. Viel-

leicht weil es so selten ertönt, und weil es wohl-

feiler ist, von Sensation zu Sensation zu jagen,
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als in stiller, selbstloser Arbeit mitzuhelfen, dafs

die Schaubühne den besten Schichten unserer

Nation nicht ganz entfremdet wird. Man sollte

aufmerksam hinhören auf das, was ein literarischer

Theaterfachmann aus einer reichen Erfahrung

heraus zu sagen hat. Eugen Kilian ist ein solcher

Mann. Ihm verdankt das Karlsruher Hoftheater,

dem er jetzt in bitterer Resignation den Rücken
gekehrt hat, die Aufrechterhaltung seiner vor-

nehmen literarischen Tradition in den letzten

Jahrzehnten. Seine gesammelten Aufsätze und

Studien fordern fast nirgends zum Widerspruch
heraus sie verdienen in ihrem Inhalte wie in

ihrem Ton uneingeschränkte, wärmste Anerken-

nung. Wertvolle Beiträge zur deutschen Theater-

geschichte wechseln mit Aufsätzen aus der Theater-

praxis. Niemand wird das Buch ohne Anregung
aus der Hand legen. Allen dramaturgischen Fach-

kollegen, Regisseuren und vor allen den Theater-

leitern sei es auf das angelegentlichste empfohlen.

Dresden. Karl Zeiss.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Herausgeber der Gazette des Beaux-Arts, Charles

Ephrussi, ist kürzlich in Paris, 56 J. alt, gestorben.

Neu erschienene Werlie.

M. Spanier, Zur Kunst. Ausgewählte Stücke mo-
derner Prosa zur Kunstbetrachtung und zum Kunstgenufs
hgb. [Aus deutscher Wissenschaft und Kunst.] Leipzig,

Teubner.

Käthe Strunz, Schematischer Leitfaden der Kunst-
geschichte bis zum Beginne des 19. Jahrh.s. Wien,
Franz Deuticke. M. 2.

J. Gramm, Spätmittelalterliche Wandgemälde im
Konstanzer Münster. [Studien zur deutschen Kunstgesch.
59.] Strafsburg, Trübner. M. 6.

Th. Raspe, Die Nürnberger Miniaturmalereien bis

1515. [Dieselbe Sammig. 60.] Ebda. M. 5.

A. Peltzer, Albrecht Dürer und Friedrich II. von
der Pfalz. [Dieselbe Sammig. 61.] Ebda. M. 3.

Fr. Haack, Hans Schüchlin, der Schöpfer des Tiefen-

bronner Hochaltars. [Dieselbe Sammig. 62.] Ebda.
M. 2,50.

M. von Groote, Die Entstehung des ionischen Ka-
pitells und seine Bedeutung für die griechische Baukunst.
[Zur Kunstgesch. d. Auslandes. 34.] Ebda. M. 3.

Frz G. Cremer, Zur Ölmaltechnik der Alten. Düssel-

dorf, L. Vofs & Cie. M. 8.

H. Bouffier, Anleitung zur Pastellmalerei. 2. Aufl.

[Bossongs Kunsttechn. Bibliothek für Dilettanten. IL]

Wiesbaden, Franz Bossong. M. 1.

Derselbe, Lehre der malerischen Perspektive. 2. Aufl.

[Dieselbe Sammig. V.] Ebda. M. 1,50.

J. Schreyer, Harmonielehre. Völlig umgearb. Aus-
gabe der Schrift: Von Bach bis Wagner. Dresden, Holze
& Pahl. M. 5.

Zeitschriften.

Museumskunde. 1, 4. W. v. Seidlitz, Ein deut-

sches Museum für asiatische Kunst. — F. A. Bather,
The Museum and the Citizen. — L. Justi, Die Neu-
ordnung der Gemäldegalerie im Städelschen Kunstinstitut.

— W. Kükenthal, Das zoologische Museum der Bres-

lauer Universität. — E. Steinmann, Zur Restauration

der Fresken Michelangelos. — H. Dedekam, Reise-

studien (Forts.).

Inserate.
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Geographische Zeitschrift.
Herausgegeben

von

Dr. Alfred Hettner
Professor der Geographie an der Universität Heidelberg.

= Jährlich 12 Hefte. Abonnementspreis pro Semester Mk. 10.— — —

^

1=

Die »Geographische Zeitschrift« stellt sich die Aufgabe, die Fortschritte des geographischen Wissens und

die Veränderungen der geographischen Zustände in übersichtlicher Weise zusammenzufassen und zu allgemeiner

Kenntnis zu bringen. Sie wendet sich daher keineswegs nur an den Geographen von Beruf, sondern an alle, die

an geographischen Dingen Anteil nehmen, an die Lehrer der Geographie, an die Vertreter der Nachbarwissenschaften,

an die gebildeten Laien. Sie bringt also keine Spezialarbeiten, die nur vom Fachmann verstanden werden und nur

für ihn Interesse haben, sondern behandelt nur Gegenstände von allgemeinem Interesse in allgemein verständlicher

und dabei möglichst reiner und fliefsender Sprache. Aber sie ruht dabei doch auf durchaus wissenschaftlicher

Grundlage, alle Artikel sind von tüchtigen Fachmännern verfafst, und sie zählt die hervorragendsten Geographen

zu ihren Mitarbeitern.

Die »Geographische Zeitschrift« bringt: 1. Untersuchungen über wichtige Probleme aus allen Teilen der

Geographie und aus ihren Hilfs- und Nachbarwissenschaften; 2. Charakteristiken einzelner Erdräume; 3. Übersichten

und Erörterungen der Veränderungen geographischer Zustände, besonders der Veränderungen der politischen Geo

graphie, der Bewegung der Bevölkerung, der Entwicklung des Verkehrs und der wirtschaftlichen Verhältnisse

4. Besprechungen wichtiger Fragen aus der Methodik der geographischen Forschung und des geographischen Unterrichts

Aufserdem enthält jedes Heft zahlreiche kleinere Mitteilungen und eine Fülle von Neuigkeiten und Bücher

besprechungen aus allen Teilen der Geographie sowie Inhaltsangaben der wichtigeren geographischen Zeitschriften
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

GEOGRAPHIE ALS BILDUNGSFACH.
Von Dr. CHRISTIAN GRUBER.

[XVI u. 156 S.] gr. 8. 1904. geh. Mk. 2,80, geb. Mk. 3,40.

Nach einem kurzen einleitenden Teil zeichnet der Verfasser eingehend die gesamte Entwick-

lung der deutschen Schulgeographie mit Rücksicht auf die großen pädagogischen Strömungen der ver-

schiedenen Zeiten und anderseits mit Bezugnahme auf die riesenhaften Fortschritte der Geographie als

Forschungszweig. In einem dritten Teil aber wird in 23 Einzelabschnitten die Frage beantwortet:

Worin bestehen die Hauptaufgaben der heutigen Schulgeographie und nach welchen
Richtungen ist dieselbe künftighin weiter auszubauen? Dabei geht der Verfasser vielfach

auf neuen Bahnen und tritt allen Fragen kritisch näher, welche zur Zeit die Lehrer der Erdkunde an
Mittel- und Volksschulen bewegen. Kein Schulmann wird sich in die ein schmuckes, sprachliches

Gewand tragenden Ausführungen ohne Nutzen vertiefen; er wird vielmehr daraus vielfältige Belehrungen
und Anregungen empfangen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ALLGEMEINE KARTENKÜNDE.
EIN ABRISS IHRER GESCHICHTE UND IHRER METHODEN.

Von Dr. H. ZONDERVAN
IN WARFUM.

Mit 32 Figuren im Text und auf 5 Tafehi. [X u. 210 S.] gr. 8. 1900. geh. Mk. 4.60.

In Leinwand geb. Mk. 5.20.

Das Werk bietet zum ersten Male eine vollständige kurzgefaßte Übersicht über das gesamte
Gebiet der Kartenkunde, indem es unter spezieller Berücksichtigung der deutschen offiziellen Karten-

werke die Geschichte der Kartenkunde, die Topographie, die Kartenprojektionslehre, die Situations- und
Terrainzeichnung, die Kartenreproduktion, die Kartometrie und Kartenkritik und die Schulkarten behandelt.

So ermöglicht es jedem, sich rasch ein tieferes Verständnis für die Karte, ihre Entstehung,

ihren Wert und ihre Benutzung zu verschaffen. Es wird daher für den Offizier wie für den Lehrer

der Geographie sowie für jeden, der die Karte oft verwendet, ein unentbehrliches Hilfsmittel sein.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

ANSCHAULICHE GRUNDLAGEN
DER MATHEMATISCHEN ERDKUNDE

ZUM SELBSTVERSTEHEN UND ZUR UNTERSTÜTZUNG DES UNTERRICHTS.

Von Dr. KURT GEISSLER.
Mit 52 Figuren im Text. [VI u. 199 S.] gr. 8. 1904. In Leinw. geb. Mk. 3.—.

Es ist offenbar der Sache wegen geschrieben und gehört nicht zu jener Sorte der Lehrbücher-

fabrikate, die in erster Linie bestimmt sind, des V'erfassers und Verlegers materiellen Interessen zu dienen.

Neben .... wird es als Hilfsmittel für die Vorbereitung zum Unterricht eine erste Stelle einnehmen. . . .

Gute Dienste wird es dem jüngeren Lehrer leisten, der neben dem systematischen Abriß, den die Schüler

in der Hand haben, noch ein methodisches Hilfsmittel sucht; und ein geistig vorgeschrittener Schüler wird

wohl imstande sein, an der Hand dieses Leitfadens selbständig sich mit den Tatsachen und Lehren der

mathematischen Geographie bekannt zu machen. Auswahl, Anordnung und Fassung der Ubungsfragen

ist sachgemäß, und der Lehrer wird in ihnen fast noch mehr als in den belehrenden Abschnitten viel

brauchbaren Stoff für den Unterricht finden. Ganz besonders mag hier noch auf den Abschnitt über

den Zonenapparat hingewiesen werden, der sehr geeignet scheint, durch seine Einfachheit und die Mög-

lichkeit ihn selbst anzufertigen, bei den Schülern Klarheit der Vorstellung herbeizuführen.

Direktor Dr. Max Nath, Nordhausen, in: Zeitschrift für das Gymnasialwesen, 1904.
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^n ber ^erfterfdien ^erlaflsöanbfMnfl 311 ^reiburg im SBrciSflau ftnb focften er)rf)tcneii uiib fönnen biird)

ulle Sud^^anblungen belogen lüerbeu:

^tam, Slntoitio t>c, pie ^eife bes ^arbtna($ 4m(\i b'Ura^oxia i^;;^%^^^^lf;^
lanbe, 5ranfrei(f) uub Dberitalieu, 1517—1518. SÜS ^Beitrag 5ur SluIturge[(f)Tcf)te bc§ auäge^enbcu 9ÄitteI-

altera üeröffentlt(^t unb erläutert üon iiubJütg ^oftor. („ßrtöuterungen unb ©rgäiiäungen ju 3on|fen§
@eicf)trf)te be§ beutfcf)en SSoIfe^", IV. S3b, 4. »peft.) gr. 8° (XH 11. 186) M 3.50

Sie ^lufjeic^nungen be§ 9tntonio be ^eatt§ erJueifen firf) a[§ eine fef)r tüid^tige Guelle jur Sanbeg= unb 9SoIf^=

tunbe, überhaupt jur Siulturgefd^ic^te ber üon bem reifeluftigen ^arbinal bur(^äogeneu Üönber. 6in t)ocf)intereffanteg

Sitb ber tt)irf)tigften Slulturgebiete (Suropaö ju 2lu§gang be§ 2ÄitteIalter§ unb ju 33eginn ber SJeugeit entrollt ' fic^

mit einer glitte öon (Sinsettieiten üor bem geiftigen Stuge be§ 2efer§.

8d^aub, Dr %t(tn^r ?fr (^timpf ^e(\en hen ?itt$u>udier, unfierfcßtm ^tei^
tttth itttf^itfoftt ClrttthoP im "iiStiUaritriar '-ß"" ^'^^'^^ ^^'" örofjeu 6i§ ^^Japft iHteranber III. ßineUnD UmaUtfrn .ÄjanDel tm gMUteiaitfr.

,„oraI^iftorifc^e Unterfuc^ung. S" (XII u. 218) M3.-
i^orftef)enbe Schrift benf)ft(f)tigt eine entroidfungSgefd^id^tlic^e 2)arfteIIung ber moraIifd)en 33eurtcilung öon S^n^'

$rei§ unb Raubet in ber erften §ötfte be§ 9KitteIatter§ ju bieten. SÜefe bei bem lueitjerftreuten 9Äaterial fd)rccre

2lufgabe mirb ju löfen gefuifit burc^ eine erfd^öpfenbe 5)eiäief)ung alter erreii^boreu Cueßen unb burd) Qxixüd'

gef)en auf ben rairtfcE)aftti(f|en unb ibeetten geitgefcfiic^tlid^en Untergrunb. 5^ie ©(^rift bürfte ben SSirtfd^aftg* unb
^utturl^iftorifer cbenfüfet)r intereffieren ttjie ben 9JJoraIi[ten unb aud^ bem Slanoniften mand^e§ bieten.

SSa^mamt, ^Idj, S. J., §n|linßt unb SitteiKgena im Sterrdtö. ^^ Set'en'^S
pli)(i)ütügic. 2)ritte, ftarf üerme^rte Sluflagc. gr. 8" (XIV u. 276) A/ 4.—

;
geb. in iieinmanb M4.80.

^Jrü^er finb crfc^ienen

:

— ^erflCett^cnDe ^tuDien übet öas $fcfenrc6fn bet ^mtifen unb bet ^ö^nen %itve. ßii^ette, berme^rte
Sluflage. gr. 8» (VIII u. 152) M 2.—

— Plc moöcrnc SSiofoflic unb 5ic <^nttDt(fefuitfl5t6«orie. B^^eite, berme^rte Sluftage. 50?it 40 2tbbilbungen

im Jert unb 4 Jafetn in garbenbrud unb Stutotijpie. gr. 8" (XII u. 324) M 5.—
;
geb. in iieinmonb M 6.20.

^. (^* (iotta'frfjc löurööanölung ^lad^'^ol^cv, Stuttgart uui> ©criin

Soeben erfd^ien in ^nieiteir Kuftage:

b ah efpeare -Vor träge
bon ^rtcbrifO fipfobor ^ifdjer

@rffec ^flnb:

Sn Seinenbanb W. 10.—^ittUituns. ^amlet, ^rinj uou Jiöncmorl. ®el)eftet 9JZ. 9.

*ßrof))e!t über bai tJoUftäubige aScrl (6 Sönbc) flrotlS

3u bejieden butf^ bte metften ^u(^^anb(unf)en

J/eu erschienene Sagerkafaloge

vcn

Joseph 3aer & Co. in frankjurt a. jM.

505. Kostüme, Feste, Feierlichkeiten.

506. Das Zeitalter der Reformation.

508. Ausgewählte Bücher und Illustrations-

werke für Kunstsammler.

Die Literatur der Reformation.

Englische Literatur.

509
514
515 Neuere und neueste deutsche Geschichte

1450 Nrn.

1482 Nrn.

498 Nrn.

921 Nrn.

3060 Nrn.

1360 Nrn.

1373 Nrn.
von 1600 bis zur Gegenwart.

516. Bibliographie, Buchdruck etc.

517. Deutsche Literatur seit Gottsched. 2 Teile.

(I A-K, II L— Z). 5848 Nrn.

518. Folklore. 1655 Nrn.

öcrlttQ üon ß. (B. tcubnct in ßeipitg.

Pfarrsr Lic. mü\. lorftK S.Sr?ri';

fottes Port unö futliers p\\t\

C^irtß ixBUE, hurjgßfa|fE jufammBnfjängenbB

unb prakfifc^ß Jluslegurtg bes BlEinen

Kafßtijismua D. IBarfin JDuffjers.

[II u. 192 ©.] gr. 8. 1900.

gel). JC 2.—, gefc^madöott geb. M 2.6Ö.

. 3)ieiel Jpilf?6uc^ für ben fiotecfiismulunterric^t. bal au§ ber ^rajiS

erroacl)fen ift unb auf langiäfirigen einbringenben Stubien berufit, fuiftt

ben inneren 3uianinien6ang beS ganjen fiatecf)i§mu§ftoffel unb aucf)

ber emäelnen Seile jebeS JpanptftürfeS möglicfift furj unb tlar »um
Stuäbrucf ju bringen. (£8 roirb aUen etjangeUfd^'Iut^erifc^en ®eiftU(f)en

unb äeörem roittfommen fein.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck, von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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ZUR PHILOSOPHIE erschienen im

Verlagfe von B. G.TEUBNE
DR. PAUL BERGEMANN

ETHIKALS KULTURPHILOSOPHIE.
[VIII u. 640 S.] gr. 8. 1904. geh. ^ 12.—,

in Halbfranz geb. t/^ 14.

—

Die „Ethik als Kulturphilosophie" will den Beweis erbringen,

daß die Aufgabe des Erziehers in der Tat keine andere sein kann
als die, den Zöghng zum Kulturarbeiter heranzubilden. Der erste

Teil des Werkes gewährt demgemäfs, nachdem in der Einleitung
vom sittlichen Bewufstsein im allgemeinen, von den Aufgaben,
Quellen und Methoden der Ethik gehandelt worden ist, einen Über-
blick über die „Entwickelung des sittlichen Bewußt-
seins in Geschichte und Tat der Menschheit", die Ent-
wickelung der sittlichen Tatsachen und Anschauungen von der
grauen Vorzeit bis zur Gegenwart. Der zweite Teil enthält als-

dann eine Darlegung der „ethischen Prinzipienfragen",
welche sich stützt auf Biologie, Anthropologie und Soziologie,
und zieht fernerhin die „praktischen Konsequenzen" aus
dem gesamten beigebrachten Material, stellt die für unser Handeln
sich ergebenden Maximen, die sittlichen Normen oder Forderungen
fest, im allgemeinen wie im besonderen, im Hinblick auf das pri-

vate und das öffentliche Leben.

LEHRBUCH DER

PÄDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE
[VIII u. 483 S.] gr. 8. 19ai. geh. M 9.—,

in Halbfranz geb. JC \l.—
Überall ist aber an die praktische Pädagogik angeknüpft

und am Schlüsse jedes Kapitels werden hieraus resultierende

pädagogische Mafsnahmen besprochen, woraus sich der Titel

„Pädagogische Psychologie" mit Recht ableiten läfst. Wir
empfehlen das Werk zum Studium und event. auch zur An-
schaffung für die Bezirksbibliotheken.

(Bayerische Lehrerzeitung 36. Jahrg. Nr. 31.)

Beide Werke wollen die Lehren der neueren Psychologie dar-

bieten. Dies gelingt in vollem Mafse jedoch nur Bergemann
Bergemanns Buch aber sei allen denen dringend empfohlen, die

tiefer als es Heilmanns Buch ermöglicht, in die Psychologie ein-

dringen wollen. (Sächsische Schulzeitung Nr. 42. 1902.)

SOZIALE PÄDAGOGIK
AUF ERFAHRUNGSWISSENSCHAFTL. GRUNDLAGE

UND MIT HILFE DER INDUKTIVEN METHODE

ALS UNIVERSALISTISCHE ODER KULTUR -pIdAGOGIK.

[XVI u. 616 S.] gr. 8. 1900. geb. JC 10.—,

in Halbfranz geb. Ji 11.60.

, Aus diesen Erfahrungen zieht Verfasser das Facit und
baut darauf seine sozial -pädagogischen Anschauungen auf, die

dem Geiste der Zeit durchaus gerecht werden, von einem tiefen

sozialen Verständnis und edler Humanität getragen, eine ganz be-
stimmte und eigenartige Richtung innerhalb der sozialen Päda-
gogik einschlagen " (Die Frauenbewegung. 1901.)

Bergemanns Soziale Pädagogik hält ihren Standpunkt
fest, zieht mit vollkommener Unerschrockenheit aUe Folgerungen,

zu denen er führt, und spricht, was sie uns sagen will, mit der

derben Deutlichkeit derjenigen aus, die auf die Angriffe vieler

Widersacher gefafst sind und ihnen gern ihre scharfe Waffe zei-

gen, damit sie zeitig aus dem Wege gehen, wenn sie sich nicht

einem sehr heifsen und gefährlichen Kampfe aussetzen wollen . .

.

Er schreibt seine Erziehungslehre für entschlossene, vorurteils-

lose Erzieher, „die den Blick auf das Künftige richten, die Ernst

damit machen, über all den Schutt und Moder, der sich aufge-

häult, kühn hinwegzuschreiten, alles alt und morsch gewordene

ruhig dem Verfalle anheim zu geben und die Überlebtes nicht

immer wieder künstlich wiederbeleben wollen "

(Freie Bayrische Schulzeitung. 1902.)

ZUR EINFUHRUNG IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWART.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.

=:= Zweite durchgesehene Auflage. ==
[VI u. 274 S.] gr. 8. 1904. Geh. JC 3.—

, geb. JC 3.6C

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheide
sich Riehls Buch nicht bloß durch die Form der freien Rede, son
dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und Anlage
die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen könneo
Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen
psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son^
dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel
mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise

.

Wir möchten somit das philosophische Interesse, das sich, wie auj
manchen Anzeichen zu entnehmen, auch im höheren Lehrerstand
gegenwärtig in erhöhtem Maße zu regen scheint, mit NachdrucH
auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. A. Lange
Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraufl
hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophierea
zu lehren. (Monatsschrift für höhere Schulen 1904.)

EINLEITUNG m die PHILOSOPHIE.
VON DR. HANS CORNELIUS.

[XIV u. 357 S.] gr. 8. 1902.

geh. JC 4.80, geb. JC 5.60.

Das Buch will in das Verständnis der philosophischen Pro
bleme einführen und die wichtigsten Versuche, die zu ihre^

Lösung unternommen sind, darstellen. Es zeigt den Ursprung
der philosophischen Fragestellung überhaupt und untersucht dil

Bedingungen, von denen die verschiedenen Antworten abhängen]
Die naturalistischen Begriffe des vorwissenschaftUchen Denkenaj
die darauf beruhenden dogmatischen Systeme der metaphysisch«
Philosophie und die psychologisch begründeten Erklärungen de
erkenntnis-theoretischen Philosophie werden als Stufen einer fori

schreitenden Entwickelung dargestellt. Die Lösungen, welchl
diese letztere für die wissenschaftlichen Probleme ermöglicht
werden dabei eingehend besprochen, auf der anderen Seite aucij

die Grenzen, die sich aus ihr für den Fortschritt der wissen^
schaftlichen Erkenntnis ergeben, erörtert. Neben den theoreti'

sehen Fragen, auf denen in diesem Zusammenhang naturgemäH
das Hauptgewicht ruht, sind auch die praktischen Problem^
nicht unberücksichtigt geblieben. Im ganzen hofft der Verfasse
mit seinem Werke den Weg zu zeigen, auf dem eine Widerspruchs
lose Welt- und Lebensanschauung erreichbar ist.

D. BEGRIFF D. ABSOLUT WERTVOLLEI
ALS GRÜNDBEGRIFF

DER MORALPHILOSOPHIEJ
VON DR. FELIX KRUEGER.

[III u. 96 S.] gr. 8. 1? geh. M 2.80.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, zur Lösung des eth

sehen Grundproblems durch psychologische Analyse von Tat!

Sachen des psychischen Lebens einen Beitrag: zu liefern. AS
Fundamentalfrage der Moraltheorie ergab sich ihm (im GegensaC
zu der Mehrzahl der modernen psychologisch verfahrenden Ethi

ker) die Frage nach einem unbedingt gültigen Prinzip de

moralischen Beurteilung. Hierin — also in der Fragestellun*

und in dem Streben nach Überwindung des unumschränkte
ethischen Relativismus — berührt sich der vorliegende Versuc

mit der Ethik Kants.
An Stelle des vieldeutigen Begriffs einer absoluten Pflic

oder eines unbedingten Sollens wird der Begriff des absolui(
Wertvollen in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt

denn in jedem Falle handelt es sich bei der moralischen Beut
teilung um Werturteile, und zwar letztlich um ein Werturteil

von unbedingter Gültigkeit. Nur in diesem Sinne, also nicht ifl

einer transzendenten Bedeutung des Wortes „absolut", wird ei^

absolut Wertvolles gefordert und gesucht.
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Referate.

Festgabe zum Bonifatius -Jubiläum 1905.

I. Gregor Richter [Dompräbendat u. Prof. am
Priesterseminar zu Fulda, Dr.], Beiträge zur

Geschichte der Grabeskirche des hl.

Bonifatius in Fulda. — II. Carl Scherer
[Bibliothekar der Landesbibliothek], Die Codices
Bonifatiani in der Landesbibliothek zu

Fulda. Fulda, Fuldaer Aktiendruckerei, 1905.

LXXVI u. 37 S. 4" mit 1 Lichtdrucktaf. u. 6 Abbild.,

3 Lichtdrucktaf. u. 5 Abbild.

Die alte Kulturstätte Fulda hat durch die

Stürme der Zeit drei ihrer ältesten Merkwürdig-

keiten gerettet, 1. den Leib des hl. Bonifatius

in der St. Bonifatiusgruft des Fuldaer Doms, 2.

den karoHngischen Bau St. Michael, 3. einen

winzigen Teil der alten berühmten Bibliothek.

Zwei Gelehrte, Richter und Scherer, haben

sich vereinigt, zum Jubiläum des Todestages

des Heiligen 1. die Grabstätte, 2. die erhaltenen

Bonifatius-Codices zu bearbeiten. Die Arbeit

lag in guter Hand und erweist sich als eine

würdige Jubiläumsgabe. Eine Grabstätte, welche

einem Nationalheiligtum der germanischen Nation

gleich geachtet werden kann, verdient eine Be-

arbeitung. R., schon durch lokalgeschichtliche

Forschungen vorteilhaft bekannt, berichtet auf

Grund der Quellen über den ersten Klosterbau,

seine Schicksale, und über die damit im engsten

Zusammenhang stehende Grabstätte des Heiligen

(Basilika Ratgars aus karolingischer Zeit; Schick-

sale im Mittelalter, Stiftskirche im 16. und 17.

Jahrh.). Eine Beigabe betrifft die jährliche

Bonifatiusfestfeier, so die von 1615. — Eine

andere Berühmtheit bilden die sog. Codices

Bonifatiani in der Landesbibliothek zu Fulda.

Schon im Beiheft 26 des Zentralblatts für Biblio-

thekswesen hat Scb. eine gründliche Untersuchung

dem »Fuldaer Handschriftenkatalog aus dem
16. Jahrh.« gewidmet. Den Bonifatianus I nennt

Seh. Victor-Kodex (hinlänghch bekannt zumal

im Kreise der Exegeten) aus dem 6. Jahrh.,

den Tatian enthaltend. Die den Jakobusbrief

begleitenden Glossen rühren nicht von Bonifatius

her, wie man lange Zeit annahm. Aus diesem

Fuldensis sind alle lateinischen Tatiancodices ge-

flossen; in Fulda ist die althochdeutsche Über-

setzung der Evangelienharmonie, vielleicht schon

in der Schule Hrabans, spätestens Mitte des

9. Jahrh.s entstanden. 2. Den Bonifatianus II

nennt Seh. Ragyndrudis-Kodex mit Stücken

dogmatisch-polemischen Inhalts im ersten, mora-

lisch-erbaulichen Inhalts im zweiten Teile. Ist

dieses übel zugerichtete Buch dasselbe, welches

Bonifaz im Augenblicke des Todes bei sich trug?

Nach Seh. spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür.

3. Das Evangeliar; jedoch ist der Evangelien-

text nicht vollständig. Nach Seh. hat nicht Boni-

fatius, nicht ein Angelsachse, sondern ein Ire

den Kodex geschrieben, er hiefs Cadmug, nicht

wie seither allgemein irrig gelesen wurde: Vidrug;

es gehört ins erste Drittel des 8. Jahrh. s. Das

sind wichtige, wohl geradezu abschliefsende Er-

mittelungen, wie sie nur einem geübten Paläo-

graphen gelingen. Dank beiden Herren für die

gelungene Jubelgabe.

Klein -Winternheim bei Mainz. F. Falk.

Katalog der Goethe-Bibliothek des verstorbenen
Freiherrn Woldemar von Biedermann sowie

einer wertvollen Sammlung deutscher Literatur der

klassischen und romantischen Periode. Stammbücher.

Leipzig, C. G. Boerner, 1905. 108 S. 8".

Nach Kürschners Bücherschätzen fallt nun auch die

Biedermannsche Bibliothek dem Schicksal der Zerstreu-

ung anheim. Der Katalog, dem Adolf Stern ein kurzes
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Erinnerungswort an den Besitzer dieser Schätze vorauf-

geschickt hat, in der er die Biedermannsche Goethe-

Sammlung der Hirzelschen an die Seite stellt, teilt die

Goethe-Bibliothek in I. Manuskripte, Briefe, Widmungs-
exemplare, Stammbuch Häseler, II. Gesammelte Schriften,

III. Einzelausgaben, meist Erstdrucke, IV. Privatdrucke

von Goethes Zeiten bis zum J. 1900, darunter 5 Hirzel

unbekannte Nummern, V. Bücher und Zeitschriften mit

Beiträgen Goethes, VI. Briefe und persönliche Beziehun-

gen, VII. Biographien und Beziehungen zu Orten; Allge-

meines, VIII. Stammbücher und Autographen, IX. Bild-

nisse. Die S. 73 — 108 nimmt das Verzeichnis der deut-

schen Literatur der klassischen und romantischen Periode

ein, das gleichfalls nicht arm an ersten Ausgaben und
Seltenheiten ist.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

205. Hauptversammlung der Oberlausiizischen Gesell-

schaft der Wissenschaften.

Görlitz, 16. Oktober.

Aus dem Jahresberichte, den der Gesellschaftssekretär

Prof. Dr. Je cht vorträgt, ergibt sich ein Bestand von

232 Mitgliedern. Veröffentlicht hat die Gesellschaft im

Jahre 1904/5 das Neue Lausitzische Magazin
(Bd. 80 u. 81) mit reichen wichtigen Beiträgen (Diplo-

matarium Joachimsteinense), den codex diplomaticus
Lusatiae superioris II zu Ende (seit 1896) und den

Anfang von codex diplomaticus Lusatiae supe-
rioris III (Görlitzer Ratsrechnungen 1375ff.), dazu eine

Sonderveröffentlichung von Dr. Rauda »Die mittel-

alterliche Baukunst Bautzens«. Am grofsen Ur-
kundenregestenkatalog, der im Archive der Gesell-

schaft aufgestellt ist, wurde fleifsig weiter gearbeitet. Die

Bibliothek fand durch Ankäufe, Schriftenaustausch und
Geschenke reiche Vermehrung. Danach hielt der Vor-

sitzende Kammerherr von Wiedebach und Nostiz-
Jänkendorf einen eingehenden Vortrag über das Ge-

sellschaftshaus, in dem er nach einem Rückblick über

die Va tausendjährige Geschichte des Gebäudes von den
Erträgen und dem Bauzustande desselben sprach. Es
wurden für Instandhaltung des Hauses beträchtliche Mittel

in den Haushalt des nächsten Jahres eingesetzt. Nach
altem Brauche folgten die Nekrologe auf die verstorbenen

Mitglieder, die Neuwahl von Repräsentanten und die

Aufnahme neuer wirklicher und korrespondierender Mit-

glieder. Nach einem Vortrage von Dr. Je cht wurde als

Preis-Aufgabe »Geschichte des 7jährigen Krieges in

der Oberlausitz € festgesetzt. Der eigentliche Preis be-

trägt 5(X) Mark, dazu kommen noch für jeden Druck-

bogen der Arbeit 32 Mark, über den Preis wird in der

Frühjahrs- Hauptversammlung 1908 entschieden werden.
— Der Etat für 1906 in der Höhe von 15462 Mark wurde
angenommen und ebenso der Rechnung für das Jahr

1904 Entlastung erteilt. — Sodann referierte der Gesell-

schaftssekretär über einen Preis von 1000 Mark, aus-

gesetzt von zwei Geschlechtsgenossen der Familie von
Lüttwitz für denjenigen, der die Urheimat des Ge-

schlechts der von Lüttwitz oder — was auf dasselbe

hinauskommt — der den Zusammenhang der Oberlau-

sitzer und Glogauischen von Lüttwitz (Luptitz) nach-

weist. Zum Schlüsse trug der Vizepräsident, Prof. Dr.

Wetzold, einen eingehenden Nekrolog auf den früheren

Vizepräsidenten Geheimrat Dr. Eitner vor.

Nen erichlenene Werke.

H. Löwe, Eine jüdische Nationalbibliothek. Berlin-

Basel, Jüdischer Verlag. M. 0,50.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

233. O. B., Kongresse und Überproduktidi. — L.

Fränkel, Eduard Grisebach als Literarhistoriker. —
Der Verein für Massenverbreitung guter Volksliteratur. —

234. R. Woerner, Hugo v. Hofmannsthal. — Br., Die

Verbreitung der grofsen Volkskrankheiten im Juli, August,

September 1905. — -rt-, Der gestirnte Himmel im Monat
Oktober. — 235. W. Kühn, Die Säuglingssterblichkeit

in München. — 235/36. B. Harms, Zur Statistik der

Unehelichkeitserscheinung (Spann, Untersuchungen über

die uneheliche Bevölkerung in Frankfurt a. M.). — 236.

W. Troeltsch, Zum 70. Geburtstag Friedrich Julius

Neumanns. — J. Weigl, Volkskrankheiten und ihre Be-

kämpfung. — 237. A. Schröer, Die Vollendung des

englischen Dialektwörterbuches. — Antonie Erben, Die

Pongauer Prangerstangen. — 237/38. Isolde Kurz, Er-

innerungen an Hermann Kurz (Der »Sonnenwirt» und
die Erzählungen). — 238. E. Frhr. Stromer v. Reichen-
bach, Ferdinand Frhr. v. Richthofen. — S., Die »Ge-

meinschaftsbewegung« in Deutschland.

Deutsche Arbeit. IV, 12 [Stifter- Heft]. F. von Saar,
Stifter-Elegie. — Prinz E. Schönaich-Carolath, Deine

Muse. — Ad. Hauffen, Einführung. — W. Fischer]
In memoriam. — J. V. Widmann, An Stifter.

Schlossar, Adalbert Stifter und Mariam Tenger.

ungedruckten Briefen Stifters; A. Stifter und Gustat

Heckman, sein Freund und Verleger. — W. Kosch,
Luise Freiin von Eichendorff in ihren Briefen an Adalber

Stifter. Nach einer ungedruckten Korrespondenz.

Hedda Sauer, An Adalbert Stifter. — G. Jungbaue r,i

Zwei Beiträge zur Literatur des deutschen Böhmerwaldeg
— 0. Wiener, An Adalbert Stifter. — Ad. Horcicka^
Adalfeert Stifter und die Schillerfeier in Linz i. J. 1859.

M. Greif, Adalbert Stifter. — P. Rosegger, Zum Gedächt-|

nis A. Stifters. — A. Sauer, Stifter und Hebbel. Rand'j

glossen zu einem Briefe Stifters. — A. Stifter, Das alt

Siegel (Erste Fassung). — D. v. Lilien er on, Stifter unc

Schleswig- Holstein. — A. John, Nietzsche -Spuren in

Böhmen. — J. Gangl, Heilsames Verbrechen.

Österreichische Rundschau. 12, Oktober. V. voi

Bauer, Die Amerikaner auf den Philippinen. — F. tJ
Haymerle, Aus dem Leben und den Tagebücher

eines österreichischen Offiziers. — H. Bahr, Der armi

Narr (Schi.). — R. Hirsch feld, »Don Juan«. — A|

Birk, Technik. II.

The Nineteenth Century and after. October. HJ
Paul, The new alliance. — 0. Eltzbacher, Th«

German danger to South Africa. — H. S. Karrj
The rupture between Norway and Sweden. — W|
Ridgeway, The Liberal Unionist party (concl.). — Fr|

Verney, A municipal concert hall for London. — Viole

R. Markham, The true foundations of Empire: thä

home and the Workshop. — C. H. K. Märten, Thfl

study of history in public schools. — S. Buss, »Thfl

trial of Jesus«. — A. Ali, An Indian retrospect an<i

some comments. — Mrs. Maxwell Scott, Sir Walte

Scott on his »gabions«. — Suzette de Zuylen d<

Nyevelt, An eighteenth - Century episode in Viennesfl

court life. — D. C. Pedder, Between two trains. — 0.|

Crawfurd, Nature gardens. — G. C. Williamson;
Queen Christina's miniature painter. — A. Baird, Ho\

Poor-law guardians spend their money in Scotland. —-^

M. MacDonach, The wooing of the electors.

The Westminster Review. October. D. S. A. CosbyJ
The decay of Parliament. — Lord Byron, Parliamentar

reform. — P. E. Robert, Modern theories of thfl

balance of trade. — W. M. Lightbody, Liberalism inj

its dotage. — J. Jamieson, Municipal enterprise. —

j

G. Jones, The Scottish judgment and the Free Churchea

— P.C.Standing, Horatio Nelson, captain's mate. —

|

G. A. Sinclair, Tenant of Anstruther. — Francea

Swiney, Women among the nations. I. — J. BaughJ
Is there a soul? — A. R. Hunt, The Kew gardens feud.]

— A. St. Walker, Whisky and wine.— D. C. Pedder,
princess of England (Mary I). — J. Cassidy, A chapterj

on Indian proverbs. — E. Gerard, To Edgar Speyer^

Revue des Deux Mondes. 15 Octobre. A. T heu-

riet, Mon oncle Flo (fin). — V. Giraud, Une corre-
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spondance inedite de Lamenais. Lettres ä M. Vuarin. I.

— R. Pinon, La Mer-.\oire et la question des detroits.

— Marquis de Segur, Julie de Lespinasse (suite). —
P. de Rousiers, La marine marchande americaine et

le nouveau projet de legislation. — C. Bcllaigue, L'evo-

lution musicale de Nietzsche. — R. Doumic, Jose-Maria

de Heredia. — T. de Wyzewa, Un touriste anglais au

temps de Shakespeare (Coryat).

Merctire de France. 15 Octobre. A. Fontainas,
Jose-Maria de Heredia. — A. Morsain, Saint-Just. —
R. de Gourmont, La vie et la morale dans les fahles

de La Fontaine. — Tei-San, Notes sur l'art japonais:

Hokusai et son ecole (suite). — C. Siger, Blancs et

noirs. — E. Duj ardin, Le prophetisme juif: Le roman

de Jeremie. — J. Roanne, Le voyage en Espagne (fin).

Archiv für Stenographie. N. F. 56,10. Fr. Prei-

sigke, Das 3T,}i.Ei&v. — D. Ohlmann, Die Stenographie

im Leben des hl. Augustinus (Schi.). — Th. Goluboff,
Die bulgarische Stenographie. — I. Kvacala, Comenius
und die Stenographie. — R. Tombo, Gabelsbergers

Redezeichenkunst in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Rudolf Knopf [Privatdoz. f. neutest. Theologie an

der Univ. Marburg], Das nachapostolische
Zeitalter. Geschichte der christlichen Gemeinden

vom Beginn der Flavierdynastie bis zum Ende Ha-

drians. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905.

XII u. 468 S. 8°. M. 9.

Wie C. Weizsäckers »apostolisches Zeitalter«

für eine frühere Epoche der Forschung einen

zusammenfassenden Abschlufs bedeutete — die

Untersuchung der neutestamentlichen Probleme

stand damals im Vordergrunde — , so bietet uns

vorliegende schöne Darstellung eine vorläufige

Zusammenfassung der Resultate der geschicht-

lichen Detailforschung, die sich in den beiden

letzten Jahrzehnten vorzüglich mit Problemen des

nachapostolischen Zeitalters beschäftigte. So bildet

das Buch eine wertvolle Ergänzung sowohl zu

C. Weizsäckers Buch als auch zu v. Dobschütz'

»urchristlichen Gemeinden«. Knopf beschränkt sich

auf die zweite Generation, kann aber um so

gründlicher auf die Verhältnisse des Überganges

vom ersten zum zweiten Jahrhundert eingehen.

Obwohl auch er alles Generalisieren zu ver-

meiden sucht, disponiert er seinen Stoff nicht

nach zeitlichen oder geographisehen Kreisen, wie

Dobschütz, sondern nach sachlichen Gesichts-

punkten: Ausbreitung, Verhältnis zu Staat und

Gesellschaft, Gemeindeverfassung, Versammlungen,

Gnosis, Theologie, Frömmigkeit. Mag zuweilen

die lokale Differenzierung darunter leiden und

manches zu sehr auf einer Fläche oder als gerad-

linige Entwicklung erscheinen, was sich in ver-

schiedenem Tempo und in verschiedener Nuan-

cierung in den einzelnen Provinzen entwickelt

hat, mögen auch die Persönlichkeiten hinter der

sachlichen Darstellung viel zu sehr zurücktreten,

so hat die Kn.sche Methode den Vorzug, dals

die sachlich zusammengehörigen Dinge auch bei-

einander stehen und ein interessanter Querschnitt

sich.^rgibt. Zu den anfechtbarsten Partien des

Buchs gehören die beiden ersten Kapitel, auch

darin ein gutes Spiegelbild der Situation. Das

Judenchristentum ist in seinen äufseren Schick-

salen gut zur Darstellung gekommen, schwerlich

aber nach seiner inneren geschichtlichen Be-

deutung. Nicht nur, dafs Kn., wie er es doch

bei den späteren Kapiteln tut, ausgiebiger auf

die Grundlage im apostolischen Zeitalter hätte

eingehen müssen — schon die jahrhundertelange

Dauer, die Kn. zugibt, ist ein Beweis, dafs

mehr innere Kraft in dieser Form des Urchristen-

tums steckte, als Kn. ihr zutraut. Auch die

Spuren der geschichtlichen Nachwirkung dürften

wesentlicher sein, als Kn. sie annimmt. Mr. Bur-

kitts Forschungen über altsyrisches Christentum

und ebenso starke Spuren judenchristlicher Sitten

in Ägypten weisen darauf hin, dafs man dem
Judenchristentum in seiner Bedeutung in der

Forschung der letzten Jahrzehnte vor lauter

»Hellenismus« nicht gerecht geworden ist. Wir
warten auf den Historiker des Judenchristentums

(Christenheit jüdischer Abstammung) sowohl wie

der Nachwirkung des Judentums auf das Chri-

stentum.

Noch mehr Widerspruch dürfte Kn. in seinen

literarischen Voraussetzungen finden; es ist nicht

alles so sicher, wie es seine Darstellung gibt.

Aber man wird finden, dafs diese Dinge, über die

sich sehr streiten läfst (z. B. auch die johanneische

Frage), für die sachliche Auffassung geringere

Bedeutung haben, als man früher meinte. Die

Zustimmung zu den von Kn. in der Geschichte

von Verfassung, Gottesdienst, Lehre und Frömmig-

keit vorgetragenen Resultaten dürfte weitergeben

als die zu seinen literarkritischen Voraussetzungen.

Freilich scheint mir auch hier die Nachwirkung

des jüdischen Elements in der Geschichte der

Sitten und Institutionen nicht ausreichend

gewürdigt und die aus dem eigensten Wesen
des Christentums innerlich und genuin heraus-

treibenden Kräfte nicht in ihrer alles An-

geeignete neu gestaltenden Gewalt zur Geltung

zu kommen. Jedoch sei darauf hingewiesen, dals

Kn. gerade in den Abschnitten über Theologie

und Frömmigkeit die Wirkung der verschiedenen

Faktoren gerecht einzuschätzen weifs, wie denn

überhaupt diese letzten Abschnitte besondere

Aufmerksamkeit verdienen.

Mit dem Gesagten ist angedeutet, wo die

Korrektur und die Fortsetzung der Arbeit ein-

setzen mufs, deren Resultate Kn. hier in schöner,

allgemein verständlicher, feiner und umsichtiger

Weise zu einem Gesamtbild vereinigt hat.

Berlin. E. v. d. Goltz.

Gustav Steude [Seminardirektor in Waldenbui^, Lic.

theol.], Praktische Apologetik. 1. Heft:

Die Unsterblichkeitsbeweise. Gütersloh, C.

Bertelsmann, 1904. 1 BL u. 156 S. 8*. M. 2,40.
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Dafs die philosophische Lehre von der Un-

sterblichkeit der Seele sich wesentlich von dem
christlichen Glauben an die Auferweckung von

den Toten unterscheidet, wird von dem Verf.

deutlich ausgesprochen (S. 1, 9). Für die Apo-

logetik ergibt sich daraus die Forderung, dafs

bei der Erörterung über die Idee eines Lebens

nach dem Tode die Eigentümlichkeit und Beson-

derheit der christlichen Hoffnung ins Auge ge-

fafst und zur Geltung gebracht werde. Wenn
trotzdem mit grofser Ausführlichkeit die mancher-

lei Arten der rationalen Unsterblichkeitsbeweise

dargestellt werden (S. 20— 143), so wird zwar

das durchweg negative Resultat, zu dem die be-

sonnene und einsichtige Kritik führt, vor einer

übereilten Verwendung dieser Beweise bewahren,

— aber es entsteht doch die Frage, ob die

deutliche Unterscheidung des philosophischen und

des theologischen Problems nicht die umständ-

liche Erörterung der zu verwerfenden Theorien

überflüssig zu machen geeignet gewesen wäre.

Dies Bedenken wird aber um so mehr betont

werden müssen, je mehr die kurzen Erwägungen,

welche der positiven Begründung der christlichen

Hoffnung gewidmet sind, teils unbefriedigend sind,

teils in blofsen Andeutungen sich bewegen. Denn

wenn einerseits die im Sinne der neueren Ver-

mitlelungstheologie vorhandene Idee des Reiches

Gottes die christliche Zukunftshoffnung als be-

rechtigt erweisen soll (S. 144 ff.), so ist dagegen

einzuwenden, dafs gerade das moderne Verständ-

nis dieser Idee die Tendenz hat, das eschatolo-

gische Interesse abzustreifen. Und wenn andrer-

seits der Satz aufgestellt wird, dafs insonderheit

Jesu Christi Auferstehung die Wahrheit des Auf-

erstehungsglaubens garantiere (S. 153), so hätte

es des Nachweises bedurft, inwiefern durch den

Glauben an die Auferstehung Jesu Christi das

Urteil über das Verhältnis Gottes zur Welt be-

einflufst wird. Infolgedessen tritt der apologeti-

sche Wert dieser Schrift hinter der Bedeutung,

welche sie als historisches Referat hat, zurück.

Die Ausführlichkeit der aneinander gereihten Zi-

tate wirkt oft ermüdend.

Greifswald. C. Stange.

G. Bonaccorsi M. S. C, Questioni bibliche. Bologna,

Druck von Pont. Mareggiani, 1904. 176 S. 8°. L. 3,25.

Im ersten Abschnitt dieses zum Teil schon in Zeit-

schriften veröffentlichten Buches behandelt der Verf. die

Vulgata auf dem Trienter Konzil. Er definiert den Be-

griff der Authentie der Vulgata, stellt fest, dafs das Dekret

»Insuper« disziplinarer Natur ist, und führt uns deutlich

die Kämpfe um die Authentizität vor Augen. — In dem
zweiten Abschnitt über die Geschichtlichkeit des Hexa-

teuchs legt Bonaccorsi die Notwendigkeit einer historisch

orientierten Fassung des antiken Begriffes der Ge-

schichte und der besonderen Art der biblischen Literatur

dar. »Die Schriftauslegung nach katholischer Lehre«,

der 3. Abschnitt, lehnt mit Beziehung auf Thomas

von Aquino den Satz ab, dafs alles, vas in den

h. Schriften steht und vom Hagiographen vertreten

scheint, fide divina zu glauben sei. -

Notizen und Mittellungen.

Xotizen.

Im Verlage von Gebauer-Schwetschke in Halle

erscheint von jetzt an unter dem Titel Preufsische
Kirchenzeitung eine kirchenpolitische Wochenschrift.

Sie wird von Pfarrer Lic. Dr. M. Schian in Görlitz

herausgegeben und will die »Christliche Welt«, deren

Freunde die Gründung der neuen Zeitung veranlafst haben,

in kirchenpolitischen Fragen entlasten. Sie wird in allen

wesentlichen Punkten das Programm der nKirchlichen V^er-

einigung« vertreten und den energischen Versuch machen,

alle die, welche bisher durch kein grofses Organ kirchen-

politischer Tendenz vertreten wurden, zum energischen

Kampf gegen die Orthodoxie zu sammeln.

UniTersitätsschriftcn.

Dissertation.

A. Steubing, Der paulinische Begriff j Christus-

leiden«. Heidelberg. 39 S.

Schnlprugramme.

J. Blaufufs, De originibus evangelii quod vocatur

secundum Matthaeum. Nürnberg, Neues Gymn. 48 S. 8".

Nen erschienene Werke.

Realencyklopädie für protestantische Theologie

und Kirche. Begr. von J. J. Herzog. 3. Aufl. hgb. von

A. Hauck. H. 163/64. Leipzig, Hinrichs, Subskr. -Fr.

M. 2 (Einzelpr. M. 4).

S. A. Kierkegaard, Samlede Vaerker. Udg. af A.

B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. 67 H.

Kopenhagen, Gyldendal. 50 0re.

Sören Kierkegaards Verhältnis zu seiner Braut.

Briefe und Aufzeichnungen aus seinem Nachlafs hgb. u.

mit einem Begleitwort versehen von Henriette Lund.

Deutsche Übersetzung von E. Rohr. Leipzig, Insel-Verlag.

Zeltschriften.

Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des

Protestantismus in Österreich. 26. Jahrg. G. Bossert,

Die Liebestätigkeit der evangelischen Kirche Württembergs

für Österreich bis 1650. — F. Seile, Eine Bekenntnis-

schrift der Stadt Steyr vom J. 1597. — J. Loserth,

Die Familie Ungnad und das Stift St. Lambrecht in den

J. 1571— 1573. — H. Schaudig, Zur Geschichte der

Beziehungen der steirischen Landschaft zu deutschen

Universitäten an der Wende des 17. Jahrh.s, — G. A.

Skalsky, Die Kirchenordnung der evang. Gemeinde A.

C. zu Triest vom J. 1778 mit ihren »Zusätzen« aus dem

J. 1781. — R. Schme.rtosch v. Riesenthal, Nikolaus

Troilus, der letzte utraquistische Rektor der Universität

Prag. — G. A. Skalsky, s Derer in Böhmen und Schlesien

Exulanten-Fragstücke. Im Jahre 1673«. — M. Grolig,

Zur Geschichte des Protestantismus im Schönhengster

Lande. — F. Schenner, Karl von Zierotins, des mäh-

rischen Exulantenköhigs , letzte Lebensjahre. — H.

Fritsche, Über die Stellung des Pastors zum Kirchen-

vorstande. — G. Frank, Das Toleranzpatent in Venedig.

— G. Loesche, Chronik der Gesellschaft. Feier des

25jähr. Bestehens am 21. Jänner 1905 mit der Be-

grüfsungsansprache von Witz-Oberlin und der Festrede

von G. Loesche. — G. Loesche und G. A. Skalsky,

Rundschau über die den Protestantismus in Österreich

(Zisleithanien) betreffenden Veröffentlichungen vom J. 1904.

Theologische Quartalschrift. 87,4. P.Vetter, Das

Buch Tobias und die Achikar-Sage. — Fr. Mai er. Ein

Beitrag zur Priorität des Judasbriefs. — Sawicki,

Gebetserhörung und Naturordnung. — H. Koch, Kennt

Origenes Gebetsstufen? — Kellner, Sterbeort und

Translation des Evangelisten Lukas und des Apostels

Paulus.

Der Katholik. 85, 7. J. Schmidlin, Bischof Otto

von Freising als Theologe. — Der Monarchianismus und

die römische Kirche im dritten Jahrhundert. — Hagio-



.093 4. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNQ 1905. Nr. 44. 2694

logisches aus Alt-Livland. — J. Schäfer, Das Prätorium

des Pilatus.

Revue d'histoire eccUsiasiique. 6, 4. L. Saltet,

Les sources de rEpavistY,; de Theodoret (fin). — M.

Vaes, La Papaute et l'Eglise franque ä l'epoque de

Gregoire le Grand (590—604) (fin). — J.-M. Vidal,

Notice sur les oeuvres du pape Benoit XII (suite

et fin). — L. Willaert, Negociations politico-religi-

euses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques

(1598—1635) (suite).

Philosophie.

Referate.

Philipp Manoloff [Dr. phil.], Willensunfrei-

heit und Erziehungsmöglichkeit (Spino-

za, Leibniz, Schopenhauer). [Berner
Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte,

hgb. von Ludwig Stein. Bd. XXXVIII.] Bern,

Druck von Scheitlin, Spring & Cie., 1904. 74 S. 8'.

Der Verf. geht von der zweifellos richtigen

Ansicht aus, dafs Erziehung nur dann möglich

sei, wenn das psychische Geschehen gesetz-

mäfsig verlaufe. Deshalb, meint er, läfst nur

eine deterministische Lösung des Willensproblems,

also die Annahme der Willensunfreiheit Erziehung

möglich erscheinen. An den deterministischen

Systemen von Spinoza, Leibniz und Schopen-

hauer will er nun seine These erhärten. Bei

Spinoza wird Erziehung dadurch möglich, dafs

der Selbsterhaltungstrieb zum Erkenntnistrieb

wird, der nach adäquaten Vorstellungen strebt,

die den Willen bestimmen. Für Leibnizens

psychologischen Determinismus ist der Nachweis

der Erziehungsmöglichkeit nicht schwer, dagegen

gibt es für den Metaphysiker Schopenhauer kein

Mittel, den unveränderlichen angeborenen Cha-

rakter zu beeinflussen. Dies gibt der Verf. un-

umwunden zu, zeigt aber, dafs die erkenntnis-

theoretischen Anschauungen Schopenhauers, wie

sie in der Schrift von der »vierfachen Wurzel«

niedergelegt sind , eine Beeinflussung der Moti-

vation zulassen.

Die anregend geschriebene Studie zeigt Ver-

trautheit mit den behandelten philosophischen

Systemen und entschiedene Befähigung und

Neigung zu rascher und energischer Synthese,

worin der Einflufs Ludwig Steins auf den Verf.

deutlich zu erkennen ist. Man sieht aber auch,

wie unzureichend die hier zugrunde liegende rein

intellektualistische Auffassung des Erziehungs-

werkes ist. Erziehung ist für den Verf. aus-

schliefsiich Willensbildung, diese aber scheint

ihm nur auf dem Wege der intellektuellen Beein-

flussung möglich. Ganz übersehen ist dabei die

grofse Rolle, welche Autorität und Gewöhnung
in der Erziehungsarbeit zu spielen haben. Ober
die grofse Bedeutung des affektiven, emotionalen

Momentes in der Willensbildung hätte den Verf.

das Buch von Payot »Education de la volonte«

(s. DLZ. 1901, Sp. 2445 ff.) belehren können.

Wer die Erziehungsarbeit nicht nur aus theo-

retischer Betrachtung, sondern aus eigener Be-

tätigung kennt, wird deshalb dem Verf. nicht zu-

geben, dafs nur die intellektualistische Psycho-

logie dem Erzieher gute Aussichten eröfifnet

(S. 6). Wir müssen den Willen durch Arbeit

erziehen und bemüht sein, Arbeitsfähigkeit

und Arbeitslust bei unsern Zöglingen zu er-

zeugen. Für diese, vorwiegend soziale Aufgabe
der Erziehung bildet aber die vom Verf. ver-

worfene voluntaristische Psychologie die weit

geeignetere Grundlage.

Wien. W. Jerusalem.

A. Voegele [Pfarrer in Schöntal, Württ., Dr.], Das
Tragische in der Welt und Kunst und der
Pessimismus. Von der Tübinger Universität mit

dem ersten Preis gekrönte Schrift. Stuttgart, in Komm,
bei Prechter, 1904. 92 S. 8». M. 1.

Im ersten Teil der Schrift legt der Verf. Schopen-
hauers Ansichten vom Trauerspiel im Leben und in der

Kunst, Bahnsens Theorien und Eduard v. Hartmanns
Lehren dar und schliefst daran eine Kritik. Im zweiten

Teile definiert er den Begriff des Tragischen, er schliefst

sich hier an Carriere, Köstlin, Rümelin, Vischer u. a.

Im Tragischen löse sich immer die schrille Dissonanz
zur Harmonie, im Tragischen müsse das Erhabene ent-

halten sein. Der Verf. bemüht sich schliefslich darzutun,

dafs der volle Wert des Leidens und die denkbar gröfste

Versöhnung in der Tragik erst durch die christliche

Weltanschauung offenbart wurde.

Notizen und Mitteilungen.

UiÜTersitätsschrifteD.

Dissertationen.

W. Andres, Die Prinzipien des Wissens nach Aristo-

teles. Breslau. 68 S.

C. Gebhardt, Spinozas Abhandlung über die Ver-

besserung des Verstandes. Eine entwicklungsgeschicht-

liche Untersuchung. T. I. Heidelberg. 43 S.

W. Wagner, Zum Problem der kollektivistischen

Geschichtsbetrachtung. Greifswald. 53 S.

Schnlpro^ramme.

R. Achsel, Über den Zahlbegriff bei Leibniz. Wil-

mersdorf b. Berlin, Bismarckgymn. 20 S.

W. Purp US, Die Dialektik der sinnlichen Gewifsheit

bei Hegel, dargestellt in ihrem Zusammenhang mit der

Logik und der antiken Dialektik. Nürnberg, Altes Gvmn.
57 S. 8".

Zeitschriften.

Philosophisches Jahrbuch der Görres- Gesellschaft.

18, 4. B. Adlhoch, Zur wissenschaftlichen Erklärung

des Atheismus (Schi.). — L. Haas, Über den Unter-

schied, näherhin über den Unterschied von Wesenheit

und Dasein. — G. Holtum, Die scholastische Philo-

sophie in ihrem Verhältnis zur Wissenschaft, Philosophie

und Theologie mit besonderer Berücksichtigung der

nradernen Zeit. — J. Seh midiin. Die Philosophie Ottos

von Freising (SchL). — A. Dyroff, Das Selbstbewufst-

sein.

Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. 13, 1.

Susanna Rubinstein, Die Energie als Wilhelm v. Hum-
boldts sittliches Grundprinzip. — W. Rein, Zur Innen-

seite der Schulreform. — J. Perkmann, Das religiöse

Gefühl und seine Entwicklung unter dem Einflufs er-

ziehenden Unterrichts. — M. Sawka, Ein Erziehungs-

fehler. — A. Kräuter, Unser höheres Schulwesen in

seinen Beziehungen zum Haus.

Amtales de Philosophie chretienne. Octobre. L.

Birot, Le roie de la philosophie religieuse au temps
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present. — P. Duhem, Physique de croyant. — F.

Mallet, L'oeuvre du Cardinal Dechamps et la methode
de l'Apologetique.

Unterrichtswesen.

Referate.

E. Zeller [Pfarrer in Windisch], Erziehungsfehler.
Ein Vortrag. Basel, Helbing & Lichtenhahn (Reich-

Detloff), 1905. 40 S. kl. 8°. Fr. 0,50.

In klarer und schlichter Art äufsert sich hier

ein erfahrener Erzieher über eine Anzahl nur

allzu häufiger Erziehungsfehler. Es kommen zur

Sprache: Verkennung des kindlichen Seelenlebens

und seiner natürlichen Äulserungen, Mangel an

Charakterbildung und Selbstzucht beim Erzieher,

fehlende Konsequenz, Ungerechtigkeit, Ungeduld,

Übermafs von Geboten, Verboten, Drohungen,

Moralpredigten.

Giefsen. A. Messer.

Ferdinand Schultz [weiland Direktor des Kaiserin Au-

gusta-Gymn. zu Charlottenburg, Prof. Dr.], Die Grund-
züge der Meditation. Eine Anleitung zum Ent-

werfen von Aufsätzen und Vorträgen für die oberen

Klassen höherer Lehranstalten, als Vorstufe zu den

Meditationen. 2. verb. Aufl. von Th. Matthias
[Oberlehrer am städt. Realgymn. zu Zwickau, Prof.

Dr.]. Dresden, L. Ehlermann, 1905. 91 S. 8". Geb.

M. 1,20.

Schultz' , Meditationen' sind zum ersten Male vor

zwanzig Jahren erschienen. Der Verf. hält bei der Frage

nach der Methode für die Aufsatz- und Vortragsübungen

im deutschen Unterricht vor allem seine Einteilung der Auf-

gaben nach einem neuen Gesichtspunkt für grundlegend.

Die nach den Stoffen sei schief. Ferner müfste eine aus-

reichende Methode neben den formalen auch die realen

Gesichtspunkte als Grundlage der Meditation in Vorschlag

bringen. Wo der Verf. über die Vorgänge des Seelenlebens

bei der Meditation berichtet, folgt er im wesentlichen

Lotzeschen Gesichtspunkten. Im ersten, allgemeinen Teil

behandelt er die Aufgabe im allgemeinen und im ein-

zelnen und die Lösung nach Auffindung, Einteilung,

Anordnung des Stoffes. Der zweite, besondere Teil er-

örtert die Schilderung und die Untersuchung. Ein An-
hang beschäftigt sich mit Einleitung und Schlufs. — In

der neuen Auflage hat Matthias z. T. sachliche Änder-

ungen, z.T. Zusätze angebracht. Auch die »Meditationen«

selbst erscheinen jetzt unter seiner Leitung. Wir wer-

den Gelegenheit nehmen, auf sie zurückzukommen.

Notizen und Mitteilungen^

Gesellschaften und Tereine.

9. Hauptversammlung des Vereins zur Förderung des

lateinlosen höheren Schulwesens.

Frankfurt a. M., 8. Oktober.

Der Vorsitzende Direktor Dr. Hintzmann (Elber-

feld) erklärte in seinen Tätigkeitsberichte, dafs es noch

nicht gelungen sei, völlig einwandsfreie Unterlagen über

die Ergänzungsprüfungen zu sammeln; auch sei die

Apothekerlaufbahn und die Zahnheilkunde für die Ober-

realschulabiturienten noch nicht freigegeben worden;

dagegen scheine für die Berechtigung zum medizinischen

Studium eine günstige Entschliefsung des Bundesrats in

Aussicht zu stehen, nachdem Baden die volle Gleich-

berechtigung zu sämtlichen Prüfungen für den höheren

Staatsdienst gewährt habe. Den Wünschen des Vereins

entspreche auch die neuerdings erfolgte Zulassung des

lateinischen Privatunterrichts an den Oberrealschulen;

nur die besondere Bezahlung dafür sei anstöfsig. Prof.

Reins Ansicht, die Fachbildung der Seminarjen sei mit

der allgemeinen Bildung der Oberrealschulen gleichwertig,

könne der Verein nicht teilen. Nach den bisherigen

Erfahrungen habe sich die von den Oberrealschulen für

das Universitätsstudium gegebene Vorbildung allgemein

bewährt. Indes könne der Vorstand des Vereins die

Forderung, dafs die Oberrealschüler beim medizinischen,

die Gymnasiasten beim philologischen und theologischen

Studium bevorzugt werden, nicht gutheifsen, wünsche

vielmehr Gleichberechtigung. Von den Schülern der

höheren Lehranstalten in Preufsen besuchten Tl^/g Gym-
nasien und Realgymnasien, 29% Oberreal- und Real-

schulen. Erfreulich sei der Umstand, dafs die preufsische

Regierung neuerdings mehr als bisher die Errichtung von

Realschulen in den östlichen Provinzen begünstige. — Nach

der Rechnungslegung des Kassenführers und dem Bericht

über die Vereinszeitschrift sprach nach der Nat.-Z. Prof.

Prefsler (Hannover) über die Rang- und Gehalts-
verhältnisse der Direktoren der Realschulen. Die Ver-

sammlung verlangte von neuem Gleichberechtigung und

Gleichstellung der Direktoren von NichtvoUanstalten mit

denen an Vollanstalten. — Oberlehrer Dr. Brofsmann
(Görlitz) besprach die Zusammensetzung der Lehrer-

kollegien der Realschulen. Die Entwicklung des

Realschulwesens habe in den letzten Jahrzehnten un-

geheure Fortschritte gemacht, nur die Zusammensetzung
der Lehrerkollegien sei noch rückständig. Nach einer

Ministerialverfügung vom Jahre 1878 müfsten die Lehrer-

kollegien zur Hälfte aus seminaristisch vorgebildeten

Lehrern bestehen. Wenn die Verhältnisse hierin auch

besser geworden seien, so erteilten doch an Real-

anstalten noch immer 18% seminaristisch vorgebildeter

Lehrer in wissenschaftlichen Fächern Unterricht. Da die

Realschulen jetzt den anderen sechsklassigen Lehr-

anstalten gleichgestellt seien, forderte er den Vorstand

auf, für die Aufhebung jenes Ministerialerlasses einzu-

treten. — Ferner behandelte Oberlehrer Dr. Swet (Ham-

burg) die Frage der Handelsrealschule und machte

eingehende Vorschläge über die Zusammensetzung der

Lehrpläne, wobei er das in Frankfurt, Hamburg, Dresden

uud Köln ausgebaute System befürwortete. — Direktor

Hintzmann (Elberfeld) sprach über die häuslichen
Arbeiten der Schüler der oberen Klassen und

empfahl, jede Unterrichtsstunde wie an der Elberfelder

Oberrealschule nur 45 Minuten dauern zu lassen. Da-

durch würde es möglich, 36 Wochenstunden auf 6 Vor-

mittage zu verteilen und die Nachmittage zur Erledigung

der häuslichen Arbeiten , für Schwimmen , Turnspiele,

Rudern usw. frei zu lassen. — In der öffentlichen

Sitzung hielt Oberstudiendirektor Dr. J.Ziehen (Berlin)

einen Vortrag über Schulpolitik und Schulpäda-
gogik. Unter den Bedenken, die sich gegen die gegen-

wärtigen Erscheinungen auf dem Gebiete der Schulpolitik

erhöben, wiege eines besonders schwer: die schulpoli-

tische Literatur arbeite nicht ausreichend nach den Ge-

setzen der wissenschafthchen Forschung und des wissen-

schaftlichen Denkens. Mancher schreibe über Schulfragen,

ohne dafür irgendwie zuständig zu sein. Diese Flug-

schriften trügen in den Oberlehrerstand die schwersten

und überflüssigsten Gegensätze und erzeugten bei den

Eltern jenen Schulhafs, unter dem bereits sämtliche

höheren Schulen zu leiden hätten. Man lasse die

Sezessionspädagogik, die, wie die Sezession in der Kunst,

gewifs ihre Berechtigung habe, ruhig gewähren, nur solle

sie nicht den Anspruch erheben, alle bisherigen Mittel

des Schulwesens kurzerhand als unbrauchbar zu ver-

werfen. Auch sei ferner zu wenig bekannt, dafs nicht

die Schulart, die Schulform, sondern der in der Schule

herrschende Geist das Entscheidende ist. Mangelnde

Beherrschung des Ganzen führe zur Einseitigkeit, wie

z. B. zu dem Kampfe zwischen den Fachwissenschaften

um den Vorrang in der Schule. Durch die Pflege des

Fachschulwesens werde die Schulart heruntergedrückt.

Genau so verkehrt sei aber vom Standpunkt der Volks-
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erziehung auch die Einheitsschule. Unser ganzes öffent-

liches Leben, unsere ganze Kultur brauche das Neben-

einanderwirken von Leuten, die auf dem Gymnasium, und

von solchen, die auf Realanstalten vorgebildet worden sind.

Die einen hätten gelernt , historisch vorzugehen , die

anderen mit klarem Blick die Erscheinungen des Lebens

aufzufassen. Humanisten im schönsten Sinne des Wortes

seien die Vertreter aller höheren Schulen , aber Huma-
nisten im Sinne der Pädagogik wollten gar nicht alle

sein. Auch müsse damit aufgehört werden, der höheren

Schule Lasten aufzubürden, die sie nicht tragen könne,

und im selben Mafse das Elternhaus auszuschalten.

Die höhere Schule solle sich ihrer Grenzen bewufst

bleiben, innerhalb dieser Grenzen sich aber gehörig ihrer

Haut wehren. Um einen besseren Grund für das wissen-

schaftliche Urteil in schulpolitischen Angelegenheiten zu

legen, müfsten Arbeitsstellen geschaffen werden, wo die

schulpolitische Wissenschaft in ausreichendem Mafse

betrieben werden könne : wir brauchten eine Universitäts-

professur für Pädagogik. Erfreulich sei es, dafs neuer-

dings die Schulmänner auch in die leitenden Verwaltungs-

stellen berufen werden. Die mangelnde Wissenschaft-

lichkeit habe auch zu der Verhetzung der Eltern geführt.

Durch Volksvorlesungen und gedruckte Schulführer

sollten in jeder Stadt die Eltern über die Schulfragen

aufgeklärt werden. Wenn man sage, die Forderungen
der Gegenwart müfsten von der Schule erfüllt werden,

so sei das nichts als eine gefährliche Redensart. Not-

wendig sei aber, dafs die Gegenstände der Lehrtätigkeit

in den höheren Schulen von berufener Seite öfter über-

prüft werden, damit sich keine Rückständigkeit gegenüber
der Entwicklung in Wissenschaft und Leben ergebe.

Schnlprogramme.

R. Stahlecker, Beiträge zur Geschichte des höheren

Schulwesens in Tübingen. Tübingen, Gymn. 102 S. 8°.

J. A. Bernhard, Mitteilungen zur Geschichte des

Vitzthumschen Gymnasiums. Dresden, Vitzthum. Gymn.
32 S. mit 5 Taf.

F. Radke, Die methodische Entwicklung des Ge-

sichtssinnes durch den Zeichenunterricht. Aschen, Ober-

realschule. 22 S.

C. Weber, Die Behandlung der französischen und
englischen Literaturgeschichte in den Oberklassen der

Realanstalten. Halle, Oberrealsch. 23 S.

G. Kemlein, Zum Unterricht in der analytischen

Geometrie an den humanistischen Gymnasien Bayerns.

Ludwigshafen a. Rh., Gymn. 28 S. 8».

Neu erschienene Werke.

Konrad Bitschins Pädagogik. Das vierte Buch des

enzyklopädischen Werkes: „De vita conjugali.* Nach
der latein. Handschr. zum 1. Male hgb. , mit deutscher

Übersetzg., histor.-literar. Einleitung, sowie mit Erklärun-

gen und Anmerkungen versehen von R. Galle. Gotha,

E. F. Thienemann. M. 6.

O. Mefsmer, Grundlinien zur Lehre von den Unter-

richtsmethoden. Leipzig, Teubner.

, Kritik der Lehre von der Unterrichtsmethode. Ebda.

F. Schultz, Meditationen. Eine Sammlung von Ent-

würfen zu Besprechungen und .Aufgaben für den deutschen

Unterricht in den oberen Klassen höherer Lehranstalten.

Neu bearb. von Th. Matthias. 4.-6., 10. 11. Bdch.

Dresden, L. Ehlermann.
W. Paszkowski, Lesebuch zur Einführung in die

Kenntnis Deutschlands und seines geistigen Lebens.

2. Aufl. Berlin, Weidmann. Geb. M. 3,20.

Zeitschriften.

ComettiuS'Blälter für Volkserziehung. 13,4. Die

Volkswohlfahrtspflege und die Landes - Versicherungs-

anstalten. — A. Marcuse, Studentische Unterrichts-

kurse für Arbeiter. — G. Fritz, Wehrkraft durch Er-

ziehung. — H. Pudor, Japanische Erziehung. — Die

Bedeutung öffentlicher Lesehallen im Kampfe gegen den

.\Ikoholismus. — G. Albrecht, Jugendlehre und Selbst-

erzifhung.

Blätter für das bayerische Gymnasial-Schulwesen.
September-Oktober. M. Vogt, Untersuchungen zu den
gymnastischen Knabenspielen der alten Hellenen. —
O. .Meiser, Festtage in Athen. — E. Brand, Der Erste

Internationale Kongrefs für Schulhygiene in Nürnberg.
— Fr. Fischer, Die Durchführung der ungeteilten Ar-

beitszeit in den drei unteren Klassen des Theresien-

Gymnasiums. — J. Lengauer, Über neuere Vorschläge

zur Reform des mathematischen Unterrichts.

Revue pedagogique. 15 Septembre. E. Lavisse,
La patrie. — G. Compayre, Demia et l'education des

fiUes. — H. Simard, L'education d'apres le „Tarn tu

Kinh". — G. Weulersse, Les »Souvenirs* de M. P.

Doumer. — M. Pellisson, Les bibliotheques scolaires

en Allemagne. — H. Gibault, L'enseignement des Scien-

ces ä l'ecole primaire. — M. Kuhn, Un requisitoire

americain contre le foot-ball. — A. Levy, Un voyage
en Allemagne.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

t Louis-P. Betz [aord. Prof. f. vergl. Literaturgescb.

an der Univ. Zürich], La litterature comparee.
Essai bibliographique. Introduction par Joseph
Texte. 2e edition augmentee, publice, avec un

index methodique, par Fernand Baidensperger
[Prof. f. vergl. neue Lit. an der Univ. Lyon]. Strafs-

burg, Karl J. Trübner, 1904. XXVIII u. 410 S. 8".

M. 6.

Eine Bibliographie über ein einigermafsen

umfangreiches Gebiet ist immer ein Wagnis, zu-

mal die Kritik hier am leichtesten mit positiven

Beanstandungen einsetzen kann. Es war deshalb

mit Freude zu begrüfsen, dafs Betz die Selbst-

losigkeit besessen bat, sein bibliographisches

Material über das geradezu unermefsliche Gebiet

der vergleichenden Literaturgeschichte zu ver-

öffentlichen; dafs er Anerkennung fand, beweist

die zweite, in Wahrheit (wenn man nämlich die

erste Veröffentlichung in der Revue de philologie

francaise et de litterature mitrechnet) dritte

Auflage, in der das Werk bereits vorliegt. Die

Disposition ist glücklich: nachdem die allge-

meinen Beziehungen und theoretischen Studien

aufgezählt sind, werden die Wechselbeziehungen

der wichtigsten Länder untereinander in ihren

Bearbeitungen registriert, wobei die Dichter, die

auf die gesamte Weltliteratur eingewirkt haben,

besonders herausgehoben werden — wie wenige

sind es doch! — für Frankreich also Moliere,

für England Shakespeare, für Deutschland Goethe.

Es ist zu begrüfsen, dafs das in solchen Zu-

sammenstellungen gern vernachlässigte klassische

Altertum Aufnahme gefunden hat, wenn dies

Kapitel begreiflicherweise auch vorläufig noch

ziemlich unzulänglich ausgefallen ist. Da zu-

sammenhängend auf dem behandelten Studienge-

biete noch kaum gearbeitet worden ist, war es

nicht leicht, den Stoff im einzelnen zu dis-
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ponieren. Die gewählte Lösung, die Arbeiten

innerhalb ihrer Paragraphen sich chronologisch

folgen zu lassen, ist jedenfalls die einfachste, da

diese Zusammenstellung so ungezwungenen An-
schlufs an Jellineks jährliche Bibliographie findet;

so lange das Buch nicht erheblich umfangreicher

wird, ist der Stoff ja zu übersehen.

Eins darf der Benutzer freilich nie vergessen:

dafs es sich um eine nur in Partien systematische,

in anderen fast zufällige Materialsammlung handelt,

die jedem einzelnen die Pflicht bestmöglicher Er-

gänzung auferlegt. Und ein zweites: das Beste,

was vorläufig auf vergleichendem Gebiet vorliegt,

ist, um sich nicht im Grenzenlosen zu verlieren,

absichtlich fortgelassen worden, die grofsen lite-

rarhistorisorischen und philosophischen Arbeiten

nämlich, die nebenher auch die internationalen

Einflüsse behandeln, also die wichtigen Abschnitte

in Hayms Herder, E. Schmidts Lessing, Weifsen-

fels' Goethe, um nur einige gerade für vergleichende

Literaturbetrachtung grundlegende Arbeiten zu

nennen. Literaturgeschichten fehlen natürlich

auch, und was ist Literaturvergleichung ohne

Hettners Werk? Will man sich den ganzen

Umfang dieser Lücken klar machen, so braucht

man sich nur der Arbeiten über unsere mittel-

alterlichen Epiker zu erinnern, deren jede zum
Thema Beiträge liefert. Neben Bücherkenntnis

und Finderglück kann die vorliegende Zusammen-
stellung also nur als wertvolle Unterstützung

gelten: zahlreiche Zeitschriften sind ausgezogen,

und viele abgelegene Monographieen, auch

Dissertationen sind aufgezählt; so wenig man
irgendwo für ein bestimmtes Gebiet alles ver-

einigt finden wird, so gewifs kann man darauf

rechnen, etwas einem sonst Entgangenes anzu-

treffen. Die Anführungen sind, so weit ich

nachgeprüft habe, korrekt gegeben, ein Sach-

register erleichtert die Orientierung.

Berlin. Kurt Jahn.

Max GrÜnert [ord. Prof. f. orient. Philol. an der deut-

schen Univ. in Prag], Arabische Lesestücke,
zunächst für Vorlesungszwecke. 2. Heft: Arabische
Prosa. Text und Glossar. Prag, Gustav Neugebauer,

1905. 1— 54 u. 1— 150S. 4» (Autotypie).

Nach kaum zwei Jahren (vgl. DLZ. 1904,

Nr. 22, Sp. 1360) hat Grünert soeben wieder

in sehr gefälliger Autotypie den zweiten Teil

seiner auf fünf Teile berechneten arabischen

Chrestomathie erscheinen lassen. Man kann

auch diesem, arabische Prosa enthaltenden Teile

dasselbe uneingeschränkte Lob zollen, das der Ref.

dem ersten Teile dieses trefflichen Lehrbuches

gegenüber ausgesprochen hat, und das am besten

auch dadurch bestätigt wurde, dafs die meisten

Lehrer des Arabischen, wie dies der Ref. selbst

von vielen Fachkollegen zu hören Gelegenheit

hatte, bei ihren Interpretationen dieses Hilfsbuch

mit grofsera Nutzen für ihre Schüler benutzen.

Wie pädagogisch richtig Gr. auch diesmal

die Texte ausgewählt hat, ersieht man am besten

daraus, dafs die verschiedensten, natürlich nur

klassischen Schriftsteller hier zu Worte kommen,
und zwar werden nach dem ersten Stücke, das

164 Sprichwörter und sprichwörtliche Redens-

arten, die G. W. Freytags »Arabum Proverbia«

entnommen sind (S. 1— 4), und dem -zweiten

Stücke, das Aussprüche, Anekdoten und Er-

zählungen (S. 5— 15) enthält, Stücke aus Ibn

Hisäms Leben Mohammeds (die Geburt, die Heirat

mit Chadiga, die Flucht, Muharamed und Abu
Bekr in der Höhle und Tod Muhammeds) (S. 15

— 27), zwei längere Texte über die Gründung
Bagdads und der Untergang der Barmakiden aus

Tabaris Annalen (S. 27—40), ein Stück der

Einleitung und ein Auszug aus dem Artikel

»Ägypten« aus dem berühmten geographischen

Werke des Maqdisi (S. 41— 46) und endlich die

Einleitung und die 3. Reise aus der Geschichte

»Sindbad der Seefahrer« des bekannten Märchens

aus 1001 Nacht (S. 47— 54) uns dargeboten.

Man ersieht schon aus dieser Zusammenstellung,

dafs der Schüler hier in ungemein trefflicher

Weise mit den verschiedenartigsten und dabei

sehr interessanten Arten arabischer Prosa ver-

traut gemacht wird. Dabei halte ich die Aus-

wahl der Stücke aus dem Tabari und Maqdisi

für ganz besonders trefflich. Ob freilich das

erste Stück : Sprichwörter und sprichwörtliche

Redensarten, das gewifs viel Spielraum zur Er-

örterung altarabischer Kulturverhältnisse, wie Gr.

richtig bemerkt, bietet, nicht besser an den

Schlufs dieses oder den Anfang des nächsten

Bandes hätte gesetzt werden sollen, möchte ich,

zumal Gr. selbst nicht apodiktisch dieses Stück

für die erste Lektüre dieses Teiles empfiehlt,

nicht gerne entscheiden. Gewifs, ein vorzüg-

licher Lehrer wird an der Hand dieser Redens-

arten viel nützliches seinen Schülern beibringen

können, aber ihre Lektüre wird selbst Geübteren

Schwierigkeiten bereiten.

Das in einem besonderen Hefte angefügte

»Glossar« , das alle dermalen in Gebrauch

stehenden kleineren Wörterbücher überflüssig

macht, ist mit wahrem Bienenfleifse gearbeitet.

Ausgezeichnete philologische und lexikalische

Kenntnisse ersieht man aus fast jedem der

Artikel. In ihnen wird den Schülern nicht

nur ein blolser Behelf zur Ermittelung des

Wortsinns, sondern auch eine den oben ge-

nannten Schriftstellern eigene Phraseologie dar-

geboten. Die Texte sind fast durchgehends

vollständig vokalisiert; Schreibfehler sind mir

nur äufserst selten aufgefallen. So hat uns

Gr. auch durch diesen zweiten Teil seines aus-

gezeichneten Lehrbuches zu grofsem Danke ver-

pflichtet, und auch dieser Teil wird ohne Zweifel

viele Freunde sich erwerben.

Prag. D. Herzog.
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Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Im Dorfe Smolczyc im Gouvern. Minsk ist nach der

Gaz. Polska ein anveroffentlichtes Manuskript
von Adam Mickiewicz gefanden worden, das den
Titel »Szcznpak Koldyczewski». Ballade führt.

Gesellschaften und Vereine.

4S. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer.

Hamburg, 3.-7. Oktober.

(Fortsetzung.)

Am zweiten Tage berichtete in der pädagogischen
Abt. Geh. Rat Prof. Dr. F. Klein (Göttingen) über die

bisherige Tätigkeit und die Zielpunkte der von der Ge-
sellschaft deutscher Naturforscher und Arzte
niedergesetzten Unterrichtskommission. Sie

verlangt, dafs der den Naturwissenschaften innewohnende
Bildungsstoff in den Oberklassen der Gymnasien voll

zur Geltung komme, dafs der naturwissenschaftlich-

mathematische Unterricht aul ein Mindestmafs von 7

Wochensiunden festgelegt und die Biologie in den Lehr-

plan aufgenommen werde. Solange die humanistischen
Anstalten an Zahl die realistischen so sehr übertreffen wie
jetzt und die Mehrzahl der Männer, die später in lei-

tender Stellung auf die Gestaltung unseres öffentlichen

Lebens Einflufs erhalten, aus ihnen hervorgeht, sei eine

gründliche naturwissenschaftliche Bildung auch für die

Abiturienten dieser Lehranstalten unerläfslich. In der

Diskussion traten mehrere Redner für die Einführung des

biologischen Unterrichts auf den Gymnjisien, Prof. C. F.

Lehmann (Berlin) für dessen Verbindung mit der philo-

sophischen Propädeutik ein. Prof. Dr. Fricke (Bre-

men) trat für geologischen Unterricht ein. Die Anschau-
ung müsse den Vortritt haben. Professor Lasso

n

(Berlin) behauptete, dafs der Schüler von all den neuen
Lehrfächern, die man ihm aufbürden wolle, ganz konfus
werden werde. Hierauf sprach Prof. Weifsenfeis
(Berlin) über das Thema: »Läfst sich aus Über-
setzungen eine den Zielen des höheren Unterrichts

entsprechende Vertrautheit mit der alten Literatur, Ge-

schichte und Kultur gewinnen?« und trat dem Vorschlage,

aus Übersetzungen ohne einen grofsen Aufwand von
Kraft und Zeit die Kenntnis des Altertums gewinnen zu
lassen, entschieden entgegen. Ein mit sprachhcher Kunst
in moderner Sprache ausgearbeiteter Bericht über alte Lite-

raturwerke lasse immer noch mehr von dem Geiste jener

Originale einfangen, als selbst gute Übersetzungen, weil

in diesen die Sprache auch immer noch wie gelähmt
und ihrer besten Kräfte beraubt erscheine. An den
Vortrag schlofs sich eine Diskussion. — In der germa-
nistischen Abt. teilte über den Stand der Arbeiten am
Grimmschen Wörterbuch Prof. Strauch (Halle)

folgendes mit: Auf der Philologenversammlung zu Halle

(Oktober 1903) hat die Germanistische Sektion einstimmig

den Beschlufs gefafst, die Sache des Deutschen Wörter-

buchs als die ihrige zu betrachten und sie bis zu seiner

Vollendung auch für die künftigen Philologenversamm-
lungen ein- für allemal auf ihre Tagesordnung zu setzen.

Die Reichsregierung ist bemüht gewesen, den damals
ausgesprochenen Wünschen um Gewährung weiterer

Mittel und Hilfskräfte entgegenzukommen. Seit Oktober
1903 sind im ganzen 9 Lieferungen erschienen, 5 wei-

tere sind im Druck bezw. handschriftlich fertiggestellt.

Weitere Unterstützung durch die Reichsregierung bleibe

nach wie vor wünschenswert. Str. unterbreitete der

Sektion Anträge auf Grund von Informationen, die bei

den Bearbeitern des Wörterbuches selbst eingeholt worden
sind. Diese Anträge nahm die Abt. einstimmig an. — In

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abt.

sprach Prof. Dr. H. Schubert über die Probleme der
Ganzzahligkeit in der algebraischen Geometrie,
Prof. Dr. F. Bohnert über physikalische Schüler-
übungen auf der Mittelstufe der Realanstalten.

In der 2. allgemeinen Sitzung hielt den ersten

Vortctg Prof. Dr. A. Conze (Berlin): »Pro Pergamo«.
Unter Vorführung einer Anzahl von Lichtbildern wurde
der bisherige Verlauf der Untersuchungen in Pergamon
geschildert. Von zwei noch zu stellenden Forderungen
erscheine die eine, die der Durchforschung der ganzen
Königsstadt, gegenwärtig als gesichert. Die zweite sei die

der Fürsorge für die Erhaltung der aufgedeckten Denkmäler-
reste an Ort und Stelle. C. stellte sie als eine in Zukunft
von Deutschland aus zu erfüllende Pflicht hin. — In dem
zweiten Vortrag behandelte Prot. Lic. A. Metz (Hamburg)
den Pflichtbegriff innerhalb Goethiscber Ethik.
Goethes Weltanschauung ist Naturalismus, die Frage
nach der Bedeutung der Pflicht bei Goethe setzt darum
die andere voraus: Ist eine naturalistische Ethik möglich?
Der Goethische Naturalismus sehe in der Natur nicht

blofs das in ewigem Kreislauf sich wiederholende me-
chanische Spiel blinder Kräfte, sondern dahinter einen

Drang, der im Wiederholen Neues zeigt, beides fafst er

zusammen in dem Wort »die Gott-Natur«. Ist Gott

mit der Natur eins, so entwickelt er selbst sich in ihr,

und seine Selbstentwicklung ist seine Selbstverwirk-

lichung. Sein Ziel ist das Schlufsglied der ganzen Ent-

wicklung: der bewufste Geist im Menschen. Die grund-
sätzliche Stellung und Aufgabe des Menschen ist also:

Gott auf der Erde zu offenbaren, d. h. zu verwirklichen

als bewufsten Geist. Welchen Weg geht er dazu?
Seine Naturausrüstung ist ein tierischer Organismus mit

den tierischen Seelenkräften Lebenstrieb und Empfin-
dung. Den Geist erzeugt er daraus durch Steigerung

mittels der Sprache. Durch die Sprache gelangt er vom
Empfinden zum Denken und so zu Wissenschaft und
Kunst oder zu Wahrheit und Schönheit. Beide bilden

die Formen, in denen der Geist sich selbst darstellt

(erkennt und anschaut). Sprache, Wissenschaft und
Kunst sind das Werk der Geschichte. Diese sei das

Ringen der Menschheit um den Besitz der Erde, und als-

bald tue sich hier ein neues Feld auf: die sittlichen

Begriffe. Die Tugenden der Aufopferung und Selbst-

beschränkung, die Begriffe des Eigentums, der Treue,

der Gerechtigkeit, Achtung vor fremdem Leben usw.
entstehen aus den Bedingungen des Zusammenlebens.
Die Idee der Menschheit als einer geistigen Gemeinbürg-
schaft und die Forderung der allgemeinen .Menschenliebe

schliefse den sittlichen Horizont ab. An dem so sich

bildenden neuen Bewufstseinsinhalt lernt der .Mensch

sich erst als Geist erkennen und gewinnt die neue Pflicht

der Selbstachtung. Nach der asketischen Überspannung
des Geistideals im Mönchtum und ihrer Korrektur durch

die Reformation fassen wir heute im Goethischen Sinne

den Menschen als ein sinnlich-geistiges Wesen auf, und
dessen Aufgabe kann nur lauten: mit den Mitteln der

Sinnlichkeit den Geist in der sinnlichen Welt zu ver-

wirklichen und zwar sowohl in sich selbst durch Dis-

ziplinierung der Triebe und Leidenschaften als auch
durch Mitarbeit an der Gemeinschaft zur Herstellung

der geistigen Gemeinbürgschaft der Menschheit. Diese

Arbeit vollzieht sich nach der gemeinen Meinung durch

den freien Willen, indem er sie sich als Pflicht vorhält.

Allein der Wille ist nach naturalistischer Anschauung
nicht frei. Er wird vielmehr auf seinen drei Stufen erst

in Bewegung gesetzt durch die Empfindung von Lust

und Schmerz, durch die V^orstellung des Nützlichen oder

Schädlichen, endlich durch die sittlichen Begriffe —
wenn diese ins Wertgefühl eingehen und hier als Förde-

rungen oder Hemmungen des Daseins bewufet werden.

Der Wille kann also niemals durch die blofse Forderung

versittlicht werden, sondern nur dadurch, dafs die sitt-

lichen Begriffe durch Einführung ins Wertgefühl zu be-

wegenden Kräften, zu »Motiven« gemacht werden. Dies

geschieht durch die Erziehung. Sie geht von der Ge-

meinschaft aus, für die sie ein Gebot der Selbsterhaltung

ist. Hier finde die Pflicht als pädagogisches Hilfsmittel

ihre Stelle. Seien die sittlichen Begriffe durch Belehrung

und Gewöhnung ins Wertgefühl eingeführt, so folge der
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Wille ihnen automatisch, und dieser Gang wird geregelt

durch das Gewissen, das kein Urphänomen, sondern
eine rein funktionelle Erscheinung ist. So wäre die

Lösung der sittlichen Aufgabe auf dem blofsen Wege
der Natur gesichert, wenn nicht auch die sinnliche Seite

im Menschen fortbestände und ihren Einflufs auf den
Willen ausübte. In der Tat kann sie infolge fehlerhafter

Naturanlage oder von Mängeln der Erziehung die Lö-

sung der Lebensaufgabe verhindern, und dann ist das
Leben des Menschen gescheitert. Doch hat auch hier

die Natur dem Menschen die Möglichkeit gegeben, sich

ihrem Zwange zu entziehen. Sie hat ihm das Bewufst-

sein gegeben, in dem sich auch die Mechanik seiner

inneren Einrichtung zurückspiegelt; und wie er der

äufseren Natur durch Anpassung an ihre Mechanik
scheinbar unmögliche Wirkungen abringt, so kann er

auch in sich Vorstellungen, Empfindungen und Willens-

antriebe so trennen, verbinden und ordnen, dafs aus
zerstörenden Leidenschaften Kräfte des Guten werden.
Das ist Selbsterziehung, durch Behandlung seiner selbst

als Natur, die das Werk der Erziehung vollendet und
vom sittlichen Automaten zur sittlichen Autonomie und
so zur sittlichen Freiheit führt, in der der Wille nur
sittlichen Antrieben gehorcht. Auch hier findet die

Pflicht ihre Stelle als ein Hilfsbegriff, durch den der

Mensch selbst sich das Ideal vorhält. Da werde Pflicht

(nach Goethe): »wo einer liebt, was er sich selbst

befiehlt». Auf allen Stufen aber erscheine der Mensch
als Werkzeug Gottes, und seine Sittlichkeit sei, nichts

anderes als Werkzeug sein zu woUen. — Den Schlufs-

vortrag der Sitzung hielt Prof. Dr. J. Geffcken (Ham-
burg) über altchristliche Apologetik und griechi-
sche Philosophie. Die Betrachtung des Verhältnisses,

das zwischen der eine grofse Menge von Schriften um-
spannenden christlichen Apologetik und der griechischen

Philosophie obwaltet, hat nur der nüchternen Erkenntnis

einer geschichtlichen Entwicklung zu dienen. Die lite-

rarische Verteidigung des Christentums steht wie die

moralische und apokalyptische Literatur der Christen

wesentlich auf jüdischem Boden, und so wird auch ihr

Verhältnis zur griechischen Philosophie durch die An-

schauungen der jüdischen Hellenisten vorgezeichnet: von
den Juden, die ihre Angriffe auf das hellenische Götter-

und Götzenwesen der griechischen Philosophie ent-

nehmen, lernen die Christen, sich ihrer Feinde zu
wehren und ebenso wie die Juden, ja mit ihnen, emp-
finden sie den Konflikt zwischen dem eigenen philo-

sophischen Vorgehen und dem Wesen ihrer neuen
geoffenbarten Religion: sie gewinnen einen Ausweg
durch die Annahme, die Griechen, vor allem Piaton,

hätten ihre Weisheit der Bibel zu verdanken. Freilich

haben die Christen diese jüdische Erbschaft nicht en

bloc übernommen, sondern, ungebildet, wie sie zum
grofsen Teil noch waren, lange Zeit gebraucht, um den
von den Juden durchmessenen Weg noch einmal zurück-

zulegen und in den Besitz der griechischen naiSsia zu
treten; wie der Stil und die Ausdrucksmittel ihrer

Schriften, so ist die Anschauungsweise der Apologien

noch ganz unentwickelt, und man darf daher in diesen

ersten unentwickelten Apologeten nur dürftige Sophisten,

einen niederen philosophischen Klerus erblicken, der

durch seine oft mehr als schlechte Vorbildung verhindert

wird, mit den gleichzeitigen heidnischen Philosophen,

deren Wissen auch oft recht unselbständig ist. Schritt

zu halten. Das zeigt sich namentlich in dem Mangel

an selbständiger Lektüre Piatons, mit dessen Kernstellen

man fortwährend operiert, ohne sie aus Piaton selbst

entnommen zu haben. So lebt dies philosophische

Apologetentum der älteren Zeit in der Hauptsache von

Exzerptenweisheit und von alten, immer wieder aus-

getretenen Gemeinplätzen. Aber man benützt nicht nur

die Philosophen, sondern man rechnet sich wieder und

wieder zu ihnen, ja man wird auch von den Gegnern

als philosophische Sekte betrachtet. Recht bezeichnend

ist auch die Stellung der Apologeten zu Sokrates. Der

grofse Athener stand damals wieder im Vordergrund

des ethischen Fragen besonders zugewandten Zeitalters;

jeder Dulder im Philosophenmantel sah in ihm ein Vor-

bild. Nicht anders die Christen; sie berufen sich in

ihren Nöten auf ihn und seinen heiligen Unschuldstod.

Gleichwohl aber beginnen sie doch bald allerhand an

ihm auszusetzen und können namentlich nicht darüber

hinwegkommen, dafs er in seiner Sterbestunde ein Opfer

zu vollziehen befohlen habe. Später hat dann das er-

wachsene Christentum sich dieses seines Nothelfers im
heidnischen Lager selbst ganz zu entledigen gewufst.

Am Endpunkt steht Augustin, der gröfste Apologet des

Christentums. Er ist der Freund der Philosophie, der

Kenner Piatons, den er gleichwohl nicht im Urtexte las;

auf Augustins System ist der Athener von beträchtlichem

Einflüsse gewesen. So setzt der grofse Afrikaner eine

Weltanschauung in die andere um; es gelingt, weil der

Piatonismus im Heidentum wie im Christentum schon

lange gleich mächtig lebte. Entsprechend der ganzen
Zeiteinrichtung mufsten sich die Apologeten mit der

Philosophie ihrer Zeit, d. h. ganz besonders mit dem
Piatonismus auseinandersetzen. Das ist weder ohne
Mifsverständnisse noch ohne die allerschwersten Wider-

sprüche zum Wesen der christlichen Religion geschehen.

Diese Widersprüche sind auch nie beseitigt v/orden, sie

bestanden damals, sie bestehen auch heute noch. Aber

alles historische Leben, alle Entwicklung ist und bleibt

ein Kompromifs. Das gröfste für uns erkennbare

Kompromifs der Geschichte aber ist nach Kult, Lehre,

Leben das Christentum gewesen. (Schlufs folgt.)

Schnlprogramm.

A. Hilka, Kulturgeschichtliche Bedeutung indogerma-

nischer Personennamen unter besonderer Berücksichtigung

altindischer Namengebung. Oppeln, Gymn. 12 S.

Nen erschienene Werke.

H. Oertel and E. P. Morris, An examination of

the theories regarding the nature and origin of indo-

european inflection. [S.-A. aus den Harvard Studies in

Classical Philology. Vol. XVI].

Zeltschriften.

Indogermanische Forschungen. 18,3.4. K. M e i s t e r

,

Der syntaktische Gebrauch des Genetivs in den kretischen

Diälektinschriften. — R. Meringer, Wörter und Sachen.

III. — J. Heckmann, Über präpositionslose Ortsbezeich-

nung im Altlateinischen. — A. Zimmermann, Zur Ent-

wickelung des Suffix tor (-ter) im Latein. — K. Brug-
mann, Varia. — W. Streitberg, Götica; Gotisch twa

Jüsundja. — E. Liden, Altenglische Miszellen. — A.

Meillet, Les nominatifs sanskrits en -t.

Studien zur vergleichenden Lileraturgeschichte.

5, 4. W. Küchler, Eine amerikanische Übersetzung

Boileauscher Satiren. — R. M. Werner, Jean Paul und
Grimmeishausen. — Johanna Gruber, Das Verhältnis

von Weifses »Romeo und Julie« zu Shakespeare und den

Novellen. — H. von Lessei, Untersuchungen über Ana-

stasius Grüns »Pfaff von Kahlenberg«. II. — H. Jantzen,
Gottscheds Vorrede zur Philosophie des Abtes Terrason.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des

Judentums. 49,7.8. Jul. Gutt mann, Hermann Cohens

Ethik. — S. Jampel, Esther, eine historisch kritische

Untersuchung. — H. Vogelstein, Die Entstehung und

Entwicklung des Apostolats im Judentum. — H.

Schultz e, Geschichte der Familie Wallich (Forts.). —
Jac. Guttmann, Über Jean Bodin in seinen Beziehungen

zum Judentum (Schi.). — M. Steinschneider, Mathe-

matik bei den Juden (1551— 1840) (Forts.).

The American Antiquarian and Oriental Journal.

September. October. E.W. G. Masterman, Explorations

in the Dead Sea Valley. — W. E. Curtis, Education and

morals among the Navajos and Pueblos. — St. D. Pect,

Ancient alphabets and sacred books. — H. L. Stoddard,
Phallic Symbols in America. — The temple of Abu SimbeL
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Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Demosthenis Orationes recognovit brevique ad-

notatione critica instruxit S. H. Butcher [fr. Prof.

f. griech. Lit an der Univ. Edinburgh]. T. I. [Scrip-

lorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis]. Oxford,

Clarendon Press (London Henry Frowde), [1903]. 20

(unnumer.) u. 451 S. 8*. Sh. 4. 6 d.

Die vorliegende Ausgabe gebort zu der

Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis,

gibt also den Text mit untergesetztem kritischem

Apparat, der nur die wichtigsten Lesarten um-

fassen soll. Neue Grundsätze für die Recensio

hat der Hgb. nicht aufgestellt, in praxi befolgt

er ein eklektisches Verfahren, das man ebenso

billigen wird, wie die konservative Textgestaltung

im Gegensatz zu Blafs. Wegen dieser Rück-

führung des Textes auf die handschriftliche Über-

lieferung und der Anordnung des Apparates unter

dem Texte, auch wegen der Berücksichtigung

der Papyri bis 1902 — wegen dieser Bequem-

lichkeiten wird man wohl auch zu Butchers Ausgabe

greifen. Die Qualität der Arbeit an sich könnte

nicht dazu ermuntern. In der Auswahl der

herangezogenen Handschriften und der mitgeteilten

Einzellesarten vermisse ich die nötige Kritik, bei

den gemachten kritischen Angaben selbst die zu

fordernde Akribie. Welchen Zweck bat es, den

Bavarius B aufzuführen neben F (M), d. h.

die notorische Kopie neben deöi Original? Wozu
in einem kurzen Apparat den Bruxellensis O (/2)

erwähnen? Dafs er selbst für eine grofse Aus-

gabe entbehrlich ist, liefs sich schon aus Voemels

Angaben entnehmen; nun bat Drerup aus der

Herübernahme einer in Y mechanisch entstandenen

Lücke den Nachweis geführt, dafs O aus V
stammt. Auch P und Q waren für diesen .Apparat

im wesentlichen zu entbehren, namentlich solange

wir nicht besser, als es bis jetzt der Fall ist,

über ihre wirklichen Lesungen unterrichtet sind.

Und was für Varianten paradieren in diesem

Kurzapparat? 18, 295 ÜEQcXXog YFyQ. Phot.:

IIsQÜJ.oi Harp. : ÜEQLalog S L: UtqCU.aog \:

üeQÜ.aog vulg.; 18, 267 xaxayY^Xelv B Y: xdx

dffslilv vulg.: xax ayyeXXuv S A corr.

:

xaxayyEXXstv L A Q; 19, 39 dXslg vulg.: aXesiq

S: aXeslg L; 19, 227 ßtidsv \: inr^dev sine

accentu S: ur^Sev L vulg.; 19, 228 ddgoog Y:

ai^Qoog S : di^Qoog L Q : a^oiog A : d&Qowg vulg.

Zwei Zeilen auf einer Seite (411), wohlgemerkt

in einem eklektischen Apparat, kostet dieser Un-

rat; dabei wirkt fast komisch, dafs auch die Pros-

odie von S angeführt wird, wo diese doch zum
gröfsten Teil von jüngeren Händen stammt. Der
Hgb. mufs nicht wissen, was Varianten sind. Den
Tadel mangelnder Akribie habe ich noch zu be-

gründen. Ich kann mich nicht davon überzeugen,

dafs der Hgb. das Faksimile von S mehrfach,

gescjfweige denn konsequent herangezogen bat;

eine vereinzelte Angabe wie zu 19, 236 (Z. 20)

om. S (me teste) ändert nichts daran. Ich habe
die Reden vttsq MeyaXonoXcrwv und Tx.avvrd^Kog,

um meinen aufsteigenden Verdacht zu prüfen, mit

dem Faksimile von S verglichen. Hier das Er-

gebnis, wobei Lesungen, die in diesem Apparat
ev. absichtlich übergangen sein können, unter-

drückt sind: XVI 2, 2 zc] w S, fehlt; gleich

darauf xdd'ixai S (wie vulg.); 9 xai (nach oj,)]

om, S, fehlt; 11 av] om. S, fehlt; (20 wird tavta

{talra A) S angemerkt; aber dies hat ravra

bier); 28 7ioiovf.i£vovg S^ -juevcov S-, fehlt; jucrov

post xai. add. S, falsch ante. — XIII (7 avii-

(fEQ^t S' nach Butcher. als ob irgend eine Kor-

rektur in S vorhanden wäre); 8 iQtjijiCag vulg.:

r^qefiCag YOF yq. (S?), so Butcher; also hat

er das Faksimile nicht eingesehen, wo er das

sonnenklare iQrj^cag finden konnte; 12 ^x twv

ohne Variante, dno rcöv S (vor dem Faksimile

war auch die Angabe Voemels, die hier weiter

gegeben wird, zu 10 ea über l'nTrovg 'm, ant.'

zu berichtigen; es ist deutlich die Handschrift des

13. Jahrb. s); 13 a. E. ' <swsCdi<si)e] scifiaik S

YQ.\ als ob S^ jenes hätte, wie allerdings Voemel
angibt; vielmehr hat avvscads S Text, der Dior-
thot schrieb eX^a^ und zwar ohne yQ- ^^'^ ^^-

pungierte den Text; (24 ein Blick ins Faksimile

hätte gezeigt, dafs xö vor drvxVI^^ nicht, wie

angegeben, von S^ ist); 27 dafs aXXxov nach-

träglich am Zeilenende im Intercolumnium etwas

gedrängter hinzugefügt ist von S (so richtig

Voemel), gehörte auch in diesen Apparat, weil

die gesamte andere Überlieferung das Wort
ausläfst. — Ganz willkürlich sind die Varianten

des Diortboten behandelt; ohne ersichtlichen

Grund wird bier angegeben, dafs S yQ- ™it den

andern Handschriften geht, bald nicht. — Dies

nur das Wichtigste aus zwei so kurzen Reden.

Nicht unbemerkt darf bleiben, dafs die Zitate

nicht nach den neuesten Ausgaben verifiziert

sind; ich spreche nicht von entlegenen: Dionys.

Hai. I R.— Us. ist nicht aufgeschlagen, sodass

hier direkt falsche Angaben vorliegen. Die

Nebenüberlieferung ist überhaupt unordentlich be-

bandelt und zitiert; bier genaue Zablenzitate, dort

genügt ein Hermogenes, .Aristides; nun suche

einer; oder gar das lakonische Maximus; ge-

meint ist Planudes. Ebenso einfach Isidorus;

dafs der Pelusiote gemeint ist, kann nur fest-

stellen, wer Blafs' .Ausgabe nachschlägt, aus der

diese ganzen Zitate abgeschrieben sind. Beweis:

zu 3,3 ist Isidor. X 126 zitiert; so auch Blafs;

dafs das Zitat bei diesem verdruckt ist (lies V 126),

konnte jeder sehen, auch ohne dafs er nach-

schlug; denn die Bucbzahlen gehen bei Isid. Pel. nur

bis V. — In der Beschreibung der Hand-

schriften sind die Inhaltsangaben für die eizelnen

Codices, z. B. gleich die für die beiden wichtig-
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sten Handschriften S und A, durch Druckfehler oder

sonstwie entstellt, die für Y und O z. T. unrichtig.

Ich wünschte, ich könnte mit einem Lobe der

eigenen divinatorischen Kritik des Hgb.s schliefsen;

nur Kleinigkeiten, auch diese nicht alle richtig;

so ist XVI 5 mit ßovXoCfxe^ (av) die Attrak-

tion an eYnoi/uev verkannt. — Ich bin aus-

führlicher gewesen, weil ich an die noch aus-

stehenden beiden Teile dachte.

Strafsburg i. E. Bruno Keil.

Apulei Psyche et Cupido. Recensuit et emendavit
Otto Jahn. Editio quinta. Leipzig, Breitkopf & Härtel,

1905. XU u. 84 S. kl. 8". Geb. M. 1,50.

Seit dem Erscheinen der 4. Auflage des Büchleins sind

zehn Jahre verstrichen, .^dolf Michaelis, dem die

Sorge dafür nun seit einem Menschenalter anvertraut

ist, befolgt bei dieser neuen Fünfzigjahr -Ausgabe —
Jahns Vorrede trägt das Datum: 28. August 1855 —
dieselben Grundsätze der Kritik wie in den früheren.

Er hat diesmal Helms Sammlungen benutzen können.
Dem .^puleiustext folgt nach einer Vergleichung J. Grae-

vens eine Zusammenstellung der Erzählung des vatika-

nischen Mythographen und des Fabius Planciades Ful-

gentius von Amor und Psyche.

Notizen und Mitteilungen.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

P. Rüttgers, De accusativi, genetivi, dativi usu in

inscriptionibus archaicis Cretensibus. Bonn. 47 S.

R. Klaver, De Aristophanis trimetrorum composi-
tione artificiosiore. Marburg. 81 S.

E. Johnston, De sermone Terentiano quacstiones

duae. Königsberg. 73 S.

A. Eichenberg, De Persii satirarum natura atque

indole. P. I. Breslau. 36 S.

Schulprogramme.

Fr ick, Die Darstellung der Persönlichkeit in Xeno-
phons Anabasis. I. Die Charakteristik des Kyros und
der ermordeten Feldherren. Höxter, König ^Ä^ilhelms

Gymn. 10 S.

A. Haslauer, Zu Lucans Pharsalia lib. VII. Burg-

hausen, Gymn. 45 S. 8".

H. Januel, Commentationes philologicae in Zenonen
Veronensem , Gaudentium Brixiensem , Petrum Chryso-
logum Ravennatem. T. I. Regensburg, Altes Gymn.
40 S. 8».

Nen erschienene Werke.

Excerpta de insidiis ed. C. de Boor. [Excerpta

historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeniti confecta

edidd. U. Ph. Boissevain, C. de Boor, Th. Büttner-Wobst.
Vol. III.] Berlin, Vv^eidmann. M. 8.

C. lulii Caesaris Commentarii de hello Gallico.

Hgb. von I. Prammer. 9. Aufl. Leipzig, Freytag, und
Wien, Tempsky. Geb. M. 2.

W. Tuckwell, Horace. [Bell's Miniature Series of

Great Writers.] London, George Bell & Sons. Geb.

Sh. 1.

Zeitschriften.

Mitteilungen des Kais. Deutschen Archäologischen

Instituts. Athen. Abt. 30, 1. 2. Fr. Gräber, Die

Enneakrunos. — Fr. Studniczka, Des Arkaders Phau-

leas Weihgeschenk an Pan. — W. Kolbe, Die atti-

schen Archonten von 293/2—271/0. — G. Sotiriadis,
Untersuchungen in Boiotien und Phokis. — U. v. Wila-
mowitz und F. v. Hiller, Inschriften voii Mitylene.

— E. Ziebarth, x°"?- — A. Rutgers van der Loeff,
Grabinschriften aus Rhodos.

Bulletin de Correspondance hellenique. Septembre-
Decembre. F. Dürrbach, Fouilles de Delos, executees

aux frais de M. le Duc de Loubat. Inscriptions. III.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Paul Legband [Dr. phil.], Münchener Bühne
und Literatur im 18. Jahrhundert.
[Oberbayerisches Archiv für vaterländische
Geschichte hgb. von dem Historischen Vereine von

Oberbayern. 51, 1— 3.] München, in Komm, bei G.

Franz, 1901— 1904. VIII u. 546 S. 8». M. 2,40

u. 1,60.

Keine andere deutsche Gegend hat ihrem

Theater- und Literaturleben der Vorzeit so ein-

gehende Studien gewidmet wie Bayern. Die

Forschungen Hartmanns, Reinhardstöttners, Traut-

manns haben die älteren Epochen vornehmlich

berücksichtigt und da über Jesuitendrama, Oper,

Wandertruppen, volkstümliches Schauspiel u, a.

die überraschendsten Ergebnisse zutage geför-

dert. Der Verf. der vorliegenden Schrift er-

gänzt und erweitert diese Arbeiten, indem er das

noch wenig durchgearbeitete 18. Jahrhundert dar-

stellt. Und, während er es ebensowenig wie

seine Vorgänger an sorgfältigster Archivforschung

und Quellenstudium fehlen läfst, strebt er über

die einzelnen Fakten hinaus zu einem geistigen

Gesamtbilde des Säkulums zu gelangen, indem

er die Theatergeschichte in engsten Zusammen-

hang mit den literarischen und kulturellen Be-

wegungen des Landes bringt. Dies ist ihm,

namentlich in dem ersten Teile, der geschicht-

lichen Darstellung der Begebenheiten, ganz vor-

trefflich gelungen, besonders in den Schilderun-

gen des geistigen Aufschwunges durch den »Par-

nassus boicus« und die Begründung der Akademie,

die auf die Gestaltung einer regelmäfsigen Bühne

den stärksten Einflufs nimmt. Sehr ruhig und

sachlich ist seine Würdigung Secaus, seiner Ver-

dienste und Fehler, Westenrieder als Kritiker

erscheint hier zum ersten Male als besonders

beachtenswert gekennzeichnet (S. 253 ff., 317 ff.).

Das 9. Kapitel, eigentlich ein zweiter Teil,

bringt die Charakteristik der dramatischen Lite-

ratur Münchens, und hier scheint mir die Be-

mühung, immer wieder an die tatsächhchen Ver-

hältnisse der Stadt anzuknüpfen, gegenüber der

literarischen Tradition, welche die recht mittel-

mäfsige Produktion beherrscht, allzusehr in den

Vordergrund zu treten, wie auch die Einteilung

der Dramen in »reine« und »angewandte« kaum

glücklich zu nennen ist. Auch sind die Analysen

zu breit geraten, hier hätte sich eine Sonderung

nach Stoff- und Motivgruppen erspriefslicher er-

wiesen. Dafs wir auch hier reiche Belehrung

erhalten, ist nachdrücklich hervorzuheben. Diese

bairischen Stücke gelangen zwar nicht immer bis

Wien, aber sie tauchen vielfach in Linz auf, wie
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K. Schiffmanns »Drama und Theater in Öster-

reich ob der Enns« (Linz, 1905) zeigt: z. B.

»Oda« (S. 200, 210), »Leonardo und Blan-

dine« (offenbar das S. 208 genannte Werk),

»Vergeltung« (S. 207), »Liebrecht und Hör-

wald« (S. 208), »Vorurteil über Geburt und

Stand« (S. 214).

Der letzte Teil bringt Repertoires, von denen

das des Faberbräutheaters mit seinen Bernardon-

stücken besonders beachtenswert ist. Zu den

im Stückeregister ohne Autornamen genannten

Werken merke ich an: »Doktor Brummer« ist

nach Brueys von F. L. Schröder bearbeitet, die

»Drillinge« sind von Bonin, »Der Ehemann aus

Irrtum« von Reitlingen, »Der seltene Freier« nach

dem Französischen von F. L. Meyer, »Die Freund-

schaft der Weiber« von Ayrenhoff, »Jeder fege

vor seiner Türe« nach dem Französischen von

Schröder, »Koketterie und Schwärmerei«, wohl

identisch mit »Koketterie und Liebe« von Spach,

»Die abgedankten Offiziere« vom jüngeren Ste-

phanie, »Weifs und Rosenfarbig«, ein Singspiel

von Ratschky, »Zieh aus, Herr Bruder« von
J.

F. E. Albrecht (Stade).

Die treffliche Ausstattung mufs rühmend her-

vorgehoben werden, die Hauptsache bleibt aber

die grofse Sorgfalt und der feine Geschmack des

Verf.s, dafs diese Publikation zu einer der wert-

vollsten auf dem Gebiete der Theatergeschichte

geworden.

Wien. A. v. Weilen.

Hermann Mosapp [Stadtpfarrer in Stuttgart, Dr.], Char-
lotte von Schiller. Ein Lebens- und Charakterbild.

3. verm. Aufl. Stuttgart, Max Kielmann, 1905. XII

u. 272 S. 8" mit 2 Lichtdruckbeil. u. 22 Textbildern.

M. 4.

Die zweite Auflage des hübschen Buches, das für

weitere Laien kreise bestimmt ist, ist schon in drei Jahren

vergriffen worden. Wie der Verf. im Vorwort angibt,

hat er bei der neuen nicht viel geändert, sondern nur
im einzelnen nachgebessert. Es genügt daher, auf die

Würdigung des Buches im Jahrg. 1902, Nr. 36, Sp.

2269 f. hinzuweisen.

Notizen und Mittellungen.

Umrersitätsschrlften.

Dissertaiionen.

K. Rick, Das prädikative Participium Praesentis im
Althochdeutschen. Bonn. 46 S.

W. E. Mosher, Albrecht von Hallers Usong. Eine

Quellenuntersuchung. Halle. 110 S.

H. Hamann, Die literarischen Vorlagen der Kinder-

und Hausmärchen und ihre Bearbeitung durch die Brüder

Grimm. Berlin. 68 S.

SebHlprogramme.

Warncke, Zum ältesten deutschen Minnesang.

T. II: Das sogenannte »erste Liederbuch« Dietmars.

Myslowitz, Gymn. 17 S.

Seeger, Das Faustbuch von 1857. Burg, Victoria-

Gymn. 32 S.

0. Kröhnert, Herder als Politiker xmd deutscher

Patriot. Gumbinnen, Mädchenschule. 21 S. 8".

Neu •richleB«n« Werk«.

J. Prost, Die Sage vom ewigen Juden in der neue-

ren deutschen Literatur. Leipzig, Georg Wigand. M. 3.

A. Stölzel, Die Verhandlungen über Schillers Be-

rufung nach Berlin geschichtlich und rechtlich untersucht.

Berlin, Vahlen. M. 2.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

H. Breymann [ord. Prof. f. roman. Philol. an der

Univ. München], Calderon-Studien. I.Teil:

Die Calderon-Literatur. Eine bibliographisch-

kritische Übersicht. München, R. Oldenbourg, 1905.

XII u. 313 S. 8». M. 10.

M. Breymann nous offre dans ce volume une

bibliographique des Oeuvres manuscrites et impri-

mees de Calderon, des traductions de ces oeuvres

et en dernier Heu de tout ce qui a ete ecrit

en vue de glorifier le poete et d'expliquer son

theätre comme les autres productions. Ainsi

que nous l'apprend l'auteur, ce travail est le

resultat d'une longue preparation, trop souvent

interrompue helas! par des devoirs professionnels.

On ne peut qu'admirer la richesse de ce reper-

toire qui constitue le premier essai serieux d'une

bibliographie calderonienne. L'arrangement des

matieres semble heureux et ne donne guere prise

ä la critique, quoique certains articles n'occupent

peut-etre pas la place qui leur conviendrait le

mieux ou auraient du etre repetes dans diverses

sections; par ex. la reponse du poete au duc

de Veragua, citee p. 50, devrait figurer aussi

et surtout ä la p. 7 7 parmi les ecrits en prose

de Calderon.

M. Br. admet de bonne gräce qu'il a du se

rendre coupable de certaines omissions. Je n'ai

pas etudie methodiquement son travail ä cet

egard, et Celles que j'ai notees en le parcourant

ont peu d'importance. Manquent les Fünebres

eJogios de D. Jose de Casteloe y Aragon (Gallardo,

II, 276); les vers de Calderon inseres dans les pre-

liminaires de VAdonis de Castillo de Larzaval (Gallar-

do, II, 311); un sonnet du meme adresse ä l'auteur

des Aiiroras de Diana, D. Pedro de Castro y
Anaya (Gallardo, II, 350); le roman endcca-

syllabique ä la mort de Calderon par Cepeda

y Guzman (Gallardo, II, 374); des vers de

Calderon copies dans un manuscrit des pocsies

des deux freres Leonardo de .Argensola (Gallardo,

III, 387); la dedicace ä Calderon d'un Decla-

macion en defensa de la poesia, par Lopez

Cuellar (Gallardo, III, 448); un sonnet de

Calderon ä Juan Bautista de Sosa auteur de

Sossia perseguida (Gallardo, IV, 635).

II reste maintenant ä M. Br. de nous raconter

la vie du poete et d'etudier son genie et ses

oeuvres. La partie biographique de ce travail

lui sera singulierement facilitee par la publicatioo
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de Perez Pastor, Documentos pora la biografia

de D. Pedro Calderon de la Barca dont le

premier volume a paru cette annee et qui re-

nouvelle completement le sujet. II faut qu'il

attende I'achevement de cet ouvrage, mais pour

ne pas trop retarder la continuation du sien, ne

pourrait-il pas nous donner, avant la biographie,

l'etude litteraire et linguistique? L'economie de

ces Calderon-Studien ne serait ainsi que peu

modifiee et nous n'aurions pas ä deplorer une

trop longue Interruption de cette etude si meri-

toire et si utile ä tous egards.

Paris. Alfred Morel Fatio.

F. J. Snell [M. A.], The Age of Transition (1400
— 1580). Vol. I: The Poets. Vol. II: The Dramatists

and Prose Writers. With an Introduction by John
W. Haies [emer. Prof. f. engl. Lit. am King's College

in London]. [Handbooks of English Literature
ed. by Prof. Haies.] London, George Bell & Sons, 1905.

VII u. 226; XXIX u. 167 S. 8". Geb. je Sh. 3. 6 d.

Haies' für Studierende bestimmte Handbücher teilen

die englische Literatur in neun Epochen. Dem oben

genannten Zeitalter des Überganges geht das Zeitalter

Chaucers voraus, das von demselben Verfasser bearbeitet

ist. Es folgen die Zeitalter Shakespeares, Miltons, Dry-

dens, Popes, Johnsons, Wordsworths und Tennysons.

Von dem dritten bis zum letzten Zeitalter liegt das Werk
schon in 2., bezw. 3., 4., 5. Auflage vor. Snell will in

seinen beiden Bänden dem Leser einen klaren und knappen

Bericht über die englische und schottische Literatur wäh-
rend des Zeitraums von Chaucer bis zu Spenser bieten.

Sein Hauptaugenmerk hat er auf die Gruppierung des

Stoffes gerichtet, damit der Leser seiner Darstellung deut-

liche und greifbare Eindrücke verdanke. Indem wir uns

eine Kritik des Werkes vorbehalten, teilen wir jetzt nur

seine Einteilung mit. Der erste Band behandelt in sie-

ben Kapiteln Chaucers englische Schüler, Occleve und
Lydgate, schottische Dichter, das goldene Zeitalter

der schottischen Dichtung, Spensers Vorläufer, die

Dichter der englischen Renaissance, und Balladen und
Lieder. — Der zweite Band widmet dem Drama zwei

Kapitel, deren erstes die Morahtäten und Zwischenspiele

darstellt, während das zw^eite sich mit den Anfängen des

modernen Theaters beschäftigt. Von den vier Kapiteln

über die Prosaschriftsteller gilt das erste den Führern der

von Wiclif eingeleiteten Reformbewegung. Das 2. be-

handelt Caxton und den Roman und die Novelle, das

3. die Renaissance in der Prosaliteratur, das 4. die ge-

schichtliche und Briefliteratur. Den Schlufs eines jeden

Bandes bilden eine chronologische Tabelle und ein Namen-
verzeichnis.

Notizen und Mitteilungen.

UnirersitStsschriften.

Habilitationsschrifl.

F. W. D. Brie, Geschichte und Quellen der mittel-

englischen Prosachronik. The Brüte of England oder

the Chronicles of England. T. I. Marburg. 51 S.

Dissertationen.

E. Schön, Die Bildung des Adjektivs im Altengli-

schen. Kiel. 29 S.

E. Gerhardt, Massingers »The Duke of Milan < und

seine Quellen. Halle. 46 S.

P. Blunk, Studien zum Wortschatze des altfranzö-

sischen Rolandsliedes (o). Kiel. 126 S.

H. Giese, La Passion de Jesus-Christ, jouee ä Valen-

ciennes l'an 1547. Manuskript der Bibl. nät. zu Paris

f. fr. 12 536, nach Quellen, Inhalt und Metrum unter-

sucht. Greifswald. 66 S.

F. Müller, Die Landschaftsschilderungen in den er-

zählenden Dichtungen Chateaubriands. KieL 115 S.

Neu erschienene Werke.

Ben Jonson, The devil is an ass. Ed. with Intro-

duction, Notes, and Glossary by W. S. Johnson. [Yale

Studies in English ed. by A. S. Cook. XXIX.] Doctor-

These der Yale-Univ. New York, Henry Holt & Comp. $ 2.

M. Wohlrab, Ästhetische Erklärung klassischer Dra-

men. 6: Shakespeares Julius Cäsar. Dresden, L. Ehler-

mann.
J. Brynildsen, Engelsk-Dansk-Norsk Ordbog. 25.

— 35. H. Kopenhagen, Gyldendal. Je 50 ore.

L. Jordan, Die Sage von den vier Haimonskindern.

Erlangen, Fr. Junge.

Edm. Huguet, La couleur, la lumiere et l'ombre

dans les metaphores de Victor Hugo. Paris, Hachette

et Cie.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Hans Glagau [Privatdoz. f. neuere Gesch. an der

Univ. Marburg], Die moderne Selbstbio-

graphie als historische Quelle. Eine

Untersuchung. Marburg, N. G. Elwert, 1903. VIII u.

168 S. 8». M. 2.

Die selbständige Behandlung der Autobio-

graphie als literarischer Gattung ist, trotz der

verschiedenen Richtungen, von denen her man

zu ihr gelangen kann, merkwürdig vernachlässigt, 1

um so merkwürdiger bei der Rolle, die die Auto-

biographie in der neueren Literatur und zusehends

in der Gegenwart spielt. Nennt man Burckhardts

Kapitel in der Kultur der Renaissance, eine nach

Comtes Dreistadiengesetz gruppierende englische

Studie, F. v. Bezolds Erlanger Prorektoratsrede

über die Selbstbiographie im Mittelalter, eine

Abhandlung von Serrano y Saz über die spani-

schen Vertreter der Gattung, so ist die beson-

dere Literatur ziemlich erschöpft. Schon deshalb ,

war die vorliegende Untersuchung mit Freuden;

zu begrüfsen. Glagau setzt ein bei einer nicht;

nur für den speziellen Historiker, der die Selbst-

biographien als Material benutzen will, sondern:

für die allgemeine Würdigung der Gattung wesent-
^

liehen Frage: nach der Bedeutung, welche die|

umbildende Phantasie, unbewufst oder in absichts-"]

vollem Gestalten, bei der Darstellung der eigenen:.

Lebensgeschichte hat. Er sieht dabei von all-;

gemeinen psychologischen Vorerwägungen ab;]

aus ihnen hätte er von vornherein die Einsicht|

entnehmen können über die nicht als blofse Re-

produktion vorhandene, sondern von umgestalten-

den Prozessen durchsetzte Erinnerung: sodafs,

eine irgendwie bestimmte Stellung zur empiri-

schen Wirklichkeit zu finden, eine erste Voraus-

setzung ist, mit der man an die Gattung heran-

tritt. Doch ist der Weg, den Gl. einschlägt,

ebenso unerläfslich. Er greift mit methodischer

Einsicht auf die Entstehungsgeschichte der Gat-

tung und einige ihrer Hauptvertreter zurück, um

so das Wesen der modernen Selbstbiographie zu
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bestimmen und von da aus die spezielle Frage

nach dem Quellenwert zu lösen.

Wenn dieser allgemeine Teil der Unter-

suchung sich auch auf Rousseau als' den Schöpfer

der modernen Selbstbiographie (schon in Dessoirs

Geschichte der neueren deutschen Psychologie

hätte sich leicht Genaueres darüber finden lassen)

beschränkt, um dann den Anton Reiser, die Be-

kenntnisse einer schönen Seele und die Memoiren

der Frau Roland als charakteristische Variationen

des Rousseauschen Themas hinzuzunehmen, und

wenn auch die mehrfach irrtümlichen Bemerkungen

Gl.s über den Stand der Gattung vor Rousseau

die richtige Einschätzung ihrer neuen Epoche
beeinträchtigen, so ist doch ein wesentlicher

Grundzug derselben deutlich herausgehoben: die

individualistisch psychologische Richtung zusam-

men mit der Auffassung des Lebensganzen, das

als einheitlicher Prozefs begriffen werden soll.

Aus dieser modernen Fassung der autobiographi-

schen Aufgabe ergibt sich als ihrem Wesen an-

haftend ein Hinausgehen Ober die empirische

Wirklichkeit, das Gl. als das romanhafte Element

der Gattung bezeichnet, worunter er meist das

Durchdringen der künstlerischen Subjektivität«

versteht, und das er jedenfalls als Beeinträchti-

gung des Quellenwerts, als Fehlerquelle, hervor-

hebt. Für die Unvermeidlichkeit und die mannig-

faltigen Ursachen solcher Umbildungen weist er

bezüglich Rousseaus und Goethes auf das be-

treffende Eingeständnis der Autoren selber über

die Ausfüllung von Gedächtnislücken hin, bezüg-

lich des Anton Reiser kennzeichnet er die Selbst-

täuschungen, ohne doch ihren Ort — die prag-

matische Erklärung — genauer zu fixieren, und

bezüglich Frau Rolands weist er in einer aus-

führlichen Spezialuntersuchung die Abweichung

der autobiographischen Darstellung von dem durch

Briefe bezeugten Sachverhalt nach, mit dem Er-

gebnis, dafs die Einwirkung des gegenwärtigen

»Stimmungsmilieus« auf die Selbstbeurteilung die

Hauptquelle jenes romanhaften Elements sei.

Dieses Eindringen romanhafter Bestandteile in

die Autobiographie neuerer Art knüpft Gl. end-

lich noch an einen literathistorisch besonders in-

teressierenden Punkt, nämlich an die geschicht-

liche Entstehung der Selbstbiographie aus dem
psychologischen Roman als Literaturgattung, wie

er das für Rousseau (Richardson — Neue He-

loise — Confessions) auseinandersetzt.

Das wesentlich Richtige in diesen Ausführun-

gen ist mit Unzutreffendem verquickt, das sich

bei einer umfassenderen Behandlung der Gattung

von selbst richtig stellt. Der wirkliche Zusam-

menhang der Autobiographie mit dem Roman —
und zwar den verschiedenen Romanarten — ist

recht kompliziert, und jedenfalls für den psycho-

logischen Roman ist das Verhältnis vielmehr um-

gekehrt, insofern die Bildungsgeschichte zunächst

auf dem Gebiete der Autobiographie entstanden

ist, in einer stetigen Entwicklung, die vom Aus-

gang des Altertums durch die mittelalterliche

Mysfik fortgeht bis zu dem Vorgang, in welchem
der moderne Roman in Wechselwirkung mit der

Autobiographie sich ausgebildet hat. Und be-

züglich der Frage nach dem Quellenwert wäre

eine vulgäre Unterscheidung geboten, die Gl,

selbst andeutet, und die das einseitige Bezeichnen

des von ihm markierten Moments als romanhaft

— hat doch in psychologicis jede Fehlerquelle

einen positiven Erkenntniswert — hätte ver-

meiden lassen. Sofern es der Feststellung der

einzelnen Tatsächlichkeiten gilt, ist gewifs Gl,s

Kritik am Platze; freilich sind solche Umbildungen

nichts für die moderne Autobiographie Charak-

teristisches, vielmehr besonders in der klassischen

Epoche der Gattung, bei den grofsen Renaissance-

Erzählern, festzustellen, während anderseits gerade

die moderne analytische Richtung — man denke

nur etwa an Stendhal! — zu erstaunlicher Re-

alität gelangt. Sofern es sich aber um das han-

delt, was der Mensch erlebt und wie er es rück-

schauend aus dem Ganzen erlebt, haben die Auto-

biographien einen unangreifbaren Wahrheitswert,

der nur eben herauszuholen ist; gerade die künst-

lerische Gestaltung, die, wenn sie da ist, nicht

anders als wahr sein kann, bietet hier die sicherste

Erkenntnisquelle und ist nicht einfach schlechthin

als Dichtung von der Wissenschaft zu sondern,

wie das die Entstehung der wahrhaft geschicht-

lichen Biographie in »Dichtung und Wahrheit«

besonders eindringlich macht.

Charlottenburg, Georg Misch.

H. R. Hall [Assistent am Britischen Museum], Nitokris-
Rhodopis. [S.-A. aus dem Journal of Hellenic Studies.

T. XXIV.] London, 1904. 6 S. 8°.

Eine Zusammenstellung der Nitokrislegende bei

Manetho und der Rhodopissage bei Herodot führt Hall,

im Gegensatz zu der gewöhnlichen Annahme, zu der

Ansicht, dafs das Original bei Herodot zu finden sei.

Manetho habe Herodots Erzählung von der Rhodopis

und ihrem Pyramidenbau auf die bei Herodot erwähnte

Nitokris übertragen. Er habe in den Königslisten nach

einem Namen geforscht, der das Original zu Nitokris

sein könnte und am Ende der 6, Dynastie einen Pharao

Nuti-keri gefunden.

Notizen uod Mitteilungen,

Notizen,

Bei den Grabungen in Kalat-Schirgat (Assur)

stiefsen die Arbeiter in einer parthischen Grabungsschicht

zufällig auf 15 Goldstücke der römischen Kaiser-

zeit mit den Prägungen der Kaiser von Antoninus Pius

bis Septimius Severus. Der Fund ist nicht nur durch

die ausgezeichnete Erhaltung der Stücke sehr wertvoll,

sondern auch zur Zeitbestimmung der Schichten, die auf

dem Burghügel in grofser Zahl übereinander und neben-

einander liegen, sehr bedeutungsvoll.

üniTersititsschrlfteii.

DissertatioMen.

A. Frickenhaus, Athens Mauern im 4. Jahrhundert

v. Chr. Bonn, 53 S,
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Schnlprogramnie.

A. Arendt, Syrakus im zweiten punischen Kriege.

II. T.: Geschichte der Stadt. Konitz, Gymn. 47 S.

M. Glaser, Zeitbilder aus Alexandrien nach dem
Paedagogus des Clemens Alexandrinus. Amberg, Gymn.
23 S. 8".

Neu erschienene Werke.

Gesta Romanorum transl. by Ch. Swan, revised

edition by W. Hooper. [The York Library]. London,
George Bell & Sons. Geb. Sh. 2.

Zeltschriften.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst.
23, 1. C. Bohn, Fabrikantennamen auf römischen
Gläsern rheinischer Museen. — R. Brauweiler, Die

Thermen zu Trier und ihre Heizung. — H. Graeven,
Das Original der Trierischen Constantiusinschrift. —
W. Luhe, Die Ablösung der ewigen Zinsen in Frank-
furt a, M. in den Jahren 1522—1562.

Deutsche Geschichtsblätter. Oktober. Fr. Hahn,
Die Zentralkommission für wissenschaftliche Landes-
kunde von Deutschland. — J. Rübsam, Postavisi und
Postconti aus den Jahren 1599—1624.

Nuovo Archivio veneto. N. S. 58, 18. A. Favaro,
Notizie storiche sul Magistrate veneto alle acque. — A.

Segre, Di alcune relazioni tra la Repubblica di Venezia

e la Santa Sede ai tempi die Urbano V e di Gregorio XI
(1367-1378). — L. A. Botteghi, Clero e comune in

Padova nel secolo XIII. — B. Brugi, Una cattedra di

diritto publice ecclesiastico dello studio di Padova nella

seconda metä del secolo XVIII. — V. Baidissera, Le
memorie dei signori Savorgnani in Osoppo. — C. Lago-
maggiore, L'»Istoria viniziana« di M. Pietro Bembo
(fine).

Berichtigung.

In Nr. 39 ist in der Besprechung von Kenner,
Römische Funde in Wien auf Sp. 2389 Z. 6 und 10
XIIII. Legion statt XIII. zu lesen.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

Gustav Berg [Oberlehrer an der Stadt. Höh. Mädchen-

schule in Küstrin, Dr.], Beiträge zur Geschichte
des Markgrafen Johann von Cüstrin.
Herausgegeben aus Anlafs der in Cüstrin bevor-

stehenden Enthüllung des Denkmals des Markgrafen

Johann. [Schriften des Vereins für Geschichte
der Neumark. H. XVI.] Landsberg a. W., in Komm,
bei Fr. Schaeffer & Co. (W. Ogoleit & H. Scharf),

1903. 1 Bl. u. 147 S. 8". M. 1,50.

Ein Büchlein, das sich über das übliche Mafs

provinzialgeschichtlicher Veröffentlichungen in vor-

teilhafter Weise erhebt. Die bisher einzig vor-

handene (Wegenersche) Biographie des Mark-

grafen Hans stammt aus dem J. 1827 und ist,

wie der Verf. in der Vorbemerkung richtig sagt,

nur eine Skizze, verfalst ohne Benutzung des

urkundlichen Materials. Seit jener Zeit sind

zahlreiche Quellen der Forschung erschlossen,

die der Verf. verständig benutzt hat. Ohne sich

zu stark in Einzelheiten zu verlieren oder in

einseitige Beurteilumg seines Helden zu verfallen,

wird er mit warmer, doch vorsichtig abwägender

Empfindung allen Seiten des frommen, klugen

und mannhaften Fürsten gerecht. Kurz and klar

werden die politische Denk- und Handlungsweise

und die Taten des Markgrafen geschildert. Neues

erfahren wir dabei freilich nicht. Die beiden

letzten Drittel der Darstellung beschäftigten sich

mit den Verdiensten Johanns um die Mark
Brandenburg überhaupt, sowie um die Neumark
besonders, welch letztere unter ihm ja ein selb-

ständiges Staatengebilde war und durch seine

weise, gerechte und haushälterische Regierung,

wenn auch nicht ohne Reibungen mit Städten

und Ständen, zu kräftiger Blüte gedieh. Nach-

drücklich nimmt der Verf. den Markgrafen — und

nicht mit Unrecht — gegen die von einigen

Darstellern der neumärkischen Geschichte ihm ge-

machten Vorwürfe »der reinsten herrschaftlichen

Willkür« in Schutz. Wohl war des Fürsten

Regiment straff und zu Zeiten rücksichtslos; wohl

mochten seine Steuern drücken; aber sie sind

bei dem fürsorglichen, landesväterlichen Regiment

dem Volke doch nur wieder zugute gekommen,
da Johann für seine Person wenig brauchte

und das meiste zu Landesverbesserungen und

Landesschutz verbrauchte. Wir finden in dem
Buche ein frisches und fesselndes Bild von der

Persönlichkeit des Regenten, seiner Hofhaltung,

seiner Stellung in der Familie, seiner ganzen

Lebensweise. Schattenseiten werden nicht ver-

schwiegen. Diese Züge sind freilich bekannt

genug; es bleibt aber doch verdienstvoll, diese

im besseren Sinne volkstümliche Monographie

geschaffen zu haben, deren Lektüre angenehme

und anregende Eindrücke hinterläfst. Der Verf.,

der seine Arbeit bescheiden nur als »Beiträge«

gibt, hat von einem Nachweise seiner Quellen

abgesehen.

Königsberg. E. Joachim.

Theodor Bitterauf [Privatdoz. f. neuere Gesch. an

der Univ. München], Geschichte des Rhein-
bundes. 1. Bd.: Die Gründung des Rhein-

bundes und der Untergang des alten Reiches.

München, C. H. Beck (Oskar Beck), 1905. XIII u.

459 S. 8". M. 12.

Der erste Band von Bitteraufs grofs ange-

legter, auf drei Bände berechneter Geschichte

des Rheinbunds behandelt seine Vorgeschichte

und Gründung. Er beruht zu sehr grofsen

Teilen auf archivalischem Material, das der Verf.

vornehmlich in München und Paris gesammelt

hat. Dieses Material ist wertvoll. Wir gewinnen

in der Tat in ganze Reihen von Verhandlungen

neue und tiefere Einblicke, wenn auch ihr Ge-

samtbild ziemlich unverändert bleibt. Es wird

uns klarer, wie alles gekommen ist. Wir sehen,

wie die drei vornehmsten Rheinbundfürsten, und

zwar vor allem Karl Friedrich, sich nicht willig

oder gar freudig unter das Joch beugten.. Be-

sonders interessant möchten die zu grofsen Teilen

neuen Mitteilungen über die letzte Opposition

gegen den Rheinbund in München und Stuttgart

erscheinen (S. 382 ff.). Wir erkennen, dafs,
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wenigstens in Bayern, auch die öfifentliche Meinung

energisch zum Anschlufs an Frankreich drängte;

femer, dafs der Politik Bayerns, Württembergs

und Badens die Folgerichtigkeit nicht fehlte,

während die Kurhessens und vor allem die Dal-

bergs, der wo möglich noch jammervoller er-

scheint, als bisher, durch die neue Darstellung

in nichts gewinnt.

Es ist das gute Recht des Verf.s und sehr

erfreulich, wenn er — übrigens durchaus ohne

aufdringliche Tendenz — die relative Berechtigung

der Politik der Rheinbundstaaten und ihre histo-

rische Bedingtheit betont, wenn er davor warnt,

die Handlungen der rheinbündlerischen Staats-

männer auf dem Prokrustesbett unserer modernen
nationalen Ideen zu strecken«. Sollte doch bei

ihrer Beurteilung nie vergessen werden, dafs von

Österreich der vornehmste der Rheinbundstaaten

dauernd bedroht, von Preufsen ganz Deutschland

seit 1794/5 dauernd im Stich gelassen wurde.

Auf der andern Seite geht freilich aus B.s eigenem

Buche deutlich genug hervor, dafs die nationalen

Ideen doch auch jener Zeit nicht so ganz fremd

waren, und bleibt die Tatsache bestehen, dafs

die Rheinbundpolitik zwar eine historisch be-

dingte, kluge und gewinnbringende, aber keine

heldenhafte war.

Der Ref. hofft, dafs ihm nicht Mangel au

Dankbarkeit für B.s Gabe vorgeworfen werden

wird, wenn er nun noch in einer Hinsicht starke

kritische Bedenken gegen sie geltend macht. Es
möchte uns scheinen, dals B. sein wertvolles

Material allzu rasch verarbeitet hat, und dafs er

deswegen nicht Herr über den Stoff geworden
ist. Die Lektüre seines Buches^ ist infolgedessen

aufserordentlich unbequem. Wie oft fragt man
sich dabei: was soll dieser oder jener Satz, diese

oder jene Notiz hier? Warum unterbricht hier

B. seme Erzählung und seinen Gedankengang?
Etwas straffer und gelungener wird die Dar-

stellung erst in den zwei letzten Kapiteln des

Bandes (11 und 12). — Zahlreiche, z. T. sehr

überraschende Urteile finden sich in dem Werke,
ohne dafs ihnen eine genügende Begründung hin-

zugefügt wäre; so, um nur ein Beispiel zu

nennen (S. 192) die Bezeichnung Talleyrands als

»eines im Grunde wenig unterrichteten Diplo-

maten, der sich auf seinem Posten nur durch

grofse Schlauheit und ein seltenes Glück so

lange zu behaupten verstand«. — Wirklich aus-

reichende Charakteristiken der wichtigsten der

handelnden Persönlichkeiten durften in diesem auf

so breiter Basis angelegten Werke nicht fehlen.

Dazu finden sich aber, nach dem Urteil des Ref.,

doch nur ungenügende Ansätze. — Schliefslich

sind einige Flüchtigkeiten zu verzeichnen; so,

wenn auf S. 287 infolge jenes bekannten, fatalen

Übersetzungsfehlers von »Prinzen und Grafen«

des Reichs, statt von iFürsten und Grafen«

geredet wird.

Zum Schlüsse möge wiederholt werden, dafs

das,, was B. geboten hat, wertvoll ist, während

die Art, wie er es bietet, zu Bedenken Anlafs gibt.

Freiburg i B. Adalbert Wahl.

Karl Woynar [Dr.], Lehrbuch der Geschichte des
Mittelalters für die oberen Klassen der Gymnasien.
Wien, F. Tempsky. 1905. 207 S. S\ Geb. Kr. 2,60.

Das in den österreichischen Gymnasien eingeführte

Buch geht mehr als andere Lehrbücher so geringen Um-
fanges auch auf die innere Geschichte der Staaten, auf
die materielle und geistige Kultur ein. Es zerlegt den
Stoff in neun Abschnitte. Der Darstellung der Auflösung
des abendländisch - weströmischen Staats- und Kultur-

lebens durch die Germanen im ersten folgt im zweiten

Abschnitt eine knappe Skizze des oströmischen Reiches

im Zeitalter Justinians und seiner Kämpfe gegen die

germanischen Staaten. Der 3. behandelt den Islam und
das arabische Weltreich, der 4. die Entstehung der mittel-

alterlichen Welt- und Lebensordnung durch die Vereini-

gung germanischer, römischer und christlicher Kultur-

elemente im Frankenreiche. Der 5. .Abschnitt umfafst die

Jahre 919— 1056, die Begründung des deutschen Reichs

und des heiligen römischen Reichs deutscher Nation, die

Herrschaft des Kaisertums über die Kirche, dem dann
im 6. der Kampf des Kaisertums mit dem Papsttum folgt.

Im 7. wird ein knapper Überblick über die sozialen und
staatlichen Verhältnisse und die geistige Kultur im west-

lichen Europa, bes. in Deutschland von der Zeit der

Karolinger bis zum Ende der Kreuzzüge gegeben. Der

8. Abschnitt behandelt das deutsche Königtum losgelöst

von den Plänen einer Weltherrschaft und den Verfall

des Papsttums und der Kirche. Der letzte geht auf die

Ausbildung nationaler Staaten in Frankreich, England,

Italien und Spanien ein.

Notizen und Mittellungen.

PersoBtlchroiiik.

Dem Privatdoz. f. Österreich. Gesch. mit besond. Be-

rücksichtigung der steir. Landesgesch. an der Univ. Graz
und Direktor des Steiermark. Landesarchivs Dr. .Anton

Meli ist der Titel eines aord. Prof. verliehen worden.

Der bayerische Reichsarchivrat a. D. Dr. Franz Hein-
rich ist in München am 20. Okt. gestorben.

ünlTersititsschrlft«!!.

Dissertationen.

R. Friedrich, Studien zur Wormser Synode vom
24. Januar 1076 und ihrer Vorgeschichte. Greifswald.

65 S.

J. F. Bappert, Richard von Comwall seit seiner

Wahl zum deutschen König. Bonn. 69 S.

P. Hagemann, Die Beziehungen Deutschlands zu
England seit dem Vertrage von Canterbury vom 15. Au-

gust 1416 bis zu Kaiser Sigmunds Ende. Halle. 55 S.

Schniprosramm.

Th. Weifs, Pirmasens in der Franzosenzeit. Pirma-

sens, Progymn. 42 S. 8".

Xm erschiencBe Werke.

G. Wustmann, Geschichte der Stadt Leipzig. I. Bd.

Leipzig, C. L. Hirschfeld. .M. 10.

O. Schwebel. Die Sagen der HohenzoUern. 3. .\ufl.

Berlin, Liebeische Buchh.

Germanus, Die amerikanische Gefahr keine wirt-

schaftliche, sondern eine geistige. Altenburg S.A., Ste-

phan Geibel. M. 0,75.

J. V. Verdy du Vernois, Studien über den Krieg.

III: Strategie. 4. Heft. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

M. 3,25.
ZeiUchrifteB.

Historische Vierteljahrschrift. 8, 4. L. Erhard t,

Die Einwanderung der Germanen in Deutschland und
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die Ursitze der Indogermanen. — K. Hampe, Eine

Schilderung des Sommeraufenthaltes der römischen Kurie

unter Innocenz III, in Subiaco 1202.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Max Uhle [Dr.], Pachacamac. Report of the

William Pepper M. D. L. L. D. Peruvian Expedition of

1896. Philadelphia Pa. Published by the Department

of Archaeology of the University of Pennsylvania

1903. 103 S. Folio mit einem Stadtplan und 21

phototypischen Tafeln.

In diesena stattlichen Bande sind die Ergeb-

nisse der Arbeiten niedergelegt, die Dr. Max
Uhle auf Kosten des verstorbenen Dr. William

Pepper von Philadelphia und zum Besten des

Museums der Universität von Pennsylvanien in

dem berühmten, nicht • weit von Lima an der

peruanischen Küste gelegenen alten Wallfahrtsorte

ausgeführt hat, der unter dem Namen Pacha-
camac bekannt ist. Dieser Name, der der

Khechua - Sprache angehört, bedeutet »Welt-

schöpfer« (genauer pacha-kama/ zu schreiben)

und war der Name, mit dem die Peruaner

des Hochlandes diese berühmteste Gottheit

der Küste benannten. Die Stämme der

Küste waren sprachlich und kulturell von den

Peruanern des Hochlandes verschieden. Wie der

eigentliche Name dieses berühmtesten Gottes der

Küstenstämme lautete, ist nicht sicher bekannt.

Gewifs ist nur, dafs, als die Inka-Fürsten von

Cuzco ihre Herrschaft über diese Täler aus-

dehnten, sie das alte Heiligtum des Ortes be-

stehen liefsen und nur ihren Sonnentempel und

ein Kloster der Sonnenjungfrauen daneben bauten.

Bekannt ist, dafs Francisco Pizarro, als er in

Cajamarca sich befand, seinen Bruder Hernando

in Begleitung Miguel Estete's nach Pachacamac

schickte, um auf die Tempelschätze Hand zu legen.

Hernando Pizarro drang in das Heiligtum und

zertrümmerte die Statue. Von Schätzen fand er

aber nicht viel vor. Die Nachricht von seinem

Kommen war ihm vorausgeeilt, und die Indianer

hatten zweifellos die Hauptmasse der Schätze in

Sicherheit gebracht.

Die Ruinen von Pachacamac sind von einer

ganzen Menge von Reisenden besucht worden,

denn der Ort ist der Hauptstadt nahe und be-

quem erreichbar. Kurze Beschreibungen der Ru-

inen findet man in allen Büchern über Peru; die

beste in dem bekannten Werke Dr. Midden-

dorfs. Keiner der früheren Besucher hat sich

indes längere Zeit in den Ruinen aufgehalten.

Nur Adolf Bandelier war drei oder vier Jahre

vor Uhle zwei Monate in Pachacamac und hat

dort gegraben. Über seine Beobachtungen aber

hat er nichts veröffentlicht. So ist denn das

Buch U.s das erste Werk, in dem eine ge-

nauere und vollständigere, auf gründlichen Unter-

suchungen beruhende Beschreibung dieser merk-

würdigen Ruinen gegeben wird.

Man findet in dem Werke zunächst einen

Plan der Ruinenstadt im Mafsstabe von 1 : 2000,

in dem alle vorhandenen Baulichkeiten eingetragen

sind. Ferner eine Generalansicht, acht Tafeln

mit photographischen Ansichten besonderer Teile

der Ruinen, vier Tafeln mit Spezialplänen ein-

zelner Bauwerke; der Rest der Tafeln enthält

die Sammlung, die Leichenteile, Gefäfse, Stoff-

reste und anderen Grabbeigaben, die bei der

Untersuchung der Grabfelder zutage gefördert

worden sind. In dem begleitenden Texte sind

mit der Sorgfalt und Gründlichkeit, an die man
bei dem Verf. von seinen früheren Werken
her gewöhnt ist, die historischen und sonstigen

Nachrichten zusammengestellt, die Bauwerke und

die Funde beschrieben und die Bedeutung der

letzteren für die allgemeine Auffassung der peru-

anischen Altertümer klargelegt worden.

U. stellte zunächst fest, dafs der Bau, der

den im Westen der Stadt, der See benachbart

aufragenden hohen felsigen Hügel krönt, der von

den Eroberern, den Inka, erbaute Sonnentempel

ist, und dafs das eigentliche Heiligtum des alten

Gottes des Orts, der Tempel Pachakama;f's,

an dem Fufse dieses Hügels, an der der Stadt

zugewandten Seite sich befindet. Von diesem

Tempel Pachakama;^s selbst konnte er nach-

weisen, dafs das jetzt vorhandene Bauwerk zum

Teil über den Trümmern eines älteren Tempels

erbaut ist, und dafs endlich dieser schon über

einem alten Gräberfelde sich erhob. Diese älte-

sten Gräber enthielten Gefäfse und andere Grab-

beigaben, die in Technik und Ornamentation den

Kunststil zeigen, den wir von den berühmten

Steindenkmälern von Tiahuanaco in dem Hoch-

tale des Titicaca-Sees in Bolivien und den klei-

neren dort gefundenen Altertümern kennen.

Dieser Kunststil stellt daher nicht, wie man

früher glaubte, eine lokale Facies, sondern eine

ältere Periode der vorinkaischen Kulturentwick-

lung dar. Ganz im Gegensatz dazu zeigten die

in den höheren Schichten gefundenen, aber noch

der inkaischen Beimischung entbehrenden Gräber

in den Gefäfsen und in der Technik und dem

Omamentstil der Gewebe eine nahe Verwandt-

schaft mit den bekannten Fundstücken der peru-

anischen Küste, Ancon u. a. Es ist also durch

diese Untersuchungen U.s zum erstenmal eine

zeitliche Aufeinanderfolge verschiedener Kunst-

stile im peruanischen Altertume nachgewiesen

worden.

An einer einzigen Stelle, unmittelbar vor der

Front des Tempels, fand U. Mumienballen mit

reichen Beigaben, namentüch an Geweben, die

zweifellos den Typus der Kunstübung des peru-

anischen Hochlandes erkennen liefsen. Es waren

also wohl die Fürsten irgend eines Hochland-

distrikts, die hier sich und ihre Familienangehörir
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gen im Schutze der Gottheit hatten beerdigen

lassen.

Auf dem weiten Felde, das von der Um-
wallung der inneren Stadt in westlicher, nörd-

licher und nordöstlicher Richtung sich dehnt, und

wo in alter Zeit, wie die Adobefundamente er-

kennen liefsen, ausgedehnte Hüttenvorstädte sich

befunden hatten, fand U. überall die Typen der

Altertümer der peruanischen Küste mit denen des

Hochlandes vermengt. Diese Siedelungen ge-

hörten also unzweifelhaft der späteren Periode,

der Zeit der Inka-Herrschaft, an.

Auch an der Aufsenseite der einen Front des

inkaischen Sonnentempels fand U. ein Gräberfeld.

Hier war von vornherein zu erwarten, dafs wir

den reinen Hochlandstypen begegnen würden.

Das war in der Tat der Fall. Aber mehr noch,

nicht nur die Gefäfse und andere Grabbeigaben

hatten Form und Verzierung, wie sie die Gefäfse,

die in der Nähe von Cuzco aufgefunden worden
sind, zeigen. Auch die Nahrungsmittel, die man
den Toten ins Grab mitgegeben, waren nicht die

bekannten Früchte, Knollen und Getreidearten

der Küste, sondern Kartoffeln und Oca, Quinoa

und kurze kleinkörnige Maiskolben, die Nahrungs-

mittel der Hochlandindianer. Aufserdem zeigte

sich aber, dafs die sämtlichen hier beerdigten

Leichen weiblichen Geschlechts waren, und dafs

sie durch Erwürgen zu Tode gebracht worden
waren. Es waren also Mädchen, die vom Hoch-

lande nach dem Heiligtum der Küste geschickt

worden waren, um hier der Gottheit des Ortes

geopfert zu werden.

So haben die Arbeiten U.s in Pachacamac

nicht nur bezüglich einer ganzen Reihe von

Altertümern zum ersten Male Klarheit geschaffen,

sondern auch interessante neue Tatsachen zu

unserer Kenntnis gebracht.

Steglitz. Ed. Seier.

Volkskundliche Zeitschriftenschau für 1903
herausgegeben im .auftrage der hessischen Vereini-

gung der Volkskunde von Adolf Strack [aord.

Prof. f. neuere Literaturgesch. an der Univ. Giefsen].

[Hessische Blätter für Volkskunde Bd. III.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 281 S. 8».

Den dritten Band der Hessischen Blätter für

Volkskunde begleitet diese würdige Fortsetzung

der volkskundlichen Zeitschriftenschau für 1902,

vor der sie sich durch eingehendere Berück-

sichtigung der Buchliteratur auszeichnet. Nicht

nur philologische, sprachwissenschaftliche und

literarhistorische, sondern auch theologische, geo-

graphische, historische, volkskundliche und ver-

wandte Zeitschriften werden von Strack und

seinem Stabe zweckmäfsig ausgebeutet. Die

Volkskunde aber mag sich dieser Richtschnur

auf ihren vielverzweigten Wegen dankbar be-

dienen!

Freiburg i. B. Elard Hugo Meyer.

Notizen und Mitteilungen.

NoUscH.

Der Direktorialassistent am Museum für Völkerkunde
zu Berlin Dr. Theodor Preufs hat vor kurzem eine

Studienreise nach .Mexiko angetreten. Sein Zweck
ist vor allem, die Altertümer und die heutigen Indianer

kennen zu lernen, die sich im Norden unmittelbar an das
altmexikanische Kulturgebiet anschliefsen. Bei diesen,

den alten .Mexikanern sprachverwandten Stämmen , die

nach Lumholtz' Berichten ihre alten Gebräuche zum Teil

vollständig bewahrt haben, dürften viele direkte Er-

klärungen der aztekischen Reste an Bilderschriften,

Skulpturen und Überlieferungen zu finden sein. Die Mittel

sind Dr. Preufs vom preufsischen Kultusministerium aus

den Überschüssen der vom Herzog von Loubat gegrün-

deten Berliner Amerikanisten-Professur-Stiftung zur Ver-

tagung gestellt worden.

GeaeUsehaften and Tereine.

Zweiter deutscher Kolonialkongreß.

Berlin, 5. Oktober.

(Schlufs.)

Am nächsten Tage behandelte die wirtschaftliche

Abteilung den wirtschaftlichen Wiederaufbau
Deutsch-Südwestafrikas. Der Referent Dr. Georg
Hartmann (Hamburg) empfahl folgende Resolution:

»Der deutsche Kolonialkongrefs betrachtet für den wirt-

schaftlichen Aufbau Deutsch Südwestafrikas die endgültige

Beantwortung der Eingeborenenfrage als die Grundlage
jeder wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Beantwortung
kann nicht in der Vernichtung und Ausrottung der auf-

ständischen Eingeborenen bestehen, sondern mufs ihre

Grenzen in einer genügenden, aber auch energischen

Bestrafung finden und eine Gewähr bieten, dafs Auf-

stände in Zukunft unmöglich sind. Er erachtet die

landwirtschaftliche und die bergmännische Erschliefsung

der Kolonie als die beiden Hauptaufgaben ihrer wirt-

schaftlichen Entwicklung. Nach der Seite der berg-

männischen Entwicklung hin hält es der Kongrefs für

dringend notwendig, dafs die neue Bergverordnung für

Südwestafrika nicht nur zur Förderung der bergmänni-
schen Interessen im allgemeinen, sondern auch der

nationalen Interessen im besonderen ausgelegt und an-

gewandt werde, und hält es für seine Pflicht, rechtzeitig

auf die nationale Gefahr hinzuweisen, die der Kolonie

durch eine vorwiegend bergmännische und erfahrungs-

gemäfs internationale Bevölkerung entstehen kann. Er

hält vom nationalen Standpunkt aus eine planmäfsige

deutsche Besiedelung von Deutsch-Südwestafrika für die

wichtigste und dringendste Kolonialaufgabe, der sich

alle anderen Aufgaben als Mittel zum Zweck unter-

zuordnen haben. Er wiederholt seine bereits 1902 aus-

gesprochene Ansicht, dafs die Kräfte und Mittel der

Siedelungsgesellschaften und die sonstige private Siede-

lungstätigkeit für die Lösung dieser Aufgabe im grofsen

Stile gänzlich unzureichend sind, und er hält es für

dringend notwendig, dafs das Reich für die Beförderung

der Besiedelung von Deutsch-Südwestafrika ganz erheb-

lich gröfsere Mittel aufwende als bisher. Eine Vor-

bedingung und zugleich eine Ehrenpflicht des Reiches

sei, den durch den Aufstand geschädigten deutschen

Ansiedlern, vollen Schadenersatz zu gewäliren. Die land-

wirtschaftliche Entwicklung und .A^usnutzung der Kolonie

in ihrer Eigenschaft als subtropisches Steppenland kann

nur durch eine Besiedelung im grofsen Stil hervor-

gerufen werden. Als Grundlage für eine landwirtschaft-

liche Entwicklung und eine mit ihr Hand in Hand
gehende Besiedelung im grofsen Stile ist die Wasser-

beschaffung und Wassererschliefsung nötig. Als eine

der Hauptbedingungen und als erste Voraussetzung für

eine gesunde und rentable Wixtschaftsentwicklung der

Kolonie betrachtet der Kongrefs ihre Ausstattung mit

den notwendigsten modernen Verkehrsmitteln und solchen
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Einrichtungen, die den Verkehr vereinfachen und fördern,

Eisenbahnbauten und Hafenanlagen. Er hält es schon
mit Hinsicht auf die baldige Niederwerfung des Auf-

standes für das dringendste Erfordernis, die Landungs-
stelle in Swakopmund umgehend zu verbessern und zu
erweitern und den Eisenbahnbau von Lüderitzbucht nach
Keetmanshoop unverzüglich in Angriff zu nehmen.«
In der Diskussion hält Dr. Scharlach (Hamburg) das
Reich nicht für fähig, eine planmäfsige Besiedelung im
grofsen Stile in die Hand zu nehmen; denn es könne
die damit verbundene schwere V'^erantwortung nicht auf

sich nehmen. Herr Damaschke wendet sich gegen
die South African Co., die ihre Minen nur deshalb nicht

abbaut, weil die mit ihr in Verbindung stehende de

Beers-Co. schon mehr Diamanten abbaut, als der Markt
aufnehmen kann. Dr. Katz (Breslau) empfahl Südwest-
afrika als hervorragende Heilstätte für Lungenkranke.
Konsul Vohsen verteidigte die Gesellschaften und sprach

gegen eine vom Staat organisierte Besiedelung. Die

Resolution wurde schliefslich einstimmig angenommen.
— In der weltwirtschaftlichen Abt. sprach Herr

Said Rute (Berlin) über die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse Babyloniens, wo sich deutscher Arbeit

und deutschem Unternehmungsgeist ein zukunftsreiches

Feld der Betätigung eröffne, für das allerdings nicht in

letzter Linie zum eigensten Vorteile des Landes eine

Wiederherstellung des alten Kanalnetzes Voraussetzung
sei. — Dr. Wegener (Berlin) sprach über das Yangtse-
Gebiet. England hatte längst dessen überwiegende

Bedeutung erkannt und es zur britischen »Interessen-

sphäre« machen wollen. Durch den deutsch-enghschen

Yangtse-Vertrag vom 16. Oktober 1900 habe es formell

auf diese Ansprüche verzichtet. Aber Deutschland habe

das seitdem nicht genügend ausgenützt. Andere Nationen

gingen dabei ungleich rühriger vor. Die Japaner hätten

durch hohe Subventionen die japanische Schiffahrt auf

dem Yangtse aufserordentlich gefördert, die deutsche sei

eher zurückgegangen. Es gelte, das deutsche Volk
energisch auf die Bedeutung des Yangtse- Gebietes für

die Weltwirtschaft der Zukunft hinzuweisen. — Schliefs-

lich sprach Dr. Julius Wolff, der Chefredakteur der

deutschen La Plata-Zeitzng in Buenos Aires, über die

deutschen wirtschaftlichen Interessen in Ar-

gentinien. Argentinien verdanke seine Stellung in der

Weltwirtschaft neben der Gunst der natürlichen Verhält-

nisse wesentlich englischem Kapital und italienischer

Arbeit, aber der Anteil des deutschen Kapitals sei auch
nicht unbedeutend, und in den letzten anderthalb Jahr-

zehnten stetig und erheblich gewachsen. 1901 wurde
das in wirtschaftlichen Unternehmuugen angelegte deut-

sche Kapital auf 600 Millionen M. geschätzt; heute be-

trage es mindestens 700 Millionen. Der Wert des

Handels Deutschlands in Argentinten, Ein- und Ausfuhr
zusammengefafst, sei von 1893— 1903 von I35Vs Mil-

lionen M. auf 341 Millionen gestiegen, während der

Handel mit dem ganzen übrigen Südamerika nur von
381 Millionen M. auf 412 Millionen zugenommen habe.

Diese Entwicklung sei zum guten Teil der Tätigkeit und
dem Einflufs der Deutschen in Argentinien zuzuschreiben.

Zwar gebe es allerdings neben mehr als
'/a Million

Itahenern, 200000 Spaniern, 100000 Franzosen und
300 000 Engländern nur 20000 Reichsdeutsche und
höchstens 40000 Deutschredende in Argentinien. Aber
die wirksame Förderung der wirtschaftlichen Interessen

der Heimat hänge viel weniger von der Zahl der im
fremden Lande ansässigen Deutschen, als von ihrer

Stellung im Wirtschaftsleben dieses Landes und von

ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage ab. Wenn Deutsch-

land heute mehr Waren nach Argentinien ausführe, als

nach Brasilien, das bei einer 3 mal so grofsen Be-

völkerung 3 bis 4 mal so viel Deutsche zähle, so hege

das nicht zum wenigsten daran, dafs die Mehrzahl der

Deutschen in BrasiUen kleine Landwirte von mäfsigen

Wohlstand sind, während in Argentinien das deutsche

Element im Import- und Exporthandel neben dem eng-

lischen eine führende Rolle spiele und die Lage der

Deutschen vom Grofskaufmann bis zum Handwerker und
Arbeiter fast durchweg günstig sei. — In der letzten

Vollversammlung sprach Geh. Bergrat Schmeifser
über geologische Untersuchungen und die Ent-
wicklung des Bergbaues in den Schutzgebieten.
In Ostafrika ständen auf dem Iramba-Plateau und im

Ikoma- Goldfelde Goldlagerstätten im Uluguru- Gebirge

und die Granatfunde zu Luisenfelde in Gewinnung. In

Deutsch-Südwestafrika hätten der Herero- und der Wit-

boi-Aufstand die geplanten amtlichen Arbeiten gehindert.

Die Otavi- Minen aber würden in Betrieb genommen
werden, sobald die Eisenbahn bis dorthin vollendet sein

werde. Zur Ausbeutung der Gorab-Kupfererzlagerstätte

sei eine Gesellschaft gebildet worden. Die Otjisongati-

Kupfererzlagerstätte biete gute Aussichten nach Wieder-

herstellung der Ruhe; ebenso werde alsdann das Gibeon-

Diamant-Syndikat die Blaugrundstellen untersuchen. Der
in Berlin untersuchte Marmor von Etusis sei klar und
wirke äufserlich trefflich; Tremolit- Einlagerungen aber

schädigten die Festigkeit. Vielleicht zeige er in der

Tiefe günstige Zusammensetzung. In Kamerun seien

bei Jogobaba unweit der Küste 5 Erdölquellen gefunden
worden. In Togo lägen Anzeichen für Goldfelderlager-

stätten vor. Kalkstein und Glimmer ständen an. Im
Kaiser Wilhelmsland sei in den östhchen Flüssen

Goldgehalt festgestellt und Anzeichen für Steinkohle,

Platin, Eisenerze und Kupfererze gefunden worden. Am
meisten sei bis jetzt in Schantung geschehen, wo sich

der Steinkohlen- und Goldbergbau in erfreulicher Ent-

wicklung befinde. Unseren Schutzgebieten fehle die

Verbindung des Inneren mit der Küste durch Eisenbahn-

linien. — Legationssekretär Dr. Franke (Berlin) be-

handelte die politische Idee in der ostasiatischen
Kulturwelt. Mit der Lehre des Confucius sei der

Staat eine göttliche Institution, die den ganzen Erdkreis

umfasse. Erst der Neu-Confucianismus habe die Idee

des Nationalstaates geschaffen, ein Prozefs, den Japan

längst beendet hatte, als China damit begann. Trotzdem
seien die beiden Völker noch heute von der Überlegen-

heit ihrer Weltauffassung fest überzeugt. Fr. bezeichnete

es als eine bedauerliche Rückständigkeit der deutschen

Wissenschaft, dafs keine unserer Universitäten bisher

einen Lehrstuhl der Sinologie aufzuweisen habe, und
beantragt eine dementsprechende Resolution , die der

Gouverneur von Kiautschou, Kontreadmiral Truppel,

empfahL — Zuletzt sprach Dr. Nocht (Hamburg) über

Tropenkrankheiten im Seeverkehr.
Darauf folgte die PlenarVerhandlung und Abstimmung

über 18 Anträge der Abteilungen. U. a. nahm der

Kongrefs folgende Resolution zur Marokko - Frage an:

»Der Kolon ialkongrefs hält für erforderlich: 1. dafs

geographisch und sachlich die im algerischen Grenz-

gebiet an Frankreich zugestandenen Vorzüge genau ab-

gegrenzt werden; 2. dafs zum Vorteil des auswärtigen

Handels und Gewerbes und zur Förderung der Wohl-

fahrt des marrokanischen Volkes Mafsnahmen geschaffen

werden, um die Hafen-, Schiffahrts- und Binnenverkehrs-

verhältnisse auf einen der freien Betätigung von Handel

und Gewerbe entsprechenden Stand zu bringen; 3, dafs

in wirksamerer Weise als bisher die Möglichkeit des

freien Erwerbs von Grund und Boden gewährleistet

wird; 4. dafs in der Vergebung der öffentlichen Arbeiten

und der öffentlichen Konzessionen der scherifischen

Regierung völlig freie Hand gelassen wird«. — Der

Kongrefs beschliefst dann, den Arbeitsausschufs zu

seiner dauernden Vertretung zu ernennen, damit er zu

gelegener Zeit den nächsten Kongrefs einberufe. — Hier-

auf schlofs der Vorsitzende die Tagung.

Schnlprogramnie.

A. Rode, Robert Bargrave. Ein englischer Reisender

des 17. Jahrhunderts. Mit bisher nicht veröffentlichten

Auszügen aus seiner Reisebeschreibung. Hamburg, Ober-

realsch. in Eimsbüttel. 29 S.
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A. Haas, Volkskundliches von der Halbinsel Mönch-

gut. Stettin, Schiller-Realgymn. 15 S. mit 1 Taf.

Zeitichrirten.

Globus. 88, 14. M. v. Brandt, Nach dem Kriege.

Japan in politischer und wirtschaftlicher Beziehung. —
Stephan, Beiträge zur Psychologie der Bewohner von

Neupommern (Schi.). — Die ehemalige Ausdehnung des

antarktischen Kontinents und sein Alter. — J. Booth,
Die Nachkommen der SulukafTern (Wangoni) in Deutsch-

Ostafrika (Schi.).

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1905. 7. C. Kollm, Der 15. Deutsche Geographentag

in Danzig. — L. Siegert, Das Becken von Guadix und

Baza. — R. Pöch, Bemerkungen über die Eingeborenen

von Deutsch-Neu Guinea.

Folk-Lore. 16, 3. Albinia Wherry, The dancing-

tower processions of Italy. — A. B. Cook, The Euro-

pean sky-god. — E. Lovett, The Whitby snake-ammo-
nite myth; Veterinary leechcraft. I. — F. Barry, Vete-

rinary leechcraft. II. — J. G. Frazer and F. N. VVebb,
Veterinary leechcraft. III. — T. H. Thomas, A fisher-

story and other notes from South Wales. — A. R.

Maclagan, Additions to The games of Argyleshire.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

F. Lütgenau [Dr.], Darwin und der Staat.

(Preisgekrönt in Jena, Kruppsche Stiftung.) Leipzig,

Theod. Thomas [1905]. VI u. 155 S. 8°.

,

Bekanntlich war bei dem sog. Jenenser Preis-

ausschreiben die Frage gestellt: »Was lernen

wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie

in Beziehung auf die innerpolitische Entwicklung

und Gesetzgebung der Staaten?« An acht Ar-

beiten wurden Preise erteilt, und aufserdem haben

zehn Bewerber je 1000 M. erhalten, wobei aber

diese Arbeiten nicht als prämiiert galten und die

Namen der Verfasser nicht genannt wurden^).

Das vorliegende Buch gehörte zu den letzteren,

demnach ist es mit Unrecht auf dem Titel als

»preisgekrönt in Jena« bezeichnet.

Der erste Teil des Buches gibt einen Bericht

über die Deszendenztheorie, wobei kritische Be-

merkungen eingefügt sind. Wichtiger ist der

zweite Teil des Buches, welcher das Verhältnis

des Darwinismus zum Sozialismus behandelt, und

in welchem die verschiedenen Ansichten der

Autoren über die statthafte oder nicht statthafte

Begründung des Sozialismus aus den Prinzipien

der Deszendenztheorie Erwähnung finden. Der

Verf. ist der Meinung, dafs die Deszendenz-

theorie für die Beurteilung staatlicher Einrich-

tungen wenig oder gar nicht in Betracht kommen
könne.

In dem dritten Abschnitt des Buches, welcher

die Konsequenzen darwinistischer Anschauungen

für die Rechtspflege betrifft, macht sich aber

doch der Einflufs der naturwissenschaftlichen

') Genaueres über das Preisausschreiben und die

Preisverteilung findet man in dem Sammelwerke der

Preisschriften »Natur und Staats Jena 1903—1905, Ein-

leitung S. 1— 10.

Auffassung geltend. Denn der Verf. bekämpft

die übliche Aburteilung der Verbrechen, welche

nur den Tatbestand ins Auge fafst, aber die

Individualität des Verbrechers, die psychologische

Entstehung der Tat und die voraussichtliche

psychologische Wirkung oder Nutzlosigkeit der

Strafe zu wenig in Betracht zieht. Er spricbi

sich also für Pflegebehandlung der kriminellen

Jugendlichen, für bedingte Verurteilung, für Ein-

führung der verminderten Zurechnungsfähigkeit

bei Verbrechern und unter Umständen für Ver-

wahrung derselben in einer Heilanstalt aus. —
Auch bei dem Eherecht läfst der Verf. einen

naturwissenschaftlichen Gesichtspunkt gelten: »Das

Interesse der Gattung oder Rasse heischt den

Ausschlufs derjenigen Personen von der Fort-

pflanzung, von denen mit hober Wahrscheinlich-

keit anzunehmen ist. dafs sie schlimme körperliche

oder geistige Krankheiten, schwere Entarlungs-

merkmale auf die Nachkommen vererben würden.«

Der Verf. steht auf einem sozialistischen

Standpunkt und ist insofern ein Anhänger des

Marxismus, als er von der »Aufhebung der

Klassen« und der »Vergesellschaftung der Pro-

duktionsmittel« das Heil erwartet. Er teilt aber

nicht gerade den Standpunkt der marxistischen

Sozialdemokratie, wie dies z. B. aus folgenden

charakteristischen Aulserungen hervorgeht: »Der

Sozialismus behauptet weder die natürliche Gleich-

heit der Menschen, noch verlangt er die soziale

Gleichheit.« »Der konkurrierende Kampf der

Einzelnen ist ein wirkliches Naturgesetz. Nicht,

dafs die Arbeiter sich untereinander Konkurrenz

machen, ist nach sozialistischer Auffassung das

zu Beklagende und zu Beseitigende, auch nicht

die Konkurrenz der Betriebe untereinander, son-

dern dafs die Arbeiter als Klasse durch eine

andere Klasse ausgebeutet werden.« »Der

moderne Sozialismus ist die erste grofse ge-

schichtliche Umwälzungsbewegung, welche die

Gewaltanwendung perhorresziert, wobei die Be-

mühungen, dem trotzdem auf der Fahne stehen

gebliebenen Worte Revolution einen vernünftigen

und zugleich agitatorisch hinreifsenden Sinn zu

retten, wohl etwas komisch wirken können.*

Jena. H. E. Ziegler.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften asd Vereine.

Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik.

.Mannheim, 25.-28. September.

(Schlufs.)

Bei der Fortsetzung der Diskussion erklärte sich

Prof. Dr. Alfred Weber (Prag) gegen die Anteilnahme

des Staates an den Werken. Der Übermacht der Kartelle

wären von der Gemeinschaft begründete Kartelle ent-

gegenzusetzen. Pfarrer a. D. Dr. Naumann (Berlin)

erörterte die Physiologie des Staates und der Kartelle.

Diese steuerten wirtschaftlich immer mehr dem sozial-

demokratischen Zukunftsstaate zu, seien aber politisch

ganz rückständig. Obwohl es ihrem ganzen wirtschaft-

lichen Charakter widerspreche, gingen sie politisch mit
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dem Staat, den Agrariern und Mittelstandspolitikern, weil

sie den Schutz des Staates nicht entbehren könnten, weil

die Agrarier und Mittelstandspartei ihnen helfen, Schutz-

zölle, Ausfuhrprämien usw. zu erhalten. Aus Furcht

vor der sog. Umsturzpartei verfolgten die Grofsindu-

striellen eine reaktionäre Politik, obwohl die Kartelle

den Weg zum wirtschaftlichen Umsturz bereits geebnet

haben. Die Kartelle würden später genötigt sein, mit

den Arbeiterorganisationen zu verhandeln, wenn sie ihre

Stellung aufrechterhalten wollten. Rechtsanwalt Es che n-

bach (Berlin) trat gegen die Verstaatlichung und gegen

die Teilnahme des Staates an den Kartellen ein. Arbeiter-

sekretär Gisberts (M. - Gladbach) wendete sich gegen
Kirdorfs Angriffe auf die christlichen Gewerkschaften.

Regierungsrat a. D. Dr. Völker (Düsseldorf) erklärte, die

Kartelle seien durch die Not entstanden. Der heftige

Wettbewerbskampf zwischen Riesenwerken habe die

Kartellbildung veranlafst. Diese bezwecke durchaus nicht

Monopolisierung oder Preiserhöhung, sondern nur die

Festsetzung angemessener Preise, vor allem aber den

Arbeitern ständige Arbeit zu verschaffen. Die Kartelle

unterstützten die Staatspolitik, nicht weil sie des Staats-

schutzes bedürfen, sondern weil sie die Staatsgewalt für

erforderlich halten und die heutigen Staatseinrichtungen

erhalten wollen. Sie seien allerdings gegründet, um
Einflufs auf die Industrie auszuüben. Zur Verstaat-

lichung oder zum Eingriff des Staates liege kein Anlafs

vor. Prof. Dr. Max Weber (Heidelberg) ist im Notfalle

für eine Verstaatlichung; er bezeichnet Schmollers Vor-

schlag als bedenklich. Eine Erweiterung der Staatsmacht

auf wirtschaftlichem Gebiete halte er keineswegs für

heilsam. Jede reaktionäre Wirtschaftspolitik führe der

Sozialdemokratie die Massen zu. Die Arbeiter müfsten

Politik treiben, daher müssten selbständige Gewerkschafter;

geschaffen werden, die für die Rechte der Arbeiter ein-

treten und sich auch politisch betätigen unter Aus-

schaltung aller Parteiherrschaft. Prof. Dr. Lotz (Mün-
chen) hält eine gründliche Reform nur durch eine

Änderung der Zollpolitik für möglich, solche Änderung
aber unter den augenblicklichen Verhältnissen für un-

möglich. Geh. Rat Prof. Dr. Gustav C o h n (Göttingen) kann
Schmollers Vorschlägen nicht zustimmen, meint aber, der

Staat müsse irgendwie helfend eingreifen, und hält den
Achtstundentag für die Bergwerksarbeiter für gerecht-

fertigt. Prof. Dr. Diehl (Königsberg i. Pr.). fordert

Einflufs des Staates auf die Preisfestsetzung. Prof. Dr.

Wiedenfeldt (Köln) wendet sich gegen die Bildung
christlicher Gewerkschaften. Sie sollten sich deutsch

oder national nennen und alle Politik bei Seite lassen.

Arbeitersekretär Erkelenz (Düsseldorf) erklärt, die

Ausführungen Kirdorfs hätten den Frieden im Ruhrrevier

unmöglich gemacht. Er bestreitet, dafs der Verdienst

des Kohlensyndikats zurückgegangen ist, ist gegen eine

Verstaatlichung der Eisenwerke, hält aber eine Verstaat-

lichung der Kohlenfelder für sehr notwendig. Nachdem
noch Landtagsabgeordneter Fabrikant Franken (Gelsen-

kirchen) für die Arbeitgeber eingetreten, die sich nur
gegen die Hetzer und Aufwiegler zu schützen suchten,

das Syndikat einen Segen auch für die Arbeiter genannt
und es als zweifellos hingestellt hatte, dafs die christ-

lichen Gewerkschaften Zentrumspolitik treiben, stellt

Prof. Schmoller in der Schlufsrede fest, dafs die Debatte

im grofsen und ganzen eine Übereinstimmung dahin

ergeben habe, dafs die Kartelle eine wirtschaftliche Macht
bilden, die nicht mifsbraucht werden darf, und dafs an

die Spitze von Industrie -Gesellschaften nicht Leute ge-

hören, die nur eine Kurstreiberei und Dividendenerhöhung

im Auge haben. Darauf führt er nach zwei persönlichen

Bemerkungen über Kirdorf und Naumann, dessen Auf-

treten nachher Diehl, Weber und Lotz in Schutz nahmen,
das folgende aus: Gegen die Trusts sei er nur auf-

getreten, weil er in diesen Gesellschaften sehe, die nicht

Selbstzweck sind, sondern nur das Bestreben haben,

durch allerhand künstliche Mittel hohe Kurse und hohe

Dividenden zu erzielen. Kein Geheimnis sei, dafs die

grofse Mehrheit der Aufsichtsräte nur das Bestreben

haben , für ihren Aktienbesitz hohe Kurse und hohe
Dividenden zu erzielen, ebensowenig, dafs die Grofs-

banken zumeist im Aufsichtsrat der Industrie -Gesell-

schaften sitzen. Dafs die Kartelle sich auf die Regierung

stützen, sei sie schlecht oder gut, sei selbstverständlich.

Es müsse zwischen Regierung und Industriekartellen eine

Verständigung herrschen. Zu seinen Vorschlägen über-

gehend bemerkte er, er verlange keineswegs, dafs der

Staat Beamte in den Aufsichtsrat schicken soll. Er soll

solche Leute als Beirat in den Aufsichtsrat schicken, zu

denen er das Vertrauen habe, dafs sie das Interesse des

Staates und das Interesse der Gesellschaft gleichmäfsig

wahrnehmen werden. Dadurch würde auch am ehesten

eine Verständigung zwischen den kartellierten Verbänden

und dem Staat erzielt werden. Zum Schlufs wandle er sich

gegen die Verstaatlichung. Nachdem der Vorsitzende,

Prof. Dr. Rathgen (Heidelberg) die Erörterung kurz

zusammengefafst und Geh. Hofrat Dr. Hecht (Mann-
heim) dem Präsidium gedankt hatte, wurde die General-

versammlung geschlossen.

Ken erschienene Werke.

A. Man es. Die Arbeiterversicherung. [Sammlunj

Göschen. 267]. Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

K. Wollf, Katechismus der Frauenbewegung. Leipzig

u. Berlin, Teubner.

Zeitschriften.

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschafi

61, 4, 0. Kraus, Die aristoteUsche Werttheorie i|

ihren Beziehungen zu den Lehren der modernen Psy

chologenschule. — H. Ephraim, Organisation und B«

trieb einer Tuchfabrik. — H. E. Krueger-BerlinJ
Die Einrichtungen zur Förderung des Aufsenhandels i|

den Kulturstaaten. — F. W. R. Zimmermann, Zu

Frage der Besitzwechsel-, Hypothekar-, sowie Bodenpreis

und Bodenwertstatistik. IV. Verwendbarkeit der Enquet

als Ersatz oder neben der Statistik auf den fraghchei^

Gebieten; Die 10. Tagung des Internationalen Statist

sehen Instituts zu London Juli/August 1905. —
Tecklenburg, Die Stichwahl und ihr Ersatz. — F^

Stumpff, Die geschichtUche Entwicklung des württer

bergischen Staatssteuerwesens in allgemeinen Zügen.

Journal of the Royal Statistical Society. 68,

L. Ward, The effect, as shown by statistics, of Britisl|

statutory regulations directed to the improvement of tb

hygienic conditions of industrial occupations. —
Rosenbaum, A contribution to the study of the vita

and other statistics of the Jews in the United Kingdom.
— A. L. Bowley and G. H. Wood, The statistics of

wages in the United Kingdom during the last hundred

years. XIL — J. A. Baines, The International Statistical

Institute.

Statsvetenskaplig Tidskrift. Oktober. P. Fahl-
beck, Ett politiskt program. — C. O. Borg, Blad ur

riksbankens historia. II.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Johannes Bollmann [Rechtsanwalt, Dr. jur.],

Bremisches Staats- und Verwaltungs-
recht. Bremen, G. D. v. Halem, 1904. X u. 250 S. 8».

Der Verf. der vorliegenden Arbelt ist in der

staatsrechtlichen Literatur kein Neuling. Seine

von der Universität Göttingen im Jahre 1896

preisgekrönte Arbeit über J. J.
Mosers und J.

Stephan Pütters Lehre von der Ebenbürtigkeit

und ihre Bedeutung für das heutige Recht wird

im gegenwärtigen Streit um Lippe wie auch im
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Prozefs des Grafen von Welsburg gegen den

Grofsherzog von Oldenburg viel zitiert. Wenn
er nunmehr daran gegangen, das Staats- und

Verwaltungsrecht seiner Vaterstadt darzustellen,

^o wird man ihm Ober die Kreise der Heimat

hinaus dafür Dank wissen. Das Werk beginnt

mit einem höchst interessanten Überblick über

die Entwicklung der bremischen Verfassung (S. 3

— 16). Wir erfahren, wie die öffentlichen Zu-

stände bis zum Jahre 1848 hier völlig stagnierten,

die Entwürfe von 1814 und 1837, hervorgerufen

durch die Abschüttlung des Franzosenjochs und

die Julirevolution , unausgeführt blieben. Der
staatliche Gedanke war kaum ausgebildet gegen-

über dem städtischen, und die städtische Ver-

fassung war ruhen geblieben auf den Grundlagen

des ausgehenden Mittelalters; ein Rat als unab-

hängige Obrigkeit, neben ihm ein Bürgerkonvent,

der aber auch als privilegierte Korporation im

Staate nur die eigenen Rechte der Privilegien

gegenüber dem Rate vertritt. Immer wieder

dasselbe echt deutsche Bild, die vollständige Un-

fähigkeit unseres Volkes, in der Ausgestaltung

des öffentlichen Rechts mit den veränderten Zeit-

verhältnissen gleichen Schritt zu halten. Mecklen-

burg, das nach den Virchowschen Untersuchungen

die reinste germanische Bevölkerung darstellt,

womit die Berichte der Chronisten über die gänz-

liche Vernichtung des obotritischen Stammes bei

der germanischen Kolonisierung auffallend über-

einstimmen, bildet dafür noch heute eine inter-

essante Parallele! Wie dann natürlich die Be-

wegung des Jahres 1848 auch in Bremen über

das Ziel hinausschofs und die Verfassung vom
21, März 1849 den Senat am letzten Ende auf

ein suspensives Veto beschränkte und seine Re-

gierungsgewalt ungebührlich schwächte, bis dann

durch Intervention des reaktivierten Bundestags

die Rechtskontinuität gebrochen und mit Hilfe

oktroyierter Wahlordnungen die Verfassung vom
21. Februar 1854 zustande gebracht wurde,

auch das ist kein erfreuliches Bild deutscher Ge-

schichte.

Nach dieser materiell noch heute in Geltung

befindlichen Verfassung vom 21. Februar 1854

wirken Senat und Bürgerschaft in Ausübung der

Staatsgewalt gemeinschaftlich. Nun ist wieder-

holt behauptet worden, tatsächlich sei auch in

Bremen der Senat alleiniger Inhaber der Staats-

gewalt, der Anteil der Bürgerschaft an der Staats-

gewalt sei ein rein theoretisches Recht ohne

praktische Bedeutung (vergl. von Melle. Ham-
burgisches Staatsrecht S. 41 Anra. l sowie See-

lig, Hamburgisches Staatsrecht S. 60 ff. und

66 ff.). Dagegen protestiert Bollmann mit Recht.

.Anders wie in den deutschen Monarchien, anders

aber auch wie in Hamburg und Lübeck, sind in

Bremen die höchsten Organe berufen, nicht nur

bei der Gesetzgebung, sondern im Zweifel auch

bei jedem .Akt der Verwaltung zusammenzuwirken.

Im direkten Gegensatz zu Art. 18 der lübischeo

Verfassung sagt § 56 der Verfassung Bremens
ausdrucklich: »Der Senat und die Bürgerschaft

wirken in Ausübung der Staatsgewalt gemein-

schaftlich, soweit nicht verfassungsmäfsig ein An-

deres festgesetzt ist.c Der Verf. sieht in diesem

ständigen Zusammenwirken der aristokratischen

und demokratischen Elemente seiner Vaterstadt

wohl nicht mit Unrecht einen besonderen Vorzug,

wenn schon ähnliches in einem gröfscren Flächen-

staat aus praktischen Gründen nicht tunlicb sein

wird. Auch in Bremen ist es übrigens nicht

immer die gesamte Bürgerschaft, die mit dem
Senat zusammen die Staatsgewalt auch in der

Verwaltung betätigt, sondern die gemeinsame

Wirksamkeit von Senat und Bürgerschaft vollzieht

sich zum guten Teile in den sogen. »Deputatio-

nen«. Mit Recht ist diesem besonderen Institut

der bremischen Verfassung in den §§ 3 1 ff. des

Bollmannschen Werkes ein breiter Raum gewährt.

Handelt es sich hier doch nicht um parlamen-

tarische Ausschüsse zur Erleichterung der Arbeit

im Plenum, wie die bremische V^erfassung sie

natürlich auch kennt, sondern um selbständige

»von ihren Auftraggebern losgelöste Staats-

organe«, um eigentliche Behörden, in deren

Organisation und Geschäftsgang der Dualismus
von Senat und Bürgerschaft sich bis in alle

Einzelheiten z. B. die doppelte Herstellung der

Protokolle verfolgen läfst.

Das Gesagte mag genügen, um die für das

deutsche Staatsrecht interessierten Kreise auf das

treffliche Werk von Bollmann aufmerksam zu

machen.

Marburg. Walther Schücking.

Eugen Gerhard, Der strafrechtliche Schutz des
Briefes dogmatisch und rechtsvergleichend darge-

stellt [Freiburger .Abhandlungen aus dem Gebiete des

öffentlichen Rechts. Heft 4.] Karlsruhe, Braun, 1905.

62 S. 8°. M. 1,80.

Der Verf. legt in einem referierenden Teile dar. wie

weit die Strafgesetze in Deutschland den Brief schützen,

und stellt damit das Verhalten der Strafgesetzgebung in

den aufserdeutschen Ländern zusammen. Darauf folgen

Wünsche des Verf.s für eine .Ausgestaltung der bnef-

schützenden Vorschriften des Strafgesetzbuchs.

Notizen und Mitteilungen.

XcD •rschicBeae Werke.

O. Frhr. v. Dungern, Das Problem der Ebenbürtig-

keit. München, R. Piper & Co. M. 2.

ZelUchriflea.

Fischers Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung

der Verwaltung. 29, 4. 5. P. Wachlcr. Erfahrungen

und Wünsche aus der Rechtsprechung des Obeni'eru'al-

tungsgerichtes in Abgabensachen (Forts.). — Oertel,

Die Namenserteilung nach § 1706 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs.

Rivista penale. Settembre. L. Ordine, Infortunio

e delitto sul lavcro.
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Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

S. Friedländer, Julius Robert Mayer.
[Klassiker der Naturwissenschaften, hgb. von

Lothar Brieger-Wasservogel. 1. Bd.] Leipzig,

Theod. Thomas, [1905]. 2 EL u. 210 S. 8° mit Mayers

Bildnis. M. 3.

Zweifellos ist der Name und die Bedeutung

von J. R. Mayer, (Jem grofsen Entdecker des

Gesetzes von der Erhaltung der Energie, dem
gebildeten Laien auffallend wenig bekannt. Darauf

hinzuwirken, dafs dieser Name gleichen Klang er-

halte mit dem eines Archimedes, Galilei, Newton,

Lavoisier, das bezeichnet der Verf. als den Haupt-

zweck des vorliegenden Buches.

Dieses besteht aus zwei Teilen. Der erste

enthält den »Lebensgang« Mayers, der zweite

bringt die »Lehre« und den »Versuch einer histo-

risch-kritischen Erwägung des Robert Mayerschen

Prinzips«. Die Darstellung ist klar und geeignet,

dem Leser das vom Verf. gewünschte Interesse

für die liebenswürdige und geniale Persönlichkeit

Mayers und für sein epochemachendes Werk zu

erwecken. Wenn jene sowohl als dieses schon in

höchstem Mafse unsere Teilnahme in Anspruch

nehmen mufs, so wird diese nicht minder auch

erregt durch den Einblick in ein Stück Ge-

schichte der Naturwissenschaften, das wie wohl

wenige das schwere tragische Ringen fundamen-

taler neuer Ideen mit der jeder Zeit eigenen

Schulweisheit zeigt, aus deren Fesseln sich häufig

selbst bedeutende Geister nur langsam loszu-

machen verstehen.

Eine etwas einfachere Darstellung, die weni-

ger mit aphoristischen, nicht immer das Verständ-

nis fördernden Gedankengängen des Verf.s unter-

brochen wäre, hätte dem Buche wohl zum Vor-

teil gereicht.

Breslau. P. Jensen.

W. Pözl, Lehrbuch der analytischen Geometrie
der Ebene. München, Lindauer, 1904. VII u. 123

S. 8". M. 2,40.

Das Buch, dessen einzelnen Abschnitten eine grofse

Anzahl Übungsaufgaben verschiedenster Art beigegeben

sind, behandelt unter Anwendung von schiefwinkligen,

rechtwinkligen und Polarkoordinaten den Punkt, die Koor-

dinatentransformationen , die gerade Linie, den Kreis,

die Parabel, Ellipse und Hyperbel, die Pözl zum Schlufs

als Schnitte des geraden Kreiskegels nachweist, die all-

gemeine Gleichung zweiten Grades und die Polareigen-

schaften der Kegelschnitte.

Ludwig Dressel S. J., Elementares Lehrbuch der
Physik nach den neuesten Anschauungen für höhere

Schulen und zum Selbstunterricht. 3. verm. und um-
gearb. Aufl. 2 Bände. Freiburg i. B., Herder, 1905.

XXVI u. 1064 S. 8" mit 655 in den Text gedruckten

Figuren. M. 16.

Der Verf. hat an dem Plan und der Anlage seines

Lehrbuches, das ein richtiges Verständnis der Forschungs-

ergebnisse vermitteln und den inneren Zusammenhang
der physikalischen Erscheinungen und Gesetze aufdecken

will, und das für solche bestimmt ist, die ihre auf dem

Gymnasium oder der Realschule erworbenen physikali-

schen Kenntnisse erweitern und vertiefen sollen, in der

neuen Auflage nichts geändert. Wie auch früher legt

er einen besonderen Wert darauf, die praktische Ver-

wertung der Arbeit der Wissenschaft in der Technik
und im gewöhnlichen Leben nachzuweisen. Auch hat

er wichtige Ergebnisse der Forschung aus den letzten

fünf Jahren, z.B. die radioaktiven Erscheinungen, in

sein Buch hineingearbeitet; ferner die Abschnitte über
Luftelektrizität, elektrische Wellen und elektromagnetische

Lichttheorie, über die Gesetze der Licht- und Wärme-
strahlung, über die Ionen und Elektronen nach den
neuesten Forschungsergebnissen ganz neu bearbeitet

und weiter in der Abteilung über die Elektrizität die

Änderung der theoretischen Erklärungen der elektrischen

Vorgänge berücksichtigt. Durch vermehrte Verwendung
des Kleindrucks ist ein zu grofses Anwachsen des Um-
fanges vermieden worden. Auch ist das Format des

Werkes diesmal vergröfsert worden. Die Hoffnung des

Verf.s, dais sein Buch vielen Freunden der Physik von
Nutzen sein werde, wird sich sicher erfüllen. Der I. Teil

enthält die Mechanik, die in zwei Bücher, die allgemeine

und die besondere, geghedert ist. Die drei Bücher des

zweiten Teiles umfassen als Physik im engeren Sinne
die Wärmelehre, die Elektrizitätslehre, die Erscheinungen
der Ätherstrahlung. Die Einteilung des Werkes weicht

also von der in Schulbüchern üblichen beträchtlich ab.

— Den Schlufs bilden ein Namenverzeichnis und ein

alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften und Vereine.

Berliner Mathematische Gesellschaft.

25. Oktober.

Nach dem Kassenbericht und der Neuwahl des Vor- j,

Standes hielt Herr Zu hlke einen Vortrag über die Aus- m
führung elementar-geometrischer Konstruk- ^

tionen bei ungünstigen Lageverhältnissen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Bauentwürfe einschl. Städteanlagen

an der Techn. Hochschule in Stuttgart Theodor Fischer
hat den Ruf an die Techn. Hochschule zu Dresden ab-

gelehnt.

Der Prof. am Technolog. Gewerbemuseum in Wien
Bernhard Kirsch ist als Prof. von Tetmajers Nachfolger

als ord. Prof. f. techn. Mechanik und Baumaterialien-

kunde an die Techn. Hochschule in Wien berufen worden.

Der aord. Prof. f. Astronomie an der Univ. Strafs-

burg Dr. Walter Wislicen US ist kürzlich, 45 J. alt, ge-

storben.

Der Prof. f. techn. Physik an der Techn. Hochschule

in Karlsruhe Geh. Hofrat Dr. Heinrich Meidinger ist

kürzlich, 75 J. alt, gestorben.

Neo erschienene Werke.

E. V. Huntington, The continuum as a type of

Order. An exposition of the modern theory. With an

appendix on the transfinite numbers. [S.-A. aus The
Annais of Mathematics. 11^ Series. VI, 4. VII, 1.] Cam-
bridge, Mass., The Publication Office of Harvard Univ.

50 cents.

P. Besson, Das Radium und die Radioaktivität.

Deutsche Ausg. von W. von Rüdiger. Leipzig, J. A.

Barth. M. 3,60.

Zeitschriften.

Nouvelles Annales de Mathematiques. Juillet. L.

Levy, Remarques sur la determination des moments
flechissants produits par le passage d'un convoi sur une

poutre a. deux appuis simples. — Methode particuliere

/'
o

/.^^-a) (x-ß) (x_T) (x-a)
dx quand a, ß, y» o sont reelles et que a > ß > y > ö.
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Application ü la geometrie. — H. Piccioli. Sur l'equa-

tion intrinseqae des lignes qui appartiennent ä certaines

surfaces de revolution et du second degre.

Annali di Maietnatica. Agosto. E. Almansi, So-

pra una delle esperienze del Plateau. — L. Bianchi,
Complimenti alle ricerche suUe superficie isoterme. —
F. Severi, II teorema d'Abel delle superficie algebriche.

Medizin.

Referate.

K. Knur [approb. Arzt, Dr. med], Christus medicus?
Ein Wort an die Kollegen und die akademisch Ge-
bildeten überhaupt. Freiburg i. B., Herder, 1905.

2 81. u. 74 S. 8». iM. 1.

Der Verf. will mit denen rechten, die die Bibel in

ihrem ganzen Wortlaute gelten lassen und doch die Be-

hauptung wagen, Christus sei Arzt gewesen. In sieben

Kapiteln beschäftigt er sich mit den Ärzten im \. T.,

mit den Paralytici, den Claudi, den Blinden der Evan-
gelien, mit den Tauben, Stummen, Taubstummen einschl.

der mit Besessenheit komplizierten Fälle, mit den übrigen

Fällen von Besessenheit, mit den Aussätzigen und
sonstigen Kranken. Der Behauptung gegenüber, dafs

die Kranken des Evangeliums H\'sterische waren, sucht

er nachzuweisen, >wie höchst unwahrscheinlich es ist,

dafs der .Anteil der Hysterie an den Heilungen des
Evangeliums ein grofser gewesen« ist. »Auch die wirk-

samste Hypnose ist im Vergleiche zu den Kranken-
heilungen des Evangeliums eine Art Lächerlichkeit.«

Knur fafst seine Ergebnisse dahin zusammen, dafs

Christus Krankheiten auf ungewöhnliche .Art heile, und
zwar auch solche, die die .\rzte nicht heilen, und solche

auf einen Schlag, die sie nur langsam heilen oder bessern.

Er setze sich über das medizinische Verfahren einfach

hinweg, setze an dessen Stelle kein anderes, sondern
meistens nur seinen Willen; er gebärde sich nicht wie
ein Hypnotiseur, er betone das Wunderbare seiner

Heilungen, die nur Zeugnisse für die messianische Sen-

dung seien. Auch das Volk teile diese Auffassung.

Notizen und Mitteilungen.

Cieseilschafteii nnd Vereine.

Internationaler Tuberkulosekongrefs.

Paris, 2. Oktober.

(Schlufs.)

Über die Beziehungen zwischen Menschen-
und Tiertuberkulose wurde in der bakteriologi-
schen und der pathologischen .Abt. verhandelt. Prof.

Kossei (Giefsen) legte folgendermafsen die deutschen

Arbeitsergebnisse dar: 1. Durch die bakteriologische

Untersuchung tuberkulöser Veränderungen bei Menschen,
Rindern und Schweinen lassen sich zwei verschiedene

Typen von Tuberkelbazillen nachweisen, die vorläufig

als T. humanus und T. bovinus bezeichnet werden
können. 2. Die weit verbreitete Tuberkulose der Rinder

ist ausschliefslich auf Infektion mit dem Tuberkelbazillus

des T. bovinus zurückzuführen. 3. Die Schweine sind

in hohem Grade für die Tuberkelbazillen des T. bovinus,

im geringeren Grade für die Tuberkelbazillen des T. hu-

manus empfänglich. 4. Die Tuberkulose des .Menschen

beruht in erster Linie auf Ansteckung mit Tuberkelbazillen

des T. humanus, die von Mensch zu Mensch vor sich

geht. 5. Tuberkulöse Veränderungen können beim .Men-

schen auch durch Tuberkelbazillen des T. bovinus her-

vorgerufen werden. 6. Die Übertragungen der Tuberkel-

bazillen des T. bovinus auf den .Menschen kann durch

Nahrungsmittel erfolgen , die von tuberkulösen Tieren

stammen, in erster Linie durch Milch von Kühen mit

Eutertuberkulose. 7. Die Rolle, die die Tuberkulose-

infektion aus tierischer Quelle für die Verbreitung der

menschlichen Tuberkulose hat, ist gering im Vergleiche zu

der Gefahr, die von dem tuberkulösen Menschen ausgebt.

Der Korreferent, Prof. .Arloing (Lyon) will keine Typen,
sondern nur V'arietäten des Tubcrkelbazillus gelten lassen.

Im Grunde gehörten Menschen- und Rinder -Tuberkelba-

Zilien aufs engste zusammen. Durch die Bazillen der

Rinder -Tuberkulose könne Tuberkulose beim Menschen
hervorgerufen werden. Prof. Behring (.Marburg) teilte

Beobachtungen über die Reaktionen, die die Tuberkel-

bazillen der Säugetiere, des Geflügels, der Kaltblüter

gemeinsam haben, mit und schliefst aus ihnen, dafs die

bezeichneten Gruppen von säurefesten Bakterien als

eine phylogenetische Einheit zu betrachten sind. Für
den praktischen und intbesondere für den therapeutischen

Gesichtspungkt seien aber die grofsen Unterschiede

zwischen den einzelnen Gruppen aufs sorgfältigste zu
berücksichtigen. Dr. Lydia Rabino witsch kommt
nach ausgedehnten Studien über .Menschen-, Rinder-,

Affen-, Geflügel- und Kallblütertuberkulose zu dem
Schlüsse, dafs die Erreger der Säugetier- und Geflügel-

tuberkulöse als verschiedenen Tierspezies angepafste

Varietäten einer .Art aufgefafst werden müssen; unter

ihnen stehen sich die Tuberkelbazillen des T. humanus
_

und T. bovinus am nächsten. — Ferner wurde in einer

.Abt.-Sitzung die Arbeiterversicherung und die
Tuberkulose der arbeitenden Bevölkerung erörtert.

Geh. Rat Bielefeldt (Berlin) schildert die Leistungen

der deutschen .Arbeiterversicherung unter besonderer

Betonung aller der Einrichtungen, die auf die Bekämpfung
der Tuberkulose gerichtet sind, und ihre Verknüpfung
untereinander und mit Veranstaltungen, von Staat

und Gemeinde. Der Korreferent Eduard Fuster
(Paris) ging besonders auf die französischen Be-

mühungen ein , eine .Arbeiterversicherung zu schaffen.

Für eine Zwangsversicherung fehle der Boden in Frank-

reich. Die Gegenseitigkeitsversicherungen sollten eingrei-

fen. Für diese trat Mabillaud, einer der Führer der

Mutualisten, für die Zwangsversicherung der frühere

.Minister Millerand ein. Dr. Freund, der Vor-

sitzende der Landesversicherungsanstalt Berlin , sprach

über die .Ausgestaltung der Tuberkulösen - Fürsorge

u. a. durch Vereinfachung der Arbeiterversicherung. —
Zu den Verhandlungen über die Heilstätten und die

Fürsorgestellen für die Tuberkulösen lagen drei

Vorberichte von Courtois-Suffit und Laubry, von
Sophus Bang und von Beco vor. C.-S. und L. urteilen:

die .Auffassung, als sei die Volksheilstätte das Haupt-

mittel im Kampfe gegen die Tuberkulose mufs aus

theoretischen und praktischen Gründen aufgegeben

werden. In der Diskussion weisen die französischen

und belgischen Redner die Verwerfung der Fürsorge-

stellen zurück. Frau Chambert (Paris) betont das

soziale Moment an ihnen . die günstige Wirksamkeit

der belgischen Fürsorgestellen schüdert der belgische

Verwaltungsbeamte Gregoire. Dr. Kayserling
(Berlin) legt dar, wieweit auch schon in Deutsch-

land das Fürsorgestellenwesen für Lungenkranke ge-

diehen ist. Er kennzeichnet die Arbeitsweise der Aus-

kunfts- und Fürsorgestellen in Berlin. In der Erörterung

der Leistungsfähigkeit der Lungenheilstätten ver-

teidigt Dr. Romme, leitender Arzt an den Pariser

Krankenhäusern, eindringlich die Heilstättenbehandlung,

unter Hinweis auf die günstigen Ergebnisse, die er dabei

beobachtet hat. Dieselbe .Ansicht vertreten die belgischen

-Arzte und Sozialpolitiker. Dagegen hält Dr. Savoire
(Paris) es für ausgeschlossen, dafs man mit einer drei-

monatigen Heilstdttenkur etwas erreichen könnte. Prof.

Armaingaud erklärt im Vereine mit einer Reihe andrer

französischer .Arzte, dafs sie den Volksheilstätten nicht

mehr dieselbe Bedeutung beimessen könnten, wie ehe-

mals. Sie stellten sie in der Reihe der .Mittel zur Be-

kämpfung der Schwindsucht jetzt an die letzte Stelle.

Von deutscher Seite tritt gegen die .Angriffe auf die

Heilstätten zuerst Prof. Schroetter (Wien) auf. Wir

hätten keine Behandlungsweise der Tuberkulose, die

ebenso viel wie die Heilstättenkur leiste und billiger

wäre. Prof. B. Fraenkel (Berlin) übergibt die von dem
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deutschen Zentralkomitee für die Errichtung von Heil-

stätten für Lungenkranke herausgegebene Denkschrift

über den zeitigen Stand der Tuberkulosebekämpfung in

Deutschland. Geh. Rat Bielefeldt (Berlin) widerlegt

die Angriife auf die deutsche Statistik der Heilstätten-

behandlung. Der Direktor der hanseatischen Landesver-

sicherungsanstalt Gebhardt (Lübeck) zeigt durch eine sich

über eine längere Reihe von Jahren erstreckende hansea-

tische Statistik, dafs die Heilstättenbehandlung einer

sehr starken Verhältniszahl versicherter Lungenkranken
langzeitige Arbeitsfähigkeit verschafft hat. Dr. Freund,
der Vorsitzende der Landesversicherungsanstalt Berlin,

bemerkt, die staatlichen Aufsichtsbehörden würden den

Landesversicherungsanstalten nicht die Errichtung von
Heilstätten gestatten, wenn sie sich nicht überzeugt

hätten, dafs die Kapitalsanlage sich verlohnt. Er betont

dann die soziale Bedeutung der Sache. Dr. W. Becher
(Berlin) betont, dafs sehr vielen Kranken wiederholte

Kuren gewährt würden. Schliefslich wurde folgende

Erklärung fast einstimmig angenommen: Sanatorien und
Fürsorgestellen werden jede in ihrer Art und ent-

sprechend den Zuständen in den verschiedenen Ländern
als zweckmäfsig anerkannt, Staat und Gemeinde werden
auf die Pflicht der Tuberkulosebekämpfung hingewiesen.
— Bei den Verhandlungen über die Tuberkulose im
Kindesalter ist die Darlegung von Prof. Heubner
von besonderer Wichtigkeit. H. behandelt auch die

Frage der Eheschliefsung Tuberkulöser. Der Arzt

solle sie widerraten; aber solche Ehen gesetzlich zu

verbieten, halte er weder für berechtigt noch für

durchführbar. Der Arzt solle zum mindesten zwei Be-

dingungen an die Erlaubnis der Ehe knüpfen: 1. der

krankhafte Prozefs mufs unter Zuhilfenahme und wieder-

holter Anwendung aller Untersuchungsmethoden als völlig

abgeheilt zu erkennen sein , und zwar mindestens zwei

Jahre lang; 2. dem gegenteiligen Eheaspiranten müssen
die Verhältnisse völlig klar und offen dargelegt werden,

damit im Falle der Minderjährigkeit dem Vater, im Falle

der Mündigkeit ihm selbst die Entscheidung und Ver-

antwortung ermöglicht wird. — Die Bekämpfung der

Säuglingstuberkulose erheischt eine ganze Reihe von
Mafsnahmen. Zwei stehen obenan: Wohnungshygiene
und Belehrung. Unter den französischen Ärzten tritt der

Prof. der Kinderheilkunde Grancher für eine besondere

Fürsorge ausschliefslich für die Gesunden ein. Im
Mittelpunkte dieser Fürsorge steht die Verbringung der

Kinder aufs Land. Jedes tuberkulöse Kind soll streng

ausgeschlossen sein. Eine andere Gruppe französischer

Ärzte, an deren Spitze Savoire steht, will der Kinder-

tuberkulose mit der freiwilligen Versicherung begegnen. —
In der 2, Abt. sprach am 6. Okt. vormittags Weintrau

b

(Wiesbaden) über die Anwendung der direkten Punktion
des Gehirns bei gewissen Fällen von Tuberkulose.

In der 3. Abt. machte Lennhoff (Berlin) Mitteilungen

über die deutschen Ferienkolonien. In der 4. Abt.

wurde einstimmig ein Antrag angenommen, der den

Wunsch ausspricht, es solle den öffentlichen Behörden

das Recht zustehen, ungesunde Häuser im Enteignungs-

verfahren zu beseitigen. Nachmittags sprachen in der

Unterabt. für Therapeutik Marmorek (Österreich), L e v i

n

(Stockholm), Schwartz (Gleiwitz) über die Behandlung

der Tuberkulose mit Antituberkulose-Serum. — In der

.Schlufssitzung gab Prof. v. Behring eine Erklärung

ab, nach der er im Laufe der letzten zwei Jahre dahin

gekommen ist, mit Sicherheit die Existenz eines Heil-

prinzips zu erkennen, das vollständig verschieden sei

von dem vor 15 Jahren von ihm beschriebenen anti-

toxischen Prinzip. Das Prinzip beruhe auf der Durch-

dringung der lebenden Zellen des Organismus mit einer

Substanz, die aus dem Virus der Tuberkulose herkomme,

und die von ihm TC genannt werde. Wenn das TC
integrierender Bestandteil der Zellen des Organismus der

damit behandelten Tiere geworden sei und durch diese

Zellen eine Metamorphose erfahren habe, dann bezeichne

er es mit der Formel TX. Im Tuberkulosebazillus be-

stehe das TC vorher als mit zahlreichen aufserordent-

liehen Eigenschaften ausgestattetes Agens. Im Tuber-

kulosebazillus versehe dieses Agens die Funktion der

bildenden Substanz, und es könne andere Substanzen

fixieren. Ferner besitze dieses Agens unter gewissen

Bedingungen assimilatorische Eigenschaften, kurz, es

stelle quasi das Lebensprinzip der Bazillen dar. Das

TC übe im Innern der organischen Zellen eine symbio-

tische Aktion aus und sei die Ursache der gegen die

Tuberkulose schützenden Reaktion. — Der Kongrefs

stimmte dann einer Reihe von Forderungen zu, die in

den Abteilungen aufgestellt worden waren. Der nächtse

Kongrefs wird 1908 in Amerika abgehalten werden.

Nea erschienene Werke.

D. von Hansemann, Der Aberglaube in der Me-

dizin und seine Gefahr für Gesundheit und Leben

[Aus Natur und Geisteswelt. 83]. Leipzig. Teubner.

Geb. M. 1,25.

L. Hirschlaff, Hypnotismus und Suggestivtherapie

[Abels medizinische Lehrbücher]. Leipzig, J. A. Barth.

Geb. M. 4,50.

0. Schaeffer, Ursachen und Verhütung der Frauen-

krankheiten [Bibliothek der Gesundheitspflege. Bd. 16*].

Stuttgart, Ernst Heinrich Moritz. M. 1,20.

Zeitschriften.

CenträlblaU für Nervenheilkunde und Psychiatrie.

15. Oktober. E. Arndt, Zur Analyse des Krankheits-

bewufstseins bei Psychosen. — 0. Rehm, Weitere Er-

fahrungen auf dem Gebiete der Lumbalpunktion.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Hugo Schmerber [Dr. phil.]. Die Schlange
des Paradieses. [Zur Kunstgeschichte des

Auslandes. XXXL] Strafsburg, J. H. Ed. Heitz

(Heitz & Mündel), 1905. 2 Bl. u. 39 S. 8° mit 3 Taf.

M. 2,50.

Obige Monographie deckt sich insofern nicht

ganz mit ihrem Titel, als sie nicht eine eingehende

und womöglich abschliefsende Behandlung ihres

ganzen Gegenstandes gibt, sondern nur eine in-

teressante Entwicklungsphase darin herausgreift,

nach dem Vorgang von Alice Kemp Welsh,

die schon 1902 in Nineteenth Century and after

(Dez.) einen Essai »The woman headed serpent

in art« geschrieben hat. In bester Weise werden

gleich eingangs die psychologischen Voraus-

setzungen herausgestellt, die der Darstellung der

Paradiesesschlange zugrunde liegen können, und

die dreierlei Darstellungsarten zulassen: die wört-

liche Auffassung des Textes mit Darstellung einer

gewöhnlichen Schlange, wie uns der Vorgang

schon in den Katakomben vorgeführt wird, was

Schmerber zu erwähnen unterläfst (vgl. Wilpert,

Die Malereien der Katakomben Roms. Taf. 70,

2; 93; 161; 169, 1 usw.; dazu Text S. 325 £f.);

die Hervorhebung des Dämonischen in der Tier-

gestalt durch möglichst phantastische und somit ab-

schreckende Ausgestaltung des Schlangenkopfes

(schon auf einem altchristl. Sarkophag in Verona ; zu

erwähnen wäre auch die Schlange mit Truthahnkopf

in Meldorf gewesen, vergl. Zeitschr. f. christl. Kunst

III, 13); die Betonung des Dramatischen bei dem
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Ereignis durch anthropomorpbe Gestaltung des

Dämons. Die letztere Darstellungsart, die den

Schlangenleib mit einem Frauenkopf verbindet

und in der Kunst etwa seit dem 13. Jahrh. be-

gegnet, interessiert den Verf. fast ausschliefslich.

Aber auch hier ist es ihm weniger darum zu

tun, das bezügliche Monumentenmaterial zusam-

menzutragen und daraus seine weiteren Folge-

rungen abzuleiten, als die künstlerischen bezw.

literarischen Voraussetzungen des Motivs festzu-

stellen. Dafs das frühe Mittelalter für solche

Zwitterschöpfungen in der Kunst eine besondere

Vorliebe hatte, weifs jeder Kenner der Plastik

und der Miniaturmalerei jener Zeit. Dafs man
aber zu ihrer Erklärung tatsächlich auf die klas-

sische Kunst zurückgreifen mufs, wie der Verf.

durch ausgiebige Behandlung der herakleischen

Mythe von der Hydra nahelegt (S. 11— 15),

scheint uns ebenso unberechtigt, wie nach einem

älteren Rezept für jedes historische oder etymo-

logische Problem auf die Kelten zurückzugehen.

Zwischen dem letzten Ausklingen der Antike und

dem Vorstellungskreis, dem derartige Schöpfungen

entstammen, klafft eine zu weite Kluft, als dafs

formale Einwirkungen noch stattfinden konnten.

Aber auch jene tiefsten Traditionsfäden, welche

alle Vorstellungen und Empfindungen der Mensch-

heit nun einmal innerlich verknüpfen, verlaufen

zu unsicher und zu tief unter der Oberfläche,

als dafs sie solch bestimmte Gestaltungen formal

bedingen könnten. Auch in der ausführlich ana-

lysierten Stelle von Vincenz von Beauvais über

die Dracontopedes, just die dämonischen »inven-

tores libidinis et avaritiae«, vermifst man, selbst

wenn man noch die präzisere Vorlage bei Beda

Venerabilis hinzunimmt, ein klares Anklingen an-

tiker Vorstellungen. Dagegen wäre von Wich-

tigkeit die Feststellung gewesen, dafs man sich

die leibhaftige Einwirkung des Teufels gerne

unter der Gestalt einer Frau dachte, wofür auf

Honorius Augustodunensis zu verweisen ist (Spec.

Eccl. Dom. XI post Pentec. Mique 172, 1058),

und dafs für den mittelalterlichen Menschen das

Wort mulier schon etymologisch den Begriff Ver-

lockung in sich fafste (vergl. Durandus, Ration. I, 3,

Mulier, quia mulcet; dazu noch Honor. August.,

Expos, in Cant. Canticor. I, 7 Migne 171, 372),

was auch Vincenz von Beauvais an der S. 1

8

zitierten Stelle: ut consimili forma mulie-

rem alliceret, anzudeuten scheint. Derartige

kulturgeschichtliche Vorstellungen dürften in Zu-

sammenwirkung mit der schon durch den bibli-

schen Text verlangten und durch die alten

Exegeten, vorab Beda Venerabilis ausführlich

und genau geschilderten Verbindung von tie-

risch dämonischem und verlockendem mensch-

lichem Bestandteil, ganz besonders aber auch mit

entsprechender Darstellung im religiösen Schau-

spiel des Mittelalters, was Schmerber mit Recht

hervorhebt, die ideale und formale Ausbildung

der Zwittergestalt der frauenköpfigen Schlange

geschaffen haben. Schon oben wurde angedeutet,

dafs der Verf. eine möglichst vollständige Zu-

sammenstellung des entsprechenden Monumenten-
materials nicht angestrebt; gerade darin scheint

uns aber, wie früher schon an dieser Stelle be-

tont, eine Hauptaufgabe solcher Formalikono-

graphien zu liegen. Nur auf Grund einer solchen

lassen sich die einzelnen Entwickelungsphasen

sicher und ohne Phantasie feststellen. So führt

Schmerber keine einzige Bilderhandschrift des

Speculum humanae salvationis an für das Vor-

kommen der anthropomorphen Schlangengestalt;

und doch scheint uns deren Beliebtheit im späten

Mittelalter zu einem guten Teil durch die Kolpor-

tage auf dem Wege dieses populären Jahrbuchs

bedingt. Ich erwähne nur 2 Beispiele: Bibl. Nat.

(Paris) F. L. 9584 (14. Jahrh.) u. Rom, Vatic.

Reg. lat. 99 (1429). Die Darstellung in der

letzteren Handschrift erinnert auffallend an die*

Behandlung bei Hugo v. d. Goes.

Freiburg i. Br. J. Sauer.

Notizen und Mittellungen.

Xen erschienene Werke.

E. Rodocanachi, Le Capitole romain antique et

moderne. Paris, Hachette et Cie. Geb. Fr. 5.

C. Chl§dowski, Siena. II. Bd. Berlin, Bruno
Cassirer. M. 8.

M. Nord au, Von Kunst und Künstlern. Beiträge

zur Kunstgeschichte. Leipzig, B. Elischer Nachfolger.

M. 5.

Zeitschriften.

Römische Quartalschrift. 19, 3. J. Wittig. S. So-

teris und ihre Grabstätte. II; Die Basilika des hl. Cor-

nelius. — A. deWaal, Die jüdische Katakombe an der

Via Portuensis; Das Coemeterijm Commodillae.

Moderne Dichtung.

Referate.

Paul Heyse, Sechs kleine Dramen. [Drama-
tische Dichtungen. 37. und 38. Bändchen.] Stutt-

gart und Berlin, J. G. Cotta Nachfolger, 1905. 240 S.

8». M. 3,20.

Paul Heyse, als Erzähler, Lyriker und Über-

setzer viel gerühmt, hat weit über 50 grofse und

kleine Dramen verfafst, von denen nur wenige

den Anforderungen der Gattung nicht völlig ent-

sprechen, keines grofser poetischer Schönheiten

entbehrt. Von den älteren Werken haben sich

»Hans Lange« und »Kolberg« dauernd auf der

Bühne erhalten, von den späteren wurden mehrere

seiner besten, wie »Elfriede«, »Alkibiades«, »Die

Hochzeit auf dem Aventin« selten aufgeführt,

und nur »Die Weisheit Salomcsj, um von der

den Philistern unbequemen »Maria von Magdala«

und dem beliebten Einakter »Ehrenschulden« zu

schweigen, erlebte auf den Brettern des K. Schau-

spielhauses zu Berlin in einem Sommer 50 Auf-

führungen. Dieser Mangel an Bühnenerfolg konnte

die Leidenschaft für das Drama in einem Dichter
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nicht ersticken, der, 22 Jahre alt, die geniale

Puppentragödie »Perseus« ersonnen, als 28 jähri-

ger den Preis mit seinen »Sabinerinnen« errun-

gen, im Mannesalter die trotz ihrer Tiefe und

Bühnenwirksamkeit noch nie aufgeführte Tragödie
»Hadrian« geschaffen hat. Wie wenig der Er-

folg den dramatischen und theatralischen Wert
eines Dramas entscheidet, beweist, um nur ein

Beispiel anzuführen, das Schicksal des Grill-

parzerschen »Weh dem, der lügt«. Gottfried

Keller hat einmal von Heyse geschrieben,

seine spezifisch künstlerische Persönlichkeit ge-

höre zu den Erscheinungen, von denen sich die

weihelosen Unterhaltungsschriftsteller und die Un-

kräuter aller Art abwenden wie die Hunde von
einem Glas Wein. Allein wie ein überlebter

Alter läfst sich dieser Dichter nicht abtun. Auch
als Dramatiker ist Heyse zu lebensfrisch, aller

künstlerischen Mittel zu sicher, im Aufbau und in

*der Gliederung der Handlung zu klar und scharf,

an Phantasie und Erfindung zu reich, als dafs ihn

der allerneueste Bühneneroberer dauernd in den

Schatten stellen könnte. Fest und sicher in

seiner Kunstweise und seiner Eigenart ruhend,

sklavische Huldigung dem Modegeschmack ver-

sagend, ein Meister der dramatischen Rede, ist

er nie rückständig geworden, sondern immer ein

moderner Dichter geblieben, der mit der Gegen-
wart fühlt und denkt, den jedes bedeutsame

Menschenschicksal zur Ergründung reizt, der, ein

Feind aller schwächlich versonnenen und ver-

schwommenen Romantik, durch die Kraft der

Anschauung und der Phantasie der Wirklichkeit

eine höhere Wahrheit verleiht. Wenn ich die

Meisterschaft des Norwegers Ibsen bewundere
und das grofse Können wie das reine Streben

unseres Gerhart Hauptmann freudig würdige,

mufs ich mich darum von Heyse abwenden?
Eine jede Richtung, wenn sie lebendig und wahr-

haft künstlerisch ist, verlangt und verdient Ver-

tiefung und Anerkennung. Anders geartet ist

freilich Heyses Wesen und Schaffen, als es heute

gewünscht wird, und als Schaffender hat er das

Recht, sich in seiner Eigenart abschliefsend zu

behaupten. Obwohl er, wenn einer, die Abgründe
der Menschenseele kennt und in sie tiefe Blicke

getan, hat er sich doch die Freude an diesem

unvollkommenen Dasein gewahrt; auch wider-

streben ihm die brüchigen Naturen mit ihrer un-

bedingten Abhängigkeit von Abstammung und

Umgebung, die Helden und Heldinnen seiner

Dramen sind voll tatkräftiger Leidenschaft und

tragen die ganze Verantwortlichkeit für ihr Tun.

Auch in der Tragödie läfst Heyse über die

dunkelste Katastrophe ein versöhnendes Licht

leuchten, denn edlere, über das alltägliche Mafs

hinausragende Naturen gehen unter, sich selbst

getreu bis zum letzten Augenblick.

Diesem Dichter ist die Schöpferkraft in einem

Alter treu geblieben, da andere müde werden und

nur wehmütig auf die Sinnenfrische und die Ge-
fühlswärme vergangener Jahre zurückblicken.

Vor kurzer Zeit sind seine »Mythen und Mysterien«

erschienen (in dritter Auflage 1905); jetzt liegt

ein Band neuer Dramen vor uns. Auch diese

»im Alter erst gezeugten Musenkinder«, wie es

im Einleitungsgedicht heifst, sehen uns aus hellen

und muntern Augen an. »Eine alte Geschichte«

ist 1899 verfafst. In einem kurzen Akte ent-

wickelt sich eine Familiengeschichte, die erst

erregend spannt, dann harmonisch ausklingt.

Mit derselben Feinheit wie hier das Innnere

einer Frau, enthüllt sich in der »Zauber-

geige« (1901) das Seelenleben einer jungen

Witwe, deren Mifstrauen gegen die Männer und

Scheu vor der Ehe die uneigennützige Liebe

eines jungen Musikers überwindet. So weifs H.

immer neue, anziehende Frauengestalten zu ver-

körpern. In dem sehr wirkungsvollen, kunstvoll

gegliederten Schauspiel in zwei Akten »Der Stern

von Mantua« (1898) siegt die Tugend und Opfer-

fähigkeit der Costanza, die in edler Unbesonnen-

heit aus Liebe zu ihrem unglücklichen Bruder

den Verdacht der Untreue auf sich genommen
hat und sich selbst beschuldigt, um den Gatten

zu retten, über seinen Argwohn wie über die

Lüsternheit des Herzogs Ercole Gonzaga. Durch

graziösesten Humor erfreut das Lustspiel »Zu

treu« (1904). Ohne Schmerz verzichtet der

dichtende Gymnasiallehrer Horst auf seine Braut,

die Schauspielerin Louisen, die in unbefangener

Weitherzigkeit allen ihren zahlreichen Verehrern

treu bleiben will, »Horaz und Lydia« (1905)

st eine geistvolle Dramatisierung des donec gra-

tus eram tibi. Nicht nur dem alten Dichter und

der schönen, die vornehmen römischen Gecken
verachtenden Lydia, auch den Freunden Tor-

quatus und Aristius hat Heyse eine bestimmte Phy-

siognomie zu geben gewufst. Welche Wirkung

ein Einakter machen kann, hat Heinrich Kleist ge-

zeigt, ihm folgten Heyse und die jüngeren Dichter.

Die energisch in einem Akte zusammengefafste

Tragödie »Die Tochter der Semiramis« be-

schliefst die Sammlung. Mylitta, von ihrer Mutter

Semiramis, die ihrem Gemahl sklavisch gehorchen

mufste, zum Männerhafs erzogen und von Ver-

achtung ihrer Umgebung gestachelt, läfst alle ihre

Liebhaber nach kurzem Liebesrausche umbringen.

Der keusche Ninyas will seinen Bruder rächen;

er sagt der Königin, die zum ersten Male wahre

Liebe fühlt, die Wahrheit. Trotzdem dafs sie

ihn zum Gatten wählen will, stölst der Jüngling

die glanzvolle Zukunft von sich. Um ihren dä-

monischen Reizen zu entfliehen und sich nicht

zu entehren, tötet er sich und »läfst sie weiter

atmen, ewiglich verdammt Zum Durst nach einem

einzigen Tropfen Glück«,

Berlin. Daniel Jacoby,
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich abgeschlossene

und einzeln käufliche Abteilungen.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen
Kulturgebiete. i. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-
sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, .Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I: Abt. i: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. .Mk. 10.—

, geb. ca. Mk. 12.—) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.

G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schlenther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teil I, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.—, geb. ca. Mk. 14.—;* Bearbeitet von : J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Harnack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. V. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackernagel. Fr. Leo. E.Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464 S.) Preis geh. Mk. 10.— . In Orig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft tind Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möghch, jeweils den Berufensten für die Be-

arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung sich selbst zu sichern.

Die Widmung des Werkes hat Se. Majestät der Kaiser allergnädigst anzunehmen geruht.

PPOSTIPktllPft ^™'' Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des
r lUOppMUCll

Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) wird auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Das Arohiv für Papyrusforschung soll ein Zentralorgan für

dieses Wissenschaftsgebiet bilden, das sich die Förderung der lite-
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1) Aufsätze, 2) Referate und Besprechungen, 3) Mitteilungen. Mit

Rücksicht auf den internationalen Charakter dieser Studien bringt

sie Beiträge in deutscher, französischer, englischer, italienischer

oder lateinischer Sprache. Das Archiv erscheint in zwanglosen

Heften in der Stärke von 8—9 Bogen, deren je 4 einen Band

zum Preise von 20 M bUden.
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich abgeschlossene

und einzeln käufliche Abteilungen.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. i. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-

sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin,

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I, Abt. i : Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

,
geb. ca. Mk. 12.— ) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.

G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schienther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teil I, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.— , geb. ca. Mk. 14.— ) Bearbeitet von: J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Hamack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. v. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackernagel. Fr. Leo. E. Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464 S.) Preis geh. Mk. 10.— . In Qrig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möglich, jeweils den Berufensten für die Be-
arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung sich selbst zu sichern.

Die Widmung des Werkes hat Se. Majestät der Kaiser allergnädigst anzunehmen geruht.

Prn'lTlPkthpft ^^^^ Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des

y Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) wird auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Tagebüchern, Briefen und eigenen Erinnerungen.

Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1905. 3 Bl.
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Eigenartig und höchst eindrucksvoll spiegelt

die Gestalt von W. Beyschlag (1823—1900) den

Charakter der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts wieder, in der auch auf protestanti-

schem Boden die Kirche als Lebensmacht eignen

Geistes und Rechtes sich neben der Theologie auf-

richtet. Durchdrungen von dem Selbstwert wie

von der Zusammengehörigkeit beider Gebiete

und voll tiefer Empfänglichkeit für die Ideale

der Gestaltung auf beiden Seiten ist es ihm

zuversichtlicher Wille und Gewissenssache, ihre

lebensvolle Vereinigung wie in der eignen Per-

sönlichkeit so im öffentlichen Leben zur Geltung

zu bringen. So schwingt er das Schwert glän-

zender Rede gegen die Überlebsei der früheren

Periode zur Linken, die in der Kirche lediglich

die Arena für theologisches Getümmel erblicken,

wie gegen die zur Rechten, die der Theologie
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lauterster Gesinnung; friedfertig bis zur arglose-

sten Nachgiebigkeit, wo es sich um persönliche

Differenzen handelt, aber auflodernd im altger-

manischen Kampfeszom, wo er die heiligen

Güter des Evangeliums, des Gewissens, der

christlichen F"reiheit gefährdet glaubt. Mit dem
allen durch sich selbst die Erklärung der merk-

würdigen Tatsache, dafs ein Charakterkopf von

denkbar subjektivstem Gepräge der Sammelpunkt
für eine grofse Gemeinde freiesten .Anschlusses

werden konnte, der sein Scheiden die Empfin-

dung einer unausfüllbaren Lücke hinterlassen hat.

Als ein Kranz, von pietätvoller Hand auf

das Grab des Dahingeschiedenen niedergelegt,

will das Buch gewürdigt sein, das sein Schwieger-

sohn Pahnke zur fünften Wiederkehr seines

Todestages veröffentlicht hat. Diese intime Be-

stimmung des dem nächsten Verwandtenkreise

gewidmeten Buches ist vom Autor gewahrt; aber

seine Beschäftigung mit den Briefen und Tage-

büchern des Verewigten hat dem sGedenkblatt«

einen schönen Reichtum zugeführt, der ihm auch

über jenen Kreis hinaus Bedeutung sichert.

Nicht als wäre eine anspruchsvolle Biographie

daraus geworden. Die grofsen geistigen Be-

wegungen, in denen der Herausgeber der

»Blauen Blätter« und Urheber des »Evangeli-

schen Bundes« seinen Mann gestanden, sind meist

nur angedeutet; immerhin so angedeutet, dafs

der Kundige kaum einen wesentlichen Zug ver-

missen wird, dem nicht ein Strich im Gemälde

entspräche. Mit dem liebevollsten Eingehen

ist alles Persönliche behandelt: die Jugendein-
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drücke der Heimat in der alten Kaiserstadt am
Main; die tiefen und bleibenden Einwirkungen
des Rheinzaubers, der dem Jüngling während
seiner Studienzeit in Bonn nahe trat ; die für

das Wachstum und die bewufste Entfaltung der

Individidualtät bestimmenden Einflüsse des Kinkel-

schen Kreises in Bonn, der Nachwirkungen
Schleiermachers, des Neanderschen Kreises in

Berlin, der Frankfurter Erlebnisse von 1848
und der ersten Amtsjahre in Trier; die zarte

und edle Tiefe der Auffassung, durch welche

Geschwisterliebe, Gattenliebe, Freundschaft seinem

Leben viel mehr als ein Schmuck geworden sind;

endlich die Ausreifung des theologischen Charak-

ters, dem in dem kombinierten Lehr- und Predigt-

amt in Halle sich die zusagende Wirkungsstätte

auftat. Man sieht, eine Fülle von Zügen per-

sönlichen Erlebens und Werdens, die doch durch

sich selbst und ihre typische Bedeutung Anspruch

auf ein allgemeines Interesse haben. Höchstens

durch die ausführliche Mitteilung der Traurede,

die Wolters dem Freunde gehalten, und der

Grabrede, die der Greis selbst seinem früh ver-

storbenen Lieblingsenkelchen nachgerufen, wird

man stärker an die nächste Bestimmung des

Buches erinnert; und doch gibt gerade die letztere

dem Ganzen einen wehmütig feierlichen Schlufs-

akkord, den wenige Leser werden missen mögen.

Darf man sagen, dafs nur eine Gesamtdarstellung

der Zeitgeschichte den Hintergrund geben wird,

um die Gestalt des Mannes voll zu würdigen, so

ist dieser Aufgabe durch das Buch nichts vorweg-

genommen; überall erfreut die mafsvolle Zurück-

haltung des Verfassers, der mit schlichter Wahr-
haftigkeit und peinlicher Gewissenhaftigkeit die

Scheidelinie zwischen Pietät und aufbauschender

Lobrednerei beobachtet. Aber eben dadurch

ist sein Buch ein wertvoller Beitrag zu dieser

Zeitgeschichte geworden.

Berlin. P. Kleinert.

Bücherverzeichnis der Städtischen Volksbiblio-
thek zu Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 166—
167, und der Zweigstelle Wormser Str. 6^. 4. verm.

Aufl. Charlottenburg, 1905. 4 Bl. u. 545 S. 8".

M. 0,40.

Der stattliche, gut und übersichtlich gedruckte Band
— leider ist beim Binden ein kleines Versehen unter-

gelaufen — gewährt Einblick in einen reicheren Bücher-

bestand, als die meisten Volksbibliotheken aufzuweisen

haben. Und er ist nicht nur reichhaltig, sondern auch
wohlgewählt. Bei der Anordnung hat die Verwaltung

den allein richtigen Grundsatz walten lassen, dafs im
Verzeichnis ein gesuchtes Buch sowie ein gesuchtes

Wissensgebiet möglichst leicht zu finden sein müsse.

Diesem Zwecke kommen vor allem das Verfasser-Ver-

zeichnis und das Sachregister entgegen, wenn auch viel-

leicht in ihnen die Anführung der Seiten- statt der Para-

graphenzahlen nützlicher gewesen wäre. An Verweisun-

gen scheint uns im allgemeinen genug geschehen zu sein,

ja manche halten wir sogar für überflüssig; in dem Para-

graphen der vermischten Schriften folgt die Aufführung

des Inhaltes nicht überall den gleichen Grundsätzen;

aufserdem wäre es sehr erwünscht gewesen, wenn diese

Werke für die anderen Paragraphen ausgenützt worden

wären. Selbstverständlich ist, dafs man die Anführun
gen der Titel an der einen Stelle zu kurz, an der andern

zu ausführlich findet; ebenso dafs im Druck in einigen

Fällen von dem angenommenen Prinzip abgewichen wor-

den ist; schliefshch dafs sich auch Druckfehler einge-

schlichen haben, wie der ergötzliche: Bei Goethe zu

Gaste. Ein Schwänchen zum 150 jähr. Geburtstage

des Dichters. Und gleich darnach hat man Herman
Grimms Vornamen ein zweites n versetzt! Aber das

sind nur leicht wegzublasende Stäubchen auf dem Ge-

wände dieses Wegweisers durch die Bücherschätze, um
die manche Volksbibliothek Charlottenburg beneiden wird.

Notizen und Mitteilungen.

Geseilscbaften nnd Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

19. Oktober. Gesamtsitzung. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Tobler setzte die 1902 begonnene und im
März 1905 weitergeführte Mitteilung vermischter Beiträge

zur französischen Grammatik fort. Er handelte von der

Verneinung in der rhetorischen Frage, von n'etait im
Sinne von »wenn . . . nicht wäre«, von gewissen Fällen

des Ausbleibens des unbestimmten und des Teilungs-

artikels, endlich von einer noch kaum beachteten Ver-

wendung des reziproken l'un l'autre, l'un pour l'autre

u. dgl.

2. Hr. Koenigsberger, korr. Mitglied, übersendet

eine Mitteilung: Über die Differentialgleichungen der

mathematischen Physik. Der Verf. behandelt die Frage,

welche Systeme totaler und partieller Differentialgleichun-

gen die Form der erweiterten Lagrangeschen Gleichungen

der allgemeinen Mechanik besitzen oder sich als Haupt-

gleichungen der Variation einfacher oder mehrfacher

Integrale darstellen lassen, und somit dem erweiterten

Prinzip der kleinsten Wirkung Genüge leisten. Die hier-

mit identische Frage nach den notwendigen und hin-

reichenden, voneinander unabhängigen Bedingungen für

die Existenz des allgemeinen kinetischen Potentials be-

liebiger Ordnung mit einer unbeschränkten Anzahl un-

abhängiger und abhängiger Variabein wird mit Hilfe

einfacher analytischer Betrachtungen beantwortet und
liefert eine wesentliche Ergänzung der früheren in den

Sitzungsberichten veröffentlichten Untersuchungen des

Verf.s.

3. Hr. Schmidt legt im Namen der Deutschen

Kommission die von ihrem aufserordentlichen Mitglied

Prof. Dr. B. Seuffert in Graz nunmehr abgeschlossenen

»Prolegomena zu einer Wieland-.A.usgabe« vor, Stück

3 — 5, worin besonders die Herstellung des Textes und
der Lesarten bestimmt wird. (Abh.)

4. Hr. Diels legte im Namen der Kommission zur

Herstellung eines Catalogus codicum medicorum anti-

quorum den ersten Teil dieses die Handschritten des

Hippokrates und Galen umfassenden Katalogs vor. (Abh.)

5. Hr. Möbius legte eine Mitteilung des Hrn. Prof.

Dr. Gustav Tornier aus Berlin vor: i Pseudophryne

vivipara n. sp. ein lebendig gebärender Frosch».

Pseudophryne vivipara ist eine neue deutsch-ostafrika-

nische Bufonidenart, die in Daressalam, in Rungwe und
im Kingagebirge gesammelt wurde. Die Art ist lebendig

gebärend. Die Jungen entwickeln sich im Eileiter und

werden zweifellos voll entwickelt geboren, da die unter-

suchten Exemplare bereits an Kopf und Mund meta-

morphosiert sind, einen drehrunden Schwanz und Glied-

mafsenanlagen, aber auch noch viel Dotter in der Leibes-

höhle haben.

6. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Wilhelm

von Humboldts Gesammelte Schriften. Herausgegeben

von der Akademie. Bd. 4. Berlin 1905; O. Schmiede-

knecht, Opuscula Ichneumonologica. Fase. 10. Blanken-

burg i. Thür. 1905 und J. Karst, Armenisches Rechtsbuch.

Bd. I. 2. Strafsburg 1905 4", beide mit Unterstützung

der .Akademie erschienen; H. Diels und W. Schubart,

Anonymer Kommentar zu Piatons Theaetet (Papyrus
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0782). Berlin 1905 (Berliner Klassikertexte Heft 2);

ferner von Hrn. von Wilamowitz-Moellendorff Die grie-

chische und lateinische Literatur und Sprache. Von U.
von Wilamowitz-MoellendorfT, K. Krumbacher, J. Wacker-
nagel. Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. (Aus 'Kultur

der Gegenwart' T. I Abt. VIII.) Berlin und Leipzig 1905;
on Hrn. Sachau Geschichte der Augenheilkunde bei den

rabern. Von J. Hirschberg. Leipzig 1905; Die ara-

bischen Augenärzte. Von J. Hirschberg, J. Lippert und
E. Mittwoch. T. 2. Leipzig 1905; schliefslich H. Moissan,
korresp. Mitglied, Traite de chimie minerale, Tome 2

Fase. 2; Tome 4 Fase. 2. Paris 1905; G. F. Knapp,
korresp. Mitglied, Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig

1905.

7. Die Akademie hat Hrn. Conze eine Adresse zu
seinem fünfzigjährigen Doktorjubiläum überreicht.

8. In der öffentlichen Sitzung zur Feier des Leibni-

zischen Jahrestages am 29. Juni d. Js. hat die Akademie
eine Bewerbungsschrift um den Preis aus dem Cothenius-

schen Legat (Entstehung und Verhalten neuer Getreide-

varietäten) mit dem Motto »On juge l'arbre ä ses fruits»

als preisfähig bezeichnet, wenn sie ihr auch den Preis

aus dem Grunde nicht erteilen konnte, weil eine noch
vollständiger die gestellte .Aufgabe lösende Arbeit vorlag.

Zugleich hat sie vorbehalten, den Namen des Verfassers

mitzuteilen, sobald dieser zur Eröffnung des zugehörigen

versiegelten Zettels seine Einwilligung gegeben haben
würde. Diese ist nunmehr erfolgt. Verfasser der .Arbeit

ist Hr. G. Martinet, Chef de l'etablissement federal

d'essais et de controle de semences, in Lausanne.

Zu wissenschaftlichen Unternehmungen hat die Akade-

mie bewilligt: Hrn. Dr. Gotthold Ludwig Mamlock in

Berlin zur Herausgabe der Korrespondenz Friedrichs des

Grofsen mit Ärzten 800 Mark; ferner durch die physika-

lisch-mathematische Klasse Hrn. Prof. Dr. Julius Bau-

schinger in Berlin zur Bearbeitung einer achtstelligen

logarithmisch -trigonometrischen Tafel 4000 Mark und
Hrn. Prof. Dr. Otto Schmiedeknecht in Blankenburg i. Th.

zur Fortsetzung seiner »Opuscula Ichneumonologicat

600 Mark; endlich durch die philosophisch -historische

Klasse Hrn. Prof. Dr. Oskar Mann in Berlin zur Druck-

legung des L Bandes seines Werkes über kurdisch-

iranische Dialekte 1000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Rudolf

Schneider in Mühlberg a. d. Elbe als Reiseunterstützung

zur Aufnahme der Abbildungen von antiken Geschützen

in Handschriften 500 Mark; Hrn. Prof. Dr. Adolf Schulten

in Göttingen zur Untersuchung der antiken Überreste

von Numantia und anderen Ibererstädten 500 Mark; Hrn.

Pfarrer W. Tümpel in Unterrenthendorf bei Roda zur

Herausgabe von Band 3 des Werks »Das deutsche

evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts< nach den
.Materialien des verstorbenen Oberpfarrers Dr. Albert

Fischer 600 Mark.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch

Allerhöchsten Erlafs vom 12. August die Wahl des Pro-

fessors der Chemie an der Universität München, König-

lich Bayerischen Geheimen Rates Dr. Adolf von Baeyer,
bisher korrespondierenden Mitgliedes, zum auswärtigen

Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse zu be-

stätigen geruht.

Die Akademie hat durch den Tod verloren das ordent-

liche Mitglied der physikalisch -mathematischen Klasse

Ferdinand Frhrn. von Richthofen am 6. Oktober, das

korrespondierende Mitglied der physikalisch - mathema-
tischen Klasse Hrn. Walther Flemming in Kiel am
4. August, das korrespondierende Mitglied der philoso-

phisch-historischen Klasse Hrn. Julius Oppert in Paris

am 20. August.
Personalchronlk.

Der Oberbibliothekar an der KgL Bibl. zu Berlin Prof.

Dr. Ludwig Stern ist zum Direktor der Handschriften-

abteilung als Prof. Valentin Roses Nachfolger befördert

worden.

Der Kustos an der Univ.-Bibliothek in Lemberg, Dr.

Friedrich Papee ist als Nachfolger des in den Ruhestand

getretenen Hofrats Dr. Estreicher-Rozbierski zum Univ.-

Bibliothekar und Direktor der Univ.-Bibliothek in Krakau
ernannt worden.

NcB •rsrhiencB« Werke.

L.Keller. Die italienischen Akademien des 18. Jahrh.s

und die Anfänge des Maurerbundes in den romanischen
und den nordischen Ländern. [Vorträge und Aufsätze

aus der ComeniusGesellschaft. 13,5.] Berlin, Weidmann.
M. 0.50.

, Latomien und Loggien in alter Zeit. [Dieselbe

Sammig. 14, 1.] Ebda. M. 0,50.

G. Zedier, Das Mainzer Catholicon. [Veröffent-

lichungen der Gutenberg-Gesellschaft. IV.] Mainz, Verlag

der Gesellschaft.

Zeltschrirt«B.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

239. O. ß.. Die Schule im Roman (H. Hesse, Unterm
Rad). — W. H., F. A. Brockhaus in Leipzig. — W.
Urbars, Rudolf Baumbach in Triest und die Entstehungs-

geschichte seines ^Zlatorogc. — 240. R. Thurow, Die

Ehre im Spiegel des Rechts. — W. S. , Monumenta
Judaica. — A. Gomoll, Landwirtschaft in China. —
241. Zuschriften zu Artikeln (I. Zur Frage des Zölibats

der Lehrerin. II. Noch einmal die Sonderschulen für

Begabte). — 241— 43. W. Friedensburg, Zur For-

schungauf dem Gebiete des älteren päpstlichen Urkunden-
wesens. — 242. H. Kleinpeter, Erkenntnis und
Irrtum (von E. Mach). — 243. J. von Negelein,
Modernes bei Goethe. I. — -s, George Bancroft bei

Lord Byron.

Baltische Monatsschrift. September. .\. Needra,
Wohin gehen wir? Eine Betrachtung über die Unruhen
auf dem Lande. — Cl. von Hencke, Die Philosophie

der Gegenwart in Deutschland. — Johann Friedrich

La Trobe Schi.). — Prinzipielle Fragen zum (russischen)

Baueragrarwesen. — Fr. Baron Schoultz von .\sche-

raden, Beitrag zur Beantwortung der Frage: Ist. die

Einführung der Reichs-Baueragrarbank als den livländi-

schen Kleingrundbesitzern nutzbringend und daher als

wünschenswert zu betrachten?

The North American Review. October. R. Olney,
Legal aspects of Congressional raüroad rate-making. —
Cardinal Gibbons, Lynch law: Its causes and remedy.
— A. Carnegie, An .^nglo-French- American under-

standing. — J. W. Jenks, How to extend commerce in

the Far Fast. — E. O'Neal, Can Congress reduce

representation ? — J. F. Mull an y, Is Catholic education

a menace to American institutions ? — L. J. Bnrpee,
Canada and the Joint High Commission. — Anglo-
Indian, Lord Curzon: His resignation and record. —
W. H. Mallock, Science and immortality. — S.Brooks,
Some results of the war. — Norma W. Jones, Marriage

and divorce: The letter of the law. — H. E. Rood, The
public and the coal conflict.

The Quarterly Review. October. The price of peace.

— G. Smith, Recent literary criticism in France. —
The study of populär governments. — W. H. Hutton,
Erasmus and the Reformation. — A. Lang, The abo-

rigines of .Australia. — The rights and limits of theology.

— Janet Trevelyan, Goethe's mother. — Winifred

Burghclere, A courtier of James the Second. — Food-

supply in time of war. — Great Britain, Russia and

Japan. — J. K. Laughton, The centenar>' of Trafalgar.

La NoHvelle Revue. 15 Octobre. J. Delyaille,

Esquisse d'une philosophie de la vie. — R. d'Eran,

Pierrot se fache. — M. Pellisson, La mode de la

mechancete. — R. Miliane, Le pardon. — A. .Mule,

La Bechara. — L. de Romeuf, L'entrave. III. — M.

Olivaint, Souvenir de Bourbon. — Ch. Siguier, Le

secret (fin). — P. Föns, L'optimisme de Balzac. — G.

Kahn, Ingres et Manet.

Revue de Belgique. Octobre. S. Rein ach, La

place du XMII^ siecle dans l'enseignement classique. —
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J. Vieujant, A propos du krach des Sucres. — L.
Pierard, London Sketches. -- P. Eli ade, Les premiers
»Bonjouristes« (1818 — 1828). — H. Borel, Histoire
d'un petit gar9on (fin). — V. Godineau, Le teinturier

aeronaute.

Nuova Antologia. 16 Ottobre. H. Codronchi-
Argeli, Un Gonfaloniere romagnolo nel secolo XIX. —
C. Segre, Due capitoli di vita lariana (fine). — A.
Chiappelli, Energia politica e imperialismo. — Gi.

Rodenberg, Le avventure del signor Schellbogen. IL
— A. Malvezzi, Un mese nella necropoli di Tebe. —
A. Lauria, Una congiura. — F. Santini, La questione
armenia e gli Armeni in Turchia. — E. Guerritore-
Broya, La riforma daziaria di Nocera Inferiore. — V.
E. Orlando, La riforma della scuola classica. — M.
Ferraris, U partito socialista e la riforma economica
e tributaria. — ***, L'Italia nella nuova complicazione
internazionale.

La Espana moderna. 1. Octubre. M. Hume, In-

fluencia espanola sobre la Literatura inglesa. IX. — E.

Benot, Tiempos de significado translaticio. — F.

Barado, Ambrosio Spinola. — E. Gonzälez-Blanco,
El verdadero Cristianismo sociaL — A. Posada, Datos
para la historia de la Legislaciön social en Espana. —
J. P. de Guzmän, El libro y la biblioteca en Espana
durante los siglos medios. — M. Twain, Una apuesta
de millonarios.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Realencyklopädie für protestantische Theo-
logie und Kirche. Begründet von J.J. Herzog,
in 3. verb. u. verm. Aufl. unter Mitwirkung vieler Theo-

logen und anderer Gelehrten herausgegeben von Al-
bert Hauck [ord. Prof. f. Kirchengesch. an der

Univ. Leipzig]. XV. u. XVI. Bd. Leipzig, J. C. Hin-

richs, 1904/5. IV u. 820; II u. 812 S. 8°. Je M. 10,

geb. M. 12.

Nach der ausführlichen Anzeige der vorher-

gehenden Bände (Jahrg. 1905, Sp. 267— 270)
darf sich der Bericht über die beiden, jenen so

rasch nachgefolgten vorliegenden, von denen im

allgemeinen dasselbe gilt, kürzer halten. Die

Artikel gehen von »Patripassianer« bis »Riesen«.

Viele unter ihnen sind in der Hauptsache einfach

stehen geblieben; beispielsweise Pelt von I. A.

Dorner, Positivismus von Zöckler, Pirkheimer

von List, Pütt und Pufendorf von Frank. Aber
auch der ganz neu eingesetzten oder wenigstens

an die Stelle von altern Artikeln getretenen ist

es eine grofse Zahl. Beispielsweise seien her-

vorgehoben Pelagius und pelagianischer Streit

von Loofs (früher von W. Müller), Paulicianer

von Bonwetsch (früher von C. Schmidt), Pfaff

von Preuschen (noch ungünstiger als früher von

Klüpfel beurteilt), Philipp der Grofsmütige von

Kolde (früher von Klüpfel, jetzt eine wertvolle

Monographie), Pietismus von Mirbt (früher von

B. Riggenbach), Polen von Dalton, Prädestinatus

von Preuschen, Prämonstratenser von G. Grütz-

macher (früher von A. Vogel), Protestantenverein

von Mehlhorn (ein erfreulicher Beweis von fort-

schreitender Unbefangenheit in den Grundsätzen

der Redaktion), Protestantismus von Kattenbusch

(ungemein reichhaltig und belehrend, zugleich vor-

läufiger Ersatz für den noch nicht erschienenen

2. Teil seiner »Konfessionskunde«), Rationalismus

und Supranaturalismus von Kirn (früher von R.

Kübel), Rechtfertigung von Ihmels (früher von

H. Schmidt; aber auch jetzt noch soll von einem

»Gegensatz« des Jakobus zu Paulus nicht die

Rede sein), Reich Gottes von Gottschick (in der

Sache übereinstimmend mit der früheren Bearbei-

tung durch A. Ritschi, daneben aber gut orien-

tierend bezüglich der biblisch-theologischen Kon-
troverse). Neu ist auch der Artikel, welchen an

Stelle von Woldemar Schmidt jetzt Th. Zahn dem
Apostel Paulus widmet. Derselbe hat gegründe-

ten Anlafs zu mehrfachen nicht unbilligen Aus-

stellungen geboten. Einerseits beklagt Bonwetsch

im »Theologischen Literaturblatt« 1905, S.185{.
den Ausfall einer Darstellung der paulinischen

Theologie (nach S. 83 absichtlich, weil »an die-

ser Stelle nicht möglich«); andrerseits macht

Schmiede! im »Literarischen Zentralblatt« 1905,

S. 497 f. darauf aufmerksam, dafs die gegen die

Briefe an die Epheser, an Timotheus und Titus

und den zweiten an die Thessalonicher bestehen-

den Bedenken nur mit zwei Zeilen abgetan wer-

den (nach S. 61 kann darüber »nicht im Vorbei-

gehen gehandelt werden«), während doch bei

dem Stichwort »Pastoralbriefe« einfach auf den

Artikel »Paulus« verwiesen war und Zahn selbst

dem Hebräerbrief einen eigenen Aufsatz gewid-

met hatte. Nicht minder erfreuten sich die sog.

katholischen Briefe alle einer gesonderten Be-

handlung. Warum also blofs die Paulusbriefe

nicht? Allerdings ist nichts daran verloren, wenn
wir eventuell nur zugunsten der zweifelhaften

Stücke nochmals mit schon sattsam bekannten

apologetischen Kunstgriffen und Scheinbeweisen

bedacht worden wären. Nicht ganz so steht

es bei Sieffert, dem auch in der neuen

Auflage die Behandlung der Petrusbriefe zu-

gefallen ist; aber Apologetik ist es schlieislich

doch gleichfalls, wenn wenigstens der erste echt

bleiben soll. Anerkennend aber mufs erwähnt

werden, dafs der Verf. doch einem exegetischen

Befund gerecht wird, der uns zwingt, im Petrus-

brief den Römerbrief vorausgesetzt und benutzt

zu finden, womit schon ein Hauptgewicht gegen

die petrinische Abfassung in die Wagschale fällt.

Unter den in neuer Bearbeitung erscheinenden

Artikeln seien genannt die von Schott, jetzt von

Lachenmann über Port Royal und über Rabaut,

von Tholuck, jetzt von Kunze über Quenstedt,

von Reufs, jetzt von Nestle über Polyglottenbibeln,

von Klüpfel, jetzt von Tschackert über (fran-

zösische) Revolution. Auch die meisten Papst-

artikel (Paul und Pius) sind so von Zöpffel in

die Hände Benraths übergegangen. Überhaupt

ist die Kirchengeschichte auch diesmal wieder

glänzend bedacht. Der Herausgeber selbst hat

nicht blofs manche Aufsätze verstorbener Mit-
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arbeiter neu bearbeitet, sondern auch über Pili-

grim von Passau, Pönitentenorden, Priestertum

in der christlichen Kirche, Prior, Prosper, Ratze-

burg, Regensburg ganz neue Artikel geliefert.

Unter dem Titel »Patristik« gibt Krüger eine

sehr belehrende Darstellung der, der Geschichte

der altkirchlichen (richtiger: altchristlichen) Lite-

ratur geltenden, Bemühungen seit Hieronymus'

Schrift de viris illustribus bis auf Bardenhewer

und Harnack, dazu eine teilweise an die frühere

Bearbeitung des Artikels durch Wagenmann an-

schHefsende, methodologische Untersuchung, die

zu einem Versuch zur Neugestaltung im Sinne

bekannter Vorarbeiten des Verf.s (»Das Dogma
vom Neuen Testament«, »Geschichte der alt-

christlichen Literatur in den ersten drei Jahrhun-

derten«) führt. Weiter gehören hierher Artikel

von Bonwetsch über Pionius und den früher von

Uhlhorn behandelten Polykarp (der Autor einer

fabelhaften Geschichte dieses hat mit jenem

nur den Namen gemein), von Ebert und Krüger

über Prudentius, von Kattenbusch über Photius

(früher von Gafs, jetzt auf Grund originaler For-

schungen ausgeweitet). Viele neue Beiträge

(z. B. Pauperes catholici) liefert Zöckler, aber

Schürer hat in der »Theologischen Literatur-

zeitung« 1905, S. 163 gezeigt, dafs vor allem

sein schon älterer Artikel über Philo dringend

der Erneuerung bedurft hätte. Den früher von

Gafs geschriebenen Artikel über Philopatris hat

jetzt E. von Dobschütz übernommen mit dem
Resultat, dafs der Dialog das vierte Jahrhundert

schon hinter sich hat. Derselbe Verf. ist an die

Stelle Leyrers getreten in den Ariikeln über

Philippus (Tetrarch), Pilatus (gegen Selbstmord-

legende) und Proselyteu (im eigentlichen, rabbi-

nischen und im weiteren, hellenistischen Sinn).

Ein neuer kirchenrechtlicher Mitarbeiter begegnet

an Stelle von Jacobson, Mejer und Hinschius in

Stutz (Patronat, Pfarrer, RegaUen). Anerkennung

verdient auch die Geschichte der christlichen

Predigt von Schian: allerdings für sich schon ein

Buch bildend (124 Seiten, aber der frühere

Artikel von Christlieb umfafste ihrer sogar 183).

Dankbar wird man wieder manche Biographien

von seit Erscheinen der 2. Auflage verstorbenen

Theologen begrüfsen, wie Piper von Hauck,

Plath von Warneck, L. A. Petri von E. Petri,

Pressense und Renan von Lachenmann, Ranke
von Heinrici, Rauwenhoff von Cramer, J. H.

Reinkens von J. Reinkens, Reuls von Lobstein,

Reuter von Kolde (Einseitigkeiten und Schranken

nicht verleugnet), Riehm von Pahnke. Meines

Erachtens wäre übrigens auch Allard Pierson zu

bedenken gewesen; vgl. über ihn Naber 1897.

Unter den alttestamentlichen Artikeln sind die

von Strack über den Pentateuch und von Kleinert

über den Prediger Salomo stehen geblieben.

Guthe hat ganz neu über Peräa, an Stelle von

Fr. W. Schultz und Arnold über Philister und

Reland, Beer mit umfassender Sachkunde an

Stelle von Dillmann über die Pseudepigraphen

des Alten Testamentes gehandelt. Ebenso hat

Kittel den Artikel von F. Delitzsch über die

Psalmen nicht zum Schaden der Sache ersetzt.

Zu einer Geschichte des Spätjudentums hat sich

Siefferts Arbeit über Pharisäer und Essäer aus-

geweitet. Aber S. 268 hätte der schon in der

2. Auflage wahrscheinlich statt Chaboras ge-

nannte Flufs Eurotas mittlerweile seine lake-

dämonische Heimat finden dürfen. Das Er-

staunen, welches Schmiedel im »Literarischen

Zentralblatt« 1905, S. 137 7— 79 über die Be-

handlung von »Prophetentum« und »Priestertum

im Alten Testament« an den Tag legt, sei

wenigstens noch angemerkt. Dagegen sei als

auf besondere Zierden des letzten Bandes hin-

gewiesen auf die kräftige Eigenart, die sich

geltend macht in dem, was jetzt statt Julius

Köstlin W. Herrmann über Religion (»die Reli-

gionsgeschichte kann das Verständnis der Religion

nicht begründen, sondern setzt es voraus«) und

statt Ulrici M. Heinze über Religionsphilosophie

(gelegentlich auch schon über W. Herrmann

selbst) zu sagen wissen.

Strafsburg i. E. H, Holtzmann.

Verhandlungen des II. Internationalen Kon-
gresses für allgemeine Religionsgeschichte

in Basel. 30. August bis 2. September 1904. Basel,

Helbing & Lichtenhahn, 1905. VlII u. 382 S. 8».

M. 8.

Der stattliche, vortrefflich ausgestattete und

sorgfältig redigierte Band umfafst die Leistungen

des zweiten internationalen Kongresses für all-

gemeine Religionsgeschichte, zunächst eine Be-

schreibung des Verlaufes mit allen offiziellen

Reden und dann die Vorträge der Plenar- und

Sektionsversammlungen in Auszügen. Bei der

Kürzung der Referate ist ein direkter wissenschaft-

licher Wert des Bandes natürlich nicht eigentlich

zu behaupten. Aber er besitzt einen sehr grofsen

indirekten wissenschaftlichen Wert, indem er die

Lage dieses ganzen, sehr modernen und sehr

komplizierten Untersuchungsgebietes höchst an-

schauHch beleuchtet. Die offiziellen .-Ansprachen

der verschiedenen Regierungs- und Universitäts-

vertreter zeigen, in welchem Mafse bereits der

offizielle Unterricht auf dieses Forschungsgebiet

eingeht; am meisten zurückhaltend ist Deutsch-

land; hier sind es nur einzelne Philologen und

Theologen, die auf dieses Gebiet sich werfen;

die Unterrichtsverwaltung nimmt keine Notiz von

ihm; die gelehrte Welt ist geneigt, darin einen

Tummelplatz der Dilettanten und Spekulanten zu

sehen; nur Usener und seine Schule kämpfen

energisch für das neue Forschungsgebiet; ja

Albrecht Dieterich meint sogar: »Es ist wissen-

schaftlich das Zeitalter der Religionsgeschichte,

in dem wir leben . . . Nur so werden wir endlich
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schonungslos und illusionslos Ernst machen mit

dem Gedanken geschichtlicher Entwicklung auch

auf dem Gebiet der Religion und der Religionen«

(S. 7 5, 76). Zum andern Teil beleuchten die

offiziellen Ansprachen sehr interessant die Schwie-

rigkeiten der hinter diesem ganzen Forschungs-

gebiet lauernden Schonungslosigkeit und lUusions-

losigkeit. Sie sind sämtlich bemüht, die Unab-
hängigkeit und Neutralität des Kongresses gegen
alle herrschende religiöse Überzeugung zu betonen

und andrerseits eben dadurch diese auch als durch

den Kongrefs nicht in ihrem Wesen bedroht zu

erklären. Neben Forschern, die durch eine persön-

liche religiöse Überzeugung in keiner Weise gebun-

den sind, sollen ebenso solche zu Worte kommen,
die irgend eine herrschende Religion bekennen,

wie denn in der Tat Parsis, Muhammedaner und

Christen mit starker Apologetik auf dem Kongrefs

hervortraten. Aber diese Dissonanzen sollen die

gemeinsamen Aufgaben nur fördern: A. Reville

erklärt als Vertreter der französischen Regierung

;

Cette recherche est essentiellement irenique,

pacifiante (S. 63). Freilich worin diese Förde-

rung des religiösen Lebens durch allgemeine,

entwicklungsgeschichtliche und vergleichende

Religionsgeschichte wirkHch bestehen soll, ist

aus den Kongrefsverhandlungen nicht zu ersehen.

Sie zeigen nur das Herannahen eines ungeheuren

Relativismus oder auch eines modernen Synkre-

tismus, der namentlich auf den von Christentum

und europäischer Kultur berührten Gebieten des

Ostens sich anbahnt. Oder es stellt sich eine

neue Zukunftsreligion in Aussicht, wie Paul

Haupt als Vertreter der nordamerikanischen

Regierung erklärt: »hier wird die Wissenschaft

aufklärend wirken mit dem Ideal der Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit: das sittliche Mo-
ment wird überhaupt in der Zukunft den Haupt-

punkt bilden« (S. 65). Oder man versucht die

Interessen zu trennen, indem«Dieterich erklärt,

dafs es »keine Wissenschaft des Göttlichen gebe,

nur die Entwickelung des menschlichen Denkens
vom Göttlichen, . . wohin auch sonst uns die Er-

hebung des Glaubens tragen möge« (S. 76).

Die Vorträge selbst sind überaus bunt zu-

sammengewürfelt und als blofse Auszüge ohne

jede eingehende Beweisführung. Darunter finden

sich höchst interessante Dinge, wie z. B. Diete-

rich über die Mutter -Religion, Kessler über

Manichäismus und Mandäismus, Mez über die

Entwickelung der muhammedanischen Wunder-

legende, Reitzenstein über die Entstehung

der gnostischen Begriffsreligion. Die Hauptsache

aber ist das Spiegelbild der »allgemeinen Reli-

gionsgeschichte« überhaupt, das diese Vorträge

darbieten. Es ist ein Bild der äufsersten Spe-

zialisierung auf der einen Seite, der unbestimm-

testen Allgemeinheiten auf der andern Seite und

der unübersehbaren Verschlungenheit im Ganzen.

Besonders charakteristisch treten folgende Züge

hervor: 1. die neue, fast entschiedene Übermacht

der anthropologisch-evolutionistischen Forschungs-

methode, die von dem Denken der Primitiven und

Wilden ausgeht und nur Verschlingungen und Um-
bildungen des Mythos und der von ihm inspirier-

ten Kulte kennt; eigentlich nur der Indologe von
Schröder befolgt noch die ältere Methode der

philologisch vergleichenden Erforschung des Ge-

dankengehaltes der Götternamen ; die evolutionisti-

sche Methode ihrerseits hat aber ihrem Haupt-

problem, dem der Umbildung, der Höherbildung

und der Mifsbildung, noch keine besondere Auf-

merksamkeit gewidmet. 2. die Unbestimmtheit

des Religionsbegriffes, der alles irgendwie mit

dem Kultus oder Mythos zusammenhängende als

»Religion« bezeichnet; sehr charakteristisch er-

klärt Dieterich aus Anlafs des Hofzeremoniells

der verhüllten Hände und seines Überganges in

das Kultzeremoniell: »Für die Geschichte reli-

giöser Bewegungen sind solche äufseren Dinge

oft die sichersten Zeugnisse ; es gibt auch eine

Religionsgeschichte des Handschuhs« (S. 323),

3. die nahezu völlige Abwesenheit jedes philo-

sophischen Elementes in der Religionsauffassung;

wenn vom religiösen »Denken« die Rede ist, so

ist damit immer nur das rehgiöse »Vorstellen«

gemeint und etwa die praktischen Motive, die

es zum Hervortreten oder zur Wandelung ver-

anlassen; von Denkgehalten in diesem »Denken«

ist nur ganz verschüchtert die Rede. Wir stehen

zweifellos vor einer neuen Phase der religions-

wissenschaftlichen Forschung, in der die »Reli-

gionsgeschichte« eine bisher ungekanute Rolle

spielen wird. In dieser Hinsicht ist dem Werk
solcher Kongresse der beste Fortgang zu wün-

schen. Aber wenn es nur bei solcher »all-

gemeinen Religionsgeschichte« bleiben sollte, so

werden sie nur dazu beitragen, die Anarchie

des modernen Historismus zu steigern. Es kann

dann nicht ausbleiben, dafs auch andere Interessen

an dem Objekt sich wieder rühren.

Heidelberg. E. Troeltsch.

Alois Lang [Prof. am Diözesangymn. in Graz, Dr.],

Beiträge zur Kirchengeschichte der Steier-

mark und ihrer Nachbarländer. Aus römischen

Archiven. [Veröffentlichungen der Historischen Landes-

Kommission f. Steiermark. XVIII.] Graz, Selbstverlag

der Hist. Landeskommission, 1903. 156 S. 8".

Die grofsen Akten-Veröffentlichungen Loserths in den

»Fontes rerum Austriacarum« und seine anderen zahl-

reichen Mitteilungen und Untersuchungen zeigen, welche

überaus ergiebige Fundgrube das Grazer Landes-Archiv

und auch andere innerösterreichische Archive für die

Geschichte des Protestantismus bilden. Sie stellen das

Verdienst des Gelehrten ins hellste Licht, alle diese

Schätze zu veröffentlichen. Bei der Fülle der zu be-

wältigenden Arbeit ist es willkommen, dafs ihm von

anderer Seite Unterstützung wird. Eine solche liegt in

Längs Beiträgen vor, die aus römischen Archiven

stammen, unter Herbeiziehung der einschlägigen Literatur

und mit kenntnisreicher Durchdringung des Stoffes; sie

gehen z. T. in die reformatorische Zeit zurück.

Es sind vier Hauptabschnitte: I. Der Informations-
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prozefs über Marx Sittich (Erzbischof von Salzburg.

1612— 1619). II. Aus den Registerbüchern der Grazer

Nuntiatur. Beiträge zur Geschichte der kathol. Reformation

im IT.Jahrh. a) Erzbischof Marx Sittich und die Grazer

Nuntiatur. b) Die Admonter Abtwahlen 1614— 15.

o) Kardinal Khlesl und die Sukzessionsfrage, d) Cha-

rakteristik des Nuntius Paravicini. e) Beilagen. III. Päpst-

liche Konsistorialakten 1480—1487; Beilagen. IV. Aus
den vatikanischen Supplikenbänden des 15. Jahrh.s —
Die Natur der Quellen bringt es mit sich, dafs wir von
vielen Einzelheiten und Kleinigkeiten, Unterredungen

und Beobachtungen Nachricht bekommen , die hier und
da Lichter aufsetzen. Insbesondere die »Register-

bücher« sind wertvoll durch die unmittelbarste Wieder-

gabe persönlicher Eindrücke; namentlich die Bericht-

erstattung des Nuntius Paravicini ist sehr anschaulich,

oft bis ins Kleinste gehend. — Es wäre zu wünschen,
dafs der Verf. auch sonstigen auf den österreichischen

Protestantismus sich beziehenden Stoffen in italienischen

Archiven nachginge.

Notizen und Mitteilungen.

Personalrhronlk.

An der Univ. Leipzig hat sich Lic. Dr. Johannes
Leipoldt als Privatdoz. f. Kirchengesch. habilitiert.

UniTersitätsschriftcB.

Dissertationen.

E. Weber, Die Beziehungen von Rom. 1—3 zur

Missionspraxis des Paulus. Greifswald. 71 S. .

J. Königsdorfer, De carmine adversus Marcionem
quod in Tertulliani libris traditur, Ck)mmodiano abro-

gando. Würzburg. 36 S.

Schillprogramm.

M. Klein, Die Anschauung der Heiligen Schrift vom
Leben. Rawitsch, Gymn. 35 S.

Xen erschienene Werke.

Joma. Der Mischnatraktat »Versöhnungstag« ins

Deutsche übs. von P. Fiebig. [Ausgewählte Mischnatrak-

tate in deutscher Übersetzung. I.] Tübingen Mohr. M. 1.

Arnold Meyer, Das »Leben nach dem Evangelium

Jesu«. [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und

Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religions-

geschichte.] Ebda. M. 0.75.

R. Herrmann, Erlösung. [Lebensfragen hgb. von

H. Weinel.] Ebda. M. 0,50.

C. Lülmann, Predigten über Zeitfragen. Ebda.

M. 1,60.

Thv. Klaveness, Zwanzig Predigten übs. von J. A.

Seiter. Mit einem Vorwort von O. Baumgarten. Ebda.

M. 2,20.

Joh. Ernst, Papst Stephan I. und der Ketzertauf-

streit. [Ehrhard - Kirschs Forschungen zur christl. Lite-

ratur- und Dogmengesch. V, 4.] Mainz, Kirchhein &
Co. M. 3,50.

P. Kalkoff, Forschungen zu Luthers römischem

Prozefs. [Bibliothek des Kgl. Preufs. Histor. Instituts in

Rom. IL] Rom, Loescher & Co. M. 7,50.

Zeitgchriften.

Zeitschrift für Theologie und Kirche. 15, 5. E.

Vischer, Das Leben nach dem Evangelium. — R.

Planck, Klassische, moderne und religiöse Lebens-

auffassung.

The Hibbert Journal. October. M. Anesaki»
Impressions of Christianity from the points of view of

the non-Christian religions. IL How Christianity appeals

to a Japanese Buddhist. — L. P. Jacks, Is the moral

supremacy of Christendom in danger? — H. Jones,
The working faith of the social reformer. — P. T.

Forsyth, Authority and theology. — J. Ward, Mecha-

nism and morals, — O. Lodge, Life. — CT. Ovenden,
Thoaght and force. — J. E. M' Taggart, The inade-

quacy of certain common grounds of belief. — E.

Lyttelton. The teaching of the Christian religion in

public schools. — A. H. Keane, The moral argument
against the inspiration of the Old Testament. — A. R.

Gordon, Tbe religious value of the narratives in Genesis.

Revue de Theologie et de Philosophie. Septembre.

E. Petavel-Olliff, La resurrection de Jesus-Christ en
face de la science contemporaine. — G. Berguer,
L'agnosticisme religieux. — P. Farel, Seneque. IL —
L. Goumaz, Societe vaudoise de theologie. 1903— 1905.

Philosophie.

Referate.

Arvid Grotenfelt [ord. Prof. f. Psychologie an der

Univ. Helsingfors], Geschichtliche Wertmafs-
stäbe in der Geschichtsphilosophie bei

Historikern und im Volksbewufstsein.
Leipzig, B. G. Teubner, 1905. VI n. 211 S. 8". .M. 5.

Das Buch von Grotenfelt ist ein sehr schätz-

barer Beitrag zu der philosophischen Betrachtung

und Behandlung der Geschichte, die von Jahr zu

Jahr mehr Boden gewinnt. Die Bewegung be-

gann von methodologischen Problemen, aber diese

führten notwendig mehr und mehr auch zu einem

Kampf um die Sache selbst; mit wachsender

Deutlichkeit erhellt, dafs unser Gesamtverhältnis

zur Geschichte in einer gründlichen Umwandlung
begriffen ist. Gr. war in einer früheren Schrift

»Die Wertschätzung in der Geschichte« (1903)

dafür eingetreten, dafs irgendwelche Wert-

schätzung bei der Behandlung der Geschichte

unvermeidlich sei; jetzt nimmt er die Frage nach

der näheren Beschaffenheit dieser Wertschätzung

auf und führt die positive Beantwortung des von

ihm ergrififenen Problems ein tüchtiges Stück

weiter.

Eine derartige Untersuchung mufs sich unab-

lässig mit Prinzipienfragen beschäftigen und nach

einem prinzipiellen Abschlufs streben. Aber Gr.

verfährt durchaus nicht aprioristisch und deduktiv;

er sucht seinen Weg zum Ziel in der Weise,

dafs er die in den verschiedenen Epochen, bei

den grofsen Denkern, bei hervorragenden Histori-

kern, aber auch im Volksbewufstsein vorhandenen

Wertschätzungen des geschichtlichen Lebens her-

aushebt, erörtert und möglichst in ein Gesamt-

bild fafst; er tut das aber, bei gewissenhaftester

Würdigung aller Mannigfaltigkeit des Tatbe-

standes, in durchaus philosophischer Weise,

indem er mit eindringender psychologischer Ana-

lyse überall die treibenden Kräfte herauszustellen,

die Motive aufzudecken und gegeneinander ab-

zuwägen bestrebt ist. Mit Festigkeit eigener

Überzeugung verbindet er ein eifriges Streben,

sich in den Gedankenkreis anderer zu versetzen

und jedem volle Gerechtigkeit widerfahren zu

lassen; indem er eine bunte Fülle von Gestalten

an uns vorbeiführt, hält er sie mit sicherer Hand

zusammen, und sucht er ihnen einfache Ergeb-

nisse prinzipieller Art abzugewinnen. Da zugleich
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seine Darstellung einfach und durchsichtig ist —
nichts verrät an ihr den Ausländer — , so wird

man dem Verlauf der Untersuchung mit lebhafter

Teilnahme, ja Spannung folgen; man wird aus

dem Buche auch dann einen erheblichen Gewinn
ziehen, wenn man seinen Grundgedanken nicht so

nahe steht, wie es der Schreiber dieser Zeilen tut.

Die Darlegung beginnt mit den Anfängen

der griechischen Philosophie und entwickelt

namentlich an der Stellung zur Fortschrittsidee

die Eigentümlichkeit der Epochen wie der Per-

sönlichkeiten. Das Mittelalter wird kurz, wohl zu

kurz behandelt. Dagegen finden alle einzelnen

Abschnitte der Neuzeit in ihren Hauptvertretern

die genaueste und umsichtigste Erörterung. Auch

der Realismus, wie er im Positivismus und im

Utilitarismus des 19. Jahrh.s vorliegt, kommt zu

seinem vollen Rechte. »IcJ^alistische Wertprin-

zipien im Volksbewufstsein, bei Geschichts-

schreibern und in der neueren Geschichtsphilo-

sophie« schliefsen sich an; Mommsen, Ranke,

Buckle, Carlyle werden eingehender behandelt.

Hier wie bei den Philosophen begnügt sich der

Verf. nicht mit dem, was die Männer in direkter

Behauptung für den Kern der Geschichte er-

klärten, sondern er prüft genau, ob nicht ihr

Werk oft über jene Behauptung hinausging, ja

ihr widersprach; oft ergibt sich dabei, »dafs

der Historiker nicht nach einem bewufsten

Prinzip, sondern nach seinem unmittelbaren Ge-

fühl würdigt, und dafs ihm dabei mancherlei

verschiedene Vorstellungen über geschichtliche

Werte nebeneinander als Leitgedanken dienen«.

Ein solches Hinausgehen über das Bewufstsein

zum tatsächlichen Verfahren ist namentlich in der

Richtung fruchtbar, als sich dabei viel mehr

Übereinstimmung, viel mehr Einheit herausstellt,

als der harte Streit der Theorien erwarten läfst;

die energische Herausarbeitung dieses Einheit-

lichen ist es, worin die Leistung des Verf.s

gipfelt, und was ihren Hauptwert für die Philo-

sophie der Geschichte ausmacht. Schliefslich

scheinen hier aus durchaus vorsichtiger und be-

sonnener Erwägung Umrisse eines Weltbildes

hervor, und tritt das Ganze der Geschichte in

eine charakteristische Beleuchtung. Für den

näheren Inhalt dessen mufs aber auf das ge-

dankenreiche und charaktervolle Buch selbst

verwiesen werden; es wäre unrecht, in einige

Worte zusammenzuzwängen, was Ausdruck einer

Weltanschauung und einer Persönlichkeit ist. —
Indem wir demnach das Buch dem allgemeinen

Interesse warm empfehlen, können wir nicht

umhin, unserer aufrichtigen Hochachtung; vor der

Tapferkeit und Tüchtigkeit Ausdruck zu geben,

mit der heute in Finnland inmitten schwierigster

Verhältnisse eine ganze Anzahl jüngerer Gelehrter

an Hauptaufgaben der Wissenschaft energisch

fortarbeitet.

Jena. Rudolf Eucken.

Alfons Lehmen S. J., Lehrbuch der Philosophie
auf aristotelisch-scholastischer Grundlage zum Gebrauche
an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterricht.

2. Bd.: Kosmologie und Psychologie. 2., verb. u.

verm. Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1905. XIII u.

540 S. 8». M. 6.

Von Lehmens Lehrbuch ist im vorigen Jahre der

erste, Logik, Kritik und Ontologie umfassende Band in

zweiter Auflage erschienen und an dieser Stelle kurz

angezeigt worden. Nachdem nun die Kosmologie und
Psychologie veröffentlicht ist, steht noch der 3. Band
aus, der die Theodicee bringen soll. Die Kosmologie
zerlegt der Verf. in die drei Abhandlungen von der Aus-

dehnung der Körper, der Tätigkeit der Körper, dem
Wesen der Körper. Die Psychologie, die zwei Drittel

des Bandes einnimmt, behandelt, nach den Präliminar-

fragen: Worin besteht das Leben, welches sind die

Grade des Lebens? im L Teil in drei Abhandlungen die

Pflanzen- und Tierpsychologie. Der 2. Teil hat in drei

Abhandlungen die Psychologie des Menschen zum Gegen-

stande. Der Standpunkt des Verf.s in der Psychologie

spricht sich deutlich in dem Satz des Vorworts aus:

»[es] wurde der psychophysische Parallelismus, welcher

den vorzüglichsten Gegenstand der Psychologie, die Seelen-

substanz, zu beseitigen sucht und das menschliche Leben

in seiner Quelle angreift, in seinem systematischen Zu-

sammenhange dargelegt und zurückgewiesen.«

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

An der Univ. Bonn hat sich Dr. Walter Frost als

Privatdoz. f. Philos. habilitiert.

Unlrersltätsschrlften.

Dissertationen.

A. Geifsler, Über die Idee der platonischen Apo-

logie des Sokrates. Würzburg. 88 S.

F. von Hagen, Zur Metaphysik des Philosophen

L. Annaeus Seneca. Erlangen. 46 S.

E. Fischer, Die geschichtlichen Vorlagen zur Dia-

lektik in Kants Kritik der reinen Vernunft. Berlin.

63 S.

L. Ziegler, Das Grundproblem des nachkantischen

Rationalismus mit besonderer Berücksichtigung Hegels.

Jena. 127 S.

Scbnlprogramme.

W. Günther, Der Kausalitätsbegriff bei Spinoza.

Wolgast, Realprogymn. 24 S.

E. Vowinckel, Zur Psychologie des Denkens mit

besonderer Beziehung auf die Bedürfnisse des Unter-

richts. Mettmann, Realsch. 17 S.

Neu erschienene Werke.

W. V. Rohland, Die Willensfreiheit und ihre Gegner.

Leipzig, Duncker & Humblot. M. 4.

Frz. Walter, Theorie und Praxis in der MoraL

Paderborn, Ferdinand Schöningh.

Zeitschriften.

Archiv für Geschichte der Philosophie. N. F. 12, 1.

K. Weidel, Mechanismus und Teleologie in der Philo-

sophie Lotzes. — R. Salinger, Kants Antinomien und

Zenons Beweise gegen die Bewegung. — H. von
Struve, Die polnische Philosophie der letzten zehn

Jahre.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. 40, 3. R. Saxinger, Beiträge zur

Lehre von der emotionalen Phantasie. — St. Loria,

Untersuchungen über das periphere Sehen. — W. Loh-

mann, Über den Wettstreit der Sehfelder und seine Be-

deutung für das plastische Sehen.

Mind. October. R. F. A. Hoernle, Pragmatism

V. absolutism. II. — B. Rüssel, On denoting. — W.
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R. Boyce Gibson, Predetermination and personal

endeavour. — S. H. Mellone, Is humanism a philo-

sophical advance ?

Unterrichtswesen.

Referate.

Joseph Knepper [Oberlehrer am Gymnasium zu

Bitsch], Das Schul- und Unterrichtswesen
im Elsafs von den Anfängen bis gegen
das Jahr 1530. Strafsburg, Ed. Heitz (Heitz &
Mündel), 1905. XVI u. 459 S. 8" mit 12 Abbild.

M. 12.

Das obige Werk des durch seine Forschungen

im Gebiet des elsässischen Bildungswesens längst

vorteilhaft bekannten Verf.s (eine Biographie

Wimphelings von ihm ist 1902 erschienen) bietet

eine bedeutende und höchst erwünschte Bereiche-

rung unserer mittelalterlichen Schulgeschichte. Es

ist eigentlich die erste umfassende und gründlich

durchgeführte Erforschung des Schulwesens eines

grofsen und wichtigen Gebiets während des

ganzen Mittelalters bis zum Aufgang der Neuzeit

in der Renaissance. Dabei fällt das Haupt-

gewicht auf die zweite Hälfte des Mittelalters,

für die wir bisher noch gar keine zusammen-

hängende und quellenmälsige Darstellung hatten,

denn das Werk von Specht geht nur bis zur

Mitte des 13. Jahrh.s. Das Werk Kneppers

kann nur in gewissem Mafse als einstweiliger

Ersatz für die Fortführung der Gesaratdarstellung

dienen, sofern es an einem typischen Beispiel

die Entwickelung in einem wichtigen Territorium

zur Anschauung bringt. Das Elsafs hat gerade

in den Jahrhunderten des ausgehenden Mittelalters

für die Geschichte des Bildungswesens grofse

Bedeutung: als Bindeglied zwischen Deutschland

und Frankreich hat es von Westen bedeutsame

Einflüsse aufgenommen, ist dabei aber früh zu

bewufsterer Erfassung seiner deutschen Nationali-

tät gelangt. Dazu ist das reich und allseitig

entwickelte ältere Schulwesen hier besonders früh

von dem aus den Niederlanden her vordringenden

Schulhumanismus erreicht worden. Freilich fehlte

dem Elsafs eine eigene Universität, so dafs diese

wichtige Seite des mittelalterlichen Unterrichts-

betriebes hier nur gestreift wird.

Ich deute den Inhalt des Werkes an. Die

erste Hälfte (S. 1— 265) gibt die Geschichte der

Entstehung und Entwicklung der einzelnen Schul-

arten und, soweit es mit dem oft sehr dürftigen

Material erreichbar war, der einzelnen Anstalten.

Abschnitt I: Die Klosterschulen, beginnend

mit den Benediktinern (darunter Maursmünster,

Weifsenburg, Murbach); daran schliefsen sich die

Schulen der Dominikaner, Franziskaner und Au-

gustiner sowie die Frauenklöster. Abschnitt U:

Die Stiftsschulen, vor allem die 4 Strafsburger

Stiftsschulen, am Münster, St. Thomas, Alt und

Jung St. Peter. Abschnitt III: Die Stadt-

schulen; in erster Linie stehen hier die berühm-

ten Schulen von Hagenau und Schlettstadt, an

die sich eine lange Reihe dieser Schulen, bis zu

Dorfschulen herab, anschliefsen, während Strafs-

burg es vor der Reformation überhaupt nicht zu

einer eigenen städtischen Schule gebracht bat,

die zahlreichen kirchlichen Schulen licfsen es,

trotz der Mahnungen Wimphelings und Geilers,

nicht dazu kommen. Den Schlufä machen die

Judenschulen.

Die zweite Hälfte des Werkes (S. 266

—

459) behandelt das Zuständliche: Zucht und Dis-

ziplin, Unterricht und Unterrichtsmittel, die Lehrer

und ihre Stellung, Armenschüler und Kirchen-

dienst, Schulfeiern und Feste. Im ganzen stammen

die Mitteilungen überwiegend aus der Zeit des

eindringenden Schulhumanismus, dem auch ein

besonderes Kapitel gewidmet ist. Für die ältere

Zeit, besonders die Zeit der alten Kloster- und

Stiftsschulen ist die Ausbeute an neuen Einsichten

nicht grofs. Dagegen ist die Darstellung des

Unterrichtswesens der neuen, im 13. Jahrh. auf-

kommenden Orden lehrreich. Dominikaner,

Franziskaner und Augustiner hatten in Strafsburg

je ein Generalstudium für die oberdeutsche

Provinz, mit artistischem und theologischem

Kursus, über deren Bestand wir auch einige

statistische Angaben erhalten. — Für den Unter-

richtsbetrieb der Stadtschulen sind besonders

zwei sehr interessante Schüler-Diarien bedeutsam,

die Knod, ein anderer Forscher auf dem Gebiet

der elsässischen Schulgeschichte, in der Stadt-

bibliothek zu Colraar entdeckt hat. Sie stammen

beide aus der Schule zu Schlettstadt, der Dringen-

berg schon um die Mitte des 15. Jahrh.s die

ersten Anfänge humanistischer Reform gebracht

hatte; das eine ist von W. Gisenheim 1494, das

zweite von Beatus Rhenanus 1498/99 geschrieben.

Der Verf. teilt Proben daraus mit, die uns un-

mittelbar in den Unterricht und die Art, wie er

von den Schülern, mehr oder minder vollkommen,

aufgenommen wurde, hinein sehen lassen: ein Text

wird diktiert, deutsche Interlinearversion einzelner

Wörter, lateinische Syonyma, gelegentlich auch

griechische Glossen und Sacherklärungen werden

von dem Schüler, so gut es geht, exzipiert und

zwischen die Zeilen und an die Ränder des Blatts

geschrieben. Endlich sind noch aus der inzwischen

von anderer Seite veröffentlichten Grammatica figoi-

rata des Humanisten Ringmann-Philesius (s. DLZ.

1905, Sp. 11 57 ff.) Proben beigegeben, die in die

pädagogischen Bestrebungen der neuen Richtung,

dem Schüler das Abstrakte in konkreter Gestalt zu

bieten und ihm das Lernen zum Spiel zu machen,

einen sehr lehrreichen Einblick tun lassen.

Genug, den reichen Inhalt des Werks er-

kennen zu lassen. Wenn da und dort eingehen-

dere Belehrung erwünscht bleibt, so liegt die

Schuld nicht an dem Verfasser, sondern an der

Ungunst der Überlieferung; was zu erreichen
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war, das hat, so viel ich aus der Ferne zu

sehen vermag, sein keine Mühe sparender Fleifs

und Spürsinn zusammen gebracht.

Darf ich dem Dank für das Gebotene noch

eine Bitte hinzufügen, so ist es die: in künftigen

Arbeiten etwas sparsamer mit Aufserungen des

Urteils, nicht der historischen Beurteilung, son-

dern des sachlich biUigenden oder tadelnden

Urteils zu sein; es gibt, mit den häufigen Aus-

drücken des Bedauerns über die Mangelhaftigkeit

der Quellen, und den allzuoft wiederkehrenden

Vorwärts- und Rückwärtsverweisungen, dem Stil

etwas Unruhiges. Und noch eine dem Ref. ent-

gangene Deutung: das Pro (S. 228) ist offen-

bar Abkürzung von F'ronfasten: hier gleich:

Quartal Schulgeld. Warum die Dialektik mit

Hundsköpfen abgebildet wird? (S. 7) Doch wohl

wegen der Bissigkeit der Disputierenden.

Steglitz bei Berlin. Fr. Pauls en.

Aug. Gräve [Rektor in Hamm i.W.], Der darstellende
Unterricht. Vortrag. [Sammlung pädagogischer Vor-

träge, hgb. von Wilh. Meyer-Markau. XIII, 1.] Min-

den i.W., C. Marowsky, 1903. 45 S. 8". M. 0,70.

Der Vortrag stellt die Auffassungen und Wandlungen
dar, die sich bei Ziller und seinen Anhängern der Methode
des darstellenden Unterrichtes gegenüber finden, und
schliefst daran eine Kritik der Zillerschen Anschauungen.
Dem entwickelnd -darstellenden Unterricht, den jene

allein als berechtigt anerkennen, wirft er vor, durch das

fortwährende Erinnern an Bekanntes ein ruhiges Ver-

setzen des Kindes in die Lage nicht aufkommen zu
lassen, zu leicht in ein Hin- und Herraten überzugehen,

die Kinder mitunter gerade zum Erdenken unmoralischer

Verhältnisse anzuleiten und sie durch allzu häufige Bil-

dung von Urteilen altklug und frühreif zu machen. Er tritt

dagegen für den vortragend-darstellenden Unterricht

ein, der den Schüler wirklich mit den frei aufsteigenden

Vorstellungen arbeiten lasse, während der entwickelnd-

darstellende das Erfassen des Neuen durch stete Unter-

brechung einenge. Bei beiden Arten sei das Vorbereiten

zum Verständnis des darzubietenden Stoffes gleich gut
möglich. Biete der entwickelnde den Kindern Anregung
zu häufigem Sprechen, so der vortragende Muster schönen
Sprechens.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Von diesem Semester an wird an der Univ. Jena
für die Matrikel die deutsche Sprache verwandt
werden.

Gesellschaften und Vereine.

3. Kunsterziehungstag.

Hamburg, 13. Oktober.

An den Verhandlungen nahmen teil: 18 Bundes-

regierungen, 42 Schulverwaltungen, Deputationen usw.,

die Stadtverwaltungen von Dortmund, Frankfurt a. M.,

Altona, Charlottenburg, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Kiel,

Halle, Magdeburg, München und Bremen. 45 Verbände

waren durch 64 Delegierte vertreten, ferner wies die Prä-

senzliste 127 Pädagogen, 62 Künstler und Gelehrte und
27 Schulfreunde auf Nach der Eröffnung der Versammlung
durch den ersten Bürgermeister Hamburgs Dr. Möncke-
berg sprach Schulinspektor Fr icke (Hamburg) über die

Ziele der Kunsterziehungstage. Sie wollten nur

Fragen der künstlerischen Erziehung in Betracht ziehen,

nicht Methoden erörtern oder Dogmen schaiien. Sie

seien keine Kampfestagung und bekämpften keine der

bestehenden Erziehungseinrichtungen, denen sie nur einige

künstlerische Anregungen geben wollten. Auch die

ästhetischen Anlagen seien dem Menschen mitgegeben,

Aufgabe der Kunsterziehung müsse es sein , alle diese

Gaben zur Entfaltung zu bringen, damit die Schule nicht

Dutzendmenschen erzeugen.

Direktor Prof Lichtwarck(Hamburg) sprach nach der

Tägl. R. über Musik und Gymnastik. Von der Gym-
nastik in der Schule verlangten wir heute mehr als früher.

Sie solle zur Erreichung des höchsten Erziehungszieles

führen, zur Stärkung des Willens. Diese Aufgabe habe die

Schule nicht immer erfüllt. Man spreche nicht mit Un-
recht davon, dafs die Schule den Willen des Kindes
breche. Durch alle Jahrhunderte habe sich der Wille

als das schwächste Moment in Deutschland erwiesen.

Die Leibesübungen seien geeignet, eine Wülensstärkung
zu schaffen , nicht in den Formen , die man theoretisch

ausgedacht habe, sondern in den alten deutschen Spielen,

die wieder aufzuleben begännen und nun zum Teil

in den englischen Spielen bei uns eingeführt würden.

Diese Spiele sollten eine gute Ergänzung des Turnens
sein. — Von der Musik in der Schule verlangten wir

die Pflege des Empfindens, etwas, das bisher in der

Schule nicht gestärkt worden sei. Die Musik solle in der

Hauptsache auf natürhche und unbefangene Weise die

Empfindungen stärken. So seien Musik und Gymnastik
berufen, dem einzelnen Deutschen Selbsthaltung und
Unbefangenheit zu geben. Mit Neid möge heute oft der

Erwachsene das Kind ansehen, das sich in seinen Be-

wegungen unbefangen gebe. Die Schule fördere diese

Unbefangenheit der Haltung nicht. Wir könnten nur

wünschen, dafs die Schule die Elastizität haben möge,

den neuen Gedanken der Kunsterziehung Einlafs zu

geben und sie in vorsichtiger Prüfung zur Tat werden
zu lassen. (Schlufs folgt.)

Personalclironik.

Der Begründer, Schriftführer und Leiter der wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft für

deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte Prof Dr. Karl

Kehrbach ist am 21. Oktober, 59 J. alt, gestorben.

Der Leiter der Stoyschen Erziehungsanstalt u. Privat-

doz. f Pädag. an der Univ. Jena Dr. Heinrich Stoy
ist am 27. Oktober, im 60. J., gestorben.

UniTersitätsschriften.

Dissertationen.

P. Rosenthal, Die »Erudition« in den Jesuiten-

schulen. Erlangen. 125 S.

W. Kaminski, Über Immanuel Kants Schriften zur

physischen Geographie. Ein Beitrag zur Methodik der

Erdkunde. Königsberg. 75 S.

Schnlprogramnie.

H. Windel, Elternhaus und Schule. Ein Wort zur

Verständigung. Herford, Friedrich-Gymn. 4 S.

W. Asm US, Griechisch im Religionsunterrichte.

Stettin, Marienstifts-Gymn. 28 S.

H. Hoffschulte, Darstellung der Bedeutung und
Entwicklung des lateinlosen höheren Schulwesens in

Preufsen. Münster i. W., Realsch. 18 S.

M. Naufs, Bemerkungen zum neusprachlichen Unter-

richt am humanistischen Gymnasium. Frankfurt a. O.,

Friedrichs-Gymn. HS.
P. Schaube, Einführung in die Chemie in schul-

gemäfser Behandlung. Tl. II, H. 1. Bromberg, Real-

gymn. 27 S.

K. Gomolinsky, Kunstunterricht am Gymnasium.
Wattenscheid, Gymn. 32 S.

Nen erschienene Werke.

C.Krieg, Lehrbuch der Pädagogik. Geschichte und
Theorie. 3. Aufl. Paderborn, Ferdinand Schöningh.

Cornelie Benndorf, Die englische Pädagogik im

16. Jahrh. wie sie dargestellt wird im Wirken und in

den Werken von Elyot, Ascham und Mulcaster.

[Schippers Wiener Beiträge zur englischen Philologie.

XXII.] Wien, Wilhelm BraumüUer. M. 3.
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Zeltarhrirten.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Oktober. H.

Gillischewski, Piatons Eutyphron als Schullektüre.

— Jahresberichte: F. Luterbacher, Ciceros Reden
(Schi.); G. Andresen, Tacitus (mit Ausschlufs der

Germania).

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
56, 8. 9. Fr. Ladek, Zur Frage über die historischen

Quellen der Octavia. I. — F. Spina, Eine neue
Methode für sprachstatistische Untersuchungen. — R. F.

Arnold und J. Prijatelj, Schiller -Übersetzungen in

Österreich-Ungarn (Nachträge).

Pädagogische Studien. 26, 5. R. Herrmann,
Aus den Erinnerungen eines Fünfundachtzigjährigen. —
G. Gothe, Das Rechnen. — Witzmann, Zwei Ent-

würfe zu Gleichnispräparationen.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Die Reden Gotamo Buddhos aus der Sammlung
der Bruchstücke Suttanipäto des Fäli-Kanons übersetzt

von Karl Eugen Neumann. Leipzig, Johann

Ambrosius Barth, 1905. XII u. 410 S. 8». M. 20.

Die neue Arbeit Neumanns erweist sich durch

Titel und Ausstattung als eine Fortsetzung seiner

Übersetzung des Majjhimanikäya, leider auch durch

die Art der Ausführung. Von den Ratschlägen,

die ich ihm in wohlwollendster Absicht bei der

Besprechung der ersten Arbeit (DLZ. 1903,

Sp. 7 14 ff.) gegeben habe, hat N. keinen aus-

geführt. Die gespreizte, unverständliche Sprache,

das Übersetzen auf Grund törichter Etymologien,

die im einzelnen zuweilen interessanten, aber

nicht hierher gehörigen Exkurse, und vor allem

das oft recht kühne Umspringen mit den Sprach-

gesetzen — alles ist beim Alten geblieben. N.

fehlt es an einer gründlichen Kenntnis des Sans-

krit, ohne die es nicht möglich ist, das Päli zu

bemeistern. Mit Erstaunen liest man S. 24,

Anm. 7 5, dafs dem Päli klaggavisSna ein Sanskrit

khangavisäna gleichgesetzt wird. N. hat also

n und d verwechselt! Und das kommt in einem

Exkurse vor, den man mit Vergnügen und Nutzen

lesen wird. Einen bedenklichen Mangel an

Sprachgefühl und Sprachkenntnis verraten auch

die Anmerkungen 14 auf S. 6 und 44 auf S. 17.

Nach der ersten sollen Formen wie samühatäse,

sankhatadhammOse »natürlich keine magadhistischen

ex lex nom. plur. , sondern in samuhatä -\- äse

perfect. aufzulösen« sein. Dafs gerade solche

Formen, die doch auf indischem Boden dialektisch

reichlich belegt sind, beweisend für das hohe

Alter des Suttanipäta eintreten, scheint N. ent-

gangen zu sein. Nach der zweiten soll das

samsinapatto des Textes nicht = sam^rnapatträh

sein, was es selbstverständHch ist, sondern =
samstnapräptah , wobei stna ein Particip. Praet.

Passivi zu sad, sldate sein soll, was weder im

Sanskrit noch im Päli möglich ist. Auf Schritt

und Tritt stöfst man auf Absonderlichkeiten,

deren Verkehrtheit auf der Hand liegt. So
werden in dem schönen Dhaniyasutta S. 9 fF.

Dhaniya und Mahl nicht als Eigennamen gefafst,

sondern Dhaniya als Adjektiv = »reiche und
A/fl/if »vedisch, ein gröfserer Flufs« ! Nicht sehr

geschmackvoll wird in demselben Sutta, um den
Parallelismus des Originals wiederzugeben, dem
ersten Verse der ersten Strophe: »Der Reis ist

gar gekocht, der Rahm ist abgeschöpft«, der

erste Vers der zweiten Strophe als: »Der Reiz

ist gar gekocht, der Gram ist abgeschöpft«

gegenübergestellt. Das eigenartige Deutsch, das

sich N, angewöhnt hat, tritt in diesem Bande fast

noch störender hervor als in den früheren, da

hier die metrischen Teile überwiegen und metrisch

wiedergegeben werden. Schon die erste Strophe

war mir zunächst ganz unverständlich: »Alsbald

empfunden sondern aus den Arger, Mit Kräutern

wie den Viperbifs man auskratzt: Als Mönch so

läfst man diese, jene Welt, Aus alter Schuppen-

hülle wie die Schlange hüpft«. Dazu braucht

jeder, der das Original nicht kennt, zweifellos

einen Kommentar. Mit Kräutern auskratzen und

aus der Schuppenhülle hüpfen, ist recht merk-

würdig gesagt. Wie hier das »wie«, so wird

in den folgenden Strophen und sonst oft das

Relativum »wer« ohne jeden zwingenden .A^nlafs

falsch gestellt. Sehr sonderbar ist oft auch die

Kritik, die N. an dem Texte übt. Im Sücilo-

masutta z. B. wird S. 93 die ganze Rahmen-
erzählung als » schnurrige Rahmenverschnörkelung«

dem »tertiären Buddhismus ^< zugewiesen. N. über-

setzt nur die vier Strophen, und an die Stelle

der beiden Yaksa setzt er einen Opferpriester

oder brähmaniscben Pilger oder Asketen namens

Yaksa. Das zeigt, dafs N. trotz seiner grofsen

und anerkennenswerten Belesenheit in der

buddhistischen Literatur dasWesen der buddhisti-

schen Tradition nicht erfafst hat. Will man alle

Götter, Halbgötter und Dämonen entfernen, die

mit Buddha in persönliche Berührung gebracht

werden, so wird das Lebensbild Buddhas sehr

wenig indisch ausfallen. Noch weniger Gnade

bat vor N.s Augen die Rahmenerzählung zum

Kokäliyasutta gefunden, die S. 214, Anm. 657

als »kommentarieller Pfafifenquark« bezeichnet,

dem »quatemären Buddhismus« zugeschrieben

und in der Übersetzung ganz fortgelassep wird.

Was der Unterschied zwischen tertiärem und

quaternärem Buddhismus ist, sagt uns N. nicht.

Die Anmerkungen zu 664 und 679 (S. 215, 220)

zeigen, dafs N. unbelehrbar ist. Seine Über-

setzung ist ganz mifsglückt. Wer den Suttani-

päta kennen lernen will, ohne Päli zu verstehen,

tut gut, sich auch in Zukunft an Fausbolls Über-

setzung zu halten.

Berlin-Halensee. R. Pischel.
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William Henry Cobb [Bibliothekar der Congregat.

Bibliothek in Boston], A criticism of Systems of
hebrewmetre. An elementary treatise. Oxford,

Clarendon Press (London, Henry Frowde), 1905. VIII

u. 216 S. 8". Geb. Sh. 6.

Der Titel des nützlichen und gut geschriebe-

nen Buchleins ist einigermafsen irreleitend, denn

von sachkundiger Kritik ist darin nicht viel zu

finden. Zunächst erweckt der Verf. durch die

unbefangene Art, wie er in dem einleitenden

Kapitel hebräische Verse zu analysieren und

durch Beiziehung neuenglischer Parallelen zu be-

leuchten sucht, ein sehr günstiges Vorurteil für

sich, und man folgt ihm auch mit Vergnügen in

dem geschichtlichen Teile, der über die Grund-

lagen der wichtigsten bisher aufgestellten me-

trischen Systeme klar und übersichtlich orientiert.

Dagegen bricht er hoffnungslos zusammen, wo
er den Versuch macht, zur eigentlichen Kritik

überzugehen. Das liegt daran, dafs er wie so

viele andere an dem Irrtum laboriert, man könne

über irgend ein metrisches Gebiet mit Erfolg

schreiben, ohne sich um die Grundfragen der

Rhythmik bekümmert zu haben, und als könne

man mit Worten arbeiten, wo Begriffe fehlen.

Sein Instinkt ist zweifellos gut und auf dem rich-

tigen Wege, wenn er gewisse neuenglische Vers-

arten mit den hebräischen Versen in Beziehung

setzt: aber er kann eben auch die neuenglischen

Verse nicht rhythmisch analysieren, und darum

leugnet er für die hebräischen Verse Vortrags-

formen, die er ohne allen Zweifel in den von

ihm selbst angeführten englischen Parallelen jeder-

zeit anwendet. Das hat ihn denn auch verhin-

dert zu sehen, dafs die Art, wie der Ref. die

hebräischen Verse gelesen haben will, in allen

Hauptsachen gar nichts anderes ist, als die Art,

wie die betreffenden neuenglischen Verse tat-

sächlich von jedem Engländer gesprochen werden.

Und es hat ihn auf der andern Seite dazu ge-

trieben, am Schlüsse die Hoffnung auszusprechen,

dafs es zu einem Ausgleich zwischen dem Moren-

system von Grimme und dem rhythmischen System

des Ref. kommen möge. Ein solcher Ausgleich

ist aber ganz unmöglich, es sei denn, dafs

Grimme wie der Ref. einfach alles strichen, was
sie bisher zur Sache beigebracht haben: und das

halte ich doch für wenig wahrscheinlich, denn

damit wäre der schrankenlosen Willkür abermals

Tür und Tor geöffnet.

Leipzig-Gohlis. E. Sievers.

Giuseppe Pantaleone La critica estetica. Nota.

[S. -A. aus der Rivista di Filosofia e Scienze affini,

Maggi-Giugno 1904. Anno VI, Vol. I, N. 5—6]. Bo-

logna, Druck von Zamorani e Albertazzi, 1904. 14 S. 8°.

Polemik gegen die unwichtigen Auseinandersetzungen

des Professors G. A. Cesareo über das Wesen der lite-

rarischen Kritik; am Schlafs Avird ihm ein Plagiat aus

Benedetto Croce vorgeworfen.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften and Vereine.

48. Versammlung deutscher Philologen und Schul-
männer.

Hamburg, 3.-7. Oktober.

(Schlufs.)

Von den Verhandlungen in den Abteilungen er-

wähnen wir noch das Folgende. In der pädagogischen
sprach Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. Münch (Berlin) über
die Pädagogik und das akademische Studium.
Gerade in Deutschland werde der Pädagogik der Cha-
rakter einer »kathederfähigen« Wissenschaft vielfach ab-

gesprochen, an preufsischen Universitäten gebe es weder
ordentliche Professuren für dieses Fach als solches, noch
pflege der Doktortitel auf Arbeiten aus diesem Gebiete
verliehen zu werden. Das sei ein Mifsstand. Gewifs
eigne der Pädagogik ein wissenschaftlich zu nennender
Charakter nicht von jeher, und ihre Verarbeitung zu
allerlei Systembüchern verbürge einen solchen noch
keineswegs; aber die Auffassung ihrer Probleme sei in

allmählicher Vertiefung begriffen. Der Charakter jeder

einzelnen Wissenschaft sei eigentlich ein anderer, der
Wissenschaftscharakter liege in dem energischen und
zusammenhängenden Erkenntnisstreben , dem stets er-

neuten Suchen und Prüfen, dem Aufsuchen der Zu-
sammenhänge und Gesetze. Der Anspruch, dafs Herbarts
Schule einen unanfechtbaren Grundstock geliefert habe,

den es nur festzuhalten und auszubauen gelte, müsse
freilich aufgegeben werden; ihr Verdienst bleibe doch,
dafs sie zur Aufrüttelung aus blofser Schulroutine viel

gewirkt habe. Die Unterschätzung der Probleme der Er-

ziehung erkläre sich auch aus dem Nachwirken älterer

und naiver Vorstellungen vom Wesen der Bildung, aus der

Überschätzung der Wissensübertragung gegenüber der

persönlichen Entwicklungshilfe. M. führte aus, dafs die

Geschichte des pädagogischen Denkens sowie der tat-

sächlichen Erziehung ein Wissenschaftsgebiet bildet so
gut wie irgend ein anderes, und die Vertiefung in diese

Geschichte, namentlich in diejenige der Ideen und Ten-
denzen, den Blick für die gegenwärtigen wie die ewigen
Probleme schärfen wird. Er weist darauf hin, dafs die

Arbeit der neueren experimentellen Psychologie, einer

exakten Wissenschaft, in das Gebiet der Pädagogik hin-

einreicht. Ihr weiterer Ausbau müsse ausdrücklich durch

pädagogisch-psychologische Versuche unterstützt werden.
Gröfstenteils freilich werde die Pädagogik das bleiben, was
man »Kunstlehre« nennt. Dies gelte auch besonders für

die Didaktik, deren mächtige Entfaltung, namentlich im
Laufe des letzten halben Jahrhunderts, von niemandem
verkannt werden könne. Die ablehnende Haltung preu-

fsischer Universitäten könne daher nicht als berechtigt

gelten. Aber selbst ohne praktischen Zweck hätte ein

Wissensgebiet wie die Pädagogik sein Daseinsrecht im
Rahmen der Universität. Indessen könne von diesem

Studium doch auch eine Erhöhung des Intferesses und
Verständnisses für die tatsächlichen Aufgaben des Er-

zieherberufs erwartet werden, und es werde zwischen

Wissen und Gewissen der Zusammenhang nicht fehlen.

Wie sehr eine Klärung über die tieferen Grundlagen und
Bedürfnisse der Erziehungsarbeit zurzeit zu wünschen
sei, zeige die breite, meist dilettantische Protest- und
Reformliteratur unserer Tage, aber auch das gegenwärtig

weithin fehlende Vertrauen in den pädagogischen Weit-

blick der öffentlichen Berufserzieher. An den Vortrag

schlofs sich eine Diskussion. — Prof. 0. Baumgarten
(Kiel) sprach über den Religionsunterricht auf
der Oberstufe des Gymnasiums. Er verlangte

seinen organischen Zusammenhang mit dem ganzen
wissenschaftlichen Lehrbetrieb des Gymnasiums. Er

soll das Verständnis erwecken für die historische Bedeutung
und den ideellen, Persönlichkeiten bildenden Wert der

Religion, in engstem organischen Zusammenhang mit

den anderen Lehrfächern stehen und sich sorgfaltig
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hüten, die Absicht einer Erziehung zur Teilnahme am
kirchlichen Gemeindeleben, die Absicht einer > Bekehrung
zu positiv gläubigem Christentum« u. dergl. merken zu
lassen. Sehr scharf lehnte B. jede kirchliche Beauf-

sichtigung, jede kirchliche Einwirkung ab, und hoffte,

dafs das Unterrichtsministerium einer dahingehenden An-
regung der Berliner landeskirchlichen Versammlung nicht

folgen würde. Er betonte, dafs der Unterricht, wenn
er streng wissenschaftlich, gründlich und anregend erteilt

w^erde, also zunächst Kenntnisse und Wissen mitteile,

auch mittelbar das Urteil des Schülers bUden und viele

bedauerlichen, bei unseren Gebildeten herrschenden Vor-

urteile gegen das Christentum von selbst zerstreuen

werde. B. stellte sodann einen Plan zur Verteilung des

Stoffes für die oberen Gymnasialklassen auf. In der

Diskussion billigte die Mehrheit der anwesenden Fach-

lehrer B.s grundlegende Ausführungen, während seine

Verteilung des Lehrstoffes, nach streng historischer Ent-

wicklung, mit Ausscheidung aller systematischen Dog-
matik, vielfachen Widerspruch fand. — In der germa-
nistischen Abt. sprach Prof. Witkowski (Leipzig)

über den Plan einer wissenschaftlichen Ausgabe
von Goethes »Fauste. Er ging von den früheren

Stadien der Faustforschung aus und stellte fest, dafs

weder die philosophische, von Hegel am stärksten be-

einflufste Periode, noch die späteren Zeitalter des jungen
Deutschlands, des Liberalismus und Materialismus eine

den wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Faust-

ausgabe liefern konnten. Der durch Wilhelm Scherers

Einflufs zur Herrschaft gelangten exakten Methode ver-

danken wir zwar eine Reihe von wertvollen Fortschritten

in bezug auf Entstehungsgeschichte, Quellenuntersuchung

und Einzelerklärung; aber einerseits brachte sie keinen

vollständigen Kommentar hervor, andrerseits wurden
manche ihrer Hypothesen später widerlegt oder in Frage

gestellt. Mit der Eröffnung des Goethe-Archi\'s und dem
Funde des Urfaust hat eine neue Epoche der Faust-

Studien begonnen, die, zugleich mit der veränderten

Gesamtrichtung der literarhistorischen Wissenschaft, neue

Wege und Ziele zeigte. Durch all diese Umstände hat

es sich gefügt, dafs wir keine einigermsfsen genügende
Faustausgabe besitzen, die auf Grund systematischer

Benutzung und Ergänzung der bisherigen Forschung
eine zuverlässige Einführung in das grofse Werk und
eine Grundlage für die weitere Arbeit daran bilden

könnte. Die Herstellung einer solchen Ausgabe mufs
so bald wie mögüch in Angriff genommen werden. Sie

kann aber nicht das private Unternehmen eines ein-

zelnen sein, sondern nur durch das Zusammenwirken
einer Anzahl von einheithch geleiteten Hilfskräften unter

materieller Beihilfe von aufsen, vorbereitet und ausgeführt

werden. Zur energischen Förderung dieser Absicht be-

antragte W. folgende Resolution: >Die Germanistische

Sektion der 48. Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner erklärt die Veranstaltung einer, die bis-

herigen Ergebnisse der Forschung zusammenfassen-
den und fortführenden Ausgabe von Goethes > Faust«

für ein dringendes Bedürfnis, sowohl vom nationalen,

wie vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. Sie er-

wartet in erster Linie, dafs Goethe- Archiv und Goethe-

Gesellschaft dem Unternehmen ihre Unterstützung leihen

werden, und erhofft ferner Beihilfe, wenn dies nötig sein

sollte, von den dazu berufenen Instanzen der Einzel-

staaten und des Reichs. Um die ersten notwendigen

Schritte zu tun, ernennt sie eine Kommission, die der

Germanistischen Sektion auf der nächsten Philologen-

Versammlung über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten

hat.t In der Diskussion sprach sich Prof. Richard M.
Meyer (Berlin) gegen einen Kommentar aus. Er wünscht,

dafs die Ausgabe in eine Hand gelegt werden möchte.

Die Resolution wurde einer Kommission überwiesen,

die darüber schlüssig zu werden hat, wie man sich zur

Goethegesellschaft verhalten will. — Prof. A. Heus 1er

(Berlin) sprach über Alter und Heimat der eddi-
schen Gedichte. Wir hätten in der Eddadichtung

neben den Werken, die den Geist des germanischen
Altertums atmen, auch solche, die uns auf viel jüngeren
Boden, in die eigenartige Kultur Islands hinüberführen.
— Prof. F. Mogk (Leipzig) sprach über das Verhältnis
der Volkskunde zur deutschen Philologie; Prof.

Meifsner (Göttingen) über römische Altertümer in der
R o m v e r j a s a g a , die er ein Meisterwerk der altnordischen

Übersetzungskunst nannte, und Prof. Krumm (Kiel) über
Hebbel als Dramatiker. — In der philologischen
Abt. sprach Prof. O.Schroeder(Berlin) über das Teich o •

skopieduettinEuripides'Pbönissen. Erlegte seine

eigene Stropheneinteilung vor, dieDochmien und überhaupt
die gesamte metrische Struktur der Szene erörternd, in der

trotz aller Variationsfreude doch die klarste und schönste

Symmetrie herrsche. In der Diskussion, die Geh. Rat Prof.

Leo (Göttingen) eröffnete, und an der sich auch Prof.

Schenkl (Graz) beteiligte, wurde besonders die prinzi-

pielle Berechtigung der Schroederschen Art, die Hebungen
zum Fundament aller Einteilungen zu machen, behandelt.
— Prof. H. Schenkl (Graz) sprach über Predigt und
Schriftwort in der lateinischen Patristik des
4. Jahrh.s. Er schilderte, wie sich in der Predigt des

.'\mbrosius wohlberechnete rhetorische Kunst und geniale

Improvisation vereinigen, und die Fäden, die zwischen
der klassischen Antike und der christlichen Literatur

hin und hergehen. Mailand, die Wirkungsstätte des hl.

Ambrosius, wo früher die .\rianer herrschten, die in

ihrem Lager keinen genialen Stilisten hatten, ist jetzt,

wo sein gröfster Bischof in seinen Mauern weUt, gerade-

zu ein Neuland für ihn. Zum Schlufs wird die Ent-

wicklung der Predigt nach Ambrosius besonders durch

Augustin geschildert. Prof. Fr. S kutsch (Breslau) be-

handelte Probleme und Einzelforschungen aus dem Be-

reiche der lateinischen Sprachwissenschaft

Aus den Verhandlungen in der historisch-epigra-
phischen Abt., bezw. den gemeinsamen Sitzungen der

histor.-epigr., archäolog. und phüolog. Abt. seien die

folgenden Vorträge angeführt. Prof. Ulrich Wilcken
(Halle) sprach über ein Sosytos - Fragment auf
einem Würzburger Papyrus. Durch diesen Fund
tritt ein bisher fast unbekannter Mann, Sosytos, der

Freund und Lagergenosse des Hannibal, in die Reihe

der Geschichtsschreiber ein , die in griechischer Sprache

römische Geschichte erzählen. Was auf dem PapyriK-

blatt erhalten ist, gibt eine für die Seetaktik des Alter-

tums hochwichtige Schilderung einer grofsen Seeschlacht

zwischen Römern und Karthagern im Anfang des hanni-

balischen Kri^es. Die Publikation des Fundes steht bevor.

W. gab dem Wunsche Ausdruck, dafs auch in Hamburg
eine Sammlung von Papyrusurkunden begründet werden

möge, entsprechend der reichen Sammlung der Papyrus-

literatur, die die Stadtbibliothek bereits aufweist. — Prof.

Eduard Meyer (Berlin) sprach über .Alexander d. Gr.

und die absolute Monarchie. Die absolute Mo-

narchie im .Altertum war mit der Idee der Göttlichkeit

des Herrschers verknüpft, seit Konstantins Bekehrung

wurde diese .Auffassung durch den des Herrschers von

Gottesgnaden ersetzt. Die Aufserlich keiten der .Alexander-

herrschafi waren orientalischen Ursprunges. Aber den

eigentlichen Begriff des Gottkönigtums kannten im Orient

nur die .Ägypter und nicht der semitische und iranische

Orient In diesen Religionen war im Gegensatz zur

indischen die Trennung von Menschen und Göttern

absolut. Das Gottkönigtum ist auch gar nicht der Aus-

druck einer primitiven, sondern einer späteren modernen

Staatsform, deren Grundgedanke die Omnipotenz des

Staates ist der keinen Widerspruch kennt Die Göttlich-

keit des Königtums, wie es bei .Alexander sich aus-

büdete, stammt ^^elmehr aus der griechischen Staats-

philosophie. Die Hochwertung des Staates durch So-

krates und besonders bei Plato bildete den .Ausgangs-

punkt Wohl fafste er zuerst den Begriff der konsti-

tutionellen Monarchie, aber die absolute .Monarchie, an

deren Spitze ein Fürst steht, der die äfrrq verkörpert,

blieb sein Ideal. Die i,^£f^ umfafst moralische wie
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intellektuelle Eigenschaften. Sind Menschen vorhanden,
die diesem Ideal entsprechen, so seien sie Gesetz und
unterständen nicht dem Gesetz, so lehrte Aristoteles.

Lysander war der erste derartige Herrscher in Griechen-

land, und in der Tat findet man in Samos einen Lysander-
kultus. Die griechischen religiösen Vorstellungen kannten
Zwischenstufen zwischen Göttern und Menschen, ein

Emporsteigen der Menschen zu den Göttern. Alexander
ist völlig in solchen Anschauungen aufgewachsen und
fühlte sich als Nachkomme des Herakles und Achilles.

Diesen Halbgöttern wollte er an die Seite treten. Aristo-

teles hatte die Forderung des grofsen Nationalkrieges

aufgestellt, Alexander nahm sie auf. Erst nach der

Schlacht bei Issos war der Mazedonierkönig entschlossen

zur Gründung einer Weltmonarchie. Sein früher Tod
verhinderte ihn an der Unterwerfung des Westens.
Seinem Zug zum Ammonsheiligtum lag ein tiefer Plan

zugrunde; die griechischen Orakel waren verblafst, aber

das Orakel des Ammon galt noch in Griechenland; er

wurde im Ammonium als Sohn des Zeus begrüfst und
fühlte sich seither nicht mehr als mazedonischer König,

sondern als Weltmonarch und Gott, den keine mensch-
lichen Gesetze mehr binden. Cäsar plante die Aufnahme
von Alexanders Ideen, Augustus lehnte sie ab, aber

Domitian und Diocletian kehrten zu ihnen zurück. —
Prof. C. Robert (Halle) sprach über die Pandora-Vase
des Oxforder Museums und suchte darzulegen,

welche Folgerungen sich aus ihrer Darstellung für die

Grundidee des Nostos, für seine Behandlung durch Hesiod,

für das Motiv von Aristophanes' Frieden und für den
Inhalt des verlorenen Satyrspiels des Sophokles, Pandora
oder die Hammerschläger, ziehen lassen. — Prof. K.

Jacob (Tübingen) stellte in seinem Vortrage Gustav
Freytags »Ahnen« als eine aufserordentlich wertvolle

Ergänzung zu jedem grofsen deutschen Geschichtswerke
hin. — Prof. W. Soltau (Zabern i. E.) sprach über
römische Geschichtsforschung und Bibelkritik.
— In der dritten allgemeinen Sitzung sprach zuerst

Prof. H. Oldenberg (Kiel) über Indologie und
klassische Philologie. Der Vortrag beschäftigte sich

nicht mit den Problemen, die das Zusammentreffen
griechisch-römischer und indischer Überlieferungen der

Forschung stellt. Vielmehr suchte er darzulegen, wie
sich nach der formellen, methodologischen Seite die

Arbeitsweise der Indologie im Vergleich mit derjenigen

der klassischen Philologie gestaltet hat und gestalten

soll. Die Indologie, zu jung, um die Anlehnung an die

Forschungstechnik der älteren Schwesterwissenschaft
nicht dringend zu bedürfen, hat doch jene Technik den
Bedingungen eines durchaus anders gearteten Arbeits-

gebietes- anzupassen. An manchen Stellen setzt die

Beschaffenheit der Überlieferungen, mit denen sie zu
arbeiten hat, sie auch in den Stand, der klassischen

Philologie die zuteil gewordene Förderung zu vergelten.

— Den zweiten Vortrag hielt Prof. Fr. Koepp (Münster
i. W.). Er sprach über die Ausgrabungen bei Hal-
tern, indem er zunächst einen kurzen Überblick über
die in nunmehr etwa sechsjähriger Arbeit gewonnenen
Ergebnisse gab') und dann in eingehender Darstellung

und durch Lichtbilder eine anschauliche Vorstellung von
der Art der bei den Ausgrabungen aufgedeckten
Spuren und der Methode der Untersuchung bot,

wobei die eben abgeschlossenen diesjährigen Grabungen
besondere Berücksichtigung fanden. — Zum Schlufs

berichtete Prof. K. Kehrbach (Berlin) über die Ver-

öffentlichungen der Gesellschaft für deutsche Er-
ziehungs- und Schulgeschichte.

In der letzten allgemeinen Sitzung hielt den ersten

Vortrag Geh. Rat Prof. Reinke (Kiel) über Dogmen
und Tendenzen in der Wissens.chaft. Er ging

') Die Veröffentlichung erfolgt in den »Mitteilungen
der Altertumskommission für Westfalen«, deren

viertes Heft (Münster, Aschendorff, 163 S. 20 Tafeln)

soeben ausgegeben worden ist.

davon aus, dafs es in der Wissenschaft Parteidogmen

gibt, wie in der Religion und Politik. Jene Dogmen
wucherten um so üppiger, je geringer das wirkliche

Wissen in einer Materie sei. Auf dem Gebiete der Bio-

logie ständen zwei solcher Dogmen einander gegenüber

im Mechanismus und im Vitalismus. Dem Mechanismus
sei das Leben mit Einschlufs der menschlichen Geistes-

tätigkeit nur ein Sonderfall anorganischen Geschehens;

der Vitalismus glaube, dafs in den Lebenserscheinungen

eine besondere Art von Naturgesetzlichkeit hervortrete,

die dem Anorganischen fehle. Diesen im Kampfe liegen-

den Meinungen gegenüber geht R.s Ansicht dahin, dafs

Mechanismus und Vitalismus einander keineswegs aus-

schliefsen, und dafs beide Anschauungen nur solange

berechtigt sind, als sie nicht dogmatisch werden und
damit die Gefahr der Illusion vermeiden. Dadurch werde
das Dogma auf ein Problem zurückgeführt, und im ge-

gebenen F'alle liege der Kern des Problems in der Frage:

Können die Ordnung und die Harmonie, in der die auch
im Organismus tätigen anorganischen Kräfte zusammen-
wirken müssen, um das Leben zu erhalten, chemisch
oder physikalisch erklärt werden? Auf diese Frage
dürfte zurzeit eine endgültige Antwort nicht gegeben
werden können. Als heuristisches Prinzip von höchstem
Werte, nicht als Dogma sollte darum der Mechanismus
behandelt werden; er wird dann zu einer berechtigten

Tendenz biologischer Forschung . . . * . Nur Bezie-

hungen und Abhängigkeiten innerhalb der uns umgeben-
den Welt der Mannigfaltigkeiten festzustellen, könne
Aufgabe der Wissenschaft sein. Schon wegen dieser

Beschränkung bleibe der Mensch das ^^lafs alles Wissens
und damit aller Dinge. — Hierauf behandelte Oberlehrer

Dr. Ziebarth (Hamburg) das Schulwesen von Milet
auf Grund einer grofsen, über 80 Zeilen umfassenden
Inschrift aus dem 2. Jahrh. v. Chr. — Nachdem dann
auf die Einladung Prof. Koertes (Basel) Basel als Sitz

der 49. Versammlung gewählt und zum 1, Vorsitzenden

für 1907 Prof. Koerte bestimmt worden war, hielt der

zweite Vorsitzende, Prof. P. Wendland (Kiel) die

Schlufs rede. Der Versuch, den Gesamtertrag der Ver-

handlungen am Schlüsse darzulegen, würde die Kraft

und Fähigkeit des einzelnen übersteigen. Mit der Er-

öffnung immer neuer Forschungsgebiete, mit der Be-

gründung neuer Disziplinen, mit der wissenschaftlichen

Arbeitsteilung und Spezialisierung sei das Bewufstsein

der Unendlichkeit der Wissenschaft gewachsen. Die

früher den gröfsten Geistern erreichbare Universalität sei

uns völlig verloren, und es sei schwierig, die allgemeine

Achtung vor der Wissenschaft zu ersetzen durch ein

wirkliches Verständnis für den inneren Zusammenhang
alles Forschens und die Einheit seiner letzten Ziele.

Aber an verheifsungsvoUen universalen Tendenzen fehle

es auch heute nicht. Gerade die liebevolle und treue

Erforschung einzelner Zweige habe die Wechselwirkung
benachbarter Arbeitsgebiete gesteigert und der Forschung

neue umfassende Aufgaben gestellt. So habe sich die

klassische Philologie in der politischen und literarhisto-

rischen, sprachgeschichtlichen und kunstgeschichtlichen

Forschung immer weitere Aufgaben gestellt. Sie habe

sich erweitert zu einer allgemeinen Altertumswissen-

schaft, die einen Zeitraum von mehr als zwei Jahr-

tausenden umfafst und uns die Grundlagen der modernen
Kultur verständlich machen will. Aber auch auf anderen

Gebieten verdanke die Wissenschaft bedeutende Fort-

schritte der fruchtbaren Berührung benachbarter For-

schungsgebiete. Die Philologenversammlung sei eines

der Organe, das die Pflege der gemeinsamen Interessen

vermitteln und mit dem Gedanken Ernst machen will,

dafs des einzelnen Wissenschaft ein Kreisabschnitt ist,

der der Ergänzung durch andere bedarf. Ihre zweite

Aufgabe sei, über Wege, Ziele, Methode der Jugend-

bildung zu beraten. Dazu sei sie besonders berufen,

weil sie die Lehrer der Universitäten und der höheren

Schulen vereinige. Philologen und Schulmänner ver-

sammeln sich in der Überzeugung, dafs Schule und
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Universität eine höhere Einheit darstellen, gemeinsame
Interessen haben, voneinander abhängen und aufeinander

angewiesen sind. An Spannungen und Kämpfen zwischen

Universität und Schule habe es freilich bisher nicht ge-

fehlt. Universitätslehrer hätten mehrfach in zu raschem

Ungestüm den Schulunterricht nach dem Fortschritt der

Wissenschaft bestimmen wollen. Schulmänner hätten

öfter den Lehrbetrieb der Universitäten einseitig nach

den Bedürfnissen der Schule zu beschneiden und zu

beschränken gesucht. Die Philologenversammlung wolle

ein Boden sein, auf dem auch solche Gegensätze aus-

gefochten werden; an frischem Kampfe solle es nicht

fehlen und habe es auch in Hamburg nicht gefehlt. Er

wünsche, dafs die hohen Aufgaben der Wissenschaft

und des Schulwesens durch die inhaltreichen Verhand-

lungen eine kräftige Förderung erfahren möchten.

Neo erschienene TTerke.

W. Caland, De Literatuur van den Samaveda en

het Jaiminigrhyasütra. [Verhandelingen der Koninklijke

Akad. van Wetensch. te .Amsterdam. Afd. Letterkunde.

N. R. VI, 2.] Amsterdam, Johannes Müller.

A. Christensen, Hofdigtning og Digterhoffer hos

Perserne. [Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning udg.

af det Philologisk-historiske Samfund. Nr. 66.] Kopen-
hagen, Tillge.

Fr. Panzer, Märchen, Sage und Dichtung. München,
C. H. Beck. M. 1.

Zeltsekrlften.

The Journal of the R. Asiaiic Society of Great
Briiain and Ireland. October. F. Kielhorn, Nagpur
Museum Buddhist Inscription of Bhavadeva Raijakesarin.

— J. F. Fleet, Note on a Jain Inscription at Mathurä;

Notes on three Buddhist Inscriptions. — L. Millis, The
Pahlavi Texts of Yasna XIV, XV, XVI, XX, XXI, for

the first time critically translated. — Mas'üd-i.Sa'di-Sal-

min, by Mfrzä Muhammad b. '"Abdu'I-Wahhäb of Qazwin.

Transl. by E. G. Browne. — Annette S. Beveridge,
The Haydaräbäd Codex of the Bäbar-nämo or Wäqi'ät-i-

bäbarl of Zahlru-d-dln Mu^ammed Bäbar. — D. S. Mar- -

goliouth, Indices to the Diwän of Abu Tommäm. —
E. S. Rapson, Notes on Indian Coins und Seals. VI.

— Th. G. Pinches. Some Case-Tablets from Tel-loh.

Journal asiatique. Juillet-Aoüt. P. Guiges, Les

noms arabes dans Serapion, »Liber de simplici medicinac.

Essai de restitution et d'identification de noms arabes de

medicaments usites au moyen äge (fin). — E. Revillout,
Un noavel apocryphe copte. Le livre de Jacques. — F.

Macler, PseudoSebeos, texte armenien traduit et annote.

— J.-B. Chabot, Narsai le docteur et les origines de

l'Ecole de Nisibe, d'apres la Chronique de Barhadbes abba.

— Barthelemy, Observations critiques sur un article

du P. Pourriere intitule: »Etüde sur le langage vul-

gaire d'Alep*.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

U. V. Wilamowitz-Moellendorff [ord. Prof. f.

klass. Philol. an der Univ. Berlin], K. Krumbacher
[ord. Prof. f. mittel- u. neugriech. Philol. an der Univ.

München], J. Wackemagel [ord. Prof. f. indo-

german. Sprachwiss. an der Univ. Göttingen],

Fr. Leo [ord. Prof. f. klass. Philol. an der Univ.

Göttingen]. E. Norden [ord. Prof. f. klass. Philol.

an der Univ. Breslau], F. Skutsch [ord. Prof. f.

klass. Philol. an der Univ. Breslau], Die grie-

chische und lateinische Literatur und
Sprache. [Die Kultur der Gegenwart, ihre

EntWickelung und ihre Ziele, hgb. von Prof. Dr.

P.Hinneberg. Teil I, Abt. 8.] Leipzig, B. G. Teubner,

1905. 464 S. 8'. M. 10, geb. M. 12.

»Die Antike als Einheit und als Ideal ist da-

bin; die Wissenschaft selbst hat diesen Glauben

zerstört. Dagegen ist unsern Blicken kenntlich

geworden eine anderthalbtausendjährige Periode

der Weltkultur, nicht nur die Grundlage, sondern

sozusagen ein Typus der unsern, und diese ist

griechisch, denn selbst das ganze Römertum ist

nur eine integrierende Provinz derselben. Es
ist kein Phantasma, dafs die Zukunft, weil sie

es besser verstehen wird, das Griechentum noch

viel höher werten wird« ^). Der vorliegende

Band macht mit diesem weiten Begriff der Alter-

tumswissenschaft auf den Gebieten der Literatur-

und Sprachgeschichte Ernst. In grofsen Zügen

wird uns die griechisch-römische Kultur als eine

kontinuierliche Entwickelung vorgeführt, die uns

zu den Grundlagen der modernen Kultur führt.

Hellenistische und christliche, mittelgriechische und

mittellateinische Literatur erscheinen als Glieder

dieser grofsen Entwickelung, und die Sprach-

geschichte eröffnet uns einen Blick in die unge-

heuren Weiten, die rückwärts durch die ver-

gleichende Sprachwissenschaft, vorwärts durch

die Betrachtung des Fortlebens der antiken

Sprachen im Mittel- und Neugriechischen und in

den romanischen Sprachen erschlossen sind. Die

Geschichte der antiken Literatur steht im Grunde

noch in ihren Anfängen. Aber es ist schon viel

damit gewonnen, dafs wir uns in den beiden

letzten Jahrzehnten über die höchsten Ziele, die

wir verfolgen, klarer geworden sind, dafs aus

der verwirrenden Fülle der Einzelforschung der

Mikrokosmos des in der Weite seiner gesamten

Kulturentwickelung und aller ihrer Nachwirkungen

gefafsten Altertums als ein der vollen Verwirk-

lichung noch fernes Ideal aufgegangen ist, zu

dessen Darstellung jeder, der mehr als Spezialist

ist, mitzuwirken berufen ist. Damit ist viel ge-

wonnen; denn hohe Ideale fordern zwar neue

Kräfte, aber sie finden sie auch, weil sie der

Arbeitslust und Kraft neue Schwingen verleihen.

Der vorliegende Band, der in andern mir bereits

bekannten Abschnitten des Gesamtwerkes eine

wertvolle Ergänzung gefunden hat und hoffent-

lich weiter finden wird, hat als erster Versuch

einer Verwirklichung dieses Ideals program-

matische Bedeutung, und es ist sehr erfreulich,

dafs alle, die sich über Wesen und Inhalt der

modernen Kultur klar werden wollen, jetzt von

den bedeutendsten Forschern lernen können, was

die moderne Kultur der antiken verdankt, welche

grofse Aufgabe unsere Philologie auch in der

Gegenwart zu erfüllen hat.

Die Darstellung der antiken Literaturen hat vor

den verbreiteten Handbüchern, deren Nutzen

nicht herabgesetzt werden soll, den Vorzug, dafs

') Wilamowitz, Verhandlungen der Junikonferenz.

HaUe, 1902. S. 206 f.
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die treibenden Kräfte, die herrschenden Strömun-
gen, die Charakterbilder der bedeutenden Persön-

lichkeiten schärfer herausgearbeitet sind, dafs das

Nachsprechen antiker Werturteile, die doch nur

den Geschmack einer Zeit widerspiegeln, auf-

gehört hat. Indem Wilamowitz die schema-
tische Anordnung nach Literaturgattungen ablehnt,

gliedert er den Stoff in die hellenische, vom
ionischen Epos bis zur ionischen Prosa führende,

die attische, römische, oströmische (300— 539)
Periode, innerhalb dieser Perioden mit grofser

Freiheit, indem öfter an den bedeutendsten,

typischen Vertreter einer Literaturgattung ihre

frühere und spätere Entwicklung angeschlossen

ist. W. selbst empfindet es als ein gewisses

MifsVerhältnis, dafs von seinen 236 Seiten die

klassische Zeit nur 7 7 Seiten umfafst, und recht-

fertigt es damit, dafs für die Raumdisposition die

Summe des Erhaltenen mafsgebend war, und dafs

nur zu lange die umgekehrte Ungerechtigkeit

geübt worden ist. Der Philologe, der W.s Werke
auf sich hat wirken lassen und sie zur Ergänzung
stets heranziehen kann, wird mit ihm nicht rechten.

Er wird sich des grofsen Gesamtbildes freuen,

er wird sich besonders freuen der vielen glänzen-

den Charakteristiken von Perioden und Persön-

lichkeiten, die W. bisher nicht behandelt oder nur

gestreift hatte. Als solche Partien, die bei dem
gleich hohen Niveau des Ganzen doch auf mich,

so oft ich sie lese, stets die stärkste Wirkung aus-

üben, weil sie mir besonders viel Neues und viel

zu denken geben, bezeichne ich z. B. die ein-

leitende Charakteristik der hellenistischen Periode

S. 81— 93, die Behandlung hellenistischer Bered-

samkeit und Rhetorik S. 99 £f., die des Romanes,
die eine Fülle weitester Gesichtspunkte eröffnet,

S. 117 ff., 181 ff., 3 5, die Geschichte des bürger-

lichen Lustspieles S. 126 ff., die Charakteristik

Theokrits S. 136 ff., die Darstellung der klassi-

zistischen Reaktion S. 144 ff. , die hinreifsende

Charakteristik des Paulus S. 157 ff., die des

Plotin S. 193, 194, des Julian S. 207, 208, die

Ausführungen über akzentuierende Prosa und

Poesie S. 213 ff., endlich die wundervolle Schlufs-

betrachtung. Aber auch frühere Abschnitte, z. B.

der Homer und der Plato gewidmete, geben sehr

viel, was wir so von W. noch nicht gehört

hatten.

Die Behandlung der christlichen Literatur in

diesem weiten Rahmen ist eine in hohem Mafse

originale und bahnbrechende Leistung, indem W.
die Literaturgattungen und die literarische

Schätzung in den Vordergrund rückt, die fort-

schreitende Entwickelung von den originalen

Schöpfungen des Urchristentums zu den halb-

schlächtigen Schriften, »die zwischen der quell-

frischen Originalität und der vollendeten Kunst

liegen«, und zur virtuosen Übertragung und Be-

herrschung der profanen Kunstformen aufs an-

schaulichste zeichnet. »Eine Geschichte der

christlichen Literatur dieser Jahrhunderte hat im

Grunde genau die Berechtigung wie eine Ge-

schichte der katholischen Literarur seit dem
Tridentinum.«

Die Darstellung ist aufs glücklichste belebt

und bereichert durch den Nachweis der Nach-

wirkungen der griechischen Literatur in der

römischen, deren Nachahmung und Nachfolge

überall an ihrer Stelle zur Ausfüllung der trümmer-

haften griechischen Überlieferung verwertet wird,

und in der Literatur der modernen Völker, durch

eine Fülle von Analogien, deren kurze Andeutung

oft eine ausführliche Charakteristik ersetzt und

jedem zum Bewufstsein bringen wird, dafs nur

die Beherrschung der Weltliteratur die Sicherheit

des Urteils und die Feinheit des Gefühles hervor-

bringen konnten, der wir dies Meisterwerk ver-

danken. Überall erhebt sich die literarhistorische

Betrachtung auf einem breiten kulturhistorischen

Untergrunde und zeugt von einer Weite der Um-
schau, wie sie uns ähnlich nur in Mommsens
literarhistorischen Kapiteln der römischen Ge-
schichte entgegentritt. Die Gröfse der Leistung

rechtfertigt das scharfe Urteil des sehr lehrreichen «
Anhanges über die Literatur: »Im ganzen sind es ^B
nicht die Literaturgeschichten, die die Etappen

und Fortschritte markieren, und selbst neue Ge-
sichtspunkte findet man nur bei der Einzelunter-

suchung«. In einer Fülle von Streitfragen nimmt

der Verf. oft mit kurzen, aber vielsagenden

Worten Stellung. Eine Fülle neuer Gesichts-

punkte und Auffassungen regt zum Nachdenken

an, eine Fülle von Aufgaben wird gestellt, z. B.,

um aus wenigen Seiten einiges herauszugreifen,

S. 144 die Aufgabe, bei Horaz die epigramma-

tischen Motive zu verfolgen, S. 150 zusammen-

fassende Behandlung der fingierten Briefliteratur,

S. 151 (vergl. 149) Ordnung des ganzen Nach-

lasses der späteren, auch byzantinischen Literatur

an Reden nach den Redegattungen und Betrach-

tung unter den Gesichtspunkten der rhetorischen

Theorie, S. 165 Monographie über den Rhetor

Aristeides und Bedeutung seiner Rede auf Rom,

S. 187 neue Gesichtspunkte, unter denen der

Hirte des Hermas zu betrachten ist. — Es ist

natürlich, dafs eine Darstellung, die uns die

Kultur der Vergangenheit lebendig und gegen-

wärtig machen will, von starker persönlicher

Empfindung getragen sein mufs. Mag man hier

und da Nuancen des Urteils subjektiv finden;

man wird auch dadurch gefördert, zum Quellen-

studium und zur Vergleichung der eigenen Ein-

drücke mit diesen Urteilen getrieben werden.

Und dadurch wirkt ja auf allen Gebieten der

neue grofse Versuch einer zusammenhängenden

geschichtlichen Darstellung so mächtig, dafs er

durch die Weite der Betrachtung und auch

durch Widerspruch im einzelnen die Einzel-

forschung zu einer Vertiefung zwingt, deren letzter

Erfolg Besseres an die Stelle des Guten setzen



2781 11. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 45. 2782

mufs. Das wird, vielleicht erst nach Jahrzehnten,

geschehen können, wenn die jüngere Generation

in den weiten Kreis dieser geschichtlichen Be-

trachtung hineingewachsen ist.

Durch seine wohlerwogene Stellung in der

Mitte der Extreme, durch seine Beherrschung

auch der griechischen Literatur war Leo be-

rufen, das würdige Gegenstück zu Wilamowitz'

Darstellung zu geben (S. 313— 373), auch weil

er dessen Grundanschauungen teilt, nur dafs er

wohl das Originale in der römischen Literatur

etwas stärker betont. Die Darstellung ist von

der Weite der Gesichtspunkte getragen, die in

weiteren Kreisen, besonders aus L.s Reden be-

kannt ist, und führt in grofsen Zügen aus, wie

die Anfänge volkstümlicher Literatur durch das

Eintreten der latinisierten Italiker und Fremden

in die literarische Bewegung und die damit be-

ginnende Übertragung der griechischen Gattungen

verdrängt werden, wie die römisch -nationale

Richtung dem griechischen Einflufs erliegt. In

dem Jahrhundert der Revolution vollendet sich

die griechisch-römische Kultur. Die römische

Literatur wird die würdige Fortsetzerin der

griechischen und beginnt die gleichzeitige grie-

chische in Schatten zu stellen. .Auch auf dem

Boden der Nachahmung kann die künstlerische

Persönlichkeit Originalität entfalten, und seit

Lucilius fehlt es an freier schaffenden Persön-

lichkeiten nicht ^). Der römische Geist zeigt

immer mehr freie Triebkraft. Dann wird die

neue Stimmung der augusteischen Zeit, die Blüte

derPoesie, dieEntwickelung desrhetorischenMode-

stils mit seiner Höhe in Seneca, seiner originalsten

Ausgestaltung in Tacitus, der Einflufs dieses

Stiles auf die Poesie, die durch Quintilian re-

präsentierte ciceronische Reaktion, der Archa-

ismus gezeichnet. Nur diese Hauptlinien der

durch fesselnde Charakterbilder belebten Dar-

stellung können hier angedeutet werden.

Im Anschlufs an L. gibt Norden eine nach

Landschaften geordnete Skizze der lateinischen

Literatur im Übergang vom Altertum zum Mittel-

alter. Sie führt bis zu den Bestrebungen der

Wiederbelebung des Altertums zur Karolinger-

zeit, gibt aber einen Ausblick auf Mittelalter

und Renaissance. Auch hier erhalten wir eine

Reihe meisterhafter Charakteristiken der bedeu-

tenden Persönlichkeiten; und man mufs die

Leistung besonders bewundem, da N. erst ganz

zuletzt in eine Lücke eingesprungen ist. Die

Bedingungen, unter denen sich die Bibelüber-

setzung des Hieronymus ausgebreitet hat, liefsen

sich nach meinem Aufsatz in Preuschens Zeit-

') Übrigens gab sich schon Epikurs Lehre als be-

geisternde prophetische Offenbarung, Lucretius hat das

nur unter den von L. hervorgehobenen Einflüssen aus-

gestaltet, vergl. meinen Aufsatz -a>ff;p. — Die Würdi-

gung der römischen Elegie wird jetzt nach Jakoby zu

modifizieren sein, s. Wilamowitz S. 140, 141.

Schrift schärfer zeichnen. Die Bedeutung des

Prudentius fürs Mittelalter (S. 397) Obersehen

wir jetzt genauer, dank dem ersten Bande des

Prachtwerkes Stettiners. Möge jetzt, da die

Methode geschaffen ist, einer wie Stettincr zwan-

zig Jahre seines Lebens an die Aufarbeitung der

Bilderhandschriften der Bibel setzen!

Ich greife nun zurück auf Kr.umbachers Be-

handlung der griechischen Literatur des Mittel-

alters. Nicht nur die ferner Stehenden werden

dankbar sein, dafs er hier die Gesamtsumme
seines grofsen Werkes gezogen hat. Der Ein-

gang behandelt die wichtigsten Faktoren des neuen

Kulturkreises, das Vordringen des Griechischen

in den oberen Schichten und seine Unfähigkeit,

das Substrat der nichthellenischen Völker sich

zu unterwerfen, die durch römische Arbeit ge-

schaffene politische Grundlage, Christentum und

orientalische Elemente, das sprachliche Problem.

Die Darstellung ist belebt durch glückliche mo-

derne Analogien, anziehende Details, getragen

von einer im Anfang sogar alle Erdteile um-

spannenden Weite der Kombinationen. Über-

raschen wird heutzutage die Prophezeiung der

grofsen Zukunft, die die »gräkoslavische Kultur«

haben soll. Sie soll sich den Osten unterwerfen,

wie die germanisch -romanische den Westen^).

>Im Gebiet des stillen Ozeans (Mandschurei,

Philippinen) berühren sich (etwa in 400 Jahren)

die nach Westen und nach Osten gedrungenen

.Ausstrahlungen der im römischen Reich begrün-

deten Kulturen und schliefst sich der von der

ewigen Stadt ausgegangene, nun den Erdball

umspannende Ring«. Ob man nicht auf diese

Völker, bei denen Kr.s Name mit Recht viel

gilt und sein Wort sicher gehört wird, erziehe-

«isch besser einwirkt, wenn man sie an ihre

nächsten Pflichten erinnert, als wenn man sie

im Grofsmachtsdünkel bestärkt?

Erfreulich ist die Übereinstimmung aller vier

Mitarbeiter in den grofsen Grundanschauungen.

Sie wird natürlich nicht den Künsten der Re-

daktion gedankt, sondern ist der Erfolg der

bestimmten Zielen zustrebenden Entwickelung der

Wissenschaft. Es hat einen grofsen Reiz, jeden

in seiner Art über die Grundlagen der Kultur

reden zu hören, wie sie sich auch besonders auf

dem Übergangsgebiet, das zugleich als Abschlufs

der älteren und als Vorstufe der neueren Lite-

raturgeschichte betrachtet werden kann, Wilamo-

witz und Leo auch in den Urteilen über römi-

sche Literatur, vielfach berühren. Das Register

erleichtert die Auffindung dieser interessanten

Berührungspunkte. Ebenso anregend sind die

keineswegs ganz fehlenden Gegensätze der Be-

arbeiter in einzelnen Urteilen.

Wer etwa erwartete, dafs er beim Übergang

von den Darstellungen der Literaturgeschichte zu

') Ich halte dem die beachtenswerten and vorsichti-

gen Sätze von Lexis I 1 S. 8. 9. entgegen.
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denen der Sprachgeschichte aus den Höhen kultur-

geschichtlicher Betrachtung in niedere Regionen

hinabsteigen müsse, der würde aufs angenehmste

enttäuscht werden. Mit erstaunlichem Geschick

sind beide Bearbeiter der schwierigen Aufgabe,

den Entwicklungsgang einer Sprache für Laien

zu schildern, Herr geworden. Der meisterhafte

Überblick Wackernagels charakterisiert die

Eigenart und die Stellung des Griechischen unter

den verwandten Sprachen, schildert die Aneig-

nung von Elementen der Sprache der Autoch-

thonen in Orts- und Götternamen, die Zurück-

haltung in der Übernahme von Fremdwörtern,

das Wesen der mundartlichen Abweichungen, dann

die bekannten grofsen Perioden der Sprach-

geschichte vom Ionischen an, das Fortleben des

Griechischen in andern Sprachen bis in die mo-

derne wissenschaftliche und technische Termino-

logie, die Nachwirkung der griechischen Sprach-

wissenschaft. Da ähnliche Mahnungen, die für

Wissenschaft und Schule gleich beachtenswert

sind, vielfach überhört sind (in der Junikonferenz

1900 kam die Sache zur Sprache), sei der Satz

hervorgehoben: »Dürfen wir uns für nichtgriechi-

sche Sprachen und bei ganz anderer Art zu den-

ken und sprachliche Dinge zu betrachten, noch

an das griechische Schema halten?« Die Sätze

S. 301 (vgl. S. 84. 85) über die papierne Ge-

meinsprache beruhen offenbar auf einer Auf-

fassung der xoivrj, wie sie Krumbacher und ich

(Byzant. Ztschr. XI, 185. 186) ohne Erfolg ver-

treten haben.

Die geistvolle Skizze von Skutsch, zu der

man gern seinen Aufsatz in KroUs Sammelwerk
hinzunehmen wird, behandelt die Stellung der

uritalischen Sprache im Kreise der indogermani-

schen und ihre Charakteristika, ihre dialektische

Zersplitterung, das Verhältnis des Griechischen,

Keltischen, Etruskischen zum Latein, Verhältnis

von Schrift- und Umgangssprache, Geschichte

des lateinischen Stiles (auch hier ist der Ver-

gleich mit Leo lehrreich), die gesprochene

Sprache und die Mittel ihrer Rekonstruktion,

Einflufs des Lateins auf andere Sprachen, sein

Fortleben als Gelehrtensprache. Seine feinsinnige

Darstellung fesselt nicht nur überall, sondern

gibt auch neue Gesichtspunkte, sogar in der

Charakteristik der archaisierenden Periode und

der Ablehnung der »africitas«.

Man könnte sich gar nichts Schöneres wün-

schen, als dafs alle Mitarbeiter dieses Bandes,

so wie es Krumbacher schon getan hat, dem
von ihnen bebandelten Stoffe eine ausführliche

Darstellung widmeten.

Wenn sich die anderen Teile dieses Gesamt-

werkes einigermafsen der Höhe dieses Bandes

annähern, so wird das Ganze die Aufgabe er-

füllen, zu der es berufen erscheint, den zentri-

petalen und universalen Tendenzen der Wissen-

schaft, die sich wieder erfreulich zu regen

beginnen, den kräftigsten Ausdruck zu leihen

und damit auch der Einzelforschung neue Antriebe

zu geben und hohe Ziele zu setzen.

Kiel. P. Wendland.

Ernst Zeiner, Das Säkulargedicht des Horaz.
I. II. [Programm des Kaiser Franz Josef-Landes-Real-

und Obergymnasiums in Baden bei Wien. 1903 u.

1904.] 19 u. 30 S. 8".

In drei Kapiteln legt der Verf. die Umstände bei der
Abfassung des Gedichtes näher dar. Das erste (Die

Reihe der Säkularfeste) kommt zu dem Schlafs, Augustus
habe das Säkularfest, durch die Verhältnisse gezwungen,
ein Jahr vor dem gesetzmäfsigen Termin gefeiert. Das
2., Das sibyllinische Orakel, führt aus, dafs er es, zur höhe-
ren Weihe, genau nach den Bestimmungen des kurz zu-

vor von Ateius Capito abgefafsten Orakels gefeiert habe.
Das 3. Kap. schildert die Festordnung nach den 1890
gefundenen Akten und beschäftigt sich mit der Frage
nach dem Vortrage des Gedichtes bei der Feier. Das
4. enthält dann eine Übersetzung und Erklärung des
Gedichtes, die nichts Neues bringt.

Notizen und Mittellungen.

DnlrersitStsschrlften.

Dissertationen.

Th. Gollnisch, Quaestiones elegiacae. Breslau. TIS.
W. Kuehn, De vocum sonorumque in strophicis

Aeschyli canticis aequabilitate. Halle. 64 S.

Ch. de Wedel, Symbola ad Clementis Alexandrini
stromatum librum VIII interpretandum. Berlin. 45 S.

Schnlprogramme.

R. Hecht, Die Wahrung des kulturgeschichtlichen

Kolorits im griechischen Drama. T. III: Euripides.

Tilsit, Gymn. 27 S.

J. May, Zur Kritik der Proömien des Demosthenes.
Durlach, Progymn. u. Realprogymn. 28 S.

J. Höpken, Über die Entstehung der Phaenomena
des Eudoxos-Aratos. Emden, Wilhelms-Gymn. 37 S. 8"

mit 3 Taf.

R. Macke, Die Eigennamen bei Tacitus. Eine sprach-

liche Untersuchung. T. V. Königshütte, Gymn. 12 S.

Nen ergchieDene Werke.

Fr. Vollmer, Die Überlieferungsgeschichte des Horaz.
[S.-A. aus Philologus, Suppl.-Bd. X, 2.] Leipzig, Diete-

rich. M. 1,60.

Geneva Misener, The meaning of y^P- Chicagoer
Inaug.-Dissert. Baltimore, The Lord Baltimore Press.

Zeitschriften.

Mitteilungen des K. Deutschen Archäologischen In-

stituts, Athen. Abt. XXX, 3. G. Kawerau, Bericht

über den Wiederaufbau zweier Säulen des Heraions in

Olympia. — R. Herzog, Ein Brief des Königs Ziaelas

von Bithynien an die Koer. — A. <^tXio?, Tö ev 'EXeu-

oivt AaxpatilSiov h^ä-fkut^ow. — G. Weicker, Timonidas;
Hähne auf Grabstelen. — A. Wilhelm, Siegerlisten aus

Athen; '0 Davttuvtoc. — C. Fred rieh, Demetrias. —
E. Herkenrath, Eine Statuengruppe der Antoninenzeit.
— W. Dörpfeld, Kretische, mykenische und homeri-

sche Paläste. — F. Weilbach und G. Kawerau, Die

Pandemos-Weihung auf der Akropolis.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Berthold Litzmann [ord. Prof. f. deutsche PhiloL

an der Univ. Bonn], Goethes Faust. Eine Ein-

führung. Berlin, Egon Fleischel & Co., 1904. 2 Bl.

u. 400 S. 8". M. 6.
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Seit 1894 läfst uas Litzraann auf die Voll-

endung seines trefflichen »Schröder« warten und

bringt dafür leutselig ein populäres Buch nach

dem andern zu Markte. Ich zweifle nicht, dals

auch dieses Vademecum zum Faust wie den

Hörern so den Lesern glatt eingebt. Ob nicht

viel zu glatt, mufs ernstlich gefragt werden, und

die Antwort kann nur lauten, dafs solche leichte

Ware weder das wissenschaftliche Ansehen ihres

Erzeugers zu befestigen, noch den Abnehmer
tiefer anzuregen vermag. Kennt ein akademischer

Vertreter der deutschen Literaturgeschichte kein

höheres Ziel? L. ist in einer bösen Selbst-

täuschung über den Wert dieser Fruktifikation

rasch hingeschriebener Kolleghefte befangen. Er
hat das eine, »Goethes Lyrik«, alsbald in usum
Delphin! gedruckt, das neue seinen Söhnen ge-

widmet, für die ihm doch das Beste gewifs eben

gut genug ist. Wir stellen an Universitäts-

vorlesungen, auch die publica, ganz andere An-

sprüche und wir fordern, dafs ein popularisie-

render Wanderprediger seinen Gemeinden in

gefälligem Vortrag, auf den L.s sauberer und

lebhafter Ausdruck sich wohl versteht, Re-

spekt vor der Wissenschaft einflöfse. Gewifs

wird ein erster Entwurf im Ausmafs leicht fehl-

greifen und seinem Gegenstand nicht durchweg
gerecht werden — aber wer strebt nicht das

zweite Mal nach rundender Ökonomie des Ganzen
und gründlicher Erörterung des Einzelnen? Und
wer schickt die kaum getrockneten Blätter sofort

unter die Presse?

L. will keinen eigentlichen Komm^'ntar geben,

sondern das Hauptproblem in seiner Entwicklung

verfolgend Fragen beantworten, die der Laie in

den seltensten Fällen sich allein zu lösen fähig

sei. Er beginnt mit einer offenbar auf die

Füchse berechneten Sekundanererinnerung: wie

ihn seither das zerlesene Bändchen nicht wieder

losgelassen, doch eine gewisse, hier völlig be-

siegte Scheu abgehalten habe, vor dem Dozenten-

jubiläum ein Faustkolleg zu lesen. Er mufste

es endlich tun angesichts der Gefahr, ein Stück

unsers edelsten geistigen Besitzes möchte der

kommenden Generation verloren gehen. Ent-

setzlich! Schade nur, dafs L. sich in den langen

Jahren seiner stillen Andacht und schweren Sorge

nicht besser für das ihm übertragene Rettungs-

werk gerüstet hat. Jetzt sitzt er lässig auf dem
hohen Pferd und ist des wohlfeilen Beifalls mancher

Studiosen und Journalisten sicher, wenn er dem
Gewirr der Streitfragen ausweicht, »wie sie das

Monstrum der sogenannten Faustphilologie ge-

schaffen hat, jeuer Faustphilologie, die kaum
minder bedenklich ist als die Lili- und Friede-

rikenforschung«. Und so wettert der freisinnige

Professor gegen kleinliche Pedanterie, mafslose

Arroganz, greulichen Unfug der Motivforschung

und des Parallelenfangs. Dabei soU ich den

Eideshelfer abgeben, was ich mir entschieden

verbitte, wie denn auch die Opposition Minors,

der überall Früchte selbständiger Studien bietet,

mit L.s vornehm tuender Oberflächlichkeit nichts

gemein hat. Hinterdrein erklärt L. etwa für

eine Füllung der grofsen Lücke in Urfaust und

Fragment: »Der streng philologische Beweis

wird kaum zu führen sein«. Oder er bemüht
sich, das 1. Paralipomenon ins Jahr 1788 zu

schieben, weifs aber nicht, dafs Morris den

Zusammenhang mit Goethes Miltonlektüre vom
Jahre 1799 erwiesen hat. Er ist überhaupt in

der Literatur schlecht bewandert, sonst könnte

er unmöglich die ersten Monologpartien nur an

Düntzers treuer Hand erläutern, ohne Sweden-
borgs zu gedenken, oder mit der Wendung
»meines Erachtens«, die auch sonst am falschen

Ort steht, den schon durch Scherer bestimmten

Platz der Disputation vermuten, noch sich schmei-

cheln, niemand habe vor ihm auf die sarme

Magd« Pfitzers und des Christlich Meinenden ge-

achtet. Guten Bemerkungen über die Helena

folgt der rührend bescheidene Satz: »dafs eine

Erläuterung wie die meine . . . hier gern aufs

Wort verzichtet, um die wundervolle Harmonie

der grofsen Kunstschöpfung nicht durch eigne

Worte zu stören« ! Ein feierliches Schweigen

also wäre die Höhe der Interpretation.

Ich will nun weder manche einsichtige Auf-

fassung, woran es von den Volksbüchern an

nicht fehlt, noch die mannigfachen Irrtümer, blofsen

Paraphrasen, ungelehrten Auszüge fremder Unter-

suchungen, soweit L. sie kennt, im einzelnen

beleuchten. Hätte L. sich nicht, mit Luther zu

reden, aus der Mühe und Arbeit gesetzt, so

könnte er seiner Begabung nach viel besseres

leisten. Es ist unbegreiflich, warum er hier ver-

weilt, dort über die Probleme hinweghuscht, also

z. B. die erste Historia (freilich Milchsacks grofsen

Wolfenbüttler Fund ignorierend und die Erfurter

Kapitel kaum streifend) genau betrachtet, die

gesamten Volksschauspiele jedoch mit einem

kahlen Sätzchen abspeist und für Marlowe blofs

ein paar Zitate übrig hat. Rezitieren ist freilich

bequemer als Interpretieren. Der die Stunde,

nun den Bogen füllende Deklamator herrscht auf

langen Strecken allein. Was denkt sich wohl

ein guter Junge, wenn ihm vom Katheder Verse

ertönen wie: »Dem ein Plastron, ascetisch zu

räpieren«? Gar nichts, antwortete mir lachend

die weimarische Altistin, die diese spröden

Sphinxworte sang. Der sinnschwere, für die

»Idee« bedeutsame Aufzug der Viktoria, »Göttin

aller Tätigkeiten«, bleibt unerklärt in der

Mummenschanz. Kein Wort über ihre Quellen:

das Römische Karneval, die Florentiner Trionfi.

Und da ein Semester so rasch abrollt, sind end-

lich nach allen Umschreibungen und Zitaten nur

2, sage zwei Seiten übrig für den faustischen

Himmel, während das Vorspiel auf dem Theater

doch 10 empfing. Dabei hat L., »so reizvoll
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es wäre«, nicht nur unglaublicher Weise mit

einem wahren Salto mortale auf alle Gretchen-

szenen verzichtet, weil sie »sich dem andächtigen,

rein gestimmten Leser von selbst erschliefsen«,

sondern auch das ganze Königreich der Form

in den Wind geschlagen. So interpretiert ein

Germanist heute den Faust! Das wittert, wenn

nicht nach der Hexenküche, doch nach einer

längst vergangnen Zeit.

Ein Gutes behält schliefslich die leichtfertige

Publikation: diese Vorlesungen können an der

Bonner Universität nicht wiederholt werden.

Berlin. Erich Schmidt.

Schillers Flucht von Stuttgart und Aufent-

halt in Mannheim von 1782— 1785. Neu

herausgegeben von Hans Hofmann [Dr. phil.]-

[Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19.

Jahrhunderts. Nr. 134. 3. Folge. Nr. 14.] Berlin.

B. Behr, 1905. XVII u. 167 S. 8". M. 3.

Schillers Flucht 1785, herausgegeben

und mit einer Einleitung versehen von Prof. Dr.

J.
Wychgram. [Universalbibliothek Nr. 4152.]

Leipzig, Ph. Reclam jun. [1905]. 176 S. kl. 8". M. 0,40.

Schillers Flucht, mit Briefen Streichers und Aus-

zügen aus der Autobiographie Hovens, neu heraus-

gegeben. [Das Museum. Bd. L] Berlin, Pan-

Verlag, 1905. VI u. 229 S. 8°.

Dafs man gelegentlich des Jubiläums sich die-

ser schlichtesten und wärmsten Jugendgeschichte

Schillers, die ein persönlicher Hauch durchzieht,

erinnern würde, war vorauszusehen. Dafs sie

aber gleich viermal abgedruckt werden würde,

geht doch über die Erwartung. Als vierter hat

nämlich M. Hecker das ganze Büchlein in seine

Quellensammlung »Schillers Persönlichkeit« (Wei-

mar 1904, Gesellschaft der Bibliophilen I, S.

168 £f.) aufgenommen. Allen diesen Heraus-

gebern ist übrigens unbekannt geblieben, dafs

schon vor drei Jahren die Familie Streicher

einen Neudruck veranstaltet hat (im Selbst-

verlage von Emil Streicher, Wien in, Ungar-

gasse 27, 1902, 8°, 210 S., gedruckt in der

K. K. Universitätsbuchdruckerei »Styria«, Graz),

der sich von dem Original, das er auch in der

Ausstattung nachzuahmen sucht, nur durch das

Titelblatt, die etwas geringere Seitenzahl (210:

216) und die Seitenbrechung unterscheidet. Die-

ser Druck ist freilich nicht in den Handel ge-

kommen, aber von dem alten Herrn, dem Enkel

des Andreas, sehr freigebig verschenkt worden.

Die Neudrucke werden ihren nächsten Zweck

bei dem grofsen Publikum ja gewifs erfüllen oder

schon erfüllt haben, obwohl oder vielleicht ge-

rade weil sich die Herren Herausgeber nicht in

grofse Unkosten versetzt haben. Sie beschrän-

ken sich darauf, die hauptsächlichsten Irrtümer

Streichers an der Hand der nächstbesten neue-

ren Schillerbiographie und die sinnstörendsten

Druckfehler zu berichtigen. Dafs, wie man seit

Walther authentisch weifs, Schiller auf der

zweiten Mannheimer Reise die »Räuber« nicht

gesehen haben kann, weil sie gar nicht gespielt

wurden, ist keinem von ihnen aufgefallen; und

wenn Hans Hofmann S. 156, 28 (vgl. S. 167)

»Beisatz« anstatt »Besitz« lesen möchte, so ist

der Druckfehler ganz auf seiner Seite, bei dem

alten Streicher steht »Beisatz«. In den Einlei-

tungen wird das notdürftigste über Streichers

Leben gesagt, der spätere Briefwechsel mit

Schiller und Christophine wird angestochen oder

Hoven mit Streicher ins Joch gespannt. Neues

oder Abschliefsendes erfährt man nirgends; eine

Förderung bedeutet keine dieser Ausgaben.

Nun sind wir es ja schon lange gewöhnt,

dafs diese Neudruckerei, die sich wie eine Seuche

ausbreitet, nicht blofs schwache, sondern auch die

edelsten Kräfte in unserer Wissenschaft lähmt

und ernsten Arbeiten entfremdet. Frei nach

Moscherosch könnte man sagen: ein moderner

Philologe ist Vg Industrieller, Vs Sportsmann und

nur Vs Gelehrter. Bei Streicher z, B. lag es

doch sehr nahe, über die Gedankenfaulheit eines

blofsen Neudruckes hinauszugehen. Es war ja

bekannt, dafs der Nachlafs des wackern Andreas

noch vorhanden ist; Palleske hat ihn benutzt und

Rollett (von dem nur der Herausgeber im Pan-

Verlag etwas weifs, weil ihn ein anderer darauf

aufmerksam gemacht hat) hat vor kurzer Zeit von

einer Fortsetzung zu erzählen gewufst. Ich be-

zweifle, dafs das richtig ist; Tatsache aber ist,

dafs die Erzählung von Streicher in mehreren

Redaktionen vorhanden ist, von denen die ältere,

wie es scheint, ausführlicher ist. Ich kenne nur

das Bruchstück, das wir in der Wiener Schiller-

Ausstellung (Katalog, Wien 1905 [zu beziehen

durch Dr. R. Payer von Thurn, Wien IV Heugasse

56] Nr. 11 und 12) vorlegen konnten, und ich

habe im Drang der Festtage auch dieses nur

oberflächlich einsehen können. Die vier Neu-

drucker aber hätten es nicht unterlassen sollen,

in der Ungargasse anzuklopfen. Sie hätten es

auch nicht unterlassen sollen, Streicher auf seine

Quellen hin zu untersuchen, die handschriftlichen

und die gedruckten, und zuletzt den Kern heraus-

zuschälen, in dem er selber Quelle ist. Alles das

hätte sich auch in einer Form abmachen lassen,

die einen gröfseren Leserkreis angezogen hätte;

und dadurch erst hätte die Wissenschaft etwas

profitiert. Das Neudrucken allein aber ist nur

Industrie und Sport, keine Wissenschaft. Es ist

auch kein so grofses Bedürfnis, wie uns die Neu-

drucker glauben machen wollen. Sie selber wür-

den ja gar nicht die Zeit zu dem unausgesetzten

Neudrucken haben, wenn sie die nicht minder

zahlreichen Neudrucke ihrer Kollegen in diesen

Korrekturarbeiten auch wirklich lesen würden.

Wien. J.
Minor.
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Notizen und Mittellungen.

NotilCB.

Herr Julius Erdmann in Halle, Blumonthalstr. 4,

bittet uns mitzuteilen, dafs er in kurzer Zeit eine

gröfsere Arbeit über Josef von Eichendorffs Trauer-
spiele zu veröftentlichen gedenkt.

Nach dem in der am 30. Okt. abgehaltenen Sitzung

der Kommission für die Herausgabe einer Sammlung
deutscher Volkslieder von Prof. Dr. .Max Fried-
länder im Namen der Arbeitskommission erstatteten

Bericht wird das geplante Volksliederbuch wahr-

scheinlich im nächsten Frühjahr veröffentlicht werden

können.
Enlrersltltsschriften.

DissertationeH.

W. Stümbke, Das schmückende Beiwort in Otfrids

Evangelienbuch. Greifswald. 71 S.

W. Dreesen, Romantische Elemente bei Theodor
Storm. Bonn. 116 S.

Nea erschienene Werke.

J. Bayer, Literarisches Skizzenbuch. [Bibliothek

deutscher Schriftsteller aus Böhmen. 16.] Prag, J. G.

Calve (Josef Koch). M. 3.

Antiqnarisclie Kataloge.

Süddeutsches Antiquariat, München. Kat. 72*

Deutsche Literatur 1750— 1850. Almanache. Kalender-

Taschenbücher. 1917 Nrn.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

A. Laborde-Milaä, Fontenell'e [Les grands
ecrivains fran9ais]. Paris, Hachette et Cie, 1905.

176 S. 8" mit 1 Porträt in Lichtdr. Fr. 2.

Ein schönes, ein glänzend geschriebenes Buch,

aber — ehrlich gestanden — ein Roman, ein

ganz unglaublicher Roman! Dafs Fontenelle einen

Platz unter den grofsen französischen Schrift-

stellern angewiesen bekommt, läfst sich begreifen.

Trotz seiner marklosen Zwitterhaftigkeit ist er

der typische Vertreter einer Evolutionsphase der

französischen Gesellschaft, er vollzieht im katho-

lischen Frankreich den Übergang vom preziösen

Schöngeist zum religiösen Zweifler und dilet-

tierenden Naturwissenschaftler. Für eine Welt-

geschichte in Charakterbildern gibt er unbedenklich

einen Titelhelden ab, vorausgesetzt, dafs man
es mit dem »Charakter« nicht zu streng nimmt.

Aber was verleiht ihm denn eigentlich ein An-

recht auf postume Anerkennung ? Dafs er ein

Musterschüler war, inter discipnlos facile princeps}

oder dafs er galante Briefe mit einem Stich ins

Lüsterne publizierte? oder dafs er Dramen und

Operntexte verfafste, die auch seine Biographen

nicht anschauen? oder dafs er die eigenen galant-

geistreichen Eklogen über Theokrits Bauern-

plumpheit stellt? Oder sind etwa seine »Toten-

gespräche« etwas so hervorragendes? Oder bat

es eine weltgeschichtliche Bedeutung, wenn die

Widerrufung des Edikts von Nantes ihm die

fade und angesichts des an Tausenden und

Tausenden verübten Rechtsbruchs und des Ober

sie verhängten Elends gefühlsrohe Witzelei des

»Berichtes aus Borneo« eingibt? Oder gehört

er zu den führenden Geistern, weil er das schiff-

brüchige System der Cartesianischen Wirbel den
Weltdamen mundgerecht macht, im gleichen Jahre,

in dem Huygens den neuen Weltbau auf New-
tonscher Basis gleichfalls in französischer Sprache
aufrichtet? Oder ist es ein so originelles Ver-

dienst, Van Dales Buch von den Orakeln Ober-

tragen und (meinetwegen) bearbeitet zu haben?
Oder sichert ihm die Mitgliedschaft von 5 oder

6 Akademien die Unsterblichkeit? Oder werden
wir es so überaus hoch anschlagen, dafs er als

Sekretär der Akademie der Wissenschaften über
die Arbeiten dieser Körperschaft in gemein-

verständlichem Feuilletonstil berichtete und be-

rühmten Gelehrten des In- und Auslandes Nachrufe

widmete, in denen er unter den moschusduftenden

Blüten des Stils allerlei neue Gedanken anzudeuten

und den neugierig lauschenden Weltleuten laut

nicht auszusprechende Kühnheiten vorzusetzen

wagte? Gewifs ist Fontenelles Scherz über den

Krieg der Töchter Mliseos (Solyme), Mreo (Rome)
und Eenegu (Geneve) von symptomatischer Be-

deutung, zeitgemäfs auch sein Versuch, die Ge-
heimnisse der Astronomie den Frauen der Gesell-

schaft verständlich zu machen und die versteckte

Kühnheit seines umgearbeiteten Van Dale. Sicher-

lich war seine rastlose, wenn auch vorsichtige

Aufklärertätigkeit als akademischer Festredner

von weittragendem und dauerndem Einflufs^).

Im Geistesleben Frankreichs bezeichnet er den

Übergang von einer rein literarisch orientierten

und daher in sich harmonischen Epoche zu einer

unruhigen, nach Naturerkenntnis, Aufklärung, ver-

nunftgemäfser Welteinsicht verlangenden enzyklo-

pädischen Zeitrichtung. Aber im Zusammenhang
der Weltgeschichte verrät Fontenelle mehr als ein

anderer die traurige Rückständigkeit Frankreichs

auf dem Gebiete des Wissens, der Forschung,

des philosophischen Denkens. Oder sollen wir

seinen Lobrednern aufs Wort glauben, dafs er

einige der grofsen Ideen, auf denen die moderne
Weltanschauung sich aufbaut, in Umlauf gesetzt,

nachdem er sie innerlich hatte ausreifen lassen?

»Nous tächerons en derniere analyse et princi-

palement de savoir, verspricht sein neuer Bio-

graph, comment sont nees en lui et ont ete jetees

dans la circulation deux ou trois des grandes

idees qui sont le fondement de la pensee con-

temporaine«. Dies sollen sein 1. die Idee von

der UnVeränderlichkeit der Naturgesetze, weil er

einmal behauptete, die Bäume seien zu Sokrates'

') Wieviel .Auflagen haben aber seine Schriften erlebt,

wieviel Exemplare kamen in Umlauf? wo hören wir ein

Echo seiner Wirksamkeit anders als in Labruyeres Cha-

rakterbildern (Cydias)? Wer hat ihn vor seinem Tod,

vor der Gesamtangabe seiner Werke (1759) als Pfad-

weiser erkannt?
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Zeiten weder gröfser noch schöner gewesen als

heutzutage, denn die Natur knete stets nur einen

und denselben Teig in ihren Händen, aus denen

sie Tiere, Pflanzen und Menschen formt, jedes

nach seiner unveränderlichen Weise. — 2. die

Idee der Solidarität aller Wissenschaften, weil

er als eingefleischter Cartesianer alles Heil von

der Anwendung der Geometrie und des esprit

geomStrique auf die übrigen Wissenszweige (auch

auf die schönen Wissenschaften) erwartet. —
3. die Idee des Fortschritts, weil er uns hoch

über die Alten stellt unter dem Vorgeben, dafs

das Kapital unserer Kenntnisse sich im Laufe

der Jahrhunderte beträchtlich vermehrt hat und

immer noch mehren wird; oder, um wörtlich zu

zitieren: »C'est une plaisante condition que celle

de rhomme. II est ne pour aspirer ä tout et

pour ne jouir de rien, pour marcher toujours et

pour n 'arriver nulle part«. — Von Flourens ist

diese sophistisch -phantastische Verherrlichung

Fontenelles auf Kosten der Wahrheit und auf

Kosten der wahren Wohltäter der Menschheit

ausgegangen; sanktioniert wurde sie durch

Brunetiere, der mit den Scheuklappen seiner

theoretischen Unklarheit und seiner beschränkten

historischen Orientiertheit auf jedes verrammelte

Scheunentor loszurennen bereit ist. Auf S. 229 ff.

seines Manuel ist die Inhaltsangabe der neuen

Biographie zu lesen, nur dafs dort die kurz an-

gedeuteten Züge durch den Zusammenhang ihre

Korrektur erhalten, während sie hier in kategori-

scher Absolutheit hervorgekehrt werden. In

dieser systematischen, aufser Racine, Boileau,

Princesse de Cleves, Voltaire und Condorcet

nichts kennen wollenden Verherrlichung aller ein-

heimischen Mittelmäfsigkeiten, wenn sie nur irgend

eine Affinität zur schönen Literatur zeigen, liegt

eine Ungerechtigkeit gegenüber der ernsten, be-

scheidenen geistigen Arbeit, die nicht direkt auf

Salonerfolge abzielt; es liegt darin auch eine

Provokation, die auf die Dauer nicht zu ertragen

sein wird. Es mufs schliefslich dazu kommen,
dafs man mit diesen künstlich aufgeblasenen Heroen

aufräumt, und den Franzosen ihre falsche Götzen

einzeln zertrümmert und gründlich totschlägt.

Oder vielleicht ist es besser, man läfst sie ge-

währen, solange die Freude an dieser neuen

Form der akademischen Stilübung anhält, und

setzt sich selber in aller Stille hin und arbeitet

an einer allgemeinen, quellenmäfsigen Geschichte

der modernen Gedankenarbeit, die sowohl den

schöpferischen Denkern als auch den genialen

Vulgarisatoren gerecht wird und in deren Rahmen

gewifs auch Frankreich einen ansehnlichen Platz

finden würde — man denke z. B. an Descartes,

Mabillon, die Arbeiten der Mauriner, die Refugies-

literatur in Holland — , ohne dafs man deshalb die

Nullitäten des königlich katholischen Frankreichs zu

Weltgenies umzudichten, umzustilisieren brauchte.

Wien. Ph. Aug. Becker.

Walter Jerrold, Charles Lamb. [Bell's Miniature Series

of Great Writers]. London, George Bell & Sons, 1905.

112 S. 8» mit 4 Abbild, u. 1 Faksim. Geb. Sh. 1.

Von dem 'Londoner in der englischen Literatur', wie
er Lamb nennt, gibt der Verf. im ersten Drittel des

Büchleins (— S. 38) eine biogr-iphische Skizze, in die

vielfach Lambs eigene Worte eingeschaltet sind. Auf
den nächsten zwei Bogen werden die fünf Gruppen
seiner Schriften, Gedichte, Dramen, Erzählungen, Kritiken

und Essays, sowie seine Briefe kurz charakterisiert.

Daran schliefst sich eine eingehende Behandlung der

s Essays of Elia«, der »zugleich charakteristischsten und
besten Schrift« Lambs. Den Schlufs des Bändchens
bildet ein chronologisches Verzeichnis seiner Werke und
ihrer .'\usgaben, sowie von Schriften über ihn.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Zu den drei bekannten, den Hauskauf Shake-
speares betreffenden Urkunden, den Übertragungs-

urkunden des Hauses um Lst. 140 vom 10. März 1613

und der Vereinbarung eines auch beim Tode Shake-

speares noch nicht bezahlten Restkaufschillings von
Lst. 60 ist jetzt ein Protokoll der Chancery Proceedings

vom 26. April 1615 hinzugekommen, in dem »Willyam
Shakespere Gentleman« und ein Richard (nicht Francis)

Bacon im Zusammenhang mit dem gleichen Hause er-

wähnt werden.
Personalchronik.

An der Univ. Bonn hat sich Dr. Rudolf Imelmann
als Privatdoz. f. engl. Philol. habilitiert.

Der Lektor f. Engl, an der Univ. Strafsburg J. D.

Ellis Williams hat seine Stellung aufgegeben; sein

Nachfolger ist der Lektor an der Univ. Würzburg Wil-

frid K. Wells geworden.

llniTersitätsschiiften.

Dissertationen.

C. Schuldt, Die Bildung der schwachen Verba im
Altenglischen. Kiel. 28 S.

J. Wilkes, Der i-Umlaut in Aelfrics Heptateuch und
Buch Hiob nebst einigen jüngeren Erscheinungen. Bonn.
26 S.

H. Guskar, Fletchers Monsieur Thomas und seine

Quellen. T. III. Halle. 44 S.

H. Saggau, Die Benennungen der Schiffsteile und
Schiffsgeräte im Neufranzösischen. Kiel. 135 S.

R. Zöckler, Die Beteuerungsformeln im Franzö-

sischen. Giefsen. 50 S.

Schniprogramme.

F. Buff, Miltons Paradise lost in seinem Verhältnis

zur Aeneide, Ilias und Odyssee. T. IL Hof, Real-

schule. 43 S. 8".

B. Haase, Tennysons Enoch Arden metrisch über-

setzt. Boxhagen-Rummelsburg, Realprogymn. 26 S.

P. Branscheid, Die »Paschwörter« der französi-

schen Sprache. Schleusingen, Henneberg. Gymn. 16 S.

H. Jahn, Die confrerie de la passion. Leipzig,

3. Realsch. 16 S.

Neu erschienene Werke.

H. Mann, Eine Freundschaft. Gustave Flaubert

und George Sand. München-Schwabing, E. W. Bonseis.

M. 1,60.

Margarete Rösler, Die Fassungen der Alexius-

Legende mit besonderer Berücksichtigung der mittel-

englischen Versionen. [Schippers Wiener Beiträge zur

englischen Philologie. XXI.] Wien, Wilhelm Brau-

müller. M. 6.

A. Eichler, John Hookham Frere. Sein Leben und
seine Werke, sein Einflufs auf Lord Byron. [Dieselbe

Sammlung. XX.] Ebda. M. 6.

J. F. Hahn, Oskar Wilde. München-Schwabing,
E. W. Bonseis. M. 1.
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ZeitschrirUB.

Neuphilologische Mitteilungen. Nr. 6. A. Läng-
fors, Une Paraphrase anonyme de l'Ave Maria en

ancien franfais. — H. Palander, Volksetymologische
Umbildungen im Englischen.

Revue des Langues rontanes. Septembre - Octobre.

L.-E. Kastner, Les versions frani^aises inedites de la

descente de Saint Paul en enfer. — F. Castets, I

dodici canti (suite). — J, Ronjat, Sur la langue de
Foures. — A. Vidal, Les deliberations du Conseil com-
munal d'Albi de 1372 ä 1388 (fin).

Antiqasrische Kataloge.

Süddeutsches Antiquariat, München. Kat. 71:

Französische und englische Literatur und Sprache.

2806 Nrn.

Geschichte.

Referate.

William Woodville Rockhill, China'sinter-
course with Korea frora the XV^*' Cen-
tury to 1895. London, Luzac & Co., 1905. 1 BL
[u. 60 S. 8".

Der Verf. der vorliegenden Schrift, die 1888
zum ersten Male in dem »Journal of the American

Oriental Society« erschien, seitdem aber nicht

unerheblich verändert und vermehrt wurde, ist

durch seinen langen Aufenthalt in Ostasien für

die Aufgabe, die er sich gestellt, ganz besonders

geeignet. 1884— 1885 war er Sekretär bei der

amerikanischen Gesandtschaft in Peking, 1886
— 87 Geschäftsträger in Korea; 1888—92 unter-

nahm er zwei Reisen in die Mongolei und nach

Tibet, über die er gröfsere Werke veröfifentlicht

hat. 1900 wurde er als Kommissar der Regierung

der Vereinigten Staaten nach China entsandt

und beteiligte sich als deren Vertreter an den

Beratungen der Gesandten der Vertragsmächte,

die mit der Unterzeichnung des Protokolls vom
7. Sept. 1901 ihren Abschlufs fanden. Augenblick-

lich ist er, nachdem er verschiedene Posten im

Staatsdepartement und im Auslande bekleidet,

Gesandter in China. Er ist der chinesischen

Sprache mächtig und hat sich eingehend mit

ihr beschäftigt. So bietet seine Arbeit über

Korea jede Sicherheit völliger Zuverlässigkeit.

Die für Korea von Koreanern und Chinesen

gleichmäfsig gebrauchte Bezeichnung »Shu kuo«,

Lehnskönigreich, ist in der Obersetzung darum

raifsverständlich, weil es nicht die Bedeutung der

Verwandtschaft ausdrückt, die in »Shu« liegt.

Die Kaiser der Ming-Dynastie — die Tracht ihrer

Zeit wird noch heute in Korea getragen —
standen zu dem König von Korea im Verhältnis

vom Vater zum Sohn, die Kaiser der Mandschu-

Dynastie in dem des älteren Bruders zum jün-

geren, und nach 1882 bezeichnete der jetzige

Kaiser von China die regierende Familie von

Korea als nahe Verwandte. Nur so ist es er-

klärlich, dafs China Korea und das letztere sich

selbst als einen von China abhängigen Staat,

dessen innere und äufsere Politik aber immer

selbständig in den Händen seines Herrschers gele-

gen hätten, bezeichnen konnte. Die Beziehungen

zwischen Korea und der Ming-Dynastie waren

so vortrefflich, dafs, als die letztere von den

Mandschuren bedroht wurde, Korea sich auf die

Seite Chinas stellte und es auf jede Weise zu

unterstützen suchte. Das Ergebnis dieser jahre-

lang fortgesetzten Politik war dje Entsendung

eines mandschurischen Heeres gegen Korea, das

in kürzester Zeit das Land zur Unterwerfung

zwang, ein Ereignis, das auf der berühmten

1640 bei Samjön errichteten Gedenktafel in einer

dreisprachigen Inschrift in chinesischer, mand-

schurischer und mongolischer Sprache in Prosa

und Versen gefeiert wird. Den Tributgesandt-

schaften, die jedes Jahr nach Peking zu kommen
hatten, wurde im Lauf der Zeit der gröfste Teil

der zu überbringenden Gaben erlassen, »da

Korea sich stets treu gezeigt habe«. Den
chinesischen Gesandten wurden in Söul vom
König dieselben Ehren wie ihrem Kaiser erwiesen,

und die koreanischen Gesandten nach Peking

wurden bei ihrer Abreise wie bei ihrer Rück-

kehr vom König ebenso behandelt. Der Frieden

von Shimonoseki 1895, durch den China die

Unabhängigkeit Koreas anerkannte, hat diesen

Beziehungen ein Ende gemacht.

Ein Kapitel über »Einige Gesetze und Ge-

wohnheiten Koreas« bringt viel Interessantes.

Hier sei nur kurz erwähnt, was in ihm über

den Ursprung der grofsen koreanischen Hüte

erzählt wird. Zu Beginn der jetzt in Korea

regierenden Dynastie sei das Volk sehr trunk-

und zanksüchtig gewesen, und es sei fortwährend

zu Schlägereien gekommen. Da habe der König

befohlen, dafs alle Männer, mit Ausnahme der

Zeit wenn sie schliefen, grofse irdene Hüte

tragen mülsten, in der Form der heutigen Kopf-

bedeckungen, und eine wattierte Mütze unter

denselben, um eine Beschädigung des Kopfes

durch das harte Material des Hutes zu vermeiden.

Die Form des Hutes sei so grofs gewählt worden,

weil in den kleinen Zimmern der koreanischen

Häuser höchstens vier Menschen mit einer

solchen Kopfbedeckung sitzen konnten; aufser-

dem sei befohlen worden, dafs jeder, dessen

Hut beschädigt gefunden würde, bestraft werde.

Diese drastische Mafsregel habe ihren Erfolg

nicht verfehlt, aber die Form der Kopfbedeckung

sei populär geworden und bis heute beibehalten,

obgleich die Hüte jetzt aus dem leichtesten

Material angefertigt werden.

Weimar. M. v. Brandt.

G. A. V. Münchhausens Berichte über seine

Mission nach Berlin im Juni 1740. Her-

ausgegeben und erläutert von F. Frensdorff
[ord. Prof. f. deutsche Rechtsgesch. u. Staatsw. an der

Univ. Göttingen]. [Abhandl. der Kgl. Gesellschaft

der VViss. zu Göttingen. Phil.-hist KL N. F. VIII,

2.] Berlin, Weidmann, 1904. 87 S. 4*. M. 5,50.
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Willkommen ist jeder Beitrag, der geeignet

ist, auf die erste diplomatische Campagne Fried-

richs des Grofsen ein helleres Licht zu werfen.

Glich sie auch nur einem ergebnislosen Streif-

zug, so offenbarte sich doch sogleich in ihr sein

politischer Genius aufs klarste. Und immer wird

dieses sein erstes Aufleuchten menschlich beson-

ders anziehend bleiben. Die hier mitgeteilten

Berichte zeigen nun freilich mehr das Gegenspiel

von englisch-hannoverscher Seite, die Bemühungen
um die Erneuerung des ewigen Bündnisses von
1693 zwischen Preufsen und Hannover, die darauf

abzielten, den jungen König ins Schlepptau der

englischen Politik zu nehmen, daneben aber auch

die überlegene Weise, in der Friedrich den

hannoverschen Gesandten v. Münchhausen hin-

zuhalten und heimzuschicken wufste. Viel Inter-

essantes über den preufsischen Hof oder gar

über den König selbst bringen die etwas steif-

leinenen Relationen nicht, mit einziger Ausnahme
der vom 18. Juni. Am eingehendsten hatte sie

bereits Grünhagen in seinem Ersten schlesischen

Krieg verwertet, und ich würde es, offen ge-

standen, lieber gesehen haben, wenn der Her-

ausgeber uns sämtliche sieben Berichte mit allen

ihren Postskripten, Begleit- und Gegenschreiben

ohne jede Anmerkung vorgelegt hätte — die

dritte Relation vom 14. Juni und eine Anzahl

Postskripte sind nicht mitgeteilt — , als dafs er

den Text mit einer ausführlichen breiten Erörte-

rung begleitet, teils zwischen den einzelnen Be-

richten, teils am Schlufs, die naturgemäfs nach

den gründlichen Schilderungen bei Grünhagen,
Koser u. a. kaum etwas Erhebliches und Neues
zu sagen weifs. Als seltsam aufgefallen ist mir

dabei, dafs in der zitierten Literatur die Acta
Borussica nicht genannt werden, und dafs der

alte v. Borck als preufsischer Kriegsminister be-

zeichnet wird. Nicht ohne Interesse ist die

Aufklärung üher die Textlücke in der Politischen

Correspondenz Friedrichs d. Gr. I, 9 nr. 11: Der
schwarze Adler ist kein Orden für Cujone wie

Münchhausen.

Strafsburg. W. Wiegand.

Hermann Derichsweiler [Geh. Reg. -Rat in Strafsburg

i./E., Dr.], Geschichte Lothringens. [Sammlung
Göschen. 6.] Leipzig, G. J. Göschen, 1905. 167 S. 8°.

Geb. M. 0,80.

Der Verf. hat vor vier Jahren ein zweibändiges Werk
über die Geschichte Lothringens, über den tausend-

jährigen Kampf um die Westmark veröffentlicht. Die

obengenannte Darstellung, die auf etwa 160 kleinen

Seiten, freilich mit häufiger Benutzung von Kleindrucif,

die Geschichte Lothringens von den ältesten Zeiten bis

zur Gegenwart führt, kann gewissermafsen ein Auszug
aus dem gröfseren Werke genannt werden. Der ganze

Zeitraum ist in 15 Abschnitte zerlegt worden. Nachdem
der Verf. im ersten das Land und die ältesten Bewohner

skizziert hat, behandelt er nacheinander das lothringische

Zwischenreich, das Herzogtum Lothringen bis auf Ger-

hard vom Eisais, dann bis zur Herrschaft des Hauses

Anjou, der der 5. Abschnitt gilt. Die Zeit Renatus' IL

und Antons legen die beiden nächsten Abschnitte dar.

Nachdem im 8. der Einbruch Frankreichs ins Reich und
der Raub der freien Städte behandelt worden ist, schildert

der 9. die Zeit der Herzöge Karl III. und Heinrich IL

und die Blütezeit des lothringischen Staates. Die Ab-

schnitte 10 und 11 führen uns vom Ende des 16. Jahrh.s

bis zu dem J. 1661 und zeigen die Unterjochung

Lothringens durch Frankreich und die französische Herr-

schaft, die durch zehn Jahre der Selbständigkeit unter-

brochen wurde, um in den J. 1670—1697 fortgesetzt zu

werden. Der 14. Abschnitt führt uns die letzten natio-

nalen Herzöge bis 1735 vor, der 15. die verderbliche

Scheinregierung von Stanislaus Leszczinski , nach der

dann Lothringen 1766 französische Provinz wird. Auf
den letzten zehn Seiten gibt der Verf. einen Überblick

über die Geschichte des Landes im 18. und 19. Jahrh.

bis zur Einsetzung eines kaiserlichen deutschen Statt-

halters im J. 1879.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Bei Ausgrabungen beim Gute Schwandt in

Mecklenburg fand Prof. Beltz (Schwerin) vor kurzem in

geringer Tiefe fünf sorgfältig gebaute Steindämme von
2'/»— lO'/a Meter Durchmesser; jeder Dam.m enthielt in

der Mitte ein Grab. In den einfachen Tonurnen oder

Steinkästen wurden Reste von Leichenbrand gefunden,

sowie kleine Gebrauchsgegenstände wie bronzene und
eiserne Nadeln. Die Gräber stammen etwa aus dem 4.

bis 5. Jahrh. v. Chr.

Gesellschaften nnd Tereine.

46. PIenarv erSammlung der Historischen Kommission

bei der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

München, 14./15. Juni.

Bericht, erstattet von dem Sekretär Geh. Rat Prof. Dr.

K. Th. Heigel.

An der Sitzung nahmen teil die ord. Mitgl. Prof.

Lenz (Berlin), Prof. Meyer von Knonau (Zürich), Geh.

Reg. -Rat Prof. Ritter (Bonn), Geh. Hofrat Prof. Dove

(Freiburg i. Br.), Geh. Hofrat Prof. von Below (Tübingen),

Geh. Oberreg.-Rat Prof. Koser (Berlin), Geh. Hofrat Prof.

Hauck (Leipzig), Geh. Hofrat Prof. Brentano, Prof.

Friedrich, Geh. Rat Prof. von Riezler, Prof. Grauert,

sowie die aord. Mitgl. Prof. Quidde und Privatdoz.

Beckmann aus München. — Seit der letzten Plenar-

versammlung sind folgende Publikationen erschienen:

1. Quellen und Erörterungen zur bayerischen
und deutschen Geschichte, N. F., Bd. II: Die Chro-
nik des Hans Ebran von Wiltenberg, hgb. von

Friedrich Roth (München 1904); — 2. Bd. IV: Die Tra-

ditionen des Hochstifts Freising, I. Tl., hgb, von

Theodor Bitterauf (München 1905). — 3. Jahrbücher
des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und
Heinrich V., Bd. V, hgb. von Gerold Meyer von Knonau
(Leipzig 1904). — 4. Allgemeine deutsche Bio-

graphie, Lief. 244—251. Mit dem Bd. V sind die

Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV.

zum Abschlufs gekommen. Den VI., der die Anfänge

der Regierung Heinrichs V. behandein soll, hofft der

Hgb. bis zum J. 1907 zu vollenden. Prof. Uhlirz (Graz)

wird nach Sammlung und Sichtung des Quellenstoffes

demnächst an die Ausarbeitung der Jahrbücher
Ottos 111. gehen. Auch Prof. Hampe (Heidelberg) hofft

im nächsten Frühjahre die Arbeiten für die Jahrbücher
Friedrichs II. wieder aufnehmen zu können. Prof.

Simonsfeld (München) hat mit dem Druck des 1. Bandes

der Jahrbücher Friedrichs I. noch nicht begonnen,

weil er noch das J. 1158 hereinziehen wiU. Für den

2. Band hat er auf einer Frühjahrsreise in Oberitalien

zahlreiche Archive und Bibliotheken mit Erfolg besucht.

(Schlufs folgt.)
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Peraonalchronlk.

Zum Nachfolger des ord. Prof. f. Gesch. Dr. Georg
V. Below, der an die Univ. Freiburg i. B. berufen

worden ist, ist der Privatdoz. an der Univ. München
Or. W. Goetz an die Univ. Tübingen berufen worden.

UniTeriititsBchriften.

Disserlalionen.

A. Hofmeister, Markgrafen und Maritgrafschaften

im italienischen Königreich in der Zeit von Karl d. Gr.

bis auf Otto d. Gr. (774—962). Allg. T., 1.— 3. Kap.
Berlin. 32 S.

B. Spors, Die Beziehungen Kaiser Sigmunds zu
Venedig in den J. 1433—37. Kiel. 61 S.

K. Weifs, König Ruprecht und die Luxemburger bis

zu seiner Rückkehr aus Italien. Halle. 43 S.

B. Schneider, Der Mantuanische Erbfolgestreit.

Bonn. 92 S.

Schalprogranim.

J. König, Mitteilungen aus dem assyrisch- babyloni-

schen Altertum. I. Dramburg, Gymn. 19 S. mit 1 Taf.

M. Seliger, Das Interesse der Hellenen am Sport.

Eine kulturgeschichtl. Studie. Tilsit, Realgymn. 25 S.

J. Schmaus, Charakteristische Züge der ersten

römischen Kaiser (31 v. bis 68 n. Chr.). Bamberg, Altes

Gymn. 53 S. 8".

P. Joachimsen, Marx Welser als bayrischer Ge-
schichtsschreiber. München, Realgymn. 38 S. 8°.

Nen erschienene Werke.

Th. Lindner, Weltgeschichte seit der Völkerwan-
derung. 4. Bd. : Der Stillstand des Orients und das Auf-

steigen Europas. Die deutsche Reformation. Stuttgart

und Berlin, J. G. Cotta Nachf. M. 5,50.

E. Gerland, Geschichte des lateinischen Kaiser-

reiches. 1. Homburg, Selbstverlag. M. 6,50.

E. Göller, Der über taxarum der päpstlichen Kammer
[S.-A. aus Quellen und Forschungen aus italien. Archiven

u. Bibliotheken, hgb. vom Kgl. Preufs. Histor. Institut in

Rom. VIII, 1. 2]. Rom, Loescher & C. M. 3.

A. de Beatis, Die Reise des Kardinals Luigi

d'Aragona durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich

und Oberitalien 1517— 1518. Veröffentl. u. erläut. von
L. Pastor. [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens

Gesch. d. deutschen Volkes. IV, 4]. Freiburg i. B.,

Herder. M. 3,50.

F. Hirn, Geschichte der Tiroler Landtage von 1518

bis 1525. [Dieselbe Sammlung. IV, 5]. Ebda. .M. 2,70.

Zeitschriften.

Forschungen zur brandenburgischen und preufsi-

schen Geschichte. 18, 1. Fr, Thimme, Friedrich

Wilhelm III., sein Anteil an der Konvention von Tau-
roggen und an der Heeresreform. — H. Plehn, Zur
Geschichte der Agrarverfassung von Ost- und West-

preufsen (Schi.). — H. Krabbo, Die habsburgischen

und die premyslidischen Formularbücher aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts als Quelle für die Geschichte

der märkischen Askanier. — G B. V^olz, Prinz Heinrich

von Preufsen und die preufsische Politik vor der ersten

Teilung Polens. — Fr. K. Wittichen, Friedrich Gentz

und Preufsen vor der Reform (Aus dem Nachlafs von
P. Wittichen). — Fr. Arn he im. Zur Charakteristik

Friedrichs des Grofsen und seines Groi'sneffen, des

nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm III. — G. Krause,
Stimmungsberichte aus der Zeit des unglücklichen

Krieges 1806/7. — F. Räch fahl. Die Opposition des

Generals von Prittwitz.

Neues Archiv für sächsische Geschichte und Alter-

tumskunde. 26,3.4. G.Schlauch, Der Schöppenstuhl
zu Dohna. — G. Wagner, Das Geithainer Stadtbuch

von 1381— 1481. — E. Kroker, Katharina von Bora,

ihr Geburtsort und ihre Jugendzeit. — S. Issleib, Die

Jugend Moritzens von Sachsen, 1521 — 1541. — G.Wolf,
Zur Gefangennahme Heinrichs von Braunschweig.

Archeografo Triestino. 30, 1. B. Ziliotto, Codici

capodistriani con particolare riflesso a un codice della

Batracomiomachia. — G. Subak, Notereile sarde. —
N. Krebs, Densitä e aumento della popolazione neli'

Istria e in Trieste. — A. Hortis, Di Tomaso Diplo-

vatazio e delle sue notizie suU' Istria. — G. V'idossich,

Etimologie triestine e istriane.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

G. Le Strange, The lands of the eastern
caliphate. Mesopotamia, Pcrsia and Central Asia

from the Moslem conquest to the time of Timur.

Cambridge, University Press (London C.J.Clay&Sons),

1905. XVIII u. 536 S. 8". Sh. 15.

Eine zuverlässige Beschreibung der Länder,

die unter der Botmäfsigkeit des Kalifen von

Bagdad standen, ist bis jetzt ein desideratum

gewesen, da die Quellen, obgleich gröfstenteiis

durch den Druck für Arabisten zugänglich ge-

macht, doch nur ausnahmsweise mit Übersetzun-

gen versehen sind, und ein Leitfaden durch

diese Texte nicht vorhanden war. Herr Guy
Le Strange hat demnach durch seine jüngste

Publikation Anspruch auf vieler Dankbarkeit.

Er verdient diese doppelt, da seine Arbeit sich

ebenso wie seine »Palestine under the Moslems«

und »Bagdad under the Abbasid Caliphate« durch

gesunde Kritik und guten Geschmack auszeichnet.

Das Buch läfst sich angenehm lesen, und der

Verf. hat die Anschaulichkeit erhöht durch gut

ausgeführte Kartenskizzen. Er hat sich auf

die östlichen Länder beschränkt und von diesen

noch Arabien und Indien ausgeschlossen. In

einem einleitenden Kapitel belehrt er uns über

die von ihm benutzten Quellen. So viel als nur

möglich war, hat er von jedem Orte die Ge-

schichte gegeben, wie auch die Änderungen be-

schrieben, die Flösse und Kanäle im Lauf der

Zeit erfahren haben. Es ist dies keine leichte

Aufgabe, Denn besonders unter den späteren

arabischen und persischen Geographen gibt es

manche, die aus viel älteren Quellen einfach

kopieren, ohne die Entlehnung irgendwie anzu-

geben, so dafs man stets grofse Gefahr läuft, zu

meinen, dafs zu ihrer Zeit noch bestand, was

vielleicht schon längst verschwunden war. Man
kann diesen Autoren nur da ganz trauen, wo
sie versichern, dafs sie selbst den Ort gesehen

haben. Mit gutem Geschick hat Le Str. sich

durch diese und andere Schwierigkeiten durch-

geschlagen, und dabei hat er uns die Mittel ver-

schafft, ihn genau zu kontrollieren, da er seine

Quellen jedesmal treu notiert hat. Interessant sind

z. B. seine Untersuchungen über den Lauf des

unteren Tigris S. 26 ff. Es erhellt aus diesen, dafs

wenigstens schon seil 1555 der Lauf dieses

Flusses derselbe war wie noch jetzt und so, wie

er noch bis kurz vor der Eroberung 'Iräk's durch

die Araber gewesen. Die Beantwortung der



2799 11. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 45. 2800

Frage, wann der Flufs diesen wieder genommen
hat, bangt, bis neue Quellen sich eröffnen, ab

von der Autorität, die wir dem persischen Geo-
graphen Häfiz Abru (schrieb 1417) beimessen

dürfen, der den Lauf noch beschreibt, wie dieser

während des Kalifates von Bagdad war. Dieser

nämlich gehört, wie auch Mustaufi, denjenigen

zu, von denen ich oben sagte, dafs sie oft ohne

irgendwelche Kritik abschrieben. Daher ist auch

ihrem Zeugnis über den Lauf des Oxus gar

keine Autorität beizulegen. Ich betone dies, da

Le Str. sich hat verleiten lassen (S. 456) die

These wieder zu verteidigen, dafs der Oxus
etwa von Anfang des 13. bis gegen das Ende
des 16. Jahrh.s sich in das Kaspische Meer er-

gossen habe. Ich habe schon 187 5 in meiner

Schrift »Das alte Bett des Oxus Amu-Darja«

S. 46 f. bewiesen, dafs wir bestimmte Zeugnisse

haben, dafs vor 1450 und nach 1550 der Oxus
in den Aralsee mündete wie früher und später.

Der Flufs raüfste also innerhalb eines Jahrhun-

derts seinen Lauf zweimal geändert haben, was

im höchsten Grade unwahrscheinlich ist. Über

den Wert des Zeugnisses Abu'I-Ghäzi's habe

ich daselbst ausführlich gehandelt. Rawlinson

hatte für seine Meinung, auf die Le Str. sich

beruft, aufser Abu'l-Ghäzi keine andere Autorität

als eben Häfiz Abru, der auch die vornehmste

Autorität Le Str.s ist. Wie soll man aber über

diese Frage einen Mann als zuverlässigen Zeugen
betrachten, der auch behauptet, dafs der Jaxartes

Sir-darja sich in das Kaspische Meer ergiefst?

Es folgt daraus, dafs dieser Autor nur die

Meinung der Alten wiedergibt, die in Europa
noch bis zur Zeit Peters des Grofsen galt, dafs

beide Flüsse in das Kaspische Meer mündeten,

einfach da man den Aralsee nicht kannte, und

diese mit dem kombiniert, was er über die

Spuren des alten Flufsbettes aus vorhistorischer

Zeit erfahren hatte. Was Le Str. S. 456
schreibt: »and the overflow after a time began

to drain off to the south-west, Alling the old bed

of the Oxus, and following the line of depression

to the Caspian at Mankishlägh«, steht gar nicht

in Ibn al-Athir, wie man meinen könnte, sondern

ist nur vom Verf. erschlossen. (VgL über die

Folgen der Zerstörung des Dammes bei Urgendj

meine oben zitierte Abhandlung S. 7 6 und über

die von Le Str. angeführte Stelle Jäqüt's

ebendaselbst S. 17— 19.)

Ich habe mir diese Abschweifung erlaubt, da

Le Str.s Arbeit so verdienstlich ist, dafs derjenige,

der die Frage nicht studiert hat, geneigt sein

möchte, ihm auch hierin Glauben zu schenken,

und somit eine durch und durch falsche Anschau-

ung verbreitet werden könnte.

Die Zuverlässigkeit der Arbeit Le Str.s

schliefst nicht aus, dafs man im einzelnen dem

Verf. nicht stets beistimmen kann. So kann

ich mich nicht seiner Erklärung (S. 24) des

Namens 'Irak als arabisch mit der Bedeutung

»Cliff« oder »Shore« anschliefsen. Mehrere ara-

bische Gelehrte betrachten den Namen als ara-

bisiert aus Iran, was mir im Grunde richtig

dünkt. S. 44 »'All gewann den Sieg — in der

Kamelschlacht — über diejenigen, die für den

Tod des Kalifen 'Othmän verantwortlich waren«

ist nicht ganz richtig, da 'Ali wenigstens eben-

soviel Schuld an 'Othmäns Ermordung hatte, als

'Äisha, Talha und Zobair. S. 49. Der Leucht-

turm bei 'Abbadän an der Tigrismündung (al-

Khashabät) ist viel älter als Näsiri-Kbosrau (1047).

Schon Ibn Khordädbeh kennt ihn als längst an-

wesend. Dergleichen Kleinigkeiten setzen aber

den grofsen Wert des Buches nicht herab.

Hoffentlich wird Le Str. selbst uns auch noch

Arabien und den Westen geben, zu welchen

Arbeiten er gewifs mehr als jemand anders

kompetent ist.

Leiden. M. J, de Goeje.

C. Harding [Colonel, Commandant of the Barotse Native

Policy], In remotest Barotseland. London, Hurst

& Blackett, 1905. XVI u. 414 S. 8» mit 1 Karte u.

Abbild. Sh. 10. 6 d.

Der erste der vier Teile des Buches beschreibt eine Fahrt

auf dem Sambesi und einen kurzen Aufenthalt bei den

Kakengis, sowie einen Besuch der Sambesiquelle, die genau
geschildert wird, und eine Reise über Land nach Nyakatoro.

Von dort folgen wir im ll. Teil Harding westwärts weiter

nach Chisamba auf dem Wege, den Livingstone, Cameron,
Arnot, Quicke u. a. vor ihm eingeschlagen haben, und
zurück nach Lialui über die südliche Handelsstrafse.

Der III. führt uns den Sambesi abwärts zu den Victoria-

fällen, zu dem Zusammenflusse des Sambesi und Kafue.

Der IV. Teil beschreibt einen Besuch der Kabompoquelle,

die im vorigen Jahre von dem belgischen Entdeckungs-

reisenden Lemaire ausgekundet worden ist. Zum Schlufs

wird von dem Besuche des Herrschers der Barotse

Lewanika in England zur Krönung König Eduards erzählt.

Notizen und Mittellungen.

Cnirersitätsschrifteii.

Dfssertalionen.

O. Hartig, Ältere Entdeckungsgeschichte und Kar-

tographie Afrikas mit Bourguignon d'Anville als Schlufs-

punkt (1749). München. 101 S. mit 1 Taf. u. 3 Karten.

L. Friefs, Neucaledonien , nach seiner Natur, Ge-

schichte und Bedeutung. Bonn. 164 S.

Nen erschienen» Werke.

V. Dingelstedt, Fast and West. [S.-A. aus The

Scottish Geographical Magazine. July 1905.]

E. Kück, Das alte Bauernleben der Lüneburger

Heide. Studien zur niedersächsischen Volkskunde.

Leipzig, Theod. Thomas. M. 6.

Mieser Kräuter- und Arzneienbuch hgb. von

Georg Schmidt. [Beiträge zur deutsch-böhmischen Volks-

kunde, gel. von A. Hauffen. V, 3.]. Prag, J. G. Calve

(Josef Koch). M. 1,50.

Zeitschriften.

Globus. 88,15. A. Oppel, Der Obere See in Nord-

amerika. I. — B. Kahle, Die \'erschluckte Schlange. —
J. Hundhausen, Beobachtungen aus verschiedenen

vulkanischen Gebieten. — v. Luschan, Ziele und Wege
eines modernen Museums für Völkerkunde.

The Scottish Geographical Magazine. October. W.
J. L. Wharton, Address to the geographical section



2801 11. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 45. 2802

of the British Association. — J. E. Shearer, The evo-

lution of the map of Scotland. — The Negritos of Zam-
bales. — The Ziegler North Polar Expedition. — P.

Geddes, Elisee Reclus.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 9. 3. Chr.

Luchsinger, Das Molkereigerät in den Alpendialekten
der romanischen Schweiz. — H. Zahler, Rätsel aus
Münchenbuchsee (Schi.). — S. Meier, Volkstümliches
aus dem Frei- und Kelleramt (Forts.). — A. Rossat,
Les paniers (suite).

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Völkerrechtsquellen in Auswahl herausgegeben
von Max Fleischmann [Privatdoz. für Ver-

fassungs- u. Verwaltungsrecht an der Univers. Halle,

Amtsrichter]. Halle a. S., Buchhandlung des Waisen-

hauses, 1905. X u. 380 S. 8°. M. 6,80.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat,

trotz des verschärften Wettbewerbes der Staaten,

dem Völkerrecht einen noch lange nicht abge-

schlossenen Aufschwung gebracht, den in den

Tagen des Wiener Kongresses oder noch des

dritten Pariser Friedens wohl keiner der leiten-

den Staatsmänner zu ahnen vermocht hätte. Er
ruht auf der Entwicklung des Güterverkehrs, und

des Gedankenaustausches; er hat aber weit

darüber hinausgeführt. Die Erkenntnis der In-

teressengemeinschaft zwischen der Staatenwelt

hat eine Reihe von Zweckverbänden geschaffen,

die, ohne die Selbständigkeit des Einzelstaates

anzutasten, das Zusammenwirken zur Erreichung

gemeinsamer, ideeller wie materieller, Zwecke
sichern.

Dieser Aufschwung mufste auch für die

Wissenschaft des Völkerrechts von durchschlagen-

der Bedeutung werden. Er gab ihr den festen,

positivrechtlichen Boden für den Aufbau ihres

Systems. Hatte sie früher nur zu oft Veran-

lassung gehabt, die Lücken des geltenden Rechts

durch metaphysische Träumereien oder humani-

täre Wünsche auszufüllen: jetzt fliefst ihr Jahr

aus Jahr ein eine solche Fülle positivrechtlichen

Stoffes zu , dafs sie ihn kaum zu bewältigen

vermag. Den übrigen Zweigen der Rechts-

wissenschaft ebenbürtig geworden durch die all-

mähliche Ausbildung der Methode, überragt sie

heute alle durch das rasche und ununterbrochene

Anwachsen des zu verarbeitenden Stoffs, durch

das stete Auftauchen neuer Probleme.

Für den Lehrer des Völkerrechts, wie für

jeden, der auf eigenen Wegen in dieses Gebiet

eindringen will, ergab sich damit aber zugleich

eine neue Schwierigkeit: den reichen Stofif,

wenigstens in seinen typischen Erscheinungen,

stets zur Hand zu haben. Das Bedürfnis nach

einer in erster Linie für den akademischen Unter-

richt bestimmten Quellensammlung hat wohl

jeder von uns Dozenten und gar mancher von

unseren Zuhörern schmerzlich empfunden.

Das vorliegende Buch hat sich die Aufgabe

gestellt, diesem Bedürfnisse abzuhelfen. Und es

hat diese Aufgabe glänzend gelöst.

Es ist in erster Linie eine reichhaltige Quellen-

sammlung. »Das geltende Völkerrecht sollte in

einem Oberblick über seine Entwicklung seit

dem Wiener Kongresse in seinen wichtigeren

Satzungen zum Worte kommen«. Das war der

leitende Grundgedanke. Die Sammlung reicht mit

ihren 82 Nummern bis Ende 1904; sie bringt noch

das englisch -französische Marokko- Abkommen,
Beispiele für die neuen Schiedsgerichtsverträge,

den französisch-italienischen Arbeiterschutz vertrag,

das Abkommen betr. den Mädchenhandel, und

den deutsch-russischen Handelsvertrag;, alle aus

dem letzten Jahre. Die Gruppenverträge sind fast

sämtlich abgedruckt, soweit das deutsche Reich

oder ein deutscher Einzelstaat an ihnen beteiligt

ist; zu meinem Bedauern fehlen die Sanitäts-

konventionen (Bekämpfung der Cholera und der

Pest), die nach den verschiedensten Richtungen,

besonders durch die Scbaflfung von internationalen

Organen, wichtig und lehrreich sind. Von den

Sonderverträgen sind Typen für die einzelnen

Arten (Auslieferungs- , Konsularverträge usw.)

geschickt ausgewählt.

Bezüglich der Wiedergabe der Texte ergab

sich für den Verf. eine Reihe von Zweifelsfragen.

Zunächst die der Sprache. Der Verf. hatte dabei

auf die Leser Rücksicht zu nehmen. Er hat

daher dem Abdruck amtlicher deutscher Über-

setzungen den Vorzug vor dem des fremd-

sprachigen Urtextes gegeben, und er hat eng-

lische Texte meist selbst ins Deutsche übersetzt.

Vom streng wissenschaftlichen Standpunkte aus

nicht unbedenklich, vom pädagogischen aus zu

billigen. Auf die diplomatische Treue des .Ab-

drucks ist ferner verzichtet zugunsten der

Raumersparnis (durch Abkürzungen) und zu-

gunsten der Übersichtlichkeit (durch .Anwendung

des Sperrdrucks); auch hier hat m. E. der Lehr-

zweck den Verf. richtig geleitet.

Das Buch ist aber mehr als eine Quellen-

sammlung. Der Verf. hat dem Abdruck der

Quellen eine Reihe wertvoller Anmerkungen bei-

gefügt. Besonderes Gewicht ist auf die genaue

Feststellung der Staaten gelegt, die gegenwärtig

an den einzelnen Verträgen beteiligt sind. An-

gaben über die Abdrücke der Verträge, über

geschichtliche Urkunden, über die Literatur (mit

Einschlufs neuerer Monographien) und Erläute-

rungen sind den einzelnen Verträgen beigefügt.

Überall war der Verf. mit Erfolg bemüht, zu-

verlässige Mitteilungen zu machen, und es ist

ihm in einer ganzen Reihe von Fällen gelungen,

die Angaben der Lehr- und Handbücher zu be-

richtigen. Ich hebe auf gut Glück ein paar

Beispiele heraus: das Verzeichnis der an dem

Zolltarifverband von 1890 beteiligten Staaten

(S. 246), das auf Mitteilungen des internationalen

Bureaus in Brüssel beruht; die Zusammenstellung
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(S. 270 Note 8) über die Berechtigung der Aus-

länder zur Küstenfrachtfahrt in deutschen Ge-
wässern; die Angaben über die Anerkennung

des Kongostaates (S. 193 Note 1) und über die

Konsulargerichtsbarkeit in diesem (S. 1 94 Note 5)

;

die wertvollen Mitteilungen über die gemischten

Gerichte in Ägypten (S. 138, 139); die Angaben
Ober die Haussklaverei in den deutschen Kolo-

nien (S. 239 Note 26); die Bemerkungen zum.

Berliner Vertrag von 1878 (S. 148 ff.). Dabei

hat der Verf. jedes überflüssige Wort sorgfältig

vermieden und auf engstem Raum reiches Material

verwertet.

Ein »Anhang«, auf den die Noten vielfach

verweisen, sollte Ergänzungen bringen: Neu-

tralitätserklärungen, Veröffentlichungen der Krieg-

führenden über Konterbande, den Vermittlungs-

vorschlag im Karolinenstreit u. a. m. Dieser

Anhang ist dem Buche nicht beigegeben. In

den »Berichtigungen« wird die Streichung der

auf den Anhang verweisenden Noten, von denen

freilich nur ein Teil angeführt ist, verlangt;

mehr erfährt der Leser über das Schicksal dieses

Projektes nicht, das offenbar Bedenken des Ver-

legers gegen den ohnehin schon weitgespannten

Umfang des Buches zum Opfer gefallen ist.

Hofifentlich nicht für immer!

Jeder Fachmann wird die sorgfältige und

unermüdliche Arbeit dankbar zu würdigen wissen,

die auf die vorliegende Ausgabe verwendet

worden ist. Aber auch in dem weiteren Kreise

der juristischen Jugend möchte ich dem Buche

recht viele und recht aufmerksame Leser wün-

schen : auch auf dem Gebiete des Völkerrechts ist

lebendiges Verständnis der treibenden Kräfte bedingt

durch die Herrschaft über das Quellenraaterial.

Charlottenburg. Franz v. Liszt.

Arthur Esche [Prof. f. Nationalökon. an der Techn.

Hochschule in Dresden], Der gesetzliche Arbeits-
schutz der gewerblich beschäftigten Jugend.
Vortrag. [Neue Zeit- und Streitfragen hgb. von der

Gehe-Stiftung in Dresden. II, 9.] Dresden, von Zahn
& Jaensch, 1905. 52 S. 8". M. 1.

»Der Natur des Kindes widerspricht die Verrichtung

gewerblicher Arbeit« sagt der Verf. im I. Abschnitt, der

die Gründe für und gegen die gewerbliche Beschäftigung

von Kindern zusammenstellt, und sucht den Einwand,

dafs die Eltern der Arbeiterkinder deren Verdienst für des

Lebens Nahrung und Notdurft bedürfen, als nicht so

schwerwiegend nachzuweisen. Er geht im II. Abschnitt

auf die Geschichte der gesetzgebenden Behandlung dieser

Materie ein , bespricht im III. die Hauptbestimmungen

des geltenden Rechts, deutet im IV. und V. weitere Ziele

und soziale Aufgaben auf diesem Gebiete an. Seine an

den Schlufs gestellten Leitsätze gipfeln in dem Satze,

dafs die von der Erwerbsarbeit befreiten Stunden der

Arbeiterjugend erst dann den rechten Segen bringen

werden, wenn sie diesen Stunden den rechten Inhalt

gibt. »Dazu mitzuhelfen, ist eine weitere schöne Aufgabe

aller Volksfreunde.«

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

An der Akademie f. Sozial- und Handelswissen-

schaften in Frankfurt a. M. haben sich als Privatdozenten

habilitiert: der Oberlehrer an der städt. Handelsschule

Dr. Alois Kraus f. Handels- und Wirtschaftsgeogr. und
der Oberlehrer an der Liebig -Realschule Dr. Alexander
Franz f. Geschichte, insbes. Handels- und Kolonialgesch.

und Wirtschaftsgeogr.

UnlTersitätsschriften.

Habilitationsschrifl.

H. Levy, Die Stahlindustrie der Vereinigten Staaten

von Amerika in ihren heutigen Absatz- und Produktions-

verhältnissen. Halle. 75 S.

Dissertationen.

A. Balabanoff, Untersuchungen zur Geschäfts-

fähigkeit der griechischen Frau. Erlangen. 52 S.

H. Grandke, Das Berliner Schneidergev/erbe im
19. Jahrh. 1. Kap. Berlin. 42 S.

Nea erschienene Werke.

H. Oswald, Vorträge über wirtschaftliche Grund-
begriffe. Jena, Gustav Fischer. M. 2,50.

G. Fr. Knapp, Staatliche Theorie des Geldes. Leip-

zig, Duncker & Humblot. M. 8,80.

A. Günther und R. Prevot, Die Wohlfahrts-

einrichtungen der Arbeitgeber in Deutschland und Frank-

reich [Schriften des Vereins für Sozialpolitik. CXIV].

Ebda. M. 6.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 8, 10. Fr.

Vogel, Die wirtschaftliche Bedeutung deutscher Gebirgs-

wasserkräfte. — Fr. Prinzing, Die alten Junggesellen

und alten Jungfern in den europäischen Staaten jetzt

und früher. I. — S. Schilder, Die Meistbegünstigungs-

klausel. — L. Glier, Die Struktur der deutschen Aus-

fuhr nach den Vereinigten Staaten von Amerika. I.

Journal des Economistes. 15 Octobre. G. de Mo-
linari, Quelques observations sur les societes coopera-

tives et la suppression du salariat. — R. St. Baker,

La monopolisation du travail ä San Francisco. — D.

Bellet, L'Exposition de Liege. — Fr. Passy, Quinet

economiste; Un gouvernement ideal. — G. Fran9ois,
L'elasticite des emissions en AUemagne.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10, 21. 0. Hamm,
Die Zweiteüung im preufsischen Gefängniswesen. —
Immler, Die Amortisationshypothek. — Schmölder,
Die Wehrpflicht der Verbrecher. —

- H. Reh m, Die Be-

wertung von Warenbeständen bei industriellen Aktien-

gesellschaften. — Osterrieth, Zur Revision der Berner

Konvention.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre.
Zeitschrift für die wissenschaftliche Erforschung der

höheren Luftschichten. Im Zusammenhange mit den

Veröffentlichungen der Internationalen Kommission

für wissenschaftliche Luftschiffahrt herausgegeben von

R, Afsmann [Vorsteher des Aeronautischen Obser-

vatoriums in Lindenberg, Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr.] und

H. Hergesell [aord, Prof. f. Meteorol. und Direktor

des Meteorolog. Landesdienstes in Strafsburg i. E.].

I. Bd., 1. 2. Heft. Strafsburg, Karl J. Trübner, 1904.

S. 1—91. 4". Jahrg. M. 15.

Nachdem auf Sp. 2757 des vorigen Jahrgangs

eine vorläufige allgemeine Anzeige schon geliefert

worden ist, mag nun auf den Inhalt dieser Zeit-

schrift näher eingegangen werden.

H. Her gesell, Drachenaufstiege auf dem

Bodensee. Für eine regelmäfsige tägliche Er-
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forschung der Atmosphäre bis zu Höhen von 3

bis 4 km haben sich die Drachen (mit angehängten

meteorologischen Registrierinstrumenten) als das

geeignetste Hilfsmittel erwiesen. Um die Drachen

in die Hohe zu bringen, sind aber Winde von

7 — 8 m Geschwindigkeit in der Sekunde nötig,

die namentlich im Inlande nur an einer beschränk-

ten Anzahl von Tagen anzutreffen sind. .Auf

einer Wasserfläche läfst sich dem abhelfen, in-

dem man die Drachenstation auf ein rasch fahren-

des Schiff verlegt. Diesen Gedanken haben

Graf Zeppelin und H. Hergesell praktisch

erprobt auf einer der gröfsten Wasserflächen

Mittel-Europas, auf dem Bodensee, der zudem

den Vorteil bietet, dafs die ständigen Gipfel-

stationen der Alpen, namentlich jene auf dem
Säntis (2500 m), kontinuierliche Vergleichsbeob-

achtungen liefern. In der oben zitierten Ab-

handlung beschreibt H. Hergesell diese Versuche

mit allen nötigen technischen Details, so dafs

dieselbe als eine wesentliche F'örderung der Er-

forschung der Atmosphäre mittels Drachenbeob-

achtungen bezeichnet werden mufs. Er kommt
zu dem begründeten Schlufs, dafs die weite

Fläche des Bodensees für den Drachenschiffs-

betrieb ausgezeichnet günstige Bedingungen dar-

bietet, so dafs es dringend wünschenswert er-

scheint, hier an einer der interessantesten Stellen

des europäischen Kontinents ein permanentes

aeronautisches Observatorium zu errichten, welches

die Aufgabe lösen kann, täglich mehrere Male

die physikalischen und meteorologischen Verhält-

nisse der Atmosphäre zu erforschen ^). Den Schlufs

bilden die numerischen Ergebnisse von Luftdruck,

Temperatur, Feuchtigkeit einer Reihe von

Drachenaufstiegen in dem zweiten Halbjahr 1903,

aus denen vorläufig noch keine allgemeinen Schlüsse

gezogen werden.

Richard Afsmann, Ein Jahr simultaner

Drachenaufstiege in Berlin und Hamburg. Durch

ein Übereinkommen zwischen R. .Afsmann in Ber-

lin und W. Koppen in Hamburg wurden im Jahre

1903 zu Berlin und Hamburg in den Vormittags-

stunden gleichzeitige Drachenaufstiege unter-

nommen. Zu Berlin kamen dazu noch an wind-

schwachen Tagen Aufstiege von Drachenballons,

so dafs dort alle Tage benutzt worden sind.

Drachenaufstiege glückten in Berlin an 208 Tagen,

in Hamburg an 209 Tagen; die mittleren er-

reichten Seehöhen waren respektive 2170 und

1256 m. Von den bei diesen Aufstiegen erzielten

Beobachtungsergebnissen wird hier blofs eine

Erscheinung eingehender erörtert, es ist dies die

sogenannte »Temperatur-Inversion«, die Zu-
nahme der Temperatur mit der Höhe in der

Atmosphäre (in irgend einer Schicht derselben).

Wir sind gewohnt, die Temperatur mit der Höhe

') Wir können jetzt die erfreuliche Mitteilung bei-

fügen, dafs die Errichtung dieses Observatoriums be-

reits gesichert ist.

stets abnehmend zu findea, eine lümkehrung«
dieses Verhältnisses wurde früher, vor den Bal-

lon- und Drachenbeobachtungen, zwar gelegent-

lich an den Gebirgsstationen beobachtet, aber

als eine seltene Anomalie der Wintermonate be-

trachtet. Das hat sich nun geändert. An 195

Tagen wurden (1903) zu Berlin oder Hamburg
oder an beiden Orten gleichzeitig Temperatur-

Inversionen oder wenigstens das Fehlen einer

Wärmeabnahme mit der Höhe beobachtet, davon

entfallen 126 Tage (ca. 65%) auf das Winter-

halbjahr, 69 auf das Sommerhalbjahr. Man darf

nach Afsmann wohl annehmen, dafs in 70 ^Iq

aller Fälle Temperatur-Umkehrungen in der At-

mosphäre vorkommen. In 78 ", o tler beobach-

teten Fälle wurden dieselben zu Berlin und Ham-
burg gleichze'itig angetroffen. Die mittlere

Seehöhe der Umkehrschichten wurde in Hamburg
zu 930 m, in Berlin zu 77 5 m gefunden, niedriger

im Winterhalbjahr, höher im Sommer. Die mitt-

lere Mächtigkeit der Umkehrschichten betrug in

Hamburg 300, in Berlin 360 m. Am häufigsten

wurde die Wärmezunahme mit der Höhe in den

Schichten zwischen 200 und 1000 m Seehöhe

angetroffen, fast 70 Vo aller Fälle entfallen aut

dieses Höhenintervall. Es zeigt sich eine sehr

hervortretende Abhängigkeit der Erscheinung von

der herrsclienden Windrichtung, übereinstimmend

kommen auf die E- und SE-Winde die häufigsten

Temperatur-Umkehrungen (67 Vo)» auf W, NW
und N die wenigsten. Die Erscheinung tritt also

am häufigsten auf, wenn das Barometer-Maximum

im Norden oder im Osten liegt, demnach über

dem Festlande. Auch in bezug auf die Intensi-

tät, den Betrag der W^ärmezunahme mit der Höhe
hat der östliche Quadrant das Übergewicht, die

Maxima 10*^ zu Hamburg und 13*' zu Berlin

kamen bei SE-Wind vor. Auch die Intensi-

täten der Temperatur-Umdrehung gehen an beiden

Stationen parallel. W^enn man in der Richtung

der Bewegung der Luftschichten während einer

Temperatur-Umkehr gleichsam stromaufwärts fort-

schreitet, so nähern wir uns dabei keineswegs

einer Wärmequelle (an der Erdoberfläche!), son-

dern linden, namentlich im Winter, fast ausnahms-

los tiefere Temperaturen. Die Ursache der Er-

scheinung mufs demnach in den höheren Schichten

etwa zwischen 500 und 1500 m gesucht werden.

Der Verf. verfolgt dann den Gedanken, ob

nicht die Kondensationswärme der Niederschläge

im Westen und Süden die Ursache der Erwär-

mung der höheren Schichten sein könnte, ohne

aber zu einem entscheidenden Resultat zu kommen.

A. de Quervain, über die Bestimmung der

Bahn eines Registrierballons am internationalen

Aufstieg vom 2. Juli 1903 zu Strafsburg. Es

gelang in diesem Falle den Registrierballon, der

eine Höhe von 15 300 m erreichte, mittels einer

passenden Visierungsvorrichtung während seiner

ganzen Bahn, fast bis zur Landung desselben, zu
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verfolgen und seine Flugbahn auf der Karte fest-

zulegen, was zu interessanten Ergebnissen über

die Richtung und Geschwindigkeit der Luft-

strömungen in sehr grofsen Höhen geführt hat.

Über Strafsburg herrschte NE -Wind, dann bis

zu 5 km ESE. In 5 km setzte plötzlich N-Wind
ein mit zunehmender Geschwindigkeit, der ab-

flauend bis zu 12 km anhielt. Von 12— 14 km
beschreibt der Ballon eine vollständige Schleife.

Von 14— I4V2 kra herrscht wieder N-Wind, dann

folgt wieder eine Schleife, und von 15— 15,3 km
findet sich WNW, mit 3ms Geschwindigkeit.

Der Abstieg bestätigt die gleichen Verhältnisse.

Der Verf. hebt die Wichtigkeit ähnlicher Unter-

suchungen mit Recht hervor und macht Vor-

schläge, wie die Bahnbestimmung der Ballons am
leichtesten zu erreichen wäre.

Von dem Inhalt des zweiten Heftes lassen

sich fast nur die Titel der Abhandlungen an-

führen, letztere selbst gestatten kaum eine nähere

Inhaltsangabe.

J. Maurer, Experimentelle Untersuchungen

über das Verhalten der Trägheits-Koeffizienten

ventilierter Thermometer unter variablem Druck

des aspirierenden Mediums. Der Trägheits-Ko-

effizient eines ventilierten Thermometers nimmt

bei gleicher Geschwindigkeit des Luftstroms (hier

4 ms) von 726— 400 mm Druck nur sehr lang-

sam zu; von da erfolgt die Zunahme rascher und

erreicht bei den höchsten Verdünnungen (80 bis

60 mm) nahe das Doppelte des ursprünglichen

Wertes bei normalem Druck. Der Trägheits-

Koeffizient nimmt fast direkt proportional mit

der Ventilationsgeschwindigkeit ab, wie schon

Hergesell gezeigt hat. Der Verf. macht noch

besonders aufmerksam auf die Rolle, welche die

mit abnehmender Dichte zunehmende Temperatur-

leitungsfähigkeit der Luft spielt. Der von Herrn

Dr. J.
Maurer behandelte Gegenstand ist von

gröfster Wichtigkeit für die Genauigkeit der

mittels der Ballons-sondes erhaltenen Temperatur-

Registrierungen.

A. Sprung, Photographische Aufnahme eines

seltenen Wolkengebildes. Es mag nur auf die

besonders gelungene Reproduktion der interes-

santen Wolkenaufnahme hingewiesen werden.

A. de Quervain, Tafeln zur barometrischen

Höhenberechnung nach A. Angot. A. Angot

hat in den Annalen du Bureau Central Met.

1896, Memoires (Paris 1898) sehr bequeme Ta-

bellen zur Berechnung der Seehöhen aus den beob-

achteten Barometerständen publiziert, die nament-

lich auch für die grofsen Seehöhen, welche die

Registrierballons (oder Ballons-sondes) erreichen,

noch benutzbar sind. Es existiert aber von

dieser Publikation keine Separatausgabe, und die

Quartbände der Annalen sind nur wenigen zu-

gänglich und auch nicht bequem für häufigen

Gebrauch. Deshalb hat Quervain einen neuen

Abdruck dieser Tabellen geliefert mit deutschem

und französischem Text und einigen Zusätzen.

Die Tafeln sind zudem auch in Sonderabzügen

im Buchhandel (Trübner, Strafsburg) zu haben,

was manchem sehr erwünscht sein mag.

Den Schlufs des zweiten Heftes bilden kurze

Mitteilungen über die Konferenz der Internatio-

nalen Kommission für wissenschaftliche Luftschiff-

fahrt in St. Petersburg.

Die Besprechung des nun schon vorliegenden

3. Heftes verschiebe ich bis zum Erscheinen wei-

terer Hefte.

Wien. J. Hann.

Max Möller [Dr.], Orientierung nach dem Schatten.
Studien über eine Touristen regel. Wien, in Komm,
bei Alfred Holder, 1905. 156 S. 8». Kr. 4.

Die Schrift behandelt das Verhältnis des Stunden-

winkels zum Azimut, und zwar im 1. Abschnitt auf

konstruktivem Wege. Der zweite will eine Lösung der

Frage mit Hilfe der Formeln der sphärischen Trigono-

metrie geben. Die beiden nächsten Abschnitte führen die

Kurven gleicher Differenz zwischen dem Stundenwinkel

und dem Azimut auf der Sphäre ein, der letzte be-

schäftigt sich mit der Frage der Schattenumkehrung.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der von der ungarischen Akademie d. Wiss. zur

Erinnerung an den Mathematiker Johann Bolyai ge-

gründete internationale Preis im Werte von 10000
Kronen, der alle 5 Jahre für die hervorragendste mathe-

matische Arbeit zur Verteilung gelangen soll, wird im

Dezember zum ersten Male verliehen werden, und zwar
an den Professor am College de France in Paris, H.

Poincare.
Fersonalchronlk.

Der Privatdoz. f. Astron, und Mathem. an der Univ.

Königsberg, Prof. Dr. Fritz Cohn, ist zum aord. Prof.

ernannt worden.
An der Univ. Berlin ist dem Privatdoz. f. Physik

Dr. Franz Martens der Titel Professor verliehen worden.

Dem aord. Prof. f. allg. Chemie an der böhmischen

Univ. in Prag, Dr. August Belohoubek ist der Titel

und Charakter eines ord. Prof. verliehen worden.

Der zweite Direktor an der Pariser Ecole des Hautes-

Etudes und Direktor des Jardin des Plantes, Prof. E.

Oustalet, ist, 61 J. alt, gestorben.

Unirersitätsschriften.

Hahililationsschrifien.

A. Becker, Messungen an Kathodenstrahlen. Kiel.

90 S. mit 1 Taf.

Dissertationen.

A. Winter, Über die logarithmischen Grenzfälle der

hypergeometrischen Differenzialgleichungen mit zwei

endlichen singulären Punkten. Kiel. 73 S.

H. Hebeler, Über den Wärmeverbrauch beim Auf-

lösen von Salzen in der wässerigen Lösung. Jena. 40 S.

M. Frucht, Änderung der Leitfähigkeit loser Kon-

takte. Heidelberg. 54 S. mit 3 Taf.

Th. Weg

n

er. Die Granulatenkreide des westlichen

Münsterlandes. I. Geolog. Teil Berlin. 42 S.

Schnlprogramme.

M. Haberland, Beziehungen zwischen den Ankreis-

mittelpunkte-, Potenzpunkte- und Gegenpunkte-Dreiecken

zu den merkwürdigen Punkten eines Dreiecks. Neustrelitz,

Realsch. 20 S.

K. Kommerell, Riemannsche Flächen im ebenen

Raum von vier Dimensionen. Heilbronn, Karls-Gymn.

49 S. 8».
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Neu «rirhleneB« Werke.

G. Hauck, Lehrbuch der Stereometrie. Auf Grund

von Dr. Ferd. Kommerells Lehrbuch, neu bearbeitet u.

erweit. 9. Aufl., hgb. von V. Kommereil. Tübingen,

H. Laupp. Geb. M. 2,60.

H. iMolisch, Die Lichtentwicklung in den Pflanzen.

Leipzig, J. A. Barth. M. 1.

ZeltBcbriften.

The Messenger of Mathemalics. August. W. Burn-
side, On finite groups in which all the Sylow subgroups

are cyclical (cont.); On a general property of finite

irreducible groups of linear substitutions. — P. E. B.

Jourdain, The definition of a series similarly ordered

to the series of all ordinal numbers. — M. J. M. Hill,

On the series for the sine and cosine.

Bulletin asironomique. Octobre. L. de Ball, Les

recherches de M. Schwarzschild concernant la deter-

mination des grandeurs photographiques des etoiles. —
H. Andoyer, Sur la theorie de la refraction. — Ram-
baud et Sy, Observations de planetes et de cometes,

faites ä Alger.

Zeitschrift für anorganische Chemie. 47,2. Th.

W. RichaVds, Revision des Atomgewichts von Stron-

tium. II. Die Analyse von Strontiumchlorid. — M.

Dittrich, Chemisch -geologische Untersuchungen über

j Absorptionserscheinungen bei zersetzten Gesteinen«. —
W. Gürtler und G. Tamman, Über die Verbindungen

des Eisens mit Silicium. — E. Jordis und W. Ludwig,
Über Silikatanalyse. IL — 0. Ruff und K. Stäub er.

Über das Nitrosylfluorid (NOF). — P. C. E. Meerum
Terwogt, Untersuchungen über das System : Brom und
Jod. — J. H. van't Hoff, Zur Bildung der ozeanischen

Salzablagerungen. — J. Meyer, Über die Flüchtigkeit

des Indiumoxyds. — I. Bellucci, Über Palladium-

dioxydhydrat.

Himmel und Erde. Oktober. F. Auerbach, Kraft-

und Energiefelder. — K. Graff, Alt-Wisby auf Gotland.

The Journal of Botany. October. W. H. Pearson,
A new Hepatic from Ireland. — Fr. N. Williams, A
new Silene from the Andes. — J. Britten. Notes on
the history of Cliftonia. — The collections of Banks and
Solander. — H. J. Riddelsdell, Lightfoot's visit to

Wales in 1773.

Annales des Sciences naturelles. Boianique. 81, 1.

Ph. van Tieghem, Sur les Rhaptopetalacees.

Annales des Sciences naturelles. Zoologie. 79, 1. R.

Peurier, Holothuries antarctiques du Museum d'histoire

naturelle de Paris. — L. Bordas, Recherches anato-

miques histologiques et physiologiques sur les glandes

veninieuses ou glandes des Cheliceres des Malmignattes.
— R. Anthony, Intluence de la fi.xation pleurothique

sur la morphologie des mollusques acephales dimyaires.

Medizin.

Referate.

D. von Hansemann [Privatdoz. für pathol. Anat.

und histol. Techn. an der Univ. Berlin, Prof.], Der
Aberglaube in der Medizin und seine

Gefahr für Gesundheit und Leben.
Leipzig, B. G. Teubner, 1905. 1 Bl. u. 133 S. 8».

Geb. M. 1,25.

Das vorliegende Werkchen bildet zugleich das

83. Bändchen der in dem gleichen Verlage unter

dem Titel: »Aus Natur und Geisteswelt« er-

schienenen Sammlung wissenschaftlich - gemein-

verständlicher Darstellungen, die den gebil-

deten Laienkreisen schon viele belehrende

Schriften geboten haben. Diesen schlieist sich

das vorliegende Hansemannscbe Büchlein würdig

an. Ks ist aus sechs Vorträgen entstanden,

die im verflossenen Jahre in Berlin auf Ver-

anlassung des Vereins für volkstümliche Kurse

von Berliner Hochschullehrern gehalten worden
sind. Diese Vorträge umfassen aulscrordcntlich

zeitgemäfse Themata, nämlich, abgesehen vom
Aberglauben im allgemeinen und dessen Ent-

stehung, den Aberglauben bei der Geburt, den

Aberglauben bei den Geschlechtskrankheiten, den

Aberglauben bei den Geisteskrankheiten, den

Aberglauben in der Heilkunst und den Aber-

glauben und die Kurpfuscherei. Der Ref. hat

die Ausführungen des Verf.s mit grofsem Interesse

gelesen, nachdem er in seinen Arbeiten über die

Medizin in der Bibel und im Talmud (Stuttgart

1901 und 1903) den Aberglauben in dieser weit

zurückliegenden Zeit genauer verfolgt hat. Der
Ref. glaubt, dafs wir auch heut noch — und zwar

in den Kreisen, von denen man eine bessere

Einsicht erwarten sollte — vielfach in demselben

Aberglauben befangene Menschen finden, der

in jener weit zurückliegenden Zeit die Ge-

müter beherrschte. — Das Büchlein verdient die

weiteste Verbreitung. Möge es auch in den

Kreisen gelesen und beachtet werden, die es

vorzugsweise nötig haben, nämlich von denen,

die unter dem unheilvollen Einflufs des Aber-

glaubens stehen.

Göttingen. W. Ebstein.

Notizen und Mitteilungen.

GeseUschaften nnd Tereine.

Berliner medizinische Gesellschaft.

26. Oktober.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Grawitz über Vor-

schläge zur persönlichen Prophylaxe gegen
Bleivergiftung. Die Schutzmafsregeln, die die Fabrik-

betriebe gegen die Gefahr einer Bleivergiftung zu treffen

haben, kommen nicht voll zur Geltung, weü sie von

den Arbeitern nicht genügend beachtet werden. Daher

erkranken auch noch so zahlreiche .Arbeiter an Bleivergif-

tung und sind entweder vorübergehend arbeitsunfähig oder

infolge von Kachexie und Lähmungen dauernd erwerbs-

unfähig. Gr. fand nun bei Bleikranken Blutveränderungen,

die er aber auch — und das ist das wichtige — bei

solchen Arbeitern feststellen konnte, bei denen sonstige

Erscheinungen der Bleikrankheit noch nicht zum Aus-

bruch gekommen waren. Er stellt deshalb die Forderung,

dafs das Blut aller Arbeiter, die mit Blei arbeiten, in

Zwischenräumen untersucht, und, sobald sich durch Blci-

einwirkungen krankhafte Blutveränderungen zeigen, der

Arbeiter von der Beschäftigung mit dem Gift ferngehalten

werde. Die Durchführung dieses Vorschlages bildet nach

seiner Ansicht die Prophylaxe gegen eine Vergiftung. —
Dann berichtete nach der Nat.-Z. Dr. L. Pick unter Vor-

führung von Lichtbildern über seine Untersuchungen
über das Carcinom bei Kaltblütern. Er fand bei

Bachforellen die Schilddrüse carcinomatös entartet. Das

Primäre der Erkrankung ist, wie auch beim .Menschen,

zunächst eine Vergröfserung der Drüse und erst das

Sekundäre der Krebs, Das .Material bezog P. aus einer

amerikanischen Züchterei und sieht das Vorkommen in

dieser als Endemie an. War auch schon bekannt, dafs

Krebs bei Kaltblütern vorkommt, so ist doch eine neue
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exakte Feststellung bei einem Tiere deshalb von höchster

Bedeutung, weil man aus ihr und der fortgesetzten Beobach-

tung und Untersuchung, wieso gerade diese Tiere immer
von Krebs befallen werden, auch zu ätiologischen

Schlüssen kommen könne, die sich vielleicht auch für

das Carcinom im allgemeinen verwerten lassen.

Personalchronlk.

Zum Mitglied der Anstalt für experimentelle Therapie

in Frankfurt a. M. ist der Chemiker Dr. Heinrich Bech-
hold ernannt worden.

ünlversltätsschriften.

Habilitationsschrift.

0. Baumgarten, Ein Beitrag zur Kenntnis des

Diabetes mellitus. Halle. 24 S,

Dissertationeti.

S. Gerlach, Ein Beitrag zur Lehre von Psychosen
nach Kopfverletzungen. Greifswald. 30 S.

F. Gudowitsch, Über die Stokes-Adamssche Krank-
heit. Berlin. 29 S.

A. E. Heinrich, Über tabes dorsalis im jugendlichen

Alter. Erlangen. 31 S.

Xen erschienene Werke.

P. Dubois, Über den Einflufs des Geistes auf den

Körper. Übs. von E. Ringier. Bern, A. Francke vorm.
Schmid & Francke. M. I.

H. Kurella, Elektrische Gesundheits- Schädigungen
am Telephon. [Kurella-v. Luzenbergers Zwanglose Ab-

handlungen aus dem Gebiete der Elektrotherapie und
Radiologie usw. 5.] Leipzig, J. A. Barth. M. 1,50.

Zeitschriften.

Zeitschrift für klinische Medizin. 57, 5. 6. H.

Gutzmann, Das Verhältnis der Affekte zu den Sprach-

störungen. — E. Ekgren, Zum Einflufs der Sauerstoff-

bäder auf Pulsfrequenz und Gefäfstonus. — E. v. Kozicz-
kowsky. Über den Einflufs von Diät und Hefekuren
auf im Urin erscheinende enterogene Fäulnisprodukte.
— P. Deucher, Eiweifszerfall und Antipyrese. — P.

Preifs, Über -> atypische« Leukämien. — R. Kauf-
mann, Über Magenatonie und Magenchemismus. — A.

Beiski, Ein Beitrag zur Kenntnis der Adams - Stokes-

schen Krankheit.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Johannes Ficker [ord. Prof. f. Kirchengesch. an der

evgl.-theol. Fakult. der Univ. Strafsburg], Evan-
gelischer Kirchbau. Leipzig, Dieterich (Theo-

dor Weicher), 1905. 35 S. 4" mit Plänen ausge-

führter und für die Ausführung entworfener kleiner

Kirchbauten von E. Fürstenau u. a. M. 3,50.

Das vorgenannte Werk enthält im ersten

Teil die Wiedergabe eines in der Pastoral-Kon-

ferenz zu Metz vom Verf. gehaltenen Vortrages,

im zweiten eine Anzahl Projekte für kleinere

Kirchen vom Kgl. Bauinspektor Ed. Fürstenau

in Berlin.

Beide Teile stehen insofern im Zusammen-

hang, als der zweite gewissermafsen die im

Vortrage entwickelten Grundsätze illustrieren soll.

Gegen diese letzteren ist kaum etwas Wesent-

liches einzuwenden.

Der ganze Vortrag zeugt von einem warmen,

auf religiöser Grundlage beruhenden Empfinden

und von einem klaren Verständnis für die Er-

fordernisse des protestantischen Kirchenbaus.

Die Klagen über unberufene künstlerische Kräfte

in dieser speziellen Kunstbetätigung waren
sicher begründet, wenn sie auch für unsere Tage
ein wenig übertrieben klingen. — M. E. bildet

die Verwendung solcher Baumeister heute nur

noch eine Ausnahme.

Der reichlich stark betonten Forderung einer

persönlichen Kunst im Kirchenbau dürfte man die

des Studiums des betr. Gemeindelebens als

wichtiger voranstellen.

Das kirchliche Leben in sog. altlutherischen

Gemeinden des Rheinlands, in lutherischen des

Nordens, in reformierten strenger und milder

Observanz ist so grundverschieden, dafs dafür

völlig verschiedene Lösungen gefunden werden

müssen. Diesen Verschiedenheiten gegenüber

erscheint die sog. Stilfrage unwesentlich, aber

ich fürchte, dafs man ebensowenig den Stil des

16. Jahrh.s als irgend einen anderen ethisch für

den Protestantismus begründen kann. Die bau-

künstleriscbe Bewegung zur Zeit der Reforma-

toren hatte doch wohl mit der kirchlichen Be-

wegung wenig Gemeinsames.

Die Kirchenprojekte des Herrn Fürstenau

sind durchweg geschickt entworfen und mit

feinem Kunstempfinden durchgeführt.

Berlin. Joh. Otzen.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

Frz. G. Crem er, Untersuchungen über den Beginn

der Ölmalerei. Düsseldorf, L. Vofs & Cie. M. 6.

J. Manskopf, Böcklins Kunst und die Religion.

München, F. Bruckmann. Geb. M. 3.

Zeitscliriften.

Zeitschrift für bildende Kunst. Oktober. A. De-
iatre, Erinnerungen eines Künstlerdruckers. — W.
Bode, Neuentdeckte Rembrandtbilder. — L. v. Buer-
kel, Die Lenbach-Ausstellung in München 1905. — K.
E. Schmidt, Die Künstler als Schriftsteller und Kritiker

— J. Lessing, Zwei Ausstellungen alter Kunstwerke,

in Belgien 1905. — F. Dülberg, Die Münchener Aus-

stellung für angewandte Kunst. — F. Becker, Das
neue Leipziger Rathaus.

Inserate.
Verlag von J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel)

in Straßburg i. Elsaß,

~—

'

Soeben erschien: —

Bibliotheca Romanica.
Dieselbe enthält die bedeutendsten Werke der

französischen, italienischen, spanischen und portu-

giesischen Literaturen. — Kleine handliche Hefte mit

selbständigen Einleitungen in der Sprache des Landes
und mit zuverlässigen, auf Ausgaben letzter Hand
gegründeten Texten. — Die ersten zehn Hefte ent-

halten Werke von Meliere, Corneille, Descartes,
Dante, Boccaccio, Calderon, Restif de la Bre-
tonne und Camoes. — Weitere Hefte folgen baldigst.

— Preis des Heftes M. — ,40.

=^= Prospekte stellen auf Wunscli zn Diensten. ===
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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3. Auflage q 1905 | Verlag H. Wagner & E. Debcs, Leipzig | 3. Auflage " 1905

Elegant gebunden

20
Mark.

=^

tÜOebes

ÖTn^
1 »»8*^^^^^^^^^^"^ «I Haupt-

und 124 Xebenknrten
mit alphabctl»rhem STamenreslatv*

„her Atlas kiiiiii allfn F;uliniäniuni und Liebhabern d>-r Erd-

knndc nur anptlfgcntliih lUipfohlen wirdcn." (Prof. l>r. S. Günther, ilünehtrn.j

Prospekt auf Wunscli irratis. * Durch Jode Bachhandlnii:r /.ti bi-zichrii.

Verlag der Ascliendorffselieii Biieliliaiulliinu", Müiistor i. AV.

Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters herausgegeben von Prof. Dr.
Cl. Baeaiuker und Prof. Dr. Georg^ Frhr. Ton
Hertllng, Band V, Heft 4, Dr. P. PartheniüS
Minges: Ist Dnns Scotus Indetcrminist .' gr. 8°,

XII u. 140 Seiten, Preis broschiert 4,75 M.

Bd.

Früher erschien:

I. Heft 1/4

n. „ 1/6

III. „ 1. 3/6

IV. ., 1/5

V. „ 1. 2. 4

Preis 20,— M.

„ 26,50 „

. 20,- „

., 28,75 „

n 9,25 „

(Genaue Verzeichnisse auf Wunsch).

Dr. Braun, S. J. Carl, Über Kosmogonie
vom Standpunkt christlicher "Wissenschaft
nebst einer Theorie der Sonne. Dritte ver-

mehrte und verbesserte Auflage, gr. 8°, XXIV u.

492 S., Preis broschiert 7,50 M., geb. V.Frzbd. 8,70 M.

Dr. Brück, Heinrich, weiland Bischof von Mainz,

Die Kulturkampfbewegimg in Deutsch-
land (seit 1871). II. Band, herausgegeben und
fortgesetzt von J. B. Kißling. 8", xlf u. 344 S.,

ferner Titel u. Inhaltsverzeichnis zum I. Band. Preis

broschiert 4,50 M.

Früher erschien: Bd. I, Lieferung 1/6. 8°, ins-

gesamt 448 S. Preis broschiert ä 1,— 31.

Dr. Lindeuianu, Hubert, Ki ligj n- u. uheriehrer,

Des hl. Hilarius von Poitiers ,^liber my-
steriorum**. _ . VIIl u. 120 S. Preis brosch.

3,20 31.

Dr. Mausbach, Joseph, Prof. d. Theol., Christen-

tum und Weltmoral, drei Vorträge. (I. Das

Verhältnis der altchristlichen Moral zur ausgehen-

den antiken Ethik. II. Der Wert der weltlichen

Kultur vom Standpunkt der christlichen Sittenlehre.

111. Die organische Einheit des Geistlichen und
Philosophischen in der Moral des hl. Thomas von
Aquin). Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

gr. 8", IV u. 76 S. Preis broschiert 1,25 M.

. Ausgewählte Texte zur Allgemeinen
Moral aus den AVerken des hl. Thomas von
Aquin. kl. 8', 112 S. Preis broschiert 1,20 M.,

geb. eleg Leinenband 1,50 M.

Dr. Storck, Wilh., Univ. Prof., Die letzten

Dinge. Muspilli und Gedichte verwandten In-

haltes mit Anmerkungen. 8", VIII und 189 S.

Preis broschiert 2,50 M., geb. in Leinen 3,— M.

Vom gleichen Verfasser erschienen früher:

Di© Psalmen in stabreimenden Langzeilen. 2.j8 S

2,50 M., geb. 3 M.

Lieder und Sprüche der Heiligen Schrift
in Stabreim. Langzeilen. 272 S. 2,5Ü M., geb. 3 3L

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Jm Kampf um 5ie Saalbnrg.

Loewes Verlag Ferdinand Carl, Stuttgart.

Eine deschicli

von der römisr

germanische i;

Grenze für 12— 16jähr. Knaben und Mädchen von Carl Blü:
lein. Mit vielen Illustrationen u. Plänen. Oktav. Eleg. gr

31. 3.— . (Modern ausgest. hochinteressante Neuerscheinung.

Das Buch fand von Sr. Majestät dem Kaiser während seines jüngsten Besu' 1

der Saalbnig besondere Beachtung, und wurde dem Autor höchste Aoszeichnung: .

teU. — Geh. Rcg.-Kat u. (Tymnasialdirektor Dr. Ejrnst Schulze schreibt: Ein ßv.

das geeignet ist, alt und jung in sehr ansprechender Form in'- i.-ti. ti^v,,ii.

sehanung der Zustände vom Grenzwall Germaniens im 2. na
darzubieten. Der mit der Limesforsehung aufs beste vertraute

Empörung eines bedrückten Chattenstamnies gegen die römisciKi, i,i..i,tn: » wi

der Regierungszeit Kaiser Hadrians. In die spannende Erzählung ist die Besihreii.;

von Lebensgewohnheiten und Kulturzuständen jener Zeit geschickt verwobon.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung des In- und Auslandes



2815 11. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 45. 2816

Soeben mit Erscheinen des Vl!l. Bandes vollständig:

Goethe-Briefe
Mit Einleitungen und Erläuterungen herausgegeben

Philipp Stein.

8 Bände, jeder über 20 Bogen stark.

Preis: 8 Leinwandbände im Karton M. 32,— ; 8 Liebhaberbände im Karton M. 40,-

Jeder Band auch einzeln broschiert M. 3,— ; Leinwandband M. 4,—

;

Halblederband M. 5,—

.

Band I: „Der junge Goethe" (1764 bis 1775).

Mit Goethes Jugendbildnis und der Hand-

schrift seines ersten erhaltenen Briefes.

Band 11: „Weimarer Sturm und Drang" (1775

—1783). Mit dem Bildnis Goethes aus

dem Jahre 1776, nach dem Gemälde von

G. M. Kraus, gestochen von Chodowiecki.

Band III: „Weimar und Italien" (1784—
1792). Mit Goethes Bildnis aus dem
Jahre 1786, nach dem Gemälde von J.

W. Tischbein.

Band IV: „Weimar und Jena" (1792—1800).

Mit dem Bildnis der Christiane Vulpius,

nach der Kreidezeichnung von F. Bury.

Band V: „Im neuen Jahrhundert" (1801—

1807). Mit dem Porträt Goethes aus dem

Jahre 1801, nach der Kreidezeichnung von

F. Bury.

Band VI: „Dichtung und Wahrheit" (1808—

1814). Mit einem Bildnis Goethes nach

dem Gemälde von Gerhard von Kügelgen.

Band VII: „Der alte Goethe" (1815—1822).

Mit einem Bildnis Goethes nach der Büste

von Rauch.

Band VIII: „Das letzte Jahrzehnt" (1823—

1832). Mit einem Bildnis Goethes nach

der Büste von Schwerdtgeburth.

Professor Dr. Ludwig Geiger in der Wiener „Zeit": „Diese Sammlung der Briefe Goethes ist

wirltlich die beste Biographie. Der Herausgeber, durch seine früheren Brief-Editionen wohl vorbereitet, hat

in seinen Zutaten das richtige Maß gehalten, keine gelehrten Notizen gegeben, sondern kurze Erklärungen
und oft mit kleinen verbindenden Bemerkungen die zerstreuten Stücke zu einem Ganzen geeint. Möge die

Sammlung die Erkenntnis von des Dichters Leben und Bedeutung steigern: „der Dichter in seinen Briefen

ist sein bester Biograph.^'

Professor Dr. Achelis im „Magazin für L teratur": „Man kennt Goethe nicht, wenn man seine

Briefe nicht kennt, man versteht ohne sie nicht den Dichter und nicht den Menschen Goethe."

„Dresdener Anzeiger": „Keine Gesamt-Ausgabe hätte uns solchen Genuß bereitet! Wir sind

wahrlich eine glückliche Nation, daß uns beschieden wurde, das Leben unseres größten Geistes beiden
bis in die tiefsten Regungen seiner Seele mitleben zu können durch einen nahezu lückenlosen Briefschatz.

Um so mehr ist es eine nationale Ehrenpflicht für jeden sich zu den oberen Bildungsschichten zählenden
und von Goethe nicht nur sprechenden, sondern ihn auch liebenden Deutschen, nunmehr den Menschen
Goethe und sein größtes Kunstwerk, eben sein Leben, liebevoll in sich aufzunehmen!"

Professor Dr. Eduard Engel im „Tag": „Mein Urteil alles in allem: unter den massenhaften Er-

scheinungen, die der Büchermarkt, wie üblich, wieder kurz vor Weihnachten bietet, gibt es diesmal außer

den Bismarck-Briefen kein Buch, das mit den Goethe-Briefen verglichen werden kann. Mehr als

alle Goethebünde wird diese ausgezeichnete Veranstaltung für die Kenntnis Goethes wirken.

Die Goethe -Briefe verdienen einen

* Ehrenplatz in jeder Bibliothek. ^

o^^^i^c^ Verlag von Otto Eisner, Berlin S. 42. rj^^^:^^
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Soeben wurde vollständig

Eduard Devrients 6e$cbicbte

der dcutscben Schauspielkunst
Neu herausgegeben mit einer Einleitung

von

Dr. Hans Devrient.

Zwei starke Bände in groß Lexikon-Format, jeder über 600 Seiten stark.

Preis broschiert M. 20,— ; in zwei Halblederbänden M. 25,—

.

(Die erste Ausgabe wurde im Antiquariat mit M. 60,— bis 80,— geführt!)

Üniv.-Prof. Dr. Ludwig Geiger, Berlin.

Ihr Unternehmen, Ed. Devrients „Geschichte der deutschen Schauspielkunst" neu zu drucken, begrüße
ich mit großer Freude. Wir alle, die wir diesen Stadien leben, danken dem Werke viel und bedauerten
sehr, es gar nicht oder nur mit großen Kosten erwerben zu können. Standard-works, wie dieses, müssen
aber in unveränderter Gestalt erscheinen. Wir wollen Devrients Werk haben mit allen Lücken und Fehlem
in der Form, wie es zuerst in die Welt eintrat und die Theatergeschichte begründen half.

Georg Richard Kruse, Chef-Redakteur der „Deutschen Bühnen-Genossenschaft".

„Ein goldenes Buch, den Hausschatz für jeden Bühnenangehörigen" nannte einmal Joseph Kürschner
im Gespräch mit mir Devrients Theatergeschichte. Ich finde keine besseren Worte zum Lobe des Werkes,
das wie kein anderes ttber die Entwicklang' unserer Knnst mit so tiefem Eindringen in die Eigenart
ilires Wesens und das der Ausübenden berichtet, das mit kritischem Geist nnd nnerschütterlicher
Wahrheitsliebe soviel Herzenswärme verbindet und allezeit die Würde der Kunst und des Künstlers hochhält

Max Grube, Berlin.

Eduard Devrients „Geschichte der deutschen Schauspielkunst" ist ein Monumentalwerk und wird es

bleiben, wenn auch manche Einzelheiten durch die neue Forschung in anderer Beleuchtung erscheinen mögen.
Umsomehr sollte die gesamte Bühnenwelt diese neue Ausgabe, von deren Bearbeiter man voraus-

setzen darf, daß er „der Väter wert" sein wird, mit dankbarer Freude begrüßen.
Da die Anschaffung erfreulicherweise auch denen möglich sein wird, deren Gage sich nicht in fünf-

stelligen Ziffern bewegt, so wird die Verbreitung dieses Werkes ein Gradmesser dafür sein können,
wie weit sich Bildung und Standesgefühl in unserer Kunst gehoben haben.

€duard Mnu% Briefe
Herausgegeben von

Prof. Dr. Karl Fischer und Dr. Rud. Krauss.

2 Bände, jeder ca. 22 Bogen stark.

Preis des Bandes: brosch. M. 4,— ; in eleg. Leinwandbande mit Schutzkarton M. 5,—

.

URTEILE:
... So läßt uns dieser erste Band der gesammelten Mörike-

ßriefe nach jeder Richtung hin nicht los. Er wird sicherlich ein

teures Besitztum der gesamten Mörike- Gemeinde werden und

gehört zu den Büchern, die einen Anspruch darauf haben, immer

wieder gelesen zu werden. Allg'emeine Zeitang — München.

... Ist der Inhalt der meisten Briefe leuchtendes Gold, so

sind die herrhchen Briefe an Luise strahlende Perlen zu nennen:

ein Schatz an deutscher Seelentiefe und Herzensgüte ist da ge-

hoben worden. Literarisches Zentralblatt — Leipzig:.

... Es ist ein undefinierbarer Zauber, wie über den

Poeten selbst, auch über seine Briefe ausgegossen, ein Zauber

fortwährenden Wechsels zwischen Schwermut und Humor, und

vor allem der Zauber einer Persönlichkeit, die ganz cie «elbst

und von allen übrigen verschieden ist Ein leuchtendes Gestim

am Himmel deutscher Dichtung ist Mörike geworden und ge-

blieben, dessen unvergänglicher Glanz sich auch in diesen Briefen

herrlich reHektiert Xe*« freie Presse — Wien.

^^c:^^ Verlag von Otto Eisner, Berlin S. 42. ^c:^^.^^
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ZUR PHILOSOPHIE eischieiieii im

Verlag-e von B. G.TEUBNER
ZUR EINFUHRUNG IN DIE

PHILOSOPHIE DER GEGENWART.
ACHT VORTRÄGE.

VON PROF. DR. A. RIEHL.= Zweite durchgesehene Auflage. ==:
[VI u. 274 S.] gr. 8. 1904. Geh. M 3.—

, geb. Ji 3.60.

Von den üblichen Einleitungen in die Philosophie unterscheidet
sich Riehls Buch nicht bloß durch die Form der freien Rede, son-
dern auch durch seine ganze methodische Auffassung und Anlage,
die wir nur als eine höchst glückliche bezeichnen können.
Nichts von eigenem System, nichts von langatmigen logischen,

psychologischen oder gelehrten historischen Entwickelungen, son-
dern eine lebendig anregende und doch nicht oberflächliche, viel-

mehr in das Zentrum der Philosophie führende Betrachtungsweise .

.

Wir möchten somit das philosophische Interesse, das sich, wie aus
manchen Anzeichen zu entnehmen, auch im höheren Lehrerstand
gegenwärtig in erhöhtem Maße zu regen scheint, mit Nachdruck
auf Riehls Schrift hinweisen. Wir wüßten außer F. A. Langes
Geschichte des Materialismus — vor dem es die Kürze voraus
hat — kaum ein anderes Buch, das so geeignet ist, philosophieren
zu lehren. (Monatsschrift für höhere Schulen 1904.)

HAUPTPROBLEME DER ETHIK.
SIEBEN VORTRÄGE

VON PROF. DR. PAUL HENSEL.

[IV u. 106 S.] gr. 8. 1903. geh. Ji 1.60, geb. M 2.20.

Der Verfasser entwickelt im Gegensatz zu den gegenwärtig
herrschenden Richtungen des Utilitarismus und Evolutionismus
die Grundgedanken einer Gesinnungsethik. Nicht der Erfolg
kann für den Wert unserer Handlungen maßgebend sein, son-
dern die Gesinnung, durch die sie veranlaßt wird. Die Gesinnungs-
eihik allein bietet in dem pflichtmäßigen Handeln einen sicheren
Maßstab der Beurteilung. Er betont dabei nachdrücklich, daß
die landläufige Unterscheidung zwischen Egoismus und Altruis-

mus von keiner Bedeutung für die sittliche Beurteilung ist, da
beides ebensogut pflichtgemäß wie nicht pflichtgemäß sein kann.
Das ethische Handeln wird also als die eigenste Angelegenheit
der Persönlichkeit dargestellt, aber der modernen Lehre vom un-
beschränkten Recht des Individuums gegenüber wird mit aller

Schärfe darauf hingewiesen, daß die Gesellschaft in Recht und
Sitte Zwangsnormen zur Verfügung hat, die sie den Verletzem
dieser Satzungen gegenüber aufrecht zu erhalten berechtigt und
verpflichtet ist.

PSYCHOLOGIE
ALS ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT.

VON DR. HANS CORNELIUS.

XV u. 445 S.] gr. 8. 1897. geheftet n. M 10.—.

Die Aufgabe, die das Buch sich stellt, ist die Begründung
einer rein empirischen Theorie der psychischen Tatsachen unter
Ausschluß aller metaphysischen Voraussetzungen.

Den Weg zur Lösung dieser Aufgaben weisen die Betrach-
tungen, durch welche auf physikalischem Gebiete Kirchhoff
und Mach die metaphysischen Begriffe durch empirische ersetzt

haben. Mit der Erkenntnis, daß auf dem Boden reinen Erfah-
rungswissens Erklärung der Tatsachen überall mit Verein-
fachung in der zusammenfassenden Beschreibung der Tat-
sachen identisch ist, gewinnt die Forderung einer empirischen
Theorie der psychischen Tatsachen ihre nähere Bestimmung: als

ihre Aufgabe ergibt sich — in Analogie mit Kirchhoffs Definition

der Mechanik — die vollständige und einfachste zusam-
menfassende Beschreibung der psychischen Tatsachen.

Der eingeschlagene Weg zur Begründung einer rein empiri-

schen Psychologie muß in seinen ersten Schritten sowohl mit
demjenigen übereinstimmen, welchen Hume in seinem Haupt-
werke eingeschlagen hat, als auch mit den Anfängen von James'
klassischer Analyse des Bewußtseinsverlaufs. Die Forderung streng

empirischer Definition aller verwendeten Begriffe aber bedingt

im Fortgange der Untersuchung wesentliche Abweichungen von
den Ergebnissen des einen wie des andern der genannten großen
Psychologen.

Zum Teil befinden sich die gewonnenen Resultate in Über-
einstimmung mit denjenigen der erkenntnistheoretischen Arbeiten

von Avenarius und Mach. Ebenso berühren sie sich in

vielen Punkten mit den Positionen der Kantschen Philosophie.

EINLEITUNG m die PHILOSOPHIE.
VON DR. HANS CORNELIUS.

[XIV u. 357 S.] gr. 8. 1902.

geh. Ji 4.80, geb. JC 5.60.

Das Buch will in das Verständnis der philosophischen Pro-
bleme einführen und die wichtigsten Versuche, die zu ihrer
Lösung unternommen sind, darstellen. Es zeigt den Ursprung
der philosophischen Fragestellung überhaupt und untersucht die

Bedingungen, von denen die verschiedenen Antworten abhängen.
Die naturalistischen Begriffe des vorwissenschaftlichen Denkens,
die darauf beruhenden dogmatischen Systeme der metaphysischen
Philosophie und die psychologisch begründeten Erklärungen der
erkenntnis-theoretischen Philosophie werden als Stufen einer fort-

schreitenden EntWickelung dargestellt. Die Lösungen, welche
diese letztere für die wissenschaftlichen Probleme ermöglicht,
werden dabei eingehend besprochen, auf der anderen Seite auch
die Grenzen, die sich aus ihr für den Fortschritt der wissen-
schaftlichen Erkenntnis ergeben, erörtert. Neben den theoreti-
schen Fragen, auf denen in diesem Zusammenhang naturgemäfs
das Hauptgewicht ruht, sind auch die praktischen Probleme
nicht unberücksichtigt geblieben. Im ganzen hofft der Verfasser
mit seinem Werke den Weg zu zeigen, auf dem eine widerspruchs-
lose Welt- und Lebensanschauung erreichbar ist.

EINFÜHRUNGiNDiE PHILOSOPHIE

DER REINEN ERFAHRUNG
VON JOSEPH PETZOLD.

I. BAND: DIE BESTIMMTHEIT DER SEELE.

[XJV u. 356 S.] gr. 8. 1899. geh. JC ^.-

II. BAND: AUF DEM WEGE ZUM DAUERNDEN.
[VIII u. 342 S.] gr. 8. 1904. geh. JC 8.—

Das Buch bietet eine Einführung in den Anschauungskreis
als dessen hauptsächlichste Vertreter Richard Avenarius und
Ernst Mach zu gelten haben. Ihre Philosophie, insbesondere
die schwer verständliche Kritik der reinen Erfahrung von Ave-
narius, leicht zugänglich zu machen, ist eine der Hauptaufgaben
des Werkes. Es gewinnt aber auch durch die eingehende Be-
gründung und Anwendung der beiden Prinzipien der Eindeutig-
keit und der Tendenz zur Stabilität die Mittel zur Beurteilung,

Um- und Weiterbildung jener Philosophie.

Der I.Band behandelt die Grundlagen der Psychologie, na-

mentlich die Analyse und die biologische Bestimmung der höhe-
ren psychischen Werte. Der IL Band kommt auf Grund psycho-
logischer, biologischer und physikalischer Tatsachen zu dem Er-

gebnis, daß die Menschheit einer Dauerform entgegengehe, und
gründet darauf eine metaphysikfreie Ethik, Ästhetik und formale
Erkenntnistheorie. Schließhch löst die materielle Erkenntnistheorie
vollständig das Problem Hennes und lehrt Kant als einen Um-
weg der geschichtlichen Entwicklung erkennen.

EINLEITUNG IN DIE

PSYCHOLOGIE DER GEGENWART.
.VON GUIDO VILLA,

Privatdozent der Philosophie an der Universität Rom.

NACH EINER NEUBEARBEITUNG DER URSPRÜNG-
LICHEN AUSGABE AUS DEM ITALIENISCHEN

ÜBERSETZT VON CHB. D. PFLAUM.

[XII u. 484 S.] gr. 8. 1902. geh. JC 10.—, geb. JC 12.—.

Das Buch wird im ganzen seiner Aufgabe, eine historisch-kriti-

sche Einleitung in die Psychologie der Gegenwart zu geben, gerecht.

In der Behandlung der Streitfragen versteht es der Ver-
fasser, die verschiedenen Richtungen in sachlicher Beurteilung
zu würdigen. In einem Buche, das in die Gegenwart einführt,

mufs es besonders schwer halten, immer objektiv zu bleiben.

Der leidenschaftslose, sachliche Standpunkt, den ViUa einnimmt,
ist erfreulich. Der Stil und die Obersetzung des Buches sind der-

art, dafs sich das Werk leicht und angenehm liest.

(Literar. Zentralblatt f. Deutschland Nr. 71. 53. Jahrg.)
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DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON FRITZ BÄÜMGARTEN, FRANZ POLAND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

[X u. 491 S.] gr. 8. 1905. Geheftet JC 10.—, geschmackvoll gebunden ^fC 12.—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer

wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band: »Die hellenische Kultur«, der zunächst allein er-

scheint, aber völlig in sich abgeschlossen ist, gliedert sich nach einer Ein-

leitung über Land und Leute, Sprache und Religion in drei große Perioden, das

Altertum, das Mittelalter und die Blütezeit. Die vielseitige Entwicklung der

beiden letzten Perioden kommt in je drei gesonderten .Abschnitten zur Dar-

stellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende Kunst, C. Geistige Entwicklung

und Schrifttum. Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein

reichhaltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je

lebendiger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Alterturas uns durch

seine Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig
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Cr Verlag der W^eidmannschen Buchhandlung, Berlin. ^V
>

derdltdlte Hey treutrrfiEit lifcraturt f™f"«;
f
«««^,3.J;'«5"?,;

Tupfer geftodien. ÖJeb. in Seiniüanb 10 m., eieb^abcrbanb 12 2)J.

%a.l berühmte SBett SBilfielm ©euerer? tft tote tetii anbereS geeignet, bie Ctebe jur bcutft^en 2)!ci)tung unb bos

SBerftdnbniä für i^re ©djöpfuiigen in weiten Äreifen unfereS S8o!te8 ju erroeden unb ju förbern.

<SlfTfrfi>rÄ 3^ritrtti>n Seitrage gu ifirem SBerftänbniS üon ßubluig SeHcrmann.
:;^U|mt:t^ Jt^taUll^tU

g^^^ttg ^^^^f^jgg^ 3 ^^^^^ ^ löanb geb. 6 2«.

„Sellermanng SäSerf über Sc^iÜerS Sromen ift ba8 Befte, toaS nöd^ft ben SBerfcn be§ ®icf)terl felbft, ©d^ule unb
^auS <x\% ©(^iüergabe batgeboten icerben fann." 5ßrof. Ctto iJtjon in ©reiben.

ITpritltit ®ef(f)ic^te feines geben« unb feiner ©d^riften üon ©ri^ Sd^mibt. Smeite 5(uf=
m>^^^tu^4

j^gg_ 2 SBänbe. ®e^. 18 m., geb. 20 SW.

„Sine ber glün^enbften biograpl^ifc^'fritifdjen Seiftungen, bie einem beutfd^en 2)id)ter bi§ jeßt äugnte gefontmen r«nb-"

Seutf(^e Sitcraturseitung.

Xgf^tttgg ^t^ntgn im ?i(^te i^rer unb unferer 3eit öon ©uftaü fiettncr. ®eb. 9 SK.

©ine öftfietifc^e (Srflärung ber brei Seffingfc^en Dramen (Winna üon S3arnf)elin, (gmitia (Salotti, 9Jotf)on ber 3Seife)

auf breitefter, literartiiftorifc^er Orunblage. (Sin roürbige? Seitcnftüd ju SBcHcrmonn, ©c^iüers Strömen.

jertrerg ausgetoätiKe Mi)erfe. fS»*;; ,':,,.SSÄS
Sie fic^ )omof)I burd) iplenbibe 9Ju§ftattung al« einen ouBerorbcntlid) biüigen %m% em^feblenbe ^tuSgabe enthält bie

poetift^en SSerte (6ib, SßolfSIieber ufro.) unb bie „3been jur 'ipiiilofop^ie ber Oefc^idite ber äUenfc^fjeit".

Reden und Aufsätze 'Zl^^'^Z sT"''"*
^"'"' """" """ ' ""''

„Möchte dies Buch seinen Einzug in recht viele Häuser unseres Volkes halten und den Segen stiften, der von
einer gro.fsen und edlen Persönlichkeit durch Wort und Schrift auch über die Näherstehenden hinaus in weite Kreise

auszugehen pflegt."

Römische Geschichte von Theodor Mommsen.

Erster Band. Bis zur Schlacht von Pydna. Mit einer Militärkarte von Italien. 9. Auflage.

Geh. 10 M.

Zweiter Band. Von der Schlacht von Pydna bis auf Sullas Tod. 9. Auflage. Geh. 5 M.

Dritter Band. Von Sullas Tod bis zur Schlacht von Thapsus. 9. Auflage. Geh. 8 M.

Fünfter Band. Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. Mit 10 Karten von H. Kiepert.

5. Auflage. Geh. 9 M.

(Ber IV. Band ist nicht erschienen.)

Geschichte der römischen Literatur S 9m/^'^*

Das gemeinverständlich geschriebene Werk schildert in kurzen Umrissen, unter Beifügung von ausgewählten
Proben, die Entwicklung der römischen Literatur von den Anfängen bis zur Zeit des Verfalles. Für alle Freunde des

klassischen Altertums eine genufsreiche Lektüre.

Griechische TraSrÖdien. übersetzt von U. von Wllamowitz-Moellen-
^ dorfif. Erster Band: Sophokles, Oedipus.

—

Euripides, Hippolytos, Der Mütter Bittgang, Herakles. Vierte Auflage. In eleg. Leinenband 6 M.
— Zweiter Band: Orestie. Vierte Auflage. In eleg. Leinenband 5 M. — Dritter Band:
Euripides, Kyklop, Alkestis, Medea, Troerinnen. (Erscheint im Dezember 1905.)

Diese als meisterhaft anerkannten Übersetzungen griechischer Tragödien wenden sich an das grofse gebildete

Publikum. Sie geben dem Leser einen vollen Begriff von der Gröfse der alten Dramatiker. Jeder wird inne werden,
wie wenig diese Schöpfungen von ihrer Wirkung bis heute verloren haben.

Leben der Griechen und Römer von onhi und Koner.
Sechste, vollständig

neu bearbeitete Auflage von Richard Engelmann. Mit 1061 Abbildungen. Geb. in

Halbleder 20 M.

Guhl und Koner ist eins der besten sowie am reichsten und schönsten illustrierten Werke über das Leben
der alten Kulturvölker. Es enthält eine Fülle von Belehrungen für jeden Freund des klassischen Altertums.

^Ünrfj» ©ritte gcftc^tcte unb ergänate SInfloge. gr. 8. (XV u. 223 @.) ®eb. m. 4.60.

2)ie feinen unb geiftreirfien Söetrad^tungen beS befannten SßerfafferS ^aben bem ftillen üeinen SSud^e, baS ju innerer

(Sinte^r einlöbt, bereiti öiele greunbe geraonnen unb roerben ifim bauernb neue jufüfiren.
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s:«?|g^^{2fe?^£Sgfc?S^5>S5?gS£ggaS5Bl»SteSag5ife?5itg«te5B6gS^

I

^ df^ Verlag von 'Justus pcrtbcs in Gotha. ^ df^

Vor kurzem wurde komplett:

STIELERS

HAND-ATLAS
100 Kartenblätter mit 162 Nebenkarten

in Kupferstich

and einem

alphabetischen Verzeichnis aller im Atlas vorkommenden Namen
(zirka 240000 Namen enthaltend)

herausgegeben von

Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha.

Neunte, von Grund aus neubearbeitete und

neugestochene Auflage. .

In einfache Decke geb. Preis 38 Mark, in Prachtdecke geb. Preis 42 Mark.

Ältere Atlanten werden In rmtanseii angenommen.

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit dem Erscheinen der

letzten Stieler -Ausgabe verflossen! Die Fortschritte

und Änderungen, die seitdem in den Kulturstaaten, die

Forschungen und Entdeckungen, die in unbekannten

Länderstrecken stattgefunden haben, sind ungezählt.

Die 100 Karten, die der »Große Stielen neuerdings

umfaßt, sind — hierin nach wie Tor einzig in ihrer

Art — vom ersten bis lum letzten Blatt in Knpfer ge-

stochen, aber gedruckt werden sie von der Schnellpresse

und das ist der springende Punkt: Stielers Hand -Atlas

tritt dadurch heraus aus seiner teueren Unerreichbarkeit,

stellt sich auf annähernd die Hälfte seines bisherigen,

durch Handdruck und Handkolorit Jjedingten Preises und

tritt auf den Markt für weiteste Kreise!

Um den Unterschied von sonst und jetzt zu begreifen,

nehme man eine alte Karte, grau in grau, zur Hand und

vergleiche damit die zarten Töne des neuen Gelände-

Braundruckes: Die Lesbarkelt ist gegen frfiher Ter-

doppelt, die Zarerlässigkeit die bisherige, der Preis

aber der — halbe!

Abbildung des einfachen Einbsndes.

Ausführung mit schmalem Lederrücken,

farbiger Deckenprägung und Goldtitel.

Husführlicbe prospehte mit Inhaltsverzeichnis, amtaufehbedingungen sowie Hbbildungen beider einbinde

versendet der Verlag auf Olunfch hostenfrei.

^^^^^^^-^^^c^^^cV^ct-^-s^^^^'^^i^^^^
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Mi-fhi^oc ^'^ Mysterien des Mythra von Franz
ITliliirclo» Cumont. Deutsch von Geh r ig. n.

M 5.— , geb. n. JC 5.60.

[VIlttGimBerQCDiBt, seine geographische und kul-

turelle Eigenart. Mit 9 Figuren im Text, 13 An-

sichten und 10 Karten auf 15 Tafeln n. Ji. 6.—

,

geb. JC. 7.—

.

Mii4"fo»« Cr»*rlo ^*" Versuch über Volksreligion von
inUIier Lrae. Albrecht Dleterich. n. .^3.20.

Aus den griechischen Papyrusurkunden.

Aiiniio'fiio und seine Zeit v. V. Gardthausen. l.Bd.
MUgUSlUS geh. JC 30.-. geb. oM, 32.— II. Bd. geh.

JC 22.—, geb. M 24.—

RinnranhiO '^^^ griechisch-römische Biographie
DlOyrapniC. nach ihrer literarischen Form von
Friedrich Leo. n. JC 7.

—

Dnrfonnonh-I- '^'^' agrargesch. Papyurusstudien v.

DUUmipdOIIL, Dr. Stefan Waszyiiski. I. Bd.:

Die Privatpacht, n. JC 6.—
,
geb. JC 8.

—

p f der, in der römischen Literatur von H. Peter.
öneT, n. M 6 —
ßi*iinn ^lßi"ß Schriften. I. Bd. Römische Denk-
DrUnn^ maler — Altitalische u. etruskische Denk-

mäler, n. JC 10.— . II. Bd. Zur griechischen Kunst-

geschichte. Mit 69 Abbildungen im Text und auf

einer Doppeltafel, n. JC2Q.— . III. Bd. [U. d. Pr.]

nntMAo+lmMnc^ '^"'^ seine Zeit von A. Schaefer.
uemosinenes 2. aua. 3 Bände, n. jt 30.—

ninulnnnrähpr ^'^ Dipylongräber u. die Dipy-
UipyiUliyrctUCr. lonvasen. Mit drei Tafeln von
Frederik Poulsen. xi. „ti t. —

C-l-wmnlnnilyo Geschichte der griech. Etymologika
HiymUlUylKd. v. R. Reltzenstein. n. M 18 —
PI Aus Galens Praxis. Ein Kulturbild aus der
Udlcn. römischen Kaiserzeit von J. IIb erg. w. ^H, 1.20.

Gewerbe und Künste. mlnSSgfe'der^cewIrbe

und Künste bei den Griechen und Römern von M.
Blümner. 4 Bände mit zahlr. Abbild, n. JC 50.40.

ßfommo-l-ilA histor., d. lat. Sprache v. H.Blase,
UralllllldllK, A. Dittmar, J. Golling, G. Her-

big, G.Landgraf, C. F.W. Müller, J.H.Schmalz,
Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. 1. 1. Ein-

leitung u. Lautlehre. I. 2 Stammbildungslehre. Von
Fr. Stolz, je n. JC 7.— . III. 1. Einleitung in die

Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. Golling.
Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. Golling. Tempora
und Modi; Genera Verbi. Von H. Blase, n. Ji ^.—
[Fortsetzung unter der Presse.]

M_ j Leben des Kaisers Hadrian. Quellen-
ndUridll. analysen und historische Untersuchungen
von Otto Th. Schulz, gr. 8. n. Jl 4.—

Hellenistisches Zeitalter. ^^^-^^
alters von J. Kaerst. I. Bd. n. M 12.— , geb. M 14.

—

Unmoi* Homerische Paläste. Eine Studie zu den
nUnlvr. Denkmälern und zum Epos. Von F. Noack.

Mit 2 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. n. JC 2.80.

i# _ _;a Die geschichtl. Literatur der röm.Kaiser-
tVaiSerZeiL. zeltv. H. Peter. 2 Bde. je n. JC \2.—

l^rioncWPcan ^'® Angriffe der drei Barkiden
IVnCybWCäCII. auf ItaUen von K. Lehmann.

Mit 5 Karten, 5 Plänen und 6 Abbildungen, n. JC 10,

geb. 6^ 13.

—

l/iino+nrncQ '^^^ antike, vom VI. Jahrh. v. Chr.
IxUnSiprOSa^ bis in die Zeit der Renaissance, von

E. Norden. 2 Bände, je n. M 14.—

I fn»*o4-iii* Geschichte der röm. Literatur von
LlierdlUr. Teuffel-Schwabe. 5. Aufl. n.

M 14.40, geb. M 18.—
— Gesch. der griech. Lit. der Alexandrinerzeit von
SusemihL 2 Bde. n. M. 30.—, geb. M. 34.—

— Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Liter.-

Gesch. V. TeuffeL 2. Aufl. n. M 12.—
— Charakterköpfe aus der antiken Literatur. Fünf Vor-

träge: 1. Hesiod und Pindar, 2. Thukydides und

Euripides, 3. Sokrates und Plato, 4. Pclybios und

Poseidonis, 5. Cicero, n. JC 2.— ,
geb. JC 2.60.

— S. a. Kunstprosa.

Papyrus, von Ludwig Mitteis. n. JC 1.20.

PoiyblUS und sein Werk von O. Cuntz. n. M 2M).

D/kk*f»>ö-fl/nn'Po ^"^ röm. Münzen von Imhoof-
rOriratKOpTe Blum er. 2. Aufl. n. JC. 3.20.

— Auf hellen, u. hellenistischen Münzen von Imhoof-
Blumer. geb. n. JC 10.

—

Priester und Tempel Ein Beitrag zur KuUur
geschichte des Hellenismus von Walter Otto. I. Bd.

n. M 14.—, geb. JC 17.—

p j Die attische Beredsamkeit v. Fr. Blass.
neuner. 3. Abt. 2. Aufl. n. JC 56.—, geb. JC 64.—

(Die Bände sind auch einzeln käuflich.)

Rhiil-hmiie Di^ Rhythmen der attischen Kunstprosa.
nnyinmUS. Isokrates— Demosthenes— Platon. Von

Fr. Blass. n. JC 8.

—

p Das alte Rom, Entwickelung seines Grund-
nUlll. risses und Geschichte seiner Bauten. Auf

12 Karten u. 14 Tafeln dargest. u. mit einem Plane

d. heutigen Stadt, sowie einer stadtgeschichthchen

Einleitung von A. Schneider, geb. n. Ji 16.

—

— Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer

Altertümer in Rom von Wolfgang Heibig. 2 Bde.

2. Aufl. Geschmackvoll geb. n. M 15.— ; Ausg. m.

Schreibpapier durchschossen geb. n. Jt 17.— (Die

Bände sind nicht einzeln käuflich.)

Qoalonifnnol ^^'" Seelenvogel in der alten Litera-

OeeienVOyei. tur und Kunst. Eine mythologische

archäologische Untersuchung von G. Weicker. Mit

103 Abbildungen im Text. n. JC 28.—

Cnmmn**4-on ^°° Albrecht Dieterich. Mit

OOmmeriay. drei Abbildungen im Text und auf

einer Tafel, n. Jl \.—
Q 1 Charakteristik der latein. Sprache von
OpraCne. o. weise. 3. Aufl. n. JC. 2.80, geb.

JC 3.40.

C4-o44-A4l4-At-fi"imA*> Handbuch der griech. Staats-

OlddlSallürTUmcr. altertümer von G. Gilbert.

1. Bd. (Laked. u. Athen.) 2. Aufl. n. M 8.— IL Bd.

n. Jt 5.60.

C4.»n4-<«..#tM-rn««<«iiM#. Geschichte u. System der

Staatsverfassung, röm. st. von E. Herzog
2 Bde. n. JC 33.—

OwM««Mw».:i# Handbuch d. lat. u. griech. Synonymik
bynonymiK. v. j. h h Schmidt, n. m 12-
— Syn. d. griech. Sprache v. J. H. H. Schmidt. 4 Bde.

n. Ji 54.

—

Tt*4io»tooöiiln Trajans dakische Kriege. Nachdem
I rajanSSdUie. SäulenrelieferzäWtv.E. Petersen.

I. Der erste Krieg, kart. n. Ji 1.80. IL Der zweite

Krieg, kart. n. JC 3.—

liu«M»»4. «M Zur Technik des Übersetzens lateini-

UnerSeiZen. scher Prosa. V. C.Bardt. n.JC—.b^).

epische Technik. Von Richard Heinze.
S n. <^ 12.—, geb. JC 14.—Vergll
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Derlag von 3. (5. Ceubner in teip^igi.

Das curopäifcbc Rufsland. Von
prof. Dr. 21. In-ttnor m IVMÖolbcrcj. (Öeb.

^ 211!., gebunöen '. ^ :iTf. 60 Pf^.
Sa« corlicgcnbe öuc^, ju bctn bet iltrfan« butrf) tint Steife

in JRuplanb angetegt ii'orben ift, bcabtichtigt nii^t, neue 5:at-

fadjen übet JRuplanb unb bie SHuffen betjubringen; feine Slbfidjt

ift DielDiefjr, baS, iraß unö Q't^nolcgen, .£)if}crifer, 91attonal-

cfonomen, i^ubltjiilen u. a. mitgeteilt unb »on tbrem Stanb-

puntte aus beleuchtet fjaben, unter geogtop^ift^en ©efid^tSpunften

aufjufafTen, b. i). bie Eigenart beS ruffifcften Seife«, be« ruffi-

fdjen Staate«, tct ruffifciien Äultur in if)ret gecgtap^iüten 8e-

bingtf)eit ju erfenncn unb baburd) äugleidj bie ©runblage für

eine gerechte SBürbigung ju finben, bie nicftt preift unb nicfet

Derbammt, fcnbern ju ocrfie^cn fud)t.

Das JVlittcItnccrgcbict. Pon Prof. Dr.

2t. ptjiltppfon.* Seine geo^rapl^ifdje unb
fultureüe (gicjenarl. 6el?. 6 211!., cjcb. 7 211!.

Sc bietet es firf) al« eine &abt bar, bie auS bem reichen Scfcaß

fpesieüftcr Äenntniffe für einen gröpcren Ärei« geboten rootben ifi

3cf) glaube, ta^ fein Sefer — ber SSerfaffer benft in

erfler ?inie an foicfte, bie \ii) burcf) if)re Stubien ober butcb

Steifen für baS SRittelmcergebiet intereffieren — baS öud) o^ne

tiefe Sefriebigung auS ber ^anb legen ipirb.

SetUner ^^ilolog. iSBoc^enft^tift. 135. 9Jr. 4. 28. 3an. 1905.

Huf Java und Sumatra. Pon Dr.

K. ©iefentjacjen. Streifsüae u. ^orfdiunyS=

reifen im i,anbe 5er 2nalaien. 2nit 16 färb.

Pollbilöern, 5atjlreidjen 2lbbilö. unb \ Karle.

6el?. 9 211!., gebunöen \0 211!.

S)ie pcrfönlic^en 6"rlebniffe unb ©tfa^rungen bilben ben ©egcn-

fianb ber ®arfteQung, _bie jebcr gern jur |)anb nehmen roirb,

um fic^ burd) bie treffenben Beobachtungen über ?anb unb
?cute belehren unb ficft oon ber freubigen ©egeifterung be« Scr-

faffcr« für alle« Schöne ber tropifcftcn Statur unb i^rer ©rgeug-

niffc über bie SlÜtägltc^feiten be« ScbenS hinausheben ju laffen.

6inen befonberen Sßcrt erhalt baS ^ucf) nocfc burd)

bie tünftlerifd)en Seilagcn unb 3üui^rationen, burcfc icelc^e bie

Sjenerie ber frembeu ?anbfd)aften einbrucf«DcU miebergcgeben

rairb. 3«'tf*"ft für lateinlofe gd)u(en. Sb. XIII. ^. 8.

öciftUchcs und Weltliches aus dem
türhifcb-griechirchen Orient. Selbft»

erlebtes unb Selbftcjefctjenes von ®eI).«Hat

Prof. D. Dr. ^cinrid} ^el^er. 211it einem

Porträt bes 2Tt. (Dvmaman, armenifcficn

Patriardien ron Konftantinopel , in i£id}t--

bruc! unb \2 ^iixd}nunq,en im ^ert. ®eb.

5 2n!., sebunben 6 211!.

,^rof. (Seljer fennt ben Orient, feine Sprachen unb ®efd)id)te.

3Ba« er bietet, ifi »öQig pcrfcnlic^ (Jrforfdjteg. ©r iptü ben

Sefer in ba« c^rijilic^e Äonftantinopel einführen, in bie SBelt

ber Drt^oborcn, ber ®ricd)en unb Armenier. 5}ie erfte pälftt

feines Sud)e« befc^öftigt fid) mit Äirc^cnfragen , bie ja freilid)

am SoSpcru« jugteicft nationale ^tragen finb, bie jroeite ^älfte,

f)od)intereffant, be^anbelt politifd) unb menfd)lid) bie Jurten,

®ried)en, fpanifd)en ^uttn unb Armenier. ÜJtan lernt au«

bicfen Sfijäen fe^r Diel. 3c^ ermähne befcnber« bie SuSfüftrung

über ben (Jinpup oon mu^ammebanifierten ßbriflen auf baS

5;ürtentum unb bie SarflcUung ber SluSfiditcn be« reeftlidien

unb fleinafiatifc^en CJrtcdbentum«. 9teligion«gefc^id)te , ^bilo-

logie unb ^clitit geroinnen burcf) ©eljer« fein unb frei ge-

fdiriebene Zaubereien. 3luSftattung gut.' (Sie^ilfe 19Ö0, Str. 50.)

Gine Huftralien- und Südfeefabrt.
r>on Dr. 2t. Daiber. 2nit 3ai?Ir. 2(bbilb.

^ebunbcn 7 211!.

,5)a e« bi«^er faft gänjiid) an gebiegcnen Suchern über Sluftra-

lien fel)(t, fo irirb biefeS ffiert Dielen erirünfc^te äuffdjlüffe geben

tonnen." (£taat3.S[n3. f. ffiürttemb., 19- Scj. 1901.)

Das moderne Italien. (^ofdMditc ber

legten \3() Jal^rc i^on pietro ®rfi, pripat'

bo5ent für neuere (ßefd^icbtc an ber Unio.

Pabua. Überfe^t ron 5. 6oe^. (Sei). .3 211!.

60 Pfv:^., gebunben .... 6 211!. 40 Pfg.
... 6« Ijanbelt fid) alfo um einen Äbrip ber neueften 0>efcfeid)te

Italien« mit bem befonberen 3'«' bie CrinheiffbenTebunaen unb
bie Sd)affung eines felbflanbigen Staate« ,'\;

.

: lesen.

Sie tnappe tlare 5)arfteUung Derbtent ?Inerter jeirbne

baS SBert al« Derbienfilid) unb freue mid), £-;, ^ ....;, .,v :eutfrf)e

Ubcrfceung ben jablreidjen beutjdjen ©efudiem unb Äreunben

Italien« (»elegenbeit geboten roirb, fid) über bie bebeutung«coUfte

^eriobe ber italienifc^en ®efd)id)te roenigflen« in ben gropen ^af^ta

ju unterrichten. 3«"!*^ !>• ®«feUf(^. f. örbtunbe. 9tr. 6. 1903.

Die Renaiffance in florenz und
Rom. Don (£. Branbi, profeffor an ber

UniDerfitdt (ßöttin§en. ^n?ette 2lufla9e.

(ßebeftet 5 211!., yefcbmadüoll ^eb. 6 211!.

,SBir (jaben ein ganj Dortrefflid)e6 ©ud) oor un«, ba«, mit roeifer

Cetonomie ben reichen Stoff bef)errfd)enb , roeiteren Äretfen ber

(Sebilbeten, bie ba« ©ebürfni« empftnben, bie unflerblidje Äunfl

ber italienifdjen Stenaiffance im 3"''iin"""^*>"8 nti' t*i 3"'"

gefd)id)te, Don ber fie abhängig ifi, ju begreifen, nur lebboft

empfohlen roerben fann." (Äcln. 3"tun8- 1900. 91t. 4S6.)

Die Natur in der Kunst. Pon Prof.

Dr. ^. Kofen. 2nit über \00 2lbbilbuncjen.

Pornet^m ^ebunben \2 211!.

,6s ifl ber erfle, mit ^inreic^enben 9Jtitteln unternommene SSer-

iud), ba« Ser^ältnte ber Äünftler jut Statur erfd)öpfenb barju-

ftcOen SRofen fdireibt nicfct bloB für ben tunfibiflcrifdjen

?cad)mann, fonbern er forbert ben gebilbeten 8efer ju einem

®ange burc^ bie ®efd)td)te ber 9}talerei auf, bei bem er i^m

mand)e übenafd)enbe neue ^erfpcftipen unb mandjen tieferen

(Finblicf ju eröffnen roeiB. . .
.' (SreSlauer 3«ttung.)

Hrbeit und Rhythmus. Don Prof.

Dr. Karl Büiier. Dritte, ftar! rermebrte

2tuf[. (Sei?. 7 211!., c>efcbmac!p. yeb. 8 211!.

,5)ie übrige ®emeinbe allgemein ®ebilbeter, . . . bie ficft für

bie ®efamt^it be« felbftdnbigen unb roeitgreifenbtn ÜbtrblicfS

über ben Dieloerfcftlungenen 3"l''n'menfjang oon arbeit unb

9t^ntbmuS aufrid)tig freuen barf, irirb meine« Gradjten« bem
bero5brten Äorfd)er aud) bafür befonber« banfbar fein, iai er

ibr einen roertoollen ©eitrag ju einer $ef)re geliefert ^at, roeltfee

bie ebelflen ®enüffe in unferm armen Stenfdjenleben Dermittelt,

nämlid) jur ?et)re oon ber btnfenben Seobacbtung, nicftt bloft

roeltcrfd)ütternber Sreigniffe, fonbern aucfc alltäglic^et, auf Schritt

uub 5ritt un« begegnenbet ®efd>«&niffe.'

(®. 0. Wapr, ©eil. §. «Og. 3t9-)

Rimmelsbild und ^eltanfchauung
im Ölandel der Zeiten. Don Prof.

Croel5 = Cunb. 2tutorifierte llberfefeuna pon

€. Blod). 2. 2tuflaye. 3n €einn?anb

gefdjmacJpoII .jebunben 5 211!.

,. . . e« ifl eine roabre 8ufl, biefem funbigen unb geiftreidjen

?tü^rer auf bem langen aber nie ermübenben SiJege ju folgen,

ben er un« burd) Slfien, Sfrita unb Europa . burd) aitenum

unb Mittelalter bis berab in bie 9}eu5eit fü^rt. . . . (Js ift

ein SBert au« einem ®up. in gropen 3"ö'n ""^ "''"' ''^^

5?leinlid)teit gefcfcrieben. . . . bem roir einen rec^t groBen Sefer«

frei« nid)t nur unter ben jünftigen ®ele^rten, fonbern auc^

unter ben gebilbeten ?aien roünfdxn. 5>enn e« ifi nidjt nur

eine gefd)id)tlicfte, b. b. ber Sergangenfjeit angebörige ^ragt,

bie barin erörtert roirb, fonbern aud) eine foldie, bie jebem

2*enfenben auf ben ?\tnger brennt. Unb nicht immer roirb über

foldje Singe fo tunbig unb fo frei, fo leibenfdjaftslo« unb

bod) mit folcfcer SJärme gefprodKR unb gcf<ferieb«i, mit e« ^ier

gefd)tef)t. . .
.'

(SB. ?teftle t. b. ^aijzb. f. b. flaff. Sllttrt., ®<idi. u. beutfcfce ?iter.)
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Neue Erscheinungen und neue Auflagen:
Neu. Rupprecht Prinz yon Bayern.

Reiseerinnerungen aus Ostasieii. 441 s. gr. s

mit 33 Abbildungen, in Leinw. 12 M, in Halbfranz 15 M.

Theologie.

9J«" ß hrtll Or^Ht orb. <J5rofeffor ber 3;^eologie an ber

6e;
^« ^»n ^VKm,

uniöerfttät ju SSafel.

arbeitet.
2)cr 5ßrO^|ct ^crcmta. m. neubearBeitete Sluflage.

215 S. gr. 8». ge^. 3.50 SSR, in fieinro. 4.50 m.

«Reu

orbeitet.

ipermonn Strarf, °- ^rofeffor ber S^eotogie an
ber Unioerfitdt ju S3erltn.

2)ic ®enefi8. II. neubearbeitete STuflage. 180 ©. gr. 8».

gef). 3.50 an, in Eeinm. 4.50 W. %\xxä) bal (grfttieinen

bieier SJeuauflagen ift Strad unb 3ö*Icrs ßur^gefafiter

Sommentar ju ben beiligen ©(griffen Sllten unb 9?euen

S^eftamentl trieber öoEftönbig geroorben.

Ermäßigter Preis der 9 Abteilungen des Alten Testa-

ments, wenn auf einmal bezogen: geh. 45 M, in 6 Halb-

frzbdn. 5.5 M (einzeln: geh. 61 M ; geh. 72 M 50 Pf.).

Ermäßigter Preis der 5 Abteilungen des Xeuen Testaments,

tvenn auf einmal bezogen: geh. 30 M, in S Halbfrzbdn.

85 M (einzeln: geh. 29 M .50 Pf : geb. 35 M.). Ermäßigter

Preis für Altes und Xeues Testament, wenn zusammen

auf einmal bezogen: geh. 60 M. : in 9 Halbfrzbdn. 75 M.

S)ic 5lutorttÖt ber »töel. Sec^g Vorträge im @reif§»
malber gerienluri für Se^rer unb 2e£)rerinnen gebalten.
77®. 8». ge^. 80<j5f.

Philologie.

Neu. Walter Judeich, ° Professor a.

Z zu Erlangen.
d. Universität

Topographie von Athen. Mit 48 Abbildungen
im Text und 3 Plänen in Mappe. 416 S. gr. 8".
geh. 18 M, in Halbfranzband 20 M.

^<^" BenedictuS Niese, "• Professor a
ue- "

7.11 Marhiirc
arbeitet

zvi Marburg.
d. Universität

Grundriß der römischen Geschichte, m.
neubearbeitete und vennehrte Auflage. 450 S. gr. 8".

geh. 7.20 M, in Halbfranzband 9 M.

^«»^ Robert Pöhlmann, «• ^J?.^T' *• ^- Universität
1)6- 7 711 MiiiiphfiTlbe

arbeitet
zu München.

Grundriß der griechischen Geschichte.
rn. neubearbeitete und vermehrte Auflage. 307 S. gr. 8".

geh. 5.50 M, in Haibfranzband 7.20 M.

\^^_ Martin Schanz,
be

arbeitet

Neu.

o. Professor an der Universität
zu Würzburg.

Geschichte der römischen Literatur bis
zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. HI. Teü

:

Die Zeit von Hadrian 117 bis auf Constantin 324.
n. neubearbeitete Auflage. 512 S. gr. 8". geh. 9 M,
in Halbfranzband 10.80 M.

Diese vier Werke sind im Rahmen von Iwan von
Müllers Handbuch der klassischen Altertumsunssenschaft
erschienen, über welches ausführliche Prospekte zu
Diensten stehen.

Quellen und Untersuchungen zur latei-

nischen Philologie des Mittelalters

herausgegeben I^udwlff Traube, o- Professor
von 2 I a. d. Uiuver-

sität zu München. Erster Band, 1 Heft:

C TTellniann Privatdozent an der Universität

1 zu München.

f^Pirlnlill« Spfttfll« ^er erste Band, ca. 28 bis

(geheftet). Einzelne Hefte werden nicht abgegeben.

Prospekte zu Diensten.

Neu. Ottlrar TäcAr Gymnalsialdirektor a. D., Honorar-UBKdl OA^viy
Professor a. d. Universität zu Bonn.

Homer und Horaz im Gymnasialunterricht.
211 S. gr. 8". In Leinw. 5 M.

Neu Handbuch des deutschen Unterrichts

an den höheren Schulen i« Verbindung
mit namhaften

Fachgelehrten herausgegeben von

Adolf Matthias, Geh. Ob_ -Eeg.-Rat und vortr.

Z Rat im k. preuß. Kultusmini-
sterium, ca. 12 einzeln abgeschlossene und einzeln
käufliche Bände. Ausführlicher Prospekt zu Diensten;
Zunächst erscheint

Paul Groldscheider, Si^a^E?^^*"'
'" ^^^'

Lesestücke und Schriftwerke, gr. s". in Lein-

wand 9 M.

9ieu.

Geschichte, Ästhetik, Philosophie, Literaturgeschichte.

yieue golge 20. ^a^rgang 1904. 2er ganjen SReibe

XLV. 58anb beraulgegeben von (SuftaD 9ioloff. 412 S. 8».

ge:^. 9 W. 9{eu fiinjutretenben Su6)fribenten roerben bie

§abrgänge 1860—1903, 44 a3änbe, auf SSßunfc^ ju bem
erinäBigten greife bon 160 ÜK. nachgeliefert.

9Jeu. 3(uöuft 9lofeitIe|ner,
^ribatbojent

ju 9Künd|en.
a b. Uniöcrfitdt

ßurfürft ßorl ^Wipp öon ber ^falj unb bie

iüU^j^e S^roge 1725—1729. ge^. 13 2k.

arbeitet

orb. 'JJrofeffor ber ^bilofol'^te an
ber Unioerfttät äu Seipjig.

3teft5etif be8 Xragtfd^Cn. n. tjottftänbig umgearbeitete

Stuflage. ge^. 9 Sät, geb. lo Tt.

Neu. Hiiflolf TTnffer Prfvatdozent an der Universität

Hamanns Sprachtheorie im Zusammen-
hange seines Denkens. Grundlegung zu einer

Würdigung der geistesgeschichtlichen Stellung des

„Magus im Norden". 272 S. 8». geh. 6.50 M.

Neil Heinrich Weber, Dr. phu.

Neue Hamanniana. Briefe und andere Doku-
mente erstmals herausgegeben. 181 S. gr. 8". geh. 10 M.

'•«^"
9Jl. ^ronenbetö, Dr. pwi.

etlöifific 5ßrälubicn. 322

qeb. 6 m.
gef). 5 9R, in fieinttj.

^jf"
9Jl. ßwnenBerg, Dr. pwi.

gelegt.

9Jeu.

^ant. Sein Seben unb feine ßebre. HI. burc^gefe^ene

atuflage. mit «Portrait. 409 @. 8». 3n Seinw. 4.80 9R.

©oct^e» unb Sc^iHcrftubten. föine Santntfung

toiifenic^aftlicfier 9lr=

beiten über bie tlaififdie ßtteratur ber SDeutfc^en, berau§=

geben bon Stöbert SJSeticb, ^rioatbojent an ber Unioerfttät

gfeÄb^ ^. ^tm. ^umt unb mt-

ttenbigteit in @(^iHerg Siramen.
J«J®|;:

9Jeu. 6ugen ^ü^nemann. Dr. phil.. «ßrofeffor, JReftor ber

ftgl. Slfabemie ju «ßofen.

©Ritter. TOit einer äSiebergabe ber StbiUerbüfte öon

Sanneder in Supferbrutf. 614 S. 8". 3n Seinto. geb.

6.50 SSR.

Dr. @rnft ^rnuinann (.g>eibelberg) in einem SeuiUe^

ton ber gronlfurter 3ettung oom 19. Cftober:

„Siefer groge öeroinn unter ben ja^IIofen
giieten ber gur Sabrbunbertfeier Beranftalte«
ten Säüc^erlotterie ift ©ugen tübnemannä
„©exilier".
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Xetie JErsc'heinungen und
JJeu

ouf-

gelegt.

auf'

Xt-u.

Neu.

5S

^

•«6

9Jeu.

ttibert gtelf(^ott>gfq.

^wVl\t. Sem ijeben unb feine «Berfe. ©onb I mit litel-

flrooüre. 9. u. 10. «ufloi^e: 27.-83. Saufenb in üeinro. qeb.

6 a», in ^albfalbleberbanb 8.50 W. «anb II mit litel-

graoüre. 8. u. 9. «uflage: 24.—30. Jaufenb in Üeinro.

geb. 8 9K, in ^alblolbleberbanb 10.50 W.
„S8ielfc^ott)4fq8 ©oet^e gebort in jebel Seutfe^en <•«"*'

ber überhaupt fäfeig ift, läoetbe geiftig mitjubefißen.

"

(3:ec ftunftoart)

Sf^tScr. Sein Seben unb feine SBerfe. SSonb I mit

liielgraoüre. 3. u. 4. Sluflage; 7.— 12. Jaufenb in fieinro.

geb. 6 SSi, in jpalbfalbleberbanb 8.50 W. «anb U er--

ft^eint im ^pcrbft 1906.

„So mögen bie Seuticbcn fic^ freuen, baö fie je^t jroei

na* S^arftellung unb Suiftattung ein^eitlidie unb einanber

ergänienbe 93iograpbien befi|sen, in benen bie Tioiluren
i^nen fegnenb ju Jpöu?)ten fielen. . . ."

Xäglic^e äüunbfc^au.

Hermann Zumpe.

Persönliche Erinuerung'en nebst Mittei-

Inng'en aus seinen Briefen und Taarebuch-
blättern. Mit Geleitwort von Ernst von Possart.

Mit Portrait in Gravüre. 176 S. gr. 8». kart 5 M,
geb. 6 M.

•Keu. ^ns^tt^ $iin,Ut, $Tofefior für germanifc^e S»jra(^en

unb fiiteraturen an ber Slfabemie

für Sojial= unb iianbeleroiffenfdiaften ju granffurt a 9R.

3Äorr^cn, Soge unb liicl^tung. 56 s. s». geb. 1 9K.

Statuen deutscher Kultur, herausgegeben
von Will Vesper.

I. Die Germania des Taeitus. Sf.?*^*»
""""^

WiU Vesper.

Leicht geb. 1.20 M, in Ganzleder 3 M.

Diese Übersetzung wird den eigenartigen Reiz des
vielgenannten, wenig bekannten Werkes endlich auch
dem Laien vermitteln.

^ n. Hartmami von Aue, Der arme

V Heinrich. Neudeutsch von Will Vesper. Leicht

.^ 1 geb. 1.60 M, in Ganzleder 3 M.

Diese nachdichtende Übersetzung gibt die Schlicht-

heit und den Adel der Hartmannschen Kunst vortreflf-

lich wieder, die auch das zitterndste Zucken der Herzen
zu holder Harmonie bändigt.

III. Das Hohelied Salomonis in 43

Minneliedern, ^'l^'^^'i^^f •!
von WUl Vesper Leicht

geb. 1.20 M, m Ganzleder 3 M.

„Ein Juwel unserer Sprache" (Herder). Kleine kost-

bare Kristalle einer großen Liebe. Diese erste Über-
setzung ist der Originale würdig.

IT. Luthers Dichtungen,

Leicht geb. 1.80 M, in Ganzleder 3.50 M.

Die Wucht zorniger Kampflieder. HerzentquoUenc
herzbetäubende Innigkeit des Glaubens. Feiner nach-
spürender Geist, der Rhythmus und Seele alter Psalmen-
dichter, die keusche Liebesbrnnst des Hohenlieddichteis

und die melancholische Weisheit des Predigers gleich

stark nachschafft.

ausgewählt von
Will Vesper.

Zur tieuen deutschen Kultur.

äSoIt^er eiofjen.

ß^riftua ^eutc alS unier Seitgenoffe. IV. unbetdnberter

aibbrucf. TS S. 11.8". Seicht geb. 1 TO.

'*^«
gttbnrie bon Stilloser.

Dimeres Seben. seiest geb. 1.20 9R.

•iicu.

«eu
auf'

gelegt.

9Jeu

auf'

gelegt.

9?eu

auf=

gelegt.

Neu.

9?eu

auf:

gelegt.

9ieu.

«eu.

neue Aufhujen:

Dr. 3o()onneg ^ttillcr.

Sir 93rr8prebtgt orrbtutfc^t nnb orrgegrntoärttgt.
I. autlage 1.— M. lauifnb. gfb. 8 SW. tn Vetnro. geb.

4 W, in öan,jlfber 5.50 3R.

92ic^t unerfüQbare Sittengefe^, fonbnn bie 9IatnT«
geie^e aQeS mabrbaft menfdtli^en SeinI unb Gerben«
lägt un^ Dr. 3obanne4 StüOrr in bieirr Serbeutf^ung
unb Sergegenndrtigung ber uni aOen fo geläufigen unb
bo4 fo fremben £}orte C^nfii erteiraen.

Dr. 3o^ottne8 ^fiaer.

Sott ben CueDen beS L'ebenS. 7 auffi»e. iL «nf'
läge: 4.-6. lauienb. ge^. 3 W, in Uem». geb. 4 1R, in

©anileber 5.50 TO.

Dr. ^o^onucg ')MUt.

iBemr unb SteDung ber «^rau. ein «u4 für
TOänner, SiäbAen unb Kütier. 9Rit Sudiit^mud oon
aWarianne giebler. IIL «uflage: 11.— 15. Zaufenb. grl^

2 TO, in üeiniD. 3 m, m geber 4.50 TO.

t^mUCnttOft. ®et>(Utfen für SDIdnner, Sldb^en unb

5. unoeränb. Ofeubrud : 10.—12. Zaufenb. fieit^t geb. 1.80 OT.

.,. . äSie ban{bare 3Borte ^icibi ic^ fc^on Don grauen
über bie4 Su(^ gehört D. SKartin 'RaXx in ber 4rift>

ließen SBelt.

Schöne Literatur.

Wilhelm Langewiesche.

. . und wollen des Sommers warten . . (Verae).

Leicht geb. 1.80 M. in Ganzleder 3 M.

äSÜ^elm gongemtefc^e.

„^lattegg.'' 6tn 2!anl cmi bem 9SaIbe (Serie).

aSit Su(^fcömucf Bon 3Jub. Sdiiefi!. 3n Seinro. geb. 2.40 8K.

^iidi raer fonft gebunbener äiebe ferner jugönglid), roirb

an ben beiben ©ebic^tbüdiem be« grauentroft = Serfoffers
Diele 5reube erleben.

&r}ä^Iungen auS bem 9tteä: l'ubtotg tittb %nnt'

marte. ^tibc gut, aUti gut. vnt «tieem unb
Sucbft^muct oon ^ane Söfim. 3" iieinw. geb. 3.50 iR.

3n tdnblic^ beiierera Seftgcioünbe feiern jroei ber beften

(Srjdblungen eineä nod) ju roenig befannten KeifterS

beutfier jpeimotlunft ^ier ibren fünfjigften @eburtStag.

«"• mH ajc8|jcr.

Ser ©egeit. Siedlungen. 3Rit Sucbfimud öon fidte

iäSaentig. 78 S. 3n fünftlitfiem ^appbanb 2.40 3R.

3;ie Idglidie aJunbidian fübne bie« ®ebid)tbu4 bunft

ein beionbere? JeuiUetrn ein, roorin e# u. a bteB

:

„. . unerbörte ©unber jener bw^fien Se^önbeit, bie ju-

gleich 9{n^e unb dibqt^mu«, »unfi unb Sinfalt i^'

^anl bon äBtnterfelb.

©ebij^te. 68 S. üeicbt geb. 1.50 5R.

Zer al* einer ber beften fienner ber lateinif^en Siteratur

be« Wittelalterl gef(fiä|te 3?en'affer bietet bier eine firenge

Äuäroabl eigener ©ebidjte, bie jumal na* bem tragifcben

enbe bes trefflichen ©elebrten einem lebbofien 3nterefie

begegnen bürfien. cf. ba« SJeferat oon jpermann *fi(^ in

9h:. 40 ber Jeutfeften Siteraturjeitung.

F'ir lu' Jugend.

*^" 9l0mtf(^e (§CJd)t(^te, noA ben Cuenen erjdbü mm

oröettet.
j^^ ^^^^ ^.^uDwig !}{ot^, m IL «uflage berauä-

aegeben oon Dr. »bolf

SBeftermaner. 111. burcögeiebene 'Auflage.

SKit 16 Idfeln Portrait« natb «uJroobI beä ^nrn
Dr. 3. Sieoeling com tgl. iKuieum für @tj»aboüffe

SRüncben, 8 Safein Selonftruttionen unb •JRünjen, 3 2anb'

{arten, ca. 700 S. gr. 8». 3n 2einB>. geb. 6 9».
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C. F. AMELANGS VERLAG IN LEIPZIG.
Von den

Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen
erschien vor kurzem der längst erwartete und durch die Ereignisse in Kußland in den Mittelpunkt des litterarischen

Interesses gerückte

IL Band: Geschichte der russischen Litteratur von Prof. Dr.

Alex. Brückner (Berlin).
P^ds: broschiert M. 7.50;Jn^Leine^n^geb.M.S.SO

Wurde der erste Band unserer Sammlung, die „Geschichte der poln. Litteratur" von Prof. Dr. AI. Brückner,

von maßgebender Seite mit den Worten begrüßt:

„daß derart die Litteraturgeschichten der Zukunft beschaffen sein werden, keine ästhetischen

Auseinandersetzungen, sondern an Land und Leute ihrer Kultur und Geschichte die Litteratur-
erzeugnisse anknüpfend und erklärend",

so ist kein Zweifel, daß die „(beschichte der russischen Litteratur" berufen ist, uns einen tiefen Einblick in

die Volksseele unseres östlichen Nachbarreiches zu gestatten, für die ganze politisch - soziale Entwicklung der Russen

uns den Schlüssel in die Hand zu geben.

Der Verfasser tritt an den Gegenstand nicht vom ästhetischen Standpunkte heran, mag er noch so oft ästhetisches

Urteil mit einfließen lassen. Verzichtet doch der russische Schriftsteller von vornherein auf jegliche ästhetische

Wirkung, auf das Schaffen bloßer Kunstwerke zur Bewunderung der Menge und zu ihrer Zerstreuung. Einen höheren

Beruf strebt diese Litteratur an: Sie will Lehrmeisterin des Volkes sein, ihm die Ideale und Wege dazu weisen, sie

ist eine vorwiegend tendenziöse, aufklärerische, anklägerische.

Von demselben Verfasser erschien bereits früher:

Band I: Geschichte der polnischen Litteratur. Prds brosch. m. 7.50, geb. m. s.so.

Im Laufe des Jahres erschienen ferner:

Band IX: Geschichte der indischen Litteratur von Prof. Dr. m. wintemitz (Prag).

"Halbband. Brosch. M. 3.7 5.

Band X: Geschichte der japanischen Litteratur von Prof. Dr. k. Florenz (Tokyo).

1. Halbband. Preis M. 3.7 5.

Zu beziehen durch alle Buchhandlunsen.

\
Vertag tiott $reitf0|if und Oörtet in Sei|isi0

gelir Da^n

£)ie ©ermanen
fßotfötümlic^e ©arflflluttgen

auä ©ffc^td^ff, gte^t, Sßirtfd^aft unl» Äuttuc

116 ©. 8°. «rofc^. 3.—, in ?ntDb. geb. 4.—

SlUcä, iro§ %tl\ic 2)a^n fd^reibt, f)ot feine SBurgeln in unserer germanifd^en 35otjeit unb ift burd^roe^t öon

jenem ec^t baterlänbifd^en (Seifte, ben er in bie SBorte gefo§t ^at: „@§ bleibt babei, ha§ f)öd)ftc ®ut be§

2)cutfc^en auf Srben ift fein beutfc^e^ 5ßoIf felbft!" ißom Slnfang bis anä @nbe ber ©arfteüung ertennt

man baS 33eftreben, aü bie Eingebung unb ?iebe, bie ber SSerfaffer felbft für ben ©toff ^egt, anäj bem Sefer ein»

guflößen. 9lamentli(f) auf bie ©c^ilberung ber ©ötterle^rc, i^re Segrünbung au§ bem ^oll§ä)axattex unb i^re

SSergleic^ung mit ber gried^ifd^=römif(^en ^^tl^ologie barf in biefer §tnficl)t üertt)iefcn werben.

^ür alle SSatetlanböfteuttbe
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Verlag von B. 6. Teubner in Leipzig.

Einleitung in die Funktionentheorie.

Von

O. Stolz, und J. A. Omeiner,
Professor in Innsbruck. Professor in Prag.

2., umgearbeitete und vermehrte Auflage der von den Verfassern in der „theoretischen Arithmetik" nicht

berücksichtigten Abschnitte der „Vorlesungen über allgemeine Arithmetik" von 0. SroLZ.

2 Abteilungen in einen Band gebunden. Mit 21 Fig. im Text. [X u. 598 S.] gr. 8. 1905. geb. n. M. 15.—

Erste Abteilung. Mit 10 Figuren im Text. [VI u. 242 S.] gr. 8. 1904. geb. n. M. 6.-

Z weite Abteilung. Mit 11 Fig. im Text. [VIII u. S. 243— 598.] gr. 8. 1905. geb. n. M. 9.—

Schon in der „theoretischen Arithmetik" wurde die eindeutige Funktion einer reellen Veränderlichen

eingeführt und verwendet
;
jedoch auf die Erklärung der Stetigkeit einer solchen Funktion brauchte dort nicht

eingegangen zu werden. Nunmehr tritt dieser Begriff in den Vordergi^nd. Dabei kann die unabhängige
Veränderliche sowohl reell, als auch komplex sein. Im Falle eines komplexen Argumentes gelingt es, eine

Klasse von Funktionen zu bilden, wofür eine wirkliche Theorie geschaffen werden kann. Nach AVeierstraß
sind dies die monogenen analytischen Funktionen.

Die „Einleitung" zerfällt in die folgenden Abschnitte: I. Die reelle Veränderliche und ihre reellen

Funktionen. II. Reelle Funktionen von zwei und mehr reellen Veränderlichen. III. Komplexe Veränder-

liche und Funktionen. IV. Die ganzen rationalen Funktionen. V. Die ganzen Potenzreihen. VI. Kriterien

für Konvergenz und Divergenz von unendlichen Reihen. VII. Die monogene analytische Funktion einer

Veränderlichen nach Weierstraß. VIII. Die Kreisfunktionen. IX. Die unendlichen Produkte. X. Die end-

lichen und XL die unendlichen Kettenbrüche.
Vom IV. Abschnitte an wird, soweit dies nach der Natur der Sache möglich ist, ein Unterschied

zwischen reellen und komplexen Werten der Veränderlichen und Konstanten nicht mehr gemacht, wodurch
eine wesentliche Vereinfachung der Darstellung erzielt wird. — Der VII. Abschnitt ist neue Zugabe zur

ersten Bearbeitung der übrigen Abschnitte in den „Vorlesungen über allgemeine Arithmetik" von Stolz.

Sämtliche Abschnitte sind mit zugehörigen Übungen versehen. Das Werk wird in zwei Abteilungen

erscheinen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Encyklopädie der Elementar-Mathematik.

Ein Handbuch für Lehrer und Studierende von

Heinrich Weber, und Joseph Wellstein,
Professor in Straßburg Professor in Strafiborg.

In drei Bänden.

I. Elementare Algebra und Analysis. [XIV u. 447 S.] gr. 8. 1903. In Leinw. geb. M. 8.—

II. Elementare Geometrie. Bearbeitet von H. Weber, J. Wellstein und W. Jakobsthal. Mit 280 Text-

figuren. [XIV u. 600 S.j gr. 8. 1905. In Leinw. geb. M. 12.--

III. Anwendungen der Elementar-Mathematik. [ü. d. Pr.]

Das Werk verfolgt das Ziel, den künftigen Lehrer auf einen wissenschaftlichen Standpunkt zu

stellen, von dem aus er imstande ist, das, was er später zu lehren hat, tiefer zu erkennen und zu er-

fassen, und damit den Wert dieser Lehren für die allgemeine Geistesbildung zu erhöhen. — Das Ziel

dieser Arbeit ist nicht in der Vergrößerung des Umfanges der Elementar-Mathematik zu ersehen oder

in der Einkleidung höherer Probleme in ein elementares Gewand, sondern in einer strengen Begründung
und leicht faßlichen Darlegung der Elemente. Das Werk ist nicht sowohl für den Schüler selbst, als

für den Lehrer und Studierenden bestimmt, die neben jenen fundament. Betrachtungen auch eine für

den praktischen Gebrauch nützliche, wohlgeordnete Zusammenstellung der wichtigsten Algorithmen

und Probleme darin finden werden.

„Daß ein Hochschullehrer von der Bedeutung des Verf. die Elementarmathematik von höherer

Warte aus behandelt und mustergültig darstellt, ist selbstverständlich. Jeder Lehrer, jeder Studierende

muß das Werk, welches nicht nur in methodischer, sondern auch in systematischer Hinsicht von Be-

deutung und daher eine wichtige Erscheinung der elementaren mathematischen Literatur i«t,

besitzen und studieren." (Ztschr. f. lateinl. höh. Schulen. XV. 8.)
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Terlä.g von B. O. Tenbner in Ijeipzig.

ARCHIV FÜR RELIGIONSWISSENSCHAFT.
UNTER MITREDAKTION VON

H. USENEK, H. OLDENBEKG, C. BEZOLD, K. TH. PßEUSS
HERAUSGEGEBEN VON

ALBRECHT DIETEEICH.

VIII. Band. 1905. Jährlich 4 Hefte zu je etwa 7 Druckbogen.

Preis für den Jahrgang Ji 16.—

;

mit der „Zeitschriftenschau" der Hessischen Blätter für Volkskunde Ji 20.—

.

Das , Archiv für Religionswissenschaft" will zur Lösung der nächsten und wichtigsten auf diesem Gebiete

bestehenden Aufgaben, der Erforschung des allgemein ethnischen Untergrundes aller Religionen, wie
der Genesis unserer Religion, des Untergangs der antiken und des Werdens des Christentums, ins-

besondere die verschiedenen Philologien, Völkerkunde und Volkskunde und die wissenschaftliche

Theologie vereinigen. Der Aufgabe der Vermittlung zwischen den verschiedenartigen Forschungsgebieten soll die

Einrichtung der Zeitschrift besonders entsprechen. Neben der I. Abteilung, die wissenschaftliche Abhandlungen
enthält, sollen als II. Abteilung Berichte stehen, in denen von Vertretern der einzelnen Gebiete kurz, ohne
irgendwie Vollständigkeit anzustreben, die hauptsächlichsten Forschungen und Fortschritte religionsgeschichtlicher

Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche hervorgehoben und beurteilt werden. Regelmäßig sollen in fester Verteilung

auf zwei Jahrgänge wiederkehren Berichte aus dem Gebiete der semitischen (C. Bezold mit Th. Nöldeke,
Fr. Schwally, C. H. Becker), ägyptischen (A. Wiedemann), indischen (H. Oldenberg), klassischen
(H. Usener, A. Dieterich, A. Furtwängler), germanischen Philologie (F. Kauffmann) und der

Ethnologie (K. Th. Preuß). Gelegentlich sollen in zwangloser Auswahl und Aufeinanderfolge Berichte über

andere Gebiete ihre Stelle finden, so über christliche Legendenliteratur und -forschung(H. Usener), über neugriechische

Volksreligion (N. G. Politis u. Bernh. Schmidt), über keltisch-germanische Religion (M. Siebourg), über slawische

Volksreligion (Javorsky), über russische Volksreligion (L. Deubner). Die III. Abteilung soll Mitteilungen
und Hinweise bringen, durch die wichtigere Entdeckungen, verborgenere Erscheinungen, auch abgelegenere und
vergessene Publikationen früherer Jahre in kurzen Nachrichten zur Kenntnis gebracht werden sollen, ohne daß auch
hier irgendwie Vollständigkeit angestrebt würde.

H. HAESSEL VERLAG in LEIPZIG.

Die Bhas:aTadgftä aus dem Sanskrit übersetzt mit einer Ein-
leitung über ihre ursprüngliche Gestalt, ihre Lehren und ihr

Alter von Bichard Garle. 1905. gr. 8". (159) . Ji 4.—.

Die Sämkhya- Philosophie. Eine Darstellung des indischen
Rationalismus. Nach den Quellen bearbeitet von Bich. Garhe.

(1894.) gr. S". (Vm, 347.) J( 6.—.

Paninis Grammatik. Herausgegeben, übersetzt, erläutert und
mit verschiedenen Indices versehen von Otto BühfUngk.
1887. gr. 80. (XX, 480 u. 358.) Ji 60.—.

Brnno Liehich, Päninl. Ein Beitrag zur Kenntnis der indischen
Literatur u. Grammatik. 1891. gr. S". (162.) . M 10.—.

Khandogjopanishad. Kritisch herausgegeben und übersetzt

von O. Böhilingk. 1889. gr. 8". (X, 108 u. 93.) Ji 6.—.

— Übersetzung apart von O. Böhtlingk. 1889. . J( 5.—

.

In der Meinung, daß die Übersetzung dieser Upanishad
auch Nichtkennem des Sanskrits, die sich aber für das
indische Altertum interessieren, willkommen., sein würde , hat

die Verlagsbuchhandlung geglaubt, die Übersetzung auch
ohne.. Original in einer kleinen Anzahl von Exemplaren
der Öffentlichkeit übergeben zu dürfen.

Dandins Poetik (Kävjädar^a). Sanskrit und Deutsch, heraus-

gegeben von 0. BöÄtKjigfc. 1890. gr. 8». (XII,138.) .^^10.—.

L. von Schroeder, Indiens Literatur nnd Cnltnr in histo-

rischer Entwickelung. Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen,
zugleich als Handbuch der. indischen Literaturgeschichte,

nebst zahlreichen in deutscher Übersetzung mitgeteilten Proben
aus indischen Schriftwerken. 1887. gr. 8». (VH, 785.)

Ji 18.—.

L. TOn Schroeder, Worte der Wahrheit (Dhammapadam).
Eine zum buddhistischen Kanon gehörige Spruchsammlung.
1892. 8". (XXn, 150.) Ji 3.—.

Hltopadesa, ausgewählte Fabeln im Urtext., (in lateinischer

Umschrift) nebst metrischer deutscher Übersetzung von
A. BoUz. 1868. 8". (IV, 75.) ^ . . M 1.—

.

Moral-Philosophie des Morgenlandes, aus persischen Dichtem
von Oscar Freiherm von Schlechta-Wssehrd. Mit 10 Illu-

strationen. 1892. 8 0. (Xn, 216.) Ji 3.—.

Böhtlingk, Otto. Sanskrit - Chrestomathie. U. gänzlich

umgearbeitete Auflage. 1877. 8 0. (II, 372.)

Erhöhter Preis Ji 10.—.

PrivatSekretärin.
Intelligente gebildete jüngere Dame wünscht Stellung

als Sekretärin bei Diplomaten oder Gelehrten.

Offerten an die Redaktion unter A. R.

Billige Bücher
imdea Sie im iUustrietten Bucüer-
katalog.

I 33. I Jahrgang', ca. BOB
Seiten stark nratis durch

J.M.Spaeth, Berlin C.Q,
gegenupei' gern Katnnause. uegr. Ina*.

J

lierlag von ß. ®, deubner in £eip|ig.

in BEtEraborf b.

Beumarft i. 3.:

fottcs Port mh futl)ers fel)r'.

(Eme nBUß, hurjgßfa|fß jufammBn^ängßttbß

unb prakftfc^E Jlu3slßgun0 bßg Blßinen

^afßi^tsmu0 D. Marftn %nil)zxs.

[II u. 192 @.] gr. 8. 1900.

ge^. M 3.—, geft^madöott geb. JC 2.60.

asiefeS ^ilfgBuc^ für ben SatectiiSntuSunterric^t, ba§ au§ ber ^raji«

ertoat^yen ift unb auf langjäfirtgen etnbringenben ©tubien Berul^t, fuc^t

ben inneren guiininienfiitng ^^^ ganjen fiatec^t§mulftoffe§ unb auc^

ber einäelnen 2:eile jebeS $auptftütle§ möglt(f|ft fürs unb flor äum

aiuäbrud au Bringen. (£§ wirb allen ebangelijc^'Iutöertfc^en ©eiftlic^en

unb Seörem toiUIommen fein.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Ber'in und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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A. Hortzschansky, Bibliographie

des Bibliotheks- und Buchwesens.
I. Jahrg. {Gottfried Zedier. Biblio-

thekar an der Landesbibliothek, Dr.,

Wiesbaden.)

Katalog I des Antiquariats von Martin
ßreslauer in Berlin.

Sitzungsherichte der Kgl. Preuß. Akademie
der Wissenschaften.

Theologie und KIrohenwesen.

H. Schrörs, Kirchengeschichte und
nicht Religionsgeschichte;

C. Giemen, Die religionsgeschicht-

iiche Methode in der Theologie.

(Hans V. Schubert, ord. Univ.-Prof.,

Konsistorialrat Dr. theol., Kiel.)

Liturgische Bibliothek. Samm-
lung gottesdienstlicher Bücher aus

dem deutschen Mittelalter. Hgb.
von A. Schönfelder. I. Bd. (Fer-

dinand Kattenbusch, ord. Univ.-

Prof. , Geh. Kirchenrat Dr. theoL,

Göttingen.)

Philosophie.

W. Frey tag, Ober den Begriff der

Philosophie. (Alexius Meinong,
ord. Univ.-Prof. Dr., Graz.)

Ernst Freiherr von Feuchtersieben.
Aphorismen. Zusammengestellt von C-

Schroeder.

Unterrlohtswesen.

R. Seyfert, Vorschläge zur Reform
der Lehrerbildung. (Eduard Claus-

nilzer, Seminaroberlehrer Dr., Ora-

nienburg bei Berlin.)

W. Rein, Pädagogik im Grundrifs. 4, Aufl.

3. Kunsterziehungstag (Forts.).

Allgemeine und orientalisohe Philologie

und Llteraturgesohiohte.

P. Paez S. J., Historia Aethiopiae.

Liber I et II. (Franz Praetorius,

ord. Univ.-Prof. Dr., Halle.)

J. Chotzner, Hebrew Humour and other
Essays.

Qrieohisohe und latelnlsohe Phllologia

und Llteraturgesohiohte.

R.Schuetze, Juvenalis ethicus. (Lud-

wig Friedländer, ord. Univ.-Prof.

emer. , Geh. Reg.- Rat Dr., Strafs-

bürg i. E.)

R. Renner, Das Kind. Ein Gleichnismittel

bei Epiktet.

Deutsche Philologie und Llteraturgesohiohte.

Nachtwachen von Bonaventura.
Hgb. von H. Michel. (Oskar F.

Walzet, ord. Univ.-Prof. Dr., Bern.)

Fr. Seiler, Die Entwicklung der deutschen
Kultur im Spiegel des deutschen Lehn-
worts. I. 2. Aufl.

Englische Philologie und Llteraturgesohiohte.

Fr. W. Moor man, The interpretation

of nature in English poetry from
Beowulf to Shakespeare. (Richard
Wiilker, ord. Univ.-Prof., Geh. Hof-

rat Dr., Leipzig.)

Romanisohe Philologie u. Llteraturgesohiohte.

Fr. Abraham, Über Quellen und
Mundart des delphinatischen Myste-

riums: 'Istoria Petri et Pauli'. (Ed-

mund Stengel, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Greifswald.)

F. Brunot, Histoire de la langue fran9aise

des origines ä 1900. T. L

Allgemeine und alte Qesohlohte.

J. P. .Mahaffy, The Progress of

Hellenism in Alexander's Empire.

(Friedrich Wilhelm Frhr. von

Bissing, Univ.- Prof. Dr., München.)

F- A. Stückelberg, Aus der christlichen

Altertumskunde.

ittelalterliohe und neuere Qesohlohte.

El Emperador Carlos V y su
|

Corte segün las cartas de Don
]

Martin de Salinas, embajador del

Infante Don Fernando (1522— 1539).

Con introducciön , notas e indices

por Antonio Rodriguez Villa. (Ca-
mille Pitollet, Prof. agrege de l'Univ.

de France, z. Z. Hamburg.)

Friederich, Der Herbstfeldzug 1813.

2. Bd. (i4«^«s/ A'eiw, Generalmajor
a. D., Berlin.)

P. Granie, De Fanden regime ä tbermi-
dor.

46. Pienarversammlung der Hittor. Kommittion
hei der Kgl. Bayr. Akad. d. Wi$i. (SchL).

Staats- und Reohtswissensohaft

H. Wopfner, Beiträge zur Geschichte

der freien bäuerlichen Erbleihe

Deutschtirols im .Mittelalter;

Derselbe, Freie und unfreie Leihen

im späteren Mittelalter;

Derselbe, Das Tiroler Freistiflrecht.

(Alfred V. Wretsckko, ord. Univ.-

Prof. Dr., Innsbruck.)

P. Loh mar. Über Reform und Vereinheit-
lichung unserer Arbeiterversicherung.

athematik und laturwissensohaftsa.

Cb. Joret, Les plantes dans l'anti-

quite et au moyen äge. I: Les

plantes dans l'Orient classique.

2: L'Iran et l'Inde. (Julius Jolly.

ord. Univ.-Prof. Dr., Würzburg.)

f G. Hauck, Lehrbuch der Stereometrie.
9. Aufl. hgl). von V. KommerelL

Fr. Barth, Die zweckmäfsigste Betriebs-
kraft. L II.

Medizin.

L. Ascher, Der Einfiufs des Rauches auf
die Atmungsorgane.

Kunstwissensobaftea.

B. Salin, Die altgermanische Ticr-

omamentik. (Josef Strzygowski,

ord. Univ.-Prof., Hofrat Dr., Graz.)
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

BIBLIOTHECA
SCRIPTORUM GRAECORUM
®® ET ROMANORUM ms TEUBNERIANA

Die „Bibliotheca Teubneriana" stellt sich die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse

der griechischen und römischen Literaturen in wohlfeilen Ausgaben zu veröffentlichen, soweit dies für die

Wissenschaft oder die Schule wünschenswert ist. Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neuesten

Ergebnissen der kritischen Forschung, über welche die beigefügte adnotatio critica, die sich zumeist unter dem

Text befindet, Auskunft gibt. Neue Bände werden fortgesetzt weiter vorbereitet und ausgegeben, veraltete Aus-

gaben werden durch neue verbesserte ersetzt. So bietet die Bibliotheca die umfangreichste auf der Höhe wissen-

schaftlicher Kritik stehende, dabei wohlfeilste Sammlung klassischer Autoren dar.

Die Sammlung umfasst zur Zeit gegen 550 Bände zum Preise von ca. 1600 Mark, die

bei einmaligem Bezüge zum Vorzugspreise von ca. 1200 Mark abgegeben werden.

Nachstehend sei auf die neuen Erscheinungen hingewiesen. Ein vollständiges

Verzeichnis enthält Teubners philologischer Katalog, der Interessenten umsonst und

postfrei geliefert wird.

Alciphronus Rhetoris epistularum libri IV. Ed. M.

A. Schepers. Accedunt duae tabulae phototypicae.

geh. Ji. 3.20, geb. J(. 3.60.

^ntonini, Marci, imperatoris commentariorum
quos sibi ipsi scripsit libri XII. Iterum rec. I.

Stich, geh. Ji. 2.40, geb. J(. 2.80.

Äppiani historia Romana. Rec. L. Mendelssohnii.

^Ed. II cur. P. Viereck. Vol. II. geheftet A. 6.—,

geb. JC. 6.60.

^pulei opera quae supersunt. Vol. II. Fase. I. Apulei

Platonici Madaurensis pro se de magia liber (Apologia).

Rec. R. Helm. geh. J6. 2.40, geb. .«. 2.80.

Äugustini, Sancti Aurelii, Episcopi, de civitate Dei

libri XXII. Tertium recognovit B. Dombart. Vol. I:

Üb. I—XIII. Vol. n: Lib. XIV—XXII. geh. jeJt. 3.—,

geb. je c/Ä:. 3.60.

rviodori bibliotheca historica. Edd. Bekker-Din-

^'dorf- Vogel, 5 voll. Voll. I-III. geh. je .^. 6.—,

geb. je Ji. 6.60. Vol. IV. Rec. C. Th. Fischer, geh.

J(. 6 —
,

geb. <M. 6.60. Vol. V. [U. d. Pr.]

r|onati, Aeli, quod fertur commentum Terenti.

Accedunt Eugraphi commentum et Scholia Bembina.

Rec. P. Wessner. Vol. I. geh. M. 10.—, geb. JC. 10.80.

Vol. II. geh. .«. 12.—, geb. J6. 12.80.

rkonati, Tiberi Claudi, Interpretationes Vergilianae.

Ed. H. Georgii. Vol. I: Aeneidos Libri I— VI. geh.

M. 12.—, geb. M. 13.—

/georgii Acropolitae opera rec. A.Heisenberg. Vol.

^I. geh. M. 8.—, geb. <M. 9.—. Vol. II. geh. Jt. 3.60,

geb. M. 4.20.

i^rani Liciniani quae supersunt. Recognovit et

apparatu critico instruxit M. Flemisch. geh. Ji. 1.—

,

geb. Ji. 1.30.

Uerondae mimiambi. Novis fragmentis auetos quar-

tum edidit O. Crusiüs. Accedunt Phoenicis coro-

nistae, Mattii mimiamboram fragmenta, Mimorum frag-

menta et Specimina varia nuper reperta. Editio minor,

geh. Ji. 2.40, geb. M. 2.80.

IWTonii Marcelli de conpendiosa doctrina libros

XX Onionsianis copiis usus ed. W. M. Lindsay. Vol.

I— III: libri I—XX et indices. geh. Ji. 17.20, geb.

M. 19.-

HavOavCov 'KXXaSoi; iiepff)Y*'l'3tc. Pausaniae

Graeciae descriptio. Rec. Fr. Spiro. Vol. I— III libri

I—X et index, geh. J6. 7.60, geb. Ji. 9,20.

IloXvßCov [(fzOQcac. Polybü historiae. Editio-

nem a L. Dindorfio curatam retractavit Th. Büttner-

Wobst. Editio altera. Vol. I. geh. Ji. 4.40, geb.

J(.5.~ Vol. II. geh. M. 4.40, geb. J(. 5.— Vol. III.

geh. M.A.AQ, geb. JC.b.- Vol. IV. geh. J6.b.—,

geb. JC. 5,60. Vol. V (Appendix), geh. JC. 2.40,

geb. JI. 3.—

procopii Caesariensis opera omnia. Rec. J. Haury.

Vol. I: De bellis libri I—IV. Opus ab Academia

Regia Bavarica praemio Zographico ornatum. geh. Ji. 12.—,

geb. Ji. 12.60. Vol. II. De bellis libri V—VIII. geh.

Ji. 12.—, geb. Ji. 12.60.

ntolemaei, Claudii, opera quae exstant omnia.

Vol. I ed. J. L. Heiberg. Pars I, libros I—VI con-

tinens. geh. Ji.8.— ,
geb. Ji 8.60. Pars II, libros

VII-XIII continens. geh. Ji. 12.-, geb. Ji. 13.-

Quintiliani

Maiores.

Ji. 12.60.

quae feruntur Declamationes XIX:

Ed. G. Lehnert. geh. Ji. 12.—
,

geb.

Cenecae, L. Annaei, tragoediae recc. R. Peiper

et G. Richter. Peiperi subsidiis instr. denuo edendas

curavit G, Richter. geh. Ji. 5.60, geb. Ji. 6.20.

opera quae supersunt. Vol. I. Fase. I. Dialo-

gorum libros XII ed. E. Hertnes. geh. Ji. 3.20, geb.

Ji. 3.80.

Ifegeti Renati digestorum artis mulomedicinae libri.

^Ed. E. Lommatzsch. geh. .H. 6.—, geb. Ji. 6.60.
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Brunot, Histoire de la langue francaise.
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Granie, De l'ancien regime a thermidor.
(2879.)

Hauck, Lehrbuch d. Stereometrie. (2891.)

Hortzschansky, Bibliographie d. Biblio-
theks- u. Buchwesens. (2845.)

Joret, Les plantes dans l'antiquite. (2889.)
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Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Adalbert Hortzschansky [Bibliothekar an der Kgl.

Bibliothek zu Berlin] , Bibliographie des
Bibliotheks- und Buchwesens. I. Jahrgang:

1904. [Beihefte zum Zentralblatt für Biblio-

thekswesen. XXIX.] Leipzig, Otto Harrassowitz,

1905. VIII u. 133 S. 8°. M. 5.

Seit dem Wechsel in der Leitung des Zentral-

blattes für Bibliothekswesen wird die früher ohne

weitere Ordnung am Schlüsse jedes Heftes dieser

Zeitschrift aufgeführte neu erschienene Literatur

zum Bibliotheks- und Buchwesen systematisch

gegliedert und dadurch übersichtlicher zusammen-

gestellt. Aus diesen monatlichen Übersichten ist

die vorliegende erste Jahresübersicht erwachsen,

deren Erscheinen mit grofser Freude begrüfst

werden mufs. Sowohl ihrem Bearbeiter A. Hortz-

schansky als auch ihrem eigentlichen Urheber P.

Schwenke, dem jetzigen Leiter des Zentralblattes,

gebührt dafür der Dank und die Anr^rkennung

aller Fachgenossen. Denn wir sind mit dieser

Bibliographie um einen längst erwünschten zu-

verlässigen und leicht orientierenden Führer durch

die Literatur des Bibliotheks- und Buchwesens

bereichert worden. Die der Bibliographie zu-

grunde gelegte systematische Ordnung ist klar

und durchsichtig und gibt zu Beanstandungen

keinen Anlafs. Dafs im einzelnen gröfste Akribie

herrscht, ist selbstverständlich. Ein Hauptvorzug

dieser Jahresübersichten wird es sein, dafs sie

möglichst bald erscheinen; es ist deshalb durch-

aus zu billigen, dafs mit Rücksicht darauf der

Gedanke, die Literatur eines Kalenderjahres zu

vereinigen, fallen gelassen worden ist. Auffällig

ist, dafs der erste Jahrgang dieser doch von
jetzt ab alle Jahre wiederkehrenden Zeitschrift

in die zwanglos erscheinenden Beihefte zum
Zentralbl. f. B. eingereiht ist. Es ist doch höchst

unpraktisch, dafs auf diese Weise die Reihen-

folge der einzelnen Jahrgänge durch andere Bei-

hefte heterogenen Inhalts unterbrochen wird.

Zweckmäfsig wäre es wohl, die Bibliographie

jedesmal dem betrefifenden Jahrgang des Zentral-

blattes, aus dem sie hervorgeht, als .Anhang mit

eigenem Titel und Register anzugliedern.

Wiesbaden. Gottfried Zedier.

Katalog I des Antiquariats von Martin Breslauer in

Berlin W. 64. VIII u. 236 S. 8" mit über 100 Re-
produktionen aus alten Drucken und Handschriften.

M. 4.

Der vorzüglich in Schwarz- und Rotdruck hergestellte,

mit einer grofsen Anzahl gut gelungener Reproduktionen
versehene Katalog enthält 720 wertvolle, z. T. seltene

Drucke und Handschriften und bildet durch die sorg-

samen literarischen und bibliographischen Anmerkungen
für den Bücherfreund eine wertvolle Gabe. Besonders
interessant waren uns die Nrn. 505— 562, eine Samm-
lung von Schulbüchern aus dem 15. und 16. Jahrb., an
die wir die Abteilung der katholischen und protestanti-

schen Katechismen reihen, bei denen wir auch als Uni-

kum eine Schulwandtafel aus dem J. 1495 finden zur

Erlernung der 10 Gebote, des .Ave Maria und des Pater-

noster. Das Verzeichnis der Schriften über den Kölni-

schen Judenbücherstreit (Reuchlin und Pfefferkorn. Epist.

obscur. vir., mit .\nhang: Studium des Hebräischen im
16. Jahrb.), über die Juden im Urteile des 16. Jahrh.s

und zur Geschichte des Wuchers nimmt über einen Bogen
ein. Wir erwähnen noch aus den .Abiafsschriften eine

von Peter Schöffer in .Mainz gedruckte Bulle Sixtus' IV.,

ein Druck, von dem nur 4 Exemplare bekannt sind, die

grofse Zahl der Inkunabeln, aus den Büchern mit band-

schriftlichen Widmungen und aus berühmtem Besitz drei

Bücher aus Pirckheimers, eins aus Konrad Peutingers,

eins aus Napoleons Bibliothek, einen religiösen Traktat

des Caspar Creutziger, das 5. Buch, das in Berlin

(1541) gedruckt worden ist. und zum Schlufs eine

deutsche Übersetzung von Lucians Goldenem Esel aus

dem J. 1470.
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Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Vereine.

Silzungsbertchte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

26. Okt. Sitz. d. philos.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlen.

1. Hr. Di eis sprach über einen orphischen Demeter-
hymnus. Auf der sehr schlecht erhaltenen Rückseite

des in den Abhandlungen 1904 unter dem Titel Later-
culi Alexandrini publizierten Berliner Papyrus befindet

sich in der Schrift etwa des 1. Jahrh.s n. Chr. eine Er-

zählung der Demetersage, die sich als eine mit Versen
untermischte Prosaparaphrase einer orphischen Umarbei-
tung des homerischen Demeterhymnus erweist. Aufser
einigen Textverbesserungen ergibt der Papyrus einen

wertvollen Einblick in die Tradition dieser Hymnen-
literatur.

2. Vorgelegt wurde Monumenta Germaniae historica.

Necrologia Germaniae III. Berolini 1905; von Hrn. Sachau
Jahrgang VIII (1905) der Mitteilungen des Seminars für

Orientalische Sprachen: 1. Ostasiatische Studien, 2. West-
asiatische Studien, 3. Afrikanische Studien; von Hrn.

Oberbibliothekar Prof. Dr. C. de Boor das von der

Akademie unterstützte W^erk Excerpta historica iussu

Imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. Vol. III Ex-

cerpta de insidiis. BeroHni 1905.

26. Okt. Sitz.d.physik.-math.Kl. Vors. Sekr.: Hr.Waldeyer.

1. Hr. Munk macht eine weitere Mitteilung über

die Funktionen des Kleinhirns. Die Mitteilung be-

handelt die Zwangsbewegungen der Tiere infolge von
Verletzungen des Kleinhirns und weist ihre engen

Beziehungen nach zu den anderen Abnormitäten, die

nach jenen Verletzungen auftreten.

2. Hr. Koenigsberger, korr. Mitglied, übersendet

eine nach hinterlassenen Papieren von H. v. Helmholtz
bearbeitete Abhandlung »Über die physikalische Bedeu-

tung des Prinzips der kleinsten Wirkung«. Die Arbeit

ist eine zusammenfassende Darstellung einiger kurzer

Notizen, die sich im wissenschaftlichen Nachlasse von
Helmholtz gefunden, und ursprünglich einen besonderen

Paragraphen in dessen berühmter grofsen, ebenso be-

titelten Arbeit bilden sollten. Das hier behandelte Pro-

blem, welches identisch ist mit der .'Aufstellung der not-

wendigen und hinreichenden Bedingungen für die Existenz

des kinetischen Potentials erster Ordnung mit einer un-

abhängigen Variabein — eine Frage, welche für kine-

tische Potentiale behebiger Ordnung mit einer unbe-

schränkten Anzahl unabhängiger und abhängiger Variabein

mit Hilfe der Variationsrechnung in letzter Zeit end-

gültig beantwortet ist — löst Helmholtz für drei ab-

hängige Parameter mit Hilfe bekannter Sätze der Potential-

theorie, und dehnt, um die Frage für kinetische Potentiale

erster Ordnung mit einer behebigen Anzahl abhängiger

Variabein zu beantworten, mit Hilfe des erweiterten

Greenschen Theorems jene Sätze auf den mehrdimensio-

nalen Raum aus. Die unverstanden gebliebene .Andeu-

tung S. 237 seiner grofsen Abhandlung (wissenschaft-

liche Abh. B. III) findet hierdurch ihre Erledigung.

3. Hr. Waldeyer berichtet über Versuche des Hrn.

Heger jun. (Brüssel) betreffend die Funktionen des

Omentum majus. Dieselben ergeben wichtige Beziehun-

gen zur Resorption.

4. Derselbe legte eine Mitteilung des Hrn. Prof.

Dr. Oskar Schnitze in Würzburg vor: »Über die Frage

nach dem Einflufs des Lichtes auf die Entwicklung und
Pigmentierung der Amphibieneier und Amphibienlarven.«

(Ersch. später.)

5. Derselbe legte ferner eine Mitteilung des Hrn. Prof.

Dr. Karl Peter in Greifswald vor: Über individuelle

Variationen in der tierischen Entwicklung. In der Wärme
gezüchtete und schnell sich entwickelnde Gastrulae von

Sphaerechinus zeigen gröfsere Schwankungen in der

Zahl der primären Mesenchymzellen, als solche Gastrulae,

die in kaltem Wasser sich langsam entwickeln.

Die betreffenden Untersuchungen zu den Mitleilungen

4 und 5 sind mit Unterstützung der Akademie ausge-

führt worden.

Zeitschriften.

Göttingische gelehrte Anzeigen. September. E.

Klostermann: O. Stählin, Clemens Alexandrinus I.

— J. Wellhausen: E. Littmann, Semitic inscriptions.

— E. Troeltsch: A. v. Oettingen, Lutherische Dog-
matik II, 2. — W. Bousset: R. Reitzenstein, Poi-

mandres. — U. v. Wilamowitz - Moellendorff: Pa-

pyrus grecs et demotiques publies par Th. Rein ach. —
W. Meyer- Lübke: F. Brunot, Histoire de la langue
fran9aise. I. — L. L. Schücking: J. A. Barnouw,
Textkritische Untersuchungen. — B. Seuffert: Kant,

Briefwechsel I— III. — A. von Janson: O. Christ,
Feldmarschall J. Fürst von Lichtenstein. Krieg gegen
die französische Revolution. 1792—97. I. II.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

244. 0. B., Unter dem Roten Kreuz in Port Arthur

(Olga V. Baumgarten , Wie Port Arthur fiel !). — A
Elster, Ein neues Buch über die Sozialdemokratie (R

Brunhuber, Die heutige Sozialdemokratie). — 245. H
Kienzl, Adalbert Stifter. — K. Widmer, Künstler

schmuck. — Fr. Beyschlag, Die Bedeutung der Pon
gauer Prangerstangen. — 246. E. Wrobel, Technische

Briefe. XXIII. — Die Arbeiten der Historischen Kom-
mission der K. Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. — 247. J. S., Zur Frühgeschichte der Miniatur-

malerei (Eine Alexandrinische Weltchronik. II. Die Minia-

turen hgb. von J. Stzygowski). — J. P., Zur Geschichte

des deutschen Bodens (J. Wimmer, Geschichte des deut-

schen Bodens). — 248. H. Conrad, Gertrud Atherton.

— H. Rosenhaupt, Die Serumkrankheit. — 249. K.

Hirsch, Zur Frage der Kartellgesetzgebung. — 0. v.

Pillement, Über Namensgebungen der Ostgermanen.

Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge-

schichte und deutsche Literatur. 8. Jahrg. 15, 9. J.

Geffcken, Die altchristhche Apologetik. — A. Balda-
mus. Der Ursprung des deutsch - französischen Krieges

nach einer Darstellung Bismarcks.

Deutsche Arbeit. 5, 1. J. A. Bondy, Böhmische
Landschaft. — Hedda Sauer, Mondschein in Prag; Das
Schwanenlied. — 0. Weber, Albert Schäffle und die

Fundamental-ArtikeL — R. M. Rilke, Abend in Schonen.
— J. J. Horschick, Als Christus nach Schönhof kam.
— Fr. Adler, Robert von Neapel. — Julius Lippert.
Von ihm selbst. — H. Salus, Frühherbst. — Th.

Kirchner, Der Neubau der Deutschen Universität. —
0. Bail, Vorkehrungen gegen Choleragefahr. — E.

Faktor, An der Gartenpforte. — P. Leppin, Das
Elisabethdenkmal in Franzensbad. — V. Hadwiger,
Industrie. — H. Oehl, Geheie.

Süddeutsche Monatshefte. November. Max Halbe,
Die Insel der Seligen. — Ilse von Stach, Die Mutter,

Gedicht (nach einer buddhistischen Legende). — Heinrich

Steinbach, Neue Urkunden zur Geschichte des Mün-
chener Wagner -Theaters. Aus dem Nachlafs Gottfried

Sempers und Friedrich Pechts. — Th. Zielinski, Die

sieben Todsünden. — H. Losch, Deutschland als Grofs-

macht und Preufsen als Vormacht. — P. Marsop,
Offener Brief über Münchener Theaterverhältnisse. —

-

M. Schillings, Felix vom Rath. — K. Voll, Die

Lenbach -Ausstellung. — Eugen Alb recht. Neuer Vita-

hsmus. — H. Kerschensteiner, Bibliothek der Ge-

sundheitspflege. — Max Prager, Sozialpolitische Briefe

aus Bayern.

The Asiatic Quarterly Review. October. D. Barr,

Hyderabad: Past and present. — W. Hughes, Madras

Irrigation and navigation. — Arjan Singh, Early

marriages in India. — L. V. Dalton, »Sakhalin of

Karafto«. — L. Mills, The dualism of Isaiah XLV. 7:

Was it Zoroastrian? — G. Brown, A trip to the anti-

podes (cont.). — A. E. Murreil, A trip round sunny
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Ceylon. — E. H. Parker, Kashgar. — J. B. Penning-
ton, India in the Victorian age.

De Gids. October. Virgmie Loveling, Erfelijk

belast. — J. C. van Eerde, Lombok onder het Neder-

landsche bestuur. — Helene Lapidoth-Swartb, Roe-

meensche soldatenliederen , dansliederen en doodeklach-

ten. — W. G. C. Byvanck, Marcel Schwob. 1867—
1905.

Revue de Paris. 15 Octobre. A. Rivoire, L'ami

du menage. — G. Flaubert, Lettres ä ma niece. IV.

— E. Guillaumin, Pres du sol. II. — F. LeDantec,
Tuberculose et affections chroniques. — L. Berard,
L'exposition de la tuberculose. — L. Seche, Les manu-
scrits de Lamartine. — Peroz, Debüts de soldat: La
guerre carliste. I. — V. Berard, >Paix permanente«.

Rivista d'Italia. Ottobre. C. L. Malaguzzi Va-
leri, Trattative segnete italo-austriache. — E. Del Cerro,
Piccoli carnefici. — F. Foffano, I precursori del Bo-

jardo. — 0. Rizzini, La battaglia di Trafalgar. — V.

Vitali, La riforma delle scuole secondarie. — V. Monti,
II terremoto. — E. Galli, Nel terzo centenario del »Don
Chisciotte«. — C. Pascal, II convegno classico di Fi-

renze. — B. Cotronei, Tra libri ed opuscoli. — F.

Momigliano, Nota critica.

Antlqnarische Kataloge.

Otto Gerhardt, Berlin. KatSl: Gelehrtengeschichte.

753 Nrn.

Theologie und Kirchenwesen.

.Referate.

Heinrich Schrörs [ord. Prof. f. Kirchengesch. an der

kathol.-theol. Fakult. der Univ. Bonn], Kirchenge-
schichte und nicht Religionsgeschichte.
Rede, gehalten beim Antritt des Rektorates. Freiburg,

Herder, 1905. VI u. 48 S. 8°. M. 0,60.

Cawl Clemen [Privatdoz. f. neutestamentliche Exegese

an der evang.-theol. Fakult. der Univ. bonn, Prof.],

Die religionsgeschichtliche Methode in

der Theologie. Akademische Antrittsvorlesung.

Giefsen, J. Ricker (Alfred Töpelmann), 1904. 1 Bl. u.

39 S. 8°. M. 0,80.

Zwei Bonner akademische Reden in er-

weiterter Gestalt, beide dasselbe brennende

Problem der gegenwärtigen Theologie behan-

delnd, die eine lediglich vom Standpunkte des

Kirchenhistorikers, die andere mehr des Exegeten

und Theologen überhaupt, die eine von einem

Katholiken, die zweite von einem Protestanten

gehalten

!

Die Abhandlung von Schrörs rechne ich zu

dem Erfreulichsten, was mir in den letzten

Jahren von katholischer Seite zu Gesicht ge-

kommen ist. Bis auf wenige Sätze könnte sie

ebenso gut von einem Protestanten herrühren.

Nicht nur überrascht die warme Anerkennung,

mit der von alten und neuen Kirchenhistorikem

evangelischen Bekenntnisses, Mosheim und Mar-

heineke, Neander, Hegler und Seil gesprochen

wird, nicht nur die Vertrautheit mit der mo-

dernsten protestantischen Literatur, Weinel und

Dobschütz, Troeltsch und Reville, Harnack,

Gunkel, Jülicher usw., vor allem die Wahl

dieses Themas selbst, zu dem den Verf. seine

protestantischen Kollegen, Seil mit seinem be-

kannten Aufsatz in den Prcufs. Jahrb. 1899,

Weinel mit seinem gleichzeitigen Buche über

»die Wirkungen des Geistes und der Geister in

der apostolischen Zeitc, angeregt haben, das

aber auf dem katholischen, ans Dogma von

der Kirche gebundenen Standpunkt eigentlich

gar keine Frage ist, endlich die streng wissen-

schaftliche Behandlung der Sache lediglich nach

Gesichtspunkten allgemeiner historischer Methodik

unter bewufstem Absehen von aller dogmati-

schen Beurteilung. Allerdings fafst Sehr, die mo-

derne Forderung religionsgeschichtlicher Methode

wesentlich nur in dem Sinne auf, als ob sie auf

Verdrängung der Geschichte der Kirche als der

objektiven Institution durch die Geschichte der

»subjektiven Religion«, wie er sagt, das beifst,

der persönlichen Religiosität und damit wieder

der religiösen Persönlichkeiten gehe, eine Forde-

rung, die ihre wissenschaftlichen Entstehungs-

gründe in der kritischen Theologie, der modernen

Psychologie, der vergleichenden Religions- und

Kulturgeschichte habe. Dagegen dann die all-

gemeinen Sätze ins Feld geführt werden: alle

Geschichte hat es 1. mit Handlungen und Er-

eignissen, also Objektivem, zu tun, besteht 2. aus

einer Wechselwirkung von Persönlichem und

Typischem, hat es 3. mit sozialen Gebilden zu

tun, ist 4. zusammenhängende Entwicklung, die

nicht allein an Persönlichkeiten illustriert werden

kann, verlangt 5. eine Wertbeurteilung, zu der

eine Kenntnis des ursprünglichen Milieus nötig

ist, kann sich 6. nur auf Quellen aufbauen,

die hier in ausreichendem Umfange fehlen, und

verlangt 7. eine Methode, die nach der aus-

gebildeten und nicht der primitiven Gestalt ihrer

Objekte gewonnen ist, während jene Forderung

aus der Betrachtung des Urchristentums einseitig

abgeleitet wird. Das ist ja gewifs ein zusammen-

gerafftes Bündel von Gründen ohne logische

Ordnung, aber wie erfreut doch der gesunde

historische Sinn, das runde Bekenntnis zur gene-

tischen Methode (S. 9) und zum Entwicklungs-

gedanken in der Geschichte unter Hinweis auf

Bernheim (S. 38), die Berufung auf zwei solche

Kernprotestanten wie Hermann Baumgarten und

Dietrich Schäfer im Schlufsurteil (S. 47). Auch

dies ist durchaus besonnen: was die neueren

Bestrebungen als wertvollen Kern enthalten, lasse

sich in die Kirchengeschichte im alten Sinne ein-

schmelzen, sie brauche ebenso wenig vor ihnen

abzudanken wie die politische Geschichtsschrei-

bung zugunsten einer alles verschlingenden Kultur-

geschichte. Der Verf. nimmt die Sache nur

etwas zu tragisch, und darin mag der Katholik,

der für das sakrosankte Kirchentum fürchtet,

zum Vorschein kommen. Was ist denn bis jetzt

an wirklichen Versuchen, eine solche »Ge-

schichte« neuen Stiles zu schreiben, zutage ge-

treten? Die etwa anzuführende, übrigens aus
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ganz anderem Lager stammende »Geschichte der

evangelischen Kirche Deutschlands in der ersten

Hälfte des 19. Jahrh.s« von dem Basler Tisch-

hauser, die der Verf. nicht zu kennen scheint,

berücksichtigt gerade das Soziale und Typisch-
Religiöse und erhebt sich nur wenig über das

Monographische. Eine strikte Durchführung ist

schon infolge des unter 6. genannten Quellen-

mangels ein Ding der Unmöglichkeit. Das rela-

tive Recht aber der Forderung wird ein Prote-

stant noch wärmer anerkennen können und müssen
als der Katholik. Doch das sind Nebensachen:
die hier an hervorragender Stelle bekundete
Solidarität mit der evangelischen Kirchengeschichts-

forschung und ihren Fragestellungen bleibt eine

in unseren Tagen doppelt erfreuliche Tatsache.

Die gröfsere Gefahr droht der Disziplin

wie der ganzen Theologie von anderer Seite,

von der Forderung religionsgeschichtlicher Be-

handlung in dem bei Schrörs kaum gestreiften

(S. 22) Sinne der Einreihung oder des Aufgehens
der Christentumsgeschichte in die allgemeine

Religiopsgeschichte. Damit beschäftigt sich

Clemens Abhandlung. Auch hier berührt neben

der Besonnenheit und der sachlichen Ruhe die

Gewifsheit, dafs in Wirklichkeit nichts zu furchten

ist, sehr wohltuend: 1. der Forderung mufs man
im akademischen Lehrbetriebe zwar nicht durch

Umwandlung der theologischen Fakultäten in

religionswissenschaftliche, wohl aber durch reich-

lichere Berücksichtigung der Religionsgeschichte

Raum geben; 2. eine solche wird immer nur

zeigen, dafs das Christentum den Höhepunkt der

religiösen Menschheitsentwicklung bildet und 3.

die Anwendung der religionsgeschichtlichen Me-
thode auf die Ursprungsgeschichte des Christen-

tums wird auch hier nur dazu dienen, dem Kern
der neutestamentlichen Religion die Originalität

nicht zu nehmen, sondern zu sichern (S. 38),

wendet man nur den S. 16 aufgestellten metho-

dischen Kanon wirklich an, gegen den freilich

oft genug verstofsen wird. Auch in bezug auf

Taufe und Abendmahl kann die Ableitung aus

fremden Religionsformen längst nicht als erwiesen

gelten. Bei lichtvollerer Darstellung und charakter-

vollerer Sprache — die »doch kaum«, »doch

wohl«, »ja wohl« sind schrecklich — würde die

Wirkung des Gesagten weit gröfser sein.

Kiel. H. V. Schubert.

Liturgische Bibliothek. Sammlung gottes-

dienstlicher Bücher aus dem deutschen
Mittelalter, Herausgegeben von Albert
Schönfelder [Pfarrer Dr.]. I. Bd.: Ritualbücher.

Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1904. XX u. 100

S. 8°. M. 4,50.

Auf das Unternehmen, das Pfarrer A. Schön-

felder in die Hand genommen, kann hier nur in

der Kürze aufmerksam gemacht werden. Es

verdient volles Interesse bei den Theologen und

in gewissem Mafse doch auch bei allen Religions-

forschern. Die Entwicklung des christlichen Kultus

ist von manchen Seiten aus in Untersuchung ge-

nommen; am eindringlichsten bisher die in der

alten Kirche. Für die mittelalterliche abendlän-

dische Kirche ist jedenfalls noch viel zu wenig

geschehen. Es fehlt vor allem noch an Publi-

kationen der erhaltenen Ritualwerke , speziell

derjenigen Deutschlands. In Frankreich und

England ist man uns voraus. Bei uns regt sich

erst seit etwa einem Jahrzehnt ein neues ernst-

liches Interesse; es sind erst ganz wenige Publi-

kationen zu nennen, die Schönfelder in seiner

Vorrede erwähnt. Was Seh. in diesem ersten

kleinen Bande bietet, ist beachtenswert genug,

es ist ein Abdruck der ältesten Druckausgabe

1. (S. 1— 48) des »Benediktionale s. Agenda«
der Diözese Meifsen (von 1512, Drucker Mel-

chior Lotther zu Leipzig; erhalten bezw. bisher

bekannt zwei Exemplare, eins in Dresden, eins

in Breslau), 2. (S. 49— 77) der »Agenda« der

Diözese Naumburg (von 1502, Drucker Georg
Stuchs zu Nürnberg, abgedruckt nach einem

Exemplar in Dresden), 3. (S. 79— 100) eines

agendarischen Doppelbändchens der Erzdiözese

Köln a) eines »Libellus funeralis«, b) einer

Sammlung von weiteren »Agendae«, nämlich für

die Taufe, letzte Ölung, Wasser- und Salzweihe,

Trauung, Segnung von Wöchnerinnen, von Pil-

gern beim Auszug und bei der Heimkehr, zu-

letzt für eine Glockenweihe (abgedruckt nach

einem in Münstereifel vorhandenen, wahrschein-

lich ca. 1485 von Ludwig Renchen zu Köln ge-

druckten Exemplare, unter Mitbenutzung zweier

etwas späterer Drucke).

Göttingen. F. Kattenbusch.

Notizen und Mitteilungen.

Peraonalchronik.

An der Univ. Bern ist als Prof. Ragazs Nachfolger

der Privatdoz. Pfarrer M. Lauterburg zum ord. Prof. f.

prakf. Theol. ernannt worden.

Die theolog. Fakult. der Univ. Rostock hat den ehe-

mal. Oberlehrer an der Oberrealschule vor dem Holsten-

tor zu Hamburg Prof. Dr. Sillem zum Ehrendoktor er-

nannt.

Schalprogranim.

J. F. Hückelheim, Über den Unsterblichkeitsglauben

bei den alten Griechen und Römern. III: Das Jenseits

nach der Anschauung der alten Griechen und Römer.

Warendorf, Gymn. Laurentianum. 31 S.

Nen erschienene Werke.

H. Lisco, Jerusalem liberanda. Beobachtungen zu

einigen Kapiteln der Evangelien. Halle, Rudolf Heller.

M. 6,50.

K. von Hase, Neutestam entliche Parallelen zu bud-

dhistischen Quellen. [Böhmer -Kropatschecks Bibl. Zeit-

und Streitfragen. 12.] Grofslichterfelde, Runge. M. 0,45.

H. Grisar, Ein Grundproblem aus Luthers Seelen-

leben. Göttliche Sendung, dämonische Anfeindung. [Lite-

rarische Beilage der Kölnischen Volkszeitung. 1905.

Nr. 40/41.]



2853 18. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNO 1905. Nr. 46. 2854

H. Grisar, Der gute Trunk in den Lutheranklagen.

[S.-A. aus dem Histor. Jahrb. der Görres-Gesellschafl.

24] .München, Herder & Co.

Fr. Kropatscheck, Die Aufgaben der christus-

gläubigen Theologie in der Gegenwart. Grofslichterfelde,

Runge. M. 0,50.

Zelttrhrift«*.

Theologische Rundschau. November. O. Ritschi,
Die Ethik der Gegenwart in der deutschen Philosophie. III.

Theologische Studien. 23,4. D. Plooij, De Essenen.

II. — A. van Veldhuizen, Keizer Domitianus (Slot).

The Bibliolheca Sacra. October. E. .VI. Merrins,
The abasement of Nebuchadnezzar. — J. Hill, A plea

for the famih'. — N. S. Burton, The twofold nature

of Christ. — Ch. W. Super, The Spaniard past and
present. — J. W. Ross, The divine fatherhood. —
J. Lindsay, A garland of original verse. — A. B.

Fairchild, Jacob and Israel. — W. M. Lisle, In-

tellectual arrest in relation to philosophy. — H. \.

Stimson, The place of the conventional in morals. —
F. P. Flournoy, A Unitarian on the Fourth Gospel.
— J. A. Blaisdell, The Bible and the common man.

Philosophie.

Referate.

W. Freytag [Privatdoz. f. Philos. an der Univ. Bonn],

Über den Begriff der Philosophie. Eine

kritische Untersuchung. Halle a. S., Max Niemeyer,

1904. III u. 47 S. 8\ M. 1.

Eine interessante Neubearbeitung einer viel-

verhandelten Sache. Das Hauptergebnis der mit

Umsicht und Sorgfalt durchgeführten Untersuchung:

Philosophie ist »systematische Geisteswissen-

schaft€ (S. 39 ff.), steht dem ziemlich nahe, was
ich vor nun genau 20 Jahren im ersten Kapitel

meines Buches »Ober philosophische ^3'issenschaft

und ihre Propädeutik« skizziert habe. Besonders

beachtenswert scheint mir des Verf.s Eintreten

gegen die Überschätzung des methodologischen

Momentes bei Wissenschaftsdefinitionen (S. 8 S".).

Dafs man sich gleichwohl speziell bei der Gegen-

standstheorie, wenn ich recht sehe, eines defini-

torischen Hinweises auf ihre apriorische Methode

mit Recht bedienen kann (vergl. meine »Unters,

z. Gegenstandsth. u. Psychol.« bes. S. 40), das

liegt, gegenstandstheoretisch ausgedrückt, wohl

daran, dafs den einer Wissenschaft wesentlichen

Gegenstand nicht nur Objekte (im engeren Sinne)

sondern auch Objektive ausmachen. Wissen-

schaftliche Betrachtung mufs nicht auf Dasein,

sie kann auch auf Sosein gerichtet sein; letzteres

tritt dann in der apriorischen Bearbeitung der

betreffenden Objekte zutage.

Graz. A.. Meinong.

Ernst Freiherr von Feuchtersieben, Aphorismen.
Zusammengestellt von C. Schroeder. Hannover,

Otto Tobies, 1905. 87 S. B". M. 1.

Feuchtersieben ist in unsern Tagen vergessen, nur

selten greift noch ein Leser zu seiner einst vielgelesenen

»Diätetik der Seele*. Zugleich mit dem Herausgeber

seiner Werke, Friedrich Hebbel, soll er jetzt eine Auf-

erstehung feiern — das ist der Wunsch des V'erlegers

der »Aphorismen*, denn mit einem Hebbelschen Geleit-

wort 'sind sie ausgesandt worden. Der Herausgeber,

der der Lebensweisheit Fcuchtcrslebens eine lebendige

Kraft, eine dauernde Wirkung und bleibende Bedeutung

zuspricht, hat in den fünf Abschnitten: Charakter. .Men-

schen, Leben, Bildung und Kunst aus den verscbiedeneo

Werken eine Reihe von Gedankengängen ausgewählt,

von einzeiligen Sätzen bis zu zwei Seiten umfassenden

Aufsätzen. Das Büchlein schliefst mit Feuchterslebens

Worten: »Bleibe der Deutsche seiner schönen Mission

getreu: das Besitztum aller Völker in ein geistiges Ge-

meingut zu versammeln und ihnen daraus veredelt

wieder zu spenden, jene Weltliteratur wirklich zu machen,

von der seine Leibnize, Herder und Goethe geträumt

haben.*

Notizen und Mitteilungen.

UaiTersiatt«chrift«B

Dissertationen.

K. Horst, Vorstudien zu einer Neunntersuchnng von
Plotins Ästhetik. Marburg. 74 S.

U. Zymalkowski, Die Bedeutung der prästabilierten

Harmonie im Leibnizischen Systeme. Erlangen. 31 S.

L. Ziegler, Das Grundproblem des nachkantiscben

Rationalismus mit besonderer Berücksichtigung Hegeis.

Jena. 127 S.

Xea erschienene Werke.

O. Kraus, Die Lehre von Lob, Lohn, Tadel und
Strafe bei Aristoteles. Halle, Niemeyer. M. 2,40.

, Über eine altüberlieferte Mifsdeutung der epi-

deiktischen Redegattung bei .Aristoteles. Ebda. .M. 1.

Jul. Bau mann, .\nti-Kant. Gotha. F. .\. Perthes.

Zeltsekliften.

Zeilschrift für Philosophie und Pädagogik. No-

vember. P. Range, Kausalität und Erkenntnisgrund

bei Schopenhauer. — J. Perkmann, Das religiöse Ge-

fühl und seine Entwicklung unter dem Einflüsse erzie-

henden Unterrichts (Forts.). — M. Sawka, Ein Erzie-

hungsfehler (SchL). — -A. Kräuter, Unser höheres

Schulwesen in seinen Beziehungen zum Haus (Schi.). —
E. Friedrich, Drei Ausnahmen von der Regula trans-

sumtionis. — M. Lobsien, Reformvorschläge zur

Zeugenvernehmung vom Standpunkte des Psychologen.

International Journal of Etkics. October. J. H.

Hyslop, Why are we Imperialistic? — Helen Bosan-
quet, The intellectual influence of women. — R. A.

Woods, Social work: A new profession. — W. R.

Benedict, Greek thought-movements and their ethical

implications. — H. W. Wright, Evolution and ethical

method. — M. V. O'Shea, The development of ethicai

sentiment in the child. — H. S. Salt, The ethics of

corporal punishment. — J. Lineham, Sin and sacrifice.

Unterrichtswesen.

Referate.

Richard Seyfert [Oberlehrer am Parallel-Seminar in

.Annaberg, Dr.^, Vorschläge zur Reform
der Lehrerbildung. Leipzig, Ernst Wunder-

lich, 190ft. IV u. 80 S. 8". M. 0,80.

Seit einer Reihe von Jahren wird in ein-

gehendster Weise die Volksschullehrerbildungs-

frage erörtert, insbesondere die Zulassung zum

Universitätssludium. Eine kaum übersehbare

Literatur ist darüber entstanden, zahllos sind die

Vorschläge. Leider finden sich brauchbare Ge-

danken nur spärlich gesät. Man hat vielfach

den grofsen Fehler begangen, ganz unabhängig

von den nun einmal bestehenden Tatsachen
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neue Lehrerbildungsideale zu konstruieren, deren
Verwirklichung, sofern eine solche möglich ist,

eine jahrzehntelange Entwicklung der vorliegen-

den Frage zur Voraussetzung hat. Soll aber

etwas wirklich Brauchbares geschaffen werden,

so ist dies nur möglich, wenn die jetzt bestehen-

den Grundlagen der Lehrerbildung organisch

und nicht sprungweise weiter ausgebaut und den
berechtigten Bestrebungen entsprechend weiter

entwickelt werden. Die vorHegende Schrift hat

dies berücksichtigt. Sie verarbeitet einerseits

die brauchbaren Gedanken, die bisher geäufsert

wurden, andrerseits ist sie wieder ein durchaus

selbständiges Werk. Die Vorschläge des Verf.s

gipfeln in folgenden Sätzen: »1. Das Seminar
ist zu einer allgemein bildenden höheren Lehr-

anstalt auszubilden, die sich an die Bürgerschule

anschliefst und fünf Jahrgänge umfafst. 2. Un-

mittelbar an das Seminar schliefst sich als Be-

rufsbildungsanstalt die zweijährige Pädagogische

Akademie an, 3. Von der Akademie aus steht

der Zugang zur Universität offen.« Der Verf.

will sich losmachen von allem Memorismus: Per-

sönlichkeitspädagogik ist sein Ideal: »Unser Be-

streben ist es also, im Bildungsziel von dem
Stoffe los zur Persönlichkeit, von den blofsen

Kenntnissen zu Erlebnissen und Handlungen, von
der Antike und der Überlieferung los zum
Deutschtum vorzudringen.« Gerade letzterer

Punkt verdient besondere Beachtung. Die preufsi-

schen Lehrerbildungsanstalten haben seit 1901

einen durch und durch nationalen Lehrplan, der

die Sprache, Literatur, Geschichte, Wirtschaft,

Erd- nnd Volkskunde unseres Volkes so in den

Bildungsmittelpunkt stellt, wie bisher keine an-

dere Schulgattung. Und gerade zur Pflege des

deutschen Bildungsideals sind die künftigen Lehrer
an den Volksschulen, die von mehr als 90Vo
aller Kinder besucht werden, in erster Linie be-

rufen! Die pädagogische Akademie soll nicht

blofs der pädagogischen Ausbildung der Volks-

schul- und Seminarlehrer, sondern späterhin aller

Lehrer dienen. Hier spielt die Schulung für die

Praxis eine grofse Rolle. Der Verf. erörtert

aber nicht nur die Bildungsziele und ihre Ver-

wirklichung, sondern vergifst auch nicht, die so

aufserordentlich wichtige Finanzfrage und die

Übergangszeiten zn besprechen. Obwohl ich in

manchen Punkten anders denke, stehe ich nicht

an, die vorliegende Schrift als eine der besten

über die Lehrerbildungsfrage zu bezeichnen, zu

der jeder spätere Autor Stellung nehmen mufs,

an der keine praktische Reform achtlos vor-

übergehen kann.

Oranienburg b. Berlin. Eduard Clausnitzer.

W. Rein [ord. Prof. f. Pädag. an der Univ. Jena],

Pädagogik im Grundriß. 4. Aufl. [Sammlung Gö-

schen. 12.] Leipzig, G. J. Göschen, 1905. 136 S.

8». Geb. M. 0,80.

Die neue Auflage von Reins Übersicht des syste-

matischen Teils der Pädagogik entspricht in Anordnung

und Inhalt den früheren; natürlich ist die neueste Lite-

ratur herangezogen worden, wie auch in dem kleinen

Literatur-Nachweis am Schlufs einige Erscheinungen aus
den letzten Jahren hinzugekommen sind.

Notizen und Mitteilungen.

Oesellschaften nnd Vereine.

3. Kunsterziehungstag.

Hamburg, 13. Oktober.

(Fortsetzung statt Schlufs.)

Prof. Dr. Richard Batka (Prag) sprach über die

Musikpflege im Hause. Johannes Brahms habe
einmal den Wunsch ausgesprochen, dafs die Vorherr-

schaft von Klavier und Violine in der Hausmusik des
Deutschen gebrochen werden möge. Es wäre wün-
schenswert, wenn auch Holzblasinstrumente, Wald-
horn, Flöte usw. mehr zur Geltung kämen. Das sei

aber vorderhand nur ein frommer Wunsch. Unser Be-

griff von Hausmusik habe sich in einem bewufsten

Gegensatz zum Begriff der öffentlichen Musik entwickelt.

Die romanischen Völker führten , schon bedingt durch

die klimatischen Verhältnisse, ein viel öffentlicheres Leben.

Dementsprechend sei bei ihnen auch die Organisation

der Musik mehr öffentlich. Wir Deutsche hätten von
den Romanen die Organisation der Musik in Form der

Konzerte und Theater übernommen. Das Konzert sei

ein ganz romanisches Institut, berechnet, die künstlerische

Leistung vor der breiten Öffentlichkeit zur Geltung zu
bringen. Unter der Entwicklung des Konzertlebens habe

unsere Hausmusikpflege stark gelitten. Nach Humper-
dinck beruhe die Zukunft unserer Hausmusik auf den
mechanischen Musikinstrumenten. In der menschlichen

Betätigung der Kunst liege aber so viel Psyche, dafs sie

durch keine mechanischen Instrumente ersetzt werden
könne. Anders liege es dagegen mit Brahms Wunsche.
Es gebe viel einfachere, schöne Instrumente, als die

Lieblingsinstrumente der Deutschen, als Klavier und
VioHne, z. B. das Harmonium, die Guitarre. Die An-
regungen, die die Hsusmusik aus dem Konzertsaal be-

kommen könne, seien wenig günstig. Im Konzertsaal

habe sich immer mehr mit dem geschäftsmäfsigen Vir-

tuosentum, das Repertoirespiel, das persönliche Hervor-

treten entwickelt. Zwischen Konzert und Hausspiel be-

stehe ein stilistischer Unterschied. Versuche hätten er-

geben, dafs das Wesen des Konzertsaales nur in sehr

beschränktem Mafse intime Musik zulasse. Versuche

mit öffentlichen Hausmusikabenden hätten z. B. in Prag

in den wichtigsten Punkten wenig befriedigt. Vielleicht

könnte man aber damit in kleineren Städten , wo das

Publikum noch nicht durch Konzerte übersättigt ist, ein-

setzen. Das Bedürfnis nach Hausmusik könne nicht

durch künstliche Musik hervorgerufen werden. Hier

könne nur die Reaktion gegen den gegenwärtig immer
enger werdenden Virtuosen -Konzertbetrieb einsetzen.

Diese werde zu neuen Formen der Konzertmusik führen,

von der dann auch eine Befruchtung der Hausmusik zu

erwarten sein werde. Einen gesunden Kern trügen die

neueren intimen Musikabende von Vereinen, von denen

die offizieUe Musikktritik nicht einmal Notiz nehme.

Von hier sei ein Rückschlag gegen den Massenbetrieb

der Konzerte und gegen die reine Pflege des Virtuosen-

tums zu erwarten. Aber in der Hausmusik könne nur

gute Musik etwas nützen. Die Gymnastik auf Klavier

und Violine sei ein überflüssiger Sport. Wir hätten in

Deutschland eine vorzügliche Literatur für die Haus-

musik, die der Konzertliteratur weit überlegen sei. Dieser

Schatz müsse gewahrt und gepflegt werden. An den

Vortrag knüpfte sich eine längere Diskussion, in der

nach der Tägl. R. Stadtschulrat Kerschensteiner
(München) darauf aufmerksam machte, dafs in ganz

Oberbayern die Hausmusik noch niemals verschwunden

sei. Es werde gepflegt: Zither-, Guitarre-, Mundharmonika-,

Handharmonika-, Maultrommel- Spiel und Gesang. In

einzelnen^Gegenden komme auch die Holzpfeife zur
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Geltung. Hier sei ein Fingerzeig gegeben, wie in den

Massen der musikalische Sinn geweckt und gepflegt

werden könne. Nicht ohne Widerspruch forderte Jo-

hannsen (Kiel) für die Ausgestaltung des Schulgesanges

als künstlerisches Bildungsmittel einen breiteren Raum
im Schulplan und für den Gesanglehrcr einen mit Ver-

tretern anderer Lehrfächer gleichberechtigten Rang.

Prof. Dr. Barth (Hamburg) sprach über die Jugend
in Konzerten und Opern. In Hamburg wurde der

erste Versuch mit Volksschülerkonzerten gemacht. Die

Aufgabe der Inszenierung war schwierig, aber auch

dankbar. Die Aufmerksamkeit war gleichmäfsig gut,

ebenso der Beifall, auch bei schwierigen Sinfoniestellen,

stets der gleiche und spontane. Nachher ging aber aus

Äufserungen der Kinder gegenüber dem Lehrer hervor,

dafs sie nicht alles verstanden hatten. Daraus ist die

Mahnung zu entnehmen, den Kindern nicht zu viel zu-

zumuten. Praktisch nicht empfehlenswert sind auch
Solisienvorträge, weil einmal die Kinder Einzelleistungen

noch nicht zu würdigen wissen , und dann , weil die

Person und das Gebaren des Solisten den Sinn der

Kinder zu sehr in Anspruch nimmt. Wichtig ist es, für

Abwechslung im Programm zu sorgen. Über eine Stunde
sollte ein Konzert nicht dauern, wenn es bei den Kindern
ein müheloses Geniefsen, ein Lernen und Insichauf-

nehmen bewirken soll. Bei Opernvorstellungen hat man
eine vorzeitige Abspannung beobachtet. Um zu sehen,

ob dem zweifellos äufseren Erfolge auch ein innerer

Erfolg zur Seite stehe, hat man die Beteiligung an den
Volksschulkonzerten nach zweijährigen Versuchen dann
auch den Schulentlassenen zu demselben Preise ein-

geräumt. Im ersten Winter meldeten sich 578, im
nächsten 1514, und für den kommenden Winter beträgt

die Zahl 1816. — Zum Schlüsse des ersten Tages sprach

Prof. Dr. Max Dessoir (Berlin) über das musikalische
Geniefsen. Er unterschied dabei das rein passive und
das der Ausführenden, schilderte die Idealformen des

musikalischen Geniefsens, wie sich die Lustqualitäten

verteilen, welchen Einflufs auf unser Gemütsleben die

menschliche Stimme, überhaupt Stimmen, haben und
wie wir mit einem physiologischen Reflex auf sie reagieren.

Beim Musizieren komme noch die Freude an der Über-

windung des Technischen hinzu. Aber das Unbeschreib-

liche im musikalischen Genufs sei die seelische Ver-

schmelzung von Mensch zu Mensch beim gemeinsamen
Musizieren, und nicht zum mindesten unsere Schöpfer-

kraft, wenn wir musizieren. Der letzte und höchste

Genufs dabei sei die Vereinigung von Freiheit und
Gebundenheit. (Schlufs folgt.)

Schnlprogranmie.

E. Goerlich, Überblick über die verschiedenen

Arten höherer Schulen in Preufsen und Ausblick auf den

weiteren Ausbau der Ohligs -Walder Realschule. Ohligs-

Wald, Realschule. 16 S. mit 1 Taf.

F. Hämmerich, Zur Methode des literargeschicht-

lichen Unterrichts in der Oberklasse. Hof, Gymn. 39 S. 8°.

A. Ohlert, Die Umformungen im fremdsprachlichen

Unterricht. I: Französisch. Königsberg i. Fr., Vorstadt.

Realschule. 16 S. 8^.

?iea erschienene Werke.

J. Frey, Die theologische Fakultät Dorpat - Jurjew

1802—1903. Reval, Franz Kluge.

H. Amrhein, Die deutsche Schule im Auslande.

[Sammlung Göschen. 259.] Leipzig, Göschen. Geb.

M. 0,80.
Zeitschriften.

Neue Jahrbücher für Pädagogik. 8. Jahrg. 16, 9.

M. Nath, Ein Gang durch die neueste Literatur zum
Unterricht in der philosophischen Propädeutik. — G.

Her gel, Die Leistungsfähigkeit unserer Mittelschüler

und ihre Beurteilung. — K. Tittel, Künstlerischer

Wandschmuck in der Schule. — W. Varges, Die

wissenschaftlichen Abhandlungen der Jahresberichte.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Petri Paez S. J.
Historia Aethiopiae.

Liber I et II. [Rerum aethiopicarum scriptores
occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX. Carante

C. Beccari S. J. Vol. II.] Rom, C, .de Luigi, 1905.

XLI u. 644 S. 8*. L. 25.

Der 1564 geborene Spanier Petrus Paez trat

achtzehnjährig dem Jesuitenorden bei und ging

bald darauf nach Indien. Von dort wurde er 1589

nach Abessinien ausgesandt, geriet aber in die

Gefangenschaft der Türken in Südarabien, so

dafs er Ende 1596 unverrichteter Sache nach

Indien zurückkehrte. Erst 1 604 kam der Plan

wirklich zur Ausführung; nachdem er im April

d. J.
in Massaua gelandet, hat er Abessinien bis

zu seinem Tode 1622 nicht wieder verlassen.

Indem er klug und vorsichtig für die Ausbreitung

des Katholizismus wirkte, namentlich in den höch-

sten Kreisen Abessiniens, hat er viel zu den

politischen Wirren jener Zeit in diesem Lande
beigetragen. Sein Aufenthalt daselbst fällt fast

ganz in die Regierung des Kaisers Süsenyos,

Seltän-Sagad (1607— 1632). Er starb auf der

Höhe seiner Erfolge, nämlich kurz nachdem

Süsenyos öffentlich sich zum Katholizismus be-

kannt hatte. Nach Paez' Tode ging es mit dem
Katholizismus in Abessinien bergab, bis er unter

der Regierung des folgenden Kaisers abgeschafft,

und die Jesuiten vertrieben wurden. — In Perei-

ra's Chronica de Süsenyos 1. Bd. S. XXVI ff.

liest man, dafs das Andenken des Paez noch

heut im abessinischen Volke fortlebe; aber ich

denke, dieser »Moallim Petros« mit dem feuer-

roten Barte wird nicht der Spanier Petrus Paez

sein, sondern der Lübecker Peter Heyling, vgl.

Sonderbarer Lebens-Lauff Herrn Peter Heylings

(Halle 1724) S. 101, 176 f., 191, 192.

In den letzten Jahren seines Lebens verfafste

Paez vier Bücher äthiopischer Geschichte in

portugiesischer Sprache. Er konnte hierbei aus

seiner langjährigen Kenntnis des Landes, seiner

Bewohner und seiner Sprachen schöpfen, aus

seiner Kenntnis der äthiopischen Literatur und aus

den .Angaben, die ihm sogar der Kaiser und

seine Grofsen machten. Diese äthiopische Ge-

schichte war bisher nur handschriftlich vorhanden;

aber nicht nur Tellez, sondern auch Ath. Kircher

haben aus ihr geschöpft, und durch diese Kanäle

ist auch in Ludolfs Historia aethiopica einiges

aus dem Werke des Paez geflossen (Lud. hist.

aeth. Lib. I cap. 8 § 19 ff. = S. 255 ff. vorl. Aus-

gabe). Jetzt sind die ersten beiden Bücher im

Druck erschienen, vom Herausgeber sorgfältig

lateinisch eingeleitet und mit fortlaufenden latei-

nischen kurzen Inhaltsangaben am Rande ver-

sehen. Letztere werden den meisten am Werke
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interessierten Lesern — auch dem Schreiber

dieser Zeilen — wenigstens eine kleine Ent-

schädigung dafür bieten, dafs das Werk in der

wenig bekannten portugiesischen Sprache ge-

schrieben ist. Das erste Buch enthält allerlei

über frühere Geschichte, Einrichtungen, Natur-

geschichte des Landes, namentlich auch über das

tatkräftige Eingreifen der portugiesischen Waffen

im 16. Jahrh. zugunsten des schwer bedrängten

Landes; das zweite Buch beschäftigt sich lediglich

mit kirchlichen Angelegenheiten. Das Werk ent-

hält auch mehrere längere und kürzere Auszüge

aus äthiopischen Werken in portugiesischer Über-

setzung , so namentlich aus Kebra Nagast und

Leben des Takla Haimänöt. »Quomodo Historiae

codex, qui amissus putabatur, repertus fuerit, in-

veniet lector in I vol. NoHzia e Saggi, par. I,

n°. L« Ich gestehe, dafs mir das aus der an-

gezogenen Stelle des 1. Bandes, also doch wohl

S. 3 f. desselben, nicht klar geworden ist.

Halle a. S. F. Pr a e t o r i u s.

J. Chotzner [late Hebrew tutor at Harrow], Hebrew
Humour ond other Essays. London, Luzac &
Co., 1905. 1 Bl. u. 186 S. 8". Geb. Sh. 5.

Die 16 in dem Bande vereinigten Stücke geben zum
grofsen Teile Vorträge wieder, die der Verf. vor ver-

schiedenen gelehrten Gesellschaften gehalten hat; eine

Anzahl von ihnen ist auch schon in Zeitschriften ver-

öffentlicht worden. Sie wollen vor allem auf den Humor
und die Satire im alten und modernen hebräischen

Schrifttum hinweisen, auf einen Gegenstand, der nach

der Ansicht des Verf.s bisher noch nicht genügende

Aufmerksamkeit gefunden hat. Nachdem er im 1. Auf-

satz den Humor der Bibel skizziert hat, behandelt er

im 7. den Humor einiger mittelalterlicher und moderner

hebräischer Schriftsteller (Ibn Gabirol, Ibn Ezra, Jehuda

Halevi, Jehuda Alcharizi, Ben-Zeeb, Ben-Jacob), unter

Beifügung von Proben in englischer Übersetzung. Der

9. Aufsatz' macht uns mit einem hebräischen Humoristen

des 13. Jahrh.s, einem Freunde Dantes, Immanuel di

Roma, der 10. mit dem gleichzeitigen Satiriker Kalony-

mos ben Kalonymos, der 12. mit einem modernen
hebräischen Humoristen Isaak Erter bekannt. Noch
zwei Aufsätze entnehmen ihren Stoff der Bibel : der eine

stellt den Inhalt der Bibel mit den Schriften der alten

Klassiker zusammen, der andere behandelt Eigentümlich,

keiten gewisser Eigennamen in der Bibel. Einer skizziert

den Talmud. Zwei Aufsätze beschäftigen sich mit

Gegenständen des hebräischen Altertums, mit der Kunst

bei den Hebräern und mit dem Leben der jüdischen

Frau. Dazu kommen einige biographische Skizzen, die

dem Dichter und Philosophen Yedaya Bedaresi aus dem
14, Jahrh., Abraham Ibn Chasdai, Leopold Zunz, Samuel

David Luzzatto und Zacharias Frankel gelten. Der vor-

letzte Aufsatz legt den Einflufs der jüdischen Literatur

auf Heine dar, der letzte charakterisiert die moderne

jüdische Journalistik.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

Revue de l'Orient chretien. 1905, 3. C. Daux,
L'Orient latin censitaire du Saint-Siege. — A. Mallon,

Documents de source copte sur la sainte Vierge (fin).

~ F. Nau, Traduction des lettres XII et XIII de

Jacques d'Edesse (exegese biblique) (fin). — D. M.

Girard, Sivas, huit siecles d'histoire (suite). — S.

Petrides, Traites liturgiques de saint Maxime et de

Saint Germain, traduits par Anastase le bibliothecaire.

— F. Nau, Rabban Daniel de Mardin, auteur syro-arabe

du XlVe siecle.

Antiquarische Kataloge.

Ferdinand Schöningh, Osnabrück. Kat. 65:

Neuere Sprachen (Englisch, Französisch, Holländisch,

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Skandinav., Slav.,

Orientalische Sprachen). 2402 Nrn.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Reinoldus Schuetze, Juvenalis ethicus.
Greifswalder Inaug.-Dissert. Greifswald, Druck von

Julius Abel, 1905. VII u. 106 S. 8".

Der Verf. dieser Dissertation hält die Ansicht,

dafs Juvenals Bildung ganz rhetorisch gewesen

sei, und dafs durch sie auch seine Darstellungs-

weise ihr Gepräge erhalten habe, für irrig; viel-

mehr seien seine Satiren als versifizierte populär-

philosophische Diatriben zu betrachten (S. 8. u.

S. 20 f). Dies ergibt sich ihm daraus, dafs

Juvenal vielfach dieselben Themata behandelt

wie die Popularphilosophen, und dafs nicht

wenige in ihren Schilderungen enthaltenen Züge

sich auch in den seinigen finden; dafs er wie

sie die Tugend lobt und das Laster tadelt und

seine moralischen Betrachtungen zum Teil mit

denselben Beispielen illustriert (S. 95 f.). Dies

alles wird durch sehr reichlich aus Philo, Seneca,

Musonius, Plutarch u. a. exzerpierte Stellen

dargetan; freilich werden bei der Vergleichung

von rÄufserungen der Popularphilosophen mit

entsprechenden Juvenals auch ganz heterogene

Dinge als gleichartig zusammengestellt. So z. B.

S. 21 der Gebrauch feinen Speiseöls an einer

vornehmen Tafel bei Juvenal mit Senecas Be-

zeichnung der Athleten als einer Art von Men-

schen, die ihr Leben zwischen Öl (zum Einreiben)

und Wein verbringen; S. 30 Juvenals Spott über

Crispinus, der im Sommer das Gewicht eines

schweren Ringes nicht ertragen kann, mit Senecas

Erwähnung des Tragens von Ringen an jedem

Fingergliede ; ebenda die Sitte der Männer im

Orient, Ohrringe zu tragen, mit dem von römi-

schen Frauen getriebenen Luxus sehr grofser

Perlenohrgehänge; S. 31 das Bedauern des Ti-

magenes bei Seneca, dafs in Rom nach Feuers-

brünsten bessere Gebäude erstehen als die ab-

gebrannten, mitJuvenals Schilderung der reichlichen

Beisteuern zum Ersatz eines Verlustes durch

Brandschaden, die ein kinderloses Mitglied der

Aristokratie von Standesgenossen erhält, so dafs

er seinen Palast besser und reichlicher ausstatten

kann als vorher (der Verf. legt Gewicht darauf,

dafs an der einen Stelle arsisseni, an der anderen

incenderit steht und an beiden meliora). Der

wahre Sinn der 15. Satire ergibt sich ihm (S. 23)

aus der Schilderung einer Schlägerei nach einem
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Gastmahl bei Philo, wobei die Gäste einander

Nasen, Ohren und Finger abbeifsen. Wie Philo

habe auch Juvenal bei der Schilderung des

Kampfes zwischen Ombiten und Tentyriten haupt-

sächlich die Absicht gehabt, zu zeigen, zu welchen

Grausamkeiten Menschen durch Wein und Zorn

hingerissen werden können (Juvenals Ombi lag

übrigens nach Dümichen und Flinders Petrie

südlich unweit Tentyra).

Dafs Rhetoren und Moralphilosophen sich

vielfach auf denselben Gebieten bewegt haben,

bedurfte keines Beweises; ebenso wenig, dafs

dieselben in die Augen fallenden Erscheinungen

von keinem Beobachter übersehen werden konnten.

Die meines Wissens bisher unbestrittene Tatsache,

dafs Juvenals Darstellungsweise, ebenso wie seine

Bildung rhetorisch ist, wird dadurch gar nicht

berührt. Die 10. Satire hat wohl noch niemand

eine Deklamation genannt (S. 51). Wäre sie es

aber, so bliebe immer noch unbegreiflich, wie

Juvenals Scherz über die häufige Verwendung
Hannibals in Suasorien (166/7 ctirre per Alpes

Ui pueris placeas et declamatio fias) etwas gegen

ihre Schulmäfsigkeit in Anordnung und Ausführung

beweisen sollte.

Strafsburg. L. Friedländer.

R. Renner, Das Kind. Ein Gleichnismittel bei
Epiktet. [Festschrift zum 25 jähr. Stiftungsfest des

Historisch-philologischen Vereins der Univ. München.
1905.] München, in Komm, bei J. Lindauer, 1905.

S. 54—62. 8".

üer Verf. führt die Beispiele an, die Epiktet in

mahnendem und abmahnendem Zweck dem Leben und
Treiben der Kinder entnimmt und kommt zu dem Schlufs,

dafs Epiktet ein aufmerksamer Beobachter der Wirklich-

keit gewesen und die Psychologie des Kindes in den

wesentlichsten Zügen richtig erfafst, aber wenig auf die

positive, gute und vorbildliche Seite in der Natur des

Kindes hingewiesen habe; vielmehr fänden sich dafür

nur leichte Anläufe. Im zweiten Teil will der Verf.

untersuchen, was an Epiktets Ansichten über den Gegen-

stand original, was traditionell ist.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

Paulys Realencyklopädie der klassischen Altertums-

wissenschaft. Neubearbeitung, hgb. von G. Wissowa.

10. Halbbd. Stuttgart, Metzler.

Polystrati Epicurei Hspl (/.Xo-^oo xaTatppovTjOsibi;

libellus. Ed. C. Wilke. Leipzig, Teubner.

O. Binder, Die Abfassungszeit von Senecas Briefen.

Tübinger Inaug.-Dissert. Tübingen, in Komm, bei J. J.

Heckenhauer.

S. Hellmann, Sedulius Scottus. [Traubes Quellen

und Untersuchungen zur latein. Philologie des Mittel-

alters. I, 1.] München, C. H. Beck. M. 8,50.

Zeitschriften.

Mnemosyne. N. F. 33, 4. J. J. Hartmann, De

Ovidio poeta commentatio (cont.); De Aeneidis loco illo

ubi Aeneas Helenae mortem minatur (II, 567—588).

— C. G. Vollgraf f, Ad Antonini Liberalis c. XXXI § 4;

AIONITOS BPAITHi; Thucydidea (cont.). — J. C
Naber, Observatiunculae de iure Romano (cont.). — M.

L. Earle, De Livii praef. 3; Ad Herodotum. — P. H.

Damste, Ad Velleium Paterculum. — J. van Leeuwen,

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Nachtwachen. Von Bonaventura. Herausge-

geben von Hermann Michel [Dr. phil.j. Berlin,

B. Behr, 1904. LXIX u. 167 S. 8". M. 3,50.

An der Frage nach dem Verfasser der

»Nachtwachen. Von Bonaventura «^ die 1805 bei

V. Dienemann & Comp, in Penig erschienen sind,

war man bis vor kurzem scheu vorbeigegangen.

Es ist ja kein angenehmes Geschäft, mit ein paar

unzuverlässigen äufseren Zeugnissen in der Hand
Rätsel zu raten. Die »Nachtwachen«, eine jean-

paulisierende Nachbildung von Le Sages »Diable

boiteux«, werden durch jene dubiosen Zeugnisse

Schelling zugeschrieben; hatte doch Schelling

das Pseudonym » Bonaventura <^ kurz vorher wirk-

lich benutzt. Allein gerade die besten Kenner

romantischer Dichtung und Schellingscher Philo-

sophie sträubten sich gegen diese Annahme, so

Haym und Dilthey. Andere wiederum, die der

wenig verbürgten Märe zustimmten, wufsten auch

nicht die Stelle anzugeben, an der sich das selt-

same Büchlein in Schellings Lebenswerk einfügen

liefs. Die Sachlage reizte den kühnen Wage-
mut R. M. Meyers; getragen von den Bedenken

Hayms und Diltheys machte er frischweg E. T.

A. Hoffmann zum Verfasser (Euphorion X, S. 578
— 588). Leider ist seiner, durchaus mit Ver-

mutungen und mit mehr oder minder zufälligen

Parallelen arbeitenden Beweisführung jede schla-

gende Beweiskraft abzusprechen. Ja er inter-

pretierte im Eifer seines Nachweisversuches Ideen

und Absichten in die »Nachtwachen« hinein, die

ein objektiv nachprüfender Betrachter mit bestem

Willen nicht in ihnen entdecken kann. Mit seinem

verfehlten Versuche ist aber eine Diskussion in

Gang gekommen, die wohl so rasch nicht ihr

Ende finden wird. Wenn auch Hayms Urteil, dals

die »Nachtwachen« zu den geistreichsten Pro-

duktionen der Romantik gehörten, mit vollem

Recht von Meyer etwas eingeschränkt worden

ist, so darf doch das neuerwachte Interesse und

die an sie gewendete Arbeit als berechtigt an-

erkannt werden. Vor allem erwarb sich Michel
unseren Dank durch die reinliche Edition des

selten gewordenen Werkchens, das bis dahin nur

in ungenauer Wiedergabe von A. Meilsner neu

gedruckt worden war. M. hat indes auch mit

ungewöhnlichem Fleifse und glücklichem Spürsinn

eine Menge brauchbaren Materials herbeigeschafft,

freilich das Hauptproblem, die Frage nach dem
Verfasser, nicht endgültig gelöst.

Was zur Erläuterung herangeholt werden

kann, ist von M. benutzt worden. Er gibt aus-

führliche Nachrichten über das im Dienemannschen

Verlage veröffentlichte »Journal von neuen deut-

schen Original Romanen«, in dem die »Nacht-

wachen« erschienen sind, analysiert die Dichtung,
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bestimmt ihre literarischen Vorbilder, Le Sages

»Diable boiteux«, dann besonders Jean Paul,

auch Shakespeare und Cervantes, erörtert histo-

risch einige Hauptmotive und kommt zu dem
Resultate: »Eine künstlerisch veranlagte, sehr

bestimmbare, unsicher tastende Natur mufs der

Verfasser der Nachtwachen gewesen sein; gewifs

kein ausgereiftes Talent, eher ein junger Dilettant«

(S. XXXIV). Dann legt er die Zeugnisse vor,

ferner die Vermutungen und Bedenken andrer

und prüft eindringlich die Frage, ob Schelling

der Verfasser sein könne. Diese Untersuchung ist

ebenso vorsichtig wie umsichtig geführt, bringt

mehrere Argumente, die für Schelling sprechen,

verkennt aber nicht, dafs Gewichtiges gegen seine

Autorschaft vorliege, vor allein der jeanpauli-

sierende Stil; denn von einem besonderen Interesse

Schellings für Jean Paul ist nichts bekannt.

Immerhin möchte M. diese Einwände entkräften,

ohne doch die Schwierigkeiten zu verkennen, die

sich solchem Bestreben in den Weg stellen.

Daneben bleibt ihm die Frage erwägenswert,

ob auch Caroline an den »Nachtwachen« beteiligt

sei. Bewufst, den Verfasser nicht mit Sicherheit

festgestellt zu haben, hält M. es doch für ver-

früht, einen anderen Verfasser als Schelling an-

zunehmen, wie es Meyer getan hat. Zuletzt er-

zählt er die Nachgeschichle der Dichtung. Bei-

gegeben sind ausführliche erläuternde Anmer-

kungen und ein sorgfältiges Register. Neben
dem Text der »Nachtwachen« ist ein Artikel

aus der Zeitung für die elegante Welt vom
26. März 1805 abgedruckt, den M. entdeckt hat;

er ist »Des Teufels Taschenbuch« überschrieben

und gleichfalls »Bonaventura« gezeichnet. M. will

ihn mit den »Nachtwachen« in engen Zusammen-
hang bringen.

Dafs M. doch eigentlich mit einem »non

liquet« schliefsen mufste, erhellt am besten aus

der Nachfolge, die er alsbald gefunden hat.

Hatte er von der Möglichkeit einer Mitarbeit

Carolinens gesprochen, so möchte Erich Eckertz
Caroline zur alleinigen Verfasserin machen (Zeit-

schrift für Bücherfreunde 1905/06, S. 234—249).
Gewifs führt kein weiter Weg von M.s zu Eckertz'

Hypothese ; und gewifs ist Caroline an dem Buche

stark beteiligt, wenn Schelling wirklich der Ver-

fasser ist. Allein im Gegensatz zu M.s Aus-

einandersetzungen beweist Eckertz' Versuch, wie

weit man kommt, wenn man mit inneren Gründen

lustig drauflos hantiert. Ich getraue mich, mit

gleicher Methode Brentano oder Görres zum Ver-

fasser der »Nachtwachen« su stempeln. Eckertz

bewegt sich fast ausschliefslich im Rahmen des

»Möglichen«. Er trägt eine Fülle von Sand-

körnern zusammen, die auf den ersten Blick

durch ihre Menge wirken, aus denen aber nie

und nimmer ein Bau zu errichten ist: Caroline

kann eine der geistvollsten Produktionea der

Romantik verfafst haben; sie kann den Artikel

der »Eleganten Zeitung« geschrieben haben, da

sie schon früher einen Beitrag zu dem Journale

geliefert hatte; sie kannte Le Sage und schätzte

Jean Paul usw. Dann die Parallelstellen! Im

Jahre 1795 ist ihr das Gleichnis vom Adler, der

zur Sonne dringt, für Condorcet zu prächtig; ein

Dezennium später aber schreibt sie — nach

Eckertz — in den »Nachtwachen«: »Oft erhebt

sich der Mensch wie der Adler zur Sonne«, weil

ihr das Gleichnis diesmal nicht zu prächtig scheint.

Noch schlimmer steht es mit der langen Reihe

von Parallelen, die S. 244— 248 aufmarschiert.

Ist wirklich umsonst in letzter Zeit die völlige

Unzulänglichkeit dieses Beweismittels erwiesen

worden? Und was für Parallelen erscheinen da!

Caroline (brieflich): »Mit klarem Auge konnte

ich am Morgen in all die Herriichkeiten schauen.«

Bonaventura: »Und ich schaute in die Morgenglut,

die wie ein Geist aus dem Meere aufstieg.« —
Caroline: »Wie wir auf dem blumenbestreuten

Weg in den Tod gehen.« Bonaventura: »Den
Weg dahin [nicht etwa in den Tod] bestreute

er mit Vexirrosen« usw. Am auffallendsten

erschiene noch der übereinstimmende Brauch

Carolinens und Bonaventuras: »Dein Macbeths

Motto«, »Die Macbeths Hexen« zu schreiben:

aber Michel hat gleiches bei Jean Paul nach-

gewiesen (S. XXI). Allein nicht nur aus dieser

unzulänglichen Verwertung eines Mittels von

höchst zweifelhaftem Werte mufs ein Vorwurf

für Eckertz erwachsen. Vielmehr hat er Dinge

in die »Nachtwachen« hineingelesen, die gar

nicht drin stehen. Ihm offenbart sich das Opus
als Satire gegen die Schlegel, in schlimmster

Laune von Caroline verfafst. Unglaubliche

Indiskretionen, ein Preisgeben des Intimsten,

eine Blofsstellung ihrer Beziehungen zu Schel-

ling werden Caroline zugemutet, derselben

Caroline, die genau zu Anfang des Jahres

1805 und mit gutem Recht von Therese Huber

schreibt: »Ich weifs nicht, ob Sie im ganzen

dasselbe Gefühl dabei haben wie ich — mir

ist es schon an und für sich abscheulich, so

das Heiligste und Heimlichste durch den

Schlamm der Tagesblätter zu ziehen. Und was

will Therese mit allen diesen Veranstaltungen?

Doch nur sich rechtfertigen« (Caroline II, S.

267)1 Allein ich will hier nicht mit dem Argu-

ment arbeiten, dafs ich Caroline die Gemeinheit

nicht zutraue, sich selbst als Ehebrecherin unter

dem Namen Caroline in einer pseudonymen Schrift

zu zeichnen, sich darzustellen, wie sie mit einem

»Pagen« (mit Schelling, wie Eckertz deutet) zwei

Brüder betrügt, die sie lieben, sich als »Böhmer-

weib« (= Zigeunerin) mit taktloser Verwertung

des Namens ihres ersten Gatten zur geistigen

Mutter Schellings zu stempeln. Gefühlsgründe

sollen hier nicht mitsprechen! Indes die Auf-

fassung, die Eckertz den einzelnen Episoden der

Dichtung und dem Ganzen leiht, ist ebenso wider-
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spruchsvoll wie unberechtigt. Da wird ein un-

glücklicher Dichter, der das Elend seiner Exi-

stenz mit einem Selbstmord beschliefst, auf die

Schlegel gedeutet. Dem Nachtwächter ist aber

dieser Dichter eine sympathische Gestalt. Folg-

lich müfste — nach Eckertz' Auffassung — der

Nachtwächter selbst eine lächerliche Figur sein,

durch seine Sympathie mit den Schlegel ins

Lager der Angegriffenen gehören. Dadurch

würde die ganze Schrift, eine Icherzäblung, zu

einer Parodie: die Dummheit legte sich selbst

dar, es wäre mimische Satire wie die »Epistolae

obscurorum vivorum«. Allein der Nachtwächter

soll — wieder nach Eckertz — Schelling selbst

sein, d. h. der Verfasser steht auf seiner Seite.

Wie soll sich dieser Widerspruch lösen? Und
wie soll das schwere Problem der Verfasser-

frage beantwortet werden, wenn nicht einmal

feststeht, ob der Verfasser im Sinne des Helden

schreibt oder sich über ihn lustig macht, ob hier

eine Nachahmung Jean Pauls vorliegt, die be-

wundernd in den Bahnen des Vorbildes weiter-

geht, oder ob Jean Pauls Manier durch eine

übertreibende Nachbildung ins Lächerliche ge-

zogen wird? Und hier erhebt sich doch auch

ein Vorwurf gegen Michel. Er hat so viel über

die »Nachtwachen« geschrieben, allein eine Ana-

lyse der Dichtung, die diese nächsten, wichtig-

sten Fragen endgültig zu lösen suchte, hat er

nicht gegeben. Sollte nicht vor allem das Buch

aus sich selbst heraus gedeutet, sein dichteri-

scher Charakter, das Verhältnis der in ihm auf-

tretenden Figuren zueinander festgestellt sein,

ehe man an Deutungen geht, ehe vollends die

Verfasserfrage aufgeworfen wird? Wohl hat M.

einige feine Beobachtungen über Widersprüche

des Werkes vorgelegt. Aber auch er ist (S.

XXXII f.) gleich mit der Vermutung zur Hand,

dafs diese Episode auf Sophie Mereau und Cle-

mens Brentano, jene auf die beiden Schlegel

ziele. Mag er diese Vermutung auch »mit aller

Reserve« aussprechen, er hätte doch der Worte,

die sein Lehrer Max Herrmann gegen »Bio-

graphismus« und »Modellphilologie« geäufsert

bat, besser eingedenk bleiben können. Diese

Interpretationen stehen ebenso in der Luft, wie

R. M. Meyers Vermutung, die in der vierten

Nachtwache erzählte Geschichte des Wahnsinni-

gen, der sich für den ewigen Juden hält, sei

eine Parodie der »Braut von Messina«. Auch

M. läfst die Vermutung Meyers »in dubio«. Er

durfte sie getrost ganz ablehnen.

Ich mufs mit dem Wunsche schliefsen, dafs

die »Nachtwachen« zunächst einmal eine exakte

Interpretation aus sich selbst heraus finden mögen,

ehe man ihre Anspielungen deutet, und vor

allem, ehe man die Verfasserfrage weiter ver-

folgt. Dabei leugne ich nicht, dafs M.s Forschung

in Einleitung und Anmerkungen schon eine ganze

Reihe jener Anspielungen sicher gedeutet hat.

Dafs Nachträge da schon jetzt möglich sind, ver-

steht sich von selbst. Die Frage der Masken auf

der Bühne (S. 156 zu 76, 17) spielt um jene

Zeit eine wichtige Rolle und hängt nicht blofs

mit Schillers »Turandot« zusammen. Ober

Hemsterhuis (S. 158 zu 104, 34) wäre noch viel

mehr zu sagen. Das Alphorn (S. 107 f.) hätte

eine Anmerkung verdient. Und wenn in der

13. Nachtwache plötzlich die Statuen der Antike

in das romantische Werk hineintreten, so möchte

ich auf einen Brief Carolinens vom 4. Januar

1804 verweisen, in dem sie meldet: »Wir be-

kommen eine artige Kunstsammlung [nach Würz-
burg], alles was in Mannheim von Antiken und

Abgüssen war« (II, S. 256). Ist dies wirklich ge-

schehen? Sollte also, vorausgesetzt, dafs das Büch-

lein in Würzburg, sei es von Schelling, von Caro-

line oder von einem andern, geschrieben worden ist,

der für die deutsche Literatur so wichtige Mann-

heimer Antikensaal auch hier eingewirkt haben?

Und nun noch eine Frage. Im Jahre 1 794 ver-

öffentlichte Xavier de Maistre sein im Stile Sternes

geschriebenes humoristisches Buch »Voyage autour

de ma chambre«. Es hat nach Anlage und

Stimmung eine gewisse Verwandtschaft mit den

»Nachtwachen«. Augenblicklich ist mir nicht

bekannt, ob die Romantik diese Dichtung näher

beachtet hat. .Allein sie scheint für die Vor-

geschichte der »Nachtwachen« mindestens ebenso

bemerkenswert zu sein wie Le Sages > Diablo

boiteux«. Sterne war ein Liebling Carolinens,

Jean Paul ein Schüler Sternes. Mindestens wäre

Sterne als erste Quelle des Stils der »Nacht-

wachen« zu nennen, ebenso wie er dem »Voyage

autour de ma chambre« zum Vorbild gedient hat,

Bern. Oskar F. Walzel.

Friedrich Seiler [Gymn.-Prof. Dr. in Wernigerode], Die
Entwicklung der deutschen Kultur im Spie-
gel des deutschen Lehnworts. I: Die Zeit bis zur

Einführung des Christentums. 2., verm. Aufl. Halle,

Buchh. des Waisenhauses, 1905. XXV u. 118 S. 8'.

M. 2,20.

Der Zweck und Charakter des Buches, das sich fern-

hält von jedem engherzigen Purismus, \'ielleicht ab und

zu in seiner Abwehr der Sprachreinigifngsbestrebungen

etwas zu weit geht, ist bei dem Erscheinen des zweiten

Teiles an dieser Stelle (1900, Sp. 1443) kurz dargestellt

worden. Der Verf. hat bei der zweiten Auflage des

ersten Teilp die in den letzten zehn Jahren erschienene

Literatur sorgsam herangezogen, auch Vorschläge seiner

Kritiker benutzt und so das Buch stark umgestaltet und

vermehrt. Die sechs Kapitel behandeln das Alter der

deutschen Lehnwörter, die VVanderzeit, Kelten und Römer,

das Kriegswesen, die Verwaltung und den Handel, Stein-

bau und Weinbau, Landwirtschaft und Gewerbe und die

ersten kirchlichen Entlehnungen. Ein Verzeichnis der

benutzten Literatur und ein Wörterv^erzeichnis bilden den

Schlufs.

Notizen and Mitteilungen,

»n erscUemene Werk«.

Das deutsche Volkslied ausgewählt und erläutert

von J. Sahr. 2. Aufl. [Sammlung Göschen. 25.] Leip-

zig, Göschen. Geb. M. 0,80.
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AI. Reifferscheid, Geistliches und Weltliches in

mittelniederdeutscher Sprache nach der Emdener Hand-
schrift Nr. 64. [S.-A. aus dem Jahrb. d. Ges. f. bild.

Kunst u. Vaterland. Altertümer zu Emden. Bd. 14 und
15.] Emden, Gerhard.

Joh. Georg Hamann, Sibyllinische Blätter des Magus.
Ausgewählt und eingeleitet von R. Unger. [Erzieher zu
deutscher Bildung. 5.J Jena, Eugen Diederichs. M. 2.

Richard M. Meyer, Die deutsche Literatur des neun-

zehnten Jahrhunderts. 3. Aufl. [Das neunzehnte Jahr-

hundert in Deutschlands Entwicklung. III.] Berlin,

Georg Bondi. Geb. M. 12.

W. Golther, Nordische Literaturgeschichte. I. [Samm-
lung Göschen. 254.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

Frederic W. Moorman [Dozent f. engl. Sprache

u. Lit. an der Univ. in Leeds], The interpre-

tation of nature in English poetry from
Beowulf to Shakespeare. [Quellen und
Forschungen zur Sprach- und Kulturge-
schichte der germanischen Völker. Hgb. von

A. Brandl, E. Martin, E. Schmidt. 95. Heft]

Strafsburg, Karl J. Trübner, 1905. XIII u. 244 S.

8». M. 6,50.

In den fünfziger Jahren des 19. Jahrh.s legte

Alexander von Humboldt in dem 'Kosmos' seine

Ansichten über Naturgefühl und Naturschilderung

nieder. Im selben Jahrzehnt schrieb auch der

englische Künstler und Schriftsteller John Ruskin

in seinem Werke über 'Modern Painters' über

den gleichen Gegenstand. Erst im vergangenen

Jahre erschien dann das eingehendste Werk
'Über Naturschilderung' von Friedrich Ratzel, der

das feinste Gefühl für die Natur im Gröfsten und

Kleinsten besafs. Es sollte dies Ratzeis letztes

Buch sein, wenige Wochen, nachdem er es voll-

endet hatte, wurde der unermüdliche Forscher

am Fufse der Alpen zur letzten Ruhe bestattet.

Die drei erwähnten Schriften sind vom künstle-

rischen und naturwissenschaftlichen Standpunkte

aus abgefalst. Als Literarhistoriker betrachtete

'die Entwicklung des Naturgefühls' Alfred Biese

in seinem wertvollen Buche (Leipzig 1888). Für

Germanisten ist wichtig Otto Lüning, 'Die Natur,

ihre Auffassung und poetische Verwendung in der

altgermanischen und mittelhochdeutschen Epik',

worin ganz besonders die angelsächsische Lite-

ratur beachtet wird (Zürich 1889), während Biese

das ganze Gebiet vom Heidentum bis zu Goethe,

Byron und Shelley überblickt. Von englischen

Werken ist an erster Stelle zu nennen: Francis

Turner Palgrave, The Landscape in Poetry from

Homer to Tennyson' (London 1897). Es ist

unbegreiflich, dafs diese bedeutende Abhandlung

des 1897 verstorbenen Dichters und Kritikers

nicht wieder gedruckt worden und daher jetzt kaum

mehr zu haben ist. Aus Amerika sei von um-

fassenden Werken erwähnt: Myra Reynolds, The
Treatment of Nature in English Poetry between

Pope and Wordsworth (Chicago, University of

Chicago Press, 1896).

Einzelne Abschnitte behandeln: KarlWeichardt,

Die Entwicklung des Naturgefühls in der engli-

sehen Dichtung vor Chaucer, eine Kieler Disser-

tation (1900), während E. Ballerstedt schon

1891 in einer Göttinger Dissertation den Haupt-

dichter der altenglischen Zeit, Chaucer (Über

Chaucers Naturschilderungen) betrachtet hatte,

eine Arbeit, die wohl durch Bernhard ten Brinks

unübertroffene Geschichte der englischen Lite-

ratur angeregt (1. Aufl. Berlin 1877, 2. Aufl.

von A. Brandl besorgt, Strafsburg 1899), aus

Brandls Schule hervorging. Die ganze schot-

tische Literatur umfafst Prof. Veitch, The Feeling

for Nature in Scottish Poetry. Eine Anzahl von

Abhandlungen von bedeutenderem und geringerem

Werte schliefsen sich an. Erwähnt seien: Alban

Schlesinger, Der Natursinn bei Milton (Leipzig

1892), Richard Lange, Eduard Youngs Natursinn

(Nordhausen 1901), Arthur Hantsche, William

Cowper, sein Naturgefühl und seine Naturdichtung

(Dresden 1901), Otto Matthes, Naturbeschreibung

bei Wordsworth (Leipzig 1902), Johannes

Schmidt, Rob. Southey, sein Naturgefühl in seinen

Dichtungen (Leipzig 1904), Hugo Hertel, Die

Naturschilderungen in Walter Scotts Versdichtun-

gen (Leipzig 1900).

Wir sehen, wieviel schon über den Natursinn

und die Naturdichtung bei den Angelsachsen und

den Engländern geschrieben worden ist. Und
doch ist das Gebiet so reichhaltig, dafs noch

immer neues gebracht werden kann. Eigentüm-

licherweise wurden bisher die zwei allerbedeutend-

sten Dichter des 16. Jahrh.s noch nicht auf ihre

Naturschilderung hin geprüft, weder Spenser

noch Shakespeare wurde bisher von diesem

Gesichtspunkte aus eine Monographie gewidmet.

Die vorliegende Schrift von Moorman ist zu

reichhaltig, als dafs wir sie hier im ganzen be-

trachten könnten, wir heben daher nur einzelne

Kapitel, besonders solche, die noch nicht in

früheren Schriften ins Auge gefafst wurden, her-

vor. Gleich hier sei betont, dafs bei dem Um-
fang der Aufgabe, die sich der Verf. stellte,

die einzelnen Teile nicht gleichmäfsig ausge-

führt werden konnten. Ein sechsfach so starkes

Buch, als es das von M. ist, hätte kaum dem
Inhalt gerecht werden können. Doch hat der

Verf. viel neues gebracht und bietet den Freunden

der englischen Literatur, besonders denen der

Naturschilderung, eine Reihe interessanter Beob-

achtungen.

M. fängt mit dem Beowulflied an, als Ver-

treter des heidnischen Epos. Lüning hat manches

eingehender ausgeführt, aber M. fafst sich kürzer,

und darum wird seine Darstellung vielfach ein-

heitlicher als die bei Lüning. Er hebt hervor,

wie in der alten Heldenzeit die Natur meist als

den Menschen feindlich aufgefafst wird: Sturm
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und Nebel auf und an dem Meer wird mit Vor-

liebe beschrieben: sonnige ruhige Fahrt fast nie,

oder sie wird mit ein paar Worten abgetan.

Die christliche Heldendichtung beginnt mit Exodus,

dann folgen Genesis und Exodus. Die dazu ge-

machten Bemerkungen enthalten wenig neues.

Unglaublich ist die Ansicht S. 19, dafs Cynewulf

•had been converted to the new faith in the

course of his bardic career'. Auch dafs Cyne-

wulf für seine Epen nur Stoffe gewählt hätte,

'which told of battle and sea', trifft zwar auf

sein Hauptwerk 'Elene' zu, nicht aber auf

'Juliana' oder 'Crist'. Bei der Besprechung vom
Jüngsten Gericht mit seinen düstern Schilderungen

wäre auf die eingehende Schrift von W. Deering

'The Anglo-Saxon Poets of the Judgment Day'

(Halle 1889) zu verweisen gewesen. Reiche

Ausbeute für die Naturschilderung gewähren die

lyrischen Gedichte und die Rätsel, ebenso der

Phönix: hier finden wir auch liebliche Schilderun-

gen, die uns an Verse des Guthlac erinnern.

Kapitel IV beschäftigt sich mit der Übergangs-

zeit: wir brauchen hierbei nicht zu verweilen,

da gerade diese Denkmäler eingehend, die lyri-

schen Dichtungen noch eingehender als bei M.

von Weichardt betrachtet wurden, ebenso widmen

beide Verfasser dem Gawaindichter verständnis-

volle Betrachtungen. M. nimmt an, dafs der

Gawaindichter nicht nur Pearl, sondern auch

(und darin stimmen ja eine Anzahl Literarhisto-

riker ihm zu) 'Patience' und 'Cleaness' ge-

schrieben hätte. Die zwei letzten Dichtungen

scheinen uns aber, gerade auf die Naturschilde-

derung hin, sicherlich einem andern Verfasser

anzugehören. Kapitel V The Verse Romance,

die Dichtung vor Chaucer umfassend, bietet

vieles bisher noch nicht Beachtete. Kapitel VIII

bespricht Chaucers Naturschilderung, die sich

schon Ballerstedt zur Aufgabe gesetzt hatte und

die auch in vielen Büchern über diesen Dichter

genügend gewürdigt wird.

Die Betrachtung der unter humanistisch-italie-

nischem Einflufs stehenden Lyriker, Wyatt und

Surrey, Sidney u, a. führen auf Spenser über.

Das Kapitel XII ist eins der interessantesten und

inhaltvollsten des ganzen Buches. Wir gewinnen

daraus einen tiefen Einblick in Spensers Natur-

schilderung und sehen, wie er gerade in dieser

Hinsicht sowohl unter dem Einflufs von Chaucer

als dem der Italiener stand, besonders zeigt er

sich als Nachahmer Tassos. Chaucer gegenüber

dehnt er die Landschaftsbilder weiter aus: nicht

malt er uns Gärten von typischem Aussehen,

sondern mit Vorliebe reiche Täler mit Bächen

und Wäldchen, Auch die unbedeutenderen

Lyriker der Zeit Shakespeares, die bisher noch

gar nicht als Naturmaler beachtet wurden, bieten

manche interessante Schilderung.

Kapitel XIV umfafst das ganze Drama bis

Shakespeare. Die Mysterienspiele liefern so gut

wie keine Ausbeute und hätten mit ein paar

Worten abgetan werden können. Ebenso ver-

hält es sich mit den Moralitäten. Aber auch

Lyly, Green, Kyd und ihre Zeitgenossen halten

sich sehr knapp in ihren wenigen Naturschilde-

rungen, das breite Behagen der Zeit Chaucers

fehlt ihnen gänzlich.

Die letzten 22 Seiten sind Shakespeare, dem
Dramatiker und Lyriker gewidmet. Venus und

Adonis, Lucrece und die Sonette werden recht

kurz behandelt. Wir können uns hier des Ge-
fühls nicht erwehren, dafs noch reicheres Material

zu gewinnen gewesen wäre. Unter den Dramen
sind die romantischen Stücke, der Sommernachts-

traum, das Wintermärchen, Cymbelin und vor

allem der Sturm am ergiebigsten. Unter den

frühen Werken des Dichters treten Titus Andro-

nicus und Romeo und Julie hervor, allein auch

die Historien sind nicht ganz ohne Ausbeute,

wie Heinrich VI., 2. und 3. Teil, Richard lU. und

Heinrich IV., 2. Teil beweisen. Julius Cäsar

weist manche kurze Schilderung und manches

aus der Natur genommene Bild auf, besonders

ist noch Macbeth und König Lear zu nennen.

Allerdings hätte M. bei Shakespeare, z. B. im

Lear, noch manches finden können. Die Auf-

gabe war jedoch zu grofs, um in so engem Räume
alles aufzuführen. Wir hoffen, dafs in einer

Monographie, die über Shakespeares Natur-

schilderung in Aussicht steht, noch manches von

M. Übersehene gebracht wird.

Trotz dieser Bemerkung ist es keine Frage,

dafs M.s Abhandlung unter die wertvollsten über

englische Naturdichtung zu rechnen ist, und wir

müssen dem Verf. für die grofse Mühe, die er

auf seine umfangreiche Arbeit verwendet, recht

dankbar sein.

Leipzig. Richard Wülker.

Notizen und Mittellungen.

Ken erBckieaene Werke.

H. B. Binns, A life of Walt Whitman. London,

Methuen & Co. Geb. Sh. 10.

Zeitschriften.

Englische Studien. 35, 3. Jane Weightman,
Vowel-leveliing in Early Kentish; and the use of the

Symbol e in O E. Charters. — P. Leendertz jr., Die

Quellen der ältesten mittelenglischen Version der >As-

sumptio Mariae». — Fr. Brie, Zum Fortleben der Have-

lok-Sage. — H. VVillert, Vom Gerundium.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Franz Abraham, Über Quellen und Mund-
art des delphinatischen Mysteriums:

'Istoria Petri et Pauli'. Halle, Max Niemeyer,

1900. 66 S. 8» mit 4 Taf. M. 3.

Die fleifsige und durch Beigabe von vier

Doppelseiten der Myster- Handschrift besonders

wertvolle Arbeit von Abraham kommt hier infolge
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eines Versehens recht verspätet zur Anzeige.

Die Istoria Petri et Pauli gehört zu der Mysterien-

Gruppe, die durch glückliche Funde der letzten

30 Jahre zutage gefördert, um die Wende des

15. Jahrh.s in der Dauphinee entstanden und
dort wiederholt aufgeführt worden ist. Die

Quellenuntersuchung ergibt, dafs dem unbekannten

geistlicher^ Verfasser insbesondere die Legenda
anrea und deren Quellen vorgelegen haben. A.

stellt fest, wie diese Vorlagen verarbeitet sind,

welche Veränderungen und Zusätze die Handlung

sowohl seitens des Verfassers wie seitens der

späteren Überarbeiter erfahren hat. Seine Dar-

legungen hierüber sind recht dankenswert. Auch
der zwlsite, der Untersuchung der Sprache ge-

widmete Teil ist, freilich mehr im negativen

Sinne, wertvoll. Er führt zu dem Ergebnis,

dafs es unumgänglich notwendig ist, das gesamte

bisher veröffentlichte Material einer Nachprüfung

mit den Handschriften zu unterziehen, bevor

ernstliche Sprachforschungen auf diesem Gebiete

gemacht werden können. Immerhin glaubt A.

annehmen zu dürfen, dafs die Istoria Petri et

Pauli im letzten Viertel des 15. Jahrh.s in Embrun
entstanden sei, während der Copist und der

Korrektor der uns erhaltenen Handschriften aus

Briancon stammten. Seine genaue Vergleichung

der vier in Photographie - Druck beigefügten

Doppelseiten der Handschrift mit Guillaumes

Ausgabe hat eine so grofse Zahl von Ungenauig-

keiten in letzterer ergeben, dafs ein neuer sorg-

fältiger'Abdruck dringend wünschenswert erscheint.

Greifswald. E. Stengel.

Ferdinand Brunot [Prof. f. Gesch. d. französ. Sprache

an der Univ. Paris], Histoire de la langue fran-
caise des origines ä 1900. T. I: De l'epoque

latine a la Renaissance. Paris, Armand Colin, 1905.

XXXVIII u. 547 S. 8". Fr. 15.

Brunots Geschichte der französischen Sprache, die drei

Bände umfassen soll, und die wir noch kritisch zu wür-
digen gedenken, ist eine völlige Neubearbeitung seiner

in Petit de JuUevilles »Histoire de la langue et de la

litterature fran9aise« gegebenen Darstellung. In der Ein-

leitung des vorliegenden 1. Bandes führt er die alten

Hypothesen vom Ursprung des Französischen an und
beschreibt kurz die Romanisierung Galliens. Den Stoff

bis zur Renaissance teilt er in drei Bücher. Das erste

beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen dem Latei-

nischen und dem Romanischen ; seine vier Kapitel tragen

die Überschriften : Klassisches Latein und Volkslatein,

Gallisches Latein, Berührung mit den germanischen
Sprachstämmen, Hauptcharakterzüge des gesprochenen
Lateins. Das zweite Buch, das das Altfranzösische

(9.— 13. Jahrh.) behandelt, spricht eingangs von den
ersten Texten, geht dann auf die hauptsächlichen phone-

tischen, morphologischen, syntaktischen und lexikalischen

Wandlungen im Französischen vom 7.— 12. Jahrh. ein,

wendet sich darauf zu den altfranzösischen Mundarten,
beschreibt weiter den Stand des Französischen im
13. Jahrh. , um mit dem Versuch, eine Vorstellung von
dem linguistischen Wert des Altfranzösischen zu geben,

und mit einer Studie über das Französische im .A.uslande

zu schliefsen. Das dritte Buch gilt dem Mittelfranzösi-

schen, dessen Phonetik, Morphologie, Syntax und Wort-

schatz gemustert werden.

Notizen und Mittellungen.

Nen erschienene Werbe.

Bibliotheca Romanica: 1. Moliere, Le Misan-

thrope. — 2. Moliere, Les Femmes savantes. — 3. Cor-

neille, Le Cid. — 4. Descartes, Discours de la methode.
— 5/6. Dante, Divina Commedia I: Inferno. — 7. Boc-

caccio, Decameron, Prima giornata. — 8. Galderon, La
vida es suefio. — 9. Restif de la Bretonne, L'an 2000.
— 10. Camöes, Os Lusiadas: Canto I, II. Strafsburg,

J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel). Je M. 0.40.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

John Pentland Mahaffy [fr. Prof. f. alte Gesch.

an der Univ. Dublin], The Progress of

Hellenism in Alexander's Empire.
Chicago, The University of Chicago Press (London,

T. Fisher Unan), 1905. VII u. 154 S. 3°.

In einem knappen Bändchen von weniger

als 150 Seiten hat M. das reizvolle Thema der

Ausbreitung des Hellenismus in Alexanders Reich

behandelt. Es sind Vorlesungen gehalten in der

amerikanischen Universität Chicago und der Ver-

fasser ist ein Ire. Die persönliche Färbung vieler

Stellen, die fast gänzHche Beiseitelassung aller

modernen Literatur mit Ausnahme seiner eigenen

erschienenen und in Vorbereitung begriffenen

Schriften erklärt sich daraus. Es sind geistreiche

Apercus, zuweilen nicht frei von F'lücbtigkeit wie

in dem wunderlichen Vergleich der Makedonischen

Granden, die unter Philipp und Alexander dienen,

mit den deutschen Erbprinzen, die unter preufsischer

Anführung ihre Dienste leisten sollen (S. 35),

oder wie, wenn auf S. 86 es vom Umfang der

ägyptischen Geschichte heilst, sie reiche vom
König Menes bis auf Lord Kitchener. Auch das

letzte Kapitel hellenistischer Einflüsse auf das

Christentum ist etwas sehr allgemein gehalten.

Dafs Christus mit den Pharisäern, mit Pontius

Pilatus unbedingt griechisch gesprochen, steht

doch dahin und wunderlich berührt uns die ganze

Auseinandersetzung über das Zungenreden am
Pfingsttage. M. gibt sich hier Mühe, zu erweisen,

dafs dieses Zungenreden für Missionszwecke nicht

in Betracht komme, vielmehr die Ausbreitung des

Christentumes ausschliefslich durch das Griechische

erfolgt sei. War diese Auseinandersetzung für

die Studenten von Chicago wirklich notwendig?

An der modernen religionsgeschichtlichen For-

schung, den Untersuchungen über den Zusammen-

hang der Heiligenlegenden mit alten Göttersagen,

ist M. achtlos vorübergegangen. Dafs er die

Assyriologischen und Babylonischen Offenbarungen

über den Ursprung christlicher Glaubenssätze und

Vorstellungen auf sich beruhen läfst, ist freilich

zu begrüfsen, wie es denn gut ist, dafs einmal

wieder in einem populären Buche der griechische

Charakter des Christentums energisch betont

wird. Daneben sind die Winke über mögliche

buddhistische Einflüsse S. 98 beachtenswert. Aus
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der fünften Vorlesung 'allgemeine Betrachtungen

über den Hellenismus' hebe ich hervor, wie mutig

M. S. 1 1 6 ff. für die hellenistische Kunst und auf

S. 119 für die wissenschaftliche Mathematik der

Zeit nach Alexander eintritt. Anregend ist auch

die Bemerkung auf S. 122, dafs die Vorstellung

vom himmlischen Jerusalem in der Apokalypse

darum die elyseischen Gefilde verdrängt habe,

weil in jener Zeit der Städtegründungen eine

allgemeine Landflucht stattfand und das Leben

auf dem platten Lande für bäuerisch und unge-

bildet galt.

Besonderen Wert scheint M. auf das erste

Kapitel zu legen, in dem er Xenophon als den

Vorläufer des Hellenismus schildert. Es ist ja

erfreulich, dafs Xenophon, auf den man meistens

nicht allzugut zu sprechen ist, einen warmen
Anwalt findet. Aber mich dünkt, M. hat hier auf

den einen Xenophon persönlich bezogen, was

Allgemeingut mehr oder minder der gebildeten

Leute seiner Zeit war. An einen so starken

Einflufs des Orients auf ihn, wie M. ihn mehr-

fach annimmt, kann ich nicht glauben, und die

Barbaren als Spiegel für die Hellenen gelegentlich

aufzufassen, war doch seit den Tagen des Hero-

dot nicht mehr ungebräuchlich. Am besten ge-

lungen dünken mich die drei historischen Kapitel,

Macedonien und Griechenland, Ägypten und

Syrien, in denen das Wesentliche scharf heraus-

gehoben ist. Wenn freilich M, eine Vermischung

ägyptischer und griechischer Elemente in der

Kunst ganz leugnet, so hat er dabei nicht nur

die neugefundenen Alexandrischen Gräber über-

sehen, sondern auch die tüchtigen Leistungen der

Porträtkunst.

Ein erschöpfendes Buch hat M. nicht geben

wollen; ein anregendes Buch, das sich gut liest,

** und weiten Kreisen die Bedeutung des Griechen-

tums nach Alexander gerade auch für den Orient

klar macht, hat er uns gegeben.

München. Fr. W. v. Bissing.

E. A. Stückelberg, Aus der christlichen Alter-

tumskunde. Zürich, Fritz .Amberger, 1904. 99 S.

8" mit 24 Abbild, u. 1 Farbenlaf.

Das kleine Buch setzt sich aus einer Reihe von Auf-

sätzen zusammen, die der Verf. schon früher in Zeit-

schriften veröffentlicht hat. Ihrem Inhalt nach sind die

j meisten Untersuchungen über einzelne Quellen oder

I Quellengruppen für die christliche .Archäologie, soweit

t sie sich auf schweizerischem Boden' finden. Ein um-

fassenderes Thema hat die Abhandlung »Kirchennamen

der Vorzeit <. Nach den Quellen, aus denen die Namen
stammen, werden zehn verschiedene Klassen unter-

schieden.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Beim Abbruch der Lunette d'Arqon in Metz, die auf

den Ruinen des Klosters St. Arnulf steht, sind kürzlich

nach der Frkf. Z. drei römische Grabsteine, darunter

einer mit der Darstellung eines Wickelkindes, mehrere

gröfsere Bronzebecken mit römischen .Münzen aus dem
3.-5. Jahrb., ein spätrömischer Steinsarg mit zwei Glas-

gefäfsen und einem Tonbecher als Beigaben, zwei Blei-

särge des 4. Jahrh.8 mit allerlei figürlichem Schmuck,
ferner Teile einer römischen Saug- und Druckpumpe,
sowie einige kleine Gegenstände, die noch nicht näher

bestimmt sind, gefunden worden.

Htm •nchUaaa« ffark«.

Geschichtsbilder aus Leopold von Rankes Werken,

zusammengestellt von M. Hoffmann. Leipzig, Duncker
& Humblot. M. 6.

E. Koeser, De captivis Romanorum. Giefsener

Inaug.-Dissert. Giefsen, Druck von .Münchow.
G. Grupp, Kultur der alten Kelten und Germanen.

München, Allg. Verlags-Gesellschaft. .M. 5,80.

ZalUckrifU*.

Wesldeuiscke Zeilschrift für Geschichte und Kunst.

24, 2. A. V. Domaszewski, Bonus Eventus. — Ad.

Schmidt, Zur Geschichte rheinischer Handschriften. —
W. Fabricius, Das Hochgericht auf der Heide. (Die

Wildgrafschaft zwischen Oberstein, Meisenheim, Lauter-

ecken und Kusel.)

The English Historical Review. October. E. H.

Parker, China and the ancient Cabul Valley. — W. T.

Waugh, Sir John Oldcastle. II. — E. P. Cheyney,
International law under Queen Elizabeth. — R. W.
Ramsay, Records of Houghton-le- Spring, 1531— 1771.

— J. E. Field, The beginning of .Abingdon Abbey. —
F. .M. Stenton, »Godmundes laecht. — W. O. Mas-
singberd, The Lincolnshire sokemen. — T. D. Pryce

and E. Ar mi tage, The alleged Norman origin of

»Castles« in England. — H. W. C. Davis, »An un-

known charter of liberties«. — Tout, Some neglected

fights between Crecy and Poitiers. — J. Willcock, The

cipher in Monmouth's diary. — C. L. Falkiner, Corre-

spondance of Archbishop Stone and the Duke of New-

castle. IL — The execution of General Torrijos and

Robert Boyd, 1831.

Mittelalterliche und neuere Geschichte.

Referate.

El Emperador Carlos V y su Corte segün

las cartas de Don Martin de Saunas,

embajador del Infante Don Fernando

(1522— 1539). Con introducciön, notas e indices

por Antonio Rodri'guez Villa. Madrid, For-

tanet, 1903/5. 990 S. 8». 20 Pesetas.

En 1872, D. Adolfo de Castro mentionnait,

dans sa maigre notice sur Castillejo, au tome

XXII de la B. A. E. (p. XX) l'existence d'un

codex de l'Academie d'Histoire de Madrid, conte-

nant des lettres d'un D. Martin Salinas, charge

d'affaires de l'infant et futur Empereur, D. Fer-

nando, frere du Gesar Charles-Quint, et extrayait

l'une d'elles, du 8 fevrier 1525, oü il etait dit

que Castillejo etait digne du poste de secretaire

de l'ami de Salinas, le tresorier Salamanca, comme

etant mtiy hdbil en Jengua castellana y tambien

en la latina (p. 262- 63 dans k. V.). L'annee

suivante, D. Pascual de Gayangos repetait le

Signalement du dit codex dans le Calendar of

letters, despatches and State papers relating to the

negotiatioHS betneen England and Spain (London

1873, UI, 1,8, note). M. Rodri'guez Villa,

apres l'avoir public dans le Boletin dt la Real

Acctdemia de la Historia, nous donne aujour-
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d'hui, en un tirage ä cent exemplaires — mode-
ration mal compensee, ä coup sur, par la cherte

du prix — non point le texte integral des 418
folios de 0,282 sur 0,21, mais ce qu'il estime

digne de retenir l'historien, declarant -»sin valor

histörico« les »astmtos pariicuJares, gestiones econö-

micas, encargos y comisiones de indole privada«

(p. 6). Je n'ai pas ä examiner ici si un tel criterium

n'est pas singulierement restrictif du concept de

»rhistorien« tel que l'a elabore l'ecole histori-

que moderne, ni encore si, lä oü cet »historien«

passe outre, l'hispanisant, comme nous disons

aujourd'hui, ne se füt pas arrete plus d'une fois

avec complaisance. Mais, meme en sachant me
contenter de ce qui nous est offert — l'offre ne

laisse pas, aussi bien, d'etre quelque peu »salee«

— force m'est d'adresser plusieurs graves re-

proches ä l'editeur. D'abord il me semble

qu'en toute discipline philologique c'etait son

devoir de respecter scrupuleusement les graphies

originales du codex, en lesquelles il reconnait

une main du seizieme siecle, se bornant, ä l'occa-

sion, ä corriger en note les bevues un peu trop

grosses dans la transcrrption, par exemple, des

noras propres ou des denominations geographi-

ques. Au Heu de cela, M. R. V. a recours au

biais d'invoquer la variabilite de l'orthographe

de son texte, variabilite qui l'a fait, dit-il, adop-

ter por Jo general la moderna, menos en los casos

que requieran la mäs estricta exactitud. J'ignorais

qu'il y eüt des degres dans l'exactitude prescrite

ä »l'historien«. On saisira, sans que j'insiste,

l'arbitraire d'une semblable methode, ä laquelle

perdent ä la fois l'Histoire et la Philologie, s'il

est permis encore de separer ces deux sciences.

Mais que penser de la legerete — pour ne pas dire

autre chose — qui consiste ä annoncer sur la

couverture une edition con notas, alors qu'en

realite l'on chercherait vainement, dans les six

pages de la fin du volume qui sont censees re-

presenter ces notes, des renseignements originaux?

Pures compilations, ces notes n'ont pas meme le

merite, en un point extremement important, de

l'exactitude. Nous y lisons, en effet que la corre-

spondencia de Salinas con Cristohal de Castillejo

contribuye en gran manera d üustrar la vida poco

conocida de este renombrado poeta, y algunas de

stts composiciones , en las que cita ä Meneses,

Tobar, Mercado y al niismo Salinas, de quienes

era aniigo, pudiendose apreciar en muchos casos

las que escribiö en Espana y las que compuso en

Älemania (p. 9^1). Une teile promesse me fit,

je l'avüue, venir l'eau ä la bouche. Enfin, son-

geai-je, eile va s'elucider, cette obscure bio-

graphie du misopetrarquiste, ä laquelle je ne

Sache pas que personne ait travaille depuis cet

admirable Ferdinand Wolf. Vaine esperance!

J'ai eu beau Hre et relire les lettres de Salillas.

Elles ne contienncnt absolument rien que nous

ne connaissions dejä sur la personne et la destinee

du grognon secretaire du roi de Boheme et de

Hongrie. Tout au plus permettent-elles d'y trou-

ver une confirmation de ce que le poete a re-

pete ä satiete dans ses oeuvres, et jamais avec

plus de precision que dans sa fameuse parodie

du vieux romance:

Tiempo es ya Castillejo,

Tiempo es de andar de aqui

II est certain, en tout cas, que M. R. V. ou

se moqua de ses lecteurs ou perdit la memoire

lorsqu'il commit cette fallacieuse note.

M'objectera-t-on que, si la methode de

l'editeur laisse ä desirer, il n'en rend pas moins

des Services aux erudits etrangers et qu'en fin

de compte mieux vaut qu'il ait public le ma-

nuscrit de l'Academie de l'Histoire, meme im-

parfaitement, que de l'avoir laisse se morfondre

dans quelque casier poussiereux? II s'agirait de

s'entendre sur la mission de la critique et sur

le concept du role qui incombe ä l'homme qui

se pretend historien, ä notre äge. Ajoutera-t-on

que ma critique, ä moi, est facile, qu'elle

n'apporte rien de nouveau? Suis-je donc oblige

d'ecrire le livre que n'a pas fait M. R. V. ?

Je sais, aussi bien, que sa täche, s'il l'eüt

voulue realiser, etait ardue, et que l'identification

de personnages de la cour de Ferdinand, par

exemple, exigeait un materiel bibliographique

difficile, sinon impossible, ä reunir ä Madrid.

Mais alors, qui donc l'obligeait ä entreprendre

une besogne condamnee ä priori ä l'imperfection?

Mon principe est qu'il vaut mieux, quand on

porte un nom, refuser certaines täches que de

les gächer.

Ces necessaires et i.mpartiales reserves —
dont le ton un peu vif ne deplaira qu'ä ceux

qui, avant d'etre des savants, sont des litterateurs

— formulees, il teste que le Journal de Salinas

contient plus d'un detail interessant et jette ä

maintes reprises un jour assez clair sur dix-sept

annees du regne de Charles-Quint, du 28 avril

1522, date de la premiere lettre, de Bruxelles,

au 1 1 novembre 1539, Logrono. Le voyage

imperial de Flandre en Angleterre en 1522;

l'arrivee en Espagne; l'etat lamentable de la

peninsule au lendemain du soulevement des Com-

munautes; la penurie du Tresor et l'indigence

de la Nation; le desordre politique et admini-

stratif; les expedients imagines par Charles pour

remedier ä la debäcle; la fievre furieuse des

quemandeurs de mercedes soi-disant meritees en

l'absence du monarque, fievre qui assaille toutes

les classes de la societe; les fins de non-rece-

voir parfois ingenieuses, parfois brutales qu'y

oppose le souverain; le tapage de guerres epui-

santes en Flandre, en Italic, en Allemagne et

ailleurs; des indications inedites sur l'etat de

l'opinion publique et les moeurs de l'epoque:

on trouvera, ä divers degres, tout cela dans es
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epitres de Salinas ä D. Fernando et au tresorier

de ce dernier, Salamanca.

M. R. V. veut que ces epitres soient un

modele de diction. de finesse, d'esprit. Je ne

discuterai pas ce critere, evidemment subjectif. Je

dirai simplement que je ne suis pas de son

avis. Le style est precis, correct, sauf de rares

et courts passages veritablement remarquables.

Et je ne puis non plus admettre que cette

correspondance soutienne, dans la forme tron-

quee oü eile est publice, la comparaison avec

les Relaciones de Cabrera de Cördoba sur le

regne de Philippe III. C'est lä, d'ailleurs, du

point de vue de Thistorien vrai, une question

tout-ä-fait secondaire et ä laquelle je ne me
serais meine pas arrete, si M. R. V. ne I'avait

agitee. De l'auteur lui-meme, il ne nous dit

rien de plus que ce que ce dernier a bien

voulu nous reveler de sa personne, a savoir qu'il

;- figura, de 1520 ä 1531, sur la liste des gentiis-

hommes auliques. C'est un homrae du monde,

qui possede la pratique, difficile ä combiner, des

Cours et des Camps. C'est le loyal Castillan

d'alors, qui entend servir fidelement son maitre

et seigneur, bien que les temps soient durs et

les recompenses tardives et rares. Sa plume

ignore les combinaisons savantes et les habiles

calculs de l'ecrivain de cabinet. II n'a pas sur

son pupitre, quand il griffonne ses missives,

l'idole flamboyante de la Posterite bien en face.

II laisse sa plume courir au jour le jour et sans

l'ombre d'une malice litteraire. S'il lui arrive,

ainsi, de frapper juste, c'est precisement pour

etre depourvu d'artifices, pour expnmer sans

apprets ce que I'impression du moment lui dicte.

A en juger par d'inequivoqes allusions plusieurs

fois repetees, cette correspondance a du com-

prendre d'autres toraes. De ce qu'ä l'heure

actuelle leur existence est incertaine, il ne s'en

süit nullement, vu l'etat des bibliotheques d'Es-

pagne, qu'ils n'existent plus.

M. R. V. a condense dans une introduction

de quinze pages l'explication de l'antipathie, dont

l'echo perce ä travers les lettres du charge

d'affaires de Ferdinand, qui divisa Charles et

son frere. Les causes en sont connues: d'une

part l'education diametralement opposee des deux

I

princes, leur eloignement Tun de l'autre durant
" leur jeunesse et, surtout, une antinomie innee

des caracteres; de l'autre, la delicatesse d'une

Situation politique oü toute l'habilett' theologique

d'un Cisneros ne fut point de trop pour etouffer

l'orage dont I'trclat des Comuueros ne reprcsente

que l'avortement tragique. L'auteur de l'etude

sur Dona Juana la Loca se trouvait lä en

terrain familier. Dans cet essai rapide, il a

deploye la competence que personne plus que

moi ne lui reconnait et enferme en peu de mots

infiniment d'idees.

Hamburg. Caniille Pitollet.

Friederich [.Major, zugeteilt dem Grofsen General-

stabe, Lehrer an der Kriegsakademie], Der Herbst-
feldzug 1813. 2. Bd.: Von der Schlacht bei

Kulm bis zu den Kämpfen bei Leipzig.

[Geschichte der Befreiungskriege 1813— 1815.]

Berlin, Ernst^ Siegfried Mittler & Sohn, 1904. XVI
u. 500 S. 8" "mit 5 Plänen und 27 Skizzen in Stein-

druck. M. 13.

Der zweite Band des Herbstfeldzuges 1813

weist dieselben Vorzüge auf wie der seinerzeit hier

(1903, Sp. 94 ff.) besprochene erste Band: sorg-

fältigstes Quellenstudium, fliefsende, klare Dar-

stellung, souveräne Beherrschung des vielgestalti-

gen Stoffes, raafsvolle Kritik. Ich glaube nicht, dafs

es möglich sein wird, ein den Kriegshistoriker mehr

befriedigendes Werk über den Herbstfeldzug 1813

zu schreiben, als das vorliegende. Denn dafs

der noch ausstehende Schlufsband seinen Vor-

gängern gleichwertig sein wird, kann wohl als

feststehend angenommen werden.

Der kriegsgeschichtliche Stofif, welcher im

2. Bande zu behandeln war — es kommen die

Ereignisse nach der Schlacht bei Kulm bis zur

Schlacht bei Leipzig in Betracht — ist teil-

weise spröde. Es fallen nur zwei gröfsere

Aktionen, die Schlacht bei Dennewitz und das

Gefecht von Wartenburg, in diesen Zeitabschnitt,

während von Anfang September ab sich die

operativen Verhältnisse etwas verwirren, teil-

weise geradezu ermüdend gestalten. Sie bilden

nach Napoleons eigenem Ausspruch ein fort-

gesetztes >jeu de va et vient«, soweit die fran-

zösische Heeresleitung in Betracht kommt, und

im Grofsen Hauptquartier der Verbündeten hul-

digte man einer ins Diplomatisch-Bureaukratische

übersetzten Art der Kriegskunst, welcher als

Milderungsgrund nur die Misere alliierter Krieg-

führung überhaupt zur Seite steht.

Als ein kriegsphilosophisches Kabinetstück

möchte ich das erste Kapitel: »Die Operationen

Napoleons im Monat September« bezeichnen.

Der Leser wird hier an sicherer Hand durch

das Labyrinth operativer Erwägungen, Ent-

schlüsse, Mafsnahmen geführt, die sich um
die Tätigkeit Napoleons gruppieren und zwar

unter fortwährender geistiger Anregung seitens

des Verf.s. Eine solche Anregung geht aber

nur von den wenigsten Publikationen aus, welche

sich mit jener Kriegsepoche beschäftigen. Dafs

bei der Lektüre dieses .Abschnittes die Bewunde-

rung stetig wächst für das gigantische Genie

Napoleons, wird jeder unbefangene Leser an

sich selbst verspüren. Er ist und bleibt nicht

nur der erste Kriegsmeister, den bis jetzt die

Welt gesehen, sondern er ist wohl auch der

schärfste Denker gewesen auf allen Gebieten

praktischer Betätigung im Staatsleben. Mit

Recht nennt ihn Carlyle den positivsten unter

den grofsen Männern aller Zeiten. Die Lektüre

des vorliegenden Bandes wird aber auch dem
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Laien auf dem Gebiete der Kriegskunst ver-

ständlich machen, welche ungeheure Anforderun-

gen der Krieg mit seinen fortwährenden Reibun-

gen und Überraschungen an Geist und Charakter

der Führer stellen. Hiermit mufs auch das

vom grünen Tisch gefällte Urteil rechnen,

wenn es nicht zu schiefen Ergebnissen gelangen

will. Eine abstrakte Kritik ist bei kriegs-

geschichtlichen Vorgängen wertlos, weil sie nicht

die psychologischen Faktoren berücksichtigt, die

einigermafsen richtig einzuschätzen nur dem ge-

lingen kann, der das Persönliche im Krieg ein-

schliefslich der intimen Gedankenarbeit der Führer

ein- und abzuschätzen versteht. Das ist aber

Friederich ausgezeichnet gelungen und verleiht

seinen Werken auch ihren besonderen Wert.

In einem Punkte jedoch vermag ich Fr. nicht zu-

zustimmen und zwar finde ich seine Beurteilung

der Tätigkeit des Kronprinzen von Schweden

zu milde. Schon nach dem Erscheinen des

ersten Bandes des Herbstfeldzuges erhob sich

Widerspruch in Sachen der Charakterisierung

des Kronprinzen — namentlich v. Pflugk- Här-

tung hat im Septemberheft der »Jahrbücher für

Armee und Marine« schwerwiegende Einwände

auf Grund archivalischen Materials erhoben —

,

den ich nicht für ganz unbegründet hielt. Aber

sein Verhalten in den kritischen Tagen des

Oktober widerspricht so offenbar den Pflichten,

welche er als Führer einer Armee der gemein-

samen Sache gegenüber übernommen hatte, dafs

es m. E. Entschuldigungen für diese fortgesetzten

Ausflüchte und Erschwerungen überhaupt nicht

gibt. Der Versuch, Erklärungen, die schliefslich

auf selbstsüchtige, d. h. minderwertige Motive

des Betreffenden hinauslaufen, zu substituieren,

kann an dem Tatbestand militärischer Verfehlungen

nichts wenden. Und letztere waren derart, dafs

es eigentlich nur Zufälligkeiten zuzuschreiben ist,

dafs durch die Schuld des Kronprinzen der

Herbstfeldzug 1813 nicht mit einer Niederlage

der Verbündeten endigte.

Berlin. A. Keim.

Paul Granie, Del'ancien regime ä thermidor. Une
commune du Quercy pendant la Revolution. Paris,

Champion, 1905. 195 S. 8".

Der Verf., der der Revolution feindlich gegenüber-

steht und ihre Notwendigkeit nicht einsehen kann, er-

zählt uns die Geschichte von Saint-Cere, dem Hauptorte

des Lot -Distriktes, wobei ihm das Leben des Bauern

und des kleinen Besitzes vor 1789 im hellen Lichte er-

scheint. Wir lesen von den Unruhen und Empörungen

in dem Orte, von den zwei Parteien, von dem neuen

Maire und dem Volksverein, der dem Rat seinen Willen

aufzwingt, von der Festnahme von Priestern, von

Hungersnot usw. Interessant ist vor allem die an die

konstituierende Versammlung gerichtete Bitte, die katho-

lische Religion für die alleinige Staatsreligion zu erklären.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der Oberlehrer Dr. Ernst Gerland in Homburg vor

der Höhe beabsichtigt eine Geschichte der Franken-

herrschaft in Griechenland erscheinen zu lassen.

Diese soll die Geschichte des vierten Kreuzzuges, des

lateinischen Kaiserreiches, der fränkischen Kleinstaaten,

der venetianischen und genuesischen Kolonien, der Jo-

hanniterherrschaft auf Rhodos sowie eine Übersicht über

die wirtschaftlichen Zustände Griechenlands in der Fran-

kenzeit umfassen. Hiervon ist soeben die 1. Hälfte des

II. Bandes erschienen (s. Inserat in dieser Nr., Sp. 2903).

Das Werk erscheint im Selbstverlag. Zum Druck des zu-

nächst herausgegebenen Teiles hat der preufsische Unter-

richtsminister eine gröfsere Beihilfe gewährt. Der Verf.

hofft die Kosten für die weiteren Bände aus dem Ertrag

der vorher erschienenen bestreiten zu können.

Nach dem Bericht des Archivrates Dr. E. Schneider

(Stuttgart) in der Jahressitzung der Württembergischen
Kommission für Landesgeschichte liegen von den

unternommenen Arbeiten bis jetzt acht Bände Ge-
schichtsquellen abgeschlossen vor. Neu begonnen

ist eine Reihe von Darstellungen zur württem-
bergischen Geschichte durch die Schrift von Dr.

Schuster »Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichten-

stein«. Daneben ist von Dr. Wintterlin der erste Band
der Geschichte der Behördenorganisation in

Württemberg vollendet; von Binders Münz- und Me-
daillenkunde hat Dr. Ebner zwei Hefte bearbeitet. In

Angriff genommen ist die Herausgabe der Matrikeln
der Univ. Tübingen durch Dr. Hermelink und der

württembergischen Landtagsakten durch Dr.

Adam und Dr. Ohr. Auch die Fortsetzung der von Dr.

Steiff und Dr. Mehring herausgegebenen historischen
Lieder und Sprüche und des von Dr. Ernst be-

arbeiteten Briefwechsels des Herzogs Christof ist

zu erwarten. Aufserdem hat die Kommission beschlossen,

die Herausgabe der Thudichumschen Grundkarten
zu unterstützen und den Druck der von den Pflegern

eingesandten Inventare der Gemeinde- und Pfarrei-

registraturen in ähnlicher Weise, wie es in Baden

geschieht, in die Hand zu nehmen.

Gesellschaften und Tereine.

46. Plenarversammlung der Historischen Kommission

hei der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

München, 14./15. Juni.

Bericht, erstattet von dem Sekretär Geh. Rat Prof. Dr.

K. Th. Heigel.

(Schlufs.)

Die Arbeiten für die Geschichte der Wissen-
schaften nehmen guten Fortgang; es ist aber noch

ungewifs, bis wann Prof. Gerland (Klausthal) die Ge-

schichte der Physik und Prof. Landsberg (Bonn) die

Geschichte der Rechtswissenschaft abschliefsen

können. — Der lO.Band, 2. Hälfte, der älteren Serie der

Reichstagsakten wird nächstens ausgegeben werden.

Für den von Prof. Quidde (München) übernommenen

Supplementband wurden die Abschriften, die der vor

kurzem gestorbene Reichsarchivpraktikant Dr. Oblinger

in Italien gesammelt hatte, kollationiert. In Abänderung

eines früheren Beschlusses wurde festgesetzt, dafs nicht

der Supplementband, sondern der I. auf die Regierungs-

zeit Albrechts II. sich erstreckende als Bd. XIII bezeichnet

werden soll. Für die unerwartet grofsen Ergänzungen

für die J. 1438/39 benutzte Privatdoz. Dr. Beckmann

Archivalien aus Stuttgart, Nördlingen, Nürnberg, Frank-

furt a. M., Hagenau, Strafsburg, Mühlhausen i. Th. und

Königsberg (hier die Berichte der Gesandten des

Deutschen Ordens bei der Kurie, wohl der ältesten

ständigen Gesandtschaften), sowie Handschriften aus den

Bibliotheken in Beriin, Leipzig, Basel, vor allem aus der

reichen Stiftsbibliothek Melk. Als besonders wertvoll

erwies sich ein aus Xanten stammender Kodex der

Beriiner Bibliothek, der reiches Material zur Geschichte

des Baseler Konzils, u. a. ein bisher unbekanntes

Mainzisches Aktenstück über die kurfürstliche Neutralität
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von 1438 enthält. In einem Melker Kodex fand sich

die ungarische Wahlkapitulation König Albrechts vom
KS. Dez. 1437, dem Tage seiner Wahl zum König von
l'ngarn, also der älteste V^ertrag, den ein habsburgischer

Herrscher mit den ungarischen Ständen abgeschlossen

hat. Das Schriftstück ist von Wert für die Aufklärung
ier Vorkommnisse bei der Wahl Albrechts zum Deutschen
Minig. Die erste grofse Abteilung des Bandes Xlll mit

-L»0 Nummern kann nunmehr als abgeschlossen gelten;

der Druck soll sofort begonnen werden. Für die Fort-

setzung sind noch Ergänzungsarbeiten in Italien nötig;

B. wird im nächsten Jahre die schon früher bewilligte

Reise dorthin unternehmen. — Der mit der Herausgabe
des 16. Bandes (Kaiser Friedrich III.) betraute Mit-

arbeiter Dr. Herre hat während einer dreimonatigen

Reise 24 Archive und Bibliotheken in Oberitalien und
der Schweiz besucht. Die Repertorien wurden ihm ohne
jede Einschränkung vorgelegt, ja, in den meisten schweize-

rischen Archiven durfte er selbst in den Beständen herum-
suchen. So konnte er neben seinen Arbeiten für den

16. Band vieles aufzeichnen, was für die J. 1376 — 1519
dankenswerte Ausbeute gewähren wird. Auf einer

zweiten Reise nach Italien, die er bereits angetreten hat,

will er besonders die Archive und Bibliotheken in Rom
und Venedig durchforschen. Die massenhaft in München
eingelaufenen Archivalien sind in der Hauptsache durch-

gearbeitet. Das umfangreiche Material der Kirchenfrage

ist so gut wie vollständig, das auf die Reichsangelegen-

heiten bezügliche zum gröfsten Teil beisammen bis zum
Nürnberger Reichstag vom Febr. 1443. der einen besseren

Abschlufs bietet als der Frankfurter Reichstag von 1442.

Zur Ausfüllung von Lücken sollen noch archivalische

Reisen an den Rhein, nach Wien und einigen anderen

österreichischen Orten unternommen werden. — Der von
Dr. Wrede (Göttingen) bearbeitete 4. Band der Reichs-
tagsakten, jüngere Serie, ist der Vollendung nahe.

Die Städtetage von 1523 und 1524 werden für den

5. Band zurückgestellt. Daran sollen sich die übrigen

allgemeinen Städtetage der 20er Jahre, im ganzen 9,

anschliefsen ; aufserdem wird der Band den Wiederbeginn

des Regiments zu Efslingen, den Plan des Nationaltages

zu Speier mit den dafür aufgestellten interessanten

Gutachten über die religiöse Frage, sowie den weniger

bedeutenden Reichstag zu Augsburg von 1525 behandeln.

Für die Städtetage ist der gröfste Teil des Materials

bereits gesammelt, doch werden noch namentlich für die

späteren Jahre manche Ergänzungen und vielleicht auch

kleine Archivreisen erforderlich sein. — Für das unter

Leitung von Bezolds stehende Unternehmen, die Samm-
lung der süddeutschen Humanistenbriefe, hat

Bibliotheksekretär Reicke (Nürnberg) 704 Briefe aus dem
Pirkheimerschen Nachlafs abgeschrieben oder kollationiert

und auch die zur Erläuterung erforderlichen Forschungen

erledigt. Bis Pfingsten 1906 wird die Bearbeitung des

Nürnberger Materials abgeschlossen sein. Die Samm-
lung von Briefen von und an Pirkheimer in ander-

weitigen Archiven und Bibliotheken wird von Dr. Rei-

mann (Berlin) fortgesetzt werden. Dem Hgb. der Briefe

des Konrad Celtis und des um ihn versammelten Hu-

manistenkreises, Prof. Bauch in Breslau, hat schwere

Krankheit eine ernstere Förderung seiner Arbeit un-

möglich gemacht. — Die Kommission verlor im ab-

gelaufenen Etatsjahre durch den Tod den langjährigen

Mitarbeiter Staatsarchivar Koppmann (Rostock). Ihm ist

die mustergültige Herausgabe von zahlreichen Bänden

der deutschen Städtechroniken zu verdanken. Von
den lübischen Chroniken hat er drei Bände veröffent-

licht; vom 4. Band ist die erste Hälfte fertiggestellt;

auch mit Vorarbeiten zu den Stralsunder hatte er be-

gonnen. Für die Fortsetzung wird der im vorigen

Jahre an Hegels Stelle zum Leiter der Abteilung gewählte

Prof. von Below eine geeignete Kraft zu gewinnen

suchen. Archivar Reinecke (Lüneburg) war bisher durch

Berufsgeschäfte verhindert, die Lüneburger Chroniken

in Angriff zu nehmen. Auch für den 3. Band der

Braunschweiger Chroniken ist ein Bearbeiter noch
nicht gefunden. Das von Mitarbeitern gesammelte Ma-
terial für einen 6. Band frankischer Chroniken (Bam-
berger .Aufzeichnungen, sowie Berichte über das Vor-

gehen des Markgrafen Albrecht gegen die Städte Kulm-
bach, Bayreuth, Bamberg und Hof aus den Jahren
1552 — 1553 usw.) soll der neu gegründeten Gesellschaft

für fränkische Geschichte angeboten werden. Dagegen
soll die neu aufgefundene Augsburg er Chronik eines

auf Seite der Reformation stehenden Malers Preu von
Prof. Friedrich Roth (München) als 6. Bamd der Augs-
burger Chroniken herausgegeben werden. — Die Nach-
t'äge zur Allgemeinen Deutschen Biographie
sind bis zum Buchstaben K fortgeschritten. Wenn seit

längerer Zeit nicht mehr, wie früher, alljährlich 10 Liefe-

rungen erscheinen, so ist die Schuld davon weder der

Redaktion noch dem Verleger beizumessen , liegt viel-

mehr in der erheblich grösseren Schwierigkeit der Be-

schaffung des Materials gerade für die Nachtragsbände.

Trotzdem hofft der Leiter des Unternehmens. Wirkl.

Geh. Rat Frhr. von Liliencron (Schleswig), das ganze
Werk 1907 zum Abschlufs zu bringen. In der nächsten

Plenarversammlung sollen die Grundsätze für die Em-
richtung des Generalregisters festgestellt werden. — Der
von Prof. Chroust (Würzburg) herausgegebene 10. Band
der Briele und Akten zur Geschichte des dreifsig-

j
ährigen Krieges wird voraussichtlich noch vor Jahres-

schlufs im Buchhandel erscheinen. Die .Arbeiten Prof.

Karl Mayrs (München) für den 8. Band werden fort-

gesetzt. Für den 1. Band der neuen Serie, die in

strengerer Auswahl und knapperer Form die einschlägi-

gen Briefe und Akten von 1623 bis 1630 umfassen soll,

hat Privatdoz. Walter Goetz (.München) die Forschungen

in den Münchener Archiven im wesentlichen ab-

geschlossen. Die bayerisch-kölnische Korrespondenz

ist durchgearbeitet, die Beziehungen Bayerns zum spani-
schen Hofe und zur Regierung in Brüssel sind unter-

sucht. Dabei fand sich als die wichtigste der ein-

schlägigen Aktenserien die Korrespondenz des kaiserl.

Gesandten in Madrid, Grafen Kheven h üller, mit Kur-

fürst Maximilian. Durch diese Originalkorrespondenz,

sowie durch die in Wien befindliche Korrespondenz

Khevenhüllers mit dem Kaiserhofe wird der Wert der

bisher vorwiegend benützten sogenannten Briefbücher

Khevenhüllers, die von der Direktion des German.

Nationalmuseums in Nürnberg nach München ausgeliehen

wurden, auf ein bescheidenes Mafs eingeschränkt, doch

enthalten sie einzelne Schreiben, die in den Original-

korrespondenzen fehlen, und als Materialsammlung zu

den Annales Ferdinande! werden sie bei eingehender

Untersuchung mancherlei Aufklärung über die Ent-

stehung dieses Geschichtswerkes geben. Im Wiener

Archiv unter den Beständen des Erzkanzler- Archivs

fand G. wertvolle Aufzeichnungen des Mainzer Kur-

fürsten Johann Schweikard, besonders aus der Zeit des

Regensburger Fürstentages. Ein kurzer Aufenthalt in

Paris galt der Erforschung bayerisch-französischer Be-

ziehungen. In Brüssel wurde ein ausführliches V'er-

zeichnis aller bis 1633 in Betracht kommenden Archi-

valien aufgenommen. Der Hgb , sowie der Leiter der

Abteilung, Geh. Rat Ritter, glauben, dafs schon jetzt

mit dem Druck des 1. Bandes der neuen Serie begonnen

werden kann. G. hofft darin die Archivalien aus den

J. 1623— 1626 unterzubringen. — Für den 2. Band der

Freisinger Traditionen liegt das von Privatdoz.

Bitterauf bearbeitete Material grofsenteils druckfertig

vor. Aufser der Bearbeitung der Urkunden des Dom-

kapitels liegt dem Hgb. noch eine eingehende Unter-

suchung der bischöflichen Traditionen der Wolfenbüttler

Handschrift ob, wo die Durchführung des chronologischen

Prinzips auf die gröfsten Schwierigkeiten stöfst. Das

Register des 1. Bandes ist so gut wie fertig; das Re-

gister zum 2. kann während der Drucklegung gleich-

zeitig fortgeführt und sofort nach Abschlufs des Textes

gedruckt werden. In einem Nachwort gedenkt B. vor-
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nehmlich das Verhältnis der Traditionen zu den Urbaren
zu erörtern. — Prof. Spiller (Frauenfeld), der mit der
Herausgabe der Chronik des Ulrich Fuetrer für

den 2. Band der bayerischen Landeschroniken
betraut ist, hatte das Unglück, die im Manuskript fertig-

gestellte Einleitung, sowie das Glossar durch eine

Feuersbrunst zu verlieren, so dafs er die zeitraubenden
Arbeiten von neuem beginnen mufste. Es empfahl sich

also, die von Prof. Roth (München) bearbeitete, druck-

fertig vorliegende Chronik des Ritters Hans Ebran von
Wildenberg getrennt als Halbband erscheinen zu lassen.

Mit dem Druck des Fuetrer kann vermutlich noch im
laufenden Jahre begonnen werden. Auch die Bearbeitung
der Chroniken des Veit Arnpeck durch Bibhotheks-
sekretär Leidinger (München) ist soweit fortgeschritten,

dafs bald nach Erscheinen des Fuetrer- Halbbandes die

Drucklegung erfolgen kann. — Bibliothekar August
Hartmann hat seit 3 Jahrzehnten an einer Sammlung
historischerVolkslieder und Zeitgedichte haupt-
sächlich aus Bayern und Österreich vom 16. bis

zum 19. Jahrh. gearbeitet. Die Kommission wird das
verdienstvolle Unternehmen , in gewissem Sinne eine

Fortsetzung der vor 40 Jahren im Auftrag der Kom-
mission von Frhrn. von Lilienchron herausgegebenen
Sammlung, durch Gewährung eines Druckzuschusses
unterstützen.

Schulprogramni.

K. Mollenhauer, August Wilhelm Rehberg, ein

hannoverscher Staatsmann im Zeitalter der Restauration.

T. II. Blankenburg a. H., Gymn. 23 S.

Nen erschienene Werke.

G. B. Adams, The History of England from the

Norman conquest to the death of John. [The political

History of England ed. by W. Hunt and R. L. Poole. IL]

London, Longmans, Green, and Co. Geb. Sh. 7 6 d.

A. Rosenlehner, Kurfürst Karl Philipp von der

Pfalz und die Jülichsche Frage (1725—1729). München,
C. H. Beck. M. 13.

A. Friis, Die Bernstorffs. I. Bd. Leipzig, Wilhelm
Weicher. M. 10.

Prinz Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen, Aus
meinem Leben. III. Bd. Berhn, E. S. Mittler & Sohn.

M. 8.

E. Schaumkell, Geschichte der deutschen Kultur-

geschichtsschreibung von der Mitte des 18. Jahrh.s bis

zur Romantik im Zusammenhang mit der allgemeinen
geistigen Entwicklung. [Preisschriften, gekrönt und
hgb. von der Fürstl. Jablonowskischen Gesellsch. zu
Leipzig. Histor.-nationalökon. Sekt. 24.] Leipzig, Teubner.
M. 16.

V. Jansen, Der Feldzug 1814 in Frankreich.

2. (Schl.-)Bd. [Geschichte der Befreiungskriege 1813 bis

1815]. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. M. 14.

Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren

Briefen. Hgb. von Anna v. Sydow. I. Bd. : Briefe aus
der Brautzeit. Ebda. M. 9.

Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. Hgb.
vom Grofsen Generalstabe. Kriegsgeschichtl. Abt. I.

36. Heft: Moltke in der Vorbereitung und Durch-
führung der Operationen. Ebda. M. 3,25.

S. Muller, J. A. Feith u. R. Fruin, Anleitung

zum Ordnen und Beschreiben von Archiven. Für
deutsche Archivare bearb. von H. Kaiser. Mit einem
Vorwort von W. Wiegand. Leipzig, Otto Harrassowitz.

M. 7.

A. Feuereisen, Livländische Geschichtsliteratur

1903. Riga, N. Kymmel.

Zeitschriften.

La Revolution frangaise. 14 Octobre. A. Aulard,
Les origines de la Separation des Eglises et de l'Etat:

la laicisation de l'etat civil. — P. Gaffarel, Une episode

de la Terreur blanche: les massacres de Marseille en

juin 1815. — L'Exposition de Liege et l'Histoire de la

Revolution : Conferences de MM. Aulard, Selig'man, Sagnac,

Mathiez.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Hermann Wopfner [Privatdoz. f. Wirtschaftsgesch. an

der Univ. Innsbruck], BeiträgezurGeschichte
der freien bäuerlichen Erbleihe Deutsch-
tirols im Mittelalter. [Untersuchungen zur

deutschen Staats- und Rechtsgeschichte hgb.

von Otto Gierke. 67. H.] Breslau, M. & H. Marcus,

1903. XVIII u. 239 S. 8°. M. 8.

Derselbe, Freie und unfreie Leihen im

späteren Mittelalter. [Vierteljahrsschrift für

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, III. Bd. (1905).]

S. 1—20. 8».

Derselbe, Das Tiroler Freistift recht. Ein

Beitrag zur Geschichte des bäuerlichen Besitzrechtes.

[S.-A. aus den Forschungen und Mitteilungen zur

Geschichte Tirols und Vorarlbergs. II. u. III. Jahrg.]

Innsbruck, Wagner, 1905. VII u. 111 S. 8°.

Auf Grund eines reichen, nur zum geringen

Teile gedruckten, in der Hauptsache mit grofsem

Fleifse aus verschiedenen tirolischen Archiven

gehobenen Materials stellt Wopfner uns in seinen

»Beiträgen« das Wesen und den Entwicklungs-

gang der freien bäuerlichen Erbleihen für

den deutschen Teil Tirols dar. Der hohe Wert
dieser auf gewissenhafter Forschung beruhenden

Arbeit wurde von der Kritik rückhaltlos an-

erkannt. Sie liefert uns umsomehr als der

Verf. in sachkundiger und vorsichtiger Weise

die Gestaltung in andern deutschen Landen,

soweit einschlägige Arbeiten dafür vorliegen,

zum Vergleiche heranzieht, eine höchst will- 1

kommene Bereicherung der bisherigen agrarge-

schichtlichen Kenntnisse.

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung

solcher freier Erbleihen in Tirol erblickt W.
nicht etwa in der Leihe nach Hofrecht, sondern

den Ausführungen S. Rietschels folgend, in den

Precarien des früheren Mittelalters, deren Vor-

handensein er in Tirol noch für das 11. und

12. Jahrh. an einer Reihe von Beispielen nach-

weist. Es handelt sich dabei in der Hauptsache

um precaria oblata und remuneratoria, die aber

im Laufe der Zeit inhaltlich umgestaltet und

auch in Tirol, wie uns Urkunden des 11. und

12. Jahrh.s zeigen, vererbHch wurden. Von Ein-

flufs auf die Entstehung freier Erbleihen waren

im südlichen Teile von Deutschtirol auch die

dem wälschen Gebiete angehörenden locationes

perpetuae. In einem eigenen Abschnitte handelt

W. von den Ursachen, die auf die Ausbreitung

freier Erbleihen in Tirol Einflufs nahmen. In

Betracht kommen hauptsächlich der innere Aus-

bau, die fortschreitende Kolonisation des Landes,

für die W. verschiedene Beispiele anzuführen in
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der Lage ist, und auch hier das Aufblühen der

Städte. So konnte Voltelini in einer Be-

sprechung dieser Arbeit
')

gerade der städtischen

und der ländlichen Gründerieihe einen entschei-

denden Einflufs auf die Entwicklung der Erblich-

keit bäuerhcher Leihen einräumen. Von Be-

deutung waren endlich auch die Wandlungen

innerhalb der Grundherrschaften Tirols in jener

Zeit, vor allem der Umstand, dafs die hörige

Bevölkerung nach Aufbesserung ihrer Lage

namentlich durch Erreichung der Vererblichkeit

und Veräufserlichkeit ihrer Leihegüter nicht ohne

Erfolg trachtete, und sich dieser Bewegung auch

die freien Zinsleute anschlössen. In einem

weiteren Abschnitte zeigt W. an einer Reihe von

Fällen, wie die Erbleihe aus den Precarien her-

vorging, indem die Verbindung der Leihe mit

einer ihr vorangehenden Schenkung gelöst, die

Zinszahlung obligatorisch, die wirtschaftliche Be-

deutung des Zinses geändert wurde. Ferner

zeigt er uns die Veränderungen, welche die Erb-

leihe selbst weiterhin inhaltlich und in formeller

Hinsicht erfuhr. Er weist darauf hin, dafs

schriftliche Fixierung der Verträge allgemein

üblich, ja durch die Landesordnung von 1532

sogar gesetzlich vorgeschrieben wurde, er zeigt,

wie zum Leihehrief ein Revers des Leihemanns

trat, das Geschäft selbst die Natur von Kauf

und Leihe annahm, indem bei Neuverleihung

aufser dem vom Vormanne gezahlten Zins noch

in Anbetracht der Wertsteigerung des Gutes ein

Erbstandsgeld verlangt wurde. Im 7. und 8. Ab-

schnitt cndHch bespricht W. die rechtliche, wirt-

schaftliche und soziale Natur dieser Verhältnisse.

Von besonderem Werte sind da die Ausführungen,

warum Tirol sich im Mittelalter und in der Neu-

zeit einen kräftigen, freien Bauernstand erhielt,

und die Zahl der freien Bauern noch im 16. und

17. Jahrh. weitaus jene der unfreien überwog.

Wir erfahren, dafs in Tirol mannigfache Ver-

hältnisse der Ausbildung grofser grundherrlicher

Eigenbetriebe nicht günstig waren, dafs eine

Erhöhung der Fronden seitens der Grundherren

durch die Landesordnungen ausgeschlossen war,

dafs der Bauernstand, anders als im deutschen

Osten, die Verbindung mit dem Landesfürsten

und mit dem Landgerichte aufrecht erhielt, ja

im Landesherrn und dessen Behörden eine Stütze

gegen die Politik der Grundherren besafs.

W.s Arbeit war bereits erschienen, als

Seeliger in seinem weitausblickenden Buche:

»Die soziale und politische Bedeutung der Grund-

herrschaft im früheren Mittelalter, Leipzig 1903«

die Begriffe: Leihe, Immunität und Hofrecht einer

Überprüfung unterzog. In dem an zweiter Stelle

genannten Aufsatze nahm W. zu der Frage der

Scheidung der Leihen in freie und unfreie und

") Zeitschr. des Ferdinandeums für Tirol und Vor-

arlberg 3. Folge, Heft 48, S. 387 ff.

zum Begriffe »Hofrecbt« Stellung. In begrün-

deter Weise hält er an erstercr Scheidung fest.

Aber er stellt jetzt nicht mehr einander gleich

»unfreie Leihe* und »Leibe nach Hofrecht«

und schliefst sich der nach Hcusler jetzt auch

von Seeliger vertretenen Auffassung über das

Hofrecht an. Er zeigt uns femer, dafs keines-

wegs jede Leihe nach Hofrecht standcsrccht-
liche Wirkungen für den Beliehepen aufweist,

dafs vielmehr noch das spätere Mittelalter solche

Leihen kennt, die sich auf eine rein vermögens-

rechtliche Regelung der Beziehungen zwischen

Grundherr und Hintersassen beschränken. Andrer-

seits ist nicht jede unfreie Leihe eine Leihe nach

Hofrecht. Seit dem 14. Jahrh. tritt allerdings

eine Änderung ein, indem die Hörigkeit auf den

Boden radiziert, mit bestimmten Grundstücken

in solche Verbindung gebracht wird, dafs jeder

Erwerber derselben eine Minderung seiner Freiheit

erlitt. Zu der Fassung des Begriffs »Precariumc,

die Seeliger, wie mir scheint, mit Erfolg vertritt,

nahm W. nicht in ausreichendem Mafse Stellung,

wie auch zur Frage, ob man an der Entwicklung

der Erbleihe aus den stets Hingabe eines Gutes

voraussetzenden, übrigens schon im 8. und 9.

Jahrh. fallweise vererblichen ') Precarien wird

festzuhalten haben*).

Neben den guten bäuerlichen Besitzrechten,

die uns im Eigen- und Erbbaurecht entgegen-

treten, findet sich in Tirol, wie anderwärts in

deutschen Landen, noch ein schlechtes Besitz-

recht, hier Freistift genannt. Schon aus den

»Beiträgen« war für die Erkenntnis dieses dem
Beliehenen kein dingliches Recht, keine Gewere
am Gut, sondern nur eine Art obligatorischen

Anspruchs auf Nutzung des Guts gebenden, ledig-

lich auf Jahresfrist beschränkten Rechtsverhält-

nisses mancherlei zu gewinnen. Vor wenigen

Tagen brachte uns W. in der im Titel an

letzter Stelle genannten Untersuchung eine aus-

führliche, die Entwicklung bis zur Grundent-

lastung im 19. Jahrh. aufhellende Darstellung des

Freististiftrechts. Sie zeigt uns namentlich auch

die einschlägigen Agrarreformen Maximilians, die,

auf eine Verwandlung des prekären Freistiftes

in Erbbaurecht abzielend , sich nur auf den

landesfürstlichen Besitz erstreckten, aber trotz-

dem vorteilhaft auch auf die Freistiftleute privater

Grundherren einwirkten, so dafs das Institut im

Laufe des 16. und 17. Jahrh. s, abgesehen von

einigen Bezirken des Puster- und Unterinntals, in

Tirol verschwand. Wo es noch erhalten blieb,

erfuhr es, allerdings meist nur auf gewohnheits-

*) Vgl. Caro im Jahrbuch für Schweiz. Geschichte, Bd. 26

S. 224 fr. u. neuestens in seinen Beiträgen zur älteren deut-

schen Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte(1905) S. 9ff.,

46 ff., 65 ff. und Seeliger a. a. O. S. öOff.

=0 Vgl. V. Voltelini a. a. O. S. 387 i. f. und A. Dopsch

in den Mitteilungen des Instituts für öst. G«scb.- For-

schung, Bd. 26 S. 353.
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rechtlichem Wege, eine wesentliche Verstärkung,

bildete aber trotzdem namentlich im Lienzer

Gebiet eine Hauptursache der bäuerlichen Not-

lage. In die bäuerlichen Reformen Maria Theresias

wurde Tirol bekanntlich nicht einbezogen, die

für Kärnten 1772 und 17 74 erlassenen Freistift-

patente waren auf das Nachbarland nicht anwend-
bar. Unter Josef II. aber brachte der Ver-

walter der Freistiftherrscliaft des säkularisierten

Haller Damenstifts im östlichen Pustertal, Ignaz

von Hörmann, durch Vorlage einer aktenmäfsigen

Darstellung der Entwicklung und der nachteiligen

Wirkungen dieses Rechtsverhältnisses die Reform
in Gang. Diesem Aktenstöcke widmet W. be-

sondere Aufmerksamkeit und zeigt in anschau-

licher Weise, welchen Weg die weitere Reform-

tätigkeit nahm, um des öfteren aussetzend end-

lich 1843 und 1844 zum Abschlufs zu gelangen,

kurz bevor man mit der Grundherrlichkeit über-

haupt aufräumte.

Innsbruck. A. v. Wretschko,

Paul Lohmar [Berufsgenossenschafts -Geschäftsführer],

Über Reform und Vereinheitlichung unserer
Arbeiterversicherung. Köln, Selbstverlag, 1905.

68 S. 8". M. 1,25.

Der Verf., ein »langjähriger Praktiker« auf dem Ge-

biet der Arbeiterversicherung, geht von Graf Posadowskys
Satz über das Unlogische der dreifachen Organisation

der Kranken-, Unfall- und Alters- und Invaliditätsversiche-

rung aus und sucht zu zeigen, wie ohne eine ungebühr-
liche Erhöhung der Beitragsbelastung die Vereinheitlichung

der sozialen Versicherung zu ermöglichen und zugleich

ihren bisher hervorgetretenen demoralisierenden Wirkun-
gen vorzubeugen sowie eine gerechtere Verteilung der

Entschädigungsleistungen herbeizuführen ist. Die sechs

Abschnitte der Schrift beschäftigen sich mit der Organi-

sation, mit dem Kreis der versicherten Personen, wobei
der Verf. allein die Bedürftigkeit, die Höhe des Ein-

kommens, nicht die wirtschaftliche Selbständigkeit oder

Unselbständigkeit für das zutreffende Kriterium für die

Begrenzung der Versicherungspflicht erklärt, mit dem
Gegenstand der Versicherung und den Voraussetzungen
des Entschädigungsanspruchs, dem Umfang der Ent-

schädigung, mit der Aufbringung der Mittel und mit

der Krankheits- und Unfallverhütung und stellen auf
Grund reichen Materials eine Anzahl Vorschläge zur
Diskussion.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der erste Lehrer f. Landwirtschaft an der Landwirt-

schaftl. Akad. zu Bonn-Poppelsdorf, Geh. Reg. -Rat Prof.

Dr. Theodor Frhr. v. d. Goltz ist am 6. November, im
70. J., gestorben.

Der ord. Honorarprof. f. röm. Rechtsgesch. an der

Univ. Leipzig Dr. Moritz Voigt ist am 6. Novbr., 79 J.

alt, gestorben.
üniTersitätsscbrlften.

Dissertatioften.

J. Rybark, Die Steigerung der Produktivität der

deutschen Landwirtschaft im 19. Jahrh. Breslau. 55 S.

G. Singhof, Der Mannheimer Kohlen -Grofshandel.

Entwicklung, seitherige Gestaltung und künftige Organi-

sation desselben. Heidelberg. 97 S.

H. Hertramph, Die Stellung des deutschen Kaisers

zur Reichsgesetzgebung. Breslau. 63 S.

E. Brand, Die rechtliche Natur des Offizi^rsdienstes

nach deutschem Staatsrecht. Erlangen. 115 S.

H. Jungmann, Das deutsche Kauffalirteischiff als

Begehungsort strafbarer Handlungen. Leipzig. 61 S.

F. Seyfferth, Der Schutz des Bürgen gegenüber
dem Gläubiger nach dem deutschen BGB. Leipzig. 74 S.

Neo erschienene Werke.

E.V. Philippovich, Grundrifs der politischen Öko-
nomie. II. Bd.: Volkswirtschaftspolitik. I. 3. Aufl.

[Aus: Handbuch des öffentl. Rechts. Einleitungsband.]
Tübingen, Mohr. M. 8.

Festgabe für Friedrich JuliusNeumann zur 70. Wieder-
kehr seines Geburtstages. [A. Tobien, Die Bauernbefrei-

ung in Livland. — 0. v. Zwiedineck- Südenhorst, Über
Gebürtigkeit und Wanderungen in Baden. — M. Grabein,

Die soziale Bedeutung der deutschen ländlichen Ge-
nossenschaften. — Traub, Arbeit und Arbeiterorgani-

sation. — K. Seutemann, Preise in der Städtestatistik.

— O. Spann, Zur Logik der sozialwissenschaftlichen

Begriffsbildung. — E. v. Bergmann . Zur sozialen Be-

deutung des bäuerlichen Kredits in Rufsland. — Vosberg-
Rekow, Zusammenhang und Einheit der geistigen und
wirtschaftlichen Arbeit. — Fr. Schomerus, Neben- und
Folgewirkungen der englischen Gewerkschaften. — J.

Wolf, Vorzugsbehandlung im Rahmen der Meistbegünsti-

gung. — F. C. Huber, Die Rettung des Mittelstandes.
— B. Harms, Die örtliche Herkunft der evangelischen
und katholischen Geistlichen in Württemberg.] Tübin-
gen, H. Laupp. M. 11.

H. Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Böh-
men. 3 Bde. Leipzig, Duncker & Humblot. M. 28.

F. Hochstetter, Die wirtschaftlichen und politischen

Motive für die Abschaffung des britischen Sklavenhandels
im J. 1806 ff. [Schmoller-Serings Staats- u. sozialwissen-

schaft). Forschungen. XXV, 1]. Ebda. M. 3.

O. Jeidels, Das Verhältnis der deutschen Grofs-

banken zur Industrie mit besonderer Berücksichtigung
der Eisenindustrie. [Dieselbe Sammig. XXIV, 2.] Ebda.
M. 6.

J. Wolff, Die argentinische Währungsreform von
1899. [Dieselbe Sammig. XXIV, 5.] Ebda. M. 3,40.

W. Frisch, Die Organisationsbestrebungen der Ar-

beiter in der deutschen Tabakindustrie. [Dieselbe Samm-
lung. XXIV, 3.] Ebda. M. 5,60.

K. Lamp, Das Problem der städtischen Selbstver-

waltung nach Österreich, u. preufs. Recht. Ebda. M. 3,60.

Reveillere u. A., Gegen den Etatismus. Zürich,

Albert Müller. M. 0,80.

R. Neubauer, Der Arbeitsmarkt in der Presse zu

Frankfurt a. M. [Probleme der Fürsorge, hgb. von Chr. J.

Klumker. I.] Dresden, 0. V. Böhmert. M. 3,20.

R. Brunhuber, Die heutige Sozialdemokratie. Jena,

Gustav Fischer. M. 2.

Frz. von Liszt, Das Völkerrecht systematisch dar-

gestellt. 4. Aufl. Berlin, O. Häring.

G. Jellinek, Das Recht des modernen Staates. I. Bd.:

Allgemeine Staatslehre. 2. Aufl. Ebda.

E. Holder, Zur Theorie der Willenserklärung. Leip-

zig, Duncker & Humblot. M. 1.

R. Sohm, Der Gegenstand. Ein Grundbegriff des

bürgerlichen Gesetzbuches. Ebda. M. 2.

E. Strohal, Grenzen der Urteilsrechtskraft bei be-

tagter und bedingter Berechtigung. Ebda. M. 1.

M. Co n rat (Cohn), Die Entstehung des westgotischen

Gaius. [Verhandl, d. Koninkl. Akad. v. Wetensch. te

Amsterdam. Afd. Letterkunde. N. R. VI, 4.] Amster-

dam, Johannes Müller.

Fr. Boden, Die isländische Regierungsgewalt in der

freistaatlichen Zeit. [Gierkes Untersuchungen zur deut-

schen Staats- und Rechtsgeschichte. 78.] Breslau, M. &
H. Marcus. M. 3,20.

M. Ruth, Der Verteidiger im schweizerischen Straf-

prozefsrecht. [Gmürs Abhandlungen zum schweizerischen

Recht. 4.] Bern, Stämpfli & Cie. M. 3,20.

W. Albrecht, Grundrifs des osmanischen Staats-

rechts. Berlin, Vahlen. M. 3.
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ZelUchririea.

Soziale Kultur. 25, 10. G. Blonde 1, Eine frucht-

bringende Neuerung in Frankreich. — A. Hätten-
schwiller, Zur gesetzlichen Regelung der Abzahlungs-
geschäfte. — W. Liese, Systematische Darstellung der

deutschen Arbeiterversicherung. — C. Pigou, Der Nutzen
der Einigungsausschüsse.

Wiener statistische Monatsschrift. September. S.

Rosen fei d, Die Gesundheitsverhältnisse der Wiener
.\rbeiterschaft.

La Science sociale. 20, 18. M. Le Goupils, La
crise coloniale en Nouvelle-Caledonie.

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht. N. F.

42, 1. 2. Neukamp, Die Geschäftsanteile der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung. — W. Conrad, Die

materiellen Voraussetzungen und die Form des Schecks.
— M. Wittich, Zur Auslegung des § 67 der Seemanns-
ordnung vom 2. Juni 1902; Zur Auslegung des §526
Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs. — Weifsbart, Die

Indossabilität der Lagerscheine. — W. Ch. Francke,
Zur gerichtlichen Beweisaufnahme im Falle des § 388
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs.

Zentralblatt für freiwilige Gerichtsbarkeil und
Notariat. 6, 8. Schultheis, Das Inkrafttreten der

Grundbuchnovelle vom 14. Juli 1905. — Huth, Genügt
die einseitige Bewilligung des Eigentümers, um eine

Grundschuld, die ihm durch Befriedigung des alten

Hypothekengläubigers erwachsen ist (§§ 1163, 1177

Abs. 1 BGB.), in eine Hypothek für die Forderung des

neuen Gläubigers umzuwandeln? (§ 1198 BGB.).

The Law Ouarterly Review. October. J. West-
lake, The South African railway case and international

law. A reply. — F. Evans, Certification of shares.

— J. R. V. Marchant, The Middle Temple records.

— A. H. J. Greenidge, The development of Roman
marriage. — W. J. Brown, The personality of the

Corporation and the State. — Sarada Charan Mitra,
The origin and development of the Bengal school of

Hindu law. — R. J. Whitwell, The libraries of a

civilian and canonist and of a common lawyer, an.

1294. — Ch. S. Lobingier, Blending legai Systems in

the Philippines. — E. Pears, Turkish capitulations and
the Status of British and other foreign subjects residing

in Turkey. — P. Vinogradoff, A constitutional history

of Hungary.
Antiquarische Kataloge.

R. L. Prager, Berlin. Kat. 170: Staats- und Volks-

wirtschaft. 1677 Nrn.

Süddeutsches Antiquariat, München, Kat. 70:

Staatsrecht und Politik. Journalismus. Völkerrecht.

PoUtische Affären. Diplomatie. Parlamentarismus. Mili-

tär-Prozesse. 922 Nrn.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Charles Joret [Membre de rinstitut], Les plantes

dans rantiquite et au moyen äge.
Histoire, usages et symbolisme. Premiere partie:

Les plantes dans l'Orient classique. II. L'lran

et rinde. Paris, Emile Bouillon, 1904. XV u. 657 S.

8". Fr. 12.

Der vorliegende zweite Band des grofs ange-

legten pflanzengeschichtlichen Werkes, über dessen

ersten, auf Ägypten und die semitischen Reiche

des alten Orients bezüglichen Teil E. Hahn 1897

in diesen Blättern eingehend referiert hat, um-

falst die Pflanzenwelt Irans und Indiens. Wieder

werden in jedem dieser beiden Gebiete die Pflanzen

zuerst insgesamt als Flora behandelt, dann im

Feldbau und Gartenbau, in der Volksnahrung, in

Kunst und Poesie, im Mythus und Kultus, endlich

in der Medizin. Ohne* Orientalist zu sein, ver-

fügt der Verf. Ober eine achtunggebietende Ver^

trautheit mit der weitschichtigen Fachliteratur und

weifs in geschmackvoller Darstellung ein an-

ziehendes Bild von der Pflanzengeschichte der

beiden arischen Völker zu entwerfen. Während
für Iran die Quellen etwas dürftig sind (Achun-

dows Übersetzung des pharmakologischen Werkes
von Abu Mansür Muvaffaq hat der Verf. wohl

nur der verhältnismäfsig späten Entstehung dieser

Schrift wegen nicht benutzt?), fliefsen sie für

Indien um so reichlicher, es konnte sich hier

nur um eine Auswahl handeln, die mit unleug-

barem Geschick getroffen ist. In feinsinniger

Weise geht der Verf. dem Auftreten der Blumen

'

usw. in der Skulptur und Malerei, im Kunst-

gewerbe und auf Münzen nach. Überall werden

weitere Zusammenhänge verfolgt, so wird den

Legendes divines des plantes ein Kapitel über

indische Kosmogonie und Theogonie voraus-

geschickt, von der indischen Medizin auf Grund

der neueren Forschungen ein anziehendes Ge-

samtbild entworfen, daneben auch die Zauberei

speziell berücksichtigt. Zahlreiche Anführungen

aus indischen Dramen, aus Böhtlingks Indischen

Sprüchen und anderen Texten beleben die Dar-

stellung und illustrieren den hervorragenden Natur-

sinn der indischen Dichter. Vielleicht hätte in

dieser Beziehung auch auf die Lehren der indi-

schen Ästhetik hingewiesen werden können, so

gehören nach Kävyädarsa I, 16 Schilderungen

von Meeren, Bergen, Jahreszeiten u. dgl. zu den

integrierenden Bestandteilen eines mahäkavyam.

Hie und da begegnet eine veraltete Theorie,

wie wenn dem Rämäyaija noch die Besingung

der Brahmanisierung Ceylons zugeschrieben, mit

der von Max Müller in die indische Literatur-

geschichte eingeführten »Renaissance« noch

häufig operiert wird. Die Orthographie der

Sanskritwörter läfst manchmal zu wünschen

übrig, vergl. etwa 359 yavanika, 271 siddhar-

thaka, 280 mrdvika, 356 nunja, 423 und öfter

Paij(}u, 427 Pryadar9ikä, 474 Manäsa, 488 oshadi,

532 Qratadeva, 617 aushadi für yavanika, sid-

dharthaka. mrdvfka, munja, Pändu, Priyadarfika.

Manasa, oshadhi, (^rutadeva, aushadhi u. a. Zu-

nehmende Augenschwäche hinderte den Verf.

beim Korrekturenlesen und hielt ihn auch ab,

diesem Band den beabsichtigten Generalindex

beizugeben. Wir wünschen dem anregenden

Werk viele Leser.

Würzburg. J. Jolly.

Friedrich Barth [Oberingenieur in Nürnberg], Die

zweckmäfsigste Betriebskraft. L U. [Samm-

lung Göschen 224. 225.) Leipig, G. J. Göschen, 1905.

118 u. 156 S. 8° mit 14 u. 29 Abbild. Geb. je M. 0,80.

Im I. Bande spricht der Verf. einleitend von dem
Begriff der .\rbeit und der Energie, den Mafseinheiten,
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der Umwandlung von einer Energieform in eine andere
und von dem Wirkungsgrad. Nachdem er dann Allge-

meines über die Betriebskosten mitgeteilt hat, behandelt
er im 2. Abschnitt die mit Dampf betriebenen Kraft-

maschinen (Kolben-Dampfmaschine, Lokomotive, Dampf-
turbinen, Abwärme-Kraftmaschine). Im II. Bande werden
die Explosions- und Verbrennungsmotoren , die Wind-
räder, Wasserkraft-, Heifsluft-, Elektro- und Druckluft-

motoren und sonstige Kraftmaschinen beschrieben. Zum
Schlufs spricht der Verf. über die in jedem Fall zweck-
mäfsige Wahl der Betriebskraft.

t Guido Hauck [Prof. f. darstell. Geometrie u. graph
Statik an der Techn. Hochschule zu Berlin], Lehr
buch der Stereometrie. Auf Grund von Dr. Ferd
Kommerells Lehrbuch neu bearb. u. erweitert

9. Aufl. hgb. von V. Komm ereil [Rektor des Real
progymn. in Nürtingen]. Tübingen, H. Laupp, 1905
XV u. 224 S. 8» mit 67 in den Text gedr. Holzschn
Geb. M. 2,60. .

Das bekannte Lehrbuch ist zum ersten Male vor 41
Jahren erschienen. Von der zweiten Auflage an hatte

ihm Guido Hauck seine Sorgfalt gewidmet und es einer

weitgehenden Umarbeitung unterzogen, die z. B. die

Disposition des ersten Buches völlig umänderte. Vor
5 Jahren ist die 8. Auflage herausgekommen. Auch die

vorliegende Auflage rührt noch zum gröfsten Teile von
H. her und unterscheidet sich, da der Herausgeber von
umfassenden Änderungen abgesehen, nur in kleinen Ver-

besserungen von der vorigen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Marburg hat sich Dr. Rudolf Fueter
als Privatdoz. f. reine Mathem. habilitiert.

An der Univ. Berlin hat sich Dr. Siegfried Valen-
tiner als Privatdoz. f. Physik habilitiert.

An der Univ. Jena hat sich Dr. Max Reich als

Privatdoz. f. Physik habilitiert.

Der Privatdoz. an der Univ. Bonn Dr. H. Konen
ist als aord. Prof. f. Physik an die Univ. Münster be-

rufen worden.
Der Assistent an der ehem. Anstalt der Univ. Breslau

Dr. Otto Sackur hat sich als Privatdoz. f. Chemie
habilitiert.

Der Privatdoz. f. Zool. an der Techn. Hochschule
in Karlsruhe Dr. W. May ist zum aord. Prof. ernannt
worden.

An der Univ. Innsbruck hat sich Dr. Adolf Steuer
als Privatdoz. f. Zool. habilitiert.

Der Direktor der Staatssternwarte in Edinburg Ralph
Copeland ist am 27. Oktober, 68 J. alt, gestorben.

DnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

E. Benner, Die Hieracien des Riesengebirges aus
den Sektionen Alpina und Alpestria in ihren phylogene-

tischen Beziehungen zu anderen Verwandtschaftskreisen.

Breslau. 80 S. mit 1 Taf.

H. Bösenberg, Beiträge zur Kenntnis der Sper-

matogenese bei den Arachnoiden. Marburg. 52 S.

W. Klinkhardt, Beiträge zur Entwicklungsge-

schichte der Kopfganghen und Sinneslinien der

Selachier. Jena. 65 S. mit 3 Taf.

Sclmlprogramme.

Th. Neininger, Ein Kapitel aus der Akustik und
Optik in Theorie und Praxis. Zaborze, Progymn. 21 S.

H. Schmied, Über Ungleichblättrigkeit (Heterophyllie)

in der Pflanzenwelt. Römerstadt, Gymn. 11 S. 8°.

Rudow, Die Wohnungen der Raub-, Grab- und
Faltenwespen. Perleberg, Realgymn. 48 S. 8".

Nea erschienene Werke.

H. Weber und J. Wellstein, Encyklopädie der Ele-

mentarmathematik. II. Elementare Geometrie. Leipzig,

Teubner.

O. Staude, Analytische Geometrie des Punkts, der

geraden Linie und der Ebene. [Teubners Lehrbücher
der mathemat. Wissensch. 16.] Ebda.

M. von Rohr, Die optischen Instrumente. [Aus
Natur und Geisteswelt. 88.] Ebda. M. 1.

J. Fricks Physikalische Technik. 7. Aufl. von 0.
Lehmann. I. Bd., 2. Abt. Braunschweig, Vieweg & Sohn.
M. 24.

E. Leher, Die Zuckerindustrie. [Sammlung Göschen.

253.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

Derselbe, Das Wasser und seine Verwendung in

Industrie und Gewerbe. [Dieselbe Sammig. 261.] Ebda.

Geb. M. 0,80.

C. Kinzbrunner, Die Gleichstrommaschine. [Die-

selbe Sammig. 257.] Ebda. Geb. M. 0,80.

Zeitseh rlften.

Archiv der Mathematik und Physik. 9, 4. M. W.
Kapteyn, Sur l'equation differentielle de Monge. — E.

Eckhardt, Der Gaufs-Lemoinesche Punkt im Kreisvier-

eck. — 0. 'Spiefs, Über eine Eigenschaft der binären

quadratischen Formen. — P. Milau, Beitrag zur Unter-

suchung des erkenntnistheoretishen Wertes der verschie-

denen analytisch möglichen Raumformen (Schi.). — L.

Matthiessen, Auflösung quadratischer Gleichungen mit

mehreren Unbekannten mittels Determinanten.

Annais of Mathematics. 6, 4. L. E. Dickson, On
the Real Elements of Certain Classes of Geometrical

Configurations. — E. V. Huntington, The Continuum
as a Type of Order: An Exposition of the Modern
Theory. I

—IV. — P. Saurel, On Integrating Factors.

— M. B. Porter, Concerning Series of Analytic Func-
tions.

Hedwigia. 45, 1. F. Brand, Über die sogenann- Jl
ten Gasvakuolen und die differenten Spitzenzellen der ^^
Cyanophyceen, sowie über Schnellfärbung. — I. Györffy,
Grimmia Leucophaea Grev. var. latifolia Limpricht. —
P. Hennings, Dritter Beitrag zur Pilzflora des Gou-
vernements Moskau. — W. Schmidle, Zur Kenntnis

der Planktonalgen. — E. Reukauf, Über Tracya Hydro-

charidis Lagerh. — J. Roll, Dicranum viride Ldbg.

var. dentatum Rl. — M. Britzelmayr, Über Cladonia

degenerans Fl. und digitata Schaer. — M. Fleischer,
Neue Familien, Gattungen und Arten der Laubmoose. I.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. N. F.»

33, 3. W. Klinkhardt, Beiträge zur Entwicklungs-

geschichte der Kopfganglien und Sinneslinien der Sela-

chier. — E. Strand, Beobachtungen an Ovarialeiern

einiger Spinnen. — M. Schwartz, Beiträge zu einer

Naturgeschichte der Tomopteriden. — J. Spill mann.
Zur Anatomie und Histologie des Herzens und der

Hauptarterien der Diotocardier. — M. Oxner, Über die

Kolbenzellen in der Epidermis der Fische, ihre Form,

Verteilung, Entstehung und Bedeutung. j.

Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, fl
9, 1. M. Hilzheimer, Variationen des Canidengebisses

mit besonderer Berücksichtigung des Haushundes. —
Frederic, Zur Kenntnis der Hautfarbe der Neger. —
O. Ammon, Über die Einwirkung des Sonnenbads auf

die Hautfarbe des Menschen. — R. Krause und S.

Klempner, Untersuchungen über den Bau des Zentral-

nervensystems der Affen. — Ch. B. Rodes jr., The
thoracic index in the Negro. — P. Bartels und R.

Fuchs, Über die Bedeutung des Bartelsschen Brauch-

barkeitsindex. — E. Zuckerkandl, Über laterale

Rachentaschen bei Lagostomus trichodactylus; Über den

Kehlsack von Macacus nemestrinus.

Meteorologische Zeitschrift. September. H. Ost-

hoff, Die Formen der Cirruswolken (Forts.). — W.
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Meinardus, Über Schwankungen der nordatlantischen

Zirkulation und damit zusammenhängende Erscheinungen.

Antiquarische Kataloge.

Lipsius & Tischer, Kiel. Kat. 79: Naturwissen-

schaften. 2078 Nrn. — 64: Marineliteratur u. ver-

wandte Gebiete. 1094 Nrn.

Medizin,

Referate.

Louis Ascher, Der Einflufs des Rauches auf die
Atmungsorgane. Eine sozialhygienische Unter-

suchung. Stuttgart, Enke, 1905. 66 S. 8". M. 1,60.

Die Zunahme der Sterblichkeit an akuten Lungen-
krankheiten ist nach den Untersuchungen des Verf.s in

industriellen Gegenden stärker als in landwirtschaft-

lichen , und wieder bei Industrien mit starker Rauch-
entwicklung gröfser als bei anderen. Der Verf. kommt
deshalb zu dem Schlüsse, dafs die V'erunreinigung der

Luft durch Rauch eine Prädisposition für akute Lungen-
krankheiten bewirke und den Verlauf der Tuberkulose

beschleunige.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Wien ist der aord. Prof. Dr. Arthur

Schatten fr oh als Prof. Grubers Nachfolger zum ord.

Prof. f. Hygiene ernannt worden.

Der ord. Prof. f. Anat. u. Zool. an der Univ. Münster
Dr. E. Ballowitz ist von der philos. Fakult. der Univ.

Greifswald zum Ehrendoktor ernannt worden.

An der Univ. Jena hat sich Dr. Bodo Spiethoff als

Privatdoz. f. innere Med. habilitiert.

Der ord. Prof. f. Anatomie an der Univ. Würzburg
Geh. Rat Dr. Albert v. Kölliker ist am 2. November,
88 J. alt, gestorben.

ünlTerBititsschrift«]!.

Dissertationen.

M. M. Karlin, Die geschichtliche Entwicklung unserer

Kenntnisse vom Bau des Gehörorgans. Königsberg.

74 S.

C. Nack, Über Erkrankungen der oberen Luftwege

und des Ohres bei Eisenbahnbeamten. Ein Beitrag zur

Frage der Gewerbskrankheiten. Leipzig. 38 S.

Zeltschriften.

Die Therapie der Gegenwart. November. G.

Klemperer, Einige Erfahrungen über Ätiologie und
Therapie der Arteriosklerose. — A. Ritters haus, Er-

fahrungen über intravenöse Collargolinjektionen bei

Erysipel. — W. Sobernheim, Ein Beitrag zur Kenntnis

der fieberhaften tertiär-syphilitischen Organerkrankungen.
— Fr. König, Wann mufs der Arzt auch in der Land-

praxis zur Operation bei Blinddarmentzündung raten?

— F. Huth, Fascol in der Gynäkologie.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Bernhard Salin, Die altgermaniscbe Tier-

ornamentik. Typologische Studie über germani-

sche Metallgegenstände aus dem IV. bis IX. Jahrh.,

nebst einer Studie über irische Ornamentik. Aus dem

schwedischen Manuskript übersetzt von J.
Mesdorf

[Museumsdirektor in Kiel, Prof.]. Stockholm, K. L.

Beckmans Buchdruckerei, 1904. Berlin, in Komm, bei

A. Asher & Co. XIV u. 383 S. 4" mit 741 Abbild.

Die deutsche F'orscbung verdankt Hrn. Mes-

dorf ein Buch, das Schweden zur Ehre gereicht.

Es ist ein durch tüchtige Spczialarbeiien be-

kannter Schüler von Montelius, der hier sein erstes

gröfseres Werk vorlegt; der Bruder des Verf.s

hat die Kosten getragen. Der Wert dieser aus

unausgesetztem Verkehr mit den Denkmälern

(Salin hat mehr als 180 Museen studiert) hervor-

gegangenen Arbeit leuchtet schon beim einfachen

Durchblättern ein. Es sind kaum jemals so

genau bis in jedes Detail durchgeführte Auf-

nahmen von Vertretern einer einzigen Ornament-

gruppe vorgelegt worden. Der Verf. entschuldigt

im Vorwort diese Genauigkeit; seine .Absicht sei

eine ausschliefslich wissenschaftliche, und er müsse

betonen, dafs ihm die in letzter Zeit beliebte

.Anwendung eines rein ästhetischen Mafsstabes für

die in Betracht kommende Frühperiode germani-

scher Kultur (Riegl) nicht richtig scheine. Neben-

bei sei erwähnt, dafs Hampel in seinem eben er-

schienenen Werke über die ungarischen Alter-

tümer der gleichen Zeit ebenfalls den Haupt-

nachdruck auf die Vorführung, Beschreibung und

Sichtung des Materials legt.

Der Leser des S.sehen Buches ist einiger-

mafsen überrascht, wenn er volle 150 Seiten

lesen mufs, ohne etwas vom Tierornament vorge-

führt zu erhalten. Der Titel sagt weniger, als

das Buch enthält, denn der ganze erste Teil baut

dem zweiten durch eine sehr eingehende Unter-

suchung über die Typenserien der Fibeln u. dgl.

vor und schaflft so den Boden für eine relative

Chronologie, mit deren Hilfe dann im zweiten

Teile die Entwicklung der Ornamente, die sich

auf diesen Altsachen finden, vorgenommen wird.

Gleich am Anfange macht S. eine Voraussetzung:

die Fibel mit umgebogenem Fufs, auf der sich

die ganze Entwicklung der germanischen Typen
aufbaut, findet sich in ihren ursprünglichsten

Formen in der Krim ; sie soll dahin vom Westen

gekommen sein, und die Germanen hätten sie

übernommen, indem sie den römischen Typus
zunächst vereinfachten. Von Rom aus werde dann

auch das halbrunde Kopfstück u. dgl. m. über-

nommen. Und doch geht die Entwicklung in

umgekehrter Richtung von Ost nach West, und

die germanischen Altsachen hören auf, als dieser

Weg vom Osten her durch die Slaven verlegt wird

(S. 138)? . . . Bis zur Krim reicht bei den nordi-

schen Archäologen der normale Horizont; was aber

dahinter im Süden und Südosten liegt: .Armenien,

Mesopotamien, Fersien, von Syrien und Kleinasien

zu schweigen, das wird gar nicht in Betracht

gezogen. Und doch sieht ein Forscher, der

mit seinen Studien gerade aus diesen Gegen-

den herkommt, im Ornament eine solche Fülle

persisch-syrischer Motive (vgl. Mscbatta, Jahrbuch

der Kgl. preufs. Kunstsammlungen 1904), dafs
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er zum mindesten eine Auseinandersetzung über
diesen Zusammenhang verlangt, bevor er die

geläufige Art von Forschung hinnehmen kann.

Die Kulturwelt des ersten christlichen Jahrtausends

hört nicht mit dem ägäischen und schwarzen
Meere auf, sondern fängt jenseits dieser Grenze
erst recht an, auf dem Gebiete des Kunstge-

werbes ist in dieser Zeit nicht Hellas, Rom und

Byzanz, sondern Persien und sein Hinterland die

führende Macht.

Auch für die Tierornamentik kennt S. nur

die Alternative: entweder sie ist, wie Sophus
Müller will, selbständig, oder sie hängt, wie er

und viele annehmen, von Rom ab. Dafs gerade

diese Art von Ornament zum ältesten Besitz-

stande des Orients gehört, kommt gar nicht in

Frage. Wenn die Herren nur einmal den Po-

»ku-t'u-lu zur Hand nehmen wollten, dann würden
sie finden, dafs auf den ältesten chinesischen

Bronzen bereits die Tierendigung vorkommt
(vgl. Jahrbuch der Kgl. preufs. Kunstsamml. 1903,

S. 178) und würden auf dem Wege der Beant-

wortung der Frage, wie Germanen und Chinesen

zu dem gleichen Motiv gelangen, wahrscheinlich

an die Wurzel der ganzen Entwicklung vordrin-

gen: entweder die Bewegung an beiden Enden
der alten Kulturwelt geht spontan vor sich, oder

es vermittelt der dazwischen liegende Orient,

niemals Hellas und Rom allein, die in der Tier-

ornamentik vom Osten abhängig sind.

Abgesehen von diesen Erwägungen, die nicht

S. allein, sondern mehr oder weniger die ge-

samte Archäologie treffen, kann ich das S.sche

Werk nur in jeder Beziehung als mustergültig

bezeichnen; es baut sich durchaus systematisch

und in klardurchdachter Gliederung auf. S. führt

zuerst die Darstellung des Tierkopfes in Vorder-

ansicht und im Profil vor, dann den Vogelkopf

mit den verschiedenen Schnabelformen (S. 203 f.

der Greifenkopf) und geht dann erst auf das

Hauptmotiv, das Tier in ganzer Gestalt über.

(Für die Konturlinie der Brakteaten ist zu be-

achten, dafs der Orient überhaupt nicht über Linie,

Fläche und Farbe herausgekommen ist, und dafs

schon er, was etwa von Hellas zurückwirkt, mit

diesen Mitteln darstellt. Hier wird die Unter-

suchung nach Gruppen geführt. Der erste nord-

germanische Stil ist für S. derjenige, der die

Tierbildungen auf der Höhe zeigt. Die Ent-

wicklung bewege sich gegen den Verfall hin.

Sophus Müller hatte die entgegengesetzte Mei-

nung. S. gibt zu jeder Abbildung Detailskizzen,

was sehr dankenswert ist, da nur so der Leser

ihm bis in die letzte Einzelheit folgen kann. Im

zweiten Stil findet S. eine Art Renaissance: die

ganz ornamental aufgelösten Tiere würden wie-

der übersichtlicher zusammengefafst. Damit

Hand in Hand gingen aber auch Änderungen im

Motiv und ein stärkeres Hereinziehen aer Band-

verschlingung. Diese herrsche auch noch beim

Einsetzen des dritten Stiles, der an Feinheit und

Zierlichkeit, aber auch an extravaganter Eigenart

kaum seinesgleichen habe. Das Launenhaft-Phan-

tastische zeige sich schon in der Andeutung der

einzelnen Körperteile selbst, nicht nur in ihrer

Verbindung. Es ist ganz unmöglich, der Fülle

des bei S. Gebotenen zu folgen. Die süd-

germanische und irische Ornamentik übernehmen

das Tiermotiv vom Norden.

Im Schlufskapitel versucht S. eine absolute

Chronologie und schliefst: »Die archäologische

Forschung steht noch in ihrer ersten Kindheit,

und wir haben gute Hoffnung, dieses und viele

andere noch dunklere Rätsel gelöst zu sehen,

bevor sie weit in das Jünglingsalter eingetreten

ist.« Ich möchte wünschen, dafs bei diesem

Heranwachsen ein Doppeltes mitwirkte: einmal

dafs die Forscher sich in den orientalischen

Sammlungen des Kaiser Friedrich -Museums um-

sehen wollten, andrerseits, dafs das Kaiser

Friedrich-Museum in Berlin darauf Bedacht nähme,

die gröfste Lücke, die es hat — völliger Man-

gel an altgermanischen Schmuckstücken — recht

bald auszufüllen und dann zielbewufst solche orien-

talische Denkmäler zu sammeln, die geeignet sind,

die Tatsache zu belegen, dafs der Orient nicht

nur in Ungarn, sondern auch im Norden im Wege
der Völkerwanderung (über Berlin hinaus) vor-

dringt. Davon lassen sich allerdings viele heute

noch ebensowenig etwas träumen, wie von dem
Zusammenhang von China mit dem hellenistischen

Syrien und Persien. Diese Beziehungen schliefsen

nicht aus, dafs die Chinesen so gut wie die Ger-

manen ihre individuelle Formkraft zur Betätigung

gebracht haben.

Graz. Josef Strzygowski.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

An der Univ. Strafsburg hat sich Dr. Friedrich

Ludwig als Privatdoz. f. Musikgesch. habilitiert.

üniTersitätsschriften.

Dissertationen.

W. Petkovic, Ein frühchristliches Elfenbeinrelief im

Nationalmuseum zu München. Halle. 83 S. mit 1 Taf^

M. Wackernagel, Darstellung und Idealisierung

höfischen Lebens in den Holzschnittwerken Kaiser Maxi-

milians I. Berlin. 46 S.

Neu erschienene Werke.

H. Luckenbach, Die Akropolis von Athen. 2. Aufl.

München, R. Oldenbourg. M. 2,50.

H. Rott, Ott Heinrich und die Kunst. [Mitteilungen

zur Geschichte des Heidelberger Schlosses. V, I. 2.]

Heidelberg, Karl Groos. M. 6.

Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Aris. 1., Octobre. P. Marcel,
Les peintures decoratives de l'Eglise des Invalides et

de la Chapelle de Versailles. — F. de Mely, La dorure

sur ceramique et l'email de Jehan Fouquet au Louvre. —
C. Gabillot, Les trois Drouais. IL — A. Marguillier,

Franz von Lenbach. — H. M., »Le serment d'amour«

par Roland. — E. Bertaux, Les artistes fran5ais au

Service des rois angevins de Naples (fin). — Marcelle

Tinayre, Un portrait de George Sand.



2897 18. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 46. 2898

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich abgeschlossene

und einzeln käufliche Abteilungen.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik, und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-

sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han»

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I, Abt. i: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

, geb. ca. Mk. 12.—) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.

G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schienther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teill, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.—, geb. ca. Mk. 14.— ) Bearbeitet von: J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Harnack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. v. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackemagel. Fr. Leo. E. Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464 S.) Preis geh. Mk. IG.—. In Orig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwartt soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten , indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möglich, jeweils den Berufensten für die Be-

arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwlcldung sich selbst zu sichern

Die Widmung des Werkes hat Se. Majestät der Kaiser allergnädlgst anzunehmen geruht.

Ppn^inPVthpft (™'' Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des
nUappMllOll

Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) wird auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Hcuc Erscbemungcn
aus dem

Uerlage von B. G. teubner in Ceipzld.

Klassische

J1ltertum$wi$$en$cbaff.

CitcraturgescbicDte.

Kunst. ErdKunde.

Söefencr, Dr. %, griej^if^cg ^ImtntaxHd^,
5unäd)ft naä) ben ©rammatifen üon (Sur=

tiu§=^arte(, 5^ägt, ^oc^ unb granfes
^Bamberg bearbeitet. S^JeueSlu^gabe. II. STeit.

5lu80abc B mit einem 5tn§ange oon Über=

je|uug§aufgabeu gur ©inübung ber ^aupU
regeln ber ®t)ntaf. [190 ©.] gr. 8. ©eb.

m. 1.80.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et

Romanorum Teubneriana.

Musonii Ruft, C, ßeliquiae. Edidit

0. Hense. [XXXVI u. 148 S.] 8. Geh.

Mk. 3.20, geb. Mk. 3.80.

Meisterwerke der Grieclien und Römer

in kommentierten Ausgaben.

Lykurgos Rede gegen Leokrates. Her-

ausgegeben und erklärt von Emil Sofer.

Text [V u. 56 S.], Einleitung und Kom-
mentar [71 S.]. 2 Hefte, gr. 8. Steif

geh. Mk. 1.80.

gus bfutfdjtr piffenfd)aft unb §un|!.

^ur ®cf(^t(^te ber bcutfi^en Sttcratur. groben
Iiterar{)i[tori]d)er ©arfteünng für @ct)nle

nnb ^an§, ausgewählt unb ertöutert

Don Dr. Siubolf Söeffet^. (Snt§ä(t

©tücEe aü§> hen ©(^ritten Don S3eüer=
mann, 93ietid)on)§ft), Sral^m, ®er=
üinuS, ^ettner, äJZe^er, ©euerer, @.

©^mibt, Xreitf^fe, Urlaub, SSogt.

[169 ©.] gr. 8. mt 1.20.

^ur ^m% StuSgetoä^Ite ©tücfe moberner

^rofa 5ur Äunftbetrad^tung unb gum Ä^un[t=

genu^, herausgegeben öon Dr. 3JJ. ©panier.
3)?it (Einleitung, Anmerkungen unb S3ilber=

ansang, ©nt^ält Slurfä|e auS ber ^eber

Don 5löenariu§, S3al5ernborfer, 23rind=

mann, ©urlitt, ^irt^, Sufti, ßic^ts

iöarf, ö. ©eibli^, SBölfflin. [IV u.

147 ©.] gr. 8. ®eb. ^l 1.20.

^urßrbfunbc. groben erbfunblic^er®ar[tellung

für (Sd^ule unb ^au§, auSgeroä^lt unb er:

läutert oon Dr. g^lif Sampe. ©nt^ält

(2d)riften üon $8art^, ö. ^r^galSfi, 51.

0. ^umbolbt, ^irc^^off, ^artfd),

gefiel, 9?a|el, o. 9?i^t§ofen, dütttv,

ö. b. (Steinen. [151 @.] gr. 8. @eb.

^l 1.20.

naturwi$$en$cbaften. Reebnen. Itlatbentatik.

Wien, Dr. W., Professor an der Universität

Würzburg, über Elektronen. Vortrag,

gehalten auf der 77. Versammlung deut-

scher Naturforscher und Ärzte in Meran.

[28 S.] gr. 8. Geh. Mk. 1.—.

Sammlung naturwissenscliaftlich -päda-

gogischer Abhandlungen. Herausge-

geben von Otto Schmeil i. Marburg a. L.

und W. B. Schmidt in Leipzig:

Band II, Heft 3 : Sehleichert, F., Lehrer

in Jena, Beiträge zur Methodik des

botanischen Unterrichts. [48 S.] gr. 8.

Geh. Mk. 1.—.

ßracpclin, Dr. S^arl, 9laturftubicn im ipaujc.

Klaubereien in ber ®ämmerftunbe. @in

Suc^ für bie Sugenb. Wit ^^i^i^i^ngen

oonO. ©ctiroinbraä^eim. 3. 5luflage. [VI

u. 181 ©.] gr. 8. @eb. mt. 3.20.

Rogel, Franz, Ingenieur und Lehrer, das

Rechnen mit Torteil. Eine gemeinfaß-

liche, durch zahlreiche Beispiele erläuterte

Darstellung empfehlenswerter Vorteile und
abkürzender Verfahren. [38 S.[ gr. 8.

Geh. Mk. —.80.
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neue €r$cbeinuitden

««$ dem

Uerlage von B. G. Ceubner in Ceipzig.

naturwissenscbaften. Rechnen, matbematik.

Hicöluö, $!>., Wönii^l. 2eminarobcr(ef)rcr in

Öilcf)enbad) (i^roü. 2i?eftf.), 3Jlctl)0bif bCö

Ünterrit^tg im 9le(^nen unb in bec 9taum>

le^re. (9);eif)obit be^ 55olfÄ; unb WituU
ic^ulunterric^t^. 3n 95erbinbuiifl mit nam-

^nften Sc^udnännern unb unter Ü)?itroirfung

be§ &tf). Ütegicrung^ratö (S. f^ricbritj

[lerau^gcgeben ddu .pernuinn (^ebrig.) 9)?it

63 Figuren. [IV u" 144 ©.] gr. 8. @e^.

9}?f. 1.80.

^tmoiifpQj^er, Dr. Ctt«, Cberlc^rer am Se*

minor ,^u 2cf)neeberg, ber ^tedjenuntcrrit^t

im etpen ÄC^uljo^rc. [55 2.] gr. 8.

örofc^. Tit. 1.—.

Schulwesen und Pädagogik, jugendscbrtften.

Uandbach für Lehrer höherer Schulen,

bearbeitet von A. Auler- Dortmund,

0. Boerner-Dresden, W. Capitaine-

Eschweiler, K. Fricke-Bremen, E. Grim-

sehl-Hamburg, K. Jansen-Berlin, F.

Kuhlmann-Altona, F. Lampe-Berlin,

B. Landsberg -Königsberg, O. Lyon-

Dresden, H. Müller -Charlottenburg, J.

Nelson-Koblenz, A. Rausch-Halle, ß.

Schmidt- Zwickau, H. Vollmer-Ham-

burg, E. Weede- Groß -Lichterfelde, O.

Weißenfels-Groß-Lichterfelde, E. Wer-

nicke- Posen, J. Ziehen -Charlottenburg.

Erste Abteilung. Lex. 8. Geh. Mk. 6.

©aubig, ^Ißrofcffor Dr. ^., ein ^ortbilbungö»

iatjt für bie Sf^älerinnen bec ^ö^ecen

3)iäb(^eujt^ulc. '^emerfungen 3U bei bie^;

jährigen, in Seip^ig abgehaltenen 35crfamm;

(ung beö SSerein» für hav ^ö^ere 3Käbc^cn=

fc^ulroefen im ßönigreic^ 2ac^jcn. ^59 3.]

gr. 8. @ef). Wlt 1.60.

©e^rfroft burc^ ^rjie^unö. herausgegeben

Don Q. ö. 3c^encfenborff unb Dr. ^er=

mann öorenj. 2., pcrmc^rte Sluflage.

[Vm u. 267 S.] gr. 8. Äart. m. 3.—.

2>et bcutf(^c Jüngling. Slättcr jur Unter=

I)altung unb 33ele^rung für bie errocrb«§=

tätige Sugenb, berau^gegebcn Dom ^^cut;

jc^en 93erein für ba» ^ortbilbung^jc^uU

roefen". VL Sanb. [IV u. 192 5.] gr. 8.

@eb. mt 1.20.

Kaufmännisches Unterricbtswesen.

Ofür bie foufraannift^e ^^raris. ^^anb 1:

Sßorenfunbe beä "UianufafturiDarenlianbelö

unb bcrujonbter ©efc^äftsiweiöe.

XtH I: ^aarmann, %., ©eblc^rer in

^ramfd^e, ©orne, ©ewebe, SBirfrooren ufw,

[VII u. 107 2.] fl. 8. öeb. m. 1.20.

Der Stand des kaufmännischen Tuter-

richtswesens für weibliche Angestellte.

Im Auftrage des deutschen Verbände?

für das kaufmännische L^nterrichtswesen

bearbeitet von Agnes Herrmann, Berlin.

(Veröffentlichungen des Deutschen Ver-

bandes für das kaufm" Unter-

richtswesen, Band 34.) gr. 8.

Geh. Mk. 3.—.

Ceipztg. B. 6. ZtnHa.
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^n ber ^exbexfi^en ^m^ßanöfuttfl ju 5rei6urß im SBrciggau fmb foeben erfdiicnen unb fönncn burc^ aüe
Suc^^nbtungen Bejogen werben:

^ittt, Dr gctbinanb, #ef<öt(öfe het "^ixotet J^anhiac^e von 1518—1525.
ein Beitrag gur fojialpotitif^en SSewegung bcS 16. ^cttjr^mnbertS. äJiit ©cnü^ung orc^ioalifi^er Oueüen bar=

gepeilt. („Erläuterungen unb (Srgänjungen ju ^anffenS ®efd^id)te beS beutfd^en SßoIfeS", IV. S3b. , 5. ficft.)

gr. 8°. (XII u. 124) itf 2.70

3ljt eg fc^on öon ^ntereffe, bie SanbtagSöerl^onblungen einer Qtxt genauer »erfolgen ju fönnen, in ber a^nlid^e

OueQen nur fe^r feiten fließen, fo bürften bie ©(^ilberungen beS SlutorS qu8 bem ®runbe gefteigerte Slnteilno^me

erwedfcn, ba ein @rogteil ber Debatten bie öc^ebung jener brücfenben Übelftänbe ju erreid)en fuc^te, welche fpäter bie

blutige JRetjolution oeranlogten.

ß^ttit*» Tiv & a»»r. r'Vii^iofiia inarli/tiic) <? ®'n ^""^^ <>" ^^^ Äoßegcn unb bie alabemifc^ ®c=
SVnUVf UT 91*, airjt, I^IUISIUS meUltUS i

bilbeten überhaupt. 8». (VIII u. 74) Ml.—
2)ie 3Ib^anblung „Christus medicus" ftetlt einen 3}erfud^ bar, fämtlic^e ^an!en^eilungen S^rifti öom niebiji»

nifc^en ©tanbpunft auS ju beleuchten. ®a8 Snbergebni^ läßt ftd^ ba^in jufammenfoffen , ba^ S^riftuS, falls bem
biblifc^en Xejte nid^t ©ewolt angetan werben foß, fein 2lr3t im eigentlid)en ©inne beö SöorteS mar.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Geographische Zeitschrift.
Herausgegeben

von

Dr. Alfred Hettner
Professor der Geographie an der Universität Heidelberg.

= Jährlich 12 Hefte. Abonnenoentspreis pro Semester Mk. 10.

—

=i
Die »Geographische Zeitschrift« stellt sich die Aufgabe, die Fortschritte des geographischen Wissens und

die Veränderungen der geographischen Zustände in übersichtlicher Weise zusammenzufassen und zu allgemeiner

Kenntnis zu bringen. Sie wendet sich daher keineswegs nur an den Geographen von Beruf, sondern an alle, die

an geographischen Dingen Anteil nehmen, an die Lehrer der Geographie, an die Vertreter der Nachbarwissenschaften,

an die gebildeten Laien. Sie bringt also keine Spezialarbeiten, die nur vom Fachmann verstanden werden und nur

für ihn Interesse haben, sondern behandelt nur Gegenstände von allgemeinem Interesse in allgemein verständlicher

und dabei möglichst reiner und fliefsender Sprache. Aber sie ruht dabei doch auf durchaus wissenschaftlicher

Grundlage, alle Artikel sind von tüchtigen Fachmännern verfafst, und sie zählt die hervorragendsten Geographen
zu ihren Mitarbeitern.

Die »Geographische Zeitschrift« bringt: 1. Untersuchungen über wichtige Probleme aus allen Teilen der

Geographie und aus ihren Hilfs- und Nachbarwissenschaften; 2. Charakteristiken einzelner Erdräume; 3. Übersichten

und Erörterungen der Veränderungen geographischer Zustände, besonders der Veränderungen der politischen Geo
graphie, der Bewegung der Bevölkerung, der Entwicklung des Verkehrs und der wirtschaftlichen Verhältnisse

4. Besprechungen wichtiger Fragen aus der Methodik der geographischen Forschung und des geographischen Unterrichts

Aufserdem enthält jedes Heft zahlreiche kleinere Mitteilungen und eine Fülle von Neuigkeiten und Bücher

besprechungen aus allen Teilen der Geographie sowie Inhaltsangaben der wichtigeren geographischen Zeitschriften

Soeben erschien (gegen Einsendung des Betrages

portofreie Zusendung):
Gerland, Dr. Ernst, Geschichte des lateinischen

Kaiserreiches von Konstantinopel. I.Teil. VIII, 264 S.

8". 6,50 M. Mit Unterstütz, d. preufs. Unterrichtsmin.

im Selbstverlag. Homburg v. d. H., Dorotheenstr. 4.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Verlag non ä). &.%tttf>nev in Setfisis.

J^röf. Dr. Eli^alraltr Mt^hv:

SlUj^emetne ^l^rtbagogti
[VIII u. 136 ©.] 8. 1901.

ge^. m. 1.—, gefc^macföoü geb. m. 1,25.

„©ie 2)Qrfteüung ß.e ift in ber Xat im bejlen ©inne

gcfunb » öerftönbig. ®o lii^tftoll wie ma^tioH unb o^nc jebc

SSoreingenommen^eit erörtert ber 3Serf. feinen ©egenftanb, im

beflen ©inne unterri(^tenb unb flävenb für bcn ?aien. Unb
Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in , ^ _. , •

,. v » n x •/ v = •..t^-j s. .„s.

Paris gemacht hat. Er berücksichti|t dabei in erster Linie die
|

üüi) im goc^monn iDtrb t)a§ Urteil be8 iBeitblicfenben unb

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und
giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehens systematisch

ausgebildet werden können.

öielerfafjrenen ^äbagogen intereffteren."

(S)eutf(^e Siteraturjeitung 1902. 5»r. 10.)

Dieser Nummer der „Ueutschen Literaturzeitnng" liegt eine Beilage der Dieterichschen Verlags-

bachhandlang, Theodor Weicher in Leipzig bei, die wir der Beaclitnng nnserer Leser bestens empfehlen .

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Beriin; für die Inserate: Richard Quelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzig. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin,
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Dcriag von 3. (S. Ccubncr in €cip5tg unö Berlin

Hu8 jS^atur und ©cifteswclt
Sammlung ir)iffenfd?aftlid? - gemeinoerftänbltd^er Darjtellungcn aus allen (5e=

bieten bes IPtffens in Bänbd^en t)on \50— \60 Seiten.

3ebc5 ^änbd}en ift in fid? abgcfdjioffen unb tm^zln fäuflid^.

©ebcftet
JMk

ftet 6cbdn.
Mh. 1.25

3n erfcfjöpfenbcr unb allgemein »Derfiänbltcfjer Scfjanblung iDcrbcn in abgefc^Ioffencn Bänben auf roiffcnfc^aft«

lieber (Srunblagc rufjenbe Darftcüungcn u)id;ttger (Sebtcte in plancoller 2Sefc^ränfung aus allen §n)cigcn bes

lüiffcns geboten, bie von allgcmetncm 3ntereffe ftnb unb bauernben Hu^en geroät^ren.

Grfcbicncn find bis jetzt 90 Bände in folgenden Bibliotheken:

Deutrd)e — pbilofopbifd)c — pädagogifd^e — ReligionswiffenfcbaftUd^e —
6efd)id)tlid)e — Kulturgefd7icbtlid)e — Kunst- und Citeraturgefdiid^tUd^e —
Tolkswirtfd>aftlicbe — 6eograpbifd>e — )VIedizinifrf)e — )Vaturwifrenfd>aft-

licbe — Cedinifd)c BibUotbek.

Deutfd?e Bibliotl^ef.

Die deutfd^en Tolksftämme und Cand-
fcbaften. Don profcffor Dr. <D. ZDctfc. mit

26 2lbbilbungcn.

St^tlbert, burd^ eine flute 9lu?Wül^I bon ©tfibte«, £anb{d^aft§= unb
anberen Silbern unterftü^t, bie ©igenart bcr beuti'd&en ®aue
unb Stämme.

Deutfcbe Städte und Bürger im JVIittcl-

alter, Don Dr. ßcil. lllit :jlbbilbungcn.

©teilt bie geid^tcfitlicfie (SntttJttflung bor, fdjilbert bie roirticöattlidjcn,

fojialen unb ftaatärecfitlidjen SSeri^ättnifie und gibt ein jujammen'
fafienbeS S3ilb öon ber äußeren ©rjcljctnung unb bem inneren £e6eu
ber beutfc^en Stäbte.

Dcutfcbcs frauenleben im Handel der

3abrbunderte. Pon Dr. €b. ®tto.

®i6t ein S8ilb bcss beutid)en fyrauenlebenS öon ber Urzeit 6i8 äum
SBeginn be§ 19. Safirljunbertä , öon Senten unb %üiilm, Stellung
unb SSirfiamfeit ber beutf^en grau, rcie fie fic^ im SBanbel ber

3!a5r'f)unberte borfteUen.

Deutrd)es fürftentum und dcutfd^esTcr-
faffungswefen. Von Prof. Dr. i£. fjubrtdj.

Ser SJerfoffer jeigt in grofeen Umriffen ben SBeg, auf bem beut«

fcf)eg gürftentum unb beutfcfie 5BoI{sfreiöeit ju bem in ber (Segen*

roart geltenben n)ecf)ieliettigen aiuggteicft gelangt finb, unter be--

fonberer a3erü(JficJ)tigung ber preu6iicf)en SSerfaffungsDerpItniffe.

Das deutfcbe Drama des neunzehnten
Jahrhunderts in feiner (Entroirflung bargeftcUt.

Von profcffor Dr. (5. IDitforosfi. Hut einem
Silbnts I^cbbels.

Suc^t in erfter iJinie auf {)ifiori!cf)em SSege bas S8erftänbni§ bei

2)rama§ ber GJegenmart 'an,^u6a()nen unb berücffic^tigt bie brei

gattorcn, bereu jeraeilige Sefcfjaffenbeit bie ®eftaltung be§ 5J)rama§

bebingt: Snnftanicfiauung , Scfiaujpielfunft unb *ßu6Iitum, neben=

einanber ifirer SSic^tigtcit gemä§.

Das deutfd^e Tolkslied, Über IDefen unb

IDerben bes beutfcben Dolfsgefanges. Von prirat^

bojent Dr. 3. IP. ^ruinier. 2." 2luflage.

^onbelt in fdömungöoUer Darfteüung Dom aScien unb SBerben bei

beutfcben SSoIflgefangeg.

Heligionsü)iffenfd:?aftlid?e Bibliott^ef.

Hus der Slerdezcit des Chriftentums.
Don profeffor Dr. 3. (Scffcfen.

&ibt burd) eine SReifte Bon i8ilbern eine SJorfteEung bon ber

Stimmung im alten tSbriftentum unb oon feiner inneren ftroft unb
»erftf)afft fo ein SSerftonbniS für bie ungeheure unb »ielfeitige roelt«

^iftorifd^e Iultur= unb religionlgefc^icfitlic^e SSeroegung.

Die religiöfen Strömungen der Gegen-
wart. Don Supcrintenbcnt D. 21. J^. Braafdj.

3SilI bie gegenmärtige religiöfe Sage nacfi ifiren bebeutiomen Seiten

t)in barlegeu, it)r gefcöicf)tlic^e§ Sßerftänbnil öermttteln unb einen

jeben in ben Staub fegen, fetbft beftimmte Stellung jur lünftigen

©ntmictiung ju nehmen.

Ijiftorifdjc 5fi33e t>onDie jfefuiten. (Eine

I7. Bocl^mer=Homunbt.

©in SBüc^Iein nic^t für ober gegen, fonbern über bie Qefuiten,

alfo ber SBerfud) einer gerechten SSürbigung be§ oielgenonnten

CrbenS.

Die Gleid^niffe 3efu. gugleidj Einleitung 5U

einem quellenmäßigen Derftänbnis ber (Erangelien.

Don Lic. priratbojent IDeincl. 2. 2luflage.

?BitI gegenüber lird^Iic^er unb nidjtfirc^Iicfier Megorifierung ber

(Sleicfmiffe ^efu mit ibrer richtigen, tt)örtlicf)eu äluffaffung betonnt

mocfjen unb oerbinbet bomit eine (Sinfü^rung in bie Slrbeit ber

mobernen X^eologie.

paläftina und feine 6efrf)id)te. Don prof.

Dr. ron Soben. Btit 2 Karten unb \ plan von

3erufalem. 2. Jluflage.

(£in aSilb nid^t nur bei SonbeS felbft, fonbern ouc^ alte? beffen,

roaS au§ i^m ^eroor= ober über ei {jintceggegongen ift im £oufe
ber So^r^unberte.

Die Grundzüge der israelitifdien Reli-

gionsgefd>id>te. Don prof. Dr.^r.cSiefebreci^t.

Schubert, roie Seroell ^Religion entfielt, wie fie bie uotionole

Schote fprengt, um in ben q^ropfteten bie ainfäge einer äßenfcf)«

^eitireligion ouläubilben, mie oucf) biefe neue SReligion fic^ »erpuppt

in bie formen eine? <ßriefterftoat§.

Tinf XDunfd? ausfül^rlidjen illuftrtertcn Katalog umfonft unb poftfre: r>om Perlag
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Referate.

t Friedrich Ratzel [ord. Prof. f. Geogr. an der

Univ. Leipzig], Glüclcsinseln und Träume.
Leipzig, Fr. Wilh. Grunow, 1905. VII u. 515 S. 8"

mit Ratzeis Bildnis. M. 7,50.

Die »Grenzboten« haben Glück mit ihren

Mitarbeitern ! Was für schöne Aufsatzsammlungen

sind aus den grünen Heften schon hervor-

gegangen! Zwei besonders, an die Ratzeis

postume Sammlung erinnert: Freytags Aufsätze

und Hildebrands Gedanken eines Sonntags-

philosophen. Mit beiden teilt der grofse Geo-

graph das Deutsch-Erzieherische; das Nachdenk-

fiche , welches — man erlaube das Relativ-

pronomen bei einer Grenzbotenbesprechung! nun

gerade! — doch nie zum Grüblerischen wird;

auch die Neigung zu elegischer Ironie, Mit ihr

blickt er gedankenvoll in das Paradies der Kind-

heit und das von der Bildung noch nicht zer-

störte Reich des Glaubens; mit ihr auch später

noch etwas skeptisch auf die »Gedankenspiele

der Bildung«, Ein gewisses Heimweh nach unge-

brochener Jugendlichkeit und nach der »Einfalt«

Parcivals blieb dem starken Mann stets eigen

und läist ihn in ergreifendem Ernst über Fechners

»Tagesansicht« und über das Gebet insbesondere

sprechen.

Hierin erscheint Ratzel einem andern gelehrten

Schriftsteller noch näher verwandt: Riehl; und

mit ihm teilt er die Kunst, die Physiognomie von

Landschaften, Baulichkeiten, Trachten lebendig

zu erfassen. Der grofse Aufsatz über das

deutsche Dorfwirtshaus ist ganz in Riehls bester

Art; und ebenso die leise Umbiegung eines Er-

lebnisses zur Novelle in der rührenden Kriegs-

erinnerung »Ich hatt' einen Kameraden«. Da-

gegen stehen die »Altbayrischen Wanderungen

c

etwa hinter Riehls »Pfälzern« zurück; der Geo-

graph — so umfassend auch Ratzel den Begriff

nahm — war hier doch dem Kulturhistoriker

nicht völlig gewachsen. Von den »Südwest-

deutschen W^anderungen« gilt das weniger.

»Ich bin kein Freund von Nebel« sagt Ratzel

einmal. Klar, kräftig, gesund ist alles. Man
kann die Aufsätze des so plötzlich Geschiedenen

nicht ohne Wehmut lesen. Persönlich habe ich

ihn nicht gekannt; aber wer den Geist seiner

Werke in sich aufgenommen, der hatte auch in

ihm »einen Kameraden, einen bessern fandst du

nit«.

Berlin. Richard M. Meyer.

Leipziger Kalender. Illustriertes Jahrbach und Chronik

hgb. von Georg Merseburger. Leipzig, Georg

Merseburger, 1906. 268 u. 104 S. 8" mit vielen .-Abbild.

Das Leipziger Jahrbuch geht jetzt zum dritten Male

aus. Es beginnt mit einem Kalender, dem auf Leipzig

bezügliche Daten beigegeben sind, und den Hugo L.

Braune durch zwölf Bilder geschmückt hat, in denen er

bedeutungsvolle Momente aus Leipzigs Entwicklung im

Zeitcharakter festgehalten hat. Zu ihnen gibt W. Brach-
müller eine Erläuterung. Geschichtliche Themen behan-

deln der .Aufsatz von Prof. Georg Holz: Die Franzosen-

zeit in Sachsen und Leipzig, der in den künftigen Jahr-

gängen fortgesetzt werden soll, die kurze Leipziger

Chronik von Joh. Jak. Vogel d. J., zwei fürstliche

Urteile über Leipzig, die Hans Schulz mitteilt, und in

dem J Leipziger Allerlei^ der Lobspruch auf Leipzig: Extra

Lipsiam non est vita! Si est vita, non est ita!, dessen

Ursprung Erich Ebstein nachgeht. In das Gebiet der

deutschen Literaturgeschichte führen uns Paul Zschor-

lichs >Plauderstunde beim Nestor der deutschen Lite-

raturt (Rudolf von Gottschall) und Johannes Poeschels

»Besuch im Silbernen Bären im Jahre 1766€. Ein .Auf-

satz gilt der Rechtswissenschaft (H. Rudolf, Wie das

Recht im Volke lebt), einer der Kulturgeschichte (G.

Wustmann. Der Tanz im alten Leipzig), einer der

Statistik (P. HeuDner, Statistische Miszellen) und einer
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der Pädagogik (E. Hering, Aus der Mappe eines alten

Schulmanns). Den gröfsten Anteil an dem Buche haben
die Kunst und die Dichtung. Prof. Arthur Prüfer gibt

ein Bild von dem Wirken des Leipziger Thomaskantors
Johann Hermann Schein. Am Schlüsse des Bandes
werden Leipziger Musikeranekdoten mitgeteilt und ein

Autograph von Richard Wagner (Famoses Blatt) geboten.
— Gustav Morgenstern berichtet über die Leipziger

Schauspielsaison 1904/05. — Julius Zeit 1er macht uns
mit der in Leipzig einheimischen Bauweise und ihrem
Stilcharakter bekannt. — E. Kroker weist nach, dafs das
angebliche Brustbild der Katharina von Bora im städti-

schen Museum der bildenden Künste in Leipzig nicht

diese, sondern Walpurga, die Gattin Johann Bugen-
hagens, darstellt. — Zu dem Unterhaltungsteile haben
Frz. A. Beyerlein und F. Grautoff zwei Skizzen

(»Die Ringkämpfer« und »Die Bank meines Onkels«),

J. Petersen eine Kindergeschichte »Der Löwe«, J.

Berstleine phantastische Erzählujig »Meifsner Porzellan«,

Fr. Seile ein Märchen »Drei Sonnenstrahlen« beige-

steuert. Sonst finden sich im Kalender eine grolse Zahl

Gedichte und reicher Bilderschmuck.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Bibliothekar an der Berliner Univ.-Bibl. Dr.

Heinrich Simon, seit Oktober 1904 mit der Einrichtung

der Bibl. der Techn. Hochschule in Danzig beauftragt,

ist an die Kgl. Bibliothek in Berlin versetzt worden.

Zum Stadtbibliothekar in Bremen als Prof. Bulthaupts

Nachfolger ist Dr. H. Seedorf aus Göttingen ernannt

worden.
Xea erschienene Werke.

Verzeichnis der laufenden Zeitschriften der Freiherrl.

Carl von Rothschildschen Öffentlichen Bibliothek. Frank-

furt a. M., Druck von Gebrüder Knauer.

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

250. O. B., Wilhelm v. Humboldt und seine Braut

(Wilhelm und Caroline v. Humboldt in ihren Briefen.

I.). — c. p., Vorsicht und Sammlung (Oberwinder, Die

Weltkrise und die Aufgaben des Deutschen Reiches). —
251. R. Willstatter, Adolf von Baeyer. — A, Kerschen-

steiners Forschungen über das zeichnende Kind. —
Oertel, Schwankungen der Erdachse in den Jahren

1903 und 1904. — 252. S. Riezler, Der Baiernband

von Felix Dahns Königen der Germanen. — E. Korrodi,
Der Blütenkranz des heiligen Franz von Assisi. — 253.

E. Trubetzkoi, Die Universitätsfrage in Rufsland. —
Fr. Beyschlag, Totenbräuche aus der Zeit des primi-

tivsten Seelenkultus. — 254. E. Sieper, Klaus Groth.

— A. Abels, Das Gräberfeld von Worms.

Deutsche Rundschau. Oktober. E. v. Heyking, Der

Tag Anderer. I. — J. von Verdy du Vernois, Der

Zug nach BronzeU. 1850. — H. Gunkel, Ruth. —
Graf Vay von Vaya und zu Luskod, Korea in ver-

gangenen Tagen und am Vorabend des russisch-japani-

schen Krieges. — J. Kaftan, Aus der Werkstatt des

Übermenschen. — M. v. Brandt, Der Kampf um Ost-

asien. — E. Zahn, Stephan, der Schmied. Erzählung.

L — Politische Rundschau. — Das Leben eines hohen

preufsischen Beamten aus der Mitte des 19. Jahrh.s

(Delbrücks Lebenserinnerungen). — A. Frey, Eine neue

Dichtung J. V. Widmanns (Der Heilige und die Tiere).

Schweizerische Rundschau. 5, 4. G. Schnürer,
Die Stellung des Mittelalters in der Kulturentwicklung.

— P. J. B. Egg er, Deszendenztheorie, Darwinismus

und Konstanztheorie. II. — A. Häfliger, Der Radium-

rausch. — G. Meier, Die schweizerischen Neujahrs-

blätter für 1905. — E. Wymann, Die Fronleichnams-

prozession im alten Rheinau. — J. Grüninger, Hamlet.

— 5. J. Wasemer, Die Verurteilung des Sokrates. —
A. Pieper, Eine katholische soziale Zentrale. — H.

Baum, Radioaktivität. — L. Suter, Ein Konversions-

roman. — R. Hoppeler, Die Bettelorden im mittelalter-

lichen Wallis. — Nanny Lam brecht, Das Kinderbuch.

Germania. September. 0. Wattez, Latijnen tegen

Germanen. — Die politischen Ergebnisse der Rassen-

forschung. — H. S., Het Duitsche Volkslied. — L. Wil-
ser, Die Germanen und die Renaissance in Italien. —
Van den Weghe, Het middelbaar onderwijs in Duitsch-

land. — F. Poppenberg, Die Kunst auf dem Lande.
— Rings Söhne. — Fr. Norden, Ein Rückertbrief.

The Nineteenth Century and after. November. K.

Blind, Germany and war scares in England. — Lord
Averbury, The excessive national expenditure. — E.

Robertson, The capture of private property at sea. —
P. F. Eliot, The deans and the Athanasian Creed. —
Fr. Peake, The Lord's Day observance. — Rose M.
Bradley, Days in a Paris convent. — Ellen Desart,
The Gaelic League. — Gertrude Kingston, The stock-

size of success. — H. W. Hoare, The Roman cata-

combs. — St. Paget, Latin for girls. — Violet Gre-
ville, Some seventeenth- Century housewives. — G. H.

Bishop of North Queensland, Out on the »never

never«. — J. W. Kirwan, The Australian labour party.

— H. Kim her, Redistribution. — H. Paul, Liberais

and foreign policy.

Bulletin international de VAcademie des Sciences

de Cracovie. Philol. u. histor.-philos. Kl. 3 — 7. St.

Schneider, Les Getes croyaientils ä un Dieu unique?

Etüde de religion et de mythologie comparees. — St.

Zakrzewski, Ladislas II et le testament de Boleslas

Bouche-Torse. — S. Daszyiiska - Golinska, Uscie

Solne. Etudes archivales. — B. Debiilski, Piattoli et

son role pendant la Grande Diete (1788— 1792).

Revue des Deux Mondes. 1. Novembre. E.-M. de
Vogüe, La nouvelle Allemagne. Notes d'un voyage
dans la Hanse. — Th. Bentzon, Lafin d'une Idylle.

— Marquis de Segur, Julie de Lespinasse. L'expiation.

— J.-M. de Heredia, Le manuscrit des bucoliques

d'Andre Chenier. — V. Giraud, Une correspondance

inedite de Lamennais. Lettres ä M. Vuarin (fin). —
R. Recouly, Les populations de Mandchourie au cours

de la derniere guerre. — F. Coppee, Une famille de

soldats.

La Nouvelle Revue. 1. Novembre. R. Bovet, Le

Simplon et ses voies d'acces. — A. deMonzie, L'Aca-

demie d'Espagne ä Rome. — K. Raph, Les compagnies

d'assurances americaines. — A. Cim, Les ennemis des

livres. — M. Remusat, L'inoubliable passe. — Ste-

fane-Pol, Offres de Services ä Napoleon et ä Fouche.
— A. Mule, La Bechara (fin). — P. Maryllis, La
foret. — L. de Romeuf, L'entrave. IV. — G. Kahn,
Rois de feerie.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

c^PDl c"'K''2] min. Biblia Hebraica. Adiuvan-

tibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman,

S. R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Roth-

stein, V. Ryssel edidit Rud. Kittel [ord. Prof.

f. alttestam. Exegese an der Univ. Leipzig]. Pars I.

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1905. X u. 552 S. 8°. M. 4.

»Über die Notwendigkeit und Möglichkeit

einer neuen Ausgabe der hebräischen Bibel« hat

sich der Herausgeber des vorliegenden Werkes

in einer eigenen Schrift, die 1902 unter eben

diesem Titel ausging, schon ausgelassen. Die

dankenswerte gegenwärtige Ausgabe ist nicht in

allen Stücken die Ausführung der dort ausge-
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sprocbenen Postulate geworden. Es gab eine

doppelte Möglichkeit: es liefs sich entweder der

massoretische textus receptus im Texte selbst

darbieten, während Varianten und Besserungs-

vorschläge in die Fufsnoten verwiesen wurden,

oder umgekehrt die ermittelte Textgestalt fort-

laufend drucken, während der massoretische tex-

tus receptus, sofern von ihm war abgegangen
worden, in den Anmerkungen nachgetragen wurde.

Im Prinzip hatte Kittel dieser zweiten Anordnung
als der allein richtigen unbedingt zugestimmt: die

Frage war für ihn nur, »ob sie praktisch ebenso

leicht durchführbar wäre wie die andere, grund-

sätzlich minderwertige« (a. a. O. S. 7 7 f.). Die

Schwierigkeiten, die sich ihrer Durchführung ent-

gegenstellten, hatte er indessen nicht für unüber-

windlich gehalten. Trotzdem hat er sich jetzt

zur andern Anordnung entschlossen. Das recht-

fertigt sich vielleicht in der Tat aus praktischen

Gründen.

Viel eher aber läfst sich m. E. darüber strei-

ten, in welchem Umfang Varianten und Besse-

rungsvorschläge beizuziehen waren. In letzter

Instanz wird der Entscheid darüber subjektiv

sein; aber eine prinzipielle Grenze ist schon ge-

zogen, wenn K. in der erwähnten Schrift (S. 42)

sein Ziel dahin beschrieb: »Nicht das Auto-

graphon aller Schriften und Schriftteile suchen

wir, sondern die Textgestalt des 4. Jahrh.s

V. Chr.«, — das ist das »quoddam tempus paulo

fere ante versionem veterrimam«, von dem er in

den Prolegomena zur Textausgabe spricht.

K.s Grundsatz ist also im wescn«^Iichen der,

den beispielsweise Löhr für die Samuelisbücher

in der Behandlung der textkritischen Frage in

seinem Kommentar befolgt hat. K. stimmt ihm

auch ausdrücklich bei, sofern er habe sagen

wollen, der gewonnene Text müsse unter allen

Umständen in der Richtung des MT liegen und

dürfe im Prinzip nie über die massoretische Re-

zension hinausgehen (S. 47). Der Ref. hat (in

der Theol. Lit.-Ztg. 1898, 530 f.) gegen Löhr

Stellung genommen: Was wir verlangen, ist nicht

irgend eine Rezension des Textes der biblischen

Autoren, sondern so weit als möglich ihr Text

selber! Tatsächlich ist diese Lockung zu grofs,

als dafs ihr der Herausgeber des vorliegenden

Werkes ganz hätte widerstehen können: »Neque

vero rationis constantis causa modum anguste

coercuimus: quoties versionibus adiuvantibus aut

sine illis textum originalem erui posse spes erat,

vestigia persequi non dubitabamus« (S. III). Das

heifst im Grunde das Prinzip durchbrechen, aber

tritt weniger grell zutage, gerade weil die Vari-

anten und Besserungsvorschläge nur in Form von

Anmerkungen gegeben werden, so dafs man nicht

einmal immer genau weifs, wie sich die Bear-

beiter entschieden haben würden, wenn sie eine

andere Einrichtung genötigt hätte, einen fort-

laufenden emendierten Text zu geben. II Sam.

12, 6 z. B. wird zu crnjjjnt« des MT in der

Fufsnote richtig DTi???' der LXX angemerkt,

aber nicht gesagt, welche Lesart den Vorzug
verdient, obgleich die des MT nur dogmatische

Korrektur nach Ex. 21, 37 ist. Ebenso wenig
erfährt der Leser, dafs I Sam. 1, 22 die Punk-

tation i^^T^] höchstwahrscheinlich nur einen dog-

matischen Grund hat, während ^^"^T. beabsichtigt

war. Es ist freilich eine natürliche Folge der

prinzipiellen Beschränkung auf einen in der Rich-

tung des MT liegenden Text, dafs die mitge-

teilten Varianten und Besserungsvorschläge quan-

titativ weit hinler dem zurückbleiben, was man
an Entsprechendem in Kommentaren zu lesen

gewohnt ist; aber auch so waltet m. E. zu

grofse Spärlichkeit vor. Man darf sich z. B.

schwerlich mit dem gegenwärtigen Text von

Jos. 22. 26 II Reg. 17, 21 (Anfang), 19, 2

(Schlufs), I Reg. 12. 32 C^Wl), 13, 3 (Ti^)

usw. zufrieden geben.

Die Bearbeitung der einzelnen Bücher verteilt

sich wie folgt: Herausgeber: Gen. Jdc. Sam.

Reg.; Ryssel: Lev. und in Verbindung mit dem
Herausgeber: Ex. Num. ; Driver: Dtn. und Jos.

Man liest in dieser Mitarbeiterliste Ryssels Namen
nicht, ohne aufs neue mit schmerzlichem Bedauern

erfüllt zu werden, dafs der treffliche Gelehrte

mitten aus so viel Arbeit heraus, die man von

ihm noch zu erwartea sich berechtigt geglaubt

hätte, entrissen worden ist.

Im einzelnen ist mir nicht immer klar ge-

worden, nach welchem Prinzip die LXX-Varian-

ten Aufnahme gefunden haben. Ex. 1,1 z. B.

ist zu ^i<] bemerkt: G om. 1, es fehlt aber im

selben Verse + reo natgt avicöv der LXX hinter

laxioß, ebenso 1, 12 ihr atfcSqa o^öSga hinter

tffXvov {'= r^?^); 2, 21 lasen nicht blofs die

Versionen, sondern es bietet auch ein hebr.

Codex -1-
'^'4'»'?f,

was in der Ausgabe durch nichts

angedeutet wird. Ebepso wenig verlautet in

I Sam. 1, 8 etwas von dem, wie ich glaube, ur-

sprünglichen Plus der LXX. So wären m. E.

mehr Varianten aus ihr aufzunehmen gewesen,

ohne dafs ich über deren Ursprünglichkeit im

einzelnen Falle entschieden haben wollte, ein

Plus z. B. in I Sam. 2, 28, H 23, 9 (Luc.)

I Reg. 3, 27, ein Minus Ex. 18, 1, beides zu-

gleich Jos. 15, 14, I Reg. 10, 21. In I Sam.

4, 7 war ihre pluralische Fassung von CT!?«

(z= '»S2| in Luc: crrryN^ mit Demonstrativprono-

men, nicht blofs -I-
^7"'^ anzumerken; 4, 12

7e/natvacog (MT: p;??). U Sam. 23, 30 ver-

diente zu in unbedingt '*^'"' von I Chr. 11, 32

Erwähnung. Am Schluls von I Sam. 2, 23 ist

nach LXX -1^« eher Rest von ^-^ (— "T') als

Dittographie zum folgenden «HJ.

An Druckfehlern ist mir in ucm u^ju^cos

sorgfältig korrigierten Text aufgefallen: Lev.

21, 4A: ^V:; Ist. ?*;;; Dtn. 1, 16: ^,k falsche

Setzung des Silluk; zu 1, 39 ist Num. 14, 24
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St. 14, 31 angegeben; I Sam. 9, 1: 10^ st.

Basel. Alfred Bertholet.

Zwei Schriften des Münsterschen Wieder-
täufers Bernhard Rothmann. Bearbeitet

durch Heinrich Detmer [weil. Oberbibhothekar

an der Kgl. Univ.-BibHothek Münster] und Robert
Krurabholtz [Archivar am Kgl. Staats -Archiv

Münster]. Mit einer Einleitung über die zeitgeschicht-

lichen Verhältnisse. Dortmund, Fr. Wilh. Ruhfus,

1904. LXX u. 132 S. 8".

Der leider so früh verstorbene Münstersche

Oberbibliothekar Detmer hatte den Plan gefafst,

seine Studien zur Münsterschen Täufergeschichte

zu krönen durch eine vollständige Ausgabe der

Schriften des Täuferführers Bernt Rothmann.

Bei seinem Tode lagen »die Bekenntnisse van

beyden Sakramenten« druckfertig vor. Nunmehr
wurde von der Gesamtausgabe .abstand ge-

nommen, zumal Rothmanns »Restitution« von

Knaake 1888 neu ediert, der Traktat »von der

Rache« bei Bouterwek »zur Literatur und Ge-

schichte der Wiedertäufer« 1864 wiedergegeben,

das Schriftchen »von Verborgenheit der Schrift

des Reiches Christi« von Hochhuth 1857 pubHziert

worden war. Als Hüter des Nachlasses von

Detmer hat jedoch Archivar Dr. Krumbholtz, dem
wir die vortreffhche Arbeit über die Gewerbe
der Stadt Münster (1898) verdanken, eine bisher

ungedruckte Schrift Rothmanns »van erdesscher

unnde tytliker gewalt« nach der im Münsterschen

Staatsarchiv vorhandenen gleichzeitigen Abschrift

beigefügt und eine Einleitung geschrieben, die

knapp und sachlich die Münsterschen Wirren

entwickelt, ganz im Sinne Detmers mit einer ge-

wissen durchaus berechtigten Sympathie für den

»ehrlichen Fanatiker« Rothmann, dessen Geist

zu höherem befähigt gewesen wäre als er ge-

leistet hat. Da die Schrift »Bekenntnisse« durch

Bouterwek a. a. O. S. 285 ff. und Sepp: de

veelgenoemde en weinig bekende geschriften

van den wederdooper Bernt Rothmann (187 2)

hinlänglich bekannt ist, so ist darauf hier nicht

näher einzugehen. Die neu publizierte Schrift,

Philipp von Hessen gewidmet, atmet den leiden-

schaftlichen eschatologischen Geist der Münster-

schen Bewegung. Der aus der Bibel gerecht-

fertigte Grundgedanke ist dieser: Die irdische

Gewalt, deren erster Vertreter Nimrod ist, dient

unter göttlicher Zulassung der Bändigung der

Sünde! am Ende der Tage, da das himmlische

Reich (jetzt in Münster) aufgerichtet wird, mufs

die irdische Gewalt vergehen. Leider ist die

Schrift nicht völlig erhalten, der Abschlufs fehlt.

Auf die nicht leichte Textredaktion und Er-

läuterung hat Krumbholtz grofse Sorgfalt ver-

wandt. S. 86 Z. 21 V. o. streiche das Komma
hinter stellet, S. 88 Anm. 1 ist sunder = sonder,

ohne.

Giefsen. W. Köhler.

Otto Zöckler [ord. Prof. f. Kirchengeschichte an der

Univ. Greifswald], Die christliche Apologetik
im neunzehnten Jahrhundert. Lebensbilder

und Charakteristiken deutscher evangelischer Glau-

benszeugen aus der jüngsten Vergangenheit. [Erwei-

terter S.-A. aus Jahrgang 1903 und 1904 des »Be-

weis des Glaubens«.] Gütersloh, E. Bertelsmann,

1904. VII u. 123 S. 8°. M. 2,50.

Die Auswahl der Vertreter christlicher Apo-
logetik im vorigen Jahrhundert, die hier getroffen

ist, mufs als ziemlich willkürlich bezeichnet wer-

den. Entscheidend ist ihre persönliche Bekannt-

schaft mit dem Verfasser. Es werden nachein-

ander Hengstenberg, Tholuck, J. Ch. K. Hof-

mann, Beck, Ebrard, I. A. Dorner, Zezschwitz,

Delitzsch, Grau, Fr. H. B. Frank, Kübel, Lut-

hardt, H. Schultz, Cremer, und zwar in der

Weise behandelt, dafs zunächst eine Skizze ihres

Lebens- und Studienganges geboten und dann

ihre schriftstellerische Wirksamkeit, speziell nach

der apologetischen Seite charakterisiert und ge-

würdigt wird. Abgesehen von H. Schultz, der

als »Latitudinarier«, ja »kritischer Rationalist

oder feinerer Naturalist« erscheint, finden die

Leistungen im allgemeinen eine anerkennende

Beurteilung. In der Berücksichtigung von jenem

erfüllt Zöckler lediglich eine Forderung der Ge-

rechtigkeit gegen die »liberal gerichtete Apolo-

getik«, die doch wenigstens in einem ihrer ge-

mäfsigten Vertreter zu Worte kommen soll.

Sonst verspricht er sich von dieser Verteidigung

des Christentums nicht viel, welche einer »Re-

duktion desselben auf einige dürftige Überreste«,

genannt »Wesen des Christentums«, gleichkommt

(S. 9).

Ich finde doch, dafs diese Richtung auch

eine Mission hat in der Gegenwart, gerade in

der in Frage stehenden Beziehung. Sie erreicht

doch viele, an die die »orthodoxe Gegenpartei«

nicht herankommt. Mancher, der am Glauben

vollständig Schiffbruch gelitten hat oder wenig-

stens aus dem Zweifeln sich nicht heraus-

fand, ist durch diesen oder jenen ihrer Wort-

führer wieder für das Christentum, wenn auch

vielleicht nicht für das volle biblische, gewonnen

worden. Von den Gesinnungsgenossen eines

H. Schultz wird das jedenfalls gelten.

Innerhalb ihrer Grenzen ist die Zusammen-

stellung der bereits im »Beweis des Glaubens«

erschienenen Lebens- und Charakterbilder dan-

kenswert. Eine stattliche Reihe namhafter Ver-

treter der christlichen Wahrheitsverteidigung zieht

an dem Leser vorüber mit ihren Werken. Unt

zwar eine in sich zusammenhängende Reihe, ja,|

man kann getrost sagen: der Hauptstrom der dies-

bezüglichen Entwicklung der neueren Theologie.!

Wie sie einander abgelöst bezw. ineinander ge-

griffen haben, was an ihren Bemühungen von

vergängHchem, was von bleibendem Werte ist,

sucht der Verf. ins Licht zu stellen. Sein Urteil
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in letzterer Beziehung wird freilich von vielen

nicht geteilt werden. Immerhin wird ihm jeder

zugeben müssen, dafs man doch auch heute noch

viel von manchem der vorgeführten Lebenszeugen

unserer Kirche lernen kann in der Auseinander-

setzung mit den Strömungen der Zeit. Dankens-

wert ist insbesondere noch die Beigabe ihrer

Portraits.

Königsberg. M. Schulze.

Notizen und Mitteilungen.

NoUsea.

Der evgl.-t'heolog. Fakult. der Univ. Breslau
ist zu dem bevorstehenden 400 jähr. Jubiläum der

Univ. Frankfurt unter dem Namen Frankfurter Jubi-
läumsstiftung von einer Gönnerin ein Kapital von
150 000 Mark geschenkt worden, von dessen Zinsen

Stipendien in Höhe von mindestens 500 Mark an Stu-

dierende der evgl. Theol., vorzugsweise an Söhne schlesi-

scher Pastoren und Lehrer, verliehen werden sollen.

Von des Boninus Mombritius Sanctuarium
seu Vitae Sanctorum ex diversis Ck)dicibus collectae,

das heute nur noch in grofsen Bibliotheken aufzufinden,

aber für alle Arbeiter auf dem Gebiete der Hagiographie

noch immer ein unentbehrliches Hilfsmittel ist, wird eine

neue Ausgabe mit Anmerkungen, einer Auswahl von
Varianten, mit Verbesserungen und Tafeln, bearbeitet von
einem Benediktiner von Solesmes veröffentlicht werden.

Sie wird zwei Bände von je 700 Seiten umfassen; der

Subskriptionspreis beträgt 60 Francs. Dieser Preis er-

höht sich nach dem Beginn des Druckes um ein Drittel.

Subskriptionen sind zu richten an R. P. Dom A. ßrunet,
O. S. B., in Appuldurcombe-House, b. Wroxall, Insel

Wight (England).

Personalchronik.

Der Direktor der höh. Mädchenschule zu Nyitra Dr.

Johann Dudek ist als Prof. Prohaskas Nachfolger zum
Prof. f. Dogmatik an der Univ. Budapest ernannt worden.

Nea erschienene Werke.

H. Grefsmann, Der Ursprung der israelitisch-jüdi-

schen Eschatologie. [Bousset-Gunkels Forschungen zur

Religion u. Lit. d. Alten u. Neuen Testaments. 6.]

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

C. Mommert, Menschenopfer bei den alten He-

bräern. Leipzig, E. Haberland. M. 1,20.

, Der Ritualmord bei den Talmud-Juden. Ebda.

M. 1,60.

D. Völter, Paulus und seine Briefe. Strafsburg,

Heitz. M. 7.

Alice Gardner, Theodore of Studium, his life and

times. London, Edward Arnold. Geb. Sh. 10. 6 d.

G. Loesche, Monumenta Austriae evangehca. Fest-

rede bei der Feier des 25 jähr. Bestehens d. Gesellsch.

f. die Gesch. d. Protestantismus in Österreich. 2. Aufl.

Bielitz, W. Fröhlich.

H. Thopdschian, Politische und Kirchengeschichte

.\rmeniens unter Asot 1. und Smbat I. Berlin, Druck

der Reichsdruckerei.

ZeitRchriften.

Protestantische Monatshefte. 9, 10. H. Lüde-
mann, V^om »Beweisen« überhaupt und in der Theo-

logie insbesondere. — E. Sülze, Otto Kirns Dogmatik.

— A. Neumann, Zum Kampfe um die »theologische

Erkenntnis«.

Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. 48, 4.

G. Frank, Luther im Spiegel seiner Kirche. — A.

.Maecklenburg, Über die Auffassung des Berufsleidens

des Ebed- Jahwe in Jes. 52, 13—53, 12. — A. Hil-

genfeld, Das Urchristentum und Ernst von Dobschütz.

II; Der kleinasiatische Johannes und Wilhelm Bousset.

— J. Dräseke, Zu Gregorius von Neocäsarca. — F.

Görres, Die Religionspolitik der römischen Kaiser

Gallienus, Claudius 11. Gothicus, Aurelian und Probus
(260-282).

The Journal of Theological Studies. October. A. H.
McNeile, The origin of the Aaronite priesthood. —
F. C. Burkitt, Aphraates and monasticism: A reply.

— J. H. A. Hart, Apollos. — E. J. Kylie, The con-

dition of the German provinces as illustrating the methods
of St. Boniface. — G. St. Clair, The subtle serpent
— W. O. E. Oesterley, Codex Taurinensis (Y). 11.

— G. Morin, Le temoignage perdu de Jean Eveque de
Tomi sur les heresies de Nestorius et d'Eutyches. —
C. H. Turner, The Libcr ecclesiasticorum dogmatum.
— E. S. Buchanan, The Codex Corbeiensis (ff). I.

—
E. Bishop, The Litany of Saints in the Stowe missaL
— A. Condamin, Symmetrical repetitions in Lamen-
tations 1 and II. — H. W. Sheppard, Note on the

Word rr?? (Gen. XLIX 7).

Philosophie.

Referate.

Alfred Fouillee [Membre de rinstitut], Le mora-
lisme de Kant et l'amorälisme contem-
porain. [Bibliotheque de Philosophie con-

temporaine.] Paris, Felix Alcan, 1905. XXI u.

375 S. 8°. Fr. 7,50.

Der erste Hauptteil des Werkes enthält eine

grofszügige Kritik der Kantischen Moralphilo-

sophie. In überzeugender Weise wird hier dar-

gelegt, wie bei Kant, dem kritischen Überwinder

des Dogmatismus in der Philosophie, gar manches
— selbst »dogmatische« Voraussetzung ist. Da-

hin gehört der Begriff der reinen praktischen

Vernunft, die Annahme des kategorisch gebie-

tenden, allgemeingültigen Sittengesetzes und die

Oberzeugung von seiner schlechthin verbindlichen

Kraft.

Nicht minder klar ist der Nachweis, dafs der

formale Charakter des Kantischen Moralprinzips

zwar eine wertvolle Abstraktion darstellt, dafs

aber Kants Formel für sich nicht ausreicht, im

einzelnen die moralischen Wertunterschiede von

konkreten Handlungen zu bestimmen. Auch

Kants Freiheitslehre wird einer eingehenden Er-

örterung unterzogen.

Ich kann den Grundgedanken der gegen

Kant gerichteten Kritik beistimmen. Sie treffen

vielfach mit den Darlegungen meines Buches über

»Kants Ethik« (Leipzig 1904) zusammen. Nur

ist Fouillee weniger darauf bedacht, das dauernd

Wertvolle an Kant hervorzuheben, auch berück-

sichtigt er nicht die Wandlungen, die sich —
auch noch während der kritizistischen Periode —
in Kants ethischen Ansichten vollzogen haben.

Auch der zweite Hauptteil, die Abrechnung

mit dem zeitgenössischen Amoralismus, enthält

viel Treffendes. Neues wird man freilich wenig

darin finden. Zwei amoralistische Richtungen

unterscheidet F.: den Hedonismus und die

»Macht« -Ethik Nietzsches.
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Die verschiedenen Fassungen der hedonisti-

schen Grundansicht werden uns da vorgeführt:

die Lust ist die einzige Ursache, oder: sie ist

das einzige Ziel qlles menschlichen Handelns,

oder endlich: Altruismus, wie überhaupt jegliche

Moralität gehen im Grunde auf Egoismus zurück.

Da{s diese Sätze nicht haltbar sind, ist ja schon

oft gezeigt worden, aber da sie sich einer nicht

gerade in die Tiefe dringenden Reflexion immer

wieder empfehlen, so dürfte F,s klare Wider-

legung nicht überflüssig sein.

Der Besprechung von Nietzsches Lehren wird

die Darstellung, die sie in dem posthumen Werke
»Der Wille zur Macht« gefunden haben, zugrunde

gelegt. Es fällt unserem scharfsinnigen Kritiker

natürlich nicht schwer, zahlreiche Unrichtigkeiten,

Einseitigkeiten, Übertreibungen und Widersprüche

bei Nietzsche aufzuweisen. Überzeugender und

erfreulicher wäre auch hier seine Kritik, wenn

er zugleich bestrebt gewesen wäre, das relativ

Berechtigte und positiv Wertvolle bei Nietzsche

zu würdigen.

In dem kurzen Schlufs ab schnitt führt er

aus, der Moralismus wie sein Widerpart seien

beide einseitig, weil sie von einer falschen Grund-

voraussetzung ausgingen: sie nähmen einen ab-

soluten Gegensatz zwischen Moralität und Natur

an; beiden gelte die Moral als etwas Transzen-

dentes. Kant hält sie gleichwohl für realisierbar;

auf der anderen Seite dagegen verficht man den

Grundsatz: wir können über die Natur nicht

hinaus; eine Moral, die das fordert, ist also ein

Hirngespinst.

F. selbst erstrebt nun eine Vereinigung dieser

widerstreitenden Anschauungen und damit eine

Versöhnung von Idealismus und Naturalismus.

Nur bei unvollständiger Interpretation, so

führt er aus, erscheint die Natur als amoralisch:

in ihrer ganzen Bedeutung erfafst — besonders

auch so, wie sie die innere Erfahrung erkennen

läfst — , zeigt die Natur auch Gedanken von

Idealen und die durch sie erweckten Strebungen.

Die Natur ist also auch moralisch, oder richtiger:

sie macht sich moralisch durch »Ideenkräfte«

(idees-forces), die in uns wirken.

Man wird gut tun, mit dem Urteil über diesen

Vermittlungsversuch zurückzuhalten, bis die aus-

führliche Darstellung und Begründung vorliegen

wird, die der Verf. in einem späteren Werk
über die »Morale des idees-forces« zu geben

verspricht.

In einem »Anhang« ist ein in der Akademie

gelesener Nachruf auf den im Jahre 1895 ver-

storbenen Philosophen Charles Secretan ab-

gedruckt. Er steht insofern mit dem Gegenstand

des Buches selbst in loser Beziehung, als sich

Secretan von einer spiritualistischen Metaphysik

zu einem dem Kantischen ähnlichen moralistischen

Standpunkt fortentwickelt hatte.

Den Hauptwert des Buches sehen wir in dem

ersten Teil. Dieser ist zugleich ein erfreulicher

Beweis für die lebhafte und gründliche Art, in

der man sich gegenwärtig in Frankreich mit

dem urdeutschen Denker Kant beschäftigt.

Giefsen. A. Messer.

Andre Cresson [Prof. agrege f. Philos. am Lycee in

Lyon], Le malaise de la pensee philosophique.
[Bibliotheque de philosophie contemporaine]. Paris,

Felix Alcan, 1905. 200 .S. 8". Fr. 2,50.

In diesem Büchlein wendet sich der Verf., der in

den letzten Jahren in derselben Sammlung eine »Moral

der reinen (theoretischen) Vernunft» und eine »Moral

Kants«; veröffentlicht hat, nicht an Fachmänner, sondern

an das philosophisch interessierte Laienpublikum. »Das
Mittelalter stellte die Theologie als absolut hin, der

Moralismus die protestantische Moral, der Traditionalis-

mus die katholische Tradition«. In allen drei Erschei-

nungen spreche sich derselbe »antikartesianische, wissen-

schafts- und vernunftfeindliche Geist« aus. Der Verf.

will nun zeigen, wie sich eine ähnliche rückläufige Be-

wegung im Widerspruch zu der wachsenden wissen-

schaftlichen Philosophie und aus Furcht vor ihren na-

türlichen moralischen Schlufsfolgerungen gebildet hat, er

will die Gründe zusammenfassen, aus denen diese Be-

wegung jetzt hervorgetreten ist, und das Unwissenschaft-

liche und Widerspruchsvolle ihrer Methode dartun. Das
bildet etwa den Inhalt der ersten beiden Kapitel, Der

Naturalismus und seine Gegner und Der Moralismus

und der Traditionalismus. Das letzte wendet sich der

Zukunft zu und unternimmt es, die Aussichten eines

Ausweges aus der gegenwärtigen Lage klarzulegen.

Notizen und Mittellungen.

Unirersitätsschriften.

Dissertationen.

P. Crain, De ratione quae inter Piatonis Phaedrum
symposiumque intercedat. Jena. 46 S.

P. Knothe, Kants Lehre vom inneren Sinn und

ihre Auffassung bei Reininger. Erlangen. 64 S.

A. Palme, J. G. Sulzers Psychologie und die An-

fänge der Dreivermögenslehre. Berlin. 62 S.

Neu erschienene Werke.

G. Hagemann, Psychologie. 7. Aufl. teilw. neu

bearb. u. verm. von A. Dyroff. Freiburg i. B., Herder.

M. 4.

H. Raeder, Piatons philosophische Entwicklung.

Leipzig, Teubner.

0. Siebert, Geschichte der neueren deutschen Philo-

sophie seit Hegel. 2. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht. M. 10.

Zeitschriften.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger.

Novembre. G. Richard, Les lois de la solidarite mo-

rale. — L. Dugas, Sur les abstraits emotionnels. —
P. Gaultier, La moralite de l'art. — C. -G. Picavet,

Le materialisme historique et son evolution.

Unterrichtswesen.

Referate.

Handbuch für Lehrer höherer Schulen. Be-

arbeitet von A. Auler, O. Boerner, W. Ca-

pitaine, K. Fricke, E. Grimsehl, K.

Jansen, F. Kuhlmann, F. Lampe, B.

Landsberg, O.Lyon, H.. Müller, J.
Nel-

son, A. Rausch, B. Schmid, H. Vollmer,

E. Weede, O. Weifsenfeis, E. Wernicke,
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J. Ziehen. 1. Abt. Leipzig und Berlin, B. G.

Teubner, 1905. IV u. 322 S. 8». M. 6.

Für die Entwicklung unseres höheren Schul-

wesens ist keine Forderung dringender, als dafs

alle, die in der Schulpraxis stehen, alle, die in

den Schulfragen ein Urteil sich zu bilden ver-

pflichtet sind — und dahin rechne ich vor allem

die Universitätslehrer — , alle, die über Schul-

fragen mitzureden sich berufen fühlen, sich eine

klare Anschauung über den Organismus der

Schularten, die Stellung der einzelnen Fächer

in dem Gesamtgefüge, das Verhältnis der Schul-

formen zueinander und zu dem. allgemeinen Bil-

dungsideale erwerben. Machte sich jeder, ehe

er in die Debatte eintritt, diese weite Überschau

zur Pflicht, so würde die Hochflut der pädagogi-

schen Literatur sich legen nebst allen ihren

unerfreulichen Begleiterscheinungen, dem Kampf
mit fiktiven Gegnern, die man sich so konstruiert,

wie sie am bequemsten zu bekämpfen sind, und

der Verbitterung der Polemik, dem Phantom der

Allerweltsbildung und den vielen Wünschen der

Spezialisten, die des Nachbars Haus anzünden

möchten, um selbst mehr Licht und Luft zu ge-

winnen. Das neue Handbuch ist" vorzüglich

geeignet, der umfassenden Orientierung zu dienen.

J. Ziehen behandelt anregend und gedanken-

reich »den inneren Organismus des höheren

Schulwesens«, im einzelnen die Erziehung durch

selbsttätige Geistesarbeit und durch Konzentration

und Wechselwirkung der Fächer (»die vor-

nehmste Art der Kollegialität«), die Gefahr der

Verzettelung des Lehrplans in zahllose kleine

Unterrichtsfächer, Eigenart und Bildungstypen

der Schulformen (dafs der des Realgymnasiums

schwer zu fassen ist, bringt die Natur der Sache

mit sich), die Tragweite der Neuordnung der

Berechtigungen und die damit gegebene Aufgabe,

den individuellen Typus der Schulformen aus-

zugestalten. S. 23 wird die Schwierigkeit der

rechten Auswahl der Lehranstalt durch die Eltern

unterschätzt, und doch empfindet sogar jeder vor

solche Entscheidung gestellte Lehrer die Schwere

der Verantwortung und die Ungewifsheit der

Prognose, er müfste denn nur den Gesichtspunkt

verfolgen, ihm unbequemen Ballast auf eine ver-

meintlich minderwertige Schulart abzuladen. Damit

mag die im Prinzip sehr schöne, aber undurch-

führbare Forderung S. 27 zusammenhängen, den

Berechtigungsschein der U.-IL zu beseitigen.

Sehr gut wird die Forderung begründet, dafs,

wenn möglich, alle Lehrer sämtliche Klassenstufen

aus eigener Erfahrung kennen lernen und diese

Kenntnis möglichst oft wieder auffrischen sollen.

Sehr beherzigenswert, besonders für Natur-

forscher, die ihr Bildungsideal in allen Schul-

formen durchführen wollen, ist die Ausführung,

dafs die Komponenten des höchsten Bildungs-

ideales auf verschiedene Kreise und Schulformen

verteilt sein sollen. Sehr beachtenswert ist auch

der Satz S. 2: »Der Rückschlag ist eingetreten,

zum Teil sogar in bedenklicher Weise, indem
ein seiner wissenschaftlichen Vorbildung und

Lebensaufgabe kaum noch gedenkendes Ele-

mentaroberlehrertum nach dem Was des Unter-

richts in den verschiedenen Fächern überhaupt

kaum noch fragte, geschweige denn den Wert
dieses Was (zu) vertiefen und zu beben suchte,

sondern ganz aufging in einer Methodentüftelei,

bei der ein fast unheimliches Lehrvirtuosentum

vielleicht möglich, von Geist aber kaum noch
die Rede ist«. Die ruhige Behandlung des

Reformgymnasiums (vergl. S. 267, 268) hält

sich diesmal von temperamentvollen Entgleisungen

fern. Nur die freundliche Stellung zur Teutono-

manie befremdet wieder; diese wird von dem
freundlichen Entgegenkommen S. 13 doch nicht

befriedigt sein.

Nelson orientiert vortrefflich über die ge-

samte äulsere Organisation. Eine Kritik, die

sich ja nicht gegen den Berichterstatter zu

richten, sondern Wünsche mancher Änderungen,

z. B. der Verbindung der Fächer S. 39, vor-

zubringen hätte, wäre hier unangebracht. Lehr-

pläne und Verfügungen sollten stets auch nach

dem jedermann leicht zugänglichen Zentralblatt

zitiert werden. — Auch K. Fricke, der die

Geschichte und heutige Lage des Oberlehrer-

standes gut zeichnet, bewegt sich diesmal, anders

als in den »Verhandlungen der Breslauer Natur-

forscher-Versammlung 1905«, auf neutralem Ge-
biete und gibt kaum Anlafs zum Widerspruch.

Ob Kant bei seiner Äufserung über die Zyklopen

der Wissenschaft, die ein unermefsliches Gewicht

von Gelehrsamkeit trügen, aber nur ein Auge
hätten, nämlich das ihrer Spezialwissenschaft,

besonders an die Philologen gedacht hat (S. 60),

vermag ich nicht festzustellen.

Es folgt nun die Behandlung der einzelnen

Unterrichtsfächer. Sie ist insofern nicht ganz

gleichmäfsig, als Vollmer, Capitaine und

Rausch eine Geschichte der Methode des Unter-

richts vorausschicken, die auch der buchhänd-

lerische Prospekt verheilst, Lyon und Weifsen-
fe Is diesem Beispiele nicht gefolgt sind. V.s

Behandlung der evangelischen Religionslehre, die

von reichster und tiefster, durch die gründlichste

Erforschung der Geschichte des Unterrichts be-

reicherter Erfahrung zeugt, ist m. E. der bedeu-

tendste Teil des Bandes. Das liegt freilich

daran, dafs kein anderer Unterrichtsgegenstand

so sehr der Reform bedürftig ist. Ich weifs,

dafs der Unterricht, besonders jüngerer Lehrer,

sich in ähnlichen Richtungen bewegt — ich

könnte viel aus eigener Erfahrung reden — , und

trotz der nicht glücklichen Fassung des Lehr-*

Zieles in den letzten Lehrplänen war das bei der

von oben erfreulicherweise empfohlenen Freiheit

der Interpretation durchaus schon möglich. Aber

die Praxis wird sehr gefördert durch dies grofse
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und einheitliche Programm, das Prinzipien und

Ziele aufs schärfste entwickelt, und das viele

Gute, was schon von anderen zu der Sache
gesagt ist, wirkungsvoll zusammenfafst. Und
dies Ideal, das ähnlich in Baumgartens Hamburger
Vortrage (er erscheint in der Zeitschrift für

Gymnasialwesen) dargestellt ist, wird den Kampf
mit der Partei aufnehmen können, die jetzt ihren

Ansturm gegen die höheren Schulen richtet und

die Religionslehrer an Bekenntnisschriften binden

oder unter scharfe Aufsicht geistlicher Behörden

stellen will. Ich gehe auf Einzelheiten nicht ein

;

denn man soll das ganz und oft lesen, und ich

habe schon an anderer Stelle die Probleme

skizziert^). Auch V.s Behandlung des Unterrichts

im Hebräischen steht auf gleicher Höhe und gibt

eine Fülle vortrefflicher Winke.

Würdig schliefst sich Capitaines Behand-

lung des katholischen Religionsunterrichtes an.

Ich verzichte natürlich auf eine prinzipielle Kritik,

und ich tue es gern. Denn der neue Einblick

ist mir sehr wertvoll und dankenswert; er wird

es vielen sein. Das ganze atmet einen reichen

und feinen Geist. Schon das Lehrziel der

Lehrpläne, das V. wahrscheinlich mit ganz ge-

ringen Änderungen unterschreiben könnte, fordert

rege Wechselbeziehung mit allen Zweigen der

bildenden und erziehenden Tätigkeit der Schule,

und C. bemüht sich, damit Ernst zu machen.

Einige charakteristische Sätze hebe ich heraus.

»Wünschenswert wäre für den Religionslehrer

neben dem theologischen ein gründliches philo-

logisches oder philosophisches Wissen und die

Erwerbung eigentlicher philologischer Lehrfakul-

täten.« »Der Religionslehrer müfste eigentlich

auf jedem Gebiete zu Hause sein.« »Der Priester

wird die Schüler lehren, die Achtung vor dem
Gegner des Glaubens mit Achtung und unver-

brüchlicher Auffassung des Glaubens vereinigen.«

»Diktieren ist ein Unding, eine pädagogische

Sünde, geisttötend und zeitraubend.« »Niemals

sei er schroff und hart. Selbst die gröfsten

Pädagogen haben nicht alles erreichen können.«

Lyons Standpunkt und Beherrschung des

Stoffes ist bekannt. Ich stehe zu ihm vielfach

in prinzipiellem Gegensatze. Ich gebe ihm die

besondere Stellung des Deutschen zu, die darin

besteht, dafs aller Unterricht der Beherrschung

der Muttersprache dienen soll. Aber aus diesem

Satze kann man mit gleichem Rechte wie L. die

Forderung der Vermehrung der Stundenzahl auch

den Protest dagegen ableiten. Und wenn L.

sich ernstlich mit Männern, die Meister des Stiles

waren und sich auch mit »klarem und stolzem

Bewufstsein« Deutsche nannten und dennoch den

Unterricht im Deutschen sogar beschränkt oder

abgeschafft wissen wollten, auseinandersetzte,

würde er die Mitte zwischen den Extremen finden.

«) »Schlafsrede etc.«. Neue Jahrb. XVI (1905), S. 550.

Der Aufsatz erscheint auch als Broschüre.

Jedes plus in einem Fache (freilich soll man
so vom Deutschen gar nicht reden dürfen) be-

deutet einen Abzug am andern, eine weitere Ab-
bröckelung von der geschichtlichen Grundlage,

die L. nach S. 172 nicht erschüttern will. Mit

Recht mifsbilligt er S. 171 die Expansionsgelüste

der Fachlehrer, ich kann ihm kein Ausnahmerecht

zugestehen. Kaiserliche Aussprüche bleiben besser

der Debatte fern, und gegen ihre Mifsdeutung

dürfte der Philologe nur Einspruch erheben

(S. 171), wenn er eine authentische Interpretation

vorlegen könnte. Das Pathos der Begeisterung

wirkt nur, wenn es aus gehaltener Grund-
stimmung gelegentlich hervorbricht, und das kann
und soll es gelegentlich in jedem Unterrichte.

Aber auch für das Deutsche gilt Vollmers War-
nung, nicht künstlich, methodistisch zu einge-

bildeten Erlebnissen zu führen. — In einer Zeit,

wo Philologen, Mathematiker, Naturforscher und

Techniker mehr Vertrautheit mit fremden Sprachen

dringend fordern, sollte die Überschätzung der

Erlernung fremder Sprachen nicht als Grundübel

in unserm Volke bezeichnet werden (S. 172).

Ich vermisse jede Erwähnung der Schriften Fr.

Kerns, von dessen methodisch sehr wertvollen

Übungen man viel lernen kann, ohne seine

Terminologie durchweg anzunehmen. Liebevolle

Pflege des dem Schüler zugänglichen Idiomes

wird sehr mit Recht empfohlen, aber höchst

bedenklich ist die Forderung S. 188, den Schüler

mit den Hauptunterschieden aller Dialekte be-

kannt zu machen. So lange Schillers philo-

sophische Gedichte erklärt werden, ist der Rat

sehr bedenklich, von den theoretischen Werken
möglichst Abstand zu nehmen (S. 211). Die

Abhandlung über naive und sentimentalische

Dichtung wird gar nicht genannt, und doch gibt

gerade sie zu den fruchtbarsten Erläuterungen

aus der dem Schüler bekannten Literatur (z. B.

Homer—Vergil oder noch besser Ovids Herolden)

Anlafs. — Ich habe die prinzipiellen Gegensätze

hervorgekehrt, möchte aber ausdrücklich be-

merken, dafs ich mich an manchen Ausführungen

erfreut habe, z. B. an der Achtung vor der In-

dividualität des Stiles, der Liberalität in ortho-

graphischen Fragen.

Die gedankenreiche und gründliche Behandlung

der philosophischen Propädeutik durch Rausch
steht vielleicht an Umfang zu dem ganzen in

einem gewissen Mifsverhältnis ; aber die Aus-

führlichkeit ist berechtigt und erfreulich, weil

hier erst die Wege zu finden sind und mit Ge-

schick in allen Fächern die Anknüpfungen zu

philosophischem Ausblick gesucht werden. Wer
den bedeutendsten Fortschritt von den Richtungen

erwartet, die z. B. von Dilthey, Riehl, Rickert

verfolgt werden — sie werden charakteristischer-

weise nirgends erwähnt — , wird den Satz nicht

unterschreiben: »Wohl dem, der auf dem Boden

eines Systems steht!«
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Weissenfeis erfreut durch eine Fülle fein-

sinniger und anregender Bemerkungen, goldener

Sätze, lehrreicher Ratschläge, die aus reichster

Erfahrung und einem sicher sehr erfolgreichen

Unterricht hervorgegangen sind. Dies Gesamt-

urteil möchte ich stark unterstreichen, weil ich

mich hier darauf beschränken mufs zu zeigen,

dafs in manchen Punkten die Behancflung der

griechischen Lektüre durch eine noch engere

Fühlung (die der lateinischen gibt sehr beachtens-

werte Vorschläge für einen neuen Kanon) mit

der modernen Forschung hätte gewinnen können.

»Bei der Erklärung des Demosthenes kommt es

zunächst darauf an, aus seinen Reden ein an-

schauliches Bild jener Zeit entstehen zu lassen.«

Ich zweifle, ob sich W. die Schwierigkeiten

dieser Aufgabe ganz klar gemacht hat. Er ver-

wirft mit Unrecht die Lektüre der Briefe Ciceros,

weil jeder aus einer vielfältig bedingten Situation

herausgeschrieben sei, zu deren mühevoller Be-

wältigung in der Schule der Ertrag in keinem

Verhältnisse stehe. Aber hier läfst sich doch

wenigstens meist die Situation scharf fassen, bei

den in der Schule gelesenen Reden des De-

mosthenes ist das meist so unmöglich, wie wenn

man in verschiedenen Jahren gehaltene Reden

zum Thema lex Heinze aus dem Zusammenhang

der parlamentarischen Debatte herausrisse. Die

Probleme (s. z. B. von Hartel): Liegt ein Rats-

antrag, und liegt ein von Demosthenes bean-

tragter vor? Gibt er Amendements zu diesem

Antrage? Gibt er Vorschläge, über die über-

haupt nicht abgestimmt werden kann, als An-

regungen zu künftigen Aktionen? Wie verhalten

sich die veröffentlichten Brochüren zu den ge-

haltenen Reden? sind teils unlösbar, teils sehr

verschieden behandelt worden. Darum auch die

Schwierigkeiten der chronologischen Fixierung.

Ich habe nichts gegen die Demostheneslektüre,

viel gegen den herrschenden Kanon. Kranzrede

oder Chrestomathie! Der Advokat Demosthenes

wird S. 311 ganz vergessen. Für ihn gilt ver-

stärkt, was S. 279 f. über Cicero gesagt ist,

weil der Ton im 4. Jahrhundert wirklich ver-

roht war. — Das Urteil über Wilamowitz' Lese-

buch ist mir schwer verständlich. Es liegen

genug Erfahrungen vor, die, in den Direktoren-

konferenzen und in Zeitschriften niedergelegt,

von dem Erfolge und der sehr verschiedenen

Art der Benutzung im Unterrichte, in Lese-

kränzchen, in der Privatlektüre zeugen, und die

ernsthaft erwogene, vereinzelt schon in die Praxis

übergehende freiere Gestaltung des Unterrichtens

der oberen Klassen eröffnet neue Möglichkeiten.

S. 305 wird eine Chrestomathie vorgeschlagen,

die wir in Wilamowitz' Lesebuche eben schon

besitzen. Wilamowitz hat seine guten Gründe

gehabt, Proben aus Piatos Phaedrus und Hege

vxjjovg vor der von W. empfohlenen aristotelischen

Poetik und Rhetorik zu bevorzugen. Wer die

Entstehungsgeschichte der Rhetorik kennt (s.

meinen Anaximenes), weifs, dafs die Philologie

zu ihrem vollen Verständnis noch nicht vor-

gedrungen ist. Den Zorn von W. und anderen

hat das Fachwissenschaftliche und das Altchrist-

liche erregt. Zweifeln sie wirklich, dafs es in

von Fachlehrern geleiteten Lesekränzchen, die

es schon gibt, und in der Privatlektüre fruchtbar

wirken kann? Im Vordergrunde der mathe-

matischen H'orschung stehen jetzt die Unter-

suchungen über die Axiome, die auch zur gründ-

lichsten Beschäftigung mit der griechischen

Mathematik zurückgeführt haben '). Die Philologen

haben alles Interesse, diese Richtung zu fördern

und von ihr zu lernen. Das Altchristliche kann
man ja dem Religionslehrer, hoffentlich nicht nur

dem qualem nequeo monstrare et sentio tantum

überlassen. Ich persönlich hätte nicht das ge-

ringste Bedenken, es vor Schülern aller Kon-
fessionen und Religionen zu behandeln und würde
darin einen besonderen Reiz sehen. Die Gründe,

die dagegen vorgebracht sind, würden auch zum
Ausschlufs des Homer und der Tragödie führen,

weil wir keine Heiden sind.

Für Livius und Demosthenes würde ich in

den Literaturangaben noch auf Bruns, für Tacitus

auf Leos Rede, für alles jetzt auf die Kultur

der Gegenwart I 8 verweisen. Auch die Schul-

interpretation der Ars Poet, ist jetzt durch

Nordens glänzenden Aufsatz auf einen ganz neuen

Boden gestellt. Gegen eine sparsame Auswahl
aus den Memorabilien habe ich nichts; aber will

man nicht verwirren, so mufs man dann gerade

heraus sagen, dafs dieser Sokrates ein banau-

sischer Philister ist, s. meinen Anaximenes S. 65

bis 70.

Ich meinte meinen Dank für die der Philo-

logenversammlung dargebrachte Widmung am
besten ausdrücken zu können, indem ich mein

Interesse an dem schönen und inhaltreichen

Werke zeigte.

Kiel. Paul Wendland.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Im neuen Etat des bayrischen Kultusministeriums ist

für die Univ. München eine aord. Professur für Ortho-

pädie; für Würz bürg eine aord. Professur f. neuere

deutsche Literaturgesch. und eine f. Haut- und Geschlechts-

krankheiten; für Erlangen eine aord. Professur in der

theologischen Fakultät vorgesehen worden. Ferner sollen

) Ich hebe von vielen mir bekannten Aufserungen

eine von F. Klein heraus (Klein und Riecke, Über an-

gewandte Mathematik usw. Leipzig 1900 S. 228): »Die

Mathematik ist mit der griechischen Bildung ebenso eng

verwachsen wie mit den modernsten Aufgaben des In-

genieurbetriebes, c Und derselbe Mann, der keine Ver-

mehrung der Stundenzahl fordert, sagt, dafs die be-

kannten Vorschläge der Umgestaltung des mathematischen

Unterrichtes der von Wilamowitz verfolgten Richtung

parallel laufen (Über eine zeitgemäfse Umgestaltung des

mathematischen Unterrichtes. Leipzig 1904, S. 27).
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die aord. Professuren f. Geographie und f. Kunstgesch.

an der Univ. München in ord. Professuren umgewandelt
werden. Auch sollen Lektorate f. französ. und f. engl.

Sprache in Würzburg und Erlangen errichtet werden.

Für die Technische Hochschule in München ist

eine weitere ord. Professur f. Ingenieurwissenschaften

vorgesehen.
Gesellschaften and Vereine.

3. Kunsterziehungstag.

Hamburg, 13. Oktober.

(Schlufs.)

Am zweiten Tage sprach zuerst Sanitätsrat Dr. F.

A. Schmidt (Bonn) über Körperschönheit durch
Leibesübung. Er gab eine anatomische Erklärung

des Knochengerüstes und der Glieder und ihrer ihnen

von Natur zugewiesenen Funktionen und kam zu dem
Grundsatz, dafs der aufrechte Gang des Menschen die

Grundform zu seiner ästhetischen Entwicklung wurde.

Vom anatomischen zum physiologischen Gebiet gehend,

zeigte er, wie eine Entwicklung der Bewegungsorgane

nicht möglich wäre ohne die parallele Entwicklung der

vegetativen Organe. Gesundheits- und Schönheitspflege

des menschlichen Körpers sei nicht voneinander zu

trennen. Eine Schönheitsnorm des wohlgebauten Körpers

aufzustellen, haben Künstler und Anthropologen oftmals

versucht. Schm. widersprach der Annahme, dafs die

Richtung des Wachstums eines Kindes stets ererbt sei,

vielmehr sei der Gebrauch, die Funktion eines Organs

für seine Ausbildung oder Verkümmerung verantwortlich.

Wie der aufrechte Gang die Grundform für die schöne,

harmonische Entwicklung des Körpers wurde, so war

die körperliche Bewegung mitbestimmend, ja ausschlag-

gebend. Schm. sprach von den Proportionen der ver-

schiedenen Altersstufen, von Abnormitäten, vom häufig

zu beobachtenden Stülstand in der Entwicklung des

Körpers in gewissen Wachstumsjahren, und bekämpfte

die verkehrten Schönheitsbegriffe unserer Zeit, besonders

die des weiblichen Körpers. Um dem heranwachsenden

Geschlecht reichliche Bewegungsfreiheit und eine natür-

liche Lebensweise zu verschaffen, dienten solche Be-

wegungen, die ihm als natürlicher Trieb eingepflanzt

sind, die Spiele, und zwar Spiele im Freien, die allein

schon, ohne DriU und System, imstande seien, die Ent-

wicklung des Körpers zu fördern. Deshalb seien grofse

öffentliche Spielplätze zu schaffen und den Kindern

genügend Zeit zu geben, sie zu benutzen. Schm. ver-

urteilte das Geräteturnen und empfahl als Unterrichts-

zweig nur Freiübungen. Dem Vortrage folgte eine Dis-

kussion, in der einige Turnlehrer dem Redner energisch

entgegentraten. — Dr. Diebow (Berlin) berichtete darauf

über das Turnen in Frei- und Gerätübungen.
— Herr Sparbier (Hamburg) sprach über Spiele und
volkstümliche Übungen. Vom Standpunkt einer

formalen Ästhetik habe man zwei Forderungen an die

Gymnastik zu stellen: schöne Bewegungen und schöne

Körper. Indessen beständen zwischen Kunst und Gym-
nastik aufser diesen formalen Beziehungen noch solche

tieferer Natur; wo Kunst Volkssache werderj solle,

müfsten sich eine hervorragende künstlerische Persön-

lichkeit und das ihr entgegenkommende allgemeine Inte-

resse begegnen. Was die Gymnastik tue, um Persön-

lichkeiten zu erziehen, komme schliefslich der Kunst zu

gute, folglich sei das Turnen so umzugestalten, dafs es

Persönlichkeiten erziehe. Nun verlange unser Turnen

gewifs keine geringe Leistung Selbstzucht, aber seine

Grundprinzipien seien niemals freie Selbstbestimmung,

vielmehr werde strenger Gehorsam gefordert. Im Spiel

aber herrsche Freiheit; beim Spiel müfste die Tat aus

freiem Entschlufs hervorgehen. In seinen näheren Aus-

führungen wies Sp. auf Englands Beispiel hin. Auch

dem Heimatsgefühl wies er eine hohe Bedeutung zu;

der Kunsterzieher habe die Pflicht, es zum Leben zu

erwecken, zu fördern und zu pflegen, soviel er nur

vermöge. Spaziergänge und Wanderungen müfsten dabei

helfen. Das Geräteturnen solle sehr eingeschränkt,

keinesfalls über die Freiübungen gestellt werden. Alles

Mechanische, aUes Langweilige müsse aus dem Turn-
unterricht schwinden, wenn er die Freude bringen soll,

die zu seiner Pflege der wichtigste Faktor ist, Freude

an der Bewegung, Freude am Schaffen, Freude an sich,

Freude am schönen Körper. — Die letzten Vorträge in

der Vormittags -Sitzung behandelten den Schwimm-
unterricht in der Schule (von Schulinspektor Fr icke-

Hamburg) und den Tanz (von Redakteur Georg Fuchs

-

München). — Am Nachmittag wurden praktische Übungen
des Hamburger Turn- und Schwimmunterrichts vor-

geführt. — Auch zu Beginn des dritten Tages (15. Ok-
tober) fanden auf den öffentlichen Spielplätzen Spiel-
vorführungen und volkstümliche Lauf-, Spring-
und WerfÜbungen statt. Hierauf begaben sich die Teil-

nehmer in das »Konzerthaus Hamburg-St. Pauli«. Bei

den öffentlichen Schlufsvortragen sprach Prof. Dr. Batka
(Prag) über musikalische Kultur. Musikkultur hei fse

nicht alle Menschen gleich zu einer gewissen Höhe
musikalischer Ausbildung heranbilden wollen , sondern

man solle jeden zu dem ihm gemäfsen Verständnis zu
führen versuchen. Denn nicht alle Menschen seien be-

fähigt, dieselbe Kulturhöhe zu erklimmen. Aber auch

die strenge Teilung, dem Publikum Kunstmusik, dem
Volke Volksmusik, scheint B. nicht richtig. Als Ideal

kulturkünstlerischer Bestrebungen stellt er die Forderung

auf: jede geistige Schicht habe die Kunst, die ihr ge-

hört. Die Zukunft einer musikalischen Kultur liege in

der Organisation unseres Erziehungssystems, in der

Freiheit der Auffassung. Die musikalische Empfängnis-

möglichkeit sollte nicht beschränkt und nicht beeinflufst

werden. Hierauf sprach Turninspektor Möller (Al-

tona) über die Bedeutung der Leibesübung in

der ästhetischen Erziehung. Zur Begründung
seiner ästhetischen Reformideen zog er Schiller, Goethe,

Schopenhauer und Vischer wiederholt heran. Seine Forde-

rungen gehen dahin, alle Athletenausbildung aus unseren

Turnstunden zu verbannen, überhaupt alle Veräufser-

lichungen und anstatt dessen den Körper im antiken

Sinne zu pflegen. Dazu gehöre, dafs wir dem nackten

Körper zu seinem eingeborenen Rechte verhelfen, Physio-

logie und Ästhetik zur Grundlage nehmen und auch im

Turnunterricht wie in der Kunst das Zweckmäfsige und
Sinnvolle walten lassen. Zum Schlufs gab Carl

Goetze (Hamburg) einen kurzen Überblick über die

selbstgestellten Aufgaben dieses und der vergangenen

Kunsterziehungstage.

Schalprogramme.

F. Stutzer, Lehrpläne des Gymnasium Augustum
der Stadt Görlitz. I. Religion und Sprachen. Görlitz,

Gymn. 34 S. 8».

H. Volger, Lehrplan für den lateinischen Unterricht

auf der Unterstufe des Gymnasiums. Ratzeburg, Gymn.
48 S. 8°.

W. Elsas s er, Graphische Methode im physikalischen

Unterricht der oberen Klassen. Charlottenburg, Realgymn.

15 S. mit 1 Taf.

Nea erschienene Werke.

O. Hertwig, Das Bildungsbedürfnis und seine Be-

friedigung durch die deutschen Universitäten. Rede.

Jena, Gustav Fischer. M. 1.

K. Knabe, Geschichte des deutschen Schulwesens.

[Aus Natur und Geisteswelt. 85.] Leipzig, Teubner.

Geb. M. 1,25.

Maria Lischnewska, Die geschlechtliche Be-

lehrung der Kinder. [S.-A. aus Mutterschutz. I, 4. 5.]

Frankfurt, J. D. Sauerländer. M. 0,50.

Zeitschriften.

Der Säemann. November. L. Pallat, Schule und

Kunst in Amerika. I. — A. Lichtwark, Musik und Gym-

nastik. — O. Kästner, Noch einmal der Literaturaufsatz
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(Schlufswort). — J. G. Hagmann, Sonderklassen. —
Fr. von Borstcl, Neue Wege zur sittlichen Erziehung. II.

Pädagogisches Archiv. November. Cl. Geifsler,
Die pädagogischen Anschauungen E. M. Arndts im
Zusammenhange mit seiner Zeit. — L. Schlosz, Reform
der Lehrerbildung und des Schulinspektoratswesens in

Ungarn. — P. Ziertmann, Neuere Literatur zur philo-
sophischen Propädeutik.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 19, 11.

A. Zippel, Schillers Entwurf zum Demetrius. — 0.
Frick, Deflnitionsübungen in Prima. — Linde, Zur
richtigen Betonung einiger Stellen in deutschen Gedichten.— Böckelmann, Das Dativ e.

Körper und Geist. 14, 12. Lottig, Wie ich in

der Schule mit den Kleinsten turne. II.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.
56, 10. Fr. Lad eck. Zur Frage über die historischen
Quellen der Octavia. — K. Ozvald, Der biologische
Naturgeschichtsunterricht und die philosophische Pro-
pädeutik an unseren Gymnasien. — K. Linsbauer,
Bilderschmuck in der Schule. — G. Schilling, Unter-
richtsfragen auf der 77. Versammlung deutscher Natur-
forscher und Ärzte in Meran.

Berichtigung.

In der Besprechung von K nepp er, Das Schul- und
Unterrichtswesen im Elsafs von den Anfängen bis gegen
das Jahr 1530 in Nr. 45 ist auf Sp. 2765, Z. 15/16 zu
lesen: Das Werk Kn.s kann nun als einstweiliger Er-

satz für die Fortführung der Gesamtdarstellung dienen.

In Nr. 44, Sp. 2709 mufs es bei dem Schulprogramm
von 0. Kröhnert, Herder als Politiker heifsen: Gum-
binnen, Kgl. Friedrichschule.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

E. N. Setälä [ord. Prof. f. finn. Sprache u. Lit. an

der Univ. Helsingfors], Über die Sprachrich-
tigkeit. Mit besonderer Berücksichtigung des finni-

schen Sprachgebrauchs. [S.-.A. aus den Finnisch-
ugrischen Forschungen. Zeitschrift für finnisch-

ugrische Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger, hgb.

von E. N. Setälä und K. Krohn. IV, 1.] Helsingfors

(Leipzig, Otto Harrassowitz). 1905. S. 21—79 8».

Die Frage der Sprachrichtigkeit hat man
hauptsächlich von drei verschiedenen Stand-

punkten zu beantworten versucht. Die einen

sind der Ansicht gewesen, man solle als Norm
der Sprachrichtigkeit den gesetzmäfsigen Sprach-

gebrauch eines vergangenen, meistenteils litera-

risch bedeutenden Zeitraumes aufstellen. Das
st der literargeschichtliche (etymologische,

grammatische) Standpunkt, als dessen Vertreter

neben anderen Jakob Grimm und der Schwede

J. E. Rydqvist zu nennen sind. Andere meinen,

derjenige Sprachgebrauch sei der beste, der am
allgemeinsten verbreitet ist. Das ist der natur-

geschichtliche (volkssprachliche) Standpunkt,

den am besten Max Müller präzisiert hat. Schliefs-

lich hat der Schwede Ad. Noreen in einer Ab-

handlung, welche in deutscher Fassung in den

Indogermanischen Forschungen, Bd. I (1891), vor-

liegt, einen dritten Standpunkt, den rationellen

(oder Zweckmäfsigkeitsstandpunkt) verteidigt, laut

welchem derjenige Sprachgebrauch der beste ist,

»der am besten das mitteilt, was mitgeteilt

werden soll«.

Setäl^ weist zuerst nach, inwiefern die finni-

schen Sprachforscher sich inbezug auf jene drei

Sprachrichtigkeitsstandpunkte verhalten. Es sei

hier nur bemerkt, dafs z. B. Lönnrot und Aug.
Ahlqvist die etymologisch-grammatische Richtung

vertreten haben, dafs der volkssprachliche Stand-

punkt seinen konsequentesten Repräsentanten im

Lektor der finnischen Sprache an der Universität

zu Helsingfors C. A. Gottlund gehabt hat, and

dafs schlielslich der Zweckmäfsigkeitsstandpunkt

besonders von den zwei politischen Schriftstellern

J. V. Snellman und A. Meurman verfochten

worden ist.

Der Verf. bekennt sich zu keiner jener

Richtungen ausschliefslich: seines Eracbtens ent-

hält jede etwas berechtigtes, keine die ganze

Wahrheit. Gegen den rein » grammatischen

<

Standpunkt sei besonders geltend zu machen,

dafs er leicht irre führen kann, da die Auffassung

des »sprachgesetzlich« berechtigten sich oft än-

dert. Der »volkssprachliche« Standpunkt wieder,

laut dem der Sprachgebrauch der Mehrheit der

beste sein soll, führe konsequent dazu, dafs

Neuerungen überhaupt als absolut falsch be-

trachtet werden müssen. Gegen den Noreen-

schen Zweckmäfsigkeitsstandpunkt sei schliefslich

hervorzuheben, dafs er, konsequent angewandt,

dazu führen müsse, dafs jeder Sprachgebrauch,

sei er allgemein oder selten, zu empfehlen ist,

wenn er nur den jeweiligen praktischen Bedürf-

nissen entspricht. Der' Verf. selbst gelangt,

gewifs mit Recht, zu dem Schlüsse, dafs die
Ausdrucksformen als empfehlenswert zu betrachten

sind, welche einerseits allgemein gebräuchlich,

andrerseits zweckmäfsig sind. sDie beste Sprache

entsteht also aus dem Kompromifs zwischen Ge-

brauch und Zweckmäfsigkeit« (S. 64). Und es

seien die guten Schriftsteller, die in dieser

Hinsicht die besten Wegweiser sind. Der Verf.

begründet näher seine Ansicht durch Beispiele

aus der finnischen Schriftsprache.

S.s gut orientierende und angenehm ge-

schriebene Abhandlung wird gewifs, wenn sie

nur Verbreitung findet, wesentlich dazu beitragen,

die Frage der Sprachrichtigkeit aus dem Bereiche

der schwebenden Prinzipienfragen zu entfernen.

Nur kann der Ref. nicht einsehen, dafs in der

Praxis irgendwelcher bedeutende Unterschied

zwischen S.s und Noreens Ansichten zu finden

wäre.

Helsingfors. A. Wallensköld.

Paul Regnaud [Prof. f. Sanskrit u. vergL Sprachforsch.

an der Univ. Lyon], Esquisse de l'histoire de

la litterature indo - europeennc. Paris, Guil-

moto. 1905. 128 S. 8».

Der Zweck dieser Skizze ist, auf gewisse, nicht

unwichtige Lucken in der Entwicklungsgeschichte des
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menschlichen Geistes hinzuweisen. Regnaud hofft, dafs

Synthetiker, jünger als er, die Darstellung dieser Ent-

wicklung besser ordnen und die Lücken ausfüllen werden.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der aord. Prof. f. semit. Philol. an der Univ. Greifs-

wald Dr. Konrad Kefsler ist, 54 J. alt, gestorben.

ünlTersitätsschriften.

Dissertation.

M. Neumark, Lexikalische Untersuchungen zur

Sprache der jerusalemischen Pentateuch - Targume.
Giefsen. 48 S.

Nen erschienene Werke.

TheBäbar-Näma ed. by Annette S. Beveridge.

[Gibb Memorial. I.] Leiden, E. J. Brill (London, Bernard
Quaritch). Geb. Fl. 10.

Un Vocabulaire fran9ais - russe de la fin du
XVI 6 siecle extrait du Grand Insulaire d 'Andre Thevet,

Ms. de la Bibliotheque nationale, pubUe et annote p.

P. Boyer. [Extraits des Memoires orientaux. — Congres
de 1905.] Paris, Ernest Leroux.

Fürst S. Wolkonskij, Bilder aus der Geschichte

und Literatur Rufslands. Autor. Übers, von A. Hippius.

Gotha, Friedrich Emil Perthes.

Zeitschriften.

Recueil de Travaux relatifs ä la Philologie et ä

TArcheologie egyptiennes et assyriennes. 27, 3. 4.

C. C. Edgar, Remarks on Egyptian »sculptors' m9dels€.
— A. Mallon, Notes de philologie copte. — E. Na-
ville, Etudes grammaticales. — M. G. Kyle, Egyptian

Sacrifices, a Study of sacrificial scenes in painting and

sculpture. — G. Jequier, A propos d'une stele ethiopi-

enne. — J.-E. Gautier, Decouverte ä Suse d'une stele

de Sargon l'Ancien. — Thureau-Dangin, Le rapport

entre le Gar et l'U. — G. Legrain, Seconde Note sur

Nouit-Risit et son etendue. — G. Daressy, Hymne ä

Khnoum du temple d'Esneh. — J. Baillet, Les noms
de l'esclave en egyptien. — P. Lacau, Textes religieux.

— J. de Morgan, Notes sur les procebes techniques en

usage chez les scribes babyloniens. — Fr. W. von
Bissing, Zum Wolfs- und Hundegott.

Antiquarische Kataloge.

Simmel & Co., Leipzig. Kat. 214: Semitica, Abt. II:

Sprache, Lit. , Gesch., Geogr. u. Ethnogr. der südsemit.

Völker und Länder. 1564 Nrn.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

X. X. XaQtz(ovcS7]g [Dr. phil.], JlotxCXa OtXo-
Xoytxä. 1. Bd. Athen, Druck von D. A. SavisX-

Xap'.o(;, 1904. VIII u. 907 S. 8". Dr. 16.

Diese »Philologischen Miszellen« haben einen

doppelten Zweck, einen wissenschaftlichen und

einen persönlichen. Der Verf., ein Schüler des

greisen Philologen Konst. Kondos, den. vor eini-

gen Jahren das tragische Geschick der Erblin-

dung betroffen hat, teilt aus den Heften und

Kollektaneen seines Lehrers eine grofse Zahl

von grammatisch-lexikalischen Artikeln zur grie-

chischen Wortgeschichte mit. Zugleich iber er-

achtet er es für seine Pflicht, die Angriffe, die

Gr. Bernardakis, der Herausgeber von Plutarchs

Moralia, in der Zeitschrift Parnassos gegen Kon-

dos gerichtet hat, aufs nachdrücklichste abzu-

wehren. Mit dem leidenschaftlichen Pathos eines

antiken Rhetors geht er mit seinem Gegner ins

Gericht und fordert ihn zum wissenschaftlichen

Zweikampf heraus. Durch das ganze Buch zieht

sich diese heftige Polemik, die in ihrer bestän-

digen Wiederholung auf den jenen persönlichen

Streitigkeiten fernstehenden Leser etwas peinlich

wirkt, wennschon sie ja durch die nicht minder

heftigen Angriffe von Bernardakis einigermafsen

gerechtfertigt werden mag. Inhaltlich bietet das

Buch in 92 Artikeln viele nützliche Beobachtun-

gen und ein reiches mit grofser Beleseuheit zu-

sammengetragenes Material. Von den behan-

delten Gegenständen seien einige namhaft ge-

macht. Nr. 4: Das Perfekt von ogclia lautet

iogaxa, nicht icagana] Nr. 10: das Neutrum des

Part. Perf. Act. von tairj/uit zo iat(oq, nicht xh

iazcg. Nr. 27: änaXmafxog wird statt des neue-

ren dnsXmaCa als die alte Bildungsweise er-

wiesen. Nr. 32: Neben fi,ovofidxog besteht der

Typus fxovofxdxrjg, dor. ansiQOfJidxdg, evdv-

fjidxdg, VLxofidxdg usw. Nr. 43 — 48 handeln

von den Komposita auf -nsTtjg, 51— 54 von den

Nomina auf -cg, -tdog. Nr. 57. Es wird gezeigt,

dafs iXxvdgcov, nicht iXxvStov oder iXxsCdcov die

richtige Form darstellt. Nr. 62 — 66 vom Ge-

brauch der Partikel dv. Nr. 68. yfjdtov, xipdcov

sind in der ersten Silbe mit c subscriptum zu

schreiben. Nr. 85. Das Futurum von Xavddvu)

lautet in der älteren Gräzität nur Xrjdo), woneben

Xrcfofiat erst im späteren Griechisch aufkommt.

Aber alle diese philologischen und grammati-

schen Kleinigkeiten werden in einer Breite und

mit einer Unübersichtlichkeit vorgetragen, die

die Lektüre zu einer wenig angenehmen macht.

Der griechische Text des Verf.s hebt sich von

dem der unzähligen Zitate (auch die modernen

Autoren sind meistens ausgeschrieben) nicht im

mindesten ab. Wären, wie es üblich ist, die

Zitate in Anmerkungen verwiesen, so hätte die

Darstellung an Übersichtlichkeit sehr gewonnen

und der Umfang des Buches wäre bedeutend

verringert worden. — Beiläufig schreibt der Verf.,

der in orthographischen Fragen so genau ist und

auf das Urteil von Hatzidakis grofses Gewicht

legt, beständig slvs statt glvac (im Neugriechi-

schen 3. Pers. Sing.), wogegen sich erst neuer-

dings wieder Hatzidakis (MeaatiovLxd, xal Nea

'EXXrjvcxd I, 5 64 ff.) gewendet hat.

Wien. P. Kretschmer.

A. Ernout, Le parier de Preneste d'apres

les inscriptions. Paris, Emile Bouillon, 1905. 63

S. 8». Fr. 4.

Es ist herzlich wenig, was wir von der alt-

einheimischen Mundart Praenestes, des heutigen

Palestrina, vor dem Eindringen stadtrömischer

Redeweise wissen, aber dieses wenige ist immer
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noch unvergleichlich mehr, als uns aus anderen

latinischen Ortschaften bekannt ist. Emout hat

es unternommen, die wesentlichen Züge des Dia-

lekts, über die unsere Quellen — so gut wie

ausschliefslich Inschriften — Aufschlufs erteilen,

heraus- und mit den entsprechenden Erscheinun-

gen in Rom zusammenzustellen; er hofft auf diese

Weise, zumal indem er ständig das in anderen

Teilen des lateinischen Sprachgebiets belegte

heranzieht, zur Erkenntnis der Unterschiede

zwischen sermo urbanus und sermo rusticus, von

denen im Altertum nicht selten die Rede ist, bei-

zutragen. Der Gedanke ist ausgezeichnet, und

seine Durchführung zeugt nicht nur von Konse-

quenz und Energie, sondern auch von sehr guter

linguistischer Schulung, Sachkenntnis und Umsicht

in der Erwägung der Möglichkeiten, die für die

Schätzung der einzelnen Belegstücke in Betracht

kommen. In der Tat erscheint nach des Verf.s

Darlegungen manches in anderem Lichte, als man
es bisher wohl zu sehen pflegte, nicht mehr als

archaisches Latein schlechthin, sondern als dia-

lektisch-archaisches Latein. Bei anderem aber

ist E., wie ich meine, in dem Bestreben, Unter-

schiede zwischen Stadt und Land aufzudecken,

zu weit gegangen und hat dem Material be-

stimmte Ergebnisse abzuringen gesucht, die es

bei unvoreingenommener Befragung zu gewähren

nicht imstande ist. Wenn die verwerteten In-

schriften aus Praeneste, wie E. glaubt, haupt-

sächlich dem 3. Jahrhundert v. Chr. entstammen,

so haben wir in Rom nur ganz wenige aus

gleicher Zeit, um so dringender sind wir ge-

halten, nichts von dem, was diese bieten, aufser

acht zu lassen. Das gilt vor allem für die älte-

ste der Scipionengrabschriften; mit ihrem Nom.
Plur. ploirume z. B. widerlegt sie, was E. S. 35

über e als spezifisch dialektische Wiedergabe

des Schwächungsproduktes unbetonter kurzer

J-Diphthonge im Gegensatz zu echt römischem

ei i vorführt, und nichts steht der Annahme im

Wege, dafs die Entwicklung dieser Vokalnüance

in Praeneste und in Rom die nämlichen Stadien

durchlaufen habe. S. 5 1 ff. werden die Nomina-

tive Pluralis der 2. Deklination auf -es -eis -is

(coques ntagistreis usw.) als Neubildungen der

ländlichen Mundarten hingestellt. Die Römer
sollen sie aufgenommen, aber »par une restric-

tion d'emploi assez bizarre« lediglich dualischer

Verwendung vorbehalten haben. Offizielle Ur-

kunden jedoch brauchen sie auch in rein plura-

lischem Sinne; da heifst es von der Sprache

dieser Urkunden, sie sei »un compose artificiel

d'archaismes et de dialectismes employes au

hasard«. Ich finde, das schmeckt bedenklich

nach petitio principii, und man wird unbefangener-

weise auch hier nur sagen können, dafs die

gleiche Umformung innerhalb und aufserhalb der

Mauern -Roms Platz gegriffen hat.

Das Urteil, das somit über das Hauptabsehen

der Schrift gefällt werden mufs, trifft auch für

die mannigfachen Einzelheiten zu, die io loserem

Zusammenhang mit jenem zur Sprache kommeo:
vieles was über sie gesagt wird, leuchtet ein,

nicht weniges aber fordert auch zu Widerspruch

und Ablehnung heraus. Als Ganzes indes hat,

wie ich noch einmal hervorheben möchte, E.s

Arbeit Anspruch auf volle Achtung} sie berech-

tigt auch für die Zukunft von ihrem Verfasser

das beste zu hoffen.

Bonn. Felix Solmfen.

ÜBlTenititisekrlfUa.

Dissertationen.

P. Friedlaender, Argolica. Quaestiones ad Grae-

corum historiam fabularem pertinentes. I
— III. Berlin.

96 S.

O. Krausse, De Euripide Aeschyli instauratore.

Jena. 242 S.

Th. Düring, De Vergilii sermone epico capita se-

ecta. Göttingen. 80 S.

Non «rtckienene Werke.

Th. Zielinski, Die Antike und wir. Übs. von E.

Schoeler. Leipzig, Dieterich (Theodor Weicher). M. 2,40.

W. Prellwitz, Etymologisches Wörterbuch der grie-

chischen Sprache. 2. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht M. 10.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Die Geschichte von Hrolf Kraki. Aus dem

Isländischen übersetzt, erläutert und mit saggeschicht-

lichen Parallelen versehen von Paul Herrmann
[Prof. am Gymnasium zu Torgau, Dr.]. Torgau,

Friedrich Jacob (F. Opitz), 1905. 134 S. 8«.

An Stelle einer geplanten Ausgabe der Hrolfs-

saga hat der Verf., wie er im Vorwort sagt,

diese Übersetzung veröffentlicht. Sie ist für

weitere als blofs fachwissenschaftliche Kreise

bestimmt, soll aber auch der Forschung Nutzen

bringen. Zu diesem Zwecke sind dem Texte

in Form fortlaufender Fufsnoten die Fassungen

der Hrolfssage nach den andern Quellen bei-

gegeben, und zwar ist der Verf. hierbei mit

dankenswerter Vollständigkeit zu Werke ge-

gangen: die angelsächsische Überlieferung ist

durch Beowulf und Widsid, die isländische durch

Langfedgatal , Skiöldunga Saga (Snorri und

Amgn'mr), Ynglinga Saga und Biarkarimur ganz ^)

vertreten, die dänische in ebenso ausgiebiger

Weise herangezogen, indem nicht nur — wie

selbstverständlich — Saxo berücksichtigt ist,

sondern auch alle von Saxo unabhängigen dä-

nischen Chroniken wiedergegeben sind, soweit

sie irgend etwas von Belang für die Sage ent-

halten. Namentlich diese dänischen Parallelen

dürften recht willkommen sein, da fast alle jene

Chroniken nur in dem nicht überall zugänglichen

') Quellen, die nur für einzelne Punkte zu erwähnen

sind, wie Grottasöngr, Hattalykill, wwden suo loco an-

geführt
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Werk von Langebek, Scriptores Rerum Dani-

carum veröffentlicht sind. So liegt hier also in

bequemer Übersicht der gesamte sagengeschicht-

liche Stoff vor, der wohl kaum einer Ergänzung

bedarf. Ein eigentlicher Kommentar ist dies

natürlich nicht, dazu fehlt vor allem jede Unter-

suchung über das Verhältnis der Quellen zu-

einander. Wenn also diese Übersetzung nach

dem Vorwort des Verf.s eine Abschlagzahlung

auf seinen »in ähnlicher Weise angelegten«

Saxo-Kommentar ist, so sei hiermit der Wunsch
ausgesprochen, dafs uns der Saxo- Kommentar
die Kritik der Quellen nicht vorenthalten möge.

Dürftiger als die Fufsnoten sind die »kurzen

Erläuterungen« am Schlufs des Bändchens aus-

gefallen. Der Verf. entschuldigt ihre Kürze mit

Raummangel, aber etwas mehr hätte sich wohl

geben lassen. Verraifst habe ich vor allem Er-

klärungen einiger Ausdrücke, die einem Laien

gar nicht oder nicht genau verständlich sein

werden, z. B. S. 8 Wölwen, S. 32 Julabend,

S. 34 Berserker, S. 94 Troll, S. 115 Dränge

(als »Erläuterungen« findet man zu diesen alt-

nordischen Wörtern wohl Literaturangaben, aber

keine Erklärungen, die doch vielen Lesern er-

wünscht wären). S. 92 hätte bei Wöggs Ge-

lübde, der schwört, »indem er einen seiner Füfse

auf die Bank stellte«, auf diesen Brauch bei der

heitstrengi hingewiesen werden können (vgl.

Weinhold, Altnordisches Leben S. 462), S. 100

könnte eine Anmerkung über die Sitte unter-

richten, Schwertern Namen zu geben. Eine

Nachlese wäre also namentlich im Interesse des

weiteren Leserkreises für die »Erläuterungen«

erwünscht. Widersprechen möchte ich der An-

merkung auf S. 128, dafs »der erste Abschnitt

der Hrolfssaga sich im zweiten Lied von Helgi

dem Hundingstöter wiederfindet«. Bewiesen ist

die Identität beider Sagen zum allermindesten

nicht, sie ist mir nicht einmal wahrscheinlich,

auch A. Olrik, Rolf Krage S. 174 erklärt sich

dagegen.

Die Übersetzung selbst bemüht sich, das

Original so treu wie möglich widerzuspiegeln.

In diesem gewifs sehr lobenswerten Streben

scheint mir der Verf. aber bisweilen zu weit zu

gehen. So sehe ich nicht ein, warum alle geo-

graphischen Namen in der altnordischen Form
gegeben sind, z. B. Danmark, Sachsland, Nord-

imbraJand, Swithjod (Swiariki), Uppsalir für

Dänemark, Sachsen, Northumbrien, Schweden,

Uppsala. Öfter, als es mir für das Deutsche

zuträglich scheint, ist an. en durch »aber« wieder-

gegeben, besonders im Anfang (S. 6 »Der eine

hiefs Hopp, aber der andere Ho«, S, 7 »er ward

ergriffen und getötet, aber die flohen, die ent-

kommen konnten^); aber die ganze Besatzung

der Burg mufste . . . schwören«). Einigemale

*) Besser wäre: die entkommen konnten, flohen.

begegnen geradezu undeutsche Wendungen z. T.
in allzu engem Anschlufs an das Original, so

S. 7 lagdi alt Danmerkr riki undir sik »legte

ganz Dänemark unter sich« (für »unterwarf«),

S. 45 medan verojdin er bygd »solange die Welt
bebaut wird« (für »bewohnt«), S. 27 skal ek

eptir leita vid ^ä »will ich mich bei ihnen be-

fragen« (statt »erkundigen«). Andrerseits steht

die Übersetzung hier und da — wohl im Streben

nach Deutlichkeit —. dem Original an Prägnanz

recht nach, z. B. S. 24 ella hcfudbani »wenn aber

nicht, verlierst du deinen Kopf« , S. 107 heßr

hün grimd Skioldunga »sie artet nach den Skjöl-

dungen in ihrem Grimme«. Überhaupt zeigen

sich im ersten Teile mehrere Unebenheiten des

Ausdrucks, die gegen das Ende hin verschwinden.

Abgesehen vom Ausdruck ist der Sinn des

Originals überall, wo ich nachgeprüft habe, ge-

troffen. Nur eine Stelle fand ich zu tadeln.

Wenn Herrmann S. 106 übersetzt »dafs es nicht

sonderlich friedlich unter Hjörwards und Skulds

Zelten herging«, so kann das doch nur heissen:

es herrschte dort Streit oder Kampf; der Sinn

kann aber nur sein: »es sah nicht friedlich aus«

(eigi mun vera fridsamligt) , »man bemerkte Zu-

rüstungen zum Kampf«, was sowohl in den Zu-

sammenhang besser pafst, als auch durch Rafns

dänische Übersetzung geboten wird (ikke saae

nieget fredeligt ud), die doch H. sonst, wie manche

Stellen zeigen, mit Nutzen gebraucht hat.

Im ganzen ist H.s Übersetzung eine erfreuliche

Gabe. Möge des Verf.s Wunsch in Erfüllung

gehen, dafs das Buch neue Freunde für die

nordische Sagenwelt gewinne!

Berlin. Walther Paetzel.

Stunden mit Goethe. Herausgegeben von Dr. Wilhelm
Bode. II. Bd., 1. Heft. Berlin, E. S. Mittler & Sohn,

1905. 96 S. 8° mit 6 Abbild. M. 1.

Die hübsche kleine Zeitschrift, die Goethe trotzdem

volkstümlich machen will, leitet ihren zweiten Jahrgang

mit einem Gedicht „Im Goethehause zu Weimar" von
Walther Busch ein. Darauf folgt eine kurze Gegen-

überstellung von Goethe und Dante, in denen beiden

Emil Su Ige r-Ge hing »Idealisten im gröfsten Sinne« sieht,

„die den jubelnden Sang der Erlösung — dort durch

göttliche Gnade allein bei unaustilgbarer menschlicher

Sündigkeit, hier durch eigene Kraft und Tätigkeit des

Menschen unter Mithilfe der „Liebe von oben" — singen,

aber der Idealist des beginnenden 14. Jahrhs. ein ganz

anderer als der Idealist des beginnenden 19. Jahrhs."

Fast die Hälfte des Heftes (S. 7—49) nimmt Christoph

Schrempfs Aufsatz „Goethe und Frau von Stein" ein,

den er einen Beitrag zur Psychologie der Liebe nennt,

und in dem er den Standpunkt vertritt: »Die Art von-

Goethes Liebe haben wir nur aus deren unmittelbaren

Äußerungen zu entnehmen, also aus seinen Briefen; wo
diese uns im Stiche lassen, kann von einem Wissen

nicht mehr die Rede sein.« Bode selber beschäftigt

sich mit Burckhardts Ausgabe von Goethes Unterhaltungen

mit Soret. Dann folgen die üblichen Rubriken: Spazier-

gänge , aus der wir »Goethe im Konversationslexikon

von 1835« erwähnen. Am Büchertische und Unsore

Bilder.
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Notizen und Mitteilungen.

l'ulTersitätxRchrirten.

Dissertationen.

O. Schmidt, Der kurze Vokalismus der Bonnländer
Mundart auf frühalthochdeutscher Grundlage. Giefsen.

113 S. mit 1 Karte.

P. Stachel, Seneca und das deutsche Renaissance-

drama. Berlin. 51 S.

O. Manthey-Zorn, Johann Georg Jacobis Iris.

Leipzig. IV u. 83 S.

SchnlproirrHiiiiiie.

G. Mathaei, Beiträge zur Geschichte der Siegfried-

Sage. Grofs-Lichterfelde. Gymn. 34 S. 8".

A. Joost, Schillers Persönlichkeit in seinen Briefen.

Lyck, Gymn. 11 S.

Nen erschienene Werke.

C. Pfeiffer, Otfrid, der Dichter der Evangelien-

harmonie im Gewände seiner Zeit. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht. M. 2,60.

J. Vogel, Aus Goethes römischen Tagen. Leipzig,

E. A. Seemann.

K. Furtmüller, Die Philosophie Schillers und der

Deutschunterricht in den Oberklassen des Gymnasiums.
[S.-A. aus dem Jahresbericht des deutschen Staats-Ober-

gymnasiums in Kaaden]. Kaaden a. d. Eger, Selbstverlag.

M. Glass, Klassische und romantische Satire. Stutt-

gart, Strecker & Schröder.

Friedrich Hölderlins Gesammelte Werke hgb-

von W. Böhm. 3 Bde. Jena, Eugen Diederichs. M. 9.

A. Verwey u. L. van Dressel, Aufsätze über
Stefan George und die jüngste dichterische Bewegung.
Übertr. von Fr. Gundolf. Berlin, Axel Juncker (Karl

Schnabel). M. 1,50.

R. W. Enzio, Dichter der Gegenwart im deutschen

Schulhause. Charakteristiken nebst Proben. Langen-
salza, F. G. L. Gressler. M. 1,60.

Zeitschriften.

Die neueren Sprachen. November. G. Weisstein,
Unbekannte Briefe von Georg Forster.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

Minor Poets of the Caroline Period edited by

George Saintsbury [M. A.]- Vol. 1 containing

Chamberlayne's Pharonnida and England's Jubilee,

Benlo wes' Theophila, and the Poems of Katherine
Philips and Patrick Hanna y. Oxford, Clarendon

Press (London, Henry Frowde), 1905. XVI u. 726 S.

8" mit einem Titelbild. Geb. Sh. 10. 6 d.

Der Titel dieses Buches liefs mich etwas

ganz anderes erwarten als es bringt: von Saints-

bury, dem Verfasser mehrerer Bände kritischer

.A^ufsätze über Erscheinungen der englischen Lite-

ratur und des grofsen Werkes The History of

Criticism, hatte ich auf eine Reihe von Aufsätzen

über kleinere Dichter des 17. Jahrh.s gerechnet.

Aber nicht als Kritiker, sondern als Heraus-

geber tritt er uns in dieser Publikation entgegen,

als der unerschrockene Herausgeber der Werke
kleinerer Dichter jener Periode. Das Beiwort

»klein« bezieht sich jedoch nur auf den Rang
der Dichter — die Quantität ihrer in diesem

dicken, zum gröfsten Teil zweispaltig gedruckten

Hände enthaltenen Verse ist erdrückend grofs.

Eine Dichterin, Mrs. Katherine Philips, und

drei Dichter, William Chamberlayne, Edward
Benlo wes und Patrick Hanna y, werden uns

vorgeführt. Es war nicht nur die Pflicht der

Höflichkeit, die uns die Dame an erster Stelle

nennen liefs : die von den Zeitgenossen als the

matchless Orinda gepriesene Mrs. Philips, die

Corneille -Übersetzerin, ist in der Tat die be-

kannteste und interessanteste Erscheinung des

vierblättrigen Kleeblatts; die Namen der drei

Männer hingegen werden in den meisten Lite-

raturgeschichten verschwiegen, eine Unterlassungs-

sünde, die wir vom ästhetischen Standpunkt aus

nicht hart beurteilen könnten.

Der Ästhetiker wird an dieser Publikation

überhaupt wenig Freude haben können. Weder
Chamberlaynes romantisches Epos Pharonnida

(1659), eine endlose Dichtung, auf deren ver-

schlungenen Pfaden sich der Dichter selbst wieder-

holt verirrt hat — noch Benlowes in einer

unangenehmen dreizeiligen, einreimigen, aber

durchaus ungleichmetrischen Stanza vorgetragenes

metaphysisches Gedicht Theophila or Love^s Sacri-

fice (1652), eine Abhandlung über die mensch-

liche Seele und die ihr vom Fleisch drohenden

Gefahren — noch auch Hannays tragische Ungam-
und Türkengeschichte Sheretine and Mariana

(1622) — ja nicht einmal die von Anfang an

blassen und für uns noch mehr verblafsten Ge-
dichte der Orinda können dem schönheitsdurstigen

Leser Befriedigung gewähren. Saintsburj' hat

sich in seinen knappen Einleitungen redlich be-

müht, uns zur Erkenntnis der seiner Ansicht nach

in diesen Dichtungen verborgenen Schönheiten

zu führen, die Pharonnida hat er sogar als simpJy

a Sinhad's Valley oj poetic jeivels (S. 11) be-

zeichnet, allerdings mit dem Zusatz, dafs es

immerhin etwas schwierig sei, zu diesen Juwelen

vorzudringen. Ich fürchte, dafs die Geduld der

meisten modernen Leser zur Oberwindung der

Schwierigkeiten nicht ausreichen wird.

Einen anderen Gesichtspunkt gewinnen wir,

wenn wir erwägen, dafs sämtliche in diesem

Bande gebotenen Gedichte bisher nur in den

Originaldrucken oder zum Teil in sehr seltenen

Neudrucken vorhanden und dem aufserenglischen

Leser somit völlig unzugänglich waren. Wir
haben deshalb sicherlich Ursache, dem Heraus-

geber dankbar zu sein für seine Mühe, die es

uns ermöglicht, uns ein eigenes Urteil zu bilden

über diese Dichter, die in ihren Tagen doch

eine gewisse Rolle spielten und als Zeitstimmen

jedenfalls beachtenswert sind.

Strafsburg. E. Koeppel.

Jonathan Swift, Gulliver 's Travels. Edited by G.

Ravenscroft Dennis. [The York Library.] London,

George Bell & Sons, 1905. XXXII u. 308 S. 8* mit

1 Bildnis, u. Taf. Geb. Sh. 2.
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Die vorliegende Ausgabe ist ein Neudruck der 1899

als Band VIII von Swifts Prosaschriften in Bohns Stan-

dard Library erschienenen Ausgabe. Diese hat den ur-

sprünglichen Text erst wieder hergestellt, nachdem seit

Hawkesw^orths Ausgabe in der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts, der dann die übrigen sich anschlössen, sich

zahlreiche Textänderungen eingeschlichen hatten. Dennis

hat dagegen nur die Änderungen aufgenommen, die

Charles Forster in das jetzt in der Forster -Sammlung
in South- Kensington aufbewahrte Exemplar der ersten

Ausgabe eingetragen hat, und die auf Swifts Angaben

zurückgehen. D. hat die 1. und 2., Faulkners und die

4. und 5. Ausgabe verglichen, Varianten der Lesarten

hat er angeführt, wo man über die ursprüngliche in

Zweifel sein kann. — Dem Text hat er geschichtliche,

geographische und andere Anmerkungen beigefügt, um
dem Leser das Verständnis der Anspielungen zu ermög-

lichen. Hierbei hat er besonders Craiks »Selections

from Swift« und W. Cooke Taylors Ausgabe heran-

gezogen.

Notizen und Mitteilungen.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

F. Schwarz, Cynewulfs Anteil am Christ. Eine

metrische Untersuchung. Königsberg. 105 S.

H. Schmidt, Der Prosastil Samuel Johnsons. Mar-

burg. 53 S.

Th. Heckmann, Massingers »The Renegado« und

seine spanischen Quellen. Halle. 66 S.

Zeitschriften.

Die neueren Sprachen. November. W. Münch,
Ein italienischer Vorgänger Miltons (Schi.). — O. Jes-

persen. Zur Geschichte der Phonetik. II. — H. Büttner,

Die Reform der schriftlichen Klassenarbeiten. — H. Kling-
hardt. Die schriftlichen Klassenarbeiten. — K. Meier,

Nochmals zu Shakespeares Macbeth I, 7.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Karl von Reinhardstöttner [Honorar - Prof. f.

roman. Sprachen an d. Techn. Hochschule zu München],

Portugiesische Literaturgeschichte.
[Sammlung Göschen. 213.] Leipzig, G. J. Göschen,

1904. 150 S. 8". Geb. M. 0,80.

Wenige Literaturen lassen sich so bequem

in dem engeren Unifang eines der hübschen

Göschenschen Bändchen behandeln wie die portu-

giesische. Auf knapp 101 Seiten bespricht Rein-

hardstöttner alles wissenswerte daraus in klarer,

ansprechender und hinreichend erschöpfender

Weise. Nicht scharf genug treten m. E. die

auffälligen Unterbrechungen der literarischen Tätig-

keit in Portugal hervor und die fast durchgängige

Beziehung zur spanischen, die es gestatten würde,

die ganze portugiesische Literatur als einen Neben-

zweig der castilischen zu behandeln. Reichlich

ein Drittel des Ganzen kommt Camoes zugute,

und hier gewinnt die Darstellung eine sympathi-

sche Wärme und einen Schwung, die den Leser

gewifs fesseln werden. Als Ballast empfinde ich

bei solchen Skizzen der Literaturgeschtchtejdie

vorausgeschickten Abrisse der politischen Ge-

schichte und der Sprachgeschichte ; denn ich

sehe nicht recht ein, was die Pflege der Literatur

mit der Herrscherliste zu tun hat, und noch

weniger kann ich mir denken, inwiefern die

Tatsache, dafs a sich erhält oder pl zu ch wird,

uns zum Verständnis eines Camoes von Nutzen

sein kann. Wer aus eigener Erfahrung weifs,

wie schwer bei der Behandlung einer so spröden,

innerlich unzusammenhängenden Materie wie die

Literaturgeschichte auf so begrenztem Raum die

richtige Gruppierung, die anschauliche Charakte-

ristik auch des Charakterlosen, nur historisch

Bedeutsamen ist, der wird dem vorliegenden

Versuche seine Anerkennung nicht versagen:

Kompetenz, Sachlichkeit, Liebe zum Stoff und

glücklicher Ausdruck sind dem Verf. eigen. Wäre
ein Wunsch angebracht, so wäre es vielleicht

der einer eingehenderen Würdigung der Neueren,

denn gerade hier versagen die wissenschaftlichen

Lehrbücher und wäre dem Laien und Liebhaber

ein vertrauenerweckender Führer willkommen.

Dankenswerte Beigaben sind der bibliographische

Anhang und das reichhaltige Namenregister^).

Wien. Ph. Aug. Becker.

Bibliotheca Romanica. 1— 10. Strafsburg, J. H. Ed.

Heitz (Heitz & Mündel), [1905]. 71, 75, 80, 83, 170,

82, 94, 56, 86 S. kl. 8». Je M. 0,40.

Die bisher erschienenen 10 gut ausgestatteten Bänd-

chen des neuen Unternehmens bieten Proben aus allen

seinen vier Abteilungen. Die französische Bibliothek ist

durch Molieres Misanthrope und Femmes savantes, Cor-

neilles Cid, Descartes' Discours de la methode und Restif

de la Bretonne's L'an 2000, die italienische durch Dantes

Inferno und den ersten Tag von Boccaccios Decameron,

die spanische durch Calderons La vida es sueno und die

portugiesische durch Camoes' Os Lusiados vertreten. Die

von Prof. Groeber geleitete Sammlung will Gelehrten und

Studierenden, Lehrern und Schülern und dem gebüdeten

Laienpublikum Werke der Weltliteratur oder solche, die

ein literarisches oder kulturelles Interesse bieten können,

wie z. B. Restifs utopistisches Drama, zu geringstem

Preise in zuverlässigen Ausgaben zugänglich machen.

Jedes Bändchen wird durch eine in der Sprache des dar-

gebotenen Werkes geschriebene Einleitung eröffnet, die

das Werk literarhistorisch würdigt, auf die Grundlage

des vorliegenden Textes verweist und die Grundsätze

der angewandten, modernisierten Rechtschreibung mitteilt.

') Eine sehr gewandte Darstellung der portugiesischen

Literatur hat W. Huszär (WolO im 2. Band der von G.

Heinrich redigierten Allgemeinen Weltliteratur (Egyetemes

vilägirodalom, s. Anz. in der Nr. vom 27. Mai) gegeben,

sie ist aber nichts anderes als ein wortgetreuer Auszug

aus Gröbers Grundrifs II, I (Caroline Michaelis de Vascon-

cellos, Geschichte der portugiesischen Literatur) mit ein-

facher Auslassung alles spezifisch Gelehrten. Zwei

Sätzchen sind aus Th. Bragas Manual, ein Zitat anders-

woher und die Inhaltsangabe der Lusiaden aus K. Szäsz,

Die grofsen Epen der Weltliteratur, dazugekommen,

dazu etwa 5 nichtssagende Sätzchen des angeblichen

Verfassers. In einer vom Herausgeber gestrichenen

Anmerkung soll ein Hinweis auf die Quelle gestanden

haben: es handle sich nur um eine »Umarbeitung« der

im Grundrifs gebotenen Darstellung. Dazu mufs ich

bemerken, dafs »Ausschreiben« keine »Umarbeitung« ist,

und dafs nach meinem Begriffe eine so bequeme .Aus-

nützung fremder Arbeit für einen Privatdozenten selbst

der Klausenburger Universität nicht statthaft ist.

Ph. Aug. Becker.
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Mit Ausnahme des Camöes-Bändchens, in dem Caroline

Michaelis de V'asconcellos eine kritische Ausgabe bietet,

hat Groeber selbst den bisher erschienenen Veröffent-

lichungen der »Bibliotheca Romanica< seine Sorge ge-

widmet. Wir werden weiter in der französischen

Abteilung Racines Athalie, Beaumarchais' Barbier de Se-

ville, Tilliers Mon oncle Benjamin, in der italienischen

Petrarcas Rime I, Dantes Purgatorio und den zweiten

Tag von Boccaccios Decameron, in der spanischen den

I. Teil von Cervantes' Don Quichote und in der portu-

giesischen Gil Vicente's Autos erhalten.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Der 16. Kongrefs der Gesellschaft Dante .'\lighieri,

der am 24. Oktober in Palermo geschlossen wurde, hat

nach der M. A. Z. beschlossen, auf die Errichtung eines

Dante-Denkmals auf dem Monte Mario bei Rom
hinzuwirken.

Personalchronik.

An Stelle des zurückgetretenen Lektors R. Pitron ist

der Lehrer am Stanislausgymn. in Paris Lic. phiL Rene
Plessis zum Lektor der französ. Sprache an der Univ.

Greifswald ernannt worden.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

W. Hoffmann, Die Quellen des Didot Perceval.

Halle. 80 S.

Th. A. v. Poplawsky, L'influence d'Ossian sur

l'oeuvre de Lamartine. Heidelberg. 112 S.

Xen ersckienene Werke.

M. de Cervantes, Der sinnreiche Ritter Don Quijote

von der Mancha. Übs. von L. Braunfels. 4. Bd.

Jubiläums-Ausg. Strafsburg, Trübner. M. 2,50.

Zeitsckrirten.

Romanische Forschungen. 20. 1. L. Jordan, Die

Sage von den vier Haimonskindern. — G. Hartmann,
Zur Geschichte der italienischen Orthographie. — F. B.

Luquiens, The Roman de la Rose and medieval

Castilian literature.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Marco Besso, Roma e il Papa nei pro-
verbi e nei modi di dire. Nuova edizione

illustrata. Rom, Ermanno Loescher & Co., 1904.

XLIIl u. 337 S. 4". L. 20.

Die Geschichte Roms und des Papsttums

durch eine Sammlung satirischer und sprichwört-

licher Bonmots zu illustrieren, ist ein glücklicher

Gedanke, dem man von vornherein Sympathie

entgegenbringen darf. Das Sprichwort und der

Witz sind von jeher die feinsten Gradmesser

des geschichtlichen Lebens gewesen, die keine

unechten Werte duldeten. Rom vollends mit

einer geistig so lebhaftens Bevölkerung, lange

Jahrhunderte hindurch der Pol, um den sich die

Geschichte der Kulturwelt drehte, ist das klassische

Land der Satire und der geistreichen Dicta ge-

wesen. An Stofif fehlte es Besso somit nicht;

alles kam nur darauf an, ihn sorgfältig zusammen-

zutragen, taktvoll und geschickt zu erläutern.

Beide Voraussetzungen hat der Verf., selber ein

Nichtfachmann , der aber durch eine_ rührende

opferwillige Hingabe an seine Aufgabe weit den

etwaigen Mangel an systematischer Bildung aus-

geglichen hat, besessen und dadurch auch die

Genugtuung gehabt, dafs er seine 1889 erstmals

erschienene Sammlung nach 1 5 Jahren neuer-

dings, in anspruchsvollerem Gewände wieder to

die öfifentlichkeit schicken durfte. Für den Histo-

riker, Kulturhistorikcr, für den Literarhistoriker

und nicht zum wenigsten für den Psychologen

ist das Buch in höchstem Grade wertvoll. Eine

mehr denn 2000jährige Geschichte, mit glanz-

vollen Höhepunkten, mit reichem fruchtbarem

Leben, aber auch mit Perioden tiefer Not und

trauriger Verödung, mit Jammer und Fluch zieht

im Hohlspiegel des Sprichwortes und Witzes an

uns vorüber. Der Volksmund hat in seinen

Äufserungen psychologisch höchst interessante

Nuancierungen des Urteils; in den scharf zu-

geschnittenen Formulierungen der Vox poputi

spricht oft genug die Vox Dei, das endgültige

Wort der Weltgeschichte.

Die Stellungnahme des Verf.s zu dem manch-

mal recht heiklen Material ist einwandfrei und

taktvoll. »II criterio fondamentale che mi guido

. . fu strettamente obiettivo, considerando U

papato cosi come esso si presenta nella storia.«

Mir ist im ganzen Buch, selbst auch in den der

neuesten Zeit gewidmeten Partien nichts auf-

gefallen, was diesen Standpunkt Lügen strafte.

Es liegt in der Natur solcher Zusammen-

stellungen, dafs nur eine relative Vollständigkeit

erzielt werden kann. Die aber hat B. in vor-

liegender Ausgabe in sehr hohem Grade er-

reicht; man sehe nur, mit wie reichem Material

von Parallelen er das Dictum: Roma caput tnundi

(S. 3— 36), selbst auch an der Hand der Minia-

turen zu belegen weifs; oder das andere: Vide

Wege führen nach Rom (S. 37— 60) und wie

solche Redensarten alle heilsen mögen. Inter-

essant ist auch die Zusammenstellung aller .Auf-

lösungen des 5. P. Q. R. (S. 131— 139). Von
S. 165 an werden die sprichwörtlichen Dicta

über das Papsttum {Nach Rom gehen und cUn

Papst nicht sehen u. a. m.), zuerst im allgemeinen,

in einem Kapitel auch über die Päpstin Johanna

(S. 209— 213), dann über jeden einzelnen Papst

registriert (S. 217 fif.). Warum der letztere .Ab-

schnitt mit Gregor dem Grofsen erst begonnen

wird, ist nicht recht einzusehen. Der Verdacht,

dafs der sonst durchweg objektive Verf. bei

dieser .Ansetzung einer antikirchlichen Geschichts-

auffassung gefolgt ist, wird durch die Entschuldi-

gung, »dafs die Päpste des 1. Jahrtausends wenig

Spuren in der Volkstradition hinterlassen hätten c

(S. XXXVI), um so weniger beseitigt, als sich

tatsächlich viel Material, schon gleich über den

hl. Petrus (vgl. nur Quo vadis u. a.) hätte auf-

finden lassen. Jede Redensart wird ähnlich wie

in Bücbmanns »Geflügelten Worten« auf ihre

Herkunft untersucht und sodann, wenn möglich



2943 25. November. DEUTSCHE LITERATURZEITUNG 1905. Nr. 47. 2944

und notwendig, ihr z. T. internationaler Weg
durch die Literatur oder die Volkstradition auf-

gezeigt. Bei den Päpsten von Alexander III. an

werden auch die entsprechenden Epitheta der

Malachianischen Prophezeiungen aufgeführt.

Im Interesse einer künftigen Auflage seien

hier noch einige Zusätze bezw. Korrekturen, die

sich beliebig vermehren liefsen, vermerkt. Die

Legende, dals P. Gregor der Grofse die Seele

des Kaisers Hadrian durch seine Tränen aus der

Vorhölle befreit habe (S. 217), findet sich vor

Paulus Diaconus schon im Orient, z. B. bei Job.

Damasc. liege tcov sv TcCütEt xexotfArjiuievojv

c. 16 (Migne, Patrol. Graeca 45, 262)] vgl. dazu

auch Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter

(1902), S. 229. Zu den über Clemens IV. an-

geführten Redensarten (S. 233) ist auch noch

die über Konradin hinzuzufügen: Des Knaben

Gröfse wird vergehen wie Rauch; er zieht hin gen

ApuUen, wie zur Schlachthank, und für den gar

nicht vertretenen Johann XXI. ist bezeichnend

das Wort, das er im Augenblicke, da in Viterbo

eine einstürzende Zimmerdecke ihn erschlug, ge-

äufsert haben soll: Wer wird meine Bücher

schreiben?. Für Bonifaz VIII. könnte manchen

Beitrag noch Finkes Buch »Aus den Tagen
Bonifaz VIII.« liefern. Von dem ebenfalls nicht

berücksichtigten Gregor V. können vielleicht die

ihm und Otto III. gewidmeten Verse einer Bam-

berger Handschrift verwertet werden:

Vos duo luminaria per terrarum spacia

Illiistrate ecclesias

(vgl. Kraus, Essais II, 245), ebenso die auf den

Tod Ottos gehenden:

Plangat mundus, plangat Roma
Lugeat ecclesia

Sit nullum Romae canlicum.

Erdbeben in Rom werden immer als Vorzeichen

getafst, vgl. z.B. Petrarca, Epp. fam. XI, 7:

Nunquant urbs Romae tremuit, ut non futuri

eventus alicuius id praenuncium esset. Im Ab-

schnitt über die Jubiläen (S. 38) verdiente auch

die von Pecci (Stör, del vescovado di Siena

S. 246) verzeichnete Aufschrift an der Domfassade

von Siena Erwähnung:

Annus centenus Romae semper est Jubilenus

Crimina lavantur cui penitet ista donatur

Hec decretavit Bonifacius et roboravit.

Auch das Kapitel über den Fall Roms in der

Spätantike (S. 12 ff.) Heise sich aus zeitgenössi-

schen Autoren (Salvian u. a.) sehr erweitern.

Ich möchte hier nur auf das vielsagende Epi-

gramm des Aurelius Prudentius, Contra Sym-

mach. II, 366 hinweisen:

Quodcuniqtie sacrorum est

Exulat externutnque inimicum venit in urbeni.

Im Abschnitt »Corte Romana non vuol pecore

senza lana« (S. 105 ff.) konnte Walthers von der

Vogelweide bekannter Spruch Platz finden: Sag

ßn, herr stoQk, hat iuch der bähest hergesendet

usw.; ebenso wie bei Innocenz III. (S, 229) auch

noch der andere

:

Oive der babest ist ze iunc:

hilf, herre, diner krislenheit.

Für das Kapitel »Der Glocken Romfahrt«

(S. 1 5 7 £f.) bietet die deutsche Literatur und

Spruchwelt no,ch reiche Ausbeute. Damit der

Verf. in Zukunft die auf Grund ruhiger Über-

legung geäufserte Vermutung, dafs der Schatz

Johanns XXII. keine 25 Millionen Goldgulden

betragen haben kann, auch durch geschichtliche

Belege stützen kann, sei ihm die neueste Lite-

ratur hierüber namhaft gemacht: Ehrle im Archiv

für Literatur- u. Kirchengesch. 1889, S. 159 ff.,

Sägmüller im Histor. Jahrbuch 1897, S. 37 ff.

Hadrian VI. ist (S. 276) nicht in St. Peter be-

erdigt, sondern von da in die Animakirche über-

geführt worden; bei Erwähnung verschiedener

ihm zugedachter z. T. recht gehässiger Grab-

inschriften dürfte die wirkliche, schöne nicht über-

gangen werden:

Proh dolor.' Quantum refert in quae tetnpora

vel optimi cuiusque virtus incidat.

Unter den nicht zahlreichen, aber gut aus-

geführten Abbildungen steht an der Spitze das

Bild des Pasquino, des Symbols und Schutzgottes

der »Geflügelten Worte«; seiner Geschichte ist

im Vorwort eine eingehende Betrachtung ge-

widmet. Druck, Papier und sonstige Ausstattung

der in nur 370 numerierten Exemplaren her-

gestellten .A-uflage sind hervorragend schön.

Freiburg i. Br. Jos. Sauer.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

In Betzingen bei Tübingen, an der ungefähren

Kreuzung einer alten Römer- und einer Keltenstrafse,

sind die Grundmauern einer etwa 100 römische Fufs

im Geviert messenden Villa, vermutlich aus dem
2. Jahrh. n. Chr., Spuren einer Heizung, Wasserleitung,

Dielung, eine Menge römischer Ziegel und auch ein

paar Säulchen gefunden worden. Der Bewurf des prächtig

gemauerten Kellergeschosses zeigte nach der M. A. Z.

einfache Bemalung. Ein Töpferstempel Lillus erinnert

an Bergzaberner Fabrikat.

Gesellschaften nnd Vereine.

Numismatische Gesellschaft.

Berlin, 6. November.

Der Vorsitzende Geh. Reg.-Rat Friedensburg be-

sprach den 4. Band der deutschen Münzen der

sächsischen und fränkischen Kaiserzeit von

H. Dannenberg. Ferner legte er einen etwa 1270 ge-

prägten Brakteaten vor, der das Wappen der Stadt

Oppeln (halber Adler und halbes Kreuz) in der gleichen

Anordnung wie das aus dem 13. Jahrh. stammende

älteste Siegel dieser Stadt zeigt. Die Münze ist aufser-

ordentlich wichtig als Leitstück bei der örtlichen Be-

stimmung der ganzen Münzklasse. — Direktor Dr.

Menadier erläuterte einen von Dr. Schubring in der

Zeitschrift »Werkkunst« veröffentlichten Aufsatz über

die moderne Medaille und knüpfte daran kritische Be-

merkungen. — Verlagsbuchhändler Fleischel legte nach

der Voss. Z. einige sehr seltene Taler vor: Neufs 1577,

Breisach 1573 und Augsburg 1625, ein prachtvolles,

anscheinend noch nirgends beschriebenes Stück von
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feinem Stil nach Medaillenart mit der Stadtansicht und
dem die Reichsinsignien haltenden Adler. — Regierungs-

rat Kühlewein legte Medaillen und Plaketten auf

Menzel, Seydlitz, Friedrich d. Gr., R. und Cl. Schü-

mann, eine seltene Gufsmedaille von Lorentz auf Bunsen
und einige höchst eigentümliche Stücke neuester Mache
vor, die die Bilder der Dargestellten in einer Art Emaille

eigen. — Dr. Bahr fcid t legte die vom Bildhauer A.

I. Wolff modellierten .Medaillen auf Dannenberg und
auf Wissmann vor und sprach sodann über einen bisher

unbekannten Stal der Stadt Teschen seiner Sammlung.
Stal (Richtstück, Piedfort) ist ein mit Münzstempeln be-

prägtes, münzförmiges aber dickes Metallstück in Silber

oder Gold, das früher zum .'Kbwägen einer gewissen

.Anzahl Münzen und (bisweilen gleichzeitig) zu deren

Untersuchung nach dem Strich auf ihren Feingehalt

benutzt wurde. Mit dem Ausdruck Stal bezeichnete

man auch die behufs nachheriger Kontrolle in der Münze
zurückgelegten Münzstempelabschläge auf dickem Schröt-

ling. Der Ursprung dieser durchweg sehr seltenen,

besonders in Frankreich und Böhmen vorkommenden
Stale läfst sich bis ins 13. Jahrh. zurück verfolgen. Der

vorgelegte gehört nach .Ausweis des typengleichen Hel-

lers, dessen zwölffaches (Schilling) er ist, in die 2. Hälfte

des 15. Jahrh. s. B. erörterte schliefslich Dr. Buchenaus
Bearbeitung des grofsen Brakteatenfundes von Seege

am KyfThäuser.

SchnlprogTSiunie.

W. Egg, Die Poh'biosfragmente zur 154. Olympiade.

Eine chronologisch-kritische Untersuchung. Zweibrücken,

Gymn. 46 S. 8°.

W. Schott, Studien zur Geschichte des Kaisers

Tiberius. Tl. II. Bamberg, Neues Gymn. 59 S. 8°.

Xea erschienene Werke.

Ex Oriente lux, hgb. von H. Winckler. I, 4:

\V. Frhr. von Landau, Die Bedeutung der Phönizier im

Völkerleben. — I, 5: C. Niebuhr, Forschung und Dar-

stellung. Vermerke und Einzelheiten zur historischen

Betrachtungsweise des alten Orients. Leipzig, Eduard

PfeilTer. Je M. 0,90.

G. Boissier, La conjuration de CatiHna. Paris,

Hachette & Cie. Fr. 3,50.

Zeitschriften.

Beiträge zur alten Geschichte. 5, 2. F. Stähelin,

Die griechischen Historikerfragmente bei Didymos. II.

—
- W. S. Ferguson, Athenian politics in the early

third Century. — E. Meyer, Nachwort dazu. —
L. Weniger, Das Hochfest des Zeus in Olympia. III.

Der Gottesfriede. — Th. Sokoloff, Zur Geschichte des

3. vorchristlichen Jahrhunderts. III. Das jährlihe Nemeen-

fest. — P. Groebe, Die Obstruktion im römischen

Senat. — 0. Hirsch feld. Nochmals der Endtermin der

gallischen Statthalterschaft Cäsars. — R. Kiepert, Zur

Lage der bithynischen Stadt Daskylion und des Dasky-

litis-Sees. — C. F. Lehmann, Seleukos, König der

.Makedon en. — G. Busolt, Thukydides und der the-

mistokleische Mauerbau.

Revue de l'Histoire des Religions. Novembre-De-

cembre. M. Revon, Le Shinntoisme. V.— J. Reville,

Les progres de l'histoire ecclesiastique ancienne au

XIXe siecle et son etat actuel.

Antiquarische Kataloge.

Otto Harrassowitz, Leipzig. Kat. 289: Deut-

sche Geschichte [u. a. die Bibliothek von Prof. Dr.

Ottokar Lorenz (Jena) sowie ein grofser Teil der Samm-
lungen von Prof. Dr. Konrad von Maurer (München)].

3466 Nrn.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Quellen zur Geschichte des Bistums Schles-

wig. Herausgegeben von Reimer Hansen
*
[Prof. Dr. in Oldesloe] und Willers Jessen
[Eckernförde]. [Quellensammlung der Gesell-

schaft für Schleswig - Holsteijiische Ge-
schichte. 6. Bd.] Kiel, Komm.- Verlag der Universt-

täts-Buchhandlung, 1904. 3 BL u. 445 S. 8».

Die in diesem Werke veröffentlichten Quellen

sind zum weitaus gröfsten Teile Verzeichnisse

der Einkünfte des Schleswiger Kapitels und Bi-

schofs aus dftren Grundbesitze aus dem 14., 15.

und 16. Jahrhundert in der aus anderen der-

artigen Publikationen bekannten Form. Von
dem sonstigen Inhalte interessiert besonders eine

Rubrik mit der Überschrift »Statuta« : Vor-

schriften, die der Erzbischof Petrus II. von Lund

(1334— 1355) auf dem Provinzialkonzil zu Hel-

singborg für die Geistlichen der ganzen provincia

Daciana gegeben hat, nebst einigen späteren

Verordnungen (S. 22—41).

Das W^erk bietet grofsenteils nichts Neues;

denn jene Verzeichnisse, soweit sie dem Mittel-

alter angehören, und diese Statuten waren bereits

anderweitig gedruckt (Scriptores rerum Danicarum

medii aevi, Havniae 1772 ff., Bd. 6 und 7). Da
aber die älteren Drucke wenig zuverlässige

Handschriften zugrunde legen und dazu selbst

nicht fehlerfrei sind, und die Quellen für die

Forschung auf den verschiedensten Gebieten —
Topographie, Genealogie, W^irtschafts- und

Rechtsgeschichte — von Bedeutung sind, war

eine neue Publikation erwünscht, zumal eine wie

die vorliegende. Diese entspricht allen .Anforde-

rungen, die man an eine gute Edition zu stellen

hat. Die Texte sind genau und vollständig

wiedergegeben ; ihre Benutzung wird erleichtert

durch sorgsam gearbeitete Register (Orts-, Per-

sonen-, Sach- und Wortregister) und Einleitungen,

bei deren Abfassung freilich etwas mehr Wert

auf Ausdruck und Stil hätte gelegt werden können.

Halle a. S. Paul Rehme.

Josef Kremer, Beiträge zur Geschichte der

klösterlichen Niederlassungen Eisenachs im

Mittelalter. Fulda, Fuldaer Aktiendruckerei, 1905.

191 S. 8". M. 3,50.

Die Schrift bildet den zweiten Band der > Quellen

und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der

Diözese Fulda c. In ihr stellt der Verf. im einzelnen

die Geschichte von neun Klöstern auf Grund von Quellen-

material dar.

Notizen und Mitteilungen.

UniTeraitätsschriften.

Dissertationen.

E. Schumann, Verfassung und Verwaltung des

Rates in Augsburg von 1276—1368. KieL 196 S.

E. Waschinski, Geschichte der Johannitercomturei

und Stadt Schöneck Westpr., mit einem Anhang von

Urkunden. Breslau. 206 S.
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Schalprogramme.

O. Struve, Die deutschen Siedlungen in der Mark
Brandenburg unter den Askaniern. Steglitz, Oberreal-
schule. 34 S.

P. Wehrmann, Kloster Kolbatz und die Germani-
sierung Pommerns. T. I. Pyritz, Bismarck-Gymn. 25 S.

mit 1 Karte.
Antiquarische Kataloge.

Friedrich Meyer, Leipzig. Kat. 67: Bibliothek des

t Prof. R. Röhricht. Abt. I: Werke zur Geschichte der
Kreuzziige und ihrer Zeit. Das heilige Land, Reisen,
Geographie, Numismatik usw. 639 Nrn.

Neuere Geschichte.

Referate.

Henri Houssaye [de r Academie Fran9aise], 1815,
La seconde abdication. La terreur
blanche. 12e ed. Paris, Perrin et Cie, 1905. 602
S. 8° mit 1 Bildnis. Fr. 3,50.

In drei Abschnitten (I. La seconde abdication;

II. Le gouvernement provisoire et le retour du
roi; III. La France crucifiee) behandelt der vor-

liegende dritte (Schlufs-) Band des breit an-

gelegten Werkes die Ereignisse vom Tage nach
der Schlacht bei Waterloo bis zur Hinrichtung

des Marschalls Ney und dem Erlafs des Amnestie-

gesetzes. Der Wert des mit überlegener Kunst
geschriebenen Buches für die Forschung charak-

terisiert sich dadurch, dafs der Verfasser zwar
überall Archivlichter (aus dem Archiv des Mi-

nisteriums des Äufseren, National-, Kriegs- und
Marinearchiv) aufgesetzt hat, im wesentlichen aber
der Memoirenliteratur folgt; auch ungedruckte
Memoiren waren ihm zugänglich. Über die

Grundlagen seiner Darstellung geben umfangreiche

Anmerkungen in dankenswerter Weise Aufschlufs;

doch scheint mir bei sorgfältiger Kontrolle in

zahlreichen Einzelfällen die Phantasie H.s über
die Quellen hinauszuführen. Napoleon wird, wie
in den früheren Bänden, durchweg sehr milde

beurteilt; in der provisorischen Regierung sieht

H. nur Worte, ein Trugbild, Schatten. Trotz
einer Überfülle von Einzelzügen gewinnt man
über die Pläne der nicht im Lager Bonapartes
stehenden Franzosen, mit denen der Verfasser

sehr strenge abrechnet, und ihre letzten Ziele

kein ganz klares Bild. Gleichwohl bleibt das

Buch für weitere Kreise sehr lesenswert, und
auch der Fachmann kann sich aus ihm in vielen

Punkten Belehrung holen.

München. Th. Bitterauf.

Documente privitöre la Istoria Romänilor
culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. Pubii-

cate sub auspiciile Ministeriului Cultelor si Instructiunii

publice si ale Academiei Romane. Vol. VII: 1594—
1602 cuprinzind Documente adnotate i publicate de

N. Jorga [Prof. f. mittL u. neue Gesch. an der Univ.

Bukarest]: Acte relative la Razbvaiele si Cuce-
rivilelui Mihai Vodä ViteazuL Bukarest, 1903.

LXXXIX, 1281 u. XXXIV S. 4».

Dieser stattliche Band enthält nicht weniger
als 183 7 Akten, aus den verschiedenen Archiven
(Wien, Venedig, Bistritza, Hermannstadt, Inns-

bruck, Dresden, München, Graz, Neapel und
noch anderen) geschöpftes, ungedrucktes Material,

vom unermüdlichen Herausgeber mit einem Fleifse

und einer Ausdauer gesammelt, die ihresgleichen

schwer finden dürften. Fast sämtliche Stücke
beziehen sich auf die Zeit Michaels des
Tapferen, F'ürsten der Walachei (1593—1601),
und werden die schon ziemlich gut bekannte
Geschichte dieses Herrschers in ein noch helleres

Licht stellen.

Herr Jorga hat die meisten Dokumente aus

dem Staatsarchiv zu Wien geschöpft, das vor
ihm der Begründer der rumänischen Aktensamm-
lungen auswärtigen Ursprunges, Baron Eudoxiu
von Hurmuzaki, untersucht hatte.

J.
wollte aller-

dings nur diejenigen Akten veröffentlichen, die

Hurmuzaki nicht gesammelt hatte. Doch sind

ihm einige Stücke untergelaufen, die schon im

III. und IV. Band der Sammlung, in der sein

Band erschienen ist, gedruckt waren.

Es handelt sich jetzt darum, ob alle diese

Aktenstücke für die Geschichte der umfafsten

Periode wichtiges historisches Material enthalten.

Die Antwort kann verschieden ausfallen, je nach-

dem man sich den Zweck der Geschichtschreibung

vorstellt.

Ich glaube im allgemeinen, dafs man mit

den Aktensammlungen Mifsbrauch treibt, und

zu sehr geneigt ist, alles, was sich in den

Archiven aufgezeichnet findet, dem Druck zu

übergeben. Eine .Auswahl von dem, was diese

Ehre verdient, würde nicht schaden und zu-

gleich eine Erleichterung für den Geschicht-

schreiber sein, der nicht mehr das seltene Gold-

körnchen in solch einem Haufen Sand zu suchen

genötigt wäre. Allerdings läuft man dadurch eine

andere Gefahr, nämlich dafs der Herausgeber

gerade solche Akten, die für einen Historiker

grofsen Wert haben könnten, nicht in seine

Sammlung aufnähme.
J.,

obgleich selbst Histo-

riker, hat es vorgezogen, alles zu veröffent-

lichen, was ihm unter die Augen kam, und

so ist dieser starke Band entstanden, der,

neben den vielen anderen auf demselben Gebiete

der Aktenpublikationen von J.
veröffentlichten

Bänden, aus dem jungen Universitätsprofessor

einen der fleifsigsten und unermüdlichsten Sammler

der Quellen rumänischer Geschichte macht.

Es ist unmöglich, in einem kurzen Referat

auf die Sammlung selbst einzugehen und die

verschiedenen interessanten Akten aufzuzeichnen,

oder diejenigen anzuzeigen, denen nicht viel Be-

deutsames für die Geschichte entnommen werden

kann. Ein Beweis, dafs die Sammlung viel un-

brauchbares enthält, geht daraus hervor, dafs in

dem ersten Band der reich mit Dokumenten aus-

gestatteten, von der rumänischen Akademie preis-
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gekrönten Geschichte Michaels des Tapferen
von Sirbu, der XII. Band der Dokumente Hurmu-
zakis (d. h. die Sammlung des Herrn J.,

die uns

beschäftigt) trotz ihres Umfanges und Reichtums

nur wenig gebraucht worden ist.

Jassy. A. D. Xenopol.

Notizen und Mittellungen,

l'nirersititsschriftea.

Dissertaltonen.

H. Bäsecke, Die Errichtung der preufsischen Herr-

schaft auf dem Eichsfelde 1802—1806. Göttingen.

95 S.

A. Beck, Die Kirchenpolitik des Erzbischofs von
Köln, Johannes Kardinal von Geifsel. Giefsen. 84 S.

Zeitschrift«]!.

Historische Zeitschrift. N. F. 59, 3. K. Häbler,
Zur Geschichte der kastilischen Communidades. — H.

Uli mann. Die Anklage des Jakobinismus in Preufsen

im Jahre 1815. — Fr. Mein ecke, Niebuhrs Denkschrift

über die Eroberuns Hollands aus dem Jahre 1813.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Gotthold Hildebrand [Dr.], CyrenaTka als

Gebiet künftiger Besiedelung. Eine

Landeskunde mit besonderer Berücksichtigung der

wirtschaftlichen Verhältnisse. Mit einer Vorrede von

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Theobald Fischer. Bonn,

Carl Georgi, 1904. XV u. 384 S. 8° mit 4 Karten.

M. 8.

Keine leichte und geringe Aufgabe war es,

die sich der Verf., ein Schüler des Marburger

Geographen Theobald Fischer, mit dieser Arbeit

stellte. Denn die zur Erforschung Cyrenaikas

vorliegenden Materialien sind wenig zahlreich,

sie sind ungleichwertig und weit verstreut. In

streng methodischer Weise, die auf vorzügliche

wissenschaftliche Schulung hinweist, entwickelt

Hildebrand in 10 Abschnitten (Überblick und

allgemeine Charakteristik, Weltstellung, Grenzen,

Gröfse nebst Übersicht über die bisherigen

Kolonisationsbestrebungen, Grundzüge der Geo-

logie, die Küsten, Oberflächenform, Klima, Vege-

tation, Tierwelt, Anthropogeographie) zum ersten

Male ein umfassendes Bild des heute verödeten,

menschenarmen und durch türkisches Mifstrauen

verschlossenen Landes, von dessen reichen Hilfs-

quellen die Vergangenheit so Glänzendes ver-

meldet. Mit Glück hat H. seinen Scharfsinn

aufgewandt, aus den oft vorhandenen Wider-

sprüchen der Berichterstattung eine nutzbringende

Beurteilung seines Beobachtungsfeldes zu ge-

winnen. Er geht nur da stellenweise fehl, wo
die eigene Anschauung allein die gegebenen

Fragen hätte lösen können. Wünschenswert

wäre gewesen, wenn H. in einem einleitenden

Kapitel auch eine Übersicht, über die antike,

Cyrenaika betreffende geographische Literatur

gegeben hätte. Diese bietet in manchen Punk-

ten Klärung und Erweiterung einer Kenntnis

des Zustandes der Cyrenaika, den die Gegen-
wart zeigt.

München. H. Grothe.

Zur Erdkunde. Proben erdkundlicher Darstellung (lir

Schule und Haus ausgewählt und erläutert von
Dr. Felix Lampe. [Aus deutscher Wissenschaft und
Kunst.] Leipzig und Berlin, B. G. Teubner. 19» >5.

151 S. 8'.

Wie im ersten Bande dieser mit Freude zu be-

grüfsenden Sammlung Ludwig Gurlitt eine Anzahl Proben
aus der Feder von hervorragenden Vertretern der literar-

geschichtlichen Forschung und Darstellung zusammen-
gestellt hat, so erhalten wir hier von Lampe Beispiele

von verschiedenen Richtungen der Erdkunde zum Zu'ecke

der Einführung in diese Wissenschaft für den Selbst-

unterricht, wie für die Schule, in der das Buch auch
als Lesestoff für den deutschen Unterricht verwendet
werden kann. Den Aufsätzen , die zum Teil gekürzt

sind, läßt der Herausgeber geschichtlich -biographische

Mitteilungen folgen, um, wie er richtig bemerkt, die

Bedeutung der in dem Buche vertretenen Reisenden und
Gelehrten klarzulegen und die Eigenart der Aufsätze der

Auffassung des Lesers nahe zu bringen. Mit den Grund-

sätzen des Herausgebers für die Auswahl der Aufsätze,

die Textgestaltung und die Beifügung von Erklärungen

kann man sich ebenso einverstanden erklären, wie mit

der Zusammenfassung der geologischen Fachausdrücke

am Schlufs. Der kleine Band enthält zehn Aufsätze.

Vertreten sind Humboldt, Ritter (aus der Einleitung zur

Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte

des Menschen), Peschel (Der Zeitraum der grofsen Ent-

deckungen), Barth, Richthofen (Aus China), Drj'galski

(Südpolarexpedition), Kirchhoff (Das Meer im Leben der

Völker), Ratzel (Deutschlands Lage und Raum), Pauisch

und von den Steinen.

Notizen and Mittellungen.

Kotizen.

Die Polarforscher Lecointe, Arktowsky, Nordenskjöld

und Bruce haben unter der Zustimmung Nansens,

Sverdrups und der Herzöge von Orleans und der

Abruzzen, femer Gerlachs, Cooks, Drygalskis, Pearj-s

und Charcots. beschlossen eine doppelte Expedition
nach dem Nord- und Südpol zu veranstalten. Die

belgische Regierung beruft zur Feststellung des Pro-

gramms für nächstes Jahr sämtliche Polarforscher nach

Brüssel. Die .ausfahrt dürfte nicht vor drei Jahren er-

folgen.
ünlTersititssclirlften.

Dissertation.

K. Bernius, Das Becken von Parras. Eine mono-
graphische Skizze. Giefsen. 20 S. mit 1 Karte.

Scknlpro^rmBine.

G. Wimmer, Die Wertach. Ein Beitrag zur bayri-

schen Landeskunde. München. 49 S. 8" mit 1 Karte.

H. Renz, Eine Reise nach den Vereinigten Staaten

bei Anlafs der Weltausstellung. Basel, Obere Realschule.

51 S.

Ifra •n-ckieBeae Werke.

Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf

Reisen hgb. von G. v. Neumayer. 3. Aufl. Lief. 3/4.

Hannover, Max Jänecke. M 6.

A.Wo 1 ff und H. P f 1 ug , Wir. Schaftsgeographie Deutsch-

lands und seiner Hauptverkehrs, Inder. II: Deutschlands

Hauptverkehrsländer. [Otto Knö. ks Sammlung von Lehr-

raittehi für Fach- und Forstbildut ?sschulen.J Berlin, E.

S. MitUer & Sohn.
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Zeitschriften.

Globus. 88, 16. A, Oppel, Der Obere See in Nord-
amerika (Forts.). — J. Hundhausen, Beobachtungen
aus verschiedenen vulkanischen Gebieten (Schi.) —
M. Buchner, Zum Buddhatypus. — Fr. Bauer,
Washington, der »Immergrüne Staat.« — B. Laufer, Zum
Bildnis des Pilgers Hsüan Tsang. — 17. Die atlantischen

Kiistenstädte Marokkos. — Gentz, Die englische Ein-

gebornenpolitik in Südafrika. — W. Krebs, Eisenbahen
im chinesischen Reiche. — Bamum. — H. Singer,
Zum deutschen Kolonialkongrefs 1905.

Geographische Zeitschrift. 11, 10. A. Hettner,
Das Wesen und die Methoden der Geographie. — E.

Philipp i, Reiseskizzen aus Südafrika. II. Rhodesia.

—

G. Wegen er, Ratzel über Naturschilderung.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

28, 2. A. Ol in da, London in der Gegenwart. — R.

Zürn, Einiges zur Ethnographie der Hereros. — K.
Bolle, Säo Paulo, das bedeutendste Kaffeegebiet der Welt.

Bulletin de la Societe royale beige de Geographie.
Juillet-Aoüt. F. Kraentzel, Le Canal de Panama (fin).

— H. Hauttecoeur, L'Ile de Samothrace (fin). —
Brochez, La mouche tsetse et la colonisation au
Katanga

.

La Geographie. 15 Octobre. N. Vi Hatte, Du
Tidikelt vers Tombouctou (Ahenet, Adrar, Hoggar et

Tifedest). — Ch. Trepied, Remarques sur la carte

dressee par M. Villatte ä la suite de son exploration de
1904 dans le Sahara central. — F. Gui Hotel, La
geographie et l'enseignement geographique aux Etats-Unis.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

t Franz Kahn [Dr. jur.], Die einheitliche Kodi-
fikation des internationalen Privat-

rechts durch Staatsverträge. Leipzig,

Duncker & Humblot, 1904. 1 Bl. u. 35 S. 8». M. 1.

Die vorliegende Schrift bildet in der jetzigen

Form, wie der Verfasser im Vorworte sagt,

die Einleitung zu einem Werke über inter-

nationales Privatrecht auf Grundlage der Haager
Kodifikation, welches mit dem weiteren Ver-

laufe der Haager Konferenzen ungefähr gleichen

Schritt halten soll. Die Hoffnung auf Vollendung

dieses Werkes ist durch den Tod des Verfassers

für immer dahin.

Der ungeheure Aufschwung des internatio-

nalen Verkehrs und des Welthandels hat bewirkt,

dafs der Teil des Rechtes, welcher internatio-

nales Privatrecht genannt wird, eine erhöhte

Bedeutung für die Theorie wie die Praxis ge-

wonnen hat. Die Schlichtung der Kollisionen,

die aus dem Nebeneinanderbestehen der ver-

schiedenen staatlichen Gesetze hervorgehen, soll

überall nach den gleichen Grundsätzen erfolgen.

Geschieht dies nicht, wie ,/^s in Wirklichkeit nur

allzuoft der Fall ist, so Verlieren die Kollisions-

normen viel an Wert. /
Sollen die Rege«h über Abgrenzung der

verschiedenen Rechtsordnungen untereinander

Sinn und Zweck 'iaben, so müssen sie, wie

Kahn meint, in a'ien Kulturländern gleichmälsig

gestaltet sein. Eies liefse sich aber nach An-

sicht K.s in einigermafsen gesicherter Weise
nur erreichen durch universelle Staatsverträge.

Die vorliegende Schrift enthält zunächst eine

lehrreiche Darstellung der internationalen Kodi-

fikationsbestrebungen. Der Verf. unterscheidet

drei Perioden, cfie selbständigen Versuche ein-

zelner Theoretiker, die Verhandlungen und Be-

schlüsse internationaler Gesellschaften und Kon-
gresse und endlich die diplomatischen Verhand-

lungen der Regierungen.

Er erwähnt zunächst die Entwürfe, die

Bentham, der Abbe Gregoire im 18. Jahrh. aus-

gearbeitet haben, dann die Entwürfe über inter-

nationales Recht, die Parodo in Italien, Domin-

Petrushevecz in Österreich, Bluntschli in Deutsch-

land, Dudley-Field in Amerika verfafst haben.

Alle diese Entwürfe behandeln neben dem Völker-

rechte das internationale Privatrecht.

Der Verf. erwähnt die Bestrebungen der

britischen Association for the promotion of social

science, der in Brüssel entstandenen Association

for the reform and the codification of the law

of nations und des 1873 zu Gent gegründeten

Institut de droit international.

Schon in der ersten Sitzung des Instituts

wurde auf Antrag Mancinis die einheitliche Kodi-

fikation der Kollisionsnormen durch Staatsver-

träge auf die nächste Tagesordnung gesetzt.

Mancini hat theoretisch und praktisch dem inter-
j,

nationalen Privatrecht die mächtigsten Impulsejj

gegeben. Er ist der Begründer der moderne;

romanischen Doktrin geworden. Er ist beinah

ein volles Menschenalter hindurch tätig gewesen
zur Verwirklichung der internationalen Kodifi

kation. Dem holländischen Staatsrat Asser war

es beschieden, das Werk zu vollenden.

K. schildert dann das Zustandekommen der

Haager Konferenzen vom J. 1893 und vom J.
1894.

Als praktisches Ergebnis der ersten beiden Haager

Staatskonferenzen haben wir das zivilprozessuale

Abkommen vom 14. XI. 96 zu begrüfsen. Es
hat, wie bekannt, zum Gegenstande die Garantie

und Regelung der internationalen Rechtshilfe und

die Abschaffung der Ausländerklauseln mit Be-

zug auf Sicherheitsleistung, Armenrecht und

Personalhaft.

Dieses Übereinkommen ist heute geltendes

Recht in Österreich-Ungarn, im Deutschen Reiche,

in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxem-

burg, in den Niederlanden, in Portugal, Rumänien,

Rufsland, Schweden, Norwegen und in der

Schweiz. Die dritte Haager Staatskonferenz

trat im Mai 1900 zusammen. Definitiv erledigt

wurden jetzt die vier Entwürfe betreffend Ehe-

schliefsung, Ehescheidung und Trennung, Vor-

mundschaft über Minderjährige und Erbrecht.

Die drei Entwürfe betreffend Eheschliefsung,

Ehescheidung und Trennung, und die Vormund-

schaft über Minderjährige sind mit geringfügigen

Änderungen von der grofsen Mehrzahl der

t.

i
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Konferenzstaaten genehmigt und am 12. Juni 1902
unterzeichnet worden. Diese drei am 12. Juni

1902 in Haag abgeschlossenen Abkommen sind

laut Bekanntmachung des Reichskanzlers im

Reichsgesetzblatte vom 1. VII. 04 (S. 221—
249) von Deutschland, Belgien, Frankreich,

Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien und

Schweden ratifiziert, und die Ratifikationsurkun-

den sind am 1. VI. 04 im Haag hinterlegt worden.

Laut Bekanntmachung des deutschen Reichs-

kanzlers im RGBl. V. 20. VIL 04 S. 307 hat

Spanien das Abkommen zur Regelung der Vor-

mundschaft über Minderjährige ratifiziert und die

Ratifikationsurkunde am 30. V^I. 04 im Haag
hinterlegt.

Die genannten drei Abkommen bringen in

Wahrheit, wie K. bemerkt, eine epochemachende
Umwälzung für das internationale Privatrecht.

Schon inhaltlich geben sie eine Feststellung der

familienrechtlichen Kollisionsnormen, wie sie in

solcher Vollständigkeit nirgends besteht. Der
Mangel einer gleichmäfsigen internationalen Rege-
lung wurde hier besonders fühlbar. Allerdings

dürfen wir, wie K. mit Recht hervorhebt, nicht

erwarten, dafs mit dem Inkrafttreten der neuen

Konventionen ohne weiteres schon alle Mifsstände

beseitigt und das Ideal einer internationalen Ge-
setzesharmonie auf dem Gebiete des Familien-

rechtes verwirklicht sei. Dieses Ideal ist auch

bei Gleichheit der obersten Kollisionsnormen in

vollem Umfange dann nicht erreichbar, wenn
zwischen den verschiedenen materiellen Rechten
Differenzen von besonderer Art bestehen. K.

macht insbesondere darauf aufmerksam, dafs die

Abkommen neben den festen Kollisionsnormen

auch überstaatliche Blankettnormen, z. B. Art. 2

des Abkommens über die Eheschliefsung enthalten.

So kann im Rahmen des Konventionsrechtes ein

ziemlich mannigfaltiges innerstaatliches Kollisions-

recht bestehen bleiben und sich fortentwickeln.

Einen zweiten Mangel sieht K. in dem einst-

weilen beschränkten Geltungsgebiete des Kon-
ventionsrechtes. Von einem europäischen Ein-

heitsrechte darf kaum geredet werden, solange

zwei Reiche wie Grofsbritannien und Rufsland ihm

nicht angehören. Zum Schlüsse versucht K. über

die voraussichtliche Weiterentwicklung der be-

gonnenen Kodifikationsarbeit Aufschlufs zu geben.

Er meint, dafs zunächst das baldige Zustande-

kommen der Erbrechtskonvention zu erwarten

sei. Tatsächlich hat die vierte Haager Konferenz

einen Entwurf über das Erbrecht beschlossen.

K. meint weiter, dafs auch der Abschlufs von

Konventionen über das internationale Konkurs-

recht, über die Vormundschaft von Grofsjährigen,

über die persönlichen und vermögensrechtlichen

Wirkungen der Eheschliefsung und Ehescheidung

zu erwarten sei. An die Regelung dieser

Materien dürfte sich diejenige der väterlichen Ge-

walt, der Rechtsstellung ehelicher und unehelicher

Kinder und der Adoption aogliedero. Auch das

Ofiligationen- und Sachenrecht werden wahr-

scheinlich Gegenstand von Konventionen sein. Not-

wendig sei auch, wie K. ausführt, eine Kodifi-

kation der wichtigsten privatinternationalen Ao-

knüpfungsbegriffe. In erster Linie würden das

Domizil und die Staatsangehörigkeit einheitlich

zu regeln sein. Weitere Gegenstände wichtiger

Art, deren Erledigung den künftigen Konferenzen

vorbehalten bleibt, bilden die territoriale Gerichts-

zuständigkeit und die internationale Urteilsvoll-

streckung.

Eine für die Praxis aller Länder über-

aus wichtige Materie ist endlich das, was

K. »privatinternationale Rechtsanwendungshilfe <

nennt. Er versteht darunter die Erteilung amt-

licher Bescheide über das in einem Staate

geltende Recht zum Zwecke seiner Anwendung
in einem anderen Staate. Die Feststellung

fremden Recht^ ist praktisch von der gröfsten

Bedeutung. J^er, der sich praktisch oder

theoretisch mit internationalem Privatrechte be-

schäftigt, weifs, wie schwierig heute die sichere

Ermittelung des ausländischen Rechtes zumeist ist.

Es ist das grofse Verdienst des österreichischen

Delegierten Ministerialrates Dr. Schumacher
einen Entwurf ausgearbeitet zu haben, der eine

gegenseitige Verpflichtung zur Erteilung von

offiziellen Rechtsbescheinigungen einführen will.

Diese Materie ist zwar auf der dritten Konferenz

eingehend beraten worden, leider aber ist das

Ergebnis der Konferenzverhandlungen über diesen

Gegenstand einstweilen problematischer Natur.

Zitelmann hat in seinem Werke: Internationales

Privatrecht 1, 290 einen Vorschlag gemacht,

der eine wirkliche Beseitigung der hier auftreten-

den Schwierigkeiten herbeiführen würde. Er

meint: »Besser als die Errichtung eines inter-

nationalen Bureaus mit der Befugnis amtlicher

Auskunft wäre es, wenn jeder Staat eines seiner

Gerichte anwiese, auf Anfrage fremdstaatücher

Gerichte (oder von diesen autorisierte Anfrage

der Partei) eine Belehrung über das in seinem

Staate geltende Recht abzugeben, und dals jeder

Staat einen solchen Bescheid als für seine an-

fragenden Gerichte bindend erklärte. Die An-

wendung auf den Einzelfall würde immer noch

dem anfragenden Gerichte überlassen bleiben,

nur die theoretische Feststeilung, welches Recht

in dem fremden Lande gilt, wäre ihm erspart.

Der Zuwachs an Arbeit, der dem befragten

Staat hierdurch erwüchse, würde aufgewogen

werden durch die Ersparung eigener Unter-

suchungen über fremdes Recht, und könnte jeden-

falls gegenüber dem ungeheuren Nutzen dieser

Einrichtung nicht ins Gewicht fallen.

c

In einem schönen Nachrufe für Franz Kahn
sagt Zitelmann, dafs unter den Arbeiten K.s die

über die Haager Konferenz vielleicht die besten

und reifsten sind, dafs sein Schaffen sich überall
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als fruchtbar erweisen wird, nicht nur da, wo
wir ihm eine Fülle gut geordneten Materials,

neue Gesichtspunkte, feine Erkenntnisse, treffende

Entscheidungen verdanken, sondern auch da und

vielleicht da erst recht, wo er mit kühler Skepsis

sich anders gerichteten kühneren Versuchen ent-

gegenstellte. Die vorliegende Schrift ist nur ein

kleiner Teil der Arbeit, die K. der Wissenschaft,

an der er mit ganzer Seele hing, in kurzer

Lebensspanne geleistet hat. Seine Arbeit war
wertvoll; darum wird sie in der Wissenschaft

unvergessen bleiben.

Wien. Gustav Walker.

Adolf Coppius, Hamburgs Bedeutung auf dem
Gebiete der deutschen Kolonialpolitik. Berlin,

Carl Heymann, 1905. 176 S. 8». M. 4.

Der Verf. fafst das Ergebnis seiner Untersuchungen,
die uns von den frühesten Anfängen überseeischer Expe-
ditionen deutscher Männer bis auf die Gegenwart führen,

dahin zusammen, dafs die Hamburger auf dem Gebiete

der deutschen Kolonialpolitik die Initiative gehabt hätten.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An der Univ. Bern wird mit Beginn des Sommer-
semesters 1906 ein Lektorat für kaufmännisches
Rechnungswesen und Buchhaltung errichtet

werden.

Die Academie des Sciences morales et politiques in

Paris hat den Preis Jules Audiffred im Betrage von
15000 Fr. dem Direktor des Pasteur-Instituts in Lille,

Dr. F. Calmette, verliehen.

In Baden ist durch landesherrliche Verordnung den
Abiturienten der Realgymnasien und Oberreal-
schulen die Zulassung zu allen Prüfungen für
den höheren Staatsdienst eingeräumt worden;
die bisher vorgeschriebene Ablegung einer Ergänzuni>s-

Prüfung ist nicht mehr erforderlich. Da aber für die

Studierenden der Rechtswissenschaft die Kenntnis der

lateinischen Sprache nötig ist, haben die Studieren-

den der Rechtswissenschaft, die ihr Zeugnis der Reife

an einer Oberrealschule erworben haben, in den ersten

beiden Semestern an Fortbildungskursen in der lateini-

schen Sprache zur sprachlichen Einführung in die Quelle

des römischen Rechts mit nachzuweisendem Et folg teil-

zunehmen. Zum ersten Kursus werden nur die zuge-

lassen , die nachweisen können , dafs sie sich die latei-

nischen Sprachkenntnisse ungefähr in dem Umfange an-

geeignet haben, der der Reife für die Prima eines Real-

gymnasiums entspricht. Die Zulassung zum zweiten
Kursus setzt den erfolgreichen Besuch des ersten Kursus
voraus.

Personalchronik.

Der Generalsekretär im Landeskulturrat Dr. J. G. O.

Raubold hat sich an der Tierärztlichen Hochschule in

Dresden als Privatdoz. f. Volks- und Landwirtschafts-

lehre habilitiert.

An der Univ. Giefsen hat sich Landrichter Dr. Julius

Friedrich als Privatdoz. f. Kirchenrecht habilitiert.

Dnirersitätsschriften.

Dissertahonen.

P. Albrecht, Das Domänenvermögen im Herzogtum
Altenburg nach den Gesetzen von 1831 und 1874.

Heidelberg. 41 S.

W. Idelson, Beiträge zur Frage der Besteuerung der

Versicherung, insbesondere in Deutschland. Berlin.

59 5.

H. Kownatzki, Die Ursachen der Verteuerung des
städtischen Bodens, nachgewiesen an London und Berhn.

Erlangen. 38 S.

P. Linder, Die direkte Volksgesetzgebung im schwei-

zerischen Staatsrecht. I: Geschichte. Halle. 91 S.

A. Proske, Die Unterschiede zwischen einem gemein-
schaftlichen Testament u. einem Erbvertrage. Breslau. 66 S.

G. Schulz, Die rechtliche Natur der Zwangsversteige-

rung. Würzburg. 45 S.

Neu erschienene Werke.

W. Schallmayer, Beiträge zu einer Nationalbiologie.

Jena, Hermann Costenoble. M. 5.

W. F. Clafsen, Grofsstadtheimat. Beobachtungen
zur Naturgeschichte des Grofsstadtvolkes. Hamburg-
Grofsborstel, Gutenberg -Verlag Dr. Ernst Schnitze. M. 3.

H. Degenkolb, Beiträge zum Zivilprozefs: Der Streit

über den Klagrechtsbegriff. Das Anerkenntnisurteil. Ma-
gister und Kurator im altrömischen Konkurs. Leipzig,

Wilhelm Engelmann. M. 4,40.

Abänderungen zu Freudenthals Civilprozefsord-

nung 2. Aufl. infolge der Novelle vom 5. Juni 1905.

München, Beck. M. 0,75.

Pr. Fedozzi, II diritto processuale civile internazio-

nale. Parte generale. Bologna, Ditta Nicola Zanichelli.

L. 8.

Zeltschriften.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks-

wirtschaft im Deutschen Reich. 29, 4. E. Günther,
Die revisionistische Bewegung in der deutschen Sozial-

demokratie. I. — F. Tönnies, Zur naturwissenschaft-

lichen Gesellschaftslehre. II. — M. Weber, Röscher

und Knies und die logischen Probleme der historischen

Nationalökonomie. — B. Harms, Darstellung und
Kritik der Wirtschafts- und Betriebssystematik im Sombart-

schen »Kapitalismus«. — M. Golodetz, Staatsaufsicht

über die Hypothekenbanken. II. — R. Eberstadt, Die

Spekulation, ihr Begriff und ihr Wesen. — L. von
Wiese, Skizze der Entwickelung der Arbeiterorganisa-

tionen in den Vereinigten Staaten von Amerika. — G.

Schmoller, Das Verhältnis der Kartelle zum Staate. —
Cl. Heifs, Das Währungswesen in China, auf den

Philippinen, in Panama und in anderen Silberwährungs-

ländern. — E. Fränkel und C. Ballod, Schnellverkehr

und Tarifreform.

Giornale degli Economisti. Ottobre. F. Coletti,

Piano di elaborazione di una statistica dei salari. — C.

Torbonia, I debiti dei comuni e delle provincie. — A.

Peiroleri, Le condizioni dei salariato agricolo in pro-

vincia di CagUari.

Österreichisches Zentralblatt für die juristische

Praxis. 23, 11. J. P. Geller, Die Verjährung der

Entschädigungsklage aus der Schuldverletzung. — H.

Touaillon, Die Zuchtgewalt und ihre Überschreitung.

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. 6,9. Krückmann, Die subjektiv-dinglichen

Rechte im Grundbuch und in der Zwangsvollstreckung.

Ein Rechtsgutachten.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Joh. Reinke [ord. Prof. f. Botanik an der Univ. Kiel],

Philosophie der Botanik. [Natur- u. kultur-

philosophische Bibliothek. I.] Leipzig, Johann

Ambrosius Barth, 1905. VI u. 201 S. 8". M. 4.

Der bekannte Botaniker, der einem gröfseren,

philosophisch interessierten Publikum durch sein

Buch »Die Welt als Tat« näher getreten ist,

wendet sich auch in dieser Schrift an einen

gröfseren Leserkreis, indem er die in seinem

I
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Werke »Einleitung in die theoretische Biologie«

niedergelegten Gedanken, sie in manchen Punkten

'Tgänzend und verbessernd, allgemein verständlich

und sehr geschickt darstellt. Der Verf. ist be-

kanntlich Gegner des biologischen Mechanismus;

er betrachtet den Organismus nicht wie jene An-

sicht als eine nach physikalisch -chemischen Ge-

setzen sich gestaltende Maschine, sondern als ein

Gebilde, das zwar maschinenartig funktioniert,

diese Leistungen aber und vor allem seine Ge-
staltung (Ontogenese) nach besonderen, der

Physik und Chemie fremden, auf die Organismen

beschränkten Gesetzen vollführt, und zwar nach

Mafsgabe eigener Kräfte, der »Dominanten«.

Diese Dominanten, benannt nach ihrer, den Orga-

nismus in seinen Wandlungen und Formungen
lenkenden Funktion, haben den Charakter un-

bewufster, intelligenter Kräfte.

In der Absicht, mit Hilfe der Dominanten

(die mit ihrem kollektivistischen Inhalte das nicht

Physikalisch-chemische am Organismus doch nur

beschreiben) das Organisch besondere, also das,

was den Gegenstand der Biologie von dem der

Physik und Chemie empirisch unterscheidet, zu

erklären, geht Reinke meiner Auffassung nach

fehl. Die Dominanten sind nichts anderes, als der

zur Ursache gemachte Inhalt ihres Begriffes. Eine

ultima ratio metaphysicorum ! Der in dem vor-

liegenden Buche entwickelte Kraftbegriff ist un-

klar und vieldeutig.

R. bleibt jedoch bei den Dominanten als

Wirkungsweisen nicht stehen, sondern schliest

von dem Intelligenzartigen ihrer Wirkungsweise

(ein Attribut, das der Zweckmäfsigkeit des Orga-

nismus entnommen wird) auf eine göttliche Ursache

der Organismen. Damit werden freilich Erklä-

rungsgründe eingeführt, aus denen alles und nichts

deduziert werden kann.

Die Dominanten haben keine gröfsere synthe-

tische, erklärende Kraft als die mechanische

Molekularkonstruktion, sie beschreiben nur das

mechanisch nicht Erklärbare und nicht Erklärte;

aber diese Aufgabe erfüllen sie in klarer und

falslicher Form. Im übrigen liefert die Domi-

nantenlehre eine methodologisch ebenso unzu-

reichende und fehlerhafte Erklärung wie der

Mechanismus, der aus Atomkräften einen Orga-

nismus abzuleiten versucht. Nichtsdestoweniger

hat selbst dieser Mechanismus noch den Vorzug

der heuristischen Brauchbarkeit, während die

hypothesenbildende Kraft der Dominantenlehre

fast nur auf metaphysischem Gebiete liegt.

R.s Schrift ist mehr ein Weltanschauungsbuch

als eine den rein logischen Zielen der Wissen-

schaft dienende Untersuchung.

Der vom Verf. behandelte Stoff gliedert sich

in zwölf Kapitel, von denen die ersten methodo-

logische Vorfragen, die anderen die Grundbegriffe

und -probleme der Biologie, bezw. der Botanik

behandeln. Das Buch ist sehr anregend in seinen

Gesichtspunkten und in der Art der Darstellung,

doch überwiegt das Dogmatisch - Spekulative.

Die erkenntnistheoretiscbe Grundlegung erscheint

mir unzureichend.

Jena. C. Detto.

Charles Hermlte, Üiuvres, publiees sous les auspiccs

de r.Academie des sciences par Emile Picard
(Membre de l'lnstitut]. T. L Paris, Gauthier- Villars,

1905. XL u. nOO S. 8' mit einem Bildnis Hermiles.

Fr. 18.

Hermites Schriften finden sich in einer grofsen An-
zahl von wissenschaftlichen Zeitschriften verstreut, so-

dafs es schwer ist, sie in ihrem Zusammenhang zu er-

kennen and zu studieren. Dieser Schwierigkeit will die

jetzt begonnene Sammlung ein Ende machen. Sie wird

die Gesamtheit der zum grofsen Teil kurzen Abhand-
lungen in drei Bände zusammenfassen. Indem wir uns
ihre Würdigung vorbehalten, erwähnen wir hier nur
noch den Wert des Studiums dieser Abhandlungen für

den Anfänger, den der Herausgeber in seinem Vorwort
hervorhebt.

F. Knickenberg, Der Hund und sein »Verstand«.
Eine Erklärung der Lebensäufserungen des Hundes in

Hinsicht auf das ihnen zu Grunde liegende -Wollen*,

»Erkennen« und »Begreifen«. Cöthen, Paul Schettlers

Erben, 1905. VIII u. 138 S. 8°. M. 3.

Eine Betrachtung der natürlichen Lebensäufserungen

des Hundes zur Befriedigung seines Nahrungsbedürf-

nisses, zur Beschützung seines Körpers, im geselligen

Zusammenleben mit anderen Tieren und im Verkehr

mit dem Menschen, zur Fortpflanzung seiner .\rt, der

seine Handlungen begleitenden Lebensäufserungen, der

Verschiedenheit in der Befähigung der Hunde für ihre

Lebensäufserungen führt den Verf. zu dem Ergebnis,

dafs der Hund nie selbständig, nie aus einem inneren

Willensakte, nie aus Selbstbestimmung in Tätigkeit tritt,

sondern dafs der Anlafs für seine Lebensäufserungen in

einem, auf seine Tätigkeit abzielenden Sinnesreize liegt,

dafs er stets nur den Sinnesreizen und den in ihm vor-

handenen resp. durch Sinnesreize in ihm veränderten

Dispositionen der Nerven entsprechend handelt. ... Er

ist kein zwecksetzendes, deshalb also auch kein wollen-

des, reflektierendes, denkendes Wesen.

Notizen und Mitteilungen.

PerRonalchronik.

Der Privatdoz. an der Univ. Bonn Dr. Heinrich

Konen ist als aord. Prof. f. Physik an die Univ.

Münster berufen worden.
Der Geh. Oberbaurat Otto Sarrazin in Berlin ist

von der Techn. Hochschule zu Berlin • Charlottenburg

zum Ehren-Doktor-lngenieur ernannt worden.

An der Univ. Breslau hat sich Dr. Georg von dem
Borne als Privatdoz. f. Geophys. und angew. Geol.

habilitiert.

UniTersitätgschriftea.

Disserlationen.

H. Frey, Über das Vorzeichen gewisser oesiimmter

Integrale. Heidelberg. 47 S.

W. Münch, Zur Bestimmung der absoluten oder

kosmischen Bewegung unseres Planetensystems durch

vervollständigte .Aberrationsmessungen. Berlin. 67 S.

F. Zienkowski. Beiträge zur Camphenfrage. Göt-

tingen. 76 S.

W. Wecken, Vergleichende Untersuchungen über

lineare und drehende magnetische Hysteresis. Braun-

schweig. 64 S.

P. Hasse, Kontakterscheinungen am Granite der

Luisenburg bei Wunsiedel. Erlangen. 41 S. mit 1 Karte

und 3 Taf.
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W. Günther, Beiträge zur Anatomie def Myrti-

floren mit besonderer Berücksichtigung der Lythraceae.

Breslau. 39 S.

M. Schwartz, Beiträge zu einer Naturgeschichte
der Tomopteriden. Breslau. 41 S.

Schnlprogramiiie.

R. Schröder, Die Cissoide des Diokles nebst Lehr-

sätzen, Formeln und Aufgaben für Primaner höherer
Lehranstalten dargestellt. Gr. - Lichterfelde, Oberreal-

schule. 45 S. 8^
Th. Steininger, Geologische Streifzüge durch die

Gegend von Rosenheim. Rosenheim. 51 S. S*".

Neu erschienene Werke.

Correspondance d'Hermite et de Stieltjes p. p.

B. Baillaud, et H. Bourget, avec une preface de E. Ri-

card. T. II. Paris, Gauthier-Villars. Fr. 16.

E. Goursat, Cours d'analyse mathematique. T. II.

Ebda. Fr. 20.

C. Guichard, Sur les systemes triplement indeter-

mines et sur les systemes triple-orthogonaux. [Scientia 25.]

Ebda. Geb. Fr. 2.

Müller -Pouillets Lehrbuch der Physik und Meteo-

rologie. 10. Aufl. Hgb. von L. Pfaundler. 1. Bd., 1 Abt.

Braunschweig, Vieweg.

J. Wimmer, Mechanik der Entwicklung der tieri-

sehen Lebewesen. Vortrag. Leipzig, J. A. Barth. M. 1,20.

Zeitschriften.

Zeilschrift für Mathematik und Physik. 52, 3.

A. Grünwald, Darstellung aller Elementarbewegungen
eines starren Körpers von beliebigem Freiheitsgrad. —
G. Herglotz, Über die Elastizität der Erde bei Berück-

sichtigung ihrer variablen Dichte. — E. Weinnoldt, Über
kinematische Erzeugung von Regelflächen 4. Ordnung.
— F. Bernstein, Über eine neue geometrisch-mecha-

nische Erzeugungsweise des Kreises und der sphärischen

Kegelschnitte.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker - Ver-

einigung. Oktober. F. Klein, Probleme des mathe-

matisch-physikalischen Hochschulunterrichts.— W. Fied-
ler, Meine Mitarbeit an der Reform der darstellenden

Geometrie in neuerer Zeit. — P. Stäckel, Mindings

Beweis für die Stabilität des Gleichgewichtes bei einem

Maximum der Kräftefunktion; Isometrische Flächenpaare.
— Bericht über die Jahresversammlung in Meran vom
24. bis 29. September 1905.

Zeitschrift für physikalische Chemie. 53, 5. W.
Meyerhoff er, Über reziproke Salzpaare. IV. Ein

Problem der Affinitätslehre. — G. Senter, Berichtigung

zu der Abhandlung: Die Platinkatalyse des Wasserstoff-

superoxyds vom Standpxinkte der Diffusion. — J. Plot-

nikow, Reaktionsgeschwindigkeiten bei tiefen Tempe-
raturen. — G. van Iterson jun., Ableitung einiger

bekannten Formeln aus einer allgemeinen Zustands-

gieichung.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. 42, 2.

G. Klebs, Über Variationen der Blüten. — G. Haber-
landt, Bemerkungen zur Statolithentheorie.

Medizin.

Referat.

M. Bethany, Ärzte, Krankheiten und deren Hei-

lung nach Cäsarius von Heisterbach. [Zeit-

schrift des Vereins für rheinische und westfälische

Volkskunde. Jahrg. 1, Heft 2.] 1904.

In dieser geschichtlich -medizinischen Studie werden

wir eingeführt in die ärztliche Praxis der Geistlichen

und auch weltlicher Ärzte von Beruf, über deren häufig

hohe Kurkosten auch gesprochen wird, der Schmiede,

der weisen Frauen u. a. Es ist auffällig, dafs von der

ärztlichen Tätigkeit der Juden nicht die Rede ist. Zum
Teil gibt uns die Abhandlung auch einen Einblick in die

Wirksamkeit des mittelalterlichen Aberglaubens.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In Kastelruth in der Nähe von Bozen ist ein

etliche 1000 handkolorierte Abbildungen enthaltendes

Kräuterbuch gefunden worden. Es hat den Titel:

iKreutterbuch des Hochgelehrten und weitberühmten
Herrn Dr. Petri Andreae Matthioli, jetzt wiederumb mit

viel schönen neyen Figuren (auch nützlichen Artzeneien)

vnd andern guten stüken zum andern mal aufs sonderm ,i

Fleifs gemachet und verfertigt. Durch Joachimum Game- 1
rarium der löblichen Reichsstatt Nürnberg Medicum Doct.

Gedruckt zu Frankfort am Mayn 1590.«

llnirersitätsschriften.

Dissertationen.

G. M. Dietze, Über Inhalationsanalgesie (Stadium

analgeticum der Narkose). Leipzig. 39 S.

G. Dreyfus, Die Therapie des Morbus Basedowii in

den letzten Jahren. Heidelberg. 33 S.

L. Grosch, Multiple Myelome des Schädeldachs.

München. 22 S. mit 1 Taf.

Nea erschienene Werke.

A. A. Michaelis, Der Schmerz, ein wichtiges

diagnostisches Hilfsmittel. Leipzig, W. Malende. M. 3.

Zeitschriften.

Virchoivs Archiv für pathologische Anatomie und
Physiologie und für klinische Medizin. 182, 2. K.

Hart, Über das Aneurysma des rechten Sinus Valsalvae

der Aorta und seine Beziehungen zum oberen Ventri-

kelseptum. — G. Schwarz, Phlebitis migrans (non

syphilitica). ~ S. Fufs, Der Lidspaltenfleck und sein

Hyalin. — C. Hu et er, Hypophysistuberkulose bei einer

Zwergin. — R. Oppenheimer, Riesenleberzellen bei

angeborener Syphilis. — W. Risel, Über die erste

Entstehung von Leberabszessen durch retrograde Em-
bolie. — B. de Vecchi, Doppelseitiges Nierensarkom

mit chromaffinen Zellnestern. — H, Raubitschek, Über

Nierenamyloidose. — 0. Napp, Über den Fettgehalt

der Nebenniere. — M. Katzenstein, Experimenteller

Beitrag zur Erkenntnis der bei Nephritis auftretenden

Hypertrophie des linken Herzens.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Hanns Floerke, Der Dichter Arnold Böcklin.

München, Georg Müller, 1905. 52 S. 8" mit einem

Porträt Böcklins nach einer Lithographie von S.

Landsinger.

Bereits der Titel der aus einem Vortrage

erwachsenen Broschüre sagt, wie ihr Verf. einen

wesentlichen Teil von Böcklins Schaffen verstanden

wissen möchte. Es ist selbstverständlich, dafs

wir von einem so genauen Kenner des Malers

und seiner Intentionen auch hier wichtige Auf-

klärungen über das Wesen seiner Kunst erwarten

dürfen, wenn auch nur durch die Auswahl, die

er jetzt aus der bunten Fülle früher veröffent-

lichter hingeworfener Äufserungen des Meisters

trifft. Es leuchtet ein, dafs der Begriff des Na-

turalismus für das Verständnis dieser Kunst bei-
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Seite geschoben werden mufs: Böcklin malte

nie nach der Natur, sondern gab Bilder, die auf

Grund eindringender, aber weit zurückliegender

N'aturstudien in ihm erwachsen sind; die Malerei

ist ihm immer nur das Ausdrucksmittel solcher

innerlich Bild gewordener Stimmungen, niemals

Selbstzweck gewesen. Darauf führt Floerke die

bezaubernde Stimmungseinheit, der sich alles

einzelne vollkommen unterordnet, zurück. Nur

der sei Künstler zu nennen, der die geschauten

Weltteile zu einer neuen lückenlosen Welt von
innerer Notwendigkeit zu gestalten vermöge, als

Ausgangspunkt für eine Beurteilung werde daher

mit Recht die dichterische Phantasie genommen.
In geschickter Gruppierung werden nun in kurzen

Analysen die wichtigsten Bildertypen vorgeführt,

und an ihnen die Entwicklung seiner Lösungen
selbstgestellter Probleme verfolgt, weniger im

Sinne des malerischen, als des gedanklichen oder

doch empfindungsgemäfsen Inhalts. Zum Schlufs

formuliert der Verf. den Begriff der Kunst, wie

er sich angesichts von Böcklins Lebenswerk

ergäbe: »Alle Kunst ist ein Ausdruck der Sehn-

sucht des Menschengeschlechts aus den ver-

streuten Elementen des sinnlichen Erlebens eine

neuartige Welt zu schaffen, in der diese Ele-

mente, von allen Schlacken des Zufalls gereinigt,

einen organischen Zusammenhang, eine Vor-

stellungsharmonie von zeugender Kraft geben«

(S. 49).

Dieser Versuch, die Tendenzen von Böcklins

Schaffen klarzulegen, kann im gegenwärtigen

Streit um den grofsen Schweizer wesentlich zur

Klarlegung beitragen, zumal der Verf. sich be-

müht zeigt, dem Laienstandpunkt, dafs es aufs

Malen also wohl nicht so sehr ankomme, vor-

zubauen. Aber vom handwerksmäfsigen, absolut-

malerischen Gesichtspunkt ist der Frage eben

nicht beizukommen, da auf ihm der Malerpoet

nie gestanden hat, und es wird ja auch nie ge-

lingen, eine Kunst verächtlich zu machen, in der

so viele der Besten unserer Zeit das Beste ihres

Denkens und Fühlens wiedergefunden haben.

Man versteht sich eben nicht, weil man von

völlig verschiedenen Dingen spricht. Meyer-

Gräfe hat sich durch das Studium einer be-

stimmten künstlerischen Richtung einen Stand-

punkt zurecht gemacht, auf dem ihm der Inhalt

der Bilder sich in Nichts auflöst; er spricht von

einer richtigen Betrachtungsweise der Bilder, »die

diese in die Sphäre der Musik treibt«, »der

einzigen Schwester der Malerei, die nicht des

Gegenstandes bedarf« (Der Fall Böcklin S. 34).

Und Böcklin (und mit ihm wohl alle, die ihn

bewundem) sagt: »Ein Bildwerk soll etwas er-

zählen und dem Beschauer etwas zu denken

geben, so gut wie eine Dichtung, und ihm einen

Eindruck machen, wie ein Tonstück«, wobei

man die W^orte denken und erzählen natürlich

weitherzig auffassen mufs, etwa als innerlich be-

schäftigen: Novellen hat Böcklin natOrlicb so

wenig erzählt, wie er Philosophie gemalt hat.

Man hätte viele Worte sparen können, wenn
man diesen Unterschied von vornherein ins Auge
gefafst hätte; es wäre dann nur übrig geblieben,

dafs beide Parteien, ihre Standpunkte für falsch

erklärt hätten, aber man hätte nicht Ober Bilder

gestritten, sondern über Prinzipien, und damit

allen denen, die solche Streitigkeiten in der Kunst

für müfsig erachten, von vornherein gezeigt,

worum es sich im Grunde handelt.

Berlin. Kurt Jahn.

Notizen und Mittellungen.

Personalcbroalk.

Der Privatdoz. f. Kunstgesch. an der Univ. Strafs-

burg Prof. Dr. Ernst Polaczek ist als aord. Prof. an
die Univ. Leipzig berufen worden.

An der Univ. Würzburg hat sich Dr. Wilhelm Pinder
als Privatdoz. f. Kunstgesch. habilitiert.

Der Direktor des Provinzialmuseums in Trier, Dr.

Hans Graeven ist kürzlich, 39 J. alt, gestorben. Auch
die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer .Mitarbeiter.

Xen ersehieneBe Werk«.

R. Ballheim er. Griechische V^asen aus dem Ham-
burger Museum für Kunst und Gewerbe. [Festgabe

des Orts - Komitees der 48. V^ersammlung deutscher

Philologen und Schulmänner] Hamburg, Druck von
Lütcke & Wulff.

G. Dehio, Handbuch der deutschen Kanstdenkmäler.

Bd. I: Mitteldeutschland. Berlin, Ernst Wasmuth. Geb.

M. 4.

Inserate.

ÜberSetzungen
wissenschaftliche, auch literarische. Gratisproben. Ein

Italien. Fräulein mit engl., französ. und deutschem Uni-

versitätsdiplom wünscht allerart Übersetzungen zu über-

nehmen. Referenzen: Ein Universitätsprofessor (Philo-

loge). Der Direktor d deutschen Gemeindeschule in Neapel.

Adresse: Henriette Kemot, Neapel, 36 Arco Mirelli.

Georg Reimer Berlin W. 35.

In meinem Kommissionsverlage erschienen als Separat-

."^usgaben aus den

Abhandlungen der Kgl. Preuß. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1905:

Branco, W. n. E. Fraas, Das kryptovullianische

Becken von Steinhelm. Mit 2 Taieln. .M. 3 50

Kalischer 0., Das Großhirn der Papageien ! aaa-

tomischer und physiologischer Beziehung. .Mit

6 Tafeln. -M- "•—

Samter M., Die geographische Verbreitung von mysla

reiicta, pallasielia quadrispinosa, pontoporela

affinis in Deutschland als Erklärungsversuch ihrer

Herkunft. .Ma o Tafeln. M. 3 —

Sitzungsberichte 9er Königlich preussischen

yikademie der Wissenschaften zu gerlin.

Jahrgang 1905. Preis 12.— Mark.

Sonder-Abdriicke der Mitteilungen daraus sind zum Preise

von 0.50 Mark bis 2.— Mark einzeln käuflich.
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Zur Geschichte
erschien im
Verlage von B. G. Teubner in Leipzig".

Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog
Georgs von Sachsen von Prof. Dr. Felician

Geß. Erster Band. 1517— 1524. (Schriften der Königl.

Sächsischen Kommission für Geschichte.) [LXXXVIII,

848 S.] gr. 8. 1905. Geh. M 29.—, geb. Jl 33.—.

Die vorliegende Sammlung bringt ein zum weit überwiegenden
Teile bisher ungedrucktes und unbekanntes Material, das als ein

wertvolles Fundament für die Geschichte der Reformation in einem
bedeutenden Stücke Mitteldeutschlands bezeichnet werden darf.

Die kirchlichen und sittlichen Zustände, sowie die Anfänge der

religiösen Bewegung in den genannten Gebieten treten in hellere

Beleuchtung.
Eine mit Belegen versehene Einleitung versucht das Wesent-

liche der sächsischen Kirchenpolitik in der zweiten Hälfte des

15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts hervorzuheben und damit

einen Beitrag zu der trotz mancher Anläufe noch ungeschriebenen

Geschichte des landeskirchlichen Regimentes in Deutschland vor

der Reformation zu liefern.

Geschichtliche Wertmafsstäbe in der Ge-

schichtsphilosophie, bei Historikern und
im Volksbewufstsein. Von Dr. Arvid

Grotenfelt. [VI u. 211 S.] gr. 8. 1905. Geh. Ji 5.—.

Die vorliegende Schrift unterzieht die wichtigsten geschicht-

lichen Wertungsprinzipien einer Analyse, wie sie zum Teil mit Be-

wußtsein in der Geschichtsphilosophie aufgestellt worden sind, zum
Teil unbewußt oder halbbewußt von den Geschichtsschreibern, an-

gewandt werden oder in dem Volksbewußtsein leben. Nath einer Über-

sicht über die Geschichtsauffassung älterer Zeiten und über die

allmähliche Erstarkung der Idee des Fortschritts werden die ge-

schichtsphilosophischen Ideen Herders und Kants eingehend er-

örtert, die Hauptgedanken der nachkantischen spekulativen Philo-

sophie und der gleichzeitigen klassischen deutschen Literatur über

diese Fragen in kurzer Zusammenfassung vorgeführt. Darauf folgt

eine Darstellung der im 19. Jahrhundert entwickelten Prinzipien

geschichtlicher Würdigung. Ein weiteres Kapitel analysiert die

leitenden Gesichtspunkte, die einige hervorragende Geschichts-

schreiber bei ihrer Auswahl des historisch Bemerkenswerten tatsäch-

lich befolgt haben; dabei werden Mommsen, Ranke, Buckle und

Carlyle ausführiicher behandelt. — Der schroffe Gegensatz zwischen

den verschiedenen narionalen Geschichtsauffassungen gibt Anlaß,

die Frage aufzuwerfen, ob überhaupt eine universale Würdignng
geschichtlicher Vorgänge möglich sei; im Zusammenhange damit

tvird das Verhältnis zwischen Politik und Moral erörtert. Der Ver-

fasser kommt zu dem Endergebnis, daß der Kern oder das eigent-

lich Wertvolle in aller geschichtlichen Kultur die Entwicklung eines

edlen, gesteigerten, verfeinerten Geistesleben in den menschlichen

Einzelseelen sei, d.h. die Ausbildung gewisser Eigenschaften und

Fähigkeiten des Geistes, die wir durch eine Art Intuition als die für

den Geist wesentlichsten erkennen oder als diejenigen, in denen der

Kern des Personenwertes liegt. Das Schlußkapitel, „Die letzten

Gründe dttr Wertung", sucht die Zusammenhänge der dargelegten

geschichtsphiloBophischen Anschauungen mit der allgemeinen philo-

sophischen Weltanschauung aufzuzeigen. Ein „Anhang" stellt

schließlich Folgerungen lür das praktisch - politische Leben auf; in

erster Reihe wird hier narionale Toleranz in den Beziehungen ver-

schiedener Völker zueinander befürwortet.

Die Angriffe der drei Barkiden auf Italien.

Drei quellenkritisch-kriegsgeschichtliche Untersuchun-

gen von Konr. Lehmann. Mit 4 Übersichts-

karten, 5 Plänen u. 6 Abbildungen. [X u. 310 S.]

gr. 8. 1905. Geh. JC 10.—, geb. Jl 13.—.

Die vorliegenden drei Untersuchungen behandeln die von den

drei Söhnen des Hamilkar Barkas unternommenen Versuche, durch

Angriffe vom Kelten -Land am Po aus die römische Republik zu

zertrümmern. Während jedoch der denkwürdige Zug Hanibals

bereits von zahllosen Forschern behandelt worden ist, haben die

Unternehmungen Hasdrubals und besonders Magos nur verhältnis-

mäßig wenige Bearbeiter gefunden. Der neue Beitrag andrerseits

zu der Riesenliteratur über Hanibals Alpenübergang sucht seine

Berechtigung in der von den früheren Versuchen abweichenden

Methode. Er geht nicht von der topographischen Prüfung der

Quellendarstellungen aus, sondern bemüht sich, zuerst Klarheit m
das Verhältnis der Quellen zueinander zu bringen und die Wider-

sprüche zwischen ihnen, besonders zwischen Livius und Polybms,

zu klären. Erst nachdem ihm dies gelungen ist, auf quellenkritischem

Wege Hanibals Alpenstraße festzulegen, macht er die topographische

Probe auf dieses Ergebnis. Die vollkommene Harmonie beider Er-

gebnisse läßt den Verfasser hoffen, auf diesem Wege die viel-

umstnttene Frage, zum mindesten in allem wesenthchen, gelost

zu haben.

Moritz von Sachsen. Von Prof. Dr. Erich
Brandenburg. Erster Band: Bis zur Witten-

berger Kapitulation (1547). Mit Titelbild. [VIII

u. 558 S.] gr. 8. 1898. Geh. n. Jt 12.—, geb. n.

JC 14.—.

Politische Korrespondenz des Herzogs und
Kurfürsten Moritz von Sachsen. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. Erich Brandenburg.
Veröffentlichung der Königl. Sachs. Komm, für Ge-

schichte.) Erster Band : Bis zum Ende des Jalires

1543. [XXIV u. 761 S.] gr. 8. 1900. Geh. n. Ji 24.—,

geb. n. Ji 26. — . Zweiter Band: 1544 bis zum
Ende des Jalires 1546. [XVIH u. 1063 S.] gr. 8.

1904. Geh. Ji 34.—, geb. n. Ji 38.—.

Der Herzog und spätere Kurfürst Moritz von Sachsen (geb. 1521,

gest. 1553) ist ebenso oft in historischen Arbeiten behandelt, wie
verschieden beurteilt worden. Die einen sehen in ihm einen kalt,

schlau und skrupellos rechnenden Politiker, die anderen einen bis

zur Vemiessenheit waghalsigen Spieler; die einen verabscheuen ihn

als Verräter, die anderen feiern ihn als Retter des deutschen Prote-

stantismus, von noch einseitigeren Gesichtspunkten ganz zu schweigen.

Für die Bearbeitung dieser Biographie hat der Verfasser sich zwei

Ziele gesteckt: den Charakter und die einzelnen Handlungen des

Herzogs zu verstehen, und die Bedeutung seines Wirkens für Deutsch-

land und für Sachsen zu bestimmen. Daraus ergaben sich im ..ein-

zelnen die leitenden Gesichtspunkte.

Für die Klarlegung der einzelnen Handlungen des Herzogs war
unerläßlich eine systematische Durcharbeitung des ganzen seiner

Kanzlei entstammenden Aktenmateriales, wie es in ziemlicher Voll-

ständigkeit das Hauptstaatsarchiv zu Dresden bewahrt; auch die

Archive von Weimar und Marburg boten reiche Ausbeute. Ein

großer Teil dieser Akten ist noch ganz unbenutzt.

Zunächst galt es, an den einzelnen Handlungen des Herzor=

das Werden seines Charakters zu entwickeln. Um die Bedeutu);

seines Wirkens zu verstehen, mußten ferner die Zustände im Reit 1

und in Sachsen zur Zeit seines Regierungsantrittes geschildert ui;

die Entwicklung der inneren Angelegenheiten im Albertinisclh

Sachsen bis zum Sehmalkaldischen Kriege verfolgt werden, denn >

zeigte sich bald, daß sie auf die gesamte Politik des jungen Kürst,

einen großen Einfluß geübt haben.

Die Aktenpublikation bietet das Material, auf dem d.

Kenntnis seines Wirkens fußt. Freilich war bei der Veröffent-

lichung, da die Masse sehr groß ist, Beschränkung geboten. Die

vorliegende Publikation, die im ganzen vier Bände umfassen soll,

beschäftigt sich ausschließlich mit der auswärtigen Politik des

Kurfürsten Moritz und nimmt auf die inneren Verhältnisse nur so

weit Rücksicht, als dies zum Verständnis der äußeren erforder-

lich schien.

Quellen zur Geschichte der Revolutions-

zeit von Prof. Dr. Hermann Hüffer.

I: Quellen zur Geschiclite des Krieges von

1799. IXVII u. 556 S.] gr. 8. 1900. Geh. n.

Ji 20.—. II, i: Die Schlaclit vou Marengo und

der italienische Feldzug des Jalires 1800. -Mit

1 Karte u. l Plan, [IV u. 190 S.] gr. 8. 1900. Geh.

n. Ji 6—. II, II : Quellen zur Geschichte des

Krieges von 1800. Mit 1 Plan. [XVII u. 399 S.]

gr. 8. 1901. Geh. n. Ji 18.—.

Das Buch bildet den Anfang einer auf vieljährigen Arbeiten

beruhenden Quellensammlung, die in einer Reihe von Bänden

besonders die diplomatischen Beziehungen der europäischen Mächte

in den Jahren 1792—1801 zur Kenntnis bringen soll. Die Kriege

von 1799 und IsOO werden zuerst in Betracht gezogen, weil sie in

ihrem Verlaufe so vielfach mit politischen Verwicklungen zusammen-

hängen und so manche wichtige noch unerledigte Fragen dabei

heivortreten. Die Aktenstücke sind mit geringen Ausnahmen un-

gedruckt, großenteils noch ganz unbekannt. Der Verfasser hat

aus vielen tausend Schriftstücken das Bedeutende und Zusammen-

gehörige ausgewählt und, von rein militärischen Einzelheiten ab-

sehend, die entscheidenden Wendepunkte des Krieges, insbesondere

die Wechselwirkung der diplomatischen und kriegerischen Vorgänge

ins Licht gestellt. Vorzüglich wichtige Dokumente werden in ihrer

Bedeutung durch eingehende Bemerkungen gewürdigt.

Die Aktenstücke zur Schlacht von Marengo zeichnen sich

durch ihre große Bedeutung für die aUgemeine Geschichte, sowie

durch ihre Anschaulichkeit und Frische der Darstellung aus und

sind auch daher für einen größeren Leserkreis interessant und

wertvolL
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DIE KULTUR DER GEGENWART
HRE ENTWICKELUNG UND IHRE ZIELE. TEILI Abt. VIII.

DIE GRIECHISCHE UND
LATEINISCHE LITERATUR

UND SPRACHE
VON

U. V. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF • K. KRUMBACHER
J. WACKERNAGEL • FR. LEO • E. NORDEN • F. SKUTSCH.

[VII u. 464 S.] gr. 8". 1905 geh. oH. 10.—, geb. n. M 12.—.

In grofsen Zügen wird uns die griechisch-römische Kultur als eine kontinuierliche Entwicklung vor-

geführt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur führt. Hellenistische und christliche, mittel-

griechische und mittellateinische Literatur erscheinen als Glieder dieser grofsen Entwicklung, und die Sprach-

geschichte eröffnet uns einen Blick in die ungeheuren Weiten, die rückwärts durch die vergleichende Sprach-

wissenschaft, vorwärts durch die Betrachtung des Fortlebens der antiken Sprachen im Mittel- und Neu-

griechischen und in den romanischen Sprachen erschlossen sind.

Die Darstellung der antiken Literaturen hat vor den verbreiteten Handbüchern, deren .Nutzen nicht

herabgesetzt werden soll, den V'orzug, dafs die treibenden Kräfte, die herrschenden Strömungen, die

Charakterbilder der bedeutenden Persönlichkeiten schärfer herausgearbeitet sind, dafs das Nachsprechen

antiker Werturteile, die doch nur den Geschmack einer Zeit widerspiegeln, aufgehört hat.

Wenn sich die anderen Teile dieses Gesamtwerkes einigermafsen der Höhe dieses Bandes annähern,

so wird das Ganze die Aufgabe erfüllen, zu der es berufen erscheint, den zentripetalen und universalen

Tendenzen der Wissenschaft, die sich wieder erfreulich zi regen beginnen, den kraftigsten .Ausdruck zu

leihen und damit auch der Einzelforschung neue .antriebe zu geben und hohe Ziele zu setzen.

P. Wen dland- Kiel in der Deutschen Literaturzeitung 19<35. Nr. 45.
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BOYVEAU & CHEVILLET
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Yerlag ton B. G. Teubner in Leipzig.

Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion von
Albrecht Dieterich. [VI u. 123 S.] Gr. 8. 1905.

Geh. Mk. 3.20.

Aus dem Vorwort: Mit dieser Abhandlung möchte ich mir
den Grund legen für das, was ich später über „Die Formen des
Zauberritus", „Die Formen göttlicher Offenbarung" und „Die For-
men der Vereinigung des Menschen mit Gott« (dies letzte als

Neubearbeitung des zweiten Teiles meiner Mithrasliturgie) auf
einmal vorlegen will. Ich würde gern vorher zu meiner Beleh-

rung wissen, wieweit die Art der Untersuchung, die ich hier auf
eines der tiefgreifendsten Probleme aller Religionsgeschichte an-
wende, Zustimmung und Widerspruch findet. Statt unnütz zu
reden über „die religionsgeschichtliche Methode", will ich zeigen,

wie man es m einem bestimmten Falle nach meiner Meinung
machen kann. Es gilt zunächst eine Reihe solcher paradigmati-
scher Fälle zu untersuchen, um zur Erforschung der Volksreli-

gion im tiefern Sinne vorzudringen, ohne die alle höhern und
höchsten geschichtlichen Religionen gar nicht oder falsch ver-

standen werden.

Eine Mithrasliturg-ie, erläutert von Albrecht Diete-

rich. [Xu. 230 S.] Gr. 8. 1903. Geh. Mk. 6.—

,

geb. Mk. 7.—

Ein Text aus dem großen Pariser Zauberpapyrus, den einst

Wessely in den Denkschriften der Wiener Akademie XXXVI
(1888) S. 56 ff. gedruckt hat, wird mit kritischem Apparat und
Uebersetzung vorgelegt. Der erste Teil der Erläuterungen tritt

den Beweis an, daß wir in diesem Text die Liturgie eines Mithras-

dienstes besitzen, und liefert eine Reihe von Untersuchungen über
Herkunft und Quellen des merkwürdigen Unsterblichkeitssakra-

mentes (otTcai^avzTiafJLoc heißt das Stück im Papyrus selbst). Der

zweite Teil gibt einen ersten Versuch, die immer wiederkehrenden
Formen und Bilder mystischer Liturgie auszulösen, und verfolgt

im einzelnen die Vereinigung des Gottes und des Menschen als

ein Essen des Gottes, als die Liebesvereinigung des Menschen
mit dem Gotte, die Gotteskindschaft, die Wiedergeburt, die

Himmelfahrt der Seele zu Gott, eine feste Bilderreihe, die einem
bestimmten Kreise spätantiker Kulte und dem Christentum gemein-
sam, dem jüdischen Kult aber fremd ist. Ein Wortregister zum
Text der Liturgie, ein Register des Orthographischen und Gram-
matischen und ein Sachregister zu den Erläuterungen sollen die

Ausnutzung des Buches für verschiedenartige wissenschaftliche

Zwecke erleichtern.

Sommertag. Von Albrecht Dieterich. Mit 3 Ab-

bildungen im Text und auf einer Tafel. [38 S.]

Gr. 8. 1905. Geh. Mk. l.—

Von dem Kinderfest des Sommertages ausgehend , zeigt der
Verfasser, wie das, „was einst in deutlichen, wenn man will, rohen
Formen als heilige Handlung der Religion des ganzen Volkes be-

gangen ward, nun zu den Kindern, wenn man einmal so sagen darf,

herabgekommen, ein liebliches Kinderfest geworden ist, das die

mächtigen geheimnisvollen Zauberriten der Zeugung und Frucht-
barkeit im fröhlichen Spiel der Kleinen lieblich verschleiernd
bewahrt hat". Er zeigt, daß nicht nur bei unseren germanischen
Vorfahren, sondern auch im klassischen Altertum gleiche Ge-
bräuche bestanden haben und zwar besonders an zwei nach
sachkundigem Urteil „hinreißenden Zauber" auf den Betrachter
ausübenden Bildern aus Ostia, die einen ganz ähnlichen Aufzug
von Kindern darstellen, wie ihn unser „Sommertag" heute bietet.—

Die Sieben- und Neunzahl im Kultus und Mythus
der Griechen nebst einem Anhang, Nachträge zu

den »Enneadischen und hebdomatischen Fristen und
Wochen« enthaltend, von W. H. Röscher. (Abhand-

lung der phil.-hist. Klasse d. Kgl. Sachs. Ges. d.

Wiss.) [II u. 126 S.] Lex.-8. 1904. Geh. Mk. 4.—

Die Aufgabe dieser Abhandlung ist es vor allem, die weithin
verstreuten zahlreichen Zeugnisse für die einstige hervorragende
Bedeutung der beiden heiligen und typischen Zahlen auf dem
Gebiet der altgriechischen Religion zu sammeln und kritisch zu
sichten, um das so gewonnene Material für die älteste Geschichte

der Sieben und der Neun, sowie für das Verständnis von deren
religiöser Bedeutung zu verwerten. Die Ausgangspunkte für die

Entwicklung der 7 und 9 zu heiligen und typischen Zahlen sind

bei den Griechen ebenso wie bei den meisten anderen Völkern die

enneadischen und hebdomatischen Wochen der Urzeit gewesen,

eine Tatsache, die abermals auf den gewaltigen Einfluß, der dem
Monde und seinen 7- oder 9-tägigen Phasen zugeschrieben wurde,
deutlich hinweist. Von einer Beeinflussung der hl. 7 der Griechen
durch den babylonischen Kult der 7 Planeten ist in der älteren

Zeit nichts zu 'bemerken. Die Zahlenspekulation der Pythagoreer

bildet nicht eins der ersten, sondern eins der letzten Glieder einer

langen Entwicklung und beruht größtenteils auf uraltei (religiösen)

Anschauungen. Ähnliches gilt von der antiken Medizin hinsicht-

lich ihrer Lehre von den kritischen Tagen usw.

Die Mysterien des Mithra. Ein Beitrag zur Reli-

gionsgeschichte der römischen Kaiserzeit. Von Franz
Gumont, Professor der alten Geschichte an der Uni-

versität Gent. Autorisierte deutsche Übersetzung von
Georg Gehrich. Mit 9 Abbildungen im Text und
auf 2 Tafeln, sowie 1 Karte. [XVI u. 176 S.] Gr. 8.

1903. Geh. Mk. 5.—, geb. Mk. 5.60.

Cumonts umfassende Forschungen über den Kultus des
iranischen Lichtgottes Mithra , der im Gewände der antiken
Mysterien seit dem Anfange unserer Zeitrechnung auch im Abend-
lande zahlreiche Anhänger gewann und als mächtiger Nebenbuhler
des Christentums mit diesem um die Weltherrschaft rang, gehören
nach dem Urteil maßgebender Fachgenossen zu dem Bedeutendsten,
was in jüngster Zeit auf dem Gebiete der Religionsgeschichte des
Altertums geleistet worden ist. Das vorliegende Buch faßt die

wesentlichen Ergebnisse dieser Forschungen in knapper, aber
fließender Darstellung zusammen, ohne den Leser durch viel ge-
lehrtes Beiwerk zu ermüden. Es bespricht zunächst die Vor-
geschichte des Mithrasdienstes im Orient, schildert seine Ver-
breitung im römischen Reiche und erörtert sein Verhältnis zu
den politischen Tendenzen des römischen Kaisertums. Hierauf
wird die Lehre der Mithrasmysterien dargestellt, und im Anschluß
daran der Kultus und die Organisation der mithrischen Gemeinden
beschrieben. Eine Skizze der geschichtlichen Beziehungen des
Mithracismus zu den übrigen Religionen im römischen Reiche,
besonders zum Christentum, und seines endlichen Unterganges
bildet nebst einem Anhange über Wesen und Bedeutung der
mithrischen Kunst den Schluß des Buches. Mehrere Abbildungen
und eine Karte der Verbreitung der Mithrasmysterien sind bei-

gegeben.

Poimandres, Studien zur griechisch-ägypti-
schen und frühchristlichen Literatur von
R. Reitzenstein. [VIII u. 382 S.] Gr. 8. 1904. Geh.

Mk. 12.—, geb. Mk. 15.—
Das Buch ist bestimmt, die religiösen Neubildungen, die das

Eindringen des Griechentums im Orient hervorrief, auf einem
engen Gebiet zu verfolgen. Es nimmt zur Grundlage die von
der Theologie wie Philologie gleichmäßig vernachlässigten Her-
metischen Schriften und sucht zunächst deren Grundcharakter,
Zusammenhänge mit den Zauberpapyri und Verhältnis zur all-

ägyptischen Religion zu bestimmen. Es ergibt sich, daß mindestens
seit Beginn unserer Zeitrechnung in Ägypten eine Fülle kleinerer
Gemeinden bestehen, deren Gründer nationale Traditionen, uralte

Anschauungen, die zum Teil nur noch im Zauber und Volks-
glauben fortleben, mit neuen Gedanken, wie den Grundlehren
der astrologischen Religion oder babylonischen, bezw. persischen
Mythen verbinden und ihr System in die Formeln und Begriffe

der griechischen Philosophie kleiden. Charakteristisch für alle

ist dabei der Glaube an eine fortwirkende unmittelbare Offen-
barung Gottes, welche ihren Träger, den Propheten, weit über
die gläubige Gemeinde heraushebt, ja ihn — wenigstens zu der
Zeit, als dieser hellenistische Mystizismus seinen Höhepunkt er-

reicht — als Heiland der Welt oder als Gottessohn erscheinen läßt.

Die Wirkung dieser weit über Ägypten hinaus verbreiteten

hellenistischen Literatur von Visionserzählungen, Predigten und
Lehrschriften, zeigt sich einerseits in dem Judentum, und zwar
hier etwa von neutestamentlicher Zeit bis ins Mittelalter hinein,

anderseits in der frühchristlichen Literatur. Aber zahlreich
scheinen die Entlehnungen einzelner literarischer Typen, Bilder,

Begriffe und Formeln, z. B. in dem Hirten des Hermas, dem
Martyrium Petri, den Logia Jesu, aber schwächer auch schon in

einzelnen Teilen der Apokalypse, des vierten Evangeliums und
der paulinischen Briefe.

Nekyia. Beiträge zur Erklärung der neuentdeckten

Petrusapokalypse. Von Albrecht Dieterich.

[238 S.] Gr. 8. 1893. Geh. Mk. 6.—
Aus dem Schlußwort: Und wenn ich am Schlüsse zu-

rückgreifen darf auf den Beweis, den ich am Anfang geführt zu
haben glaube, daß der Text von Akhmim ein Stück ist des Petrus-
evangeliums, so sehen wir den für die Religionsgeschichte, für

die Genesis christlichen Schrifttums unendlich wichtigen Übergang
sozusagen vor unseren Augen sich vollziehen, daß aus der an-
tiken Literatur der orphischen Gemeinde im Anfang des zweiten
nachchristlichen Jahrhunderts die Schilderung von Himmel und
Hölle übernommen wird in ein Evangelium der Christengemeinde.
Es mag das nur in einer lokalen Überlieferung der heiligen Ge-
schichte stattgefunden haben, und die spätere Sichtung der heiligen

Überlieferungen hat solche merkwürdige Stücke aus dem Evan-
gelienkanon wieder beseitigt. Aber gerade an das eschatologische

Stück des Petrusevangeliums hat zunächst die selbständige Petrus-

apokalypse und dann die ganze reiche Apokalyptik der späteren

Zeit angesetzt. Die apokalyptische Literatur der griechischen

Kulte, die uns nur in so wenigen versprengten Trümmern er-

halten ist, bildet eine geschichtliche Linie mit den ersten christ-

lichen Offenbarungen vom Jenseits und mit dem Glauben vom
Himmel und Höjle in der christlichen mittelalterlichen Welt. Das
Dokument der Übernahme aus den antiken heihgen Büchern des

Orpheus in das christliche Evangelium sind die Pergamentblätter
aus dem Grabe von Akhmim.

Dieser Nummer der „Deutschen Literaturzeitnng" liegt eine Beilage der Dieterichschen Verlags-

bnchhandlnng, Theodor Weicher in Leipzig bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.
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Ad. VVilbran dt. Erinnerungen. {Jacob

Minor, ord. Univ.-Prof., Hofrat Dr.,

Wien.)

^iUungsberiehte der Kgl. Preuß. Akademie
der JVissenschaften.

Theologie und KIrohenwesen.

Ad. Harnack, Militia Christi. (Paul
j

Koeischatt, Gymnasialdircktor Prof.
j

Dr., Eisenach.)
|

E. Troeltsch, Politische Ethik und I

Christentum. {Heinrich Julius

Holtzmann, ord. Univ.-Prof. emer.,

Dr. theol., Strafsburg.)

C. Bonhoff, Jesus und seine Zeitgenossen.

Philosophie und Unterriohtswesen.

E. Adickes, Charakter und Welt-

anschauung. {Rudolf Eucken, ord.

Univ.-Prof., Geh. Hofrat Dr., Jena.)

R: Baerwald, Psychologische Faktoren
des modernen Zeitgeistes.

Pädagogisches Luther- Brevier ge-
sammelt u. hgb. von R. Eckart.

Entgegnung (Arnold Buge, Dr. phil., Heidel-

berg).

Allgemeine und orientailsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

A. Thumb, Handbuch des Sanskrit

mit Texten und Glossar. II. T.

{Richard Pischel, ord. Univ.-Prof.,

Geh. Reg.- Rat Dr., Berlin.)

J. Hehn, Hymnen und Gebete an Marduk.

Grieohlsohe und latelnlsohe Philologie

und Literaturgesohiohte.

A. C. Clark, The Vetus Cluniacensis

of Poggio. {Friedrich Leo, ord.

Univ.-Prof., Geh. Reg. -Rat Dr.,

Göttingen.)

C. Pascal, Graecia capU. Sajggi sopra
alcune fonti greche di scrittori latini.

Deutsohe Philologie und Literaturgesohiohte.

E. Geiger, Beiträge zu einer Ästhe-

tik der Lyrik, {Richard Maria

Werner, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Lemberg.)

H. Jantzen, Gotische Sprachdenkmäler.
3. Auü.

Englisohe Philologie und Literaturgesohiohte.

H. Holz er, Bacon- Shakespeare, der

Verfasser des » Sturms <. {Albert

Eichler, Realschullehrer Dr., Te-

schen.)

Lord Jenny son, The Princess. With an
introduction by A. Waugh.

Romanische Philologie u. Literaturgesohiohte.

Th. Roth, Der Einflufs von Ariosts

Or'ando furioso auf das franzö-

sische Theater. {Arthur Ludwig
Stiefel, Professor an der Industrie

schule, München.)

E. Jade, Henry ßecque.

Allgemeine und alte Geschichte.

Fr. Matthias, Über die Wohnsitze

und den Namen der Kimbern.

{Rudolf Much, aord. Univ.-Prof.

Dr., Wien )

V. Ermoni, La priroaute de l'eveque de

Rome d£ins les trois premiers siecles.

2« edition.

Ittelalterliohe Geschichte.

E. Caspar. Roger II. (1101— 1154)

und die Gründung der normannisch-

sicilischen Monarchie. {Otto Car-

tellieri, Privatdoz. Dr., Heidelberg.)

H. V. Wedel, Deutschlands Ritterschaft,

ihre Entwicklung und ihre Blüte.

Neuere Geschichte.

W'. Friedensburg, Die ersten Jesu-

iten in Deutschland. {Karl Holt,

aord. Univ.-Prof. Dr., Tübingen.)

Briefe der Königin Sophie Charlotte

von Preufsen und der Kurfürstin

von Hannover an hannoversche

Diplomaten. Hgb. von R. Döbner.

{Robert Geerds. Dr. phil., Leipzig.)

Geographie, Linder- und VBIkerkuntfe.

Kr. Nyrop, En kuriositet i kunst-

kammeret. {Bernhard Kahle, aord.

Univ.-Prof. Dr., Heidelberg.)

£. Colombo, La Repubblica Argentioa.

DeuUeh-asiatUehe OetelUehaft tu Bmlim.

Staats- und Sezlalwissensohaflen.

A. Schwarz, Streiflichter auf das

amerikanische Wirtschaftsleben.

{Max V. Brandt, Kais. Deutscher

Gesandter a. D., Wirkl. Geh. Rat,

Weimar.)

A. Yermoloff, Die landwirtschaftliche
Volksweisheit in Sprichwörtern. Redens-
arten und Wetterregeln. Bd L

Rechtswissenschaft

Th. Fabian, .\bgrenzung von untaug-

lichem Versuch und Putativdelikt

und Erörterung ihrer Strafbarkeit.

{Hermann Kriegsmann, Dr. jur.,

Wandsbek

)

A.Starke, Die Behandlung der Aussteuer
und des Aussteueranspruchs im bQrger-

licben Gesetzbuch für das deutsche Reich.

athematik und Naturwissensohaflen.

Gregor Mendels Briefe an Carl

NägeH (1866— 1873). Hgb. von

C. Correns. {Karl Goebel . ord.

Univ.-Prof. Dr., München.)

K.Schwering, Sammlung von Aufgaben
aus der Mathematik. 3. Lehrgang. 2. Aufl.

R. Perisse, Le chauffage des habitations

par calonferes.

E. Was mann, Instinkt und Intelligenz im
Tierreich. 3. Auü.

Deutsch» ileUrrvl-yUehe UesrlUehaft --

<

Berlin.

L.Philippson, Vermeintliche Probleme in

der Pathologie.

Kunstwisseasohaftea.

A. Schweitzer, J. S. Bach. Le

musicien-poete. .Avec la collabora-

tion de H. Gillot. {Siegfried Ocks,

Professor. Berlin.)

A. Studnicka, Schattenlehre.
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Yerlag von B. G. Teubuer in Leipzig.

HANDBUCH DER WIRTSCHAFTSKUNDE

DEUTSCHLANDS.
Herausgegeben im Auftrage des

Deutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswesen.

4 Bände Lex.-8^ Jeder Band ist einzeln känflich.

Band I: Die wirtschaftlichen Grundlagen.

Mit 12 Karten. [VIII u. 331 S.] 1901.

geh, n. Mk. 10.—
,

geb. n. Mk. 12.— .

Band III: Die Hauptindustrieen Deutseh-

lands. Mit 22 Karten. [XIV u. 1048 S.]

1904. geh. n. Mk. 30.— ,
geb. n.

Mk. 34.—.

Band II: Die land- und forstwirtschaftlichen

Gewerbe. Mit 5 Karten. [VI u. 253 S.]

1902. geh. n. Mk. 6.—
,
geb. n. Mk. 8.—.

Band IV: Deutschlands Handel und Verkehr

und die diesen dienenden Einrichtungen.

Mit zahlr. Tab. u. 1 Karte. [VIII u.

748 8.] 1904. geh. n. Mk. 18.—, geb.

n. Mk. 21.—.

Der Redaktion darf man die Anerkennung nicht versagen, dafs sie es verstanden hat, durchweg

recht tüchtige Bearbeiter für die bunte Menge von Betrieben deutscher Grofsindustrie zu werben und sie

zu wesentlich gleichartiger Erfüllung des eben skizzierten Grundplans zu vermögen. Sie alle verdienen

das Lob gründlicher Arbeit und klarer Berichterstattung

Deutsche Literaturzeitung Nr. 33. 1904.

Trotz all dieser Ausstellungen ist das »Handbuch der Wirtschaftskunde Deutschlandst ein

Standard work, das mit bisher nicht erreichter Zuverlässigkeit und Vollständigkeit einen Überblick gibt über

die tatsächliche Gestaltung unseres Wirtschaftslebens und seiner einzelnen Zweige, über ihre geschichtliche

rSEntwickelung und relative Bedeutung für die gesamte Volkswirtschaft und für den Aufsenhandel

d so schliefsen wir mit dem Wunsche, es mögen die ungeheuren Mühen und Kosten, vor denen Redaktion

. . yVerleger nicht zurückgeschreckt sind, durch grofse Verbreitung des gediegenen Werkes eine wohlver-

, , Vfielohnung finden. Mögen alle Interessenten dazu beitragen, dafs in einer recht bald notwendig wer-

den k^'Weiten Auflage die unvermeidlichen Mängel des ersten Versuches auf einer terra incognita beseitigt

.Hannen. Weser-Zeitung Nr. 20945. 1905.
Die \ ^

nde Werli''^^^"^'^'^^^'^''^'^^
Erforschung der gewerblichen Wandlungen und Zustände hat durch das vor-

Mitarbeiter
' ^'"^ beträchtliche Förderung erfahren. Es wurden durch die Gründlichkeit und den Eifer

"

ht zugänglich "^"^ Quellen eröffnet, Stadt- und Privatarchive benützt, welche bisher für Aufsenstehende

sse begegnen \\;ren. Wir haben es mit einer grofsen, bedeutsamen Arbeit zu tun, die gewifs allgemeinem

h stehende Gewertrd. Denn nicht die Wissenschaft allein, sondern vornehmlich auch im praktischen

Rede stehenden betreibende, Techniker, Industrielle, Kaufleute, Staatsmänner und Politiker wenden

Forschungen mehr und mehr ihre Aufmerksamkeit zu.

i Volkswirtschaftliche Wochenschrift Nr. 1092. XLII. Band.
Es ist deshalb nie.

7"
1 neestrebt wird und ht genug zu begrüfsen , dafs in dem vorliegenden Werke die Erlangung dieser

H'if r imstande ist, seine dem Kaufmann damit ein Buch in die Hand gegeben werden soll, mit dessen

zu erweitern
Kenntnisse in der Handelsgeographie, den heutigen Verhältnissen entsprechend

Literarische Umschau.

"xport, Organ des Zentralvereins für Handelsgeographie. 8. V. 02. Nr. 19.
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Referate.

Adolf Wilbrandt, Erinnerungen. Stuttgart

und Berlin, J. G. Cotta Nachfolger, 1905. VIII u.

258 S. 8° mit Porträt. M. 3.

»Erinnerungen« von Dichtern sind in der

Regel Selbsterinnerungen, die über das Leben

und die Entwicklung des Schreibenden Aufschlufs

geben. Das ist hier nicht der Fall. Der Dichter

selber steht hier ganz im Hintergrund. Er er-

zählt nur von den Personen, denen er in der

kurzen Zeit seines Weltlebens begegnet ist, und

von theatralischen und gesellschaftlichen Vorfällen,

bei denen er zugegen war (»ich mit dabei« lau-

tet die stehende Formel). Der Dichter kommt

fast nur als Gelegenheitsdichter zum Wort, und

wenn er auch die Stimmung des Augenblicks

nach den mitgeteilten Proben meistens glücklich

getroffen haben mag, so haben diese Verse doch

selten ein Leben darüber hinaus und verfehlen

auf den nicht beteiligten Leser meistens ihre

Wirkung. Eigentlich sollten diese Erinnerungen

»Wiener Erinnerungen« heifsen, denn das Burg-

theater, die Künstler und der hohe Adel von

Wien bilden den eigentlichen Kern; von hier

führen aus dem Salon der Gräfin Dönhoflf die

Fäden zu dem Fürsten Bülow und aus dem Ate-

lier von Lenbach zu Bismarck hinüber.

Die Burgtheatererinnerungen, um derentwillen

das Buch dem »Meister Sonnenthal« gewidmet

ist, gehen von den ersten .Aufführungen der Wil-

brandtschen Dramen am Burgtheater aus und

leben namentlich von den Erfahrungen des Di-

rektors. Als eine Fortsetzung von Laubes

»Burgtheater« können freilich diese aphoristischen

und anekdotischen Plaudereien nicht gelten; man
erfährt nicht viel mehr, als dafs Wilbrandt durch

Vorlesung ihrer Rollen die Wolter, die Hohen-

fels. aber auch Baumeister (Richter von Zalamna)

entscheidend gefördert habe; ausführlicher be-

sprochen wird nur die Inszenierung des Faust,

wobei sich W. aber meistens aus der Einleitung

zu dem gedruckten »Faust« selbst zitiert. Dafs

der Name der Josefine Wessely gar nicht vor-

kommt, fällt auf. Im einzelnen findet sich

manche hübsche Beobachtung; die Ähnlichkeit

zwischen Girardi und Kainz (S. 150 f.) war auch

mein erster Eindruck, als ich den letzteren im

Deutschen Theater als Leon in »Weh dem, der

lügt« sah.

Auch die Bilder aus der Wiener Gesellschaft

führen uns nur wenig neue Personen vor und die

Schilderung weist , selten neue Züge auf. Im

ganzen aber hat der, dem das Milieu fremd ist,

doch ein getreues Bild der Wiener Gesellschaft

und des Wiener Kunstlebens in den siebziger

und achtziger Jahren. In den Kapiteln über den

alten und neuen Reichskanzler fällt ein Zug un-

angenehm auf: Wilbrandt redet einmal (S. lOJff.)

von dem »Fanatismus des Vaterlandsgefübis, das

er wohl in keinem Menschen so stark oder so

ungestüm gefunden habe als in siebe; und er hat

den Mut besessen, sich Bismarck gegenüber izu

den nicht sehr häufigen (und zum Aussterben vor-

gemerkten) Menschen zu rechnen, denen Bismarck

recht eigentlich das Glück des Daseins wohl er-

möglicht habe« (S. 236) . . . Wer hat so tief

in die Brust andrer geschaut, um sich das vor

Millionen andrer zuzueignen?

Die »Erinnerungen« sind eine Sammlung von

Feuilletons aus der Neuen freie Presse und aus

der Gartenlaube. Sie sind nach und nach ohne

festen Plan zufällig entstanden und nun einfach
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zusammengestellt worden. Es sind Plaudereien,

die sich gut lesen; die Memoiren, die W. sich

und uns schuldig war, sind sie nicht und sollen

sie auch gar nicht sein.

Wien.
J. Minor.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Tereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

2. November. Gesamtsitzung. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Struve las über die Darstellung der Beob-
achtungen von Phoebe. (Ersch. später.) Es v/ird ge-

zeigt, dafs die bisherigen Beobachtungen von 1897 bis

1904 sich nicht in genügend«r Weise mit einander ver-

einigen lassen und daher nicht ausreichen, die Bahn des
Trabanten sicher abzuleiten und die retrograde Bewegung
zu erweisen. Die bedeutenden Abweichungen, welche
die einzelnen Örter übrig lassen, können durch die

Sonnenstörungen allein nicht erklärt werden.
2. Vorgelegt wurden: Theodosiani libri XVI edd.

Mommsen et Meyer vol. II. 1905. Berolini; vom Kai-

serlich Deutschen Archäologischen Institut 'Mitteilungen

der Altertums-Kommission für Westfalen. Heft IV. Mün-
ster 1905'; von Hrn. Hertwig sein Werk 'Allgemeine Bio-

logie'. Zweite Auflage des Lehrbuchs 'Die Zelle und die

Gewebe'. Jena 1906.

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied der

philosophisch-historischen Klasse Hrn. Hermann Usener
in Bonn am 21. Oktober durch den Tod verloren.

Am 16. Oktober starb der verdienstvolle Mitarbeiter

an dem akademischen Kant-Unternehmen Oberbibliothekar

Prof. Dr. R. Reicke in Königsberg Pr.

9. Nov. Sitz. d. philos.-hist. Kl. Vors. Sekr.: Hr. Vahlen.

1. Hr. Brunn er las über die Strafe des Pfählens

im älteren Deutschen Rechte. Die Abhandlung sucht an

der Hand der Quellen auszuführen , dafs die Pfählung

ursprünglich nicht den Charakter der eigentlichen Strafe

hatte. Vielmehr sollte sie den lebendig begrabenen Misse-

täter nach dem Vorbilde der Leichenpfählung derart im

Grabe festhalten, dafs es ihm unmöglich wurde, nach
seinem Tode als Wiedergänger Unheil zu stiften. Dem
gleichen Zwecke diente die nicht selten der Pfählung

vorausgehende Umhüllung des Körpers mit Dorngestrüpp.

2. Hr. von Wilam o witz-Moellendorff legte vor

eine Mitteilung des Hrn. Prof. Dr. Rudolf Herzog in Tü-

bingen : Das panhellenische Fest und die Kultlegende von
Didyma. (Ersch. später.) Hr. Herzog hat in Kos eine

Inschrift gefunden, die vornehmlich einen Volksbeschlufs

von Milet enthält, der um die Anerkennung der Spiele

von Didyma als panhellenisches Fest bittet. Dieser Be-

schlufs ergibt sich als gefafst in den ersten Jahren des

Seleukos II.

3. Hr. Erman überreichte im Namen der Deutschen

Orient Gesellschaft von den wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen derselben Heft 6 'Griechische Holzsarkophage

aus der Zeit Alexanders des Grofsen' von C. Watzinger,

Leipzig 1905.

4. Die Generalversammlung der Königlichen Museen
überreichte ein Exemplar des 3. Heftes der Berliner Klassiker-

texte 'Griechische Papyri medizinischen und naturwissen-

schaftlichen Inhalts' bearbeitet von K. Kalbfleisch und
H. Schöne.

9. Nov. Sitz. d. phys.math. Kl. Vors.Sekr. : Hr. Waldeyer.

1. Hr. Zimmermann las über die Eigenschaften

eines Stabes, der in der Querrichtung ununterbrochen

elastisch gestützt und mit Einzelkräften beliebiger Rich-

tung belastet ist. Er behandelte zunächst die Aufgabe

allgemein. Es zeigt sich, dafs die in endlicher Form
dargestellte Gleichung den Fall des nur in der Quer-

richtung belasteten Stabes (Träger auf stetiger elastischer

Unterlage), ferner den Fall der sogenannten exzentrischen

Belastung des freien Stabes einschliefslich der Knickung,
und schliefslich auch den der exzentrischen Belastung
oder Knickung eines quergestützten Stabes umfafst. Die

Rechnung wird für einen Stab mit unveränderlichem
Querschnitte und einseitigen Längskräften an den Enden
im einzelnen durchgeführt. Für den Fall, dafs die Längs-
kraft in die Axe fällt, werden die wichtigsten Ergebnisse
der Zahlenrechilung mitgeteilt. Sie finden technische

Anwendung auf stabförmige Körper, die unter Längs-
druck stehen und durch quergerichtete, dem Elastizitäts-

gesetz unterliegende Widerstände am Ausknicken ver-

hindert werden sollen.

2. Hr. van't Hoff übergab eine weitere Mitteilung

seiner Untersuchungen der Bildung natürlicher Salzlager:

XLIV. Die Bildungsverhältnisse des Tachhydrits bei 83".

Gemeinschaftlich mit Hrn. d'Ans wurde festgestellt, aus
welchen Lösungen bei 83° die Tachhydritausscheidung
erfolgen kann.

3. Derselbe überreichte eine von ihm in der Zeit-

schrift für anorganische Chemie Bd. 47 veröffentlichte

Arbeit zur Bildung der ozeanischen Salzablagerungen

:

»Die Calciumvorkommnisse bis 25°.«

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

255/56. Frhr. v. Gemmingen, Die Schlacht bei Mukden
(Forts.). — 255. -rt-. Der gestirnte Himmel im Monat
November. — 256. Rupprecht, Prinz von Bayern,
Japanische Gärten. — O. Br. , Zur Organisierung der

deutschen Volkskunde. — 257. H.Weber Lutkow, Die

Erinnerungen des Grafen Hübner an Napoleon. HI. —
257/58. L. Günther, Die Geographie in der deutschen

Gauner- und Kundensprache. — 258. J. v. Negelein,
Modernes bei Goethe. II. — 259. Lewin, Selbstfahr-

wagen im Eisenbahnverkehr. — H. Kienzl, Der

deutsche Roman Rumäniens (Mite Kremnitz, Ausgewan-
derte). — W. Henckel, Eine neue Geschichte der

russischen Literatur (von A. Brückner). — S. Schott,
J. C. Heers neuer Roman (Der Wetterwart).

Deutsche Rundschau. November. E. von Heyking,
Der Tag Anderer (Schi.). — J. von Verdy du Vernois,
Der Zug nach Bronzell. 1850 (Schi.). — P. Bailleu,
Vor hundert Jahren. Der Berliner Hof im Herbst und
Winter 1805. — P. Walther, Die gegenwärtige und die

zukünftige Bedeutung Afghanistans. — J. Kaftan, Aus
der Werkstatt des Übermenschen (Schi.). — Die Fort-

schritte der internationalen Frauenbewegung. — J.

Reinke, Dogmen und Tendenzen in der Biologie. —
E. Zahn, Stephan, der Schmied. Erzählung (Schi.). —
Politische Rundschau. — R. M. Meyer, Kinderzeich-

nungen (von B. Levinstein). — R. Steig, Conrad Fer-

dinand Meyer (von A. Langmesser).

Deutsche Revue. November. Deutschland und die

auswärtige Politik. — S. Münz, Gespräche mit Rotten-

burg über Bismarcks Sozialpolitik. — Lammasch, Die

Fortbildung des internationalen Schiedsgerichtes seit der

Haager Konferenz und die Kolonialgerichtsfrage. — Karl

B. Hofmann, Woher beziehen die Organismen ihre

Baustoffe? — H. Oncken, Aus den Briefen Rudolf von

Bennigsens. XIV. — Frhr. v. Schleinitz, »Unsere Zu-

kunft liegt auf dem Wasser!« (Schi.). — A. v. W., Aus

dem Winter 1870/71. — Die Japanisierung Chinas

(Schi.). — Ilka Horovitz-Barnay, Vom jungen Burg-

theater. — Fr. von Ranke, Vierzig ungedruckte Briefe

Leopold von Rankes (Forts.). — W. Mittermaier,
Über Nutzen und Reform unseres Strafwesens. — G.

Monod, Briefe von Malvida von Meysenbug an ihre

Mutter (Forts.). —
- Fr. W. von Oesteren, Der Sklave.

Novelle. — H. Kienzl, Vom Drama der Gegenwart.

Schweizerische Rundschau. 5,6. J. A. Scheiwiler,

Der schwarze Tod in der Ostschweiz. — A. Gisler,

Zur innerkirchhchen Lage des deutschen Protestantismus.

— G. Koch, Religiöse Erbauung und geschichtliche
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Kritik. — E. Wymann, Zwingliana. — Der Luzerner

Marktberichterstatter.

The Fortnightly Review. November. Perseus,
France and the equipoise of Europe. — Earl of Dun-
raven, The Irish land purchase deadlock. — W.
Archer, George Farquhar. — J. A. Spender, Great

Britain and Germany. — A. Hurd, The .\nglo-Japanese

flects in Alliance. — W. H. Mallock, Sir Oliver Lodge
on reUgion and science. — G. S. Fort, The Situation

in South Africa. — E. H. L. Watson, A classic of the

chase. — \V. Lawier-Wilson, Life and literature in

France. — R. Coppelli, The International Institute of

Agricuiture. — 1. Zangwill, Tenting in Palestine. —
R. A. Scott-James, The Austrian occupation of Mace-

donia. — B. Taylor, The housing of the poor. — T.

H. S. Escott, Henry Irving. — Grazia Deledda,
Nostalgia. III, 3—5. — J. S.S., The financial outlook. III.

The Westminsler Review. November. St. B a t e m a n

,

A breach of the Constitution. — J. Ferguson, The
taxation of land values. I. — Ignota, The enfranchi-

chisement of women. — H. de R. Walker, A precedent

for devolution. — A. Cargill, Municipal finance. —
J. Dorum, The Irish land question in Ireland. — A.

Lavman, The Scotch Church and the State. — Frances

Swiney, Women among the nations. — G. G. Green

-

wo od, Bacon, Shakespeare, Harvey, and Dr. Knott. —
W. F. Harvey, The dismal swamp.

La Revue de Paris. 1. Novembre. A. Jan vier,

La Meurine. — Fr. Massen, Partie carree ä Naples

(1812). — E. Guillaumin, Pres du sol. HL — ßillot,

Un mariage princier en Portugal (1886). — G. Flaubert,
Lettres ä ma niece. V. — Grazia Deledda, Les deux

justices. — Peroz, La guerre Carliste (fin). — F. de
Martens, Les Conferences de Portsmouth.

Nuova Antologia. 1. Novembre. L. Pirandello,
Va bene! — D. Angeli, I problemi edilizi di Roma.
— A. Baccelli, Lo spirito della vita. — S. Lopez,
Gerolamo Rovetta. — U. F leres, Romanzi italiani mo-

dernL — M. von Ebner-Eschenbach, Krambambuli.
— F. Orestano, Gaia scienza. — Dora .Melegari,

Donne e uomini. I. — E. Ferrettini, La storia d'un'

orchestra. — G. Robert i, Notizia letteraria. Dali' 89

al 14. — G. Gallavresi, 11 Cardinale Alfonso Cape-

celatro. — A. de Nino, Salvatore Tommasi nella

corrispondenza famigliare. — G. Biancardi, L'esercito

senza artiglieria. — M. Ferraris, Per la riforma econo-

mica e tributaria. — XXX, La »Dante Alighieri« a

Palermo.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. November. K.

Haebler, Bericht über den Plan eines Gesamtkataloges

der Wiegendrucke. — A. Schulze, Zu Ermans Reform-

projekt. — A. Schmidt, Beiträge zur Geschichte der

Bibliothek des Franziskanerklosters zu den Oliven in

Köln. — P. Schwenke, Neue Donatfunde.

Blätter für Volksbibliolheken und Lesehallen. 6,

11 u. 12. F. Schwarz, Die neue V^olksbibliothek und
Lesehalle zu Danzig. — G. Kohfeldt, Heinrich Seidel

als Volksschriftsteller. — P. Jürges, Mannschafts-

büchereien an Bord. — A. Noack, Lokalhistorische

Darstellungen als Volkslektüre.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Adolf Harnack [Generaldirektor der Kgl. Bibliothek

zu Berlin, ord. Prof. f. Kirchengesch. an der Univ.

Berlin], Militia Christi. Die christliche Religion

und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhun-

derten. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905.

VI u. 129 S. 8». M. 2.

Die der medizinischen Fakultät der Univer-

sität Marburg gewidmete Schrift umfafst zwei

Abhandlungen: Der christliche Kriegerstand S.

1— 46 und: Die christliche Religion und der

Soldatenstand S. 46— 92, einen Anhang mit

Belegstellen (darunter auch einige interessante

Märtyrerakten) und ein Stellen- und Sachregister.

Harnack hatte die hier ausführlich untersuchten

Probleme bereits in seinem Wcrice über die

Mission und Ausbreitung des Christentums in

den ersten drei Jahrhunderten (1903) kurz be-

sprochen. Für die erste Abhandlung stellt

sich der Verf. die Aufgabe (S. 8), »zu unter-

suchen, welchen Spielraum das kriegerische Ele-

ment in der ältesten Entwicklung der christlichen

Religion gehabt hat«. Es hat sich nach H.s

Dadegung nicht sowohl aus den eschatologischen

Erwartungen, als vielmehr aus sittlichen Ermah-

nungen, wie Eph. 6, 10— 18, entwickelt. Auch
hatten die »Streiter Christi« einen wirklichen

Kampf, den mit den Dämonen, zu bestehen; ihre

Waffen waren Gebet, Fasten und gute Werke,
und als Vorkämpfer, die sich nicht mit den Ge-

schäften des bürgerlichen Lebens befassen durften,

gingen ihnen die Apostel und Missionare, später

die Asketen und Mönche voran. Den Afrikanern

Tertullian und Cyprian ist die Vorstellung einer

geistlichen Kriegerschaft ganz geläufig, und im

4. Jahrh. finden wir die Kirche überhaupt mili-

tärisch organisiert.

Die zweite Abhandlung legt das Verhältnis

zwischen der christlichen Religion und dem Sol-

datenstand bis auf Konstantin dar. Die Kraft

und der Universalismus der christlichen Mission

zeigt sich besonders deutlich im römischen Heer.

Trotz der zahlreichen gerade hier der Bekehrung

im Wege stehenden Schwierigkeiten befinden

sich gegen Ende des 2. Jahrh. s Christen in der

13. Legion (fulminata Melitensis), die sich aus

dem christlichen Gebiet von Edessa rekrutierte.

Clemens Alexandrinus und Tertullian bezeugen

das Christentum in ägyptischen und afrikanischen

Legionen. Die Decianische Verfolgung bewei«t

weite Verbreitung des Christentums im Heere

um 250 in Alexandria, und die Diokletianische

Verfolgung richtete sich zuerst speziell gegen

christliche Offiziere und Soldaten. Seit Kon-

stantin das Kreuz an die Feldzeichen geheftet

hatte, war der Umschwung im Okzident voll-

zogen, und nach Besiegung des Licinius wurde

auch im Orient die Konkordanz von Heer und

christlicher Religion hergestellt.

Beide Untersuchungen sind mit gewohnter

Meisterschaft in Beherrschung und Verwendung

des Quellenmaterials sowie in der Form der Dar-

stellung durchgeführt. Ihre Bedeutung liegt vor

allem darin, dafs von dem hier behandelten Einzel-

problem aus die ganze ältere Kirchengeschichte

in helle und eigenartige Beleuchtung gerückt

wird. »Die Kirche hielt die höchsten Ideale auf-
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recht und' richtete sich doch in der Welt ein«

(S. VI): dieser Satz wird vom Verf. an dem
Beispiel der »militia Christi« nachgewiesen. Daher

sei diese neueste Arbeit H.s als Ergänzung

seines grofsen Werkes über die Mission nicht

nur den Fachgenossen, sondern auch weiteren

Kreisen zur Orientierung aufs wärmste empfohlen.

Eisenach. Paul Koetschau.

Ernst Troeltsch [ord. Prof. f. systemat. Theol. an

der Univ. Heidelberg], Politische Ethik und
Christentum. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,

1904. 43 S. 8». M. 1.

Die ganze Fragestellung ist nicht sowohl aus

der Natur der Sache selbst, als vielmehr aus

geschichtlich eingetretenen Komplikationen er-

wachsen. »Das Christentum kann seinem ganzen

vSinn und Wesen nach keine direkte politische

Ethik haben. Es hat von Hause aus überhaupt

keinen politischen Gedanken. Es bezieht sich

mit seinen sittlichen Geboten zunächst rein auf

die Sphäre der Privatmoral.« »Es ist auch

eine Täuschung, wenn die Theorie glaubt, aus

dem Gedanken der christlich -freien Persönlich-

keiten und der Gemeinschaft dieser Persönlich-

keiten den Staat gestalten und ableiten zu können.«

Erst durch Verbindung mit dem Naturrecht und

seiner Lehre von der natürlichen Gleichheit des

Menschenwesens und der Menschenzwecke hat

einerseits der christliche Gedanke des absoluten

Persönlichkeitswertes gelegentlich demokratischen

und revolutionären Tendenzen Vorschub geleistet,

wie auf der anderen Seite die an den bestehenden

Besitz sich klammernde Vergöttlichung älterer

Machtverhältnisse mit ihrer Verewigung des ge-

schichtlich Gewordenen sich des christlichen Ge-

dankens der Unterwerfung unter Gottes natürliche

Weltordnung bemächtigen und bedienen konnte.

»In beiden Tendenzen ist aber etwas dem
Christentum fremdes hinzugekommen.« »Die

christliche Idee ist eine streng einheitliche nur,

so lange sie in ihrer reinen Innerlichkeit bei sich

selber bleibt.« Aber als Religion der Persön-

lichkeit und als Religion der Fügung in Gottes

Ordnungen flöfst das Christentum der unabhängig

von ihr existierenden politisch - sittlichen Idee

neue Blutstropfen ein, nämlich die unbedingte

Schätzung der Persönlichkeit und die pietätvolle

Selbstbescheidung. Daraus ergeben sich für die

Kirche, die als religiöse Anstalt überhaupt keine

politischen Aufgaben hat, gewisse Direktiven,

mit deren Entwicklung und Ausführung die ge-

haltvolle Abhandlung schliefst. Wir konnten ihr

hier nur einige leitende Gedanken entnehmen,

empfehlen aber eine nähere Beschäftigung damit

namentlich den theologisierenden Juristen, den

politisierenden Pastoren und allen Bewunderern

der Idee vom »christlichen Staat«.

Strafsburg i. E. H. Holt z mann.

C. Bonhoff [Pastor in Leipzig], Jesus und seine Zeit-

genossen. [Aus Natur und Geisteswelt. 89. Bdch.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1906. VI u. 124 S. 8°. Geb.

M. 1,25.

Der Verf., der sich zur historisch -kritischen Auf-

fassung der Evangelien bekennt, will Skizzen geben, die

die wesentlichen Charakterzüge der Menschengruppen,

unter denen Jesus sich bewegte, und das erbauliche

Moment der jedesmaligen Beziehung Jesu zu ihnen

hervorheben sollen. Denn je deutlicher wir jene Gruppen

in ihrer geschichtlichen Behandlung begriffen, um so

lebendiger werde auch Jesu Wirken unter ihnen uns

nahe kommen. Und in die Erzählung des Verkehrs

Jesu mit seinen Zeitgenossen flicht der Verf. Beziehun-

gen auf das heutige Leben ein. Er sieht in Jesus eine

»lichte Gestalt«, die sich »nicht blofs über die Partei-

gebilde seines Volkes, sondern über die ganze Zeit-

sphäre, mit deren Vorstellungsleben sie freilich fest

verwachsen geblieben ist, doch in der alles neu ge-

staltenden Kraft gottinniger Liebe immer wieder erhoben

hat«. Die zehn Abschnitte des Büchleins zeigen Jesus

im Verkehr mit seinen Blutsverwandten, seinen Heimats-

genossen, den Kranken, den Armen und Gefallenen seines

Volkes, mit den Parteien, mit Johannes dem Täufer, mit

den Jüngern, den Kindern und den Heiden.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Redaktion erhielt, mit der Bitte um Aufnahme,

die nachstehende

Erklärong.

Einige Bemerkungen des Hrn. Geh. Kirchenrats Pro-

fessor D. Brieger in der Zeitschrift für Kirchenge-

schichte 1905 S. 391 -393 in bezug auf die Verzögerung

der Herausgabe der Initia exegetica Luthers veranlassen

die Luther-Kommission zu nachstehender Erklärung:

Die Ausgabe ist bis zum J. 1903 nicht erschienen,

weil die römische Handschrift für die Edition besondere

Schwierigkeiten bot und der Herausgeber, Hr. Professor

Ficker, auf der Spur des Originals war, und sie konnte

auch, nachdem ihm dieses bekannt geworden war, nicht

von ihm gefördert werden, weil er sein Verhältnis zur

Luther-Kommission infolge eines bedauerlichen Mifsgriffs

ihres Sekretärs gelöst hatte. Dieses Verhältnis ist nun-

mehr zu unserer Freude wiederhergestellt, und die

Kommission wird im Verein mit Prof. Ficker alles tun,

um die Herausgabe des übrigens durch verschiedene

Mitteilungen näher bekannt gewordenen und auch in

Prof. Fickers Abschriften von Forschern bereits wieder-

holt benutzten Materials möglichst bald zur allgemeinen

Kenntnis zu bringen.

Berlin. Kawerau. Burdach. Harnack.

Neu erschienene Werlie.

M. Jastrow jr., Die Religion Babyloniens und

Assyriens. 8. Lief. Giefsen, Töpelmann. M. 1,50.

K. Beth, Die Wunder Jesu. [Kropatschecks Biblische

Zeit- und Streitfragen. II. S., 1. H.J Gr. Lichterfelde-Berlin

Edwin Runge. M. 0,45.

Fr. Langheinrich, Der zweite Brief Sankt Paul

an die Korinther. 2. Aufl. Leipzig, Friedrich Jansa

M. 3,60.

A. Harnack, Dogmengeschichte. 4. Aufl. [Grund

rifs der theologischen Wischenschaften. 3. Abt.] Tübin

gen, Mohr. M. 6.

Th. Braun, Die religiöse Wahnbildung. Ebda. M. 1
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J. Bauer, Schleiermachers letzte Predigt. Mit einer

Einleitung neu herausgegeben. Marburg, Elwert.

ZeiUchriftaB.

Deulsch-evangelische Blätter. November. J. Wend-
land, Köperwelt und GeisteswelL — K. VValcker, Die

religiösen Aussichten Rufslands. — Reinthaler, Das
Elsafs als Pflanzstätte deutscher Bildung.

Schweizerische theologische Zeitschrift. 22, 4. O.

P fister, Das Elend unserer wissenschaftlichen Glaubens-

lehre. — M. Bosch, Soziale Evolution. — G.Schindler,
Über den Bau protestantischer Kirchen (Schi.). — A.

Zimmermann, Ist in unserer Kirche ein Katechismus
erwünscht und möglich?

Revue internationale de Theologie. Octobre— De-

cembre. E. Herzog, sDie neue Häresie«; Wieder eine

Schrift über die obligatorische römische Ohrenbeichte.
— E. Micha ud, Le Newmanisme; Le realisme eucha-

ristique de M. Pierre Batiffol; Continoation de la crise

doctrinale dans l'Eglise catholique-romaine en France. V.

— .Menn . Joseph Langen als Schriftsteller. — Schirmer,
Cyrillo-.VUthodeische Denkmäler in Böhmen. — D. Kyri-
akos. Lettre sur l'ancien-catholicisme et l'union des

Eglises. — J. J. Lias, Canon Liddon.

k

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Erich Adickes [ord. Prof. f. Philosophie an der

Univ. Tübingen], Charakter und Weltan-
schauung. Akademische .'Antrittsrede gehalten am
12. Januar 1905. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck), 1905. 46 S. 8». M. 0,90.

Die Rede gibt zunächst in warmer Gesinnung

und mit beredten Worten dem Schmerz über

den Tod Sigwarts Ausdruck; in Wahrheit hat

mit diesem ebenso durch eine bev»underungs-

würdige Weite des Wissens wie durch hervor-

ragende Präzision der Methode , ebenso durch

ein Vordringen zu den letzten Tiefen wie durch

den offensten Sinn für den Tatbestand der

Wirklichkeit ausgezeichneten Denker nicht nur

Deutschland, sondern die gesamte Kulturwelt

einen führenden Denker ersten Ranges verloren.

.Anknüpfend an den in Sigwart verkörperten

Zusammenhang zwischen Charakter und Weltan-

schauung stellt sich der Verf. die Aufgabe,

diesen Zusammenhang prinzipiell zu untersuchen

und in seine Konsequenzen zu verfolgen; er hat

diese Aufgabe in gedankenreicher Erörterung

und glänzender Darstellung behandelt. Seine

Grundbehauptung geht dahin, dafs die abwei-

chenden prinzipiellen Entscheidungen bei den

letzten metaphysischen Problemen auf ebensoviele

Menschentypen als auf ihren Grund zurückweisen

;

mögen diese Typen sich sehr selten oder nie

rein ausgeprägt in der Erfahrung vorfinden, sie

bleiben der Schlüssel für das Verständnis der

Weltanschauungen. An solchen Typen schildert

nun der Verf. in lebendigen Zügen und durch-

gängig in enger Fühlung mit den Zeiterfahrungen

die »Heteronomen« und die ».Autonomen«, die

»Dogmatiker« und die > Agnostiker«, die > Mo-

nisten« und die »Dualisten«, die ^Theisten«, die

»Paatbeistea«, die »Deisten«; er siebt, wie er

in dem Schlufswort ausspricht, in dem Neben-
cinandcrbebarreo dieser Typen keine Gefahr

für die Kraft des Giaubeos, ja er begrOfst die

Verschiedenheit als ein Zeugnis der »uoerschöpf-

lieh reichen Gestaltungskraft des Alls«.

Welche Gefahren aus einem solchen Ab-
schliefsen bei der Vielheil und Spaltung für eine

gemeinsame Wahrheit, ja für alle innere Gemein-
schaft der Menschheit erwachsen, ist leicht za

ersehen; auch liegt die Gefahr nahe, dafs jene

Einfügung in grofse Haupttypen dem verwickelten

Tatbestande des Lebens nicht voll gerecht wird.

Der Verf. führt z. B. in der Schilderung des

Dualismus auch den sittlichen Gegensatz auf den

von Geist und Materie zurück, während doch

überall, wo das ethische Problem in voller Tiefe

erfalst wurde, der Gegensatz nicht zwischen

Geist und Materie, sondern innerhalb des Geistes

lag. So auch bei Kant.

So können wir mit dem Verf. im Endergeb-

nis nicht zusammengehen. Aber das hindert uns

keineswegs, uns der Fülle des Trefifliehen, das

hier geboten wird, der Frische und Beweglich-

keit des Denkens, des Reichtums der Anschau-

ung, des weiten und freien Blickes aufrichtig zu.

freuen; auch liegt es uns fem, die relative Be-

deutung der vom Verf. vertretenen Anschauungs-

weise zu verkennen. Nur als den letzten Ab-

schlufs können wir sie nicht gelten lassen.

Jena. Rudolf Eucken.

Richard Baerwald [Dr. phil.]. Psychologische Fak-
toren des modernen Zeitgeistes. [Schriften der

Gesellschaft für psychologische Forschung. Heft 5.]

Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1905. S. I— 85. 8*.

Die Schrift, deren kritische Würdigung wir uns vor-

behalten, weist in der Einleitung darauf hin, dafs der

Rifs zwischen Psychologie und Geisteswissenschaft, der

sich durch das Vordringen einer experimentellen Psycho-

logie aufgetan habe, vielleicht durch die »Psychologie

der individuellen Differenzen« geschlossen werden könne.

Es gebe Zeitgeistindividuen ebenso wie persönliche und

sie bedingten einander. Als Wissenschaft der Zeitgeist-

analysen könne die Psychologie, nicht die Popular-

psychologie, die Aasin schon früher gearbeitet habe,

sondern die wissenschaftliche mit ihren strikteren Be-

griffen und genaueren Tatsachenbekenntnissen eine HUfs-

wissenschaft der Geschichte werden. Der Verf. gibt nun

einige Beispiele von psychologischen Zeitgeistanalysen.

Nach .Abschn. II herrscht in der deutschen Klassik der

zeichnerisch-rhythmische.in der G^enwart der koloristisch-

melodische Typus vor. Nachdem der III. Abschnitt den

konkreten und den abstrakten Typus und die BegrifTs-

gefühle analysiert hat, stellt der IV. die Goethezeit als

abstrakte, die Gegenwart als konkrete Epoche hin. Ab-

schnitt V sucht das Wechseln konkreter und aljstrakter

Zeiten in der individuellen und der .Menschheitsentwick-

lung darzutun. In .Abschn. VI erörtert der Verf. die

Psychologie der .Mischgefühle, um dann in den nächsten

beiden Abschnitten auszuführen, dafs in unserer Zeit die

prickelnden Mischgefühle die Herrschaft hätten, die

ruhigen sich abstumpften. In der modernen Literatur

sieht er (Abschn. IX) ein Zurückweichen des Tragischen

vor dem naturalistisch-Traurigen. Und als unmittelbare

Ursache der in den neun .Abschnitten besprochenen Er-

scheinunger. stellt er im letzten die starke Gefühls-
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abstumpfung der Gegenwart hin. Das Übermafs der Ge-
danken und Werte sei das grundlegende soziologische

Faktum der Gegenwart. Gegen die Gefahr, die der
Kultur aus ihrem eigenen Anschwellen erwachse, wehre
sich Menschheit und Individuum ... im Künstlerischen
durch die Abstumpfung.

Pädagogisches Luther-Brevier. Aussprüche über Er-

ziehung und Schulwesen aus Luthers Schriften ge-

sammelt und herausgegeben von Rudolf Eckart
[Waisenhausinspektor]. Oldenburg, Schulze (Rudolf
Schwartz), [1905]. VIII u. 104 S. 8». M. 1,20.

Das den deutschen evangelischen Pfarrherren , Er-

ziehern und Lehrern gewidmete hübsch ausgestattete

Büchlein stellt zur Einleitung einige Sätze über Luthers
pädagogische Verdienste nach Gedike und Wagenmann
zusammen und bietet dann eine Auswahl aus Luthers
Aussprüchen über Erziehung, die in zwei Gruppen ge-

teilt ist. Die erste umfafst die Aussprüche über häus-

liche Erziehung, die zweite über Schulunterricht und
Schulwesen. Freilich könnte man manche auch mit

demselben Recht in die erste wie in die zweite setzen.

Der Sammler hat die Erlanger, für die Tischreden die

Förstemannsche Ausgabe benutzt. In der Anordnung
hat er sich bemüht, möglichst das sachlich Zusammen-
gehörige zusammenzustellen.

Notizen und Mitteilungen.

Neu erschienene Werke.

R. Eisler, Kritische Einführung ih die Philosophie.

Berlin, E. S. Mittler & Sohn. M. 7,50.

M. Wentscher, Ethik, 2. T. Leipzig, J. A.Barth.
M. 9.

Th. Lipps, Psychologische Studien. 2. Aufl. Leipzig,

Dürr. M. 5.

Abr. Ho ffmann, Rene Descartes [Frommanns Klassi-

ker der Philosophie. 18]. Stuttgart, Fr. Frommann. M. 2.

C. Gebhardt, Spinozas Abhandlung über die Ver-

besserung des Verstandes. Heidelberg, Carl Winter. M. 3.

W. Bolin, Pierre Bayle. Sein Leben und seine

Schriften. Stuttgart, Fr. Frommann. M. 2.

O. Menzel, Ewige Wahrheit. Berlin, .Alexander

Duncker.

K. Oppels Buch der Eltern. 5. Aufl. hgb. von J.

Ziehen. Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg. M. 3.

Fr. Andre, Verträge zwischen Eltern über die Er-

ziehung ihrer Kinder. [Marburger akadem. Reden. 1905,

Nr. 14]. Marburg, Elwert.

Zeitschriften.

Archiv für die gesamte Psychologie. 6, 3. W.
Ament, Ein Fall von Überlegung beim Hund? — J.

Segal, Die bewufste Selbsttäuschung als Kern des

ästhetischen Geniefsehs. — E. Dürr, Zur Frage der

Wertbestimmung. — F. Kiesow, Über einige geome-
trisch-optische Täuschungen; Über sogenannte »frei

steigende« Vorstellungen und plötzlich auftretende Ände-
rungen des Gemütszustandes. — L. Botti, Ein Beitrag

zur Kenntnis der variabeln geom.etrisch-optischen Strecken-

täuschungen. — G. Störring, Experimentelle Beiträge

zur Lehre vom Gefühl.

Beiträge zur Psychologie der Aussage. 2, 3. E.

Rodenwaldt, Über Soldatenaussagen. — Rosa Oppen-
heim, Über die Erziehbarkeit der .-aussage bei Schul-

kindern. — O. Kosog, Suggestion einfacher Sinnes-

wahrnehmungen bei Schulkindern. — A. Bernstein
und T. Bogdanoff, Experimente über das Verhalten

der Merkfähigkeit bei Schulkindern. — 0. Lippmann
und Emmi Wen drin er, Aussage-Experimente im Kinder-

garten. I.

Natur und Schule. 4, 12. Bericht der Unterrichts-

kommission der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Ärzte über den Unterricht in der Chemie nebst Minera-

logie und in der Zoologie nebst Anthropologie, Botanik

und Geologie an den neunklassigen höheren Lehranstal-

ten. — J. Walther, Mineralogie und Geologie in

Forschung, Lehre und Unterricht. — E. von Hartmann,
Die geschlechtliche Belehrung in der Schule. — A. Soko-
lowsky. Die Zoologischen Gärten als Bildungsanstalten.
— J. Norrenberg, Mutter und Kind.

Pädagogische Studien. 26, 6. R. Herrmann, Aus
den Erinnerungen eines Fünfundachtzigjährigen (Schi.).

— G. Gothe, Das Rechnen. III.

Monatshefte der Comenius - Gesellschaft. 15. No-
vember. H. Romundt, Über Darstellung und Volks-
tümljchkeit von Kants Vernunftkritik. — L. Keller, Die
Anfänge der Tempelherren in Deutschland und die

Stellungnahme Friedrichs des Grofsen. — E. Fuchs,
Vom Werden dreier Denker. Eine Selbstanzeige. —
Zum Verständnis von Schillers »Lied an die Freude«.

Revue internationale de l'Enseignement. 15 Octobre.

Ch. Gide, Le Restaurant cooperatif du quartier latin.

— F. Picavet, Dons, donations et legs. — B. Minssen,
Le College de Harrow. V. Les sanctions. — E. Glas-
son, Le centenaire des Ecoles de droit. II.

Entgegnung ').

In Zieglers Rezension meiner Schrift: »J. G. Fichte,

Über die einzig mögliche Störung der akademischen Frei-

heit als ein Beitrag zu den Zeitfragen herausgegeben«
macht sich ganz besonders die Parteilichkeit geltend,

und ihre Haupteigenschaft, die Gereiztheit, hat den Refe-

renten selbst zur wissenschaftlichen Unkorrektheit, zu
groben Verstöfsen gegen die wissenschaftlichen Tatsachen
verleitet. Vom rein menschlichen Standpunkte aus
hatte der Rezensent Ursache, sich feindlich gegen meine
Gedanken und Ausführungen zu wenden. Es konnte
ihm nicht entgehen, dafs er, wenn auch nur durch Über-
gehung in der Einleitung, angegriffen war. In ihr ist

1. Zieglers Behandlung der »Akademischen Freiheit« in

seinem »Deutschen Student« ignoriert, 2. seiner Dar-

stellung des deutschen Studentenlebens jeder kritische,

wissenschaftliche Wert abgesprochen. Das mag zur Be-

gründung der Parteilichkeit genügen, wenn auch nicht

zu ihrer Rechtfertigung. Ich zähle die sachlichen Un-
richtigkeiten im folgenden auf und füge die Korrektur,

soweit es überhaupt notwendig ist, hinzu:

1. Die zweifelhafte logische Konstruktion des zweiten

Satzes in der Rezension (wenn neuerdings . . . .) gestatte

ich mir blofs anzumerken. — 2. Z. behauptet, Fichte

habe in seinen Erlanger Vorlesungen »Über das Wesen
des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der

Freiheit« die erste »gründliche« Antwort auf die Frage:

was ist akademische Freiheit? gegeben. Die Beantwor-
tung dieser Frage sei »ausschliefslich« die Aufgabe die-

ser Vorlesung. Diese enthalte das »Positive« der Fichte-

schen Auffassung von der akademischen Freiheit, die

Rektoratsrede vom J. 1811 »über die einzigmögliche Stö-

rung der akademischen Freiheit«, »wie der Titel ganz
richtig angebe« nur das Negative. — Zunächst bleibt auch
für den Laien, der keine von beiden Darstellungen kennt,

unklar, wie in einer Abhandlung »über die einzig mög-
liche Störung« nur Negatives enthalten sein könne, da
doch dies Negative nur an dem Positiven gemessen wer-

den kann. Dann aber kann die Behauptung, Fichte habe
eine »gründliche« Antwort in der sechsten Vorlesung von
1805 gegeben, nur auf vollkommener Unkenntnis der

Erlanger Vorlesungen, sowie der Rektoratsrede aufgebaut

werden. Die Vorlesungen von 1805 handeln vom Ge-

lehrten. Die sechste Vorlesung beantwortet einen Teil

der Frage nach dem Wesen und den Bestimmungen des

Gelehrten. Lediglich als Teil des Ganzen ist sie ver-

ständlich und »ausschliefslich« des Übrigen nicht zu
verstehen. Die Behandlung der »Akademischen Freiheit«

') Herr Professor Ziegler hat es abgelehnt,
auf diese Entgegnung seinerseits etwas zu
erwidern.
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geschieht hier ganz >ausschliefslich< in Rücksicht auf

den »Gelehrten«. Fichtes Anschauung über die Aufgabe
des Gelehrten als Besitzers der > Akademischen Freiheit«

läist sich in dem einen Satz zusammenfassen: er hat
nicht nur die Aufgabe zu lehren und zu for-
schen, sondern durch persönlichen Einflufs,
durch angewandte Pädagogik, auch für die
ethische Erziehung derer zu sorgen, aus denen
er neue Gelehrte machen soll. Das ist der Sinn

dieser Vorlesung, bei dessen ausführlicher Entwicklung
F. die Gelegenheit wahrnimmt, dem akademischen Lehrer

mit allem Nachdruck die Erfüllung seiner Pflichten zu
empfehlen und sich des Besitzes der ».Akademischen
Freiheit« würdig zu machen. Die Rektoratsrede von
1811 dagegen beschränkt sich nicht auf den Lehrerstand,

sondern umfafst Lehrer und Lehrlinge, als die Vertreter

beider Zeitalter, dessen, das seine frei errungene Bildung
mitteilt und dessen, dem sie mitgeteilt wird. Wenn
irgendwo, so hat F. hier seine gesamte Auffassung von
der »Akademischen Freiheit« gegeben und sie aus den
höchsten metaphysischen Prinzipien deduziert. Diese

Deduktionen, die mit der Frage beginnen: was also
ist die Universität? sind vielleicht nur aus dem gan-

zen System des Philosophen zu begreifen, man kann sich

an ihnen stofsen, aber übersehen kann man sie nicht.

Sie sind die Wurzeln, aus denen alles in der Rede Ge-

sagte erwächst. Die »positive« Bestimmung des Wesens
der Universität und damit des Wesens der »Akademischen
Freiheit« umfafst (in meiner Ausgabe) S. 19 — 26. Erst

sie ermöglicht das Aufzeigen der »Störungen«, die aus

der falschen Auslegung des Wesens der Universität ent-

stehen. Gegen sie wendet sich F. sodann mit aller Energie.

— Will man nun durchaus einen Unterschied zwischen

der sechsten Vorlesung und der Rektoratsrede machen,

so ist das möglich. Wie betont, legt F. in der Vor-

lesung über die »Akademische Freiheit« das Gewicht auf

den Lehrerstand, in der Rede dagegen handelt er vor-

nehmlich vom Lehrlinge, vom Studenten, und setzt dabei

den rechten Gebrauch der akademischen Freiheit von
Seiten der Lehrer voraus. Auch kann man von der Vor-

lesung sagen, F. behandle in ihr nur die positive Seite

im Gegensatz zu der Rektoratsrede, wo er — zwar nicht

wie Z. behauptet »nur die negative« — sondern die posi-

tive und negative hervorkehrt (s. Bruno Bauch, Fichtes

Auffassung von der »Akademischen Freiheit« [Grenz-

boten III, 1905, S. 473— 483]).

Um den Gegensatz zwischen Vorlesung und Rede zu

erfassen, hätte Z. gleichwohl nicht nötig gehabt, die

Bauchsche Arbeit zu lesen, ja nicht einmal die beiden

Schriften F.s. Wenige Zeilen von letzteren zu überfliegen

hätte genügt. F. selbst bemerkt ausdrücklich zu Anfang

der sechsten Vorlesung: »zwar liegt sehr vieles von dem,

was man bei Erörterung dieses Begriffes (des der aka-

demischen Freiheit) zu sagen hätte, unter der Würde
dieser Betrachtung« und einige Zeilen später nennt er

die Erörterung dieses Begriffes »eine blofse Episode in

dem Ganzen, welches ich hier vortrage.« Bei einem

aufmerksamen Durchlesen beider Schriften aber

hätte es dem Referenten nicht entgehen können, dafs

Fichte 1811 seine Ausführungen von 1805 stark benutzte

und in der weiteren Erörterung in der Rede die dama-

ligen Aufzeichnungen zugrunde legte, ja dieselben Aus-

drücke zum Teil übernahm. — 3. Mit dem oben Aus-

geführten ist auch die Behauptung des Ref., man hätte

die sechste Vorlesung statt der Rede zum Abdruck brin-

gen müssen, als gänzlich irrig eingesehen. Doch selbst

wenn eine Möglichkeit gewesen wäre, sie an sich zu

halten, wäre sie deshalb eitel, weil ja die »Vorlesungen

über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen

im Gebiete der Freiheit« seit langer Zeit in der billigen

Reclamausgabe erschienen sind. Wozu hätte man sie

noch einmal drucken sollen, selbst wenn, wie der Ref.

fälschlich meint, es in der Absicht des Herausgebers der

Fichteschen Rede gelegen hätte, »Fichtes Lehre und Auf-

fassung von der akademischen Freiheit zu geben?« Damit

komme ich zu 4.: Der Ref. hat nicht einmal den
Namen der Schrift verstanden. Auf dem Titel heifst es

ausdrücklich: Als ein Beitrag zu den Zeitfragen.
Aufserdem ist in der Einleitung mit Nachdruck betont,

dafs F. an mehreren Stellen seiner Werke von der

akademischen Freiheit spricht und nicht nur in der einen.

— 5. Die Behauptung, dafs F. in seiner Rektoratsrede

»teilweise fast gar im Widerspruch mit jener rein sitt-

lichen und innerlichen Auffassung der akademischen
Freiheit« gesprochen, ist unbewiesen und gänzlich un-

beweisbar und dürfte ihren Ursprung einer fatalen Un-
kenntnis des F.sehen Systems verdanken. — 6. Der Ref.

tadelt die Bemerkung des Herausgebers, F. habe die

Frage nach der akademischen Freiheit in den »Vorlesun-

gen über das Wesen des Gelehrten« und anderswo nur
»gelegentlich gestreift«. Es ist ihm bei diesem Tadel

soweit Recht zu geben, als er sich nur auf den etwas
schwachen Ausdruck, nicht auf den Inhalt bezieht. Es
sollte statt »gelegentlich gestreift« vielleicht besser heifsen

nur »oberflächlich und stückweise behandelt.« — 7. Weil

der Ref. mit dem Inhalt der F.schen Rede naturgemäfs

auch den Wert der Arbeit des Herausgebers verkennt,

so sei hervorgehoben, dafs diese mit Überlegung den

Namen »Einleitung« erhielt. Sie sollte zur richtigen

Aufnahme der F.schen Gedanken vorbereiten und weite-

res Nachdenken anregen; der Gedanke, eine Encyklo-

pädie zu schreiben, lag dem Herausgeber ganz fern. Der

Vorwurf, den er sich selber macht, ist der, zu präzise

in seiner Ausdrucksweise gewesen zu sein und damit

den Anspruch auf genaues Lesen gestellt zu haben. Dem
Leser, der gewohnt ist, zwischen zwei Seiten stets zehn

zu überschlagen, dürfte die Einleitung daher recht wen'g

bieten, obwohl in ihr ein .Material berücksichtigt ist, das

aufzuzählen den halben Raum der Einleitung benötigen

würde. Unter diesem Material befindet sich auch — und
das sei bemerkt, um Anfang und Ende dieser Entgeg-

nung zu verknüpfen — Zieglers Buch: »Der deutsche

Student am Ende des 19. Jahrhunderts«.

Heidelberg. Arnold Rüge.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Albert Thumb [aord. Prof. f. indogerm. Sprach-

wissenschaft an der Univ. Marburg], Handbuch
des Sanskrit mit Texten und Glossar.

Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Stu-

dium des Altindischen. II. Teil: Texte und Glossar.

[Sammlung indogerman. Lehrbücher hgb. von

Herman Hirt. I. Reihe: Grammatiken. I. Bd.]

Heidelberg, Carl Winter, 1905. 1 Bl. u. 133 S. 8*.

M. 4.

Der zweite Teil von Thumbs Handbuch, der

die Texte und das Glossar enthält, ist dem ersten

Teile, der Grammatik, schnell gefolgt. Die Be-

fürchtung, die ich in der Anzeige des ersten

Teils (DLZ. Sp. 225lflf.) aussprach, dafs Th.

seiner Aufgabe nicht gewachsen sein dürfte, hat

sich in vollstem Mafse erfüllt. Th. hat sich nicht

die Mühe genommen, seine Texte nach den

besten Ausgaben herzustellen. Er hat sie z. T.

ohne Prüfung aus Quellen zweiten Ranges ein-

fach abgedruckt. Die Stücke aus dem Panca-

tantra sind teils nach Kosegarten, teils nach

Bühler, aber mit Entstellung des Anfangs, ge-

geben und ohne Kritik. So steht z. B, S. 9
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nach Kosegarten ^kränlah
|

anyo statt ^kränto 'nyo,

wie Bühler richtig hat, dagegen S. 16 mit Bühler

pratikrtim statt pratikrtam , wie Kosegarten liest.

Was S. 22, 11 chagalo, wie auch das Glossar

gibt, statt des allein möglichen und von allen

guten Texten gegebenen chägato bedeuten soll,

ist rätselhaft. Die Stücke III, V, VI aus dem
Kathäsaritsägara, Visvupurä^a und Rämäyana sind

einfach aus Böhtlingks Chrestomathie herüberge-

nommen, ohne dafs die Quelle angegeben wird.

Den Beweis liefert S. 25, 11 tathabhütägatä, wo
die Silben gaü von Böhtlingk willkürlich und falsch

für das richtige präpta der Handschriften hinzuge-

fügt sind, und S. 47, 4, wo Böhtlingks svamämsam
für das richtige svamämsam der Bombayer Aus-,

gäbe im Texte steht. S. 55, 2 steht in den

Stücken aus Bhartrhari wieder das falsche yavani-

käm für javanikäm, wie Telang richtig hat.

Dafs Th. seine Texte oft nicht verstanden

hat, obwohl sie alle übersetzt sind, läfst sich

aus dem Glossar leicht zeigen. Einige Proben

mögen genügen. Unter hadari steht als Be-

deutung: Baumart Judendorn. Danach mufs also

S. 32, 1 f. übersetzt werden: »Mit aufgehobenen

Armen, mit einem Fufse auf einem grofsen Juden-

dorne stehend, vollführte der Fürst strenge, ge-

waltige Kasteiung.« Das tun selbst die indischen

Büfser nicht, badari heifst hier auch gar nicht

Judendorn, sondern ist Name der berühmten, oft

erwähnten Einsiedelei. Unter mayukha steht die

Bedeutung »Pflock«, unter /wÄ/wa »kalt; n. Schnee«.

Danach mufs also tuhinamayukha S. 40, Z. 2 v. u.

für Th. nicht = »Mond« sein, was es bedeutet,

sondern ein kalter Pflock, oder ein Pflock aus

Schnee. Mifshandelt ist der Mond auch auf

S. 27, Z. 8, wo amriarasmi »Mond« im Wörter-

buch fehlt, wie in dem eben angeführten Falle

tuhinamayukha. Die Anmerkung ist ganz irrig.

Das Kompositum bedeutet nicht: »der für die

Augen schöner Frauen die Nektarstrahlen des

Cakoravogel hatte«, sondern »der ein Mond war

für die Cakoräs, (nämlich) die Augen der schö-

nen Frauen«. Das Richtige konnte Th. ohne

Mühe bei Böhtlingk s. v. cakora finden. Das

Glossar ist auch sonst ganz unvollständig. So

fehlt unter purahsara für S. 2, Z. 2 v. u, des

Textes die Bedeutung »EK. an der Spitze habend,

zusammen mit«; unter nyaya fehlt für S. 9, Z. 6

und 10 (die Anmerkung 2 hierzu ist ganz falsch)

die Bedeutung »gerichtliche Entscheidung, Urteil«;

unter tirah mit kar fehlt für S. 15, Z. 1 die Be-

deutung »in Schatten stellen, übertreffen«, für

S. 18, Z. 5 »ausschimpfen, schelten«; unter gam
fehlt für S. 39, Z. 2 V. u. die Bedeutung »ge-

schwunden, entfernt«, ebenso bei 2. as für S. 40,

Z. 11 und S. 41, Z. 3, unter uccaih für S. 40,

Z, 8 »sehr, in hohem Grade«; unter kathay für

S. 41, Z. 7 die Bedeutung »verraten« usw. usw.

S. 20, Z. 1 steht die schlechte Lesart veralteter

Texte mahiläm svaputram, so dafs Th. selbst

gar nicht das Kompositum mahiläsvaputram hat,

über das ich in der Anzeige des ersten Teiles

gesprochen habe. Die Auswahl der Texte ist

nicht sehr geschickt. Nr. I, 2 und Nr. V sind zu

schwer; für Nr, III liefsen sich aus dem Kathä-

saritsägara viel schönere Erzählungen beibringen,

wenn Th. das Original eingesehen hätte. Die

Druckfehler und abgesprungenen und mangelhaften

Typen sind überaus zahlreich. In der Umschrift

steht Th. noch vereinzelter dar, als ich ange-

nommen habe. Auch Bartholomae bat, wie ich

berichtigen will, seit längerer Zeit in seinen Ar-

beiten die Umschrift der Deutschen Morgenland.

Gesellsch. angenommen.

Es ist bedauerlich, dafs sich Th. an eine

Aufgabe gemacht hat, für die er nicht genü-

gend vorbereitet war. Das Sanskrit, das in

Marburg gelehrt wird, ist, nach dieser Probe zu

urteilen, nicht berühmt.

Berlin-Halensee. R. Pischel.

J. Hehn [Dr. phil.] , Hymnen und Gebete an
Marduk. [Beiträge zur Assyriologie. 5. Bd., H. 3.]

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1905. S. 279—400. 8".

Die Arbeit bietet ein Gegenstück zu den Abhand-

lungen über die Hymnen und Gebete an Ninib und

Nergal. Der Verf. erörtert Genealogie, Wirksamkeit

und Namen des Marduk, spricht von ihm als Schicksals-

bestimmer und als Schutzgottheit Babels, die sich zum
Rang des höchsten Gottes erhob, als Babylon das poli-

tische Übergewicht errang. Auch über Marduk und die

biblische Gottesidee und über die Überwindnng des

Drachens in biblischer Darstellung handelt Hehns Ein-

leitung. Unter den Gebeten und Hymnen finden sich

auch eine Reihe bisher ungedruckter Texte.

Notizen und Mittellungen.

Nea erschienene Werke.

Fr. Bau mann, Sprachpsychologie und Sprachunter-

richt. Halle, Niemeyer. M. 3.

Ad. Stern, Grundrifs der allgemeinen Literatur-

geschichte. 4. Aufl. [Webers Illustr. Katechismen. 2.]

Leipzig, J. J. Weber. Geb. M. 4.

Türkische Bibliothek hgb. von G.Jacob. IL u. III:

Mehmed Tevfiq, Ein Jahr in Konstantinopel. 1. Monat:

Tandyr baschy (der Wärmekasten). 4 Monat: Die Rama-

zan-Nächte. Nach dem Stambuler Drucke von 1299 h.

zum 1. Male ins Deutsche übertr. u. durch Fufsnoten

erl. von Th. Menzel. Berlin, Mayer & Müller. Je M. 1,80.

Fr. Loren tz, Slovinzische Texte. St. Petersburg,

in Komm, bei C. Ricker. M. 2.

J. Gebauer, Slovnik Staroöesky. H. 12. Prag,

»Unie«. Kr. 4.

Zeitschriften.

Zeitschrift für Assyriologie. November. G. Weil,

Die Behandlung des Hamza-Alif im Arabischen besonders

nach der Lehre von az-Zamahsari und Ibn al-Anbäri.

— Seh. Ochser, Das mandäische Königsbuch. — K.

Römer, Studien über den Codex Arabicus Monacensis

Aumer 238. — Fr. Schulthess, Aramäisches. — M.

Jastrow jr. , E-kis-sir-gal. — St. Langdon, Les inscrip-

tions de Nebuchadnezzar trouvees ä Suse. — E. Litt-

mann, Der Messias als Drusenheiliger.

Jewish Quarterly Review. October. E. J. Worman,
Notes on the Jews in Fustät from Genizah Cambridge

documents. — H. S. Q. Henriques, The civil rights

of English Jews. — M. N. Adler, The itinerary of

Benjamin of Tudela (cont.). — L. Ginzberg, Geonic

responsa. — H. Hirschfeld, The Arabic portion of
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the Cairo Genizah at Cambridge. XI. — St. A. Cook,
Notes on Old Testament history. II. Saul. — V. Apto-
witzer, Genizah-responsum XXV'I in J. Q. R. — A.

Wein er, Jewish doctors in England in the reign of

Henrv IV.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Albert C. Clark [M. A., Fellow of Queen's College,

Oxford], TheVetusCluniacensis ofPoggio,
being a contribution to the textual criticism of Cicero

pro Sex. Roscio, pro Cluentio, pro Murena, pro Cae-

cina and pro Milone. With two facsimiles. [Anec-

dota Oxoniensia, Classical Series; part X.] Ox-

ford, Clarendon Press (London, Henry Frowde), 1905.

LXX u. 57 S. Sh. 8 6 d.

Die Arbeit ist gleich ausgezeichnet durch die

Fülle des Materials, das sie vorlegt, durch die

Meisterschaft der Untersuchung und die Bedeu-

tung der Resultate für die ciceronische Text-

kritik. Clark verdankt seine Funde keineswegs

dem blofsen Finderglück, sondern einem durch

beispiellose Kenntnis des Gebietes geleiteten

Suchen auf den richtigen Wegen, und die Re-

sultate keineswegs dem blofsen Zusehen, sondern

einer mit bewundernswerter Ausdauer nach allen

Richtungen geführten Forschung.

Jeder Leser von Ciceros Reden wufste, dafs

es die dringlichste Aufgabe war, die von Poggio

gefundenen Handschriften zu rekonstruieren. Mög-

lich mufste es sein, so gut wie Kiefsling und

Scholl den .^sconius rekonstruiert haben. Aber

es fehlte bisher an jeder Handhabe, und das

aufgestellte Muster der Methode blieb unbefolgt,

bis CI. neben den andern Problemen der Reden-

überlieferung auch dieses wichtigste in Angriff

nahm.

CI. behandelt nicht die 'Lingonenses' (er

macht nur im Vorübergehen darauf aufmerksam,

dafs die Herkunft aus Langres nur für die Rede

pro Caecina bezeugt ist), sondern die in Cluny

von Poggio gefundenen Reden. Die für Sex.

Roscius und Murena sind nur durch den Clunia-

censis erhalten; dafs er die Cluentiana enthielt,

bezeugt ein Brief Poggios; dafs die im Katalog

von Cluny saec. XII unter n. 496 verzeichnete

Handschrift der Reden für Milo, Cluentius, Mu-

rena et pro qiiibusdam aliis die später von Poggio

gefundene Handschrift war, leuchtet unmittelbar

ein: sie enthielt also auch die Miloniana. Von

dieser Grundlage aus weist CI. nach, dafs die

Exzerpte aus fünf Reden hinter dem Asconius

des Bartolommeo da Montepulciano (Kiefslings

und SchöUs M) eine Kopie der Exzerpte sind,

die Bartolommeo aus dem Cluniacensis genom-

men hat. Dadurch kommt die Rede pro Caelio

hinzu.

Der Text der Exzerpte hat CI. in den Stand

gesetzt, eine von Fausset für die Goentiana

herangezogene Pariser Handschrift (S), die wahr-

scheinlich mit Lambins cod. S. Victoria identisch

ist. in ihrer Wichtigkeit zu erkennen. Sic ent-

hält 25 Reden aus verschiedenen Vorlagen; die

für S. Roscius und Murena sind direkt aus dem
Cluniacensis abgeschrieben, ehe Poggio ihn ent-

führt hatte (der Beweis ist ein Kabinetsstück

handschriftlicher Untersuchung); die Reden für

Milo, Caelius, Cluentius haben Randnoten, die

ebenso direkt aus dem Cluniacensis stammen.

Mit den Exzerpten zusammen lehrt der Parisinus

für diese drei Reden, dafs der Cluniacensis in

der Miloniana mit dem Harleianus nächstverwandt

war, in der Caeliana mit den Palimpsesten ging,

Lucken des Parisinus füllt, Konjekturen beson-

ders Madvigs herrlich bestätigt, in der Cluentiana

mit ST ging und diese, wo sie abweichen, als

interpoliert erweist. Aus 2 stammt die vielbe-

sprochene Wolfenbütteler Handschrift.

Danach weist CI. die in Italien genommenen
Abschriften und Kollationen der Handschriften

nach, die zu den Exzerpten Bartolommeos Ijinzu-

treten. Es ist vor allem ein Laurentianus {A.

der Lagom. 10), der aufser den Reden für Ros-

cius und Murena den in M fehlenden Schlufs der

Cluentiana enthält; ein Perusinus (ji), der doch

wohl mit A näher zusammenhängt, mehrere aus

neuer Kollation des Cluniacensis hervorgegangene

Variantensammlungen, die der Masse nach in den

Salisburgensis übergegangen sind.

Also für die Rosciana und Mureniana gelten

nicht mehr WS, sondern der aus .^..4 71, den

Exzerpten gewonnene Cluniacensis, für die Cluen-

tiana nicht mehr ST, sondern an erster Stelle die

aus dem Cluniacensis stammenden Exzerpte und

Marginalien, für die Miloniana tritt dieser zum

Harleianus, für die Caeliana ist eine neue Quelle

neben dem Parisinus erschlossen.

CI. gibt hinter seiner Abhandlung die Kolla-

tionen der Exzerpte und der Handschrift S, von

dieser zwei faksimilierte Seiten. Das beste ist,

dafs seine Ausgabe der vier Reden (pro Milone

ist leider vorweggenommen) unter der Presse ist.

Von einer klaren Einsicht in deren Überlieferung

kann erst jetzt die Rede sein; hoffentlich wird

die Untersuchung der acht anderen von Poggio

in Frankreich und Deutschland gefundenen Reden

Clarks nächste Arbeit sein.

Göttingen. F. Leo.

Carlo Pascal [Prof. f. lat. Philol. an der Univ. CaUnia],

Graecia capta. Saggi sopra alcune fonti greche di

scrittori latini. Florenz, Le .Monnier, 1905. 177 S.

8°.

Ein Teil des Buches, das sich aus einer Reihe von

Aufsätzen zusammensetzt, war in den letzten sechs

Jahren in Atene e Roma, den Studi di Filologia e d'Istru-

zione classica, der Rivista und anderen Zeitschriften er-

schienen. Diesen hat der Verf. umgearbeitet und ver-

vollständigt und dazu einen neuen Teil gefügt Er be-

schäftigt sich mit Ennius, Lucilius, Catulls 64. und
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76. Gedicht, Lukrez, Cicero, Vergil, Ovid, dem Gedicht

Aetna und Rutilius Namatianus. Seine Absicht ist, dar-

zulegen, wie sich in der lateinischen Dichtung, unter

dem Einflufs griechischen Denkens, die alten Legenden
entwickelt haben, und ebenso den Gang des häufig

benutzten dichterischen Motivs aufzuzeigen, dafs wir
uns beeilen müfsten unser Leben zu geniefsen, kurzlebig

und hinfällig, wie wir sind.

Notizen und Mittellungen.

Fersonalchronlk.

Der aord. Prof. f. klass. Philol. u. Archäol. an der

Univ. Dorpat Staatsrat Dr. W. Malmberg ist zum ord.

Prof. ernannt worden.
Der Prof. f. lat. Lit. an der Univ. Bologna Giovanni

Battista Gandino ist am 15. Novbr., 78 J. alt, ge-

storben.
Dnlrersitätsschriften.

Dissertationen.

R. J. Th. Wagner, Symbolarum ad comicorum Grae-

corum historiam criticam capita quatuor. Leipzig. 70 S.

R. Schulz, De mythographi Vaticani primi fontibus.

Halle. 78 S.

G. Schmidt, De Anonymi Laurembergiani introduc-

tione anatomica. Berlin. 29 S.

Schalprogramme.

F. Heege, Die 43. und 48. Rede des Dio von Prusa.

Blaubeuren, Seminar. 15 S.

H. Stroh, Studien zu Valerius Flaccus, besonders

über dessen Verhältnis zu Vergil. Augsburg, Gymn. bei

St. Stephan. 100 S. 8°.

E. Hedicke, Studia Bentleiana. T. V: Ovidius Bent-

leianus. Freienwalde a. 0., Gymn. 41 S.

W. Renz, Alliterationen bei Tacitus. Aschaffenburg,

Gymn. 40 S. 8".

Nen erschienene Werke.

Die Germania des Tacitus. Deutsch von Will

Vesper. [Statuen deutscher Kultur, hgb. von W. Vesper.

I.] München, Beck. Geb. M. 1,20.

Proben der lateinischen Novellistik des Mittelalters

ausgewählt und mit Anmerkungen versehen von J. Ul-

rich. Leipzig, Renger (Gebhardt & Wilisch). M. 4.

- Zeitschriften.

BuCavTtva Xpovtxa. XI, 3. 4. L. Petit, Docu-

ments inedits sur le concile de 1166 et ses derniers ad-

versaires. — M. Krasseninnikow, Ilepl ty)? sv toi?

)(^2ipoYpä(poi<; jtapaSooeiui; tcüv Tispl itpsaßicuv KcovotavTivstiov

exXoY«)v. — E. Red in, '0 ataupoi; to5 FoXfoO-ä Iv totg

etxovoYp««''r]|ji£voii; xcuSt^i tyji; ooYYpatp'*]? Koa^ä toö 'Iv8i-

xoTcXeoatoo. — A. Basilejew, 'ÄYaiuoc;, )(ptatt«vöi; apa-];

btopixö; toö t' alcüvoc. — Kritiken. — Bibliographie. —
A. Stark, Die yetpo^=otot als Material der Myronsalbung
in den altmorgenländischen Kirchen. — A, Uanaoo-
Ttoö/.ocj-KspaiJLEÜc, napaTYjp-fjasti; et? xa Epirotica sae-

culi XIII. — B. Benessewitz, SofxßoX-}] et? -zäc, »Aito-

xpioet?« 'Icoaaacp. — J. Pargoire, Constantinople et

Athenes.

The Classicäl Review. October. T. Leyden Agar,

On Odyssey XXIV. 336 sqq. — H. Richards, Notes

on Herodotus, books IV— IX. — W. B. Anderson, On
the text of the Kößowoi; of Dion Chrysostom. — j. E.

Harry, The perfect subjunctive, Optative, and impera-

tive in Greek. — S. G. Owen, On the tunica retiarn.

— H. W. Garrod, Some emendations of Silius Italicus.

— J. F. Postgate, Yews and suicide. — W. M. Ram-
say, Lycaonian and Phrygian notes. — A. B. Cook
and W. Richardson, Triremes. — H. B. Walters
Pottier's Douris.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Emil Geiger, Beiträge zu einer Ästhetik
der Lyrik. Halle a. S., Max Niemeyer, 1905.

X und 124 S. 8". M. 3.

Auf einem anderen Wege, als ich in meinem
Buche »Lyrik und Lyriker«, gelangt Geiger zu

ähnlichen Resultaten. Er gibt eine interessante

psychologische Analyse, wobei er nicht die

Lyriker allein, sondern die Künstler überhaupt,

die Dichter im besonderen, ja vielfach ganz all-

gemeine psychische Zustände charakterisiert. Man
vermifst schliefslich sogar das speziell der Lyrik

Angehörende, wie denn auch die Belege keines-

wegs überwiegend ihrem Gebiet entnommen sind.

Zudem behandelt der Verf. das meiste rein

theoretisch, ohne durch Beispiele zu beleben oder

zu erklären. Darin und in der Unklarheit sehe

ich den Hauptmangel seines Versuchs. Sonst wird

man dankbar verschiedene Anregungen und An-

deutungen aufnehmen und der Haupttendenz rück-

haltlos zustimmen, dafs es sich bei der gliedernden

Tätigkeit des Ästhetikers immer nur um das ein-

seitige Betrachten eines Teils aus einem mannig-

faltigen Zusammenhange handeln kann. Während
ich im genannten Werke, gegen das G. im Vorwort

Stellung nimmt, die Erkenntnis des Lyrikers zu

fördern suchte, indem ich vom Sinnfälligen immer

tiefer zu dem Unbekannten vordrang, durch Ver-

gleichung des »Erlebnisses« und des vollendeten

Gedichtes den rätselhaften Vorgang im Innern

des Dichters erforschte, geht G. von dem
Psychischen, vom Künstler aus und bemüht sich

daraus das Gedicht abzuleiten. Ich freue mich,

dafs er dabei wesentlich nicht viel anderes ge-

funden hat, als ich, sehe darum in seiner Arbeit

nicht einen Gegensatz zu der meinen, sondern

eine Ergänzung oder Probe. Da ich in einer

ausführlichen Besprechung der Zeitschrift für

Ästhetik von M. Dessoir auf das Büchlein näher

einzugehen Gelegenheit habe, so genüge hier der

Hinweis, dafs G. das gröfste Gewicht auf das

innere Bild, die Anschauung und die Verleben-

digung des inneren Bildes legt, dafs er sich

einer anderen Terminologie bedient als ich und

am stärksten von Vischers Ästhetik beeinflufst

ist. Er bewegt sich vielfach nur in kurzen

Skizzierungen, selbst dort, wo man weitere Aus-

führung gewünscht hätte; dadurch schadet er

mitunter dem Eindruck und läfst manches sicherer

erscheinen als es ist; natürlich bietet auch er

vielfach Hypothesen, obwohl er dies nicht zu

merken scheint, und ohne Hypothesen kann man
auf diesem Gebiete nichts ausrichten. Seine

Hypothesen müssen geprüft werden. G. ist

von Kellers Lyrik ausgegangen, hoffentlich be-

schert er uns bald seine Darstellung dieser

Lyrik, weil man dann am besten sehen wird,
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ob seine »Ästhetik der Lyrik« im Einzelfalle

fruchtbar ist, woran man zweifeln darf.

Lemberg. R, M. Werner.

Hermann Jantzen [Dr. phil.], Gotische Sprach-
denkmäler mit Grammatik, Übersetzung und Erläu-

terungen. 3. Aufl. [Sammlung Göschen. 79.] Leip-

zig, G. J. Göschen, 1905. 153 S. 8». Geb. M. 0,80.

Das erste Drittel des Bändchens nimmt der gramma-
tische Teil ein. Nach einer Einleitung über die Goten
und ihre Sprache, über Wulfila, seine Bibelübersetzung

und ihre Überlieferung, über die übrigen Denkmäler in

gotischer Sprache und über die gotische Schrift werden
Laut- und Formenlehre behandelt. An Texten bietet

Jantzen dann Evgl. Matth. Kap. IX, Evgl. Joh. Kap. VI,

Evgl. Luc. Kap. IX, Evgl. Marci Kap. X, darauf die er-

haltenen Reste des 2. Briefes Pauh an die Thessaloni-

cher, Kap. I— III des 1. Briefs an Timotheus, die er-

haltenen Reste des Buches Nehemia, das 3. und 4, Blatt

des Skeireins des Johannes-Evangeliums und schhefslich

vier kleinere Denkmäler. Jedem einzelnen Stücke sind

Übersetzung und Erklärung beigegeben. Die in den
Erklärungen besprochenen Wörter sind zum Schlufs

alphabetisch verzeichnet.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Bauernfeld-Stiftung hat an Ehrengaben
zuerkannt J. V. Widmann für seine Dichtung »Der Hei-

lige und die Tierec 2000 Kr., J. J. David 1000 Kr.

und Alexander von Weilen für seine Geschichte des

Burgtheaters 1000 Kr.

UnlTersitätsschriften.

Dissertationen.

G. Wollermann, Studien über die deutschen Gerät-

namen. Göttingen. 81 S.

H. Wehrle, Die deutschen Namen der Himmelsrich-

tungen und Winde. Freiburg i. B. 75 b.

Schnlprogramme.

E. Kück, Niederdeutsche Beiträge zum deutschen

Wörterbuch. Friedenau, Gymn. 24 S.

W. Lücke, Die deutsche Sammlung der Klagschrif-

ten Ulrichs von Hütten. (Beiträge zur Stilistik der Re-

formations-Schriftsteller.) Suhl, Realsch. 20 S.

W. Fell er. Über Schillers Entwicklungsgang. Duis-

burg, Gymn. 26 S.

E. Herford, Zur Erinnerung an Emanuel GeibeL

Thorn, Gymn. u. Realgymn. 38 S.

Nea erschienene Werke.

Goethe, Hermann und Dorothea. Textrevision und
Einleitung von Max Morris. [Pantheon-Ausgabe.] Berlin,

S. Fischer. Geb. M. 2,50.

Goethe, Gedichte. Textrevision, Einleitung und An-

merkungen von Otto Pniower. 2 Bde. [Pantheon-Aus-

gabe.] Ebda. Geb. je .M. 3.

Statuen deutscher Kultur, hgb. von Will Vesper.

II: Hartmann von .Aue, Der arme Heinrich. Neudeutsch

von W. Vesper. — III: Das Hohelied Salomonis in drei-

undvierzig Minneliedern. Neudeutsch von W. Vesper.

— IV : Luthers Dichtungen. Ausgewählt von W. Vesper.

München, Beck. Geb. M. 1,60; 1,20; 1,80.

F. Pique t, L'originalite de Gottfried de Strasbourg

dans son poeme de Tristan et Isolde. [Travaux et Me-
moires de l'Univ. de Lille. N. S. I. Droit - Lettres.

Fase. 5.] Lille, in Komm, bei Tallandier.

Fr. Kraft, Heinrich Steinhöwels Verdeutschung der

Historia Hierosolymitana des Robertus Monachus. [Brandl-

Martin-Schmidts Quellen u. Forschungen zur Sprach- und
Kulturgesch. d. german. Völker. 96.] Strafsburg, Trüb-

ner. M. 5.

V. Beyer, Die Begründung der ernsten Bailade durch
G. A. Bürger. [Dieselbe Sammlung. 97.] Ebda. M. 3.

A. Gericke, Schiller. Berlin, Alfred Unger. 1906.

M. 1,20.

Fr. Strich, Franz Grillparzers Ästhetik. [Mancken
Forschungen zur neueren Literaturgesch. 29.] Berlin,

Alexander Dunckcr. .M. 6,60.

Zelttchriften.

Zeitschrift für deutsche Philologie. 37, 4. H
Jaekel, Zur friesischen Volksepik. — R. C. Beer
Untersuchungen über den Ursprang und die Entwick
lung der Nibelungensage (Forts.). — M. H. Jellinek
Richard Heinzel. — A. Kopp, Die Darmstädter Hand
Schrift nr. 1213.

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche

Sprachforschung. 26, 3. O. A. E Hissen, Eine Reliquie

von Karl Koppmann. — F. Frensdorff, Hauslöffer. —
E. Schröder, Zur niederdeutschen Münzkunde. — H.
Schön ho ff, Volksreime aus dem .Vlünsterlande ; Rätsel

aus dem Münsterlande. — R. Sprenger, Studenteriee;

Olle Kamellen = Alte Violen; Hack up, s(> et ik di;

gnäterfwart; Zu Reuters Kenntnis des Griechischen;

geimeln
;
polterpaffie. — C. Schumann, Stiden ; böten. —

W. Zahn, Pütteneffen. — Fr. Kohn, Im Lichten. —
F. Sandvofs, Preschen. — Grabow, Pumpernickel;

Aberglaube bei Namengebung. — E. J. A. Stuhlmann,
Luren op Pamusen; Klafferkat. — H. Carstens, Kin-

kerlitz(ch)en ; unmär.

Mitteilung.

Herr Prof. Dr. Berthold Litzmann ist durch Er-

krankung verhindert, eine Entgegnung auf Prof. Erich

Schmidts Besprechung seines Buches »Goethes Faust«

in Nr. 45 jetzt zu veröffentlichen, beabsichtigt aber eine

solche später folgen zu lassen.

Englische Philologie und Literaturgeschichte.

Referate.

G. Holzer [Prof. an der Oberrealschuie zu Heidelberg],

Bacon-Shakespeare, der Verfasser des
»Sturms«. Nachhall aus einem am 24. Juni 1905

im Hebbelverein zu Heidelberg gehaltenen Vortrag.

Heidelberg, Cari Winter, 1905. 68 S. 8'. .M. 1,50.

Wesentlich neues weifs der Verf. in der

Frage nicht zu bringen. »Unter der Annahme,
dafs es unwiderleglich bewiesen sei, dafs Bacon

der Verf. der Grofsfoliostücke sei«, werden uns

allerhand Dinge erzählt; diesen Beweis zu er-

bringen, hat aber Holzer unterlassen. Er verlangt

ein eingehendes Studium Bacons als Dramendichter

und verspricht sich davon die .Anerkennung Bacons

als Dramendichter : keiner hat wohl Bacon so gründ-

lich gekannt wie sein Herausgeber Spedding, der

trotzdem an das »Märchen ä la Lourdes oder

Loretto« glaubte. Das .AUegorisieren und Inter-

pretieren der Baconianer könnte man dem Verf.

noch hingehen lassen; weniger barmlos aber er-

scheint es uns, wenn H., der die Wahrheit auf

seine Fahne schreibt, einerseits die Wilddiebge-

schichte Shaksperes als Tatsache verwertet

und den Schauspieler (als Dichter gilt er ihm ja

nicht!) der Spielsucht und unsauberer Handlun-

gen zeiht, andrerseits bei der beabsichtigten

Ehrenrettung Bacons das merkwürdige Faktum

mit Stillschweigen übergeht, das den edlen Lord
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1621 zur Niederlegung seines Amtes zwang.
Mit einzelnen, oft weit hergeholten Parallelstellen

beweist man nichts: die ganze Wahrheit mufs
es sein, und die heifst für uns noch immer
Shakspere und nicht Bacon-Shakespeare!

Teschen. A. Eichler,

Lord Tennyson, ThePrincess. With an introduction

by Arthur Waugh. London, William Heinemann,
1905. X u. 110 S. 8" mit einem Bildnis. Geb.
M. 0,60.

In der hübschen Sammlung der Favourite Classics
läfst Waugh, dem wir eine reich ausgestattete Tennyson-
Biographie verdanken, auf die Early Poems das Werk
folgen, das Tennyson nach seinem grofsen Erfolge von
1842 fünf Jahre später zur Enttäuschung seiner Freunde
veröffentlichte. Dem Texte schickt W. eine kurze Ein-

leitung vorauf, in der er über die Aufnahme des Werkes
und Tennysons häufige Verbesserungen an ihm spricht,

seinen Charakter darzulegen sucht und auf die einzelnen

Schönheiten der »Princess« hinweist.

Notizen und Mitteilungen.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

W. Sperrhake, Ben Jonsons »The case is altered«

und seine Quellen. Halle. 65 S.

H. U. Weber, Kennedy-Studien. Kiel. 68 S.

Neu erschienene Werke.

W. Hörn, Untersuchungen zur neuenghschen Laut-

geschichte. [Brandl- Martin -Schmidts Quellen und For-

schungen zur Sprach- und Kulturgesch. der german.
Völker. 98.] Strafsburg, Trübner. M. 2,50.

Fr. W. D. Brie, Geschichte und Quellen der mittel-

englischen Prosachronik The Brüte of England oder The
Chronicles of England. Marburg, Elwert.

W. Baeske, Oldcastle — Falstaff in der englischen

Literatur bis zu Shakespeare. [Brandl -Roethe- Schmidts
Palaestra. 50.] Berlin, Mayer & Müller. M. 3,60.

Zeitschriften.

The Modern Language Review. A quarterly Journal ed.

by John G.Robertson. I, 1. G. Gregory Smith, Some Notes
on the Comparative Study of Literature. — Paget Toyn-
bee, Enghsh Translations of Dante in the 18th Cen-

tury. — A. C. Bradley, Notes on Passages in Shelley.

— W. W. Greg, The Authorship of the Songs in

Lyly's Plays. — G. C. Moore Smith, Shakespeariana.
— Jessie Crosland, A German Version of the Thief-

Legend. — Reviews. — Minor Notices. — New Publi-

cations.

Romanische Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Th. Roth [Oberlehrer am Realgymn. zu Vegesack, Dr.],

Der Einflufs von Ariosts Orlando
furioso auf das französische Theater.
[Münchener Beiträge zur romanischen und
englischen Philologie, hgb. von H. Breymann
und J. Schick. XXXIV.] Leipzig, A. Deichert Nachf.

(Georg Böhme), 1905. XXII u. 263 S. 8». M. 5,80.

Die Arbeit behandelt in ihrem ersten Teil

den Einflufs Italiens auf die französische Literatur

überhaupt (S. 1 — 7 5), dann Ariosts Einflufs auf

Lyrik und Epos in Frankreich (S. 7 5— 101), und

erst von S. 102 an kommt der Verf. auf sein

eigentliches Thema und betrachtet die Verwertung

der einzelnen Episoden des Orlando Furioso im

französischen Drama. Leider zeigt er sich im

ersten Teil des Buches seiner Aufgabe nicht

recht gewachsen. Trotz der reichlich verzeich-

neten Literatur (S. VII—XXII) sind seine Kennt-

nisse hier lückenhaft und oberflächlich. Man
merkt, er hat den Stoff nicht genügend ver-

arbeitet. Die Zahl seiner verkehrten Anschau-

ungen und seiner Irrtümer im einzelnen ist un-

gewöhnlich grofs. In seinem engeren Thema
dagegen ist der Verf. besser zu Hause, und ob-

wohl er darin gerade nicht tief eindringt, sich

viel zu viel auf die Urteile anderer beruft und

hin und wieder in Unrichtigkeiten verfällt, so

fördert er doch unser Wissen, weil er uns über

eine Anzahl recht seltener Dramen des 16. und

17. Jahrh.s Nachricht und über den Einflufs des

grofsen italienischen Dichters auf Frankreich eine

annähernd richtige, wenn auch nicht vollständige

Vorstellung gibt. Um nur von den Dramatikern

zu reden, weist er stoffliche Benutzung des

Rasenden Rolands Dichtern nach, wie Garnier,

La Calprenede, Thomas Corneille, Charles Roy,

Mairet, Quinault, Montreux, Claude Billard,

Danchet, Lafontaine, Coignee de Bourron (?),

Dancourt, Fuzelier, Du Rocher, Fagan, CoUe,

Voltaire usw., also, wenn man von letzterem ab-

sieht, Dramatikern dritten oder noch niedrigeren

Rangs.

Wie vorsichtig das Buch selbst im zweiten

Teil benutzt werden mufs, sei an ein paar Bei-

spielen gezeigt. S. 167 bezeichnet Roth als

Verfasser einer 1614 und wieder 1620 erschie-

nenen Tragödie Les Amours d'Angdlique et de

Medor den Coignee de Bourron; mit diesem

Verfassernamen gibt er das Stück auch pref. IX
unter der »Benützten Literatur« an. Er wieder-

holt damit aber einen lustigen Irrtum Mouhys,

der bei Beauchamps und in der Bibliotheque du

Theatre frangois (1768) unmittelbar hintereinander

die Pastorale Iris des de Bourron und dann

unsere anonyme »tragedie« angeführt fand, und

diesem beide mit unglaublicher Flüchtigkeit zu-

schrieb. — Unbegreiflich ist mir, dafs R. S. 9 7 f.

Lafontaines Contes Joconde und La coupe en^

chantee als Nachbildungen Ariosts nennt und doch

S. 226 ff. keinen Augenblick daran denkt, dafs

Fagan, Colle und Etienne in ihren Nachbildungen

des Joconde -Stoffes nicht auf Ariosto, sondern

auf Lafontaine zurückgehen. Eine Dramatisierung

des Stoffes von Desforges (1790) erwähnte R.

in der Bibliographie S. X, vergafs ihn aber im

Texte; eine weitere Bearbeitung, der Joconde

des Leger, gespielt 1793, ist ihm, wie es scheint,

unbekannt geblieben, ebenso eine Opera-comique

La coupe enchantee von Th. Radoux. — Über-

sehen hat R. ferner, dafs der Orlando furioso

auch auf den französischen Prosaroman am

Ende des 16. und am Anfang des 17. Jahrh.s

und dadurch wieder auf das Drama eingewirkt

hat. So geht vielleicht Billards Tragi -comedie
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Genevre (gedr. 1610) auf den 1601 gedruckten

Roman J. d'Espinauds Les amours de Genievre

S: d'Ariodant (Lyon, Ancelin, und Rouen, Osmont)

zurück. Als Novelle wurde ferner die von R.

nicht erwähnte Erzählung im Orlando von Olympia

und Biren durch den Sieur de Nerveze (Paris

1599) bearbeitet.

München. Arthur Ludwig Stiefel.

E. Jade [Oberlehrer, Dr.], Henry Becque. [S.A. aus

der Festschrift zum XI. deutschen Neuphilologentage

Pfingsten 1904 in Köln.] Köln, P. N'eubner, 1904.

44 S. 8".

Der Verf. berichtet über den äufseren Lebensgang
des bei uns wenig bekannten Dichters, über den auch
die Literaturgeschichten meist nur dürftig Auskunft geben,

analysiert seine Werke und kritisiert sie nach ihren Vor-

zügen und Schwächen, behandelt Becques Stellung in

der französischen dramatischen Literatur und geht auf

sein Verhältnis zur Kritik ein.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Die Kgl. bayer. Akad. d. Wiss. hat den ord. Prof.

f. roman. Philol. an der Univ. Berlin Dr. Adolf Tobler
zum korresp. Mitgl. gewählt.

Nen erschienene Werke.

E. Loseth, Le Tristan et le Palamede des manuscrits

franQais du British Museum. [Videnskabs-Selskabets

Skrifter. II. Hist-filos. Kl. 1905. No. 4]. Christiania,

in Komm, bei Jacob Dybwad.
C. St ein weg, Corneille. Kompositionsstudien zum

Cid, Horace, Cinna, Polyeucte. Halle, Niemeyer. M. 8.

H. Bretschneider, Lectures et Exercices fran9ais.

I. T. 4. Aufl., II. T. 2. Aufl. u. Vocabulaire. Leipzig,

Richard Wöpke. M. 0,80, 2 u. 0,40.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Franz Matthias [Oberlehrer Dr.] , über die
Wohnsitze und den Namen der Kimbern.
[Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Luisen-

gymnasiums zu Berhn. Ostern 1904.] Berlin, Weid-

mann, 1904. 49 S. 8». M. 1.

Eingehend werden in dieser Schrift alle

Stellen bei den alten Autoren untersucht, an

denen der Kimbern in ihrer germanischen Heimat

gedacht wird. Allerdings wird dabei, wie ich

glaube, die Beweiskraft von einigen überschätzt,

dem Ergebnis im grofsen und ganzen aber, dafs

die Kimbern als Stamm weiterhin in Deutschland

Bestand hatten, nachdem der ausgewanderte Teil

von ihnen zugrunde gegangen war, darf man
unbedenklich zustimmen.

Schwerer fällt es, sich dem Verf. anzu

schliefsen, wenn er die zurückgebliebenen Kim-

bern auf dem linken Ufer der untersten Elbe

sucht, wobei er wegen des dänischen Himmer-

land und der im nördlichsten Jütland stehenden

KCjißQOt des Ptolemäus genötigt ist, sie doch

wieder vor 100 n. Chr. in den Nordfin der kim-

brischen Halbinsel wandern zu lassen. Dafs

Strabo sie VII. 294 auf die linke Seite der Elbe

setzt, bat wenig zu bedeuten, da sich dieser hier

gerade, wo er auch die Sovyafißgoc irrtümlicher-

weise unter den Meeranwohnem aufführt, nicht

am besten unterrichtet zeigt. Schon das Monu-

mentum Ancyranum nennt gerade für die Zeit,

für die Strabo Zeuge sein soll, die Cimbri mit

Charydes zusammen, und da sie auch Ptolemäus

mit den XdgovSeg verbindet, und in Jütland später

ein Harsyssel existiert, mufs Matthias doch auch

die Haruden die Nordwanderung des Kimbern-

restes mitmachen lassen. Und er müfste sogar

noch für die Endusii Rat schaffen, die Cäsar mit

den Harudes zusammen erwähnt, und Ptolemäus

als 0ovvSov(Tcoc, aber auch schon Tacitus als

Endoses kennt und zwar in Jütland.

Für die linkselbischen Sitze der Kimbern

beruft sich M. auch auf Tacitus' Mitteilung über

die castra ac spatia, die weiten Lagerplätze der

Kimbern, die utraque ripa — was man mit

Marcks auf die Eibufer zu deuten habe — noch

vorhanden seien. Das soll sich auf prähistorische

Wallbauten und Hünengräber beziehen, die im

Küstengebiet zwischen Weser und Elbe erhalten

sind. Wären aber diese Denkmäler wirklich den

Römern bekannt gewesen und ihnen als kim-

brische bezeichnet worden, so könnte das nur

dafür sprechen, dafs die Kimbern selbst nicht

an dieser Stelle safsen. In Schweden gibt es

sicher keine »Schwedenschanzen«, wohl aber,

werden in jenen Gegenden Deutschlands, wo die

Schweden im dreifsigjährigen Kriege auftraten,

alle möglichen alten Erdwerke auf sie bezogen

und nach ihnen benannt. Ähnlich haftete zu

Tacitus' Zeit der Name der Kimbern an solchen

Denkmälern, aber gewifs nicht in ihrem eigenen

Lande.

Für recht unglücklich halte ich die Deutung

des mons Saevo auf die Insel Helgoland, die

wohl kaum einer Entgegnung bedarf.

Interessant ist dagegen M.s Versuch, jene

Strabostelle, in der dem Posidonius die Ansicht

zugeschrieben wird, der Aufbruch der Kimbern

sei erfolgt wegen eines nicht plötzlichen An-

dranges des Meeres (xava ÖaXdmic etfodov

ovx ddgoav avjußaaav) als richtig überliefert zu

erweisen. Sie schien im Widerspruch zu stehen

mit der Behauptung Strabos, die Kimbern seien

nicht durch eine grofse Überschwemmung

{ixsydXri nlrmiivgCg) vertrieben worden. Nach

M. ist aber dabei von langsamem Vordringen

des Meeres nicht infolge einer Flut, sondern

einer Senkung des Festlandbodens die Rede,

und darauf soll auch der Zusammenhang weisen.

Freilich bleibt hier doch noch das Bedenken

übrig, dafs Strabo gegen die Behauptung, die

Kimbern seien durch eine Oberschwnmmung zur

Auswanderung genötigt worden, geltend macht,

dafs sie noch immer das Land bewohnten, das

sie damals inne hatten, ein Einwand, der doch

auch gegen die Erklärung ihres Aufbruches aus
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dem Versinken ihres Landes spräche. Dabei

sehen wir ganz ab davon, dafs ein solcher all-

mählicher Landverlust nicht gut in Wirklichkeit

oder in den Augen des Posidonius Anlafs zu

einer Massenauswanderung gegeben haben kann.

Der zweite Teil der Abhandlung gilt der

Deutung des Namens der Kimbern. Er soll

Leute vom Rand, von der Küste des Meeres,

von der »Waterkant« bedeuten und aus einem

Thema kiniba-, zu dem Kimm, Kimme, Kimmung
gehören, gebildet sein. Die Bedeutung Rand hat

sich bei diesen Worten — M. geht darauf nicht

ein — aus der von Fuge und Verzapfung her-

ausgebildet. Ags. cimbing 'commissura' usw. ist

ursprünglich die Stelle, wo das Gebälk ein-

gekäramt, d. i. ineinandergezapft ist. Wir ge-

langen so zur Annahme von Verwandtschaft mit

griech. y6fX(f>og »Pflock, Nutnagel, wie er be-

sonders beim Schiffsbau verwendet wird«, und

seiner Sippe, daher auch mit unserem Kamm.
Dazu stellt germ. *kembä-, *kitnba- eine Ablaut-

form dar. Aber wenn wir schon annähmen, dafs

dieses Wort bereits in vorgeschichtlicher Zeit

die Bedeutung »Rand« ausgebildet hatte, so konnte

doch dann der Begriff »die am Rande wohnen-

den« nicht einfach durch eine r-Ableitung aus-

gedrückt werden. Und wie M. diese Erklärung

des Volksnamens geben kann, obwohl er doch

den nicht mit germ. k sondern h anlautenden

Namen des Himbersyssel auf sie bezieht, ist

völlig unverständlich. Der Ref. braucht wohl

nicht besonders zu betonen, dafs er die früher

einmal gegebene Erklärung des Volksnamens aus

aisl. kimbi »Spötter« dem Himmerland zu lieb

längst aufgegeben hat. Dagegen liefse sich

— es soll damit nur auf eine Möglichkeit hin-

gewiesen werden — an aisl. hima »in Gedanken

versunken sein, zu keinem Entschlufs kommen«
anknüpfen. Gegen MüUenhoffs Deutung von

Cimbri als gallisch und Anknüpfung des Namens

an ir. cimb »Lösegeld«, die M. mit Recht ver-

wirft, ist auch einzuwenden, dafs jenem ir. cimb

im Gallischen camb- entsprach.

Stralsund. Rudolf Much (Wien).

V. Ermoni, La primaute de l'eveque de Rome
dans les trois premiers siecles. 2^ edition.

[Science et religion. No. 244.] Paris, Bloud & Cie,

1905. 60 S. 8». Fr. 0,60.

Der Verf., der in seiner kleinen Schrift gegen Lip-

sius, Lightfoot und Harnack polemisiert, beschäftigt sich

in den ersten vier Kapiteln, indem er die altkirchliche

Literatur und die Überreste der altchristlichen Kunst als

Belege heranzieht, mit den einzelnen auf den Primat des

römischen Bischofs bezüglichen Fragen. Kap. V und VI

suchen dann den Charakter des Primates und die Ur-

sachen seiner Entstehung klarzulegen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. alte Gesch. an der Univ. Halle Dr.

Ulrich Wilcken ist als Prof. Wachsmuths Nachfolger

an die Univ. Leipzig berufen worden.

Nen erschienene Werke.

R. Pöhlmann, Grundrifs der griechischen Ge-

schichte nebst Quellenkunde. 3. Aufl. [Handbuch d.

klass. Altertumswiss. hgb. von L v. Müller. III, 4.

München, Beck. M. 5,50.

B. Niese, Grundrifs der römischen Geschichte nebst

Quellenkunde. 3. Aufl. [Dieselbe Sammlung. III, 5.]

Ebda. M. 7,20.

Zeitschriften.

Alemannia. 6, 3. K. Bertsche, Die volkstüm-

lichen Personennamen einer oberbadischen Stadt. — Fr.

Pfäff, Freiburger Bruchstück einer mitteldeutschen

Stephanuslegende. — J. Miedel, Noch einmal der Name
Achalm. — H. Mayer, Sprachliches aus den Senats-

protokollen der Universität Freiburg (Filz , Beifils). —
K. Baas, Notiz über Heinrich Louffenbergs Gesundheits-

regiment. — O. Haffner, Die Pflege der Volkskunde in

Baden (Forts.).

Archiv für Kulturgeschichte. 3,4. F.Burckhardt,
Norddeutschland unter dem Einflufs römischer und früh-

christlicher Kultur. Eine Studie zu den altniederdeutschen

Lehnwörtern. II. — F. Hüttner, Aus dem Tagebuch
eines Echter von Mespelbrunn. — W. Steffen, Ulrich

von Bülow (1 726— 1 791). Ein Edelmann der Aufklärungs-
zeit. — H. Legband, Zu den Quaternionen der Reichs-

verfassung.

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen.

26. C. Matschoss, Franz Dinnendahl. Das Lebens-

bild eines deutschen Kunstmeisters. — S.Samuel, Ge-

schichte der Juden in Stadt und Stift Essen bis zur

Säkularisation des Stifts (1291— 1802). — H. Wiede-
mann, Die Klüse bei Baldeney. — 27. Th. Imme,
Die Ortsnamen des Kreises Essen und der angrenzenden

Gebiete.

Revue numismatique. 9, 3. J. de Foville, Etudes

de numismatique et de glyptique. Pierres gravees du

Cabinet de France. — G. Amardel, Un denier de Mat-

fred, vicomte de Narbonne. — G. Schlumberger,
Sceaux byzantins inedits. V. Melanges de numismatique

et de sigillographie medievales. — M. Prinet, Un sceau

italien de Jean de Vienne, capitaine de Calais. — P.

Bordeaux, Medaille et jeton frappes ä l'occasion de la

restitution de Lille ä la France en 1713. — E. Babelon,
Drachme de Chalcis (Eubee) contremarquee ä Ichnae

(Macedoine). — H. Sandars, Notes sur un depot de

monnaies romaines decouvert en Espagne (province de

Jaen) en 1903.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Erich Caspar [Dr. phil.], Roger IL (1101—
1154) und die Gründung der norman-

nisch - sicilischen Monarchie. Innsbruck,

Wagner, 1904. XX u. 652 S. 8°. M. 25.

König Roger weicht durchaus von dem

üblichen Typus des mittelalterlichen Herrschers

ab, bei dessen Charakterisierung die Chronisten

der Beiwörter tapfer oder mutig nicht entraten

können. Kein in das Schlachtgemenge kühn

sich stürzender Ritter, sondern ein vorsichtiger,

kühl abwägender Staatsmann, der dem Papsttum

und Kaisertum zum Trotz seinem neugegründeten

Staate durch Diplomatie einen Platz unter den

mafsgebenden Mächten Europas erkämpfte. Er,

der Vasall des heiligen Stuhles, will ebensowenig

wie späterhin Karl von Anjou eine drückende

Oberherrschaft dulden: um den ewigen Streitig-
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keiten mit Rom ein Ende zu machen, erwägt

er einmal den Gedanken, mit seiner gesamten
Kirche zu Byzanz überzutreten. Nicht ohne Ab-
sicht, dünkt mich, empfängt auf einem Mosaik der

Martorana, die der Grofsadmiral Georg von
Antiochia im J. 1143 erbaute, Roger von Christus
selbst die Krone.

Die Erwartungen, die des Verf.s Dissertation

erweckte (als Exkurs S. 583— 634 wieder ab-

gedruckt; vgl. meine Besprechung DLZ. 1903
Nr. 4 Sp. 2l9f.), sind in Erfüllung gegangen;
mit geschickter Benutzung der z. T. recht guten

Vorarbeiten, der Werke von Amari. de Blasiis,

Brandileone, Garufi, v. Bernhardi, K. A. Kehr,

hat Caspar ein treffliches Buch verfafst, das

seines Gegenstandes durchaus würdig ist.

In der Einleitung beschäftigt sich der Verf.

mit der Regierung des Grofsgrafen Roger (I.)

und charakterisiert gut, wie verschieden sich

die Verhältnisse in den beiden Bundesstaaten

Apulien und Sizilien entwickelten. Im J. 1112
grofsjährig geworden, ergriff Roger (II.) selbst

die Zügel der Regierung und offenbarte bald

seine Pläne: das südliche Italien mit Trinakrien

zu vereinigen und in Nordafrika eine Stellung

zu gewinnen. Mit dem Tode des Herzogs

Wilhelm von Apulien (112 7) begann die Be-

gründung der normannisch -sizilischen Monarchie,

die zwölf von schweren Kämpfen erfüllte Jahre in

•Anspruch nahm. So sehr sich Papst Honorius II.

auch sträubte, er mufste schliefslich dem sizili-

schen Herrscher die Investitur mit Apulien

verleihen.

Von gröfster Bedeutung für Roger war das

Schisma des Jahres 1130. Er trat mit dem
Papste in Verbindung, von dem die Mehrzahl

der abendländischen Fürsten nichts wissen wollte.

Zur Belohnung schmückte ihn Anaklet IL mit

der Königskrone. Die nachfolgenden Kämpfe
des »Usurpators« mit Kaiser Lothar und Papst

Innocenz II., mit Bernhard von Clairvaux sind

bekannt, bekannt auch das Ende: Roger allein

widerstand der überwältigenden Beredsamkeit

des Zisterziensers, er blieb Sieger, wenn er

auch in der Form nachgeben mufste. Im Frieden

von Mignano verlieh ihm Papst Innocenz das

Königreich Sizilien nebst dem Herzogtum Apulien

und dem Fürstentume Capua und erklärte kühn,

da das Königtum Rogers von des Gegenpapstes

Gnaden nicht mehr aus der Welt zu schaffen

war, dals bereits sein Vorgänger Honorius

Sizilien zum Königreich erhoben habe, was von

der sizilischen Hofhistoriographie getreulich nach-

gebetet wurde.

Dem neuen Könige verschaffte der Kreuzzug

des
J. 1147 den Eintritt in das europäische

Staatensystem. Roger knüpfte gewandt mit dem
Lande an, aus dem seine Vorfahren einst aus-

gewandert waren, und plante im Verein mit

König Ludwig VII. von Frankreich Byzanz ent-

gegenzutreten, in dessen Schlepptau Konrad III.

sich hatte nehmen lassen. Auf der Höhe seiner

Macht angelangt, sandte er mit Erfolg seine

Flotte nach Afrika und führte nach mancherlei

Kämpfen mit der Kurie eine Einigung herbei:

kurz nach seinem Tode wurde der Friede

von Benevent geschlossen, der seine Spitze

gegen das Imperium, den gefährlichsten Gegner
der neuen Grofsmacbt, richtete.

Bereits ein Jahr nach dem Friedensschlüsse

von Mignano gab Roger eine Gesetzessammlung

heraus, die in ihrer ursprünglichen Gestalt erst

Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckt wurde.

Von den 44 Titeln der Assisen, in welchen sich

germanische staatsrechtliche Anschauungen seltsam

mit byzantinischen verbinden, gehen nach dem
Verf. 27 auf eine in lateinischer Sprache abge-

fafste Bearbeitung und Auswahl aus dem Corpus

iuris zurück. 1 7 Titel sind Originalkonstitutionen,

die in der Form hinter ihren römischen Schwestern

weit zurückbleiben, aber dem Inhalte nach von

gröfserem Interesse sind, da sie den Geist ihres

Schöpfers atmen.

»Aus griechischem Beamtentum, arabischer

Finanzverwaltung und germanischem Lehnswesenc

erwuchs Rogers Staatsverfassung, welche später-

hin in Friedrichs II. Monarchia Sicula ihre

Krönung fand. Lastete sie auch schwer auf

den Untertanen, so bedeutete sie doch einen

erheblichen Fortschritt. Mit seinem rastlos täti-

gen Willen wirkte Roger auch befruchtend auf

jene eigenartige Kultur ein, die auf dem »Tummel-

platz der Völker« entstand: er ist der Bauherr

der Cappella Palatina, die in der normannisch-

sizilischen Kunst als das köstlichste Kleinod er-

strahlt; er ist der geistige Vater der Geo-

graphie des Arabers Edrisi, die dessen Stammes-

genossen mit Recht als das »Buch König Rogers«

bezeichnen.

Mit Interesse folgt man den anschaulichen

und .lebendigen Ausführungen des Verf.s, auch

ohne überall seiner Auffassung beistimmen zu

können. Überschätzt nicht C. im Gegensatz zu

V. Bernhardi den Papst Innocenz II. (S. 174)?

Brauchte König Ludwig VII., um nur ein Beispiel

herauszugreifen, den iMut des Verbrechens«

(S. 379), um auf Rogers Bündnisantrag gegen

Byzanz einzugehen, nachdem Kaiser Manuel mit

den Muslimen jenen verräterischen Waffenstillstand

geschlossen hatte?

Zuweilen, namentlich in den ersten Ab-

schnitten, wird die Darstellung etwas breit. Der

Verf. läfst sich von seiner Freude am Erzählen

hinreifsen, die mich an W. v. Giesebrecht erinnert.

Die neue Literatur ist nicht immer genügend

berücksichtigt worden. So entging dem Verf.

S. 138 Luchaires feinsinniger Aufsatz über den

h. Bernhard, der zuerst in der Revue historique

Bd. 71 (1899) erschien und dann in dem 2.

Bande der Histoire de France von E. Lavisse auf-
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genommen wurde. — Von Vacandards Werke
gibt es eine veränderte 2. Aufl. (1897); ob die

deutsche Übersetzung von Matthias Sierp (Mainz

1898) selbständige Zusätze enthält, vermag ich

nicht zu sagen. E. Vacandard, Saint -Bernard.

La pensee chretienne. Paris 1904 war mir

nicht zugänglich. — S. 46. 50. 645 lies Nicotera.

— S. 134. Otto II. kämpfte gegen die Araber
unglücklich, — S. 212. Innocenz rief Bernhard

nicht »von neuem aus der Stille seines Klosters«

nach Apulien; der Abt befand sich seit März

1137 in Italien. — S. 230 Anm. 2 vgl. G. Ro-

mano, Intorno all' origine della denominazione

Due Sicilie. Nuova ricerca. Trani 1899. —
Zum III. Abschnitt vgl. die Studie Richard

Schmidts, Die Herkunft des Inquisitionsprozesses

(Festschrift der Univ. Freiburg zum 50jährigen

Regierungsjubiläum Sr. Kgl. Hoheit des Grofs-

herzogs Friedrich; Freiburg u. Leipzig 1902),

deren Kenntnis ich Herrn Prof. Dr. K. Wenck ver-

danke ; nach Schmidt geht die inquisitio Innocenz' III.

auf das sizilisch-normannische Recht zurück ; vgl.

aber v. Voltelini in der Ztschr. f. Rechtsgesch.

XXV Germ. Abt. 348 f. — S. 337. Papst Lucius

war zweifellos Rogers Gevatter: compater kann

nicht eine confraternitas bezeichnen. — S. 403.

Ludwigs VII. Briefe werden besser in der neueren

Ausgabe des Recueil des Historiens benutzt. —
S. 415 könnte auf E. Mercier, Hist. de l'Afrique

septentrionale Bd. II (Paris 1888) verwiesen sein.

— S. 452. Ein Exemplar von Amaris seltener

Carte comparee de la Sicile befindet sich auf

der Heidelberger Bibliothek (A 1402 in 4*^). —
Zu S. 467 vgl. jetzt auch E. Bertaux, L'art

dans ritalie meridionale I (Paris 1904; Ec. fran9.

de Rome). Livre III. L'art provincial et muni-

cipal sous la domination Normande. — Zum Ex-

kurs vgl. die gleichfalls 1904 erschienene Tü-

binger Dissertation: A. Groner, Die Diözesen

Italiens von der Mitte des zehnten bis zum Ende

des zwölften Jahrhunderts. (Freiburg i. Br.,

Herder); Groner hat leider C.s Dissertation

(1902) nicht benutzt.

Die Regesten, die 25 5 Urkunden Rogers

verzeichnen, machen einen sorgfältigen Eindruck.

Ein Register der Orts- und Personennamen

schliefst das Werk ab, dem ich weite Verbrei-

tung wünsche. Hoffentlich leidet sie nicht unter

dem aufserordentlich hohen Preise des Buches!

Sicherlich, die wissenschaftlichen Monographien

können bei ihrem geringen Absätze nie so

billig sein wie die Schriften, die einen grofsen

Leserkreis finden. Sind sie aber so teuer wie

in diesem Falle, so verhindern die Verleger selbst

den Verkauf: nicht einmal die häufig mit kargen

Mitteln ausgestatteten Universitäts- und Seminar-

bibliotheken können das Werk anschaffen, wenn

es auch noch so nützlich ist.

Heidelberg. Otto Cartellieri.

Heinrich v. Wedel, Deutschlands Ritterschaft,
ihre Entwicklung und ihre Blüte. Görlitz, C.

A. Starke, 1904. VII u. 92 S. 8". M. 3.

Die kleine, gut ausgestattete Schrift, die der Verf.

dem Vereine »Herold« gewidmet hat, setzt sich aus vier

Abschnitten zusammen, die uns in ihrer Gesamtheit ein

Bild von der Entwicklung des ritterbürtigen Adels und

seiner Bedeutung in Staat und Gesellschaft geben sollen,

sowie von höfischem Minnesang und ritterlichem Waffen-

wesen zur Zeit der Hohenstaufen erzählen. Die einzelnen

Abschnitte handeln: 1. von der Entwicklung des ritter-

bürtigen Lehnsadels, 2. dem Schwert, der Waffe des

Ritters, 3. den Hauptschutzwaffen Helm, Harnisch und
Schild von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrh.s,

4. von der Erziehung der ritterlichen Jugend zur Zeit

der Hohenstaufen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In Ochsenfurt hat vor kurzem Stadtkaplan Hefner

bei genauerer Prüfung der Bucheinbände der Ganzhorn-

schen Bibliothek eine Urkunde in Folioformat ent-

deckt, die längsseitig in der Mitte durchschnitten war.

Die beiden Hälften dienten dann einem Buche zur Ver-

bindung des Textes mit dem Einband. Eine Leim-

schicht, die nur teilweise entfernt werden konnte, sowie

das Fehlen von 8—12 Buchstaben am Ende jeder Zeile

erschweren das Lesen und Ergänzen des Textes einiger-

mafsen, ohne aber das Verständnis wesentlich zu be-

einträchtigen. Der Inhalt der Urkunde ist die notarielle Be-

glaubigung einer Kaiserurkunde. Der Originaltext ist

vollständig und wortgetreu wiedergegeben. Die Urkunde

stammt von Kaiser Friedrich III. und ist datiert Graz

1470, Dezember 4. Die Beglaubigung durch den kaiser-

lichen Notar Jakob de Tyrberg von Meckmühl in Würz-

burg trägt das Datum 1471, Februar 15. Der Kaiser

sistiert ein Urteil des Landgerichts des Herzogtums

Franken in Würzburg, das in einer Streitigkeit des

Würzburger Stiftes St. Burkhard und des Walter Zobel

von Giebelstadt ergangen war. Die Streitigkeit behandelt

Lehensverhältnisse von Zinspflichtigen der Gemeinde

Gofsmannsdorf am Main. Walter Zobel von Giebelstadt

hatte beim kaiserlichen Kammergericht Berufung eingelegt,

worauf dieses Gericht über den Streit entschied. Neben

dem Namen des Notars befindet sich sein Notariatszeichen.

Das Original selbst kann sich nach der Fkf. Ztg. mög-

licherweise noch im Archiv der Freiherren Zobel v.

Giebelstadt befinden.

Gesellschaften und Yereine.

Bericht über die XXIV. Plenarsitzung der Badischen

Historischen Kommission.

Karlsruhe, 10. und 11. November.

Über den Stand der einzelnen Unternehmungen der

Kommission wurde das Folgende berichtet: Von den

Regesten der Bischöfe von Konstanz erschien im

abgelaufenen Jahre die 7. (Schlufs-) Lieferung des II.

Bandes, enthaltend die von Dr. K. Rieder bearbeiteten

Nachträge, das Orts- und Personen-, sowie das Sach-

register. — Der I. Band der von Dr. K. Rieder bearbei-

teten Römischen Quellen zur Konstanzer Bis-

tumsgeschichte ist im Druck und wird im nächsten

Jahre ausgegeben werden. — Der Druck des von Archiv-

assessor Frankhauser bearbeiteten Registers zu Band II

der Regesten der Markgrafen von Baden und
Hachberg wird in einigen Wochen beginnen; die Be-

arbeitung der 1. Lieferung des IV. Bandes (Regesten

des Markgrafen Karl) hat Fr. schon begonnen. Um eine

gleichmäfsige, ununterbrochene Fortführung des Werkes

zu ermöglichen, übernimmt Archivrat Dr. Krieger die

Bearbeitung des V. Bandes (Regesten des Markgrafen

Christof I.). — Die Fortführung der Regesten der

Pfalzgrafen am Rhein wurde unter Leitung von Prof.

Dr. Wille dem Dr. iur. Grafen von Oberndorff über
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tragen , der die Vorarbeiten für Bd. II schon begonnen
hat. — Von den Oberrheinischen Stadtrechten,
ist in der unter Leitung von Geh. Rat Prof. Dr. R.

Schröder stehenden fränk. Abt. das von Dr. Koehne be-

arbeitete 7. Heft (Stadtrechte von Bruchsal, Fhilippsburg

Pdenheim], Rothenberg, Obergrombnch und Steinbach)

.usgegeben worden. Das 8. (Stadtrechte von Grünsfeld,

Neidenau, Osterburken, Unteröwisheim und Besigheim)

wird vorbereitet. — In der unter Leitung von Prof. Dr.

Stutz stehenden schwäb. Abt. ist das von Prof. Dr.

Roder bearbeitete 1. Heft (Stadtrecht von Villingen) im
abgelaufenen Jahre erschienen. Für das im nächsten

Jahre erscheinende 2. Heft wird Dr. Geyer das Über-

linger Stadtrecht bearbeiten. — Die Bearbeitung des

Nachtragbandes zur Politischen Korrespondenz
Karl Friedrichs von Baden wird Geh. Archivrat

Dr. Obser, unter Zuziehung eines Hilfsarbeiters, im
nächsten Jahre beginnen und zur Vervollständigung des

Materials dem Archive des .Auswärtigen Amtes in Paris

einen Besuch abstatten. — An der Herausgabe der

Korrespondenz des Fürstabts Martin Gerbert
von St. Blasien wurde weiter gearbeitet. — Von der

von Archivrat Dr. Krieger bearbeiteten 2. Aufl. des

Topographischen Wörterbuchs des Grofsher-
zogtums Baden ist der 2. (Schlufs) Halbband des

II. Bandes erschienen. — Das Manuskript für den von
ihm bearbeiteten II. Band der Wirtschaftsgeschichte
des Schwarzwalds gedenkt Prof. Dr. Gothein 1906

abzuschliefsen. — Der Bearbeiter der Münz- und Geld-
geschichte der im Grofsherzogtum Baden ver-

einigten Territorien, Dr. Cahn hat in diesem

Jahre eine Reihe von Archiven besucht. Die Ausgabe

des 1. Heftes (Bodenseegebiete) wird für 1907 beab-

sichtigt. — Der Geschichte der rheinischen Pfalz
wird sich Prof. Dr. Wille auch fernerhin widmen. —
Von den Denkwürdigkeiten des Markgrafen Wil-
helm von Baden wird der I. von Geh. Archivrat Dr.

Obser bearbeitete Band im Januar 1906 ausgegeben

werden. — Von dem Oberbadischen Geschlechter-
buch, bearbeitet von Kindler von Knobloch, ist die

7. (Schlufs-) Lief, des II. Bandes erschiene!., die 1. Lief,

des III. Bandes in Vorbereitung. — Von dem von Geh.

Rat Dr. v. Weech und Archivrat Dr. Krieger heraus-

gegebenen V. Bande der Badischen Biographien
wurden die Hefte 7 — 10 ausgegeben; der Abschlufs des

ganzen Bandes wird noch in diesem Jahre erfolgen. —
An dem Register zu Band 1— 39 der Zeitschrift

für die Geschichte des Oberrheins hat der Hilfs-

arbeiter, Dr. Karl Sopp, weiter gearbeitet. — Die Samm-
lung und Zeichnung der Siegel und Wappen der

badischen Gemeinden wurde fortgesetzt. Der Zeich-

ner, Fritz Held, hat für 4 Städte und 30 Landgemeinden

bezw. Nebenorte neue Siegel und Wappen entworfen.

Von der Publikation der Siegel der badischen
Städte wird das 3. Heft vorbereitet. — Die Pfleger

der Kommission waren unter Leitung der Oberpfleger,

Prof. Dr. Roder, Stadtarchivrat Dr. Albert, Univ.-Biblio-

thekar Prof. Dr. Pfaff, Archivrat Dr. Krieger und Prof.

Dr. Walter für die Ordnung und Verzeichnung der

Archive von Gemeinden, Pfarreien, Grundherrschaften

usw. tätig. Die Verzeichnung der Gemeinde- und Pfarr-

archive ist bis auf einen geringen Rest erledigt; die der

grundherrlichen Archive ist in gutem Fortgang begriffen.

— Von der Zeitschrift für die Geschichte des

Oberrheins (N. F.) ist der 20. Band unter Redaktion

von Geh. Archivrat Dr. Obser und Geh. Archivrat Prof.

Dr. Wiegand erschienen. Beigegeben ist dem Bande ein

genaues systematisches Inhaltsverzeichnis über die ersten

20 Bände der Neuen Folge. In Verbindung damit wurde

Heft 27 der Mitteilungen der Badischen Histo-

rischen Kommission herausgegeben. — Das Neu-

jahrsblatt für 1905: »Die Besitznahme Badens durch

die Römer«, bearb. von Prof. Dr. Ernst Fabricius, ist

im Dezember 1904 erschienen: für 1906 wird Dr. Karl

Hauck in München die Schicksale des Pfalzgrafen Rup-

rechts des Kavaliers behandeln. — Von den vom Grofsh.

Statistischen Landesamt bearbeiteten Historischen
Grundkarten des Grofsherzogtums Baden sind

einige Blätter in Vorbereitung. — Die Kommission be-

schlofs, die Herausgabe des Briefwechsels der Brü-
der Ambrosius und Thomas Blarer in ihr Arbeits-

programm aufzunehmen und dem StaJtarchivar zu Sl.

Gallen, Dr. Traugott Sehte fs, zu übertragen.

Nen •rtehlaaeae Werk».

K. H un n , Quellenkritische Untersuchungen zur Peters-

hauser Chronik. Freiburger Inaug.-Dissert. Freiburg i. B.,

Charitas-Druckerei.

R. Stern feld. Der Kardinal Johann Gaetan Orsini

(Papst Nikolaus lll.), 1244—1277. [Eherings Histori-

sche Studien. 52.] Berlin, E. Ebering.

K. Wenck, Philipp der Schöne von Frankreich, seine

Persönlichkeit und das Urteil der Zeitgenossen. Mar-

burg, Elwert.
Zeitschrift««.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. N. F.

20, 4. W. Wiegand , Die Schenkung Karls des Grofsen

für Leberau. — C. Moll wo, Ulm und die Reichenau.

Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Stadt Ulm.
— O. Winckelmann, Zur Lebens- und Familien-

geschichte Daniel Specklins. — H. Kaiser, Elsassische

Geschichtsliteratur des Jahres 1904; Zur Geschichte des

bischöflich -strafsburgischen Archivs im 14. Jahrh. —
R. Kraus, Zur Schiller- Genealogie. — K. Obser, Abel

Stimmer.

Neuere Geschichte.

Referate.

Walter Friedensburg [Direktor des Kgl. Staats-

archivs in Stettin, Univ.-Prof. a. D.], Die ersten

Jesuiten in Deutschland. [Schriften für

das deutsche Volk, hgb. vom Verein für Refor-

mationsgeschichte. Nr. 41.] Halle a. S., Rudolf

Haupt, 1905. 74 S. 8". M. 0,15.

Eine Schrift von Walter Friedensburg über

das bezeichnete Thema nimmt man mit hohen

Erwartungen in die Hand. Und das Büchlein

hält, was der Name seines Verfassers verspricht.

Fr.s hervorragende Sachkenntnis, seine Kunst

lebendiger Charakteristik, seine Gabe, verwickelte

Dinge einfach und durchsichtig zu erzählen, haben

sich auch in diesem an einen weiteren Leserkreis

sich wendenden Schriftchen trefflich bewährt.

Der Zeitraum, den Fr. schildern will, um-

spannt nur etwa 10— 15 Jahre, von 1540— 1555,

aber es sind die für die konfessionelle Entwick-

lung Deutschlands entscheidenden Jahre. In der

Wirksamkeit des Jesuitenordens während dieser

Periode heben sich deutlich zwei Stadien von-

einander ab: das der ersten tastenden Versuche

und das der Errichtung fester Niederlassungen.

Fr. setzt ein mit einer Charakteristik der Persön-

lichkeiten, die als erste Vertreter des Ordens in

Deutschland erschienen. Scharf wird die Indivi-

dualität eines Petrus Faber, Bobadilla, Le Jay,

Kanisius herausgearbeitet und sehr geschickt die

Schilderung der allgemeinen Zustände in die

Biographie der einzelnen Persönlichkeiten verfloch-

ten. Von einem Erfolg kann trotz der Hingebung

und der Rührigkeit der Angehörigen des neuen
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Ordens in den ersten Jahren nicht die Rede sein.

Eine Wendung bringt erst der schmallcaldische

Krieg und die tatkräftige Unterstützung durch das

Landesfürstentum, durch Ferdinand und die bayeri-

schen Herzöge, Dann aber vollzieht sich der

Fortschritt stetig. Wo der Orden sich einmal

festgesetzt hat, läfst er sich nicht mehr verdrängen

und weifs bald auch die Herrschaft zu erringen.

Die auch auf protestantischer Seite vielfach

geglaubte Legende, als ob es nur des Erschei-

nens der Jesuiten bedurft hätte, um die refor-

matorische Bewegung zum Stillstand zu bringen,

hat Fr. gründlich zerstört, nicht minder aber auch

zur Anschauung gebracht, welcher Eifer für die

Sache und welch zähe Energie in dem jungen

Orden steckte.

Tübingen. Karl Holl.

Briefe der Königin Sophie Charlotte von
Preufsen und der Kurfürstin Sophie von
Hannover an hannoversche Diplomaten.
Mit einer Einleitung herausgegeben von Richard
Do ebner [Kgl. Archivdirektor und Geh. Archivrat

in Hannover, Dr.]. Veranlafst und unterstützt durch

die K. Archiv -Verwaltung [Publikationen aus den
K. Preufsischen Staatsarchiven. 79. Bd.] Leip-

zig, S. Hirzel, 1905. XXII u. 393 S. 8°. M. 12.

Die Kurfürstin Sophie von Hannover und

ihre Tochter Sophie Charlotte, die erste Königin

von Preufsen, sind beide bekannt als Freundinnen

Leibnizens und werden mit Recht zu den geist-

vollsten und interessantesten Frauen gezählt, die

deutsche Fürstenthrone geziert haben. Darum
ist die Veröffentlichung dieser Briefe mit Freude

zu begrüisen, denn sie gehören nach Inhalt und

Form zu dem Besten, was fürstliche Frauen über

ihre Zeit geschrieben habe,n. Besonders wertvoll

sind die Briefe der preufsischen Königin. Wäh-
rend nämlich die Kurfürstin Sophie höchst inter-

essante Memoiren und eine Fülle von Briefen

hinterlassen hat, die gröfstenteils bereits in vor-

züglichen Ausgaben von Bodemann und Köcher

veröffentlicht sind (Publikationen aus den Preufs.

Staatsarchiven Bd. 4, 26, 37), ist die Korre-

spondenz der Königin nach ihrem Tode absichtlich

vernichtet worden und nur in geringen Trümmern
auf uns gekommen.

Leider entfällt von den 425 Briefen und

Briefchen, die den Inhalt des vorliegenden Bandes

bilden, der Hauptteil (347) auch hier wieder auf

die Kurfürstin, während nur 78 von der Königin

herrühren. Die Briefe sind an verschiedene

hannoversche Diplomaten gerichtet, die Mehrzahl

(217) an Hans Kaspar Freiherrn von Bothmer,

der als kurhannoverscher Gesandter 1702— 10 im

Haag, später in London beglaubigt war, und

mit dem beide fürstliche Frauen in Briefwechsel

standen. Eine regelmäfsige und eingehende

Korrespondenz (106 Briefe) führte die Kurfürstin

Sophie auch von 1701 bis zu ihrem Tode 1714

mit dem Baron von Schütz, dem hannoverschen

Gesandten in London; im Mittelpunkt dieses

Briefwechsels steht naturgemäfs die Frage der

englischen Sukzession, zu der Sophie als Enkelin

Jakobs I. berufen wurde.

Weniger zahlreich, aber von nicht geringerem

Interesse sind die Briefe an den Abbe Balati (37),

an den Abbe Steffani (17) und an den Bischof

Maccioni (29).

Erstaunlich ist die Fülle der erwähnten Er-

eignisse und Persönlichkeiten, und interessante

Streiflichter fallen auf die Verhältnisse am Ber-

liner und Hannoverschen Hofe nicht nur, sondern

auch auf die Begebenheiten im Reich und an

zahlreichen anderen Fürstenhöfen. Neben der

Ausübung und Pflege der Musik, neben Theater-

aufführungen und sonstigen Festlichkeiten be-

schäftigen Sophie Charlotte besonders der Schlofs-

bau und die Gartenanlagen zu Lützenburg, dem
heutigen, nach ihr benannten Charlottenburg,

während in den Briefen ihrer Mutter die religiösen

und politischen Interessen vorwiegen.

Sämtliche Briefe sind französisch abgefafst

und ohne jede Kürzung im Wortlaut wieder-

gegeben, nur die Orthographie ist modernisiert,

und wer jemals Gelegenheit gehabt hat, sich

durch die regellose Schreibweise hindurchzu-

arbeiten, die in den Briefen aus jener Zeit zu

herrschen pflegt, wird dem Herausgeber dafür

Dank wissen. Auch im übrigen ist die Ausgabe

tadellos. Sachkundige Anmerkungen und ein

sorgfältiges Personen- und Sachregister erleich-

tern die wissenschaftliche Benutzung.

Leipzig. * Robert Geerds.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

An der Akad. f. Sozial- und Handelswiss. in

Frankfurt a. M. ist ein Lehrstuhl f. Geschichte er-

richtet und dem Privatdoz. an der Univ. Bonn Prof. Dr.

Georg Küntzel übertragen worden.

Personalchronlk.

Der Privatdoz. f. neuere Gesch. an der Univ. Berlin

Prof. Dr. Hermann Oncken ist als Prof. W. Onckens

Nachfolger zum ord. Prof. an der Univ. Giefsen ernannt

worden.
Der Direktor des grofsherzoglich badischen General-

landesarchivs in Karlsruhe Geheimrat Dr. Friedrich

V. Weech ist am 17. Novbr., 68 J. alt, gestorben. Auch

die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

UnlrersitStsschriften.

Disseriatione».

W. Schnöring, Johannes Blankenfeld. Ein Lebens-

bild aus den Anfängen der Reformation. Bonn. 115 S.

M. Hafs, Die landständische Verfassung und Ver-

waltung in der Kurmark Brandenburg während der Re-

gierung des Kurfürsten Johann Georg (1571—1598).

Berlin. 105 S.

Neu erschienene Werke.

Gustav Wolf, Aus Kurköln im 16. Jahrb. [Eherings

Historische Studien. 51.] Berlin, E. Ehering.

W. Busch, Die Kämpfe um Reichsverfassung und

Kaisertum 1870—1871. Tübingen, Mohr. M. 3.
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Alfred Kirchhoff, Zur Verständigung über die Be-

griffe Nation und Nationalität. Halle, Buchhandlung des

Waisenhauses. M. 1.

L. Korodi, Ungarische Rhapsodien, politische und
minderpolitische. München, J. F. Lehmann. M, 2.

Immanuel, Der russisch japanische Krieg. 3. Heft.

Berlin, Richard Schröder. M. 2,50.

Zeltschrirten.

Revue historique. Novembre. Decembre. L. Batti-

fol, Marie de Medicis. — E. Driault, Napoleon \^^

et ritalie. III. Napoleon roi d'Italie (fin). — P. Sabatier,
D'une bulle apocryphe de Clement IV declaree authentique

par la curie sous le pontificat de Benoit XIII et d'une

bulle authentique d'Innocent IV retrouvee ä Assise. —
E. Welvert, Les Revolutionnaires apres la Revolution:

Carnot.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Kr. Nyrop [Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Kopen-

hagen], En kuriositet i kunstkammeret.
[S.-A. aus den Aarbeger for nordisk oldkyndighed og

historie, 1905.] Kopenhagen, Druck von H. H. Thiele,

1905. 44 S. 8'.

In der alten königlichen Kunstkamraer zu

Kopenhagen befand sich eine Merkwürdigkeit,

ein Embryo, einen Daumen lang, angeblich eins

der 365 Kinder, welche die Gräfin von Flandern

im J. 1314 auf einmal geboren haben sollte.

Der französische Lustspieldichter I. F. Regnard

hat diese Kuriosität im J.
1681 gesehen, und

spätere Kataloge berichten gleichfalls darüber.

Diese merkwürdige Geschichte der Gräfin von

Flandern, eine Untersuchung der ihr zugrunde

liegenden Motive, bildet den Gegenstand der

ebenso unterhaltenden wie lehrreichen Abhandlung

Nyrops, in der sich seine Belesenheit und sein

Scharfsinn in glänzendstem Lichte zeigen. Im

16. und 17. Jahrh. war die Geschichte in Europa

weithin bekant, in der Kirche zu Loosduinen in

Südholland zeigte man sogar das oder die Tauf-

becken, in dem alle diese Kinder getauft worden

sein sollten. Der älteste Bericht über die Geburt

der Kinder findet sich in der zwischen 1416 und

143 5 geschriebenen Weltchronik des Hermann

Korner: Als eine verheiratete Dame, der sie

nicht wohl gesinnt war, Zwillinge gebar, sagte

die Gräfin, ebenso wie es unmöglich ist, so

viel Kinder auf einmal zu gebären, wie es Tage
im Jahr gibt, ebenso unmöglich ist es, zwei

Kinder von einem Manne zu haben. Die so

verleumdete und deshalb von ihrem Manne ver-

stofsene Dame bat zu Gott, er möge ihre Un-

schuld offenbaren, und so erfüllte sich das Wunder
an der Gräfin (Typus A). In einer anderen

Version ist die Mutter der Zwillinge eine zur

Gräfin kommende Bettlerin (Typus B). N. ver-

folgt die Verbreitung der Erzählung in West-

europa; in Deutschland lebt sie noch im Märchen

(bei Bechstein, Deutsches Sagenbuch 1853, Nr.

145), in Frankreich wurde sie bildlich dargestellt,

wahrscheinlich um 1600 herum (das Rild ist

wiedergegehen auf S. 13).

Die Quelle des älteren Typus A liegt aber

weiter zurück, die Zwischenglieder sind freilich

nicht nachzuweisen, und jene älteren Erzählungen

kennen die Gräfin von Flandern nicht. Vor
allem ist zu nennen die Einleitung des 7. Lais

der Marie de France 'Le Freisne'; dann das

dänische Lied von der Tochter des Grafen von
Vendel, eine spanische Romanze, 'Espinelo', des

16. Jahrh. s, die aber wahrscheinlich ins 14. Jahrb.

zurückreicht. Ferner tritt das Motiv in einer

Reihe von Geschlechtssagen auf, die ganz mär-

chenhaften Charakter tragen; für Deutschland

kommt besonders in Betracht die sich an das

Geschlecht der Weifen knüpfende Sage vom
Grafen von Altorf und Ravensburg (Gebr. Grimm
D. S. II, 233, Nr. 515); in Spanien hat Lope
de Vega sie in 'Los Porceles de Murcia' benutzt.

Für alle Erzählungen ist der gemeinsame

Ausgangspunkt der Glaube, dafs die Geburt von

Zwillingen auf eheliche Untreue der Mutter hin-

weist. Dieser Glaube ist bei Naturvölkern weit

verbreitet, und aus ihm erklärt sich die Sitte,

dafs vielfach der zuletzt geborene Zwilling, den

man wohl für das Kind eines bösen Dämons
hielt, das Unglück bringen würde, getötet wird.

Aber auch Kulturvölker hatten dieselbe Anschau-

ung, so die alten Inder, Babylonier, Assyrier

und Griechen. Von den Zwillingen Herakles und

Ipbikles war der eine der Sohn des Zeus, der

andere der des rechtmäfsigen Gemahls der Mutter.

In den behandelten Erzählungen finden wir

einen Widerhall dieses Glaubens. Auch die Auf-

fassung mancher Völker, dafs der Mensch durch

die Doppelt- oder Mehrgeburt gewissermafsen

auf die Stufe von Tieren gestellt wird, treffen

wir in den Geschlechtssagen, so z. B. der von

den Weifen, wieder an. Doch hält N. den .Aber-

glauben von der Untreue der Mutter bei Zwillings-

geburt für nicht mehr lebend im europäischen

Mittelalter, sondern nimmt nur ein literarisches

F'ortleben an, dessen Quelle vielleicht ein Märchen

war. Ob dem so ist, wage ich nicht zu ent-

scheiden. Ich glaube, diesen Aberglauben auch

in moderner Zeit angetrofifen zu haben, kann

mich jedoch im .Augenblick nicht erinnern wo.

Es ist ein weiter Weg durch die Weltlite-

ratur, den N, uns führt, aber wir wandern ihn

mit Vergnügen.

Heidelberg. B. Kahle.

Ezio Colombo [Bibhothekar in Buenos Aires], La
Repubblica Argentina. [.Manuali Hoepli.] .Mailand,

Ulrico Hoepli, 1905. 8" mit einer Karte. Geb. L. 3,50.

Der Verf. beginnt mit einer Skizze der Geschichte

des Landes; darauf behandelt er die Verwaltung, den

Handel, die Erzeugnisse, die Tier- und Pflanzenwelt, die

Kunst und Literatur, die Urographie und Hydrographie

im allgemeinen und geht dann zur Einzelbetrachtuag

des Charakteristischen jeder einzelnen Provinz über.
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Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Prof. Dr. Dagobert Schoenfeld wird in kurzem eine

auf acht Monate berechnete Forschungsreise in das

Flufsgebiet des Indus, nach Kaschmir und den indischen

Mongolenstaaten antreten.

Geselischaften nnd Vereine.

Deutsch - asiatische Gesellschaft.

Berlin, 17. November.

Dr. M. Wiedemann (Hamburg) hielt einen durch

zahlreiche Lichtbilder erläuterten Vortrag: Auf den
Spuren der Bagdadbahn. Er hat vor ungefähr zwei

Jahren eine Reise durch Syrien und Mesopotamien unter-

nommen und konnte aus persönlichen Erfahrungen und
Anschauungen ein Bild von der geplanten Strecke der

Bagdadbahn und ihrem grofsen wirtschaftlichen Nutzen

geben. Er betonte nach der Nat.-Z. , dafs die Bahn

Syrien und Mesopotamien zu einem ganz neuen Leben

erschliefsen und für jene Ländereien das bedeuten

wird, was die Bahnen für unsere afrikanischen Kolonien

und auch für Algerien und Marokko geworden sind.

Wenn erst die grofsen diplomatischen Schwierigkeiten

beseitigt sind, werde der Bau der Bahn hoffentlich bald

fortschreiten. Zur Zeit der Ernte kämen jetzt grofse

Vorräte von Getreide und Datteln infolge der hohen

Frachten einfach um. Zum Transport seien auf dem
Tigris nur primitive Hilfsmittel vorhanden. Auf dem
unteren Tigris verkehrten wohl einige flachgehende

Dampfer türkischer und englischer Gesellschaften , bei

regem Handel entwickele sich jedoch dort ein so starker

Verkehr, dafs die Waren oft 4—6 Monate liegen bleiben

müssen , ehe sie verfrachtet werden. Leider habe man
nicht an dem Plan festgehalten, die Bahn auf dem linken

Ufer des Tigris zu bauen, auf dem fast alle Ortschaften

lägen. Man habe vielleicht im Auge gehabt, dafs die

Kanäle sich der Bahn anzugliedern hätten , aber schon

Sir WiUiam Wilcox habe in seinem Werke über die

Kanalbauten in Mesopotamien darauf hingewiesen, dafs

die Bahn dem Kanal folgen müsse. Besonders für die

Bodenkultur sei es nicht günstig, dafs die Bahn auf

dem rechten Ufer des Tigris gebaut werde, da dadurch

Getreide und Baumwolle erst durch Zweigbahnen ah die

Hauptlinie geschafft werden müssen. Besonders in

Mosul sehe man dem Bau der Bahn sehnsüchtig ent-

gegen. W. befürwortete besonders, auch mit dem Bahn-

bau sofort im Süden von Basra zu beginnen, um so

Mesopotamien von zwei Seiten zugleich dem Verkehr zu

eröffnen. Basra sei als das südliche Eingangstor Meso-
potamiens zu betrachten. Unzweifelhaft werde die Bahn
auch den Pilgerverkehr heben. Ein Bahnbau von Alexan-

drette nach Aleppo sei unausführbar, da die Kosten zu

hoch seien und in keinem Verhältnis zu dem eventuellen

Nutzen stehen würden. In seinen Bemerkungen über

die Bevölkerung gedachte W. besonders der Kurden-

gefahr. Ehe die Kurden, die weder von der Pforte noch
Persien mit Nachdruck im Schach gehalten werden

könnten, für die Kulturarbeit gewonnen seien, die die

Bagdadbahn im Gefolge haben soll , erscheine ein

Nutzen derselben aussichtslos. Man müsse versuchen,

die Kurdenfrage auf friedlichem Wege — vielleicht durch

eine Beschäftigung der Kurden am Bahnbau — oder

durch Machtmittel bezw. geschickte Verhandlungen zu

lösen. W. wies auf die Kulturarbeit in Russisch-

Zentralasien hin, wo die Ingenieure den Truppen folgten

und durch geeignete Mittel bald eine Pazifizierung des

Landes und die Abschaffung der Sklaverei erreicht

wurde.
Nea ersciiienene Werke.

M.Eckert, Leitfaden der Handelsgeographie. Leip-

zig, Göschen. Geb. M. 3.

L. de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoleon.

Administration. Grands travaux. Paris, Plön. Fr. 5.

ZeitBchriften.

Globus. 88, 18. A. Oppel, Der Obere See in

Nordamerika. — B. Laufer, Ein angebliches chinesi-

sches Christusbild aus der T'ang-Zeit. — L. Wilser,
Neues über den Urmenschen von Krapina. — W. Leh-
mann, Altmexikanische Muschelzierate in durchbroche-
ner Arbeit. — Seiners Reisen zwischen Sambesi und
Okavango.

Geographische Zeitschrift. 11, 11. v. Kleist,
Birma. — A. Hettner, Das Wesen und die Methoden
der Geographie. IV. Der logische Charakter der Geo-
graphie. V. Die Methoden der geographischen For-

schung. — E. Mogk, Island und seine Bewohner. —
W. Halbfafs, Die Zukunft der deutschen Geographen-
tage.

Mitteilungen des anthropologischen Vereins in

Schleswig-Holstein. 17. Heft. Noack, Die neuesten

prähistorischen Funde im Bereiche des ägäischen Meeres.
— J. Mestorf, Depotfunde aus der Bronzezeit in

Schleswig-Holstein.

Staats- und Sozialwissenschaft.

Referate.

Adolf Schwarz [Kais. Rat, Sekretär des Österreichisch-

Ungarischen Export -Vereins], Streiflichter auf

das amerikanische Wirtschaftsleben.
Wien, J. Eisenstein & Co., 1905. 241 S. 8°. M. 5.

Der Verf., der bereits früher die Vereinigten

Staaten besucht und dies letzte Mal bei Gelegen-

heit der Ausstellung in St. Louis einige Monate

in ihnen verweilt hat, sagt sehr zutreffend, dafs

für jemanden, der in der aus 45 Staaten ge-

bildeten Union nicht eine einzelne F'rag^, sondern

den grofsen Komplex wirtschaftlicher Fragen,

den diese bieten, studieren wolle, eine solche

Zeit, selbst wenn sie intensiv ausgenutzt werde,

ebenso unzureichend sei, als wenn jemand es

unternähme, in derselben Zeit das wirtschaftlich

aktive Europa studieren zu wollen. Innerhalb

der von dem Verf. so selbst gezogenen Grenzen

bieten die »Streiflichter« sehr viel des Wissens-

werten und Lehrreichen. Wenn der Verf. an

der Hand einer amerikanischen statistischen Arbeit

darauf hinweist, dafs das Geheimnis des ameri-

kanischen Reichtums darin liege, dafs die Ver-

einigten Staaten bei 5 ^/o der Gesamtbevölkerung

der Erde 23 Vo des gesamten Ackerlandes, 45%
Kohle, 42 7o Eisen, 40 Vo Kupfer, 38% Silber,

Zink, Blei und 86% Baumwolle hätten, so trifft er

damit unzweifelhaft das Richtige, wie auch damit,

wenn er die wunderbare industrielle Entwicklung

in erster Linie darauf zurückführt, dafs die Agri-

kultur zum maschinellen Grofsbetriebe geworden

sei. Er weist an verschiedenen Stellen darauf

hin, wie wenig diese Entwicklung durch behörd-

liche Eingriffe, die in der alten Welt oft so

hindernd wirkten, gehemmt worden sei, und sieht

mit Recht den wichtigsten Teil des gesamten

Wirtschaftslebens in dem Erwerbsleben der

grofsen und breiten Klassen der Bevölkerung,

die die eigentliche Grundlage und den Mafsstab

für den Wohlstand jedes Landes bilden. Er
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schildert eingehend die Vorteile, die der land-

wirtschaftliche und ungeschulte Industrie-Arbeiter

wie der Handwerker und die weiblichen Dienst-

boten in den Vereinigten Staaten finden, und die

Anziehungskraft, welche diese Vorteile in immer

erhöhtem Mafse auf die Bevölkerung der wirt-

schaftlich weniger vorgeschrittenen Länder Euro-

pas ausüben. Er verkennt nicht dfe Gefahren,

die sich aus der rücksichtslosen Ausnutzung ihrer

Macht sowohl seitens der Arbeiter -Gewerk-

vereine wie der kapitalistischen Trusts ergeben,

und hält mit Professor James Bryce die sich in

vielen amerikanischen Gemeinwesen so breit-

machende Korruption für das schlimmste der die

Vereinigten Staaten bedrohenden Übel, aber er

glaubt, dafs der gesunde Sinn des Volkes sich

dieses letzteren mit der gewohnten Energie in

dem Augenblicke entledigen werde, in dem er

die Überzeugung von seinem verderblichen Einfluls

auf das Wirtschaftsleben gewonnen habe. Zu-

treffender vielleicht als diese Auffassung ist die

angeführte Tatsache, dafs die Führer und teil-

weise auch die Teilnehmer an einem mifslungenen

Ausstande sich häufig der sozialdemokratischen

Partei anzuschliefsen pflegen, wenngleich die bis-

herigen Erfahrungen darauf hinzuweisen scheinen,

dafs die grofse Mehrzahl der nach Millionen

zählenden Mitglieder der grofsen Gewerkvereine

keine Lust zeigen, die Wahrnehmung ihrer wirt-

schaftlichen Interessen mit politischen Parteifragen

zu verquicken. Für den Augenblick dreht sich

die Frage um die »open und closed shops«, d. h.

um den Versuch der Gewerkvereine, al!'* Fabriken

zu zwingen, nur diesen Vereinigungen angehörige

Personen zu verwenden. Den organisierten

Arbeitnehmern treten auch in Amerika immer

häufiger stark organisierte Vereinigungen von

Arbeitgebern entgegen, die schon mehr als ein-

mal aus dem Kampfe als Sieger hervorgegangen

sind. Besonderes Interesse verdienen die Aus-

führungen darüber, »wie wenig Anstöfsiges selbst

Angehörige der sozial höher stehenden Klassen,

an der manuellen Arbeit irgend einer Art finden

und wie diese von den breiten Kreisen des Staats

geschätzt und gewürdigt wird«. Durchaus richtig

ist auch die Bemerkung, dafs es in Amerika

nicht andere Menschen als bei uns gebe, sondern

dafs die Menschen dieselben seien, aber anders

werden durch die Verhältnisse, welche sie selbst

wieder schaffen. Die letzten 7 Abschnitte (16

bis 22) sind der Weltausstellung in St. Louis

und Deutschland, England, Österreich, Amerika,

Frankreich und Japan auf derselben gewidmet.

Das Urteil des Verf.s, dafs Deutschland den Vogel

abgeschossen und man die Empfindung gehabt

habe, als ob die ganze Ausstellung eine der

fc wirksamsten Reklamen für Deutschlands politische

B and wirtschaftUche Machtstellung sein sollte, mufs

Wk uns freuen und befriedigen. Das Buch kann

|„......,...,»,....—...

stände in den Vereinigten Staaten interessierea,

als eins der besten seiner Art nur wann
empfohlen werden.

Weimar. i^randt.

Alexis Yermoloff, Die landwirtschaltliche Volks-
weisheit in Sprichwörtern, Redensarten und Wetter-

regeln. Autoris. Ausg. I. Bd. : Der landwirtschaft-
liche Volkskalender. Leipzig, F. A. Brockhaus,

1905. 8'. M. 16.

Die in diesem Bande gesammelten Sprüche interessie-

ren nicht nur den Landwirt, sondern auch den Kultor-

historikcr und Ethnologen. In ihnen finden wir Reste

heidnischer Sagen. Bräuche und Überlieferungen, und in

ihnen spiegeln sich die Naturanschauung des Volkes

und seine religiösen, sittlichen and wirtschaftlichen An-
schauungen wieder. Yermoloff hat seine Sammlung nach
Jahreszeiten geordnet. Sie enthält Bauernregeln, volks-

tümliche Gebräuche, Wetterregeln und dergl., die das Volk

in seinem Zusammenhang mit der Natur, bei der Landwirt-

schaft, an die verschiedenen Naturerscheinungen knüpft.

Notizen und Mittellungen.

Xotixea.

Die nach einem Gutachten von Prof. Dr. Eberhard

Gothein (Heidelberg) von der Stadtgemeinde Mannheim
in Verbindung mit der Handelskammer eingerichteten

Handelshochschulkurse sind der M. A. Z. zufolge

am 16. Oktober eröffnet worden. Sie sollen vorläufig

nur einige der wichtigsten Fächer, die auf den Handels-

hochschulen gelehrt werden, in einer Form, die zugleich

wissenschaftlich und allgemein verstandlich ist, den
weiteren Kreisen des Kaufmannsstandes zugänglich

machen und so deren allgemeine und fachmännische

Bildung heben. Dem Lehrplan ist ein Zeitraum von
zwei Jahren zugrunde gelegt, innerhalb deren alle in

Aussicht genommenen Fächer zum Vortrag gelangen.

Das Kuratorium besteht aus dem Oberbürgermeister,

zwei Vertretern der Handelskammer und der kaufmänni-

schen Vereine und Prof. Gothein. Für ordentliche Hörer

ist der Nachweis zweijähriger kaufmännischer Lehrzeit

oder Beschäftigung oder die Eigensjhaft als Lehrer Vor-

aussetzung. Zu den einzelnen und öffentlichen Vor-

lesungen sind alle Personen über 16 Jahren — auch

Frauen — zugelassen. In diesem Wintersemester

liegt der Unterricht, mit einer .Ausnahme, in den Händen
von Dozenten der Univ. Heidelberg. Prof. Gothein liest

Einführung in die Volkswirtschaftskunde, Privatdoz. Dr.

Jaffe Geld- und Kreditwesen, Stadtrechtsrat Dr. Erdel

(.Mannheim) Deutsches Bürgerliches Recht, Prof. Dr.

Rathgen hält eine öffentliche Vorlesung über das mo-

derne Japan, und Prof. Gothein über Kulturgeschichte

der oberrheinischen Lande.

UalTersititS8rhrift«H.

Dissertationen.

F. Klüfs, Die älteste deutsche Gewerkschaft: Die

Organisation der Tabak- und Zigarrenarbeiter bis zum
Erlasse des Sozialistengesetzes. Heidelberg. 68 S.

A. Klutmann, Die Haubergswirtschaft. Ihr Wesen,

ihre geschichtliche Entwicklung und ihre Reformbedürf-

tigkeit. Auf Grund der Verhältnisse im Kreise Olpe i. W.
Jena. 31 S.

Heinrich XXXIIL, Prinz Reufs j. I Der briti-

sche Imperialismus. Heidelberg. 168 S.

Nm ertrhlcmeae Werk«.

Verkäufe bäuerlicher Besitzungen an Personen

nicht bäuerlichen Standes in Steiermark in den J. 1903

und 1904. — Zwangsversteigerungen land- und forstwirt-

schaftlicher Grundstücke in Steiermark in den J. 1903

und 1904. Bearb. im Statist. Landesamle f. Steiermark.

Graz, in Komm, bei Leuschner & Lubensky.

J. Grunzel, System der Industriepolitik- Leipzig,

Duncker & Humblot. M. 8.
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Frz. Mammen, Die Waldungen des Königreichs
Sachsen inbezug auf Boden, Bestand und Besitz nach
dem Stande des J. 1900. Leipzig, Teubner.

O. Caspar i, Die soziale Frage über die Freiheit der

Ehe. 2. Aufl. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer. M. 2,50.

Joh. Müller, Beruf und Stellung der Frau. 3. Aufl.

München, Beck. M. 2.

Zeltschriften.

Annalen des Deutschen Reichs. 38, 11. *»*, Würt-
tembergische Gesetzgebungsfragen. — A. Greger, Ent-

wicklung der bayerischen Grundbesteuerung im 19. Jahrh.
— A. Berner, Die indirekten Steuern und der Steuer-

begriff. I.

Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.

21, 3. F. Eulenburg, Gesellschaft und Staat. — W.
So m hart, Studien zur Entwicklungsgeschichte des nord-

amerikanischen Proletariats. III. Die Lebenshaltung des

Arbeiters in den Vereinigten Staaten. IV. Die soziale

Stellung des Arbeiters. — W. Lotz, Der Fiskus als

Arbeitgeber im deutschen Staatsbahnwesen. — Wo 1 hing,
Zur Frage der Parteivertretung vor den Gewerbe- und
Kaufmannsgerichten. — H. v. Frankenberg, Die

Weiterzahlung von Lohn neben dem Krankengelde.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Theodor Fabian [Dr. jur.], Abgrenzung von
untauglichem Versuch und Putativdelikt

und Erörterung ihrer Strafbark ei t.

[Strafrechtliche Abhandlungen hgb. von Ernst
Beling. H. 63.] Breslau, Schletter (Frank & Wei-

gert), Inhaber: A. Kuntze, 1905. 4 Bl. u. 49 u. 6 S.

8°. M. 1,50.

Die fragliche Abgrenzung ist streitig. Bald

wird der Versuch am untauglichen Objekt, bald

der Mangel am Tatbestand dem Putativdelikt

subsumiert, bald dieser Begriff auf die irrtümliche

Annahme von Deliktsfolgen beschränkt. Letzteren

Standpunkt vertritt Fabian. Er entscheidet sich

nach klarer Kritik der Versuchstheorien für die

subjektive Lehre. Alle bestrittenen Fälle des

Versuchs fallen daher unter § 43 St.-G.-B., so

auch das »Totbeten«. Der Mangel am Tat-

bestand trägt alle Merkmale des Versuchs. Vom
untauglichen Versuch unterscheidet sich das Pu-

tativdelikt in drei Punkten: der Vorsatz ist nur

dort, nicht aber hier deliktisch; dort wird geirrt

über das Fehlen von Voraussetzungen der Voll-

endung, hier besteht der Irrtum in der Annahme
von Deliktsfolgen; dort ist die Objektivierung

stets unvollständig, hier kann sie vollständig sein.

Beiden ist der Irrtum wesentlich. Rechtsirrtum

begründet aufser bei irrtümlicher Annahme von

Deliktsfolgen untauglichen Versuch. Dieser ist

als Versuch strafbar, da der Wille, an den sich

allein die Norm wendet, sich in ihm hinreichend

objektiviert. Die relative Strafbarkeit des Ver-

suchs läfst sich nur praktisch rechtfertigen. Das

Putativdelikt bleibt (NuUa poena sine lege) straflos.

Die Ausführungen sind klar, der Grundgedanke

ist konsequent durchgeführt. Im einzelnen wäre

gröfsere Ausführlichkeit und eingehendere Be-

gründung erwünscht gewesen. Die Arbeit ent-

spricht in ihrem extremen Subjektivismus den
herrschenden Anschauungen. Wann wird die

Rücksicht auf die psychologischen Wirkungen
des Verbrechens endlich wieder gebührend zur

Sprache kommen ?

Wandsbek. Hermann Kriegsmann.

Alex Starke, Die Behandlung der Aussteuer und
des Aussteueranspruchs im bürgerlichen
Gesetzbuch für das deutsche Reich. Leip-

ziger Inaug.-Dissert. Leipzig, Veit & Comp., 1905.

100 S. 8°. M. 2,60.

Der Verf. beginnt seine Abhandlung mit einer ge-

schichtlichen Einleitung. Im 1. Abschnitt erörtert er

dann den Begriff und den Gegenstand der Aussteuer,

geht auf ihr Verhältnis zur Ausstattung und ihre Be-

handlung im Erbrecht ein und beschäftigt sich mit der

Frage, ob § 1625 auf sie anwendbar sei. Der zweite

Abschnitt der Schrift ist der umfänglichste; er behandelt

den Aussteueranspruch nach seiner rechtlichen Natur,

seinen Voraussetzungen, seinem Inhalt und Umfang,
spricht von dessen Erlöschen und Verjährung, vom Aus-
steuer-Gläubiger und -Schuldner, von der Einrede aus
§1621 und von der Übertragbarkeit des Anspruchs und
der Verpflichtung. Darnach geht der Verf. im dritten

Abschnitt auf die Behandlung der Aussteuer und des

Aussteueranspruchs im ehelichen Güterrecht, im vierten

auf die Gewährleistungspflicht des Aussteuerpflichtigen ein.

Notizen und Mittellungen.

UnlTersltätssclirlften.

Dissertationen.

L. Efslinger, Das Schuldmoment bei der üblen

Nachrede. Würzburg. 74 S.

F. Brückner, Der ausgezeichnete Diebstahl. Histo-

rische, dogmatische und rechtsvergleichende Darstellung.

Erlangen. 132 S.

F. Blüthgen, Schadensersatzansprüche aus Ver-

letzungen in studentischen Schlägermensuren. Jena. 45 S.

G. Bartsch, Das Rücktrittsrecht wegen positiver

Vertragsverletzungen. Breslau. 36 S.

F. Bert hold, Die Rechte der Familienfideikommifs-

anwärter bei Veräufserungen und Belastungen von Fa-

milienfideikommifsgut. Nach heutigem gemeinen und
preufsischen Recht unter besonderer Berücksichtigung

des »Vorläufigen Entwurfes eines Gesetzes über Familien-

fideikommisse«. Heidelberg. 82 S.

K. Braefs, Die Auslobung nach dem bürgerlichen

Gesetzbuche. Leipzig. 74 S.

Nen erschienene Werke.

K. Held mann, Rolandsfiguren, Richterbilder oder

Königsbilder? Halle, Niemeyer. M. 6.

A. Heusler, Deutsche Verfassungsgeschichte. Leip-

zig, Duncker & Humblot. M. 6.

E. Moll, Der Bundesstaatsbegriff in den Vereinigten

Staaten von Amerika von ihrer Unabhängigkeit bis zum
Kompromifs von 1850. [Zürcher Beiträge zur Rechts-

wissenschaft. V.] Zürich, Schulthefs & Co. M. 4,20.

P. Stiel, Der Tatbestand der Piraterie nach gel-

tendem Völkerrecht. [Jellinek - Anschütz' Staats- und
völkerrechtliche Abhandlungen. IV, 4.] Leipzig, Duncker

& Humblot. M. 3.

Verfassung und Verwaltungsorganisation
der Städte. IV, 2. E.Springer, Königreich Württem-

berg. [Schriften des Vereins für Sozialpolitik. 120, 2.]

Leipzig, Duncker & Humblot. M. 2,60.

M. Streber, Das österreichische Landrecht und die

böhmischen Einwirkungen auf die Reformen König Otto-

kars in Österreich. [Dopschs Forschungen zur inneren

Geschichte Österreichs. 2.] Innsbruck, Wagner. M. 5,25.

E. Holder, Natürliche und juristische Personen.

Leipzig, Duncker & Humblot. M. 8.
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Karl Lehmann, Lehrbuch des Mandelsrechts. 1 . Lief.

Leipzig, Veit & Comp. M. 1,80.

Zeitsrhriften.

Deutsche Juristen-Zeitung. 10,22. Stampe, Gesetz

und Richtermacht. — Chuchul, Neugestaltung der

Amtsanwaltschaft. — E. Ungar, Bedenken gegen die

übliche Protokollierung. — Eger, Stadtgemeinde und
Strafsenbahnen. — Fleischmann, Die Entwicklung des

deutschen Kolonialrechts.

Archivio giuridico. Maggio-Giugno. F. Carnelutti,
La ommessa denunzia dell' infortunio sul lavoro nei

riguardi della responsabiiitä dell' istituto assicaratore.

— G. Cicogna, Dei possedimenti denominati saltus

(cont.). — M. Fanno, ll regime e la concessione delle

terre nelle colonie moderne (fine). — G. Bortolucci,
.Ancora sul papiro 40 di Ossirinco.

Journal du Droit international prive. 32, 7— 10-

Feuilloley, Moyens pratiques d'assurer la repression

des crimes et delits internationaux. — A. Laine, La
Conference de la Haye relative au droit international

prive (suite). — E. Bart in, Etudes sur les effets inter-

nationaux des jugements (suite). — A. Dauge, De la

condition juridique des etrangers en Chine. — P. Pic,

De la condition juridique des travailleurs etrangers en

France (suite). — E. Salem, De la nationalite en

Turquie (suite). — J. Dejamme, Des dispositions de la

nouvelle loi militaire francaise qui touchent au droit

international (fin). — B. Raynaud, Les modifications

apportees par la loi da 31 mars 1905 relatives aux

accidents du travail des ouvriers etrangers; La doctrine

du gouvernement anglais en matiere de contrebande de

guerre. — F. Leboucq, De la reextradition (suite). —
P. Arminjon, Origines, sources et nature du droit des

Capitulations ottomanes (suite). — G. Herlant, Le

regime matrimonial dans la legislation russe.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Gregor Mendels Briefe an Carl Nägeli
1866— 187 3. Ein Nachtrag zu den veröffentlichten

Bastardierungsversuchen Mendels. Herausgegeben von

C. Correns [aord. Prof. f. Botanik an der Univ.

Leipzig]. [.Abhandlungen der König 1. Sachs.

Gesellsch. der Wiss. Math.-phys. Kl. XXIX, 3.]

Leipzig, B. G. Teubner, 1905. S. 187—265. 8» mit

einem Faksimile. M. 3.

Die Untersuchungen des Brünner Abtes Gr.

Mendel über Bastardierung sind zu seinen Leb-

zeiten — hauptsächlich wohl wegen ihrer Ver-

öffentlichung in einer weiteren Kreisen nicht

zugänglichen Zeitschrift — kaum beachtet worden,

nach seinem Tode aber zu hohem Ruhm gelangt,

weil man erkannte, dafs sie für die Vererbungs-

lehre von der höchsten Wichtigkeit sind. Mendel

hat nur zwei Abbandlungen veröffentlicht. Aus

den von Correns jetzt herausgegebenen Briefen

Mendels an Nägeli geht hervor, dafs seine Unter-

suchungen über Bastardierung viel umfangreicher

waren, als man bisher annehmen konnte. Die

Briefe sind fast ausschliefslich Berichte über seine

Untersuchungen und auch jetzt noch, obwohl

manches durch inzwischen erfolgte Publikationen

veraltet ist, von grofsem Interesse. Aufserdem

geben uns die Briefe einen Einblick in die

Forschungsweise des originellen Mannes. Einige

Zusätze des Herausgebers erörtern allgemeinere

Fragen mit Rücksicht auf die neuere Literatur.

München. K. Goebel.

Karl Schwering (Direktor des Cymn. an der Apostel-

kirche in Köln], Sammlung von .Aufgaben aus
der Mathematik für höhere Lehranstalten. 3. Lehr-

gang. 2. verb. Aufl. Freiburg i. B., Herder. 1904.

VIII u. 98 S. 8». M. 1,20.

Das Buch enthält 751 Aufgaben. Sie betreffen Po-

tenzen und Wurzeln, reciproke Gleichungen, Gleichungen

höheren Grades mit mehreren Unbekannten, die arith-

metischen und geometrischen Reihen, die Zinseszins-

rechnung, wobei der Verf. auch Tilgungspläne von Los-

anlehen heranzieht, imaginäre Gröfsen, den binomischen

Lehrsatz, .Maxima und Minima und Determinanten.

Raymond Perisse 'Ingenieur agronome], Le chauffage
des habitations par caloriferes. [Encyclopedie

scientifique des Aide-memoire publice sous le direc-

tion de M. Leaute.] Paris. Gauthier Villars und Massen
et Cie. [1905]. 173 S. 8' mit 25 Fig. Fr. 2,50.

Nachdem der Verf. im ersten Kapitel allgemeine

Fragen berührt und auf die Bedingungen der Heizein-

richtung eingegangen ist, beschäftigt er sich im II. mit

dem VVärmeverlust, im III. mit der Übertragung der

V^ärme durch Luft, Wasser und Dampf, um dann in

den nächsten auf die verschiedenen Heizungsarten im

einzelnen einzugehen. Das IV. und V. behandeln die

Luftheizung und beschreiben einige der hierfür einge-

richteten Systeme. Die beiden nächsten Kapitel geltet:

in derselben Anordnung der Wasser-, die letzten beiden

der Dampfheizung. Die beschriebenen .Apparate werden

durch eine Reihe von .Abbildungen erläutert. Den Schlufs

des Bandes bilden mehrere Tabellen.

Erich Wasmann S. J., Instinkt und Intelligenz im
Tierreich. Ein kritischer Beitrag zur modernen
Tierpsychologie. 3. stark verm. -Aufl. Freiburg i. B.,

Herder, 1905. XIV u. 276 S. 8». M. 4.

Das bekannte Buch, das in acht Jahren es schon

zur dritten .Auflage gebracht hat, bietet uns jetzt nicht

nur einen im einzelnen verbesserten Text dar, sondern

ist auch um vier Kapitel vermehrt worden. In dem
Kapitel über die mechanische Reflektion und das Instinkt-

leben sucht der Verf. die Versuche, das tierische Seelen-

leben rein mechanisch zu erklären , als unhaltbar nach-

zuweisen. Besonders eingehend beschäftigt er sich

mit den Verstandesproben einiger höheren Tiere und
zieht hierbei auch die vielbesprochenen Versuche mit

dem »klugen Hans« heran. Die beiden andern neuen

Kapitel behandeln die Frage, ob eine vergleichende

Psychologie möglich ist, sowie die monistische Identitäts-

theorie und die vergleichende Psychologie und suchen

nachzuweisen, dafs eine wissenschaftliche Psychologie

nur auf dualistischer Grundlage möglich sei.

Notizen and Mitteilungen.

Notlsen.

Auf der Genfer Sternwarte ist am 1 7. November
abends 7 Uhr ein neuer Komet von Schaer entdeckt

worden. Er gehört der 7. Gröfsenklasse an, steht im

Sternbilde des Cepheus, nur wenige Grade vom nörd-

lichen Polarstern und Ursae minoris entfernt und be-

wegt sich in Deklination nach Süden.

Die Royal Society in London hat bei der dies-

jährigen Verteilung ihrer Medaillen Prof. Laden bürg in

Breslau die Davy.Medaille, Prof. .Mendelejeff in St. Pe-

tersburg die Copley-.Vledaille und Prof. Righi in Bologna

die Hughes-.Medaille für seine Versuche über Elektrizität,

ferner eine Medaille Prof. Poynting für Untersuchungen

physikalischer Fragen, namentlich über die Schwerkraft

und die Theorien der Elektrodynamik und Strahlung,
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und eine Prof. Sherrington für seine Untersuchungen
über das Zentralnervensystem, besonders über die Reflex-

wirkung zuerkannt.

Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Berliner Zweig-
verein.

Novembersitzung.

Prof. Ad. Schmidt (Potsdam) berichtete über die

Verhandlungen der letzten zu Innsbruck tagenden inter-
nationalen Kommission für Erdmagnetismus,
die sich aus 17 Gelehrten von den erdmagnetischen
Observatorien aller Länder zusammensetzt. Von dieser

wurde zuerst beschlossen, die erdmagnetischen Normal-
instrumente der einzelnen Observatorien von Zeit zu Zeit

durch Benutzung eines transportabein Reiseinstruments
miteinander zu vergleichen, da erfahrungsgemäfs zwischen
den einzelnen Hauptinstrumenten noch gewisse Fehler
übrig bleiben, die gröfser als die eigentlichen Beob-
achtungsfehler sind. Zweitens beschlofs sie die Er-

richtung von neuen magnetischen Observatorien, insbe-

sondere auf einer meridionalen Linie, welche die beiden
magnetischen Erdpole verbindet. Die weiteren Beschlüsse
bezogen sich auf die Ausführung und die Berechnung
der erdmagnetischen Beobachtungen , wobei man über-

einkam, sowohl die Aufzeichnungen der in magnetischer
Hinsicht besonders ruhigen als auch der stark gestörten

Tage unter den Observatorien auszutauschen. Endlich

wurde noch im Anschlufs an einen Antrag v. Bezolds
(Berlin) ein permanentes Bureau von fünf Mitgliedern

eingerichtet, das das Zusammenwirken aller erdmagne-
tischen Observatorien der Erde zu beaufsichtigen haben
soll. — Geh. Rat Prof. Hellmann (Berlin) berichtete

nach der Voss. Z. über die Auffindung eines sehr alten

kleinen Instruments, das für die Geschichte des Erd-

magnetismus, der Geographie und Nautik von grofser Be-

deutung ist. Man hatte bisher im allgemeinen angenom-
men, dafs Columbus auch die Abweichung der Magnet-
nadel von der astronomischen Nord—Süd-Linie, die sogen,

magnetische Deklination, entdeckt habe, wenn auch be-

reits H. in seinen Untersuchungen über die Anfänge der

magnetischen Beobachtungen darauf hingewiesen hatte,

dafs notwendig schon früher von Astronomen, die kleine

Taschensonnenuhren konstruiert haben, jene auffällige

Abweichung der Magnetnadel gefunden sein müsse.
Nun hat neuerdings Dr. Wolke nhauer (Göttingen), der

Nachforschungen nach alten deutschen Reisekarten aus
dem 15. Jahrh. anstellte, bei dieser Gelegenheit ein

kleines Instrument vom J. 1451 im Museum Ferdinan-

deum zu Innsbruck gefunden , das tatsächlich erweist,

dafs schon vierzig Jahre vor Columbus die Deklination

der Magnetnadel bekannt gewesen sein mufs. Es ist

dies eine kleine, im Besitz Kaiser Friedrichs III. ge-

wesene und in Nürnberg verfertigte Sonnen-Taschenuhr
mit Kompafs, auf dessen Teilung deutlich der Ab-
weichungswinkel zwischen dem astronomischen und
magnetischen Meridian in ursprünglicher Form eingra-

viert sich befindet. Es unterliegt demnach keinem
Zweifel, dafs schon vor Columbus die magnetische
Deklination und wahrscheinlich auch ihre zeitliche Ver-

änderung bekannt war. — Zuletzt sprach Prof. Schubert
(Eberswalde) über den Wasserhaushalt an der Erd-
oberfläche. Das Problem des Wasserhaushalts Inder

Natur sei so verwickelt, dafs daran Meteorologie, Geo-

logie und Bodenkultur in gleicher Weise beteiligt seien.

Für den Wasserhaushalt an der Erdoberfläche seien zwei

auch an sich und für die menschliche Kultur sehr wichtige

Fragen von Bedeutung, der Oberflächeneinflufs auf die

Niederschläge und der Wasserverbrauch im Boden. Für

die erste Frage lasse sich jetzt mit ziemlicher Sicherheit

feststellen, dafs der Einflufs der Bewaldung auf die Ver-

stärkung der Niederschlagsmenge nicht so sehr erheblich

ist; einer Vermehrung des Waldbestandes um 10
'/o ent-

spreche ungefähr eine Erhöhung der Niederschlagsmenge

um nur 1,57c- Die zweite, sehr interessante Frage nach

dem Wasserverbrauch im Erdboden, besonders von Seiten

der Vegetation, sei erst in den letzten Jahren wissen-
schaftlich strenger untersucht worden. In der russischen
Steppe habe man einen Einflufs der Vegetation auf die

Menge des Grundwassers gefunden, während man in

Bayern unter Verwendung von Bohrlöchern einen der-

artigen Einflufs nicht wahrgenommen hat. Es frage sich

nun, wie der Wassergehalt des Bodens fortlaufend am
besten zu bestimmen ist. Seh. hat zu diesem Zwecke
einen kleinen handlichen Apparat konstruiert, der bequem
von Forstbeamten gehandhabt werden kann und aus einer

Anzahl Metallröhren besteht, die Zylinderstücke aus dem
Boden bis zur Tiefe von 30 cm herauszunehmen gestatten.

Durch geeignete Messungen und Wiegungen der Erd-

zylinder im feuchten und trocknen Zustande läfst sich

alsdann der Wassergehalt pro Volumen oder auch dem
Gewichte nach ermitteln.

Personalchronlk.

An der Techn. Hochschule in Stuttgart hat sich Dr.

E. Stübler als Privatdoz. f. Mathem. habilitiert.

Die Kgl. bayr Akad. d. Wiss. hat den Präsidenten

der Physik. -techn. Reichsanstalt in Charlottenburg Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. 0. Warburg und den ord. Prof. f.

Zoologie an der Univ. Leipzig Dr. Blum zu korresp.

Mitgl. gewählt.

Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in

Frankfurt a. M. hat den ord. Prof. f. Zool. an der Univ.

Göttingen Geh. Reg.-Rat Dr. E. Ehlers zu seinem 70.

Geburtstage zum korresp. Mitgl. gewählt.

Der Privatdoz. f. Zool. an der Univ. Leipzig Dr.

Richard Woltereck ist zum aord. Prof. ernannt worden.

Unlrersitätsschriften.

Dissertationen.

H.Beck, Die Strahlenketten im hyperbolischen Raum.
Bonn. 55 S.

A. Rühl, Beiträge zur Kenntnis der morphologischen
Wirksamkeit der Meeresströmungen. T. I. Berlin. 20 S.

P. Reintgen, Die Geographie der Kautschukpflanzen.

Bonn. 146 S. mit 1 Kart.

P. Tominski, Die .'\natomie des Orchideenblattes in

ihrer Abhängigkeit von Klima und Standort. Berlin. 85 S.

H. M ertön. Über die Retina von Nautilus und eini-

gen dibranchiaten Cephalopoden. Heidelberg. 74 S.

mit 3 Taf.

W. Schubmann, Über die Eibildung und Embryo-
nalentwicklung von Fasciola hepatica L. (Distomum
hepaticum Retz.) Marburg, 34 S.

Neu erschienene Werke.

L. J. Neikirk, Groups af order p™ which contain

cyclic subgroup of order p™—3. [Publications of the

Univ. of Pennsylvania. Series in Mathematics. No. 3.]

Philadelphia, The John C. Winston Co.

K. Schreber und P. Springmann, Experimentie-

rende Physik. Zugleich vollst, umgearb. deutsche Aus-

gabe von H. Abrahams Recueil d'experiences elemen-

taires de physique. I. Bd. Leipzig, J. A. Barth. M. 3,60.

Handbuch der Physik, hgb. von A. Winkelmanp.
2. Aufl. 5. Bd. 1. Hälfte: Elektrizität und Magnetismus.

IL Ebda. M. 16.

L. Boltzmann, Populäre Schriften. Ebda. M. 8.

P. La Cour und J. Appel, Die Physik auf Grund
ihrer geschichtlichen Entwicklung für weitere Kreise in

Wort und Bild dargestellt. Übs, von G. Siebert. Braun-

schweig, Vieweg. M. 15.

A. Righi, Die moderne Theorie der physikalischen

Erscheinungen (Radioaktivität, Ionen, Elektronen). Übs.

von B. Dessau. Leipzig, J. A. Barth. Geb. M. 2,80.

Br. Kolbe, Einführung in die Elektrizitätslehre.

I. IL 2. Aufl. Berlin, Julius Springe. M. 2,40 u. 3.

R. Luther, Die Aufgaben der Photochemie. Antritts-

vorlesung. Leipzig, J. A. Barth. M. 0,80.

J. Velenovsky, Vergleichende Morphologie der Pflan-

zen. I. |Prag', Fr. Rivnäc.
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ZeiUckrirtM.

Zeitschrift für mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Unterricht. 36, 6. J. Frischauf, Die

Abbildungslehre und deren Anwendung auf Kartographie

und Geodäsie. I. — A. Pleskot, Bemerkung zur Lösung
der unbestimmten Gleichungen. — G. Lony, Über die

Formel ^5 = Sio -j- r^. — A. Wernicke, Neue natur-

philosophische Bestrebungen. — E. Eckhardt, Der

Grelle- Brocardsche Winkel als besonderer Fall einer .Auf-

gabe über das Kreisviereck.

Prace Matemalyczno - Fizyczne. St. K a I i n o w s k i

,

Sur le phenomene du retard dans la double refraction

electrique et dans la rotation magnetique du plan de

Polarisation dans les liquides. — E. Stephansen, Eine

Bemerkung zur Theorie der linearen Differenzen-

gleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten. — A.

G u 1 d b e rg , Über lineare homogene Differenzengleichungen

derselben Art. — AI. Laparewicz. Application des

formes binaires quadratiques ä la decomposition des

nombres en facteurs premiers. — S. K^piiiski. Sur

les vibrations transversales des verges elastiques. — G.

A. Miller, Theorems relating to quotient- groups. —
WK Gorczyiiski, Sur les methodes de deduction de

la loi de Kirchhoff. — W. Biernacki, Sur les miroirs

produits par la disintegration galvanique du fer; Sur

un analysaleur ä penombre et son application ä l'etude

de la lumiere elliptiquement polarisee. — G. Mittag-
Leffler, Sur la representation analytique d'une branche

uniforme d'une fonction monogene. I— HI. — R. Me-
recki, L'influence de la variable activite du soleil sur

les mouvements aperiodiques de l'atmosphere terrestre.

Himmel und Erde. November. J. Scheiner, Die

Grundprinzipien der Photometrie. — W. Hörstel, Kor-

sika, Land und Leute. L

Zeitschrift für anorganische Chemie. 47, 3. G.

Tarn mann, Über die Anwendung der thermischen

Analyse. 111. — J. Brown, Weitere Untersuchung über

die Einwirkung von Chlorwasserstoffsäure auf Kalium-

permanganat in Gegenwart verschiedener anorganischer

Salze. — E. Groschuff. Über die Jodsäure. — L.

Wöhler und H. Kasarnowsky, Beitrag zur diluten

Färbung der Alkali- und Erdalkalihalogenide. — E. Ehler,
Gasometrische Bestimmung des Kupfers mit Hydrazin-

salzen; Die gasometrische und titrimetrische Bestimmung
des Quecksilbers durch Hydrazinsalze und die gaso-

metrische Bestimmung des Hydrazins durch Quecksilber-

salze. — A. H. W. .Aten, Über Phasengleichgewichte

im System: Wismut und Schwefel. — J. Meyer, Über

eine Modifikation des Kalomels.

Zoologische Jahrbücher. Abt. f. Anatomie und
Onlogenie der Tiere. 22, 2. P. K. Hager, Die

Kiefermuskeln der Schlangen und ihre Beziehungen zu

den Speicheldrüsen. — E. Röhler, Beiträge zur Kennt-

nis der Sinnesorgane der Insekten. — L. Dreyling,
Die wachsbereitenden Organe bei den gesellig lebenden

Bienen. — W. Volz, Zur Kenntnis des .Auges von

Periophthalmus und Boleophthalmus. — J. Grofs, Unter-

suchungen über die Ovarien von Mallophagen und Pe-

diculiden.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. 77, 3— 5.

W. Gittel, Über die Einwirkung von Hydroxylamin

auf Dimethylhydroresorcin. — O. Goldfufs, Nachtrag

zur Binnenmollusken Fauna Mittel-Deutschlands mit be-

sonderer Berücksichtigung der Thüringer Lande, der

Provinz Sachsen , des Harzes , Braunschweigs und der

angrenzenden Landesteile. — E. Haase, Kann der

Porphyr von Schwertz als die Urform der hallischen

Porphyre betrachtet werden? — K. Picard, Über eine

neue Ophrys-Form. — E. Riehm, Beobachtungen an

isolierten Blättern. — E. Schulze, Fauna Hercynica.

Batrachia. — Wächter, Reale Schöpfungsperspektive.

Medizin.

Referat.

L. Philippson [Privatdoz. f. Dermatol. an der Univ.

Palermo], Vermeintliche Probleme in der Patho-
logie. Die allgemeine Pathologie vom Standpunkte

des Arztes aus beurteilt. Wien, Wilhelm Braumüller,

1904. 194 S. 8».

Die Schrift behandelt das Wesen der Krankheit, den

Ursache- und den Dispositionsbegriff, die Spczifizität der

Krankheiten, den Vitalismus, die Lehre vom Reize, die

Cellularpathologie, der sie den Rang einer allgemeinen

pathologischen Doktrin nicht zuerkennen kann , die

Frage der Herkunft der Zellen, die Entzündungslehre

und die Geschwulstlchre historisch kritisch. Das Resultat

dieser Untersuchungen ist, dafs eine allgemeine Patho-

logie als besondere medizinische Disziplin keine Berech-

tigung habe. Die von ihr aufgestellten Probleme ergäben

sich nur aus einer falschen Fragestellung. Was wirklich

über Ursachen und Gesetzmäfsigkeiten der Krankheiten

festgestellt werden könne, sei Gegenstand der speziellen

Pathologie und müsse durch die gemeinschaftliche Arbeit

von Klinik, Bakteriologie, experimenteller Pathologie usw.

erreicht werden.

Notizen und Mitteilungen.

Personalrhronik.

Der aord. Prof. f. gerichtl. .Med. an der Univ. Berlin

Dr. Fritz Strafsmann ist zum Ehrenmitglied der Bri-

tisch medico-legal Society gewählt worden.

Der aord. Prof. f. spez. mediz. Pathol. an der Univ.

Genua Panagino Livierato ist als Prof. f. allg PathoL

an die Univ. .Athen berufen worden.

An die Staats-Univ. in Indianapolis ist Dr. med. L.

Burckhardt in Basel als Prof. f. Physiol. berufen

worden.
An der Univ. Jena hat sich Dr. W. Röpke als

Privatdoz. f. Orthopäd. Chirurgie habilitiert.

CnlTersitätsschrlftCB.

Dissertationen.

S. Chaikis, Was lehrt das Röntgen verfahren über

die Lösung der kroupösen Pneumonie? Berlin. 35 S.

G. Egli, Psychosen als Folge interner Erkrankungen.

Zürich. 56 S.

E. Feiler, Über die bei Erkrankungen der Zähne auf-

tretenden Reflexzonen der Gesichts- und Kopfhaut (nach

Head) und ihre Beziehung zur Alopecia areata. Heidel-

berg. 24 S. mit 1 Taf.

M. Halle, Die Behandlung bei spondylitischcn Läh-

mungen. Freiburg. 40 S.

C. Happich, Über OesophagusmifsbUdungen. Zu-

gleich ein Beitrag zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte

von Oesophagus und Trachea. .Marburg. 65 S. mit

8 Tab.

K. Hartmann, Über Vaginismus. Bonn. 32 S.

A. Hauswirth, Die chirurgische Behandlung der

Varicocele. Bern. 46 S.

F. Hesse, Über leichte Wärmeeinwirkungen auf die

Haut Göttingen. 34 S.

>'• er>rlii«>ea* Werk*.

H. Liepmann, Über Störungen des Handelns bei

Gehirnkranken. Berlin, S. Karger. .M. 2,50.

R. Wilhelm i. Das Geschlechtsleben eine Kunst

Philosophische Skizze. Berlin, Paul Speier & Co.

P. Bull, Om Dermoidcyster og leratoide Svulster.

[Videnskabs-Selskabets Skrifter. 1. math.-naturv. KL

1905, No. 4 ] Christiania, in Komm, bei Jacob Dybwad.

ZclUrkririca.

Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. 62 , 5. 6.

W. de Gruyter und Pelman, Heinrich Laehr f.
—
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Albrecht, Zur Symptomatologie der Dementia praecox.
— Fauser, Zur Psychologie des Symptoms der rhyth-

mischen Betonung bei Geisteskranken. — P. Näcke,
Die Spätepilepsie im Verlaufe chronischer Psychosen. —
H. Tegtmeyer, Korsakowsche Psychose mit weitgehen-

der Besserung der schweren polyneuritischen Erschei-

nungen. — H. Gottgetreu, Beitrag zur Klinik der

Kinderpsychosen. — G. Lomer, Das Verhältnis der

Involutionspsychosen zur juvenilen Demenz. — S. Thal-
bitzer, Melancholie und Depression. — M. Reich-
hardt. Über die Bestimmung der Schädelkapazität an
der Leiche.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Albert Schweitzer, J. S. Bach. Le musicien-
poete. Avec la collaboration de Hubert Gillot
[Lektor f. Französisch an der Univ. Stfafsburg].

Preface de Ch. M. Widor. Leipzig, Breitkopf &
Härtel, 1905. XX u. 455 S. 8".

Nachdem Spittas Bachbiographie erschienen

war, durfte man annehmen, dafs für absehbare

Zeit kaum ein anderer ein Werk ähnlicher Art

veröffentlichen werde; ist doch das, was uns

Spitta hinterlassen hat, in vieler Hinsicht voll-

kommen erschöpfend und keiner Ergänzung mehr
fähig. Ein neues Werk über den Meister der

Meister mufste daher in den Kreisen der Eso-

teriker auf eine zum mindesten kühle und vor-

sichtige Aufnahme gefafst sein. Und nun noch

dazu eine Arbeit in französischer Sprache! Aber
die Zweifel an der Daseinsberechtigung dieses

Buches sind bei mir mehr und mehr geschwunden,

je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe.

Die bewunderungswürdige Ausführlichkeit,

mit der Spitta seinen Stoff behandelt hat, gibt

einerseits den Grund dazu, dafs sein Werk von

einer kaum mehr zu überbietenden Vollständigkeit

und Bedeutung, dafs es aber andrerseits für die

grofse Menge der Nichtfachleute zu tief und zu

umfangreich ist. Aufserdem gibt es keine

Exemplare mehr davon, weil die frühere Auflage

verbraucht und ein Neudruck nicht veranstaltet

wurde. Der Schwerpunkt der Schweitzerschen

Arbeit liegt, wie schon aus ihrem Titel hervor-

geht, auf einem besondern Gebiete, ihr Wert und

ihre Vorzüge entspringen in erster Linie aus

Ursachen, die mit den Zielen Spittas wenig ge-

mein haben. Die Bewegung, die seit einigen

Jahren in den deutschen Landen immer weitere

Kreise erfafst und das Interesse für die Werke
Johann Sebastian Bachs zu vertiefen bestrebt ist,

kann durch Bücher, wie das vorHegende eines

ist, eine wesentliche Unterstützung erfahren. Es

enthält des Historischen genug, um dem grofsen

Publikum ein Bild von Bachs Lebenslauf zu

bieten, und wenn auch, wie der Verf. selbst an-

gibt, das meiste von diesen Angaben den Werken

von Bitter, Spitta u. a. entnommen ist, so ver-

lieren sie darum doch gewifs nicht an Wert, ja,

sie gewinnen an Brauchbarkeit für die grofse

Menge der kunstfreundlichen Leser dad-urch, dafs

eben nur das Wichtigste erwähnt und in knapper,

jedermann zugänglicher Form geboten wird.

.A.ber nicht allein im Hinblick auf einen Leser-

kreis von Laien, sondern auch auf die unter

Musikern noch vielfach geltenden Anschauungen

über Bach ist das Werk zu begrüfsen. Besteht

doch leider bei einem grofsen Teil der aus-

übenden Künstler, Instrumentalisten, Sänger und

auch Dirigenten noch immer der Wahn, dafs

man Bach vor allem als den gröfsten aller Kontra-

punktisten zu verehren habe. Eine ganze Reihe

von Künstlern glaubt bis zu diesem Tage noch

nicht an »Johann Sebastian Bachs poetische

Sendung«. In die unergründlichen Tiefen seiner

Dichterseele haben sie nie geschaut; über diese

schreiten sie nichtsahnend auf der sichern Brücke

des ihnen vertrauten Fugensatzes hinweg.

Einen weiteren Punkt, der für die Freunde

Bachscher Musik immer mehr anfängt, von

Wichtigkeit zu werden, behandelt das Buch gründ-

lich und mit gewünschtem Nachdruck; es ist die

Frage bezüglich der Wiedergabe Bachscher Werke.

Die von Schw. gegebenen Hinweise können in .

unserer Zeit, in der eine wahre Bearbeitungswut

ausgebrochen ist, die sich über alles Stilgefühl,

ja, über die ausdrücklichen Vorschriften unserer

Meister achtungslos hinwegsetzt, nicht hoch genug

bewertet werden.

Das Buch ist, wie aus dem Titel hervorgeht

und bereits zu Eingang dieser Zeilen erwähnt

wurde, in französischer Sprache geschrieben; das

hat seinen Grund darin, dafs es vornehmlich da-

zu bestimmt ist, in Frankreich für das Verständnis

der Werke Johann Sebastian Bachs zu wirken.

Das Erscheinen einer deutschen Übersetzung wird

jedoch vorbereitet, und es steht zu hoffen, dafs

das Buch hierdurch auch in Deutschland die Ver-

breitung finden werde, die ihm auf Grund seines

reichen Inhalts und seiner anregenden Form

gebührt.

Berlin. Siegfried Ochs.

Alois Studnicka [Direktor der Handwerkschule in Sara-

jevo]. Schattenlehre für Schule und Haus. [Taschen-

bibliothek »Quelle«. Nr. 5. 6.] Sarajevo, J. Studnicka

& Co., [1905]. 56 S. 8» mit 29 Abbild. M. 0,60.

Das in der Schule entstandene Schriftchen will das

Notwendigste zur Erklärung der Beleuchtung bieten, und

die Regeln, die bei ihrer Wiedergabe ausschlaggebend sind,

vorführen, wobei die Würdigung der allseitigen Einwirkung

von reflektierten Strahlen besonders betont wird. Die

acht Abschnitte behandeln Lichterscheinungen, die .Ab-

hängigkeit der Helligkeit einer Fläche, die Wirkungen

des zurückgeworfenen Lichtes, den Schlagschatten und

seine Umrisse, den eigenen und den Schlagschatten auf

verschiedenen Körpern und deren Gruppen, die Wirkun-

gen des Kontrastes und die Technik des Schattierens.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der Generaldirektor der Kgl. Museen zu Berlin Wirkl.

Geh. Rat Dr. Richard Schöne ist in den Ruhestand ge-

treten.
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Der Leiter des nordböhm. Gewerbemuseums in Rei- ZviUckriru*. •

henberg Dr. G. Pazaurek ist zum Vorstand des Gazette des Beaux-Arts. 1. Novembre. A. M«r-
Aürttemberg. Landesgewerbemuseums in Stuttgart berufen guillier, Charles Kphrussi. — R. Koechlin. Quelques
worden. ateliers d'ivoiriers frani;ais aux XIII "^ et XIV« siecles. —

Xea ersrhienene Werke. j Guibert. Notes sur une »Resurrection« du Musec
K. Woermann, Geschichte der Kunst aller Zeiten ' royal de Berlin. Giovanni Bellini et le graveur Mocetto.

und Völker. II: Die Kunst der christlichen V'ölker bis — C. Gabillot, Les trois Drouais. III. — L. Silvy,
zum Ende des 15. Jahrh.s. Leipzig, Bibliographisches L'origine de la Vierge de .Misericorde. — D. Roche,
Institut. Geb. M. 17. , L'Exposition des portraits du XVIII* et du XIX* siecle

C. Watzinger, Griechische Holzsarkophage aus der ;
» Saint- Petersbourg.

Zeit Alexanders d. Gr. [Wissenschaftl. Veröffentlichungen L Arie. 8, 5. P. Toesca, .Michelino da Besozzo
d. Deutschen Orient - Gesellsch. 6.] Leipzig, Hinrichs. i e Giovannino de' Grassi. — L. Serra, La pittura napo-
M. 35. ! letana del Rinascimento. — E. Brunelli, La tomba. di

A. Krücke, Der Nimbus und verwandte Attribute Taddeo Pepoli nella chiesa di San Domenico a Bologna.

in der frühchrisUichen Kunst. [Zur Kunstgeschichte des — L. Testi, Simone dei .Martinazzi, alias Simone

Auslandes. 35.] Strafsburg, Heitz. M. 8. delle Spade. — Lisetta Ciaccio, Copie di un'opera

W. Pinder, Zur Rhythmik romanischer Innenräume \

P«'*^"»* '^' Donatello in Roma. - Maud Crutwell.

in der Normandie. Weitere Untersuchungen. [Dieselbe i

Quattro portate del Catasto e della Decima fatte da An-

Sammlung. 36.] Ebda. M. 4. = >
i tonio Pollaiolo, dal fratello Giovanni e Jacopo loro padre.

Inserate.

Zu dem

25 jährigen Doktorjubiläum des Herrn Professor B. Litzniann

am 6. Dezember beabsichtigen die Schüler ihm den Dank für die erfahrene wissenschaftliche

Anregung und Förderung in Form einer Adresse entsprechenden Inhalts auszudrücken. Alle, die

sich beteiligen wollen, werden gebeten, ihre Unterschriften (auf weifses unliniiertes Briefpapier

geschrieben) einzusenden an die unterzeichneten Adressen:

Dr. C. Enders, Bonn, Bonnerthalweg 71; Dr. W. Dressen, Bonn, Venusbergerweg 12;

Dr. I. S. Schmitt, Bonn; Dr. A. Pache, Dresden; Dr. Rick, Siegburg; Mielke, Stettin;

Dr. H. Devrient, Weimar; Dr. Pohl, Essen; Dr. E. Beneze, Hamburg; Dr. Schwalm, Hamburg.

Ferner teilen die Unterfertigten mit, dafs sie zum Zusammenschlufs zu gemeinsamer wissen-

schaftlicher Arbeit in der von Professor Litzmann gewiesenen Richtung am genannten Tage eine

Literarhistorische Gesellschaft

zu gründen beabsichtigen, deren Tätigkeit nach Rückkehr des Herrn Professor Li tz mann nach

Bonn beginnen soll.

Anfragen sind zu richten an die oben angegebenen Adr.essen.

Dr. Enders. Dr. Dreesen. Dr. Schmitt. Dr. Pache. Dr. Rick. Mielke.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Robert Owen.
Sein Leben und seine Bedeutung für die Gegenwart.

Mit einem Bildnis Robert Owens.

Von

Helene Simon.

Preis: brosch. 7 Mark, geb. 8 Mark.
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Heue €r$cbeinunden
au$ dem

Ucrlagc von B. 6. Ceubner in Ceipzig.

Pädagogik. Scbulbygicne.

9Jle§mcr, Dr. 0., @eminarte§rer iii $Rorfd)ad),

©runbltnien aur Se^rc \)on bcn Untern^tS«

mct^obctt auf (oc^tfrfier imb ejperimentetler

S3a[i§ nebft fritijrf)en S3cmerfunqen über bie

,,formaIeu(Stufen"üon3tüer. [Xu. 238®.]
gr. 8. ®e^. m. 3.—, geb. 9J?. 3.G0.

— Pttlixi bcr Sc^rc Un bcr Untcrrt(i^t8'

met^obe. [vi u. 179 @.] ar. 8. @e^.

9}J. 3.60, geb. 9??. 4.20.

Yerhandlungen der VI. Jahresversamm-
lung des Allgemeinen deutschen Ver-
eins für Schulgesundheitspflege am 14.

und 15. Juni 1905 in Stuttgart. Ergän-

zungsheft zu »Gesunde Jugend«, Zeit-

schrift für Gesundheitspflege in Schule

und Haus. V. Jahrgang. [112 S.] gr. 8.

Geh. M. 1.80.

§xaeftu gdjulausgabcn klaffifdier ^txkt.

©oct^c, SSoIfgoHö bon, S^orquato 2af|o. ©in
(Sdjaufpiel. 9}cit ©iuleituug unb ^nmerfun;
gen öon Dr. (gbuarb ßaftle, ^rofefjor

am f. f. gran^sSofep^^fötiinnafium in SSien.

[XXIII u. 108 (5.] 8. ®e^. m. —.50.

<BUit\ptatt, SBitttam, Sultug ßacfar. @in
STrauerfpiel. Wit Einleitung unb 5lnmer;

fungen öerfetjeu oou Sofepf) 9?ofd), ^ro;

feffor an ber f. f. (2taat§realfc^u(e in Seit;

meri|. [X u. 70 ©.] 8. ®e^. aJt. -.50.

2BtcIanb8 Dberon. ©in epif^eS ©ebic^t. .^er^

ou§gegeben üon S^iubolf ^an!e. Qu neuer

Bearbeitung öon Dr. % £id)ten^elb.
[XII u. 178 ©.] 8. @e§. 3J?. 1.—.

HulturgescbicMe. Philosophie.

Preisschriften ,
gekrönt und heraus-

gegeben von der Fürstlich Jablonows-
kischen Gesellschaft zu Leipzig. No.

XXIV der historisch - nationalökonorni-

schen Sektion.

XXXIX: Ernst Schaumkell, Geschichte

der deutschen Kulturgeschichts-

schreibung von der Mitte des i8. Jahr-
hunderts bis zur Romantik im Zu-

sammenhang mit der allgemeinen
geistigen Entwicklung. [320 S.[

Hoch 4. Geh. M. 16.

Roeder, Hans, Piatons philosophische
Entwicklung. Von der KönigHch Däni-

schen Gesellschaft der Wissenschaften

gekrönte Preisschrift. [IV u. 435 S.]

gr. 8. geh. M. 8.—.

$pracbwi$$en$cbaft. Trauenbewegung.

Jespersen, Otto, Ph. D. , Professor in the

University of Copenhagen , Growth and
structure of the English language.
[IV u. 260 S.] 8. Geb. M. 3.—.

^oKf, Dr. Äorl, ÄntcdjiSmuS bcr grauen*

bcmeöUliß. ©cfrönte ^rcig)d)rift, {)crau§»

gegeben üom 3.>crctn „groucttbilbung —
graucnftubiuin". [VIII u. 84 <B.] 8. @et).

m. 1.—.

Uolkswirtscbaft und l^andel Haufmänm Unterricbtswcsen.

Paasclie, Dr. H., Geheimer Regierungsrat,

Vizepräsident des Reichstags und Mitghed

des preuß. Landtags, Die Zuckerproduk-
tion der Welt. Ihre wirtschaftliche Be-

deutung und staatliche Belastung. (Teub-

ners Handbücher für Handel und Ge-

werbe, herausgegeben von Geh. Regierungs-

rat Dr. van der Borght-Berlin, Prof. Dr.

Schumacher -Bonn und Regierungsrat

Stegemann-Braunschweig.) [VIu. 338S.]

gr. 8. Geh. M. 7.40, geb. M. 8.—.

Kaufmännisches Lehrlingswesen. Ver-

handlungen, Gutachten und Vorschläge.

(Veröffentlichungen des Deutschen Ver-

bandes für das kaufmännische Unter-

richtswesen, Band 30.) [95 S.] gr. 8.

Geh. M. 3.—.
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au$ im

Ucrla^c von B. G. Ccubner in Ceipzig.

matbcmatik, Cecbnik und naturwi$$cn$cbafun.

Dyck, Prof. Dr. Walther von, Über die

Errichtung eines Museums von Meister-

werken der Naturwissenschaft und
Technik in München. Festrede zur

Übernahme des ersten Wahlrektorates bei

der Jahresfeier der Technischen Hoch-

schule in München. Gehalten am 12. De-

zember 1903 vom derzeitigen Rektor.

[40 S.] 4. Geh. M. 2.—.

Jessen, K., Direktor der Kgl. Baugewerk-

schule zu Magdeburg, und Prof. M. Girndt,

Oberlehrer an der Kgl. Baugewerkschule

zu Magdeburg, Leitfaden der Baustoff-

lehre für Baugewerkschulen. Mit 36 Fi-

guren im Text. [III u. 84 S.] gr. 8.

Geh. M. 1.50.

3Jla§Iert, Dr. ^bolf, £)berlel)rer an ber ©op^icn*

fc^ulc unb ben 9ieal9i)mnQi'ialfur)en in ^aw-

noDer, Sc^rbu^ ber ^lommctrie für p^crc

9Jlät)^cujd)ulcu. 2llg ?tb)d)(uB bc§ 9{cd)cn=

buc^cä für bösere ü)?Qbc^cn)cftuIen öon ^ißrof.

|). ÜJJüüer unb Dr. O. 2d)mibt nad)

bem ^e^rbud) oon ^rof. |). ÜJiüücr bc=

arbeitet. OJiit 107 gtguren im Zip. [VI

u. 86 ©.] gr. 8. ®cb. 3)2. 1.20.

^Ict^, Dr. 3 / ^iWegierungg- unb ©diulrot in

i'üneburg, Se^rbut^ bcr 9Jiott)cmott( jur

3>orbcreitun0 auf btc IKittclft^uUebrcr«

Prüfung unb auf baei ^biturtenteneramen

am 9tealgQmnaftutn. ^m '^nfdjluB an bie

SJaltin '- iD^aiiualbfc^c Scminarau^gabe bei

3J?üücrfd)cn ?c^rbud)c§ unb in 3?erbinbung

mit "^rof. 2)2 ü Her für bcn Selbftuntcrridjt

bearbeitet. a)2it 1 2 1 Figuren im lejt. VIII

u. 2-66 ©.[ gr. 8. @c^. SW. 3.50, geb.

ü)?. 4.-.

Sitzungsberichte der Berliner Mathema-
tischen Gesellschaft. Herausgegeben

vom Vorstande der Gesellschaft. III. Jahr-

gang. Beilage zum »Archiv der Mathe-

matik und Physik«. (3.) VII. VIII.

[85 S.] gr. 8. Geh. M. 2.80.

Staude, Dr. Otto, o. Professor an der Uni-

versität Rostock, Analytische Geometrie
des Punktes, der geraden Linie und
der Ebene. Ein Handbuch zu den Vor-

lesungen und Übungen über analytische

Geometrie. Mit 387 Figuren im Text.

(Teubners Sammlung von Lehrbüchern

auf dem Gebiete der mathematischen

Wissenschaften mit Einschluß ihrer An-

wendungen. Band XVI.) [V u. 447 S.]

gr. 8. Geb. M. 14.—.

Ccipzid* B. 6. Ccubner

Soeben erschien (gegen Einsendung des Betrages

portofreie Zusendung):
Gerland, Dr. Ernst, Geschichte des lateinischen

Kaiserreiches von Konstantinopel. i.Teil. VUl. 264S.

8°. 6,50 .M. ,\lit Unterstütz, d. preuls. Unterrichtsmin.

im Selbstverlag. Homburg V. d. H.. Dorotheenstr. 4.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS
ZUR PRAXIS DES NEUSPR.\CHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichts in Deutschland und

giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wie die prak-

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Verstehens systematisch

ausgebildet werden können.

Vertag U0U S. <i(. Xcutucc in t'ei|iiig.

Prof. Dr. (Ericiütalt! Btcrilcr:

%lli\cnxcxnc ^äha^o^if.
[Vni u. 136 e.] 8. 1901.

%ti). aWf. 1.—, geff^matfpoa geb. S(Rt. 1,25.

„"Bie 3)arflellung 3.« ifi in bcr Xat im beftra 6inne

gefunb • tjetfldnbig. 80 lic^ttioß vait ma^oü unb ot»ne it\x

Sorringfliomtnenbeit erörtert ber SSetf. feinen Oegenflanb, im

beflen Sinne unterric^tenb unb fldrenb für ben gaien. Unb

auc^ ben gac^mann wirb ba« Urteil be« meitblidenben unb

oielerfa^renen "iJäbogogen intereffteren."

("Seutfdje SUeroturjeüung 1902. 9tc. 10.)
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

pHNEUE JAHRBÜCHER^
^^^ GESCHICHTE und DEUTSCHE LITERATUR

FÜR DAS

KLASSISCHE ALTERTUM,
UND FÜR PÄDAGOGIK

HERAUSGEGEBEN VON J. ILBERG UND B. GERTH. J^ J^ J^ J^ J^ J^ j«'

Achter Jahrgang 1905. JöT JÖT JÖT JÖT 1 Hefte zu 8 Bogen für Mark 30.—

Die erste Abteilung der »Neuen Jahrbücher« soll für die drei im Titel genannten Wissenschaftsgebiete,

die durch zahllose Fäden miteinander verbunden die Grundlage unserer historischen Bildung im weiteren und
tieferen Sinne ausmachen, einem bei der zunehmenden Ausdehnung aller Forschungszweige immer dringender

werdenden Bedürfnis dienen. Es soll dem einzelnen, der überhaupt nicht oder nur auf kleinem Gebiete selbst-

forschend tätig sein kann, die Möglichkeit erleichtert werden, den hauptsächlichen Fortschritten der Wissenschaft

auf den ihm durch den Beruf und eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen.

Die zweite Abteilung will Fragen der theoretischen und praktischen Pädagogik an höheren Schulen er-

örtern und der Erforschung ihrer Geschichte dienen.

Wie die »Jahrbücher« bisher der hiermit gestellten Aufgabe nachgekommen sind, zeigt wohl am besten

folgende Mitteilung
aus dem Inhalt der letzten Hefte:

I. Abteilung:
P. Sakmann, Voltaire über das klassische Altertum.
H.Hirt, Der indogermanische Ablaut.

F. Koepp, Ausgrabungen der Kgl. preußischen Museen in Kleinasien.

H. V. Petersdorff, Friedrich Wilhelm I. und Leopold von Dessau.
H. Fischer, Schiller der Dichter des öfTentliohen Lebens.
J. ilberg, Aus Galens Praxis.

A.Meyer, Schiller als tragischer Dichter.

W. Nestle, Anfänge einer Götterburleske bei Homer.
P. Cauer, Erfundenes und Überliefertes bei Homer.
R. Fritzsohe, Der Anfang des Hellenentums.

0. Waser, Das hellenistische Reliefbild.

J. Strzygowski, Die Schicksale des Hellenismus in der bildenden
Kunst.

E. Samter, Antike und moderne Totengebräuche.
F. Panzer, Dichtung und bildende Kunst des deutschen Mittelalters.

0. Ladendorf, Wielands Cyrus.
R. M. Meyer, Lebenswahrheit dichterischer Gestalten.

E. Ziebarth, Ein attisches Stammbuch.
0. Hense, Friedrich Hölderlin.

Anzeigen und Mitteilungen.

2. Abteilung:
0. Kaemmel, Humanistisches Gymnasium und historische Bildung.

C. Noble, Laokoon und der Kunstunterrioht.

C. Reichardt, Schule und Leben.
R. Wessely, Zur Frage des Auswendiglernens.
J. Ilberg, Eine Schüleraufführung der Taurisohen Iphigenie des

Euripides.

K.Lehmann, Die Feldherrnkunst im Altertum.

W. Münoh, Pädagogische Prüfungsarbeiten.

E. Wi I i s h , Schillers Verhältnis zu den beiden klassischen Sprachen.
J. Teufer, Das deutsche Mädohengymnasium.
M. Hartmann, Der erste Verbandstag der Vereine akademisch

gebildeter Lehrer Deutschlands.
P. Cauer, Das griechische Lesebuch von Wilamowitz, seine wissen-
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kritisch erörtert und in systematischem Zusammenhange dargestellt.

Von August Schmarsow.
[X u. 350 S.] gr. 8. 1905. geh. Mk. 9.—, geb. Mk. 10.—

Dieses Werk, in dem der Verfasser die abschließenden Ergebnisse jahrzelintelanger Studien auf dem Gebiete der Kunstwissen-

schaft niedergelegt hat, wendet sich an jedermann, der in das Wesen des künstlerischen Schaffens einzudringen sich bemüht.

Daß die Spätantike den Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung bildet, ist kein Zufall; denn hier an der Grenzscheide zweier welt-

.
geschichtlicher Epochen, als eine neue Weltanschauung, eine in sich abgeschlossene Kultur durchdrang und unter wechselseitiger Befruch-

tung neue Keime entstanden, hier in der Übergangszeit des Altertums zum Mittelalter konnten besser wie zu irgend einer anderen Zeit
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1813. {August Keim, Generalmajor
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Friederichsen, Privatdoz. Dr.,
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kopfkrankheiten. {Theodor S. Fla-

tau, Privatdoz. Dr., Berlin.)
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich abgeschlossene

und einzeln käufliche Abteilungen.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk),

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-
sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen
Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.
Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I, Abt. i : Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

, geb. ca. Mk. 12.—) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen.
G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schienther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3.20.

Teil I, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.— , geb. ca. Mk. 14.— ) Bearbeitet von: J. Wellhausen. A. Jülicher.

A. Harnack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.
C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. v. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackernagel. Fr. Leo. E. Norden.
F. Skutsch. (VII u. 464 S.) Preis geh. Mk. 10.—. In Grig.-Band Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möglich, jeweils den Berufensten für die Be-
arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben
der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung sich selbst zu sichern

Die Widmung des Werkes hat Se. Majestät der Kaiser allergnädigst anzunehmen geruht.

PrrtQTlPlff hpft ^^'^^ Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des
"

GesamtWerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) wird auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Stähelin, Eintritt der Germanen ia die

Geschichte. (3069.)
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Allgemeinwissenschaftliches ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Adolf Keysser [Direktor der Kölner Stadtbibliothek,

Prof. Dr.], Das Bibliothekswesen alsGegen-
stand der ö ffentlichen Verwaltung. Köln,

Kölner Verlags-Anstalt, 1905. 51 S. 8". M. 1,50.

Die kleine Schrift sucht die Notwendigkeit

einer Gesaratorganisation der deutschen Biblio-

theken darzutun, die womöglich nicht auf die

Grenzen des Reichs beschränkt, sondern auf das

ganze deutsche Sprachgebiet ausgedehnt werden

soll. Der preufsische Gesamtkataiog, die Aus-

kunftsstelle der deutschen Bibliotheken, das Inku-

nabelnverzeichnis und der mehr und mehr aus-

gebildete Leihverkehr werden als erfreuliche

Anfänge gewürdigt, aber doch nur als Anfänge

einer viel weiter auszudehnenden einheitlichen

Gestaltung.

Sämtliche Zweige der Bibiiotheksverwaltung

werden unter diesem Gesichtspunkt kurz be-

sprochen, durchweg in anregender Form und

zum grofsen Teil so, dafs man ohne Einschrän-

kung zustimmen kann. Besonders einleuchtend

sind die Darlegungen über die unbedingte Not-

wendigkeit praktischer Schulung für jedes Biblio-

theksamt, ganz besonders aber für die leitenden

Stellen, über die Zweckmäfsigkeit der Schaflfung

mittlerer Beamtenstellen, über die Unzulänglich-

keit der Dotierung der meisten Bibliotheken,

über die allgemeinen Grundsätze der Anschaffun-

gen, über die Notwendigkeit der Sammlung der

kleinen nur als Denkmäler der Zeit wichtigen

Drucksachen, über die Zentralisierung der Katalog-

arbeit, die Schaffung von Benutzungsordnungen,

die bei möglichst erleichterter Zugänglichkeit für

den einzelnen doch die Rücksicht auf die Inter-

essen aller übrigen Benutzer nicht aufser acht

lassen, endlich die Empfehlung einer gröfseren

Übereinstimmung im äulseren Betrieb durch die

Einführung gleicher Leihfristen , einheitlicher

Formulare u. dgl.

Natürlich laufen in der Fülle des Gebotenen

auch einige Vorschläge mit unter, deren Nutzen

und Ausführbarkeit zweifelhafter ist, wie das vor-

geschlagene Spezialitätenverzeichnis der einzelnen

Bibliotheken und der zum Ausgleich der Sammel-

gebiete vorgeschlagene Austausch der Bestände

ohne Geldentschädigung.

Vermifst habe ich die Besprechung eines

Punktes, der für Keyssrr als Leiter einer Siadt-

bibliothck ferner lirgend. für alle Universitäts-

bibliotheken von gröf^trr V\ichii^keit ist und

immer mehr wird. Ich mr-inr dir- N»)twrn<l'gkt-it

rinrr scharfen B grenzong lier A ifgab- n «Irr

Universitätsbibliotheken und der von J ihr zu J .hr

weiter ausgebildeten St-minar- und Instituisbiblio-

theken und eme der Bedeutung diesrr .Anstaltrn

entsprechende richtij;e Verteilung der Staaisaut-

wendungen zwischen ihnen. ü.^nn hätte bei

aller Anrrkennung des Nutzens des zwischen

den Universitätsbibliotheken und der Landes-

bibliothek hergestellten Leihverkehrs doch auch

auf eine drohende Gefahr hingewiesen werden

sollen. Der Leihverkehr ist unentbehrlich, um

die Benutzung seltener und nur auf wenigen

Bibliotheken vorhandener Bücher zu erleichtern;

er macht die Anschaffung seltener und wenig

gebrauchter, sehr kostspieliger Werke in den

Universitätsbibliotheken überflüssig; aber er würde

in hohem Mafse verhängnisvoll wirken, wenn an

mafsgebenden Stellen sich die Meinung festsetzen

sollte, dafs durch ihn die Anschaffung auch der

gangbaren wissenschaftlichen Literatur für die
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Universitätsbibliotheken überflüssig gemacht wer-

den könnte, und dafs deshalb ihre Anscha£fungs-

fonds nicht mehr der Erhöhung bedürften.

Aber diese kleinen Ausstellungen tun dem
Wert des Ganzen keinen Eintrag; ich wünsche

der vortrefflichen Schrift weiteste Verbreitung;

sie ist geeignet anregend zu wirken auf uns

Bibliothekare, die wir über dem Einerlei der

täglichen Arbeit leicht die grofsen Ziele unseres,

richtig aufgefafst, doch so dankbaren Berufs aus

den Augen verlieren, und nicht minder auf die

weiteren Kreise, in denen, wie K. mit Recht

hervorhebt, -die Bibliotheken keineswegs die

Wertschätzung geniefsen, die sie als das viel-

seitigste und unentbehrlichste aller Bildungsmittel

verdienen. Sie stehen in der populären Schätzung,

wenigstens bei uns in Deutschland, leider weit

zurück gegenüber den Museen aller Art, ledig-

lich weil diese äufserlich mehr hervortreten und

der bequem zu befriedigenden Schaulust mehr

bieten.

Breslau. Wilhelm Erman.

Bulletin de la Librairie D. Morgand. Edouard
Rahir, Successeur, 55, Passage des Panora-
mas, Paris. Paris, Nov. 1905. 144 S. 8».

Ce Bulletin du Libraire de la Societe des
Bibliophiles fran9ais merite d'etre Signale, non
seulement aux amateurs de livres rares et de magni-

fiques reliures, mais ä tous ceux qu'interessent la biblio-

graphie et la litterature fran9aises. Les ouvrages

mentionnes sont accompagnes de notices bien faites,

qui resument et parfois rectifient les indications des

repertoires bibliographiques speciaux les plus autorises.

Voir, par exemple, dans ce Bulletin no. 4, ce qui

concerne no. 60, la lere edition des Satires de

ßoileau; no. 361, Le Livre des Trois Filz de
Roys, 1508; no. 459, Les Metamorphoses d'Ovide
imprimees chez Colard Mansion, ä Bruges, en 1484;

no. 538, le volume du Theätre Italien, de 1694.

— Parmi les numeros signales, en est qui s'inscri-

vent pour la premiere fois dans l'histoire bibliogra-

phique: ainsi (no. 656) le vocabulaire latin - fran9ais

public chez Antoine Verard en 1485, qui n'etait connu
jusqu'ici que par une edition publice ä Geneve en 1487.

Enfin CCS Bulletins de la librairie Morgand-Rahir ont

l'avantage de marquer aü moins le passage au grand

jour de manuscrits (no. 132, 179), parfois uniques, qui

iront probablement s'enterrer en quelque bibliotheque

d'amateur.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Dem Leiter der Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs

Bibliothekar Dr. Richard Fick in Berlin ist der Titel

Oberbibliothekar verliehen worden.

Der Bibliothekar an der Univ.-Bibl. zu Göttingen

Dr. Heinrich Born ist zum Bibliothekar an der Kgl.

Bibliothek in Berlin ernannt worden.

Das Ehrenmitglied des Königl. stenographischen In-

stituts in Dresden Hofrat Professor Dr. Zeibig ist am
18. November, 86 J. alt, gestorben.

Der Bibliothekar der Biblioteca civica Bario in Genua
Prof. Dr. Ippolito Isola ist vor kurzem gestorben.

Der Bibliothekar an der Kgl. Bibl. in Berlin Dr.

Adalbert Schröter ist am 22. Nov., 54 J. alt, gestorben,

Zeitschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

261. J. Baum, Schickhardts Neuer Bau in Stuttgart.

— 261/62. O. B., Übersetzungen. — 262/63. Frhr.

v. Gemmingen, Die Schlacht bei Mukden (Forts.). —
263. K. Röttger, Kinderliteratur und Kinderkunst. —
264/65. A. Weber, Der Streit für und gegen die

Existenzberechtigung der Bodenspekulation. — L.

Günther, Die Geographie in der deutschen Gauner-
und Kundensprache. — 265. A. Wilbrandt, Hugo
Bertsch und »Bob der Sonderling«. — 266. Petersen,
Reiner Determinismus oder Fatalismus? — Vom Weih-
nachtstisch I.

Süddeutsche Monatshefte. Dezember. Auguste
S Upper, Julzeit. — H. Steinitzer, Josephus Stiefel.

Eine Legende. — E. Prinz Schönaich-Carolath, Der
Gernegroß. — J. A. Beringer, Emil Lugo. — K. E.

Neu mann, Das buddhistische Kunstwerk. — L. Geiger,
Briefe Justinus Kerners über magische Gegenstände.
— Fr. Naumann, Wahlrechtsfragen. — Max Prager,
Sozialpolitische Briefe aus Bayern. — 0. Bielefeld,
Deutsche Ausländer.

Deutsche Arbeit. V, 2. J. A. Bondy, Totenfeier

am Wörthersee. — J. Stibitz, Der Fiedler Matthies und
die blonde Kathrein. — W. Hampel, Meine Hejm'rt. —
L. Spiegel, Die Funktion der Notverordnung im Staats-

leben. — A. Birk, Motorwagen auf Kleinbahnen. —
F. Ganghofner, Über Mafsnahmen zur Verhütung der

Tuberkulose in der Schule. — R. Kukula, K. k. Uni-

versitäts-Bibliothek in Prag. — A. Sauer, Eine Deutsch-
böhmische Biographie. — P. Leppin, Bum. — O.Wiener,
Prager Phantasien.

Germania. November. R. L i e s k e , Nationale Bildung.
— S. Low, Het jonge Duitschland. — P. Samassa,
Das neue Südafrika. — 0. Wattez, Bij Beethovens graf,

te weenen. — Pohlig, Die Eiszeit in den Rheinlanden.
— K. Peters, Deutsche Kolonialpolitik.

Oesterreichische Rundschau. 16. November. K. Th.
vonlnama-Sternegg, Stadt und Land. — J.Schipper,
Neue Beiträge zurShakespeare-Bacon-Hypothese. — Helene
Bettelheim-Gabillon, Erinnerungen von Louise Gräfin

Schönfeld -Neumann. — K. Glossy, Ein Gedenkblatt.

(Zur Erinnerung an die erste Aufführung von Beethovens
Fidelio. — R. Kukula, Hochschulwesen.

The Contemporary Review. November. E. J. Dillon,
Russia and Germany. — E. Reich, The crisis in Hungary.
— Ch. Collins, Cid and new lights on Shakespeare's

Hamlet. — J. S. Mann, New trade routes in Europe.
— A. Vambery, The revolt in Arabia. — R. Christie,
Humanism as a religion. — Pro Patria, England's

decadence: The Anglo- Japanese treaty. — Count S. C.

de Soissons, Arnold Boecklin. — G. Margoliouth,
The narratives of the Resurrection. — O. Eltzbacher,
The agricultural prosperily of France.

The Calcutta Review. October. R. P. Karkaria,
The death of Shivaji. — T. M. Natesa Sastri, The
criminal classes of the Bellary district. — Hemendra
Prasad Ghose, The archaeological survey of India. —
R. P. Karkaria and M. Macdonald, Lord Curzon. —
SaratChandraMitra, Notes on the Calcutta Zoological

Gardens. — H. B. Hyde, RecoUections of retired chap-

lains of the Hon. E. J. Co. — M. A., The folk lore of

the Psalms. — C. A. Kelly, The Victory.

Mercure de France. 15 Novembre. A. Schinz,
La superstition du genre litteraire. — S. Ch. Leconte,
A Jose-Maria de Heredia. — P. Louis, La revolution

russe. — H. Messet, La litterature neerlandaise. — J. M.
Bernard, Soir d'ete. — Wanda Landowska, Bach et

ses interpretes : Sur l'interpretation des oeuvres de clavecin
'

de J. S. Bach. — J. Morland, Une visite au tombeau
de Taine. — P. Leautaud, In memoriam (fin).

Nuova Antologia. 16 Novembre. A. Graf, Ultime

rime della selva. — R. Paulucci di Calboli, II falli-

mento delle teorie delle razze. — E. Sicardi, La »guida«

de' trionfi. — E. Corradini, Domenico Trentacoste. —
L. Zuccoli, La >Compagnia della leggera«. — Dora
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Melegari, Donne e uomini. II. — G. B. Guarini,
L'arte medievale d'Abruzzo. — 0. Bacci, Per la storia

della critica letteraria. — G. De Stefano, L'avvenire
della paleontologia. — G. Monaldi, Orchestre e direttori.— F.Di Palma, Le manovre navali italiane del 1905.
— XXX, L'altra faccia della medaglia.

Archiv für Stenographie. N. F. 1,11. K. Hart-
mann, Flavius Arrianus und die Tachygraphie. — A.
Folmer, Beiträge zur Geschichte der Stenographie in

den Niederlanden. I. — A. von Kunowski, Die steno-
graphische Bewältigung langer Fremdwörter.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

A. Hsdmel [Privatdoz. f, Kirchengesch. an der Univ.

Wien], Der zweite Korintherbrief des
Apostels Paulus. Geschichtliche und literar-

kritische Untersuchungen. Halle a. S., Max Niemeyer,

1904. 2 Bl. u. 135 S. 8°. M. 4.

Über die Einheit des zweiten kanonischen

Korintherbriefes sind eine grofse Reihe von Hypo-
thesen aufgestellt worden, ohne dafs bisher ein

Consensus erreicht ist. Nur darin herrscht in der

Kritik Übereinstimmung, dafs Kap, 10— 13 im

Vergleich mit Kap. 1— 9 eine Sonderstellung ein-

nehmen, und dafs 6, 14 bis 7, 1 auszuscheiden

ist. Die Schrift von Halmel bietet einen neuen
Versuch, die geschichtlichen Verhältnisse bei der

Entstehung des zweiten Korintherbriefes klar zu

machen. Bereits 1894 war H. mit einer Arbeit

hierüber hervorgetreten. Im Gegensatz zu der

von den meisten Forschern behaupteten einheit-

lichen. Struktur der Kap. 1— 7 glaubte er nach-

weisen zu können, dafs die Kap. 3—6 nicht

ursprüngliche Bestandteile des Briefes bilden.

Diese Darlegung begründet H. von neuem; er

modifiziert teilweise seine Aufstellungen und bietet

in kurzen Zügen eine Darlegung der Entstehungs-

geschichte des Textes sowie der Geschichts-

verhältnisse, welche der zweite Korintherbrief

voraussetzt. Sehen wir auf das Resultat, so

meint H. bewiesen zu haben, »dafs Kap. 9 kein

ursprünglicher Bestandteil des überlieferten Zu-

sammenhanges ist, dafs die Abschnitte 3, 12 f.

und 6, 14 f. Interpolationen sind, dafs ihnen eine

jeden Zweifel ausschliefsende Bestimmung im

Briefganzen zukommt« (S. 7). Die Untersuchung

im einzelnen ist mit grolsem Scharfsinn des

Urteils geführt. Mit Geschick werden die histo-

rischen Verhältnisse kombiniert. Die in Betracht

kommenden einzelnen Stellen des Briefes werden
mit allseitiger Beherrschung des Stoffes und der

Geschichte der Auslegung erklärt. Trotzdem er-

heben sich sowohl gegen die literarkritischen

wie auch gegen die geschichtlichen Aufstellungen

verschiedene Bedenken. So leuchtet nicht ohne

weiteres ein, dafs 3, 12 f. eine Interpolation vor-

liegt und derselben geistigen Atmosphäre wie

6, 14 f. angehört; so sind nicht überzeugend die

Gründe, welche dafür geltend gemacht werden,

dafs Kap. 8 und 9 zu trennen sind; so bezieht

sich zwar 7, 5 auf 2, 12. 13 zurück, aber dafs

ursprünglich 2, 12. 13 unmittelbar 7, 5 voran-

ging, wird von H, nicht genügend wahrscheinlich

gemacht. Andrerseits kann die Darlegung

über die Art der Zusammenarbeitung der ein-

zelnen angenommenen Briefe, über die Entstehungs-

weise des ganzen Schriftwerkes nicht befriedigen.

Und man wird sagen müssen: H.s Buch hat das

Verdienst, eingehend gezeigt zu haben, wie ver-

wickelt die Probleme sind, welche die Kompo-
sition des zweiten Korintherbriefes bei geschicht-

licher Auffassung bietet. Es fordert zu weiterer

Arbeit auf diesem Gebiet auf,

Friedenau-Berlin. G. Hoennicke.

Karl Gerold GoetZ [Privatdoz. f. Kirchengeschichte

an der Univ. Basel], Die Abendmahlsfragc
in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
Ein Versuch ihrer Lösung. Leipzig, J. C. Hinrichs,

1904. XIII u. 311 S. 8». M. 9.

Ein recht tüchtiges Buch. Der Titel könnte

vielleicht glücklicher sein. Denn das Buch ist

nur zum geringeren Teile dogmengeschichtlich,

in der Hauptsache ist es eine Untersuchung der

Herkunft der Abendmahlsfeier und ihres ursprüng-

lichen Sinns Der Verf, meint in dem Ausdruck

Abendmahlsfrage zur Genüge angedeutet zu

haben, dafs es ihm nicht um eine Erörterung

der Abendmahlslehre zu tun sei. Es ist ein

bischen kühn zu erwarten, dafs jeder die Pointe

des Ausdrucks »Abendmahlsfrage« sofort be-

merke. Umsomehr sei hier darauf aufmerksam

gemacht.

Das Buch geht in der Hauptsache und

wissenschaftlich in erster Linie die Forscher auf

dem Gebiete des neuen Testaments und der

ältesten christlichen Kultusgeschichte an; es ist

einige Gefahr, dafs gerade sie es am ehesten

übersehen werden, weil der Titel zu wenig

deutlich sich an sie wendet. Was Goetz als

»geschichtliche Entwicklung« der Abendraahls-

frage im Sinn hat, ist ein doppeltes, einmal eine

Darstellung derjenigen theologischen Gedanken-

ausbildung, die zuletzt zu der richtigen, nämlich

der einfach und rücksichtslos historischen Frag-

stellung bezüglich der Entstehung und Absiebt

des Ritus oder > Sakraments«, welches als .Abend-

mahl oder > Eucharistie« in der christlichen

Kirche überliefert ist, geführt hat, sodann eine

Darlegung der Faktoren, aus denen das Sakra-

ment überhaupt entstanden ist. Ich meine, der

erste Teil hätte ruhig fehlen mögen. Der Verf.

setzt bei Paschasius Radbert ein. Richtig ist

daran, dals durch diesen fränkischen Theologen

des 9, Jahrh.s zum ersten Male eine eigentliche

und bedeutungsvolle Kontroverse über das Abend-

mahl, darüber was es »bedeute«, was Brot und

Wein »wirklich« böten, entfacht ist. Aber Verf.

kann ja dann nicht umhin, zu konstatieren, dals
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es noch rund ein Jahrtausend gedauert hat, ehe

die »richtige« F'ragstellung auch nur möglich

wurde. Was er aus der Literatur im Mittel-

alter und in der Reformationszeit auswählt unter

dem Gesichtspunkt, dafs es irgendwie der Ent-

wicklung der Abendmahlsfrage, statt blofs einer

Abendmahlslehre, diene, ist nicht ohne manche

wertvolle Bemerkungen, aber im ganzen ohne

besonderen Belang; das Interesse, welches die

Entwicklung der Abendmahlslehre immerhin hat,

und welches die bisherige Geschicbtschreibung

auch noch keineswegs völlig erschöpft hat, soll

ja gar nicht selbständig beleuchtet werden, und

das Interesse, das den Verf leitet, ist tatsächlich

nicht das der ins Auge gefafsten Männer und

ihrer Gegensätze. Also in den beiden ersten

Teilen des Werkes (Die Abendmahlsfrage 1. im

Mittelalters. 1— 34, 2. zur Zeit der Reformation

S. 35— 100), die doch zusammen nur knapp ein

Drittel des Gesamtwerkes ausmachen, kann ich

keine besonders zu rühmende (auch freilich keine

besonders zu tadelnde) Leistung des Verf.s er-

kennen. Dagegen ist der dritte Teil (»Die

Abendmahlsfrage in der neuesten Zeit« S. 10

1

—306) vortrefflich.

G. bietet hier eine sehr sorgfältige, eindring-

liche, kritisch nüchterne und doch der Kühnheit

im Kombinieren nicht ermangelnde Eiörterung

des gesamten Materials, aus dem, wenn es über-

haupt geht, die Erkenntnis der Ursprünge des

Abendmahls gewonnen werden mufs. Sehr wohl-

tuend berührt die ruhige Sachlichkeit und ge-

wissenhafte Gerechtigkeit, mit der G. die vielen

Vor- und Mitarbeiter auf seinem Gebiete, die

das 19. Jahrb., insonderheit seine letzte Zeit und

noch wieler die eben veiflossenen Jahre ihm

ye^tellt haben, hrhandelt. Auch die Arbeit-n

/ m;il lies I t/.ten J
ihr ehnts lallr-n ihm, sie mii

g.inz he () i'|. rem Kechie. uner d. n Gesichts-

punkt il r ^)l- Miwii klung 'ii-r Abindinahlsfr.ige«

V\ r ili< I ülie ilrr K<in>ti uktiun<n vor Augen

tiai. die n'iierd ngs an dem komplizierten, höchst

lifti/ili n Qiielieiimaienal gemacht sind, mag, wie

u h selbst, skeptisch ^ewor len sein, ob noch eine

runde Antwort möglich sei. Ich bin zweimal

auf die Frage eingegangen, zuletzt in meinem

Artikel »Messe, dogmengeschichtlich« in der

Protest. Realenryklopädie, Bd. XII, 1903, und

ich war nicht rechthaberisch genug, um nicht

das zweite Mal etwas andern Eindrücken zumal

von dem, was Paulus sagt und andeutet, Raum
zu geben. Es soll mich freuen, wenn G. den

Mut findet, an dem Glauben festzuhalten, dafs er

die »Lösung« der Abendmahlsfrage gefunden

habe. Ich meinerseits bin zwar durch ihn nicht

etwa noch skeptischer geworden, dafs vielleicht

einmal eine relative Einigung der Forscher zu

erzielen sein werde, stimme aber vorerst doch

mehr der Methode als den Resultaten bei, die

man bei ihm trifft. Auch G. setzt zuletzt posi-

tiv ein bei Paulus, und das ist das Richtige.

Bei Paulus glaubt er feststellen zu können, dafs

er mit seinen Gemeinden das Abendmahl als

ein Opfer gefeiert habe, nämlich als ein Speis-

und Trankopfer zum Gedächtnisse des Messias,

speziell seines Todes, nicht ohne allerhand Neben-

gedanken an diesen Tod als selbst ein Bundes-

und Sühnopfer und an eine Gegenwart des er-

höhten Messias bei der Feier, in der das »Eine

Brot« auch als Sinnbild seiner »Gemeinde« auf-

gefafst sei. Was Paulus als Sinn und Art des

Abendmahls voraussetzt, betrachtet G. derjenigen

Handlung gegenüber, die Jesus selbst bei seinem

letzten Mahle vorgenommen und seinen Jüngern

»gestiftet« habe, als eine (wie Paulus sage, durch

»Offenbarung« ihm vermittelte) Deutung, die

»historisch« wenig Grund habe. Jesus habe

selbst seinen Tod durchaus nicht als »Bundes-

opfer« verstanden, sondern nur einfach als ein

Verhängnis oder einen Durchgang. Er habe

bei seinem letzten Mahle seinen Jüngern den

Gedanken angedeutet, dafs er auch als ge-

storbener ihnen nahe sein werde, dafs sie fortab

eine »neue" Art von Gemeinschaft mit ihm haben

würden, und habe ihnen an Brot und Wein ein

»Sinnbild« für sein »Fleisch und Blut«, d. h. für

seine Person in der ihnen kundgewordenen Art,

geboten, angesichts dessen sie sich immer daran

erinnern sollten, dafs und wie er sie stets

»nähren und erquicken« könne. In dieser Kürze

reproduziert, können G.s »Resultate« schwerlich

Eindruck machen, im Zusammenhange seiner Be-

weisführung geben sie einem reichlich zu denken.

Götiingen. F. Kattenbusch.

The New Testament in the Apostolic Fathers by a

Committee ot the Oxford S<;ci ety of historical

Theoiogy. Oxford, Clarendon Press (London, Henry

Frowde). 1905. VII u. 144 S. 8". Sh. 6.

Von den Mitarbeitern des Ausschusses, der dieses

Huch zusammengestellt hat, haben J. V. Bartlet den

Barnabas, K. Lake die Didache, A. J. Carlyle den ersten

Clemensbrief, W. R Inge den Ignatius, P. V. M. Benecke
den Polykarp, J. Drummond den Hirten des Hermas,

Bartlet, Carlyle und Ben ecke den zweiten Clemens-

brief ausgezogen. Sie teilen die Anführungen aus dem

Neuen Testament, die wir bei den apostolischen Vätern

finden, in vier Gruppen: ganz sichere, sehr wahrschein-

liche, weniger wahrscheinliche und zweifelhafte Zitate.

Nach den Evangelien hat man die Anordnung getroffen,

dafs Beziehungen auf die Synoptiker, auf den Stoff der

Synoptiker, wenn ein bestimmtes Evangelium nicht sicher

identifiziert werden konnte, auf das Johannesevangelium

und auf die Apokryphen geschieden worden sind. Auch

die Beziehungen auf die Septuaginta sind berücksichtigt.

Notizen und Mitteilungen.

UniTersitätsschriften.

Dissertation.

H. J. Heyes, Bibel und Ägypten. Abraham und

seine Nachkommen in Ägypten. I. T.: Gen. Kap. 12—41

inkL Bonn. XVI u. 31 S.

Nea erschienene Werke.

E. Pfennigsdorf, Persönlichkeit. Christliche Lebens-

philosophie für moderne Menschen. Schwerin i. M.,

Fr. Bahn. M. 4,20.
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The Psalms in three coUections translated with

notes by E. G. King. P. III. Cambridge, Deighton

Bell Ä Co. und London, George Bell & Sons.

Ed. Frhr. von der Goltz, Aöfo; Iturfjpt«? k^ö^ tTjV

Ttipö'Evov (de virginitate), eine echte Schrift des Athana-

sius. [v. Gebhardt-Harnacks Texte und Untersuchungen
zur Gesch. d. altchristl. Lit. N. F. XIV, 2a]. Leipzig,

Hinrichs. M. 5.

, Tischgebete und Abendmahlsgebete in der

altchristlichen und in der griechischen Kirche. [Dieselbe

Sammlung. XIV, 2 b]. Ebda. M. 2.

Die Bergpredigt verdeutscht und vergegenwärtigt
von Johannes Müller. München, Beck.

K. Ho 11, Die Rechtfertigungslehre im Licht der Ge-

schichte des Protestantismus. [Sammlung gemeinver-

ständl. Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der

Theol. und Relig.-Gesch. 45.] Tübingen, Mohr. M. 0,80.

Weingartens Zeittafeln und Überblicke zur Kirchen-

geschichte. 6. Aufl. vollst, umgearb. von C. Franklin

Arnold. Leipzig, Hinrichs. M. 4,80.

E. Jacob, Johannes von Capistrano. II: Die auf

der Kgl. u. Univ.-Bibliothek zu Breslau befindlichen hand-

schriftlichen Aufzeichnungen von Reden und Tractaten

Capistranos. I.Folge. Breslau, Max Woywod. M. 5.

A. H. Franckes Briefe an den Grafen Heinrich XXIV.
j. L. Reufs zu Köstritz und seine Gemahlin Eleonore

aus den J. 1704— 1727 als Beitrag zur Geschichte des

Pietismus hgb. von B. Schmidt u. 0. Meusel. Leipzig,

Dürr. M. 3.

G. Reichel, August Gottlieb Spangenberg, Bischof

der Brüderkirche. Tübingen, Mohr. M. 5.

M. Grabmann, Heinrich Denifle O. P. Eine Würdi-
gung seiner Forschungsarbeit Mainz, Kirchheim & Co.

M. 1,50.
Zeltsehrlften.

Neue kirchliche Zeitschrift. 16, 11. F. Brunstäd,
Über die Absolutheit des Christentums (Schi.). — B erb ig,

Georg Spalatins Verhältnis zu Dr. M. Luther bis zum
Jahre 1518 (Schi.). — Ph. Bachmann, Natur und
Gnade.

Der Katholik. 85, 8. J. Schmidlin, Bischof Otto

von Freising als Theologe. — Der .Monarchianismus und
die römische Kirche im dritten Jahrhundert. — Th.

Esser, Über die allmähliche Einführung der jetzt beim

Rosenkranz üblichen Betrachtungspunkte. — Hagiologi-

sches aus Alt-Livland. — Aus der Kirche Englands.

The Expositor. November. J. A. H. Hart, The
Lord reigned from the tree. — G. A. Smith, Jerusalem

and Deuteronomy. — W. M. Ramsay, Religion in

Lycaonia and Iconium. — G.Jackson, Anger and the

self-assertive virtues in the ethical teaching of St. Paul.

— G. G. Findlay, Studies in the First Epistle of St.

John. VI.

Revue chretienne. 1. Novembre. H. Draus sin,

Reformation. — E. Wust, Catholicisme et critique. —
R. AI Her, La Separation des Eglises et de l'Etat. — J.-

E. Neel, Le salut. II. — P. Mellon, Le Congres de

Liege pour l'expansion de la langue fran9aise. — J.-E.

Cerisier, Le docteur Th.-J. Barnardo.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Hermann Schreiber [Dr.phil.], Schopenhauers
Urteile über Aristoteles. Breslau, in Komm.

bei Koebner, Inh. Barasch & Riesenfeld, [1905]. 64 S.

8". M. 1,20.

Beim Lesen dieses Schriftchens kam mir

immer wieder die Frage, ob es ein glücklicher

Griff sei, wenn eine Arbeit sich damit beschäftigt,

die Urteile Schopenhauers Qber Aristoteles der

Reihe nach auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Ohnedies entbehrt die Stellung Schopenhauers zu

Aristoteles des einheitlichen Zuges, des wcsen-

baften Charakters; sie bat etwas Zerstreutes,

Gelegentliches an sich; sie wächst nicht so, wie

sein Verhältnis zu Kant oder Plato, aus teinen

grofsen, entscheidenden Überzeugungen heraus.

Wenn nun noch gar bei einer Beurteilung dieses

Verhältnisses, wie in der vorliegenden Schrift,

von den Fäden, die beide Denker miteinander

verbinden, von der Art der Berührung, die beim

Zusammentreffen zweier so gearteter Geister

entstehen mufs, abgesehen wird und ohne jedes

verständnisvoll psychologische Eingehen auf

Schopenhauers Eigenart die Arbeit lediglich in

der kritischen Durchmusterung der Urteile dieses

Philosophen über Aristoteles besteht, so ist dies

von vornherein eine äufserliche, unorganische, die

Gefahr unrichtiger und ungerechter Beleuchtung in

sich schliefsende Betrachtung Schopenhauers. Dazu

kommt nun noch, dafs in dem vorliegenden Schrift-

chen sich offenbar ein Anfänger mit Schopenhauer

beschäftigt, und dafs dieser .Anfänger in einem

sehr wenig freundlichen Verhältnis zu Schopen-

hauer steht. So entstand denn eine .Arbeit, worin

der Ton kleinlichen, schulmeisternden, wohlfeil

überlegen tuenden Zurechtweisens herrscht. Oft

wirkt es fast komisch, zu sehen, wie der Verf.

mit heifsem Bemühen Paragraph an Paragraph

reiht, um in jedem Schopenhauer als nach einer

neuen Seite auf Kritiklosigkeit und Irrtum ertappt

hinzustellen. Mit diesem Urteil verträgt sich

durchaus die Anerkennung, dafs das Schriftchen

auf sorgfältigem Studium beruht, und dafs es mit

der an Schopenhauers Urteilen über Aristoteles

geübten Kritik meistenteils Recht hat.

Leipzig. J.
Volkelt.

Paul Dubois [aord. Prof. f. Psychotherapie an der Univ.

Bern], Über den Einflufs des Geistes auf den
Körper. .Aus dem Französischen übersetzt von Dr.

med. E. Ringier. Bern, A. Francke, vorm. Schmid &
Francke, 1905. 108 S. kl 8». .M. 1.

Das kleine Buch enthält einenVortrag in populärer Sprache

über den Zusammenhang des Physischen und Psychischen

im Menschen und die Wirkungen, die dieser Zusammenhang
auf unser Handeln ausübt und ausüben sollte. Der Verf.

ist der .Ansicht, dafs der Einflufs des Körpers auf den

Geist im allgemeinen zu hoch angeschlagen werde. Die

falsch verstandenen und unrichtig gedeuteten Ergebnisse

der biologischen Forschung hätten einen krassen, ganz

gewöhnlichen .Materialismus ins Leben gerufen. Dieser

könne gewifs nicht als Richtschnur dienen . . . .Man

solle nicht der Vernunft den Rücken kehren und an ihre

Stelle den blinden Glauben setzen, sondern nur ein-

gedenk sein, dafs es eine Welt der Gedanken gibt, dafs

wir zu gleicher Zeit sowohl unsem sensiblen Triebfedern,

als den Beweggründen unserer Vernunft gehorchen.

t Gustav Weicker [Geh. Reg.-Rat, weiland Gymnasial-

direktor in Stettin u. Schleusingen], Schule und
Leben. Reden und .Ansprachen. .Aus dem Nachlasse

hgb. Halle a. S., Waisenhaus, 1905. 171 S. 6* mit

1 Bildnis. .M. 2,50.
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Zum Vorwort gibt Albrecht Tiebe einen kurzen Lebens-
abrifs des Verf.s. Die Reden, die einen Zeitraum von
30 Jahren umfassen, sind in fünf Gruppen geteilt. Die

erste enthält Ansprachen an vaterländischen Gedenktagen;
wir nennen von ihnen die über den Gemeinsinn in der

Not der Heimat und des Vaterlandes. Die zweite Gruppe
bringt Weickers Reden an Gedenktagen der Reformation,

die dritte seine Festrede zum 350jahr- Jubiläum des

Marienstiftsgymnasiums in Stettin. Aus den Entlassungs-

reden der vierten, gröfsten Gruppe nennen wir die über
Selbstgefühl und Bescheidenheit, über die Treue, über
Friedrichs d. Gr. Urteile über den Wert des Studiums,

über den rechten Lebensmut und seine Bedingungen.

Die letzte Gruppe bringt Reden zu Schulandachten.

Notizen und Mitteilungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Psychologische Gesellschaft zu Berlin.

Novembersitzung.

Prof. G. Simmel hielt einen Vortrag über die Psycho-
logie der Diskretion. Jeden Menschen umgebe eine

Sphäre seelischen Privateigentums, nicht mitteilbaren

Lebensinhaltes. Diskretion sei das richtige Empfinden

für die Unverletzbarkeit dieser Sphäre bei unseren Mit-

menschen. Freilich sei die Frage schwer zu beant-

worten, wie weit das Recht des einzelnen auf die Un-
verletzbarkeit gehe. So gut das materielle Privateigentum

sich Eingriffe zugunsten sozialer Interessen gefallen

lassen müsse, könne es auch Gründe geben, die eine

Verletzung des geistigen und seelischen Privateigentums

nötig machen, wenn die wechselseitigen Beziehungen

von Menschen die Kenntnis gewisser Eigenschaften,

auch wenn sie nicht freiwillig gerne jjeoffenbart werden,

erforderlich scheinen lassen. Eine grofse Kolle im Ver-

kehr spiele die psychologische Divination; der feinere

Beobachter werde fast wider Willen aus kleinen Zügen
immer mehr von Wesen und Leben der Anderen er-

kennen, als diese freiwilliu offenbaren. Auch hier sei

es schwer ahzuijr nzen, wie weit nur von psycholo-

gischer Keinfuhi'gk.it Gebrauch gemacht werJe. und wo
schon eine gewullle Indiskretion beginne, die als eine

Art p^ycnolof4 seh r Spion. .ge bezeichnet werden könne.

In zwei wosenth^-hen Formen der menschhchen Be-

ziehungen laile der Frage der Diskretion eine besondere

Kolle /-u: in der Freundschaft und in der Liebe. Für

i-ine g ofse .Mehrzahl von .Menschen eroffne die sexuelle

L:cbe am leiCMesien von alen Trieben die Tore der ge-

samten l'e sÖniichkeit, ja üi viele, insbesondere für

Frauen, sei s e <>fi der einzige Schlüssel zum gesamten

inneren Wcsen. Dennoch wirke in Liebesbeziehungen

oft die Erotik erdiückend und ablenkend auf die see

lische Offenbarung, und so sei denn die Freundschaft,

wenngleich ihr di.- Heftigkeit des Mitteilungsbedürfnisses

fehle, doch durch ihre Gleichmäfsigkeit olt ein günstigerer

Entwicklungshüden für die Vertrautheit. Eine Erschwerung

der gegenseitigen Vertrautheit liege in der wachsenden

Differenzierung des modernen Kulturmenschen. Häufig

seien daher heute Freundschaftsbeziehungen, die Menschen

nur durch eine Seite der Persönlichkeit verbinden, und

in denen mit gegenseitiger Diskretion andere Gebiete

ausgeschaltet würden. Das höchste Ideal völliger gegen-

seitiger Hingabe der Persönlichkeit sähen wir heute im

Gegensatz zu früheren Zeiten in der Ehe. Und wenn-

gleich solche Ehen auch heute noch selten seien und

Nützlichkeitsgründe vielfach im Vordergrund ständen,

so hätten wir uns doch schon wenigstens mit der Idee

vertraut gemacht, dafs Ehe Gemeinsamkeit aller Lebens-

inhalte bedeuten solle. In der Ehe nun und in den ihr

ähnlichen, mit gleich hohen Voraussetzungen eingegan-

genen Liebesverhältnissen liege aber auch eine grofse

Gefahr, in dem völligen Aufserachtlassen der üiskretions-

frage, in dem Versuche, auch die letzten Reserven der

Seele vorbehaltlos aneinander zu verlieren. Häufig

entstehe so an der Stelle des ersehnten innigen Bandes

die Enttäuschung. Man stehe sich eines Tages mit

leeren Händen gegenüber, der dionysischen Schenk-

seligkeit folge Verarmung, die sogar das Genossene

zerstöre, die allzu grofse Deutlichkeit der Erkenntnis,

selbst wenn diese erfreulich sei, zerstöre den Reiz der

Phantasie, des Unerforschten, der psychologischen Über-

raschung. Vor dieser Tragik blieben nur Menschen
bewahrt, die sich nie ganz geben könnten, weil uner-

schöpflich in ihrer Seele neuer Reichtum nachwachse,

der eine Verarmung ausschliefse, weil den heute ge-

pflückten Früchten neue Früchte nachreiften, weil hinter

ihren letzten Offenbarungen immer noch ein allerletztes

überraschend und reizvoll stehe. Solche Naturen be-

säfsen aus sich selbst heraus das, was weniger reichen

Menschen nur durch Selbstzucht gelinge, und doch stets

auch in den intimsten Beziehungen gewahrt werden

solle — ein unverletzliches Privateigentum , ein nie

ganz ergründetes Geheimnis, eine feinste Scham, eine

Möglichkeit unendlichen Schenkens.

Berliner Gymnasiallehrer - Verein.

Oktobersitzung.

Der Vorsitzende Prof. Dr. Lortzing berichtete über

die Verhandlungen der Delegierten-Konferenz
der preufsischen Provinzialvereine, die am
8. Oktober in Wiesbaden stattgefunden hat. Der Vor-

sitzende der Konferenz Prof. Lohr hob in seinem Ge-

schäftsbericht hervor, dafs während des verflossenen

Geschäftsjahres durch die Ministerialerlasse vom 15. Mai

die Anrechnung der Hilfslehrerzeit auf das Ruhegehalt

der Leiter und Lehrer höherer Lehranstalten und die

Verhältnisse der anstellungsfähigen Kandidaten des hö-

heren Lehramtes in einer den Wünschen des höheren

Lehrer.standes in weitem Mafse entgegenkommenden Weise

geregelt worden sind. Völlig durchgeführt freilich sind

die Wünsche noch nicht, die die Delegiertenkonferenz

in den Thesen von 1904, soweit sie sich auf die An-

rechnungsfrage und die Stellung der wissenschaftlichen

Hilfslehrer beziehen, ausgesprochen hat. Noch immer

werden die Kandidaten nicht schon beim Beginn der

Vorbereitungszeit vereidigt. Auf das pensionsfähige

Dienstalter wird nur die Hilfslehrerdienstzeit angerechnet,

die vor den 7. August 1892 fällt. Bei der nach dem
Normaletat von 1892 zulässigen Anrechnung der über

vier hinausgehenden Hilfslehrerjahre auf das Besoldungs-

dienstalter gilt noch immer die sog. Zwölfstundenklausel,

wonach nur die Zeit angerechnet wird, in der der

Kandidat 12 oder mehr wöchentliche Unterrichtsstunden

erteilt hat, während doch für die Reihenfolge bei der

Ernennung zum Professor nach dem Erlafs vom
12. August 1904 diese Klausel weggefallen ist. Die

Delegiertenversammlung betonte die Wichtigkeit einer

Regelung dieser Punkte. Aufserdem beschlofs sie die Ein-

richtung einer Zentralstelle für Statistik bei dem Kultus-

Ministerium anzuregen. Schliefslich wurde dem Antrage,

einen Rechtsausschufs für den Umfang der -preufsischen

Monarchie einzusetzen, grundsätzlich beigestimmt und

die Ausarbeitung eines Satzungsentwurfes einer Kom-

mission übertragen.

Novembersitzung.

Musikdirektor Prof. Cebrian sprach über J oh. Seb.

Bach in der Schule. Bachs Chorwerke würden leider

von der Schule gänzUch ferngehalten. Zunächst seien

die Ansprüche, die Bach an den Umfang der Stimmen

stelle, für einen Schulchor, namentlich einen aus Knaben

und ganz jugendlichen Männerstimmen bestehenden,

zu grofs, was um so auffallender sei, als Bach selbst

Gesanglehrer an der Thomasschule zu Leipzig und bei

allen seinen sonntäglichen Kirchenaufführungen gerade

auf solch einen Chor angewiesen war. Man möchte

daher annehmen, dafs damals der Kammerton nicht wie

heute 435 Schwingungen in der Sekunde gemacht hat,

sondern tiefer gewesen ist. Jedenfalls könne man bei

der heutigen Stimmung Bachs Chöre in der Schule nicht
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singen lassen, ohne die Partitur um einen bis anderthalb

Töne abwärts zu transponieren, was recht schwierig

und umständlich sei. Eine weitere Schwierigkeit bereite

Bach dem Schülerchor durch grcfse Anforderungen an

die Treffsicherheit der Sänger und durch eine freie und
kühne Ausdrucksweise, zu der ihn eine jahrhunderte-

lange Entwickelung der musikalischen Kunst gedrängt
hatte. Ein Vergleich mit Händel ergebe, dafs dieser

trotz ähnlicher Schwierigkeiten bereits heimisch in der

Schule geworden ist. Die Einführung Bachs sei sehr

erschwert, so lange es keine guten Schulausgaben
wenigstens einiger Bachscher Kantaten gebe. C. hat,

um diesem Mangel abzuhelfen, vor kurzem einige Kan-
taten Bachs in einer Bearbeitung für die Schule her-

ausgegeben. Scbliefslich wies er auf Bachs Choral-

bearbeitungen, und zwar nicht auf ihre grofsen Formen,
sondern auf die ganz einfach für vierstimmig gemischten

Chor gesetzten Choräle hin, wie sie in seinen Oratorien

und Kantaten zu Hunderten vorkommen. Auch diese

müfsten, um für die Schule brauchbar zu sein, meist

tiefer gesungen werden, als sie notiert sind, böten aber

dann dem Schulchor so gut wie gar keine Schwierig-

keiten. In der Debatte wurde es als durchaus wünschens-
wert bezeichnet, nach C.s Vorschlage einen Versuch mit

der Einübung Bachscher Kantaten an höheren Lehran-

stalten zu machen.

Personalchronik.

Die Kgl. bayr. Akad. der Wiss. hat den aord. Prof.

f. Philos. an der Univ. Göttingen Edmund Husserl
zum korresp. Mitglied gewählt.

Der Oberstudiendirektor beim Kommando des Kadetten-

korps in Gr.-Lichterfelde Dr. Julius Ziehen ist zum Stadt-

schulrat in Frankfurt a. M. gewählt worden.

Der Direktor der Realschule in der Prinz Georgstr.

in Düsseldorf Prof. Johannes Leitritz ist zum Direktor

des dortigen städt. Gymnasiums und Realgymnasiums
ernannt worden.

ünirersitätsscliriften.

DissertationcH.

M. Wertheimer, Experimentelle Untersuchungen zur

Tatbestandsdiagnostik. Würzburg. 73 S.

C. Wi 1 k e , Polystrati Epicurei it=pl äXofoo xatatppov-r,-

oeuj<; libellus. Kiel. XX u. 33 S.

J. Hahn, Voltaires Stellung zur Frage der mensch-

lichen Freiheit in ihrem Verhältnis zu Locke und CoUins.

Erlangen. 52 S.

H. Simon, Die theoretischen Grundlagen des magi-

schen Idealismus von Novalis. Freiburg i. B. 54 S.

Schalprogramme.

K. Schirlitz, Der Begriff der Uia in Piatons Theai-

tetos. T. I. Stargard i. P., Gymn. 20 S.

H. Rudolph, Über die Unzulänglichkeit der gegen-

wärtigen Theorie der Materie. Koblenz, Realgymn.

36 S.

H. Reim, Über Bildung des Charakters in der deut-

schen Familie. Schweidnitz, Gymn. 13 S.

A. Schaefer, Erfahrungen aus der Sexta eines

Gymnasiums ohne Vorschule. Rössel, Gymn. 17 S.

Werner. Die Bedeutung einer zeitgemäfsen Gedicht-

sammlung für die Schule. Laubach, Gymn. 14 S.

P. Fuchs, Der französische Unterricht auf den oberen

Klassen der Oberrealschule. Düsseldorf, Oberrealsch.

30 S.

Eck wert, Methodische Bemerkungen zum Unter-

richte im Französischen. Neustadt O.-S., Gymn. 14 S.

Rohr, Jahreszahlen für den Unterricht in der Ge-

schichte, besonders als Grundlage bei Wiederholungen.

Neustadt Westpr., Gymn. 16 S. 8".

A. Otte, Sammlung plan! metrischer Aufgaben, be-

sonders solcher mit algebraischer .Analysis. II: Ein-

geschriebene und umgeschriebene ebene Figuren. Itzehoe,

Realsch. u. Reform-Realgymn. 62 S. 8".

Vtm •raehUaaaa W«rK«.

W. Capelle, Die Schrift von der Welt. Ein Beitrag

zur Geschichte der griechischen Popularphilosophie. Leip-

zig, Teubner.

M. Z erbst. Zu Zarathustra! Zwei Vorträge. Leip-

zig, C. G. Naumann.
A. Kowalewski, Moltke als Philosoph. Bonn, Roh^

scheid & Ebbecke. M. 1,50.

ZelUrkrirttD.

Annales de Philosophie chrilienne. Novembre. L.

Birot, Le role de la philosophie religieuse au temps
present. IL — P. Duhem, Physique de croyant. IL —
H. Bremond, La premiere conversion de Newman. —
B. de Sailly, Les >ingredientsc de la philosophie de

l'action. — L. Laberthonniere, De l'utilisation de la

Psychologie experimentale en education.

Zeitschrift Jür den deutschen Unterricht. 19, 12.

Carl Müller, Gottschedliche Wortverbote. — A. Zippel,
Schillers Entwurf zum Demetrius (Schi.). — K. Gomo-
linsky, Das Fremdwort in der höheren Schule.

Zenlralblalt für Volksbildungswesen. 11/12. Vierter

Jahresbericht des Vereins »Volksheim« in Wien über seine

Tätigkeit von Ostern 1904 bis Ostern 1905.

Die deutsche Schule. November. E. Weber, Die

Lehrerinnenfrage (Schi.). — J. Kvacala, Thomas Cam-
panella und die Pädagogik (Schi.). — K. Geifsler, Wo
beginnt das Unendliche?

School. November. S. E. W. , Points about public

schools. — St. C. Rowland, The teaching of writing

and spelling in secondary schools. — G. Faber, The
finance of elementary education. — E. M. Long, Cottage

schools. — Education day by day. — Professor J. Adams.
— C. S. Fearenside, English books read by Swedish

university students. — An Ulsterman, Policy of the

Commissioners of Intermediate Education in Ireland. —
Chun-Wing Hon, School life in China. — Hugh Ren-

dal. — J. C. Medd, The school of the Christian Bro-

thers. — H. K. .Moore, A. pioneer inspector. V. —
Nora C. Usher, The three principles of education. —
E. Staley, »Strong men and gentlemen (in the XIVth,

XVih and XVIth centuries). — E. M. Langley, Un-

conventional lessons in mathematics.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

Un texte arabico-malgache du XVI* siecle,

transcrit, traduit et annote d'apres les mss. 7 et 8

de la Bibliotheque nationale par .M. Gabriel
Ferrand [französischer Konsul in Stuttgart]. [Tire

des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque

nationale et autres bibliotheques, T. XXXVIIL] Paris,

C. Klincksieck, 1904. 128 S. Lex.-8». Fr. 5.

DerVerfasser von Les Musulmans ä Madagascar

(1891, 1893, 1902; 3 Teile), Contes populaires

malgaches 1893; Essai de grammaire malgache

1903 (vgL Ref. OLZ. VI (1903) Sp. 453— 6)

hat seinen Verdiensten um Erforschung der

grofsen Insel, ihrer Vergangenheit und Sprache

ein neues Verdienst hinzugefügt durch Heraus-

gabe, Transkription und kommentierte Ober-

setzung älterer madagassischer Texte, die in

flüchtiger, arabischer Schrift etwa im 16. Jahrh.

in Madagassisch und arabischer Sprache inter-

linear geschrieben sind in zwei sich ziemlich
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deckenden Pariser Handschriften. Die interesse-

losen Schreibübungen (einzelne arabische Buch-

staben, Wörter, kabbalistisch magische Formeln
und Gebete) und Schreibseleien, welche viele

Seiten der aus dunklem Madagaskarpapier be-

stehenden Handschriften füllen, sind weggelassen,

und es sind nur 7 religiös-mohammedanische Ab-
schnitte und 2 Wörterverzeichnisse verwertet

worden. Die Texte und Vokabularien enthalten

viel altmadagassisches Sprachgut in jetzt nicht

mehr vorhandenen Formen, die gutes und wich-

tiges Material für die malaio-polynesische Sprach-

vergleichung abgeben (vgl. Brandstetter LC. 1905

Sp. 1329). Statt der Übersetzung ganz am
Schlufs jedes der 7 religiösen Texte, die mit

grofser Raumverschwendung in Madagassi mit

arabischer Schrift, lateinischer Transkription und

der arabischen Interlinearversion (mit einzelnen

kritischen und sachlichen Noten) für sich heraus-

gegeben sind, wäre, wie es bei den Wörterver-

zeichnissen entsprechend geschehen, unbedingt

eine Art französischer Interiinearübersetzung vor-

zuziehen gewesen, die das Studium unendlich

erleichtern würde. Dagegen hätten wir gerne

auf viele der zumeist aus dem nicht immer zu-

verlässigen Dictionary of Islam von Hughes ge-

schöpften Anmerkungen verzichtet. Die Schwie-

rigkeiten, die solch schlecht gekritzelte' Texte

der Lesung und der Erforschung des Sinnes

bieten, sind aus den zwei beigegebenen Fak-

simileseiten zu ersehen. In dem arabischen Teil,

für den wir allein kompetent sind, hätte öfters

noch etwas genauer verfahren werden dürfen.

S. 11 arham errahimtn: vielmehr errähimtn, was
auch S. 104 die Schreibung errahimtn sein soll.

S. 23 nebuniagün unmöglich für mubhagün. S. 26

auhäni 1. algäni. hasijd 1. hasban (nicht hisäb). S. 21

ist statt des sinnlosen qutüjä (so, nicht qutubd

hat das Faksimile) natürlich fatübä zu lesen.

S. 28 hat das Faksimile für jashtmughttma (!)

jashabughüna, was natürlich gleich jashbaüna ist,

das der Zusammenhang verlangt. S. 29 daif:

Faksimile richtig daiq. S. 30 seräbilahum »leur

boisson« : vielmehr wie malagassi »iqamisa« (aus

arabisch qamh) = leur chemise! S. 38, 44 qajä

1. fajä. S. 57, 70 hätte die Entstellung der

bekannten Formel innä lillähi wainnä ileihi

rägtüna bemerkt werden sollen. S. 6 7 taucht

Sprengers falsche Deutung von Abu Bekr = pere

de la vierge! auch wieder einmal auf {Qaba,

All Qouhdfa; MottäliJ sind Druckfehler), S. 86

ist statt gaad »corps« natürlich gasad zu lesen.

S. 88 joue lahab 1. lahj. S. 89 qugha nuque, 1.

qafä. S. 90 intestino murin 1. masdrin; khasau

1. ahsdun. S. 92 evanoui und qui a des vertiges

madurui 1. mtinsari\ S. 113 aßi \. aqit. S. 128

qamr matr 1. qamar matar, zumal da alacamari

alimatari entspricht. Sarabo geomance is^ jeden-

falls = darräb (arraml.) u. A.

Tübingen. C. F. Seybold.

G. U. Pope [Lector f. Tamil u. Telugu an der Univ.

Oxford], A Catechism of Tamil Grammar. No. II.

Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde),

1905. 76 S. 8». Geb. Sh. 2.

Das Büchlein ist gewissermafsen eine Ergänzung zu

des Verf.s dreibändigem, schon in 7. Auflage vorliegendem

Tamil-Handbuch. Es ist das zweite aus einer Reihe von
Grammatiken, die für Tamil Schulen hergestellt und mehr
als 50 Jahre sehr verbreitet waren. Es ist in 193 Ab-

schnitte eingeteilt, von denen 1 — 42 die Orthographie,

43— 125 die Etymologie, 126— 166 die Syntax, 167-193
die Prosodie betreffen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Die Kgl. bayr. Akad. d. Wiss. hat den ord. Prof. f.

Sanskrit an der Univ. Leipzig Dr. Ernst Windisch zum
korresp. Mitgl. gewählt.

Der fr. Prof. am Indischen Institut in Delft Dr. G. K.

Niemann ist am 15. Novbr., 82 J. alt, gestorben.

Zeitschriften.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen-
landes. 19, 3. D. H. Müller, Jakob Krall; Der Pro-

phet Ezechiel entlehnt eine Stelle des Propheten Zephan-

ja und glossiert sie. — h. Haffner, Erinnerungen aus

dem Orient.

The Indian Antiquary. September. J. Burgess,
The Ramgarh Hill caves in Sarguja as a theatre. —
H. Lud er s, Indian caves as pleasure resorts. — V. A.

Smith, Asoka notes (cont.). — A. H. Francke, Archaeo-

logicaj notes on Balumkhar in Western Tibet. — M. N.

Venkataswami, Folklore from the Dashina-Desa. —
Ch. Partridge, A complete verbal cross-index to Yule's

Hobson-Jobson or glossaryjjof Anglo-Indian words (cont.).

Sphinx. 9, 3. E. Andersson, Les oeuvres de

Karl Piehl. II.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Karl Krumbacher [ord. Prof. f. mittel- und neu-

griech. Philol. an der Univ. München], Eine neue
Handschrift des Digenis Akritas. [S.-A.

aus den Sitzungsberichten der philos.-philol. und der

hist. Kl. der Kgl. Bayer. Akad. der Wiss. 1904, 2.]

München, in Komm, bei G. Franz (J. Roth), 1904.

S. 309—356. 8" mit 2 Taf. M. 1,40.

Unsere Kenntnis von der literarischen Über-

lieferung des mittelgriechischen Heldengedichts

von den Taten und Schicksalen des Dijenis

Akritas oder Akn'tis (Dijenis == ein Held, der

von einem syrischen Vater und einer griechischen

Mutter abstammt und Akritas = Markgraf,

Schützer des christlichen Reiches an dessen ge-

fährdeten Grenzen [axqa] wird) beruhte bisher

auf vier Redaktionen: 1. der Handschrift von

Trapezunt, herausgegeben von E. Legrand, 2.

dem Manuskript von Grottaferrata, ebenfalls ver-

öffentlicht 1892 von E. Legrand (Bibl. Gr.

Vulg. VI), 3. einer Handschrift in Oxford, die

von Chios stammt, ediert 1880 von Spyr.

Lampros (Coli, de rom. gr.) und 4, einem Manu-

skript von der Insel Andros, herausgegeben von
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dem kürzlich verstorbenen Ant. Miliarakis 1881.

Eine fünfte Rezension enthält eine Handschrift

des 16. Jahrb. s, die sich im Escorial befindet

und <f> IV 22 signiert ist. Auf diese macht die

vorliegende Abhandlung Krumbachers aufmerk-

sam. Sie ist die nämliche, aus der derselbe

Gelehrte den Opsarolögos herausgegeben hat

(Sitzungsb. d. philos.-philol. und der hist. Kl. d.

K. B. Akad. d. Wiss. in München 1903, S. 345
— 380). .Als Material stand Kr. zur Verfügung:

eine genaue Beschreibung der einschlägigen Teile

und Stichproben daraus, beide angefertigt von
Prof. G. Ficker in Halle, ferner Photographien

von 13 Seiten, von denen zwei in Faksimiledruck

der Abhandlung beigegeben sind. Mit Akribie

und Scharfsinn hat daraus Kr. seine Schlüsse

gezogen und die Grundlagen für eine künftige

Bearbeitung des ganzen Kodexabdruckes festge-

legt. Der Text befindet sich in ziemlich trauri-

gem Zustand. Erstens sind die Blätter versetzt,

dann ist die Handschrift des Dijenfsepos insofern

unvollendet geblieben, als auf manchen Seiten

leere Stellen gelassen sind, die zur Anbringung

von Miniaturen bestimmt waren.

Kr. fafst seine Ergebnisse zu folgenden

Leitsätzen zusammen: 1. Soweit die Blätter des

Escor. ^ IV 22 auf das Heldengedicht vom Dijenis

Bezug haben, enthalten sie eine unbekannte Be-

arbeitung dieses Epos in stark vulgarisierender

Sprache und reimlosen Versen, 2. mit dem Minimal-

umfang von etwa 2600 Versen stehen sie an

Umfang hinter den vier anderen Manuskripten

erheblich zurück (Grottaferrat. etwa 3 749, Trap.

mehr als 4000, Andr. 4778, Oxf. 3094 Verse);

vermutlich ist die Fassung im Escor, knapper,

aber auch offenbare Lücken sind bemerkbar,

3. in der Schilderung des Sarges und des Toten-

bettes und in der Kriegerepisode haben wir die

Reflexe von volksmäfsigen Dijenisliedern, die in

keiner der übrigen literarischen Bearbeitungen

des Stoffes Verwertung gefunden haben. Diese

Tatsache verleilit der neuen Dijeni's-Handschrift

eine hohe Bedeutung, 4. Escor, stammt aus

einer Redaktion, die dem Archetypus von Trap.,

Andr. näher stand als dem des Grottaf. und

stellenweise besonders enge mit Andr. verwandt,

aber besonders gegen den Schlufs des Werkes

durch sonst nicht vorkommende, vermutlich aus

älteren Volksliedern stammende Elemente berei-

chert war. Sprachlich steht Escor, dem vulgären

Ausdruck noch bedeutend näher als .Andr. und

erscheint von gelehrten Einflüssen fast völlig frei.

Diese Urteile scheinen mir durchaus richtig

zu sein. Insbesondere sind mir vulgär-dialektishe

Ausdrücke aufgefallen, z. B. xOQ(ptj = xoQV(fi}\

denn ra. E. mufs fol. 17 7^ (S. 331 inf. der Ab-

handlung) mit Schonung des athetierten ttZv ge-

lesen werden: Elg id ßovviiineoCiQexa xal xoq-

<pag TCLV oQiiüv. Fol. 185' v. 1 ist avva in

fiVTjfxoawa zu ergänzen.

In jedem Sinn ist Kr.s Abhandlung vortrcflF-

Hch und vorbildlich und eine baldige Veröffent-

lichung des ganzen Textes höchst wünschenswert.

München. L. Bürchner.

William A. Merrill [Prof. f. Ut PbiL an dar Univ. y.

Californien], On the influence of Lucretlus
on Horace. [üniversity of California Pablicationi.

Classical Philology. Vol. 1, Nr. 4.] Beriteley, Tb«
Univ. Press, 1905. S. 111-129. 8*. $0.25.

Das Ergebnis der Untersuchung ist folgendes: in

seiner Jugend, als er die Satiren schrieb, war Horax
stark von Lukrez beeinflafst; in den drei ersten Büchern
der Oden fehlt der direkte Einflufs des Lucrez fast ganz,
im ersten Buch der Episteln lebt er wieder auf, dagegen
ist er wieder im 2. Buch der Episteln, im vierten der
Oden und in der Ars poetica nicht vorhanden.

Notizen and Mitteiloogen.

üalTcrsiUtuckrirUa.

Dissertationen.

F. Zucker, Spuren von ApoUodoros' «pl ^ttvv bei

christlichen Schriftstellern der ersten fünf Jahrbanderte.

München. 38 S.

H. Widmann, De C. Vettio .Aquilino luvenco carmi-

nis evangelici poeta et Vergilii imitatore. Breslau. 87 S.

>• ercckieacBe W«rk«.

Dissertationes philologae Vindobonenses.
Vol. VUI: J. Pavlu, Alcibiades prior quo iure vulgo tri-

buatur Piatoni. — J. Zürek, De S. Aurelii Augustini

praeceptis rhetorrcis. — L. Koterba, De sermone Pacu-

viano et Acciano. Wien, F. Deuticke. M. 6.

H. Joachim, Geschichte der römischen Literatur.

3. .Aufl. [Sammlung Göschen. Nr. 52.] Leipzig, Göschen.
Geb. M. 0,80.

K. Friz, Sogenannte Verbal - Ellipse bei Quintilian.

Tübinger Inaug.-Dlssert. Tübingen, in Komm, bei J. J.

Heckenhauer.

ZciUchrirUB.

Philologus. N. F. 18. 3. P. Tbouvenin, Metri-

sche Rücksichten in der .Auswahl der Verbalformen bei

Homer. — W. v. Voigt, Cn. Lentulus und P. Dola-

bella. — W. Nestle, Heraklit und die Orphiker. —
K. Prächter, Kritisch exegetisches zu spätantiken Philo-

sophen. — H. Wegehaupt, Beiträge zur Textgeschichte

der .Moralia Plutarchs. — P. Köhler, Eine neue Properx-

handschrift. — W. M. Lindsaj', De citationibus apud
Nonium Marcellum. — Fr. Zucker, Euhemeros und
seine hpä äva^pasr, bei den christlichen Schriltstellern.

Lisly fiologicki. 33, 5. Em. Peroutka, Über das

prähistorische Kreta. — F. Vanf k. Wann und von wem
ist das Gedicht Aetna geschrieben worden?

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Adolf Frey [ord. Prof. f. deutsche Lit. an der Univ.

Zürich], Die Kunstform des Lessiagscben
Laokoon mit Beiträgen zu einem Laokoonkoramen-

tar. Stuttgart und Berlin, J. 0. CotU Nachfolger,

1905. IV u. 194 S. 8». .M. 3.

Eine geistreiche und originelle Schrift! Nur

gar zu absichtlich geistreich, zu preziös un-

gewöhnlich, zu bewufst und gesucht von der

üblichen Form wissenschaftlicher Darstellung sich

entfernend. .Aus lauter Scheu, gewöhnlich zu

erscheinen, wird der Verf. afifekiiert. Seufzt
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man bei anderen Autoren über die abgedroschenen

Phrasen, den entsetzlich öden farblosen Zeitungs-

stil, so möchte man Frey allen Ernstes eine kleine

Dosis Trivialität wünschen. Bis auf die Sprach-

elemente, die einzelnen Worte erstreckt sich

seine Originalitätssucht; statt »Veranlasser« sagt

er »Ursächer«, statt »Widerwillen« »Aberwillen«,

statt »machen es unmöglich« »verunmöglichen«,

ja, er gebraucht Ausdrücke, die zweifellos falsch

sind (»Lessing geht nicht mit der Wahrheit um«,
»Leidenschaft der echten Künstlerseele, die . . .

mit den Widersachern und Widerparten nicht

zum glimpflichsten fährt«), nur um nicht so reden

zu müssen, wie die ganze übrige Welt redet.

Es ist, als ob er es Lessing, dessen sprach-

schöpferisches Vermögen er rühmt, gleichtun und

auch seinerseits sprachschöpferisch auftreten wolle.

Aber aus der Forderung des Meisters und

Musters: »Korrekt, neu und eigen soll man
schreiben«, greift er nur den letzteren Teil heraus,

ohne das doch an die Spitze gestellte Postulat

der Korrektheit sonderlich zu beherzigen. Und
noch in anderer Hinsicht wetteifert er mit seinem

Vorbilde. Indem er zu zeigen bemüht ist, dafs

der »Laokoon« sowohl künstlerischen als wissen-

schaftlichen Ansprüchen genügt habe, setzt er

es sich offenbar in den Kopf, selber eine Arbeit

zu liefern, die zugleich ein Kunstwerk und eine

gelehrte Untersuchung ist. Das aber schadet

seinem Büchlein; es beeinträchtigt die Klarheit

und Verständlichkeit der Gedankenentwicklung;

man würde viel rascher erfassen, worauf er

hinaus will, wenn er seine Ideen in einfacherer,

natürlicherer Weise vorgetragen hätte. Trotzdem
heben sich bei sorgsamer Lektüre die Grund-

absichten und Hauptergebnisse seiner Erörte-

rungen deutlich genug hervor, um eine zusammen-

fussende Darstellung zu gestatten.

Die Entstehung des Laokoon wäre nach Fr.

auf französische Einwirkungen zurückzuführen.

Caylus hätte Lessings »hitzige Galle durch die

Ungeschicklichkeit« erregt, »womit er ahnungs-

los die Forderungen der bildenden und redenden

Kunst durcheinanderrüttelte«, das glänzende Bei-

spiel Diderots aber, dessen Schriften oft ein

ebenso hoher künstlerisch - belletristischer als

wissenschaftlicher Wert eignete, hätte in ihm

den Entschlufs reifen lassen, aus der Abhandlung,

worin Caylus widerlegt, die Grenzlinie zwischen

Poesie und bildender Kunst fixiert werden sollte,

ebenfalls ein Kunstwerk zu schaffen. Die erstere

Annahme widerspricht zwar Lessings eigener

Behauptung, dafs »der mifsbilligende Seitenblick«

Winckelmanns auf Virgil »und nächstdem die Ver-

gleichung mit dem Philoktet« den ganzen Ideen-

gang in ihm angeregt haben; allein dieser Wider-

spruch macht dem Verf. wenig Sorgen. Nicht

als Vermutung, sondern als volle, einer positiven

Kenntnis des Sachverhalts gleichkommende

Überzeugung spricht er es aus, dafs Lessing

über das Verhältnis seiner Schrift zu Winckelmann
das Publikum nach doppelter Richtung irregeführt

habe. Es sei so wenig wahr, dafs jene Folge

von Betrachtungen, welche der »Laokoon« ent-

hält, durch die »Gedanken über die Nachahmung
der griechischen Werke« in Flufs gebracht wurde,

als es wahr sei, dafs Lessing, wie er gleichfalls

behauptet, von der »Geschichte der Kunst des

Altertums« erst nach Vollendung der Hauptstücke

seiner Schrift Kenntnis erhielt. Den Anstols

habe eben Caylus gegeben, und die »Geschichte

der Kunst des Altertums« sei so lange vor dem
Abschlüsse des »Laokoon« erschienen gewesen,

dafs sie Lessing recht wohl im Text fortlaufend

hätte berücksichtigen können. Aber künstlerische

Motive hätten ihn zur zweifachen Düpierung der

Leser bestimmt. Aus künstlerischen Motiven

empfahl sich nach des Verf.s Meinung das Aus-

gehen von einem konkreten Objekte, dem Vor-

wurfe, an den sich der Plastiker und der Dichter,

jeder in seiner Art, herangewagt hatten —
»Ein weltberühmtes Marmorwerk«, sagt Fr., »und

ein weltberühmtes Dichterwerk verkörpern das

Problem des Buches^ den Unterschied zwischen

den beiden Künsten« — ; künstlerische Motive

verlangten aber auch, dafs vor Erledigung der

Sache nicht allzuviel gelehrter Ballast in den

Ausführungen, welche dieser Erledigung dienten,

mitgeschleppt werde : — drum hiefs es die Aus-

einandersetzungen mit Winckelmanns Hauptwerk

in den Schlulsabschnitt verweisen und sich so

anstellen, als wäre es infolge zu späten Bekannt-

werdens mit dem Gegner nicht möglich gewesen,

schon im früheren Texte darauf Bezug zu nehmen.

In dramatisch -dialogischer Form, in einem Ge-

spräch zwischen dem »Gelehrten« und dem
»Künstler Lessing« setzt Fr. diese Beweggründe

für die zweite Täuschung des Publikums aus-

einander. Er findet also an der doppelten Lüge,

die er Lessing insinuiert, nichts Arges; sie ist in

seinen Augen durch die künstlerische Absicht

hinlänglich gerechtfertigt.

Als erstes und wichtigstes Mittel, dessen sich

Lessing bedient hätte, den »Laokoon« zum

Kunstwerke zu formen, erscheint dem Verf. so-

mit das Anknüpfen der Erörterungen an einen

konkreten Gegenstand, in dessen Betrachtung

der freie, antischolastisch geartete Geist des

grofsen Schriftstellers »die Fesseln der Methodik

abschütteln« durfte. Diese demonstrierende,

exemplifizierende Methode nennt Fr. seltsamer

Weise »Induktion«, und noch seltsamerer Weise

findet er echte »Induktion« auch in Stellen dra-

matischer Dichtungen, wo dem Dichter »eine

Fülle von Argumenten zu ordnen und aufzubauen

obliegt«. Er erinnert an den »fruchtlosen Ver-

such Oraniens, seinen Freund zur Flucht zu be-

reden«, im »Egmont«, an die Beweisführung

Octavios im fünften Akt der »Piccolomini«, um
zu zeigen, dafs Goethe und Schiller »handgreiflich
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mit Induktion« gearbeitet haben. »Niemals«,

schreibt er wörtlich, »weder in der Ruhe noch

im Strudel der Begegnisse, wird jemand, selbst

wenn er die Gabe dazu besäfse, seinen Gegen-
part mit einer dermafsen geordneten Folge der

Gründe zu überzeugen versuchen. Diese Folge

ist eine künstliche oder richtiger: eine 'künst-

lerische'.« Lessing hat nun schon früher — der

Verf. zitiert die Polemik gegen Baumgarten in

der Vorrede zur Obersetzung von Marignys »Ge-
schichte der Araber« als Beispiel — ein die

Beweisführung sehr scharf in die einzelnen Stücke

zerlegendes, das logische Gerüst sehr bestimmt

aufzeigendes Verfahren geübt, und da für Fr.

solche Skelettierung, solche künstlich straffe

Gliederung des Raisonnements künstlerische In-

duktion bedeutet, so erscheint es ganz natürlich,

auf diesem Standpunkte zu sagen: »Die seltsame

Mischung von bohrender Forscherlust und Drauf-

gängertemperament, von kaltem Kunstverstand

und dramatischem Ungestüm wies Lessing zur

Induktion. Das waren die Bewegungen, die

seiner geistigen Muskulatur behagten.« Die Cha-

rakteristik von Leasings geistiger Persönlichkeit

ist hier ganz vortrefflich und so einwandfrei wie

die Schlufsfolgerung nach ihrer rein formalen

Seite. Aber wer wird auch die Prämissen dieser

Schlufsfolgerung billigen, wer wird es gutheifsen,

dafs Demonstration, Induktion, geschickte Ord-

nung und bündige Zusammenfassung der Argu-

mente, welche solcherart packende Überzeugungs-

kraft gewinnen, künstliches und künstlerisches

Verfahren, — dafs dies alles in einen Topf ge-

v/orfen wird ? ! Eher läfst es sich hören , wenn
Fr. als Induktion auch jene eigentümliche Dar-

stellungsweise bezeichnet, welche dem Leser

nicht die fertigen Gedanken vorsetzt, sondern

ihn hineinführt in die Werkstätte der Gedanken,

ihn den ganzen, oft durch Zufälligkeiten be-

stimmten Weg gehen läfst, den der Autor selber

gegangen ist, — eine Darstellungsweise, die,

wie der Verf. zeigt, bereits Garve als für den

»Laokoon« charakteristisch hervorgehoben. Sehr

viele Einsichten werden ja tatsächlich mittels

Induktion gewonnen, und wo dies der Fall ist,

aber auch nur da, mufs selbstverständlich das

nochmalige Durchwandern der einst zurückgeleg-

ten Bahn gleichfalls das Gepräge der Induktion

zeigen. Nach dem Verf. hätte Lessing nun frei-

lich, als er im Laokoon ganz »induktive zu

Werke ging, das soll heifsen: seine Lehren an

Einzelanschauungen erläuterte, in Wahrheit keines-

wegs die ursprüngliche Ideenerzeugung wiederholt

— die früheren Laokoon -Entwürfe mit ihrer

zum Teil streng »deduktiven« Haltung bewiesen

vielmehr, wie systematisch er für seine Person

bei Gewinnung und Befestigung seiner .Ansichten

verfahren — ; allein, um jene Entwürfe in ein

Kunstwerk umzuwandeln, habe er eben auch in

dieser Hinsicht das Publikum geäfft und es

glauben machen, was er biete, seien ßlumeo,

die er zufällig und fast achtlos am Wege auf-

gelesen. So bezeichnete cf sich >wic Didcrott

im Laokoon »als einen Spaziergängerc, »oabmc

er »die Miene eines Causears, eines Improvi-

sators anc.

Damit aber, dafs die Ideen etwas mühelos

Gefundenes, gleichsam aufs Geratewohl Erhasch-

tes und ebenso mühelos Hervorgebrachtes zu sein

schienen, war nach Fr. noch nicht alles getan,

waren noch nicht sämtliche für die Verwirk-

lichung der Lessingschen Absicht unerläfsliche

Bedingungen erfüllt; es mufsten noch andere

Mittel aufgeboten werden, um ein Kunstwerk

entstehen zu lassen. Zu der > Induktion c ge-

sellten sich der dramatische Aufbau des »Lao-

koon«
,

gekennzeichnet sowohl durch die Span-

nung im Eingange als durch die weitere Ent-

wicklung, ferner die Ausschmückung — Fr.

sagt: »Auszier« — der Kapitelenden, wo mit

Vorliebe besondere Glanzlichter aufgesetzt wur-

den, dann und wann auch die .Anbringung sehr

wirksamer Stücke ab den Kapitelanfängen, end-

lich sogar gewisse rein äufserlich sprachliche

Konstruktionen, z. B. häufigere Abwechslung im

Ausdruck, einige längere Perioden, als Lessing

in der Regel bildete, und öfteres Vorkommen
derjenigen »Formation des zusammengesetzten

Satzes, wo das Verbum finitum des Vorder-

satzes mit dem des Hauptsatzes unmittelbar zu-

sammenstöfst, sei es bei gleichen oder bei ver-

schiedenen Subjekten«. Die Vereinigung aller

dieser Züge hätte nach der Darstellung des

Verf.s der Schrift den wahrhaft künstlerischen

Charakter verliehen.

So viel über den Inhalt des Fr.schen Buches.

Ob und inwieweit die das Tatsächliche betreffen-

den .Aufstellungen richtig sind, mögen die Ger-

manisten und Literarhistoriker ausmachen; dar-

über zu urteilen ist nicht Sache des Philosophen.

Nur ein einzelnes Argument möchte ich beanstän-

den, nämlich die Interpretation der auf S. 32

mitgeteilten brieflichen Äufserung Mendelssohns.

Aus dieser Briefstelle ergibt sich durchaus nicht

mit Sicherheit, dafs Mendelssohn von dem Plane

des Freundes, im »Laokoonc der Welt ein

Kunstwerk zu schenken, Kenntnis hatte; sie

kann ebenso gut die Oberzeugung ausdrücken,

dafs der Künstler durch das klare Bewufstsein

jener Grenzen, welche Lessing zu zeigen beab-

sichtigte, in der Freiheit seines Schaffens nicht

gehemmt werde, ja, Ich meinerseits bin geneigt,

die Worte in der Tat so auszulegen. Alles

übrige, soweit es auf die positiv -historischen

Ergebnisse Bezug hat, stelle ich, wie gesagt, der

Beurteilung seitens der Fachleute anheim. Wohl

aber mufs gegen mehrere allgemeine .Ansichten,

die Fr. nicht etwa blofs bei Gelegenheit ver-

wertet, sondern die er recht eigentlich seiner

Beweisführung zugrunde legt, vom philosophischen
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Standpunkte aus entschiedenste Einsprache er-

hoben werden. Der Logiker, der Ästhetiker

und der Ethiker — sie alle haben mit dem
Verf. zu rechten. Der Logiker mufs sich

wehren gegen eine Verfälschung von Begriffen,

die einen so bestimmten Inhalt haben wie der

Begriff der »Induktion«; denn dafs dasjenige,

was Fr. »Induktion« nennt, mit wirklicher

induktiver Methode so viel wie gar nichts zu

tun hat, wurde schon oben betont und ist

übrigens für den Kundigen auf den ersten

Blick einleuchtend. Die Sätze, welche den

Angelpunkt der Fr.schen Argumentation bilden:

»Nur die induktive Entwicklung ermöglicht ein

Kunstwerk«, und »alle Poetenkunst, alle Schrift-

stellerkunst ist Induktion«, gelten nun aber offen-

bar blofs für jene anschauliche Deraonstrations-

art, welche der Verf. mit der »Induktion« ver-

wechselt, während die wahre Induktion als

Aufzählung sämtlicher Instanzen vielmehr im höch-

sten Grade unkünstlerisch wäre.

Betrifft hier der Verstofs lediglich die Ter-

minologie, wie sie in der Wissenschaft der Logik

feststeht, und kann abgesehen davon die Mei-

nung des Verf.s von dem höheren ästhetischen

oder künstlerischen Wert der exemplifizierenden

Darstellung allenfalls hingenommen werden, so

sind es in anderen Fällen die ästhetischen Auf-

fassungen als solche, in welchen der Irrtum

steckt. Dafs einzelne, im »Laokoon« beliebte

Satzkonstruktionen, nämlich die Perioden, wo
zwei Verba unmittelbar oder nur durch ein »so«

getrennt »zusammenstofsfen« , auf eine besondere

künstlerische Feile hindeuten sollen, widerlegt Fr.

selbst schon, und zwar in beinahe handgreiflicher

Art, indem er einerseits erklärt: »Diese Satz-

organisation ist eine natürliche, auf dem Wege
liegende« und andrerseits darauf aufmerksam

macht, dals gerade sehr sorgfältige Stilisten, wie

z. B. Jacob Burckhardt, die fragliche Konstruk-

tion, das »Zusammenprallen der Verba« mit

Ängstlichkeit vermieden haben. Im übrigen gibt

er zu, wie spärlich »Satzgebäude von reicherer

Gliederung und einer gewissen Anmut« auch

selbst im »Laokoon« auftauchen. Wäre also

dem »Buchstil« mit seinen abgerundeten, viel-

fach zusammengesetzten Perioden eine wesent-

liche ästhetische Überlegenheit über den »Sprech-

stil« nachzurühmen, so könnte trotz der Verwen-

dung der beiden Stile, die der Verf. im »Lao-

koon« zu erkennen glaubt, diese Schrift künstle-

risch nicht allzu hoch gestellt werden. Allein

eben die Voraussetzung mufs dem Sprachästhe-

tiker recht zweifelhaft erscheinen. Jeder Stil hat

seine eigenen, speziellen Vorzüge, und dafs der

Autor des »Laokoon« die Vorzüge des Sprech-

stils aufs höchste zu steigern, aufs vollkommenste

auszubilden wufste, wird niemand leugnen, der

je die Lebendigkeit und schlagende Kraft

der Sprache in Lessings polemischen Schriften

empfunden hat. So bleiben von der ganzen

Technik, die angeblich im »Laokoon« dazu be-

nutzt wird, aus der Abhandlung ein Kunstwerk

zu gestalten, als wirklich zu diesem Zwecke ge-

eignet nur die brillanten Kapitelabschlüsse und

vor allem jene Art der Auseinandersetzung, wel-

che die Ideen in anschaulicher Frische aus Einzel-

tatsachen hervorgehen läfst, übrig.

Und wie die ästhetischen Wertbestimmungen

Fr.s keineswegs unanfechtbar sind, so wird sicher-

lich auch der Ethiker an einem stilschweigend ge-

fällten Urteile .Anstofs nehmen müssen. Es wurde

bereits gesagt, dafs für den Verf. die von ihm

angenommene doppelte Irreführung der Laokoon-

Leser in bezug auf das Verhältnis der Schrift

zu den Büchern Winckelmanns durch die künst-

lerischen Zwecke vollkommen legitimiert ist. Ist

sie es aber auch wirklich? Hätte eine solche

Täuschung, wenn sie Lessing in der Tat mit

Bewufstsein und Absicht herbeigeführt hätte, gar

nichts moralisch Bedenkliches? Das möchte ich

doch nicht ohne weiteres behaupten. Ein Schrift-

steller von Lessings Gewandtheit und Geistes-

fülle müfste es doch fertig gebracht haben, seine

künstlerischen Ziele zu erreichen, ohne dafs er

es nötig gehabt, die Leute zum Narren zu halten,

Dafs er, der gewifs nicht arm an Einfällen war,

kein anderes Mittel zur Rechtfertigung seines

Kompositionsplanes gefunden hätte, ist kaum

glaublich. Er müfste also sehr leichtfertig und

frivol, sehr vorschnell im Ergreifen des erstbesten

Einfalls gewesen sein. Allein bedurfte es über-

haupt einer besonderen Erklärung und Recht-

fertigung, wenn die künstlerischen Rücksichten

es forderten, dafs der gelehrte Disput mit Winckel-

mann in eigene Schlufskapitel zusammengedrängt

wurde?! Lessing konnte der Schrift ja einen

Anhang hinzufügen und die literarische Einheit

des übrigen wäre noch vollständiger gewahrt

gewesen. Und nun gar, um den »Lakoon« zum

Ausgangs- und Brennpunkte seiner Räsonnements

zu machen, um seine Auffassung an einzelnen,

lebensvollen Beispielen darzutun, brauchte er

doch wahrhaftig nicht vorzugeben, dafs er gerade

durch diese Beispiele auch selber belehrt und

zu seinen Einsichten geführt worden sei. Hat

etwa Diderot in den Schriften, die sich Lessing

zum Muster nahm, diesen feinen, vollendeten

Kunstwerken philosophischen Inhalts, den Lesern

weisgemacht, dafs er die »Gedanken in eben

der Ordnung niederschreibe, in welcher sie sich

bei ihm entwickelt«, d. h. wie sie ihm aus be-

stimmten äulseren Anlässen just durch den Kopf

geschossen?! Dann aber beachte man den Wider-

spruch! Bei jener früheren, nach Fr. die Methode

des »Laokoon« gleichsam vorher verkündenden

Lessingschen »Induktion« in der Polemik gegen

Baumgarten ist es das Künstliche, das als solches

nach Fr. zugleich künstlerisch wirkt. Bei der

»Induktion« im Aufbau des »Laokoon« jedoch
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genügt nicht einmal der Eindruck vollster

Leichtigkeit und Ungezwungenheit zur Hervor-

bringung des künstlerischen Effektes; hier mufs

aufserdem noch die falsche Meinung hinzutreten,

dafs das Werk tatsächlich ohne alle Kunst, d. h.

ohne ernste Bemühung und Besiegung von

Schwierigkeiten entstanden sei, damit es als

Kunstwerk imponiert. Mit einem Worte, von

dem Vorhandensein einer Zwangslage für Lessiog,

der Alternative: Entstellung der Wahrheit oder

Verzicht auf künstlerische Darstellung, wird der

Verf. keinen kritischen Kopf überzeugen, und

eben darum, weil sie alles eher wären als wirk-

liche Notlügen, würden sich auch jene unrichtigen

Angaben schwerlich entschuldigen lassen. Ob es

Lessing nun wirklich so gehalten habe, darüber

soll hier, wie gesagt, nicht entschieden werden.

Es war nur zu zeigen, dafs bejahendenfalls das

moralische Urteil doch wesentlich anders als bei

Fr. ausfallen müfste.

Fast wertvoller als das Fr.sche Buch selber

ist der Anhang, der aus »Beiträgen zu einem

Laokoonkommentar« und dem Abdruck der

Lessingschen Entwürfe besteht. Die Beiträge

bringen sehr hübsche und anregende Betrach-

tungen über Lessings Verhältnis zum Verismus,

seine Ansichten betreflfs staatlicher Bevormundung

der Kunst, die Wechselwirkungen zwischen Poesie

und Malerei, die mangelnde Vertrautheit der Lite-

raturgröfsen der Aufklärungszeit mit dem leben-

digen Wesen der bildenden Künste, das vor-

wiegendgelehrte, archäologische Interesse, welches

Lessing diesen Künsten entgegenbrachte, seine

Bevorzugung der Literaturmalerei und der jeder-

mann geläufigen Motive usw. Allerdings laufen

auch hier einzelne Schnitzer mit unter. So z. B.

meint der Verf., dafs das kunstästhetische Urteil

ohne Rücksicht auf die Schwierigkeitsüberwindung

»nur die Qualität und die den speziellen Mitteln

entsprechende Lösung der Probleme« beachte,

— eine Ansicht, die dadurch nicht weniger falsct

wird, dafs er sie aus einer halbrichtigen Voraus-

setzung, nämlich der Relativität und Subjektivität

der Schätzungen von »schwer« und »leicht«,

abzuleiten sucht. Auch tut er Unrecht, von den

bei Homer nachweisbaren Methoden der Dar-

stellung zusammengesetzter Objekte die »blofse

Aufzählung der Bestandteile* der Schilderung

entgegenzusetzen : er gesteht mit solcher Ein-

engung des Begriffs »Schilderung« Lessing schon

mehr zu, als er sollte, und schwächt damit die

drastische Kraft seines eigenen Hinweises auf

den Palast und den Garten des Alkinoos, wo
den Forderungen des »Laokoon« gewifs nicht

entsprochen ist. Diese Forderungen erfüllen

hiefse zwar nicht gerade, wie Fr. glaubt, »die

Erbauung des Palastes und die Anpflanzung des

Gartens« an Stelle des Eindrucks setzen — ein

Rundgang mit den einander folgenden Bildern, die

er verschafft, würde ja gleichfalls genügen —

,

aber ausgemacht bleibt es, dafs die Ober-

treibungen und Einseitigkeiten der Theorie nicht

erst durch die Praxis der modernen Dichter, son-

dern schon durch Vater Homer selbst widerlegt

worden sind.

Graz. Hugo Spitzer.

Notizen und Mittellungen.

0«MlUehaft«a < T«r«ia«.

Gesellschaft für deutsche Literatur.

Berlin, 25. Oktober.

Die Verhandlungen der Sitzung betrafen eine chro-
nologische Ausgabe der Lyrik Goethes. Ein-

leitend bemerkte der Vorsitzende Herr Erich Schmidt,
Goethe selbst habe freilich mit allem Nachdruck sich

gegen die Zumutung, seine eigenen Werke in chrono-

logischer Reihe herauszugeben, erklärt. Auch Heine

hätte den Reiz der von Goethe gewählten ästhetischen

Anordnung für unentbehrlich gehalten und Scherer diese

Anordnung eingehend erörtert. Vielen werde es grausam
erscheinen, die feinen dichterischen Zusammenhänge
wieder zu lösen. So gehörten die kleinen Weimarer

Gedichte mit dem Gedanken der Sehnsucht nach Frieden

sicherlich immer zusammen. Aber das wissenscfiafllicbe

Bedürfnis nach einer chronologischen Ausgabe der

Lyrik sei unabweisbar, und die Goethe-Gesellschaft habe

eine solche deshalb schon ins Auge gefafst. Die Vor-

arbeiten von Kögel und 0. Harnack böten bisher wenig

Nutzen. Vor allem sei bei einer solchen .Ausgabe der

Begriff »Lyrik« sehr streng zu fassen. So gehöre das

Gedicht »Meine Ruh ist hin« in den >Faust« and dürfe

nicht herausgenommen werden. Die Arbeit sei für

Goethe viel schwieriger als für Schiller, schon wegen

der grofseii Nachlafsmassen. Selbstverständlich müsse
der Text stets die erste Fassung bieten, wo sie erreichbar

sei, gelegentlich müsse ein Kompromifs geschlossen

werden. So gehöre der »Epilog zu Schülers Glocke«

in das Jahr 1805, trotz der später zugefügten Strophen;

eine kurze Anmerkung müsse das erklären, während

sonst ein grofser kritischer .Apparat besser zu vermeiden

sei. Neben der ältesten Fassung »Füllest wieder das

liebe Talt sei die zweite »Füllest wieder Busch und

Tal« ganz abzudrucken, weil es sich um ein völlig

neues Gedicht handle. Sonst gehörten alle späteren

Umarbeitungen nicht in eine solche .Ausgabe. Bisweilen

gehörten Gedichte zwei fast gleichzeitig erschienenen

Sammlungen an, z. B. dem »Liederbüchlein an .Annette«

und dem »Leipziger Liederbuch«; dann sei natürlich

nur ein Abdruck notwendig. Grofse Gruppen, wie den

»Westöstlichen Divan« oder die »Venezianischen Epi-

gramme», zu zerreifsen, werde man sich schwer ent-

schliefsen ; aber gerade diese Auflösung würde lehrreich

sein, denn sie würde zeigen, wie sich einzelne .Motive

entwickeln. Die »Römischen Elegien« müfsten in ihrer

alten Folge hergestellt werden, wenn irgend möglich,

ergänzt durch die noch im Weimarer Geheimen Staats-

archiv unter Verschlufs gehaltenen Stücke. Für die

Datierung sei entscheidend Goethes eigene Angabe;

wenn diese fehle, kämen .Angaben Lavaters. Ecker-

manns, Briefstellen, fremde Zitate u. dgl. in Betracht.

Auch gelegentliche Kombinationen mit tatsächlichen

Vorgängen seien notwendig. Was in Dramen stehe,

gehöre nicht immer gerade in die Zeit, wo das Drama

fertig wurde. So gehöre der »König in Thule« in den

Juli 1774; ob die Faustszene zur selben Zeit entstanden,

sei dabei gleichgültig. Reflexe Goethischer Lj-rik in zeit-

genössischen Gedichten könnten wichtige Anhaltspunkte

bieten. Trotzdem werde sehr viel Undatierbares übrig

bleiben, das am besten immer an den Schlufs der ein-

zelnen Zeitabschnitte zu verweisen sei. Schmidt schlug

als besondere .Abschnitte vor: 1. die Gedichte bis zur

Übersiedelung nach Stralsburg 1770; 2. bis zum Herbst
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1771; 3. bis November 1775; 4. bis zur italienischen

Reise; 5. und folgende Abschnitte nach den grofsen

von Goethe selbst besorgten Ausgaben seiner Werl<e,

bis zur Ausgabe letzter Hand und zum Nachlafs. In

der Disi<ussion erklärte nach der Voss. Z. Herr
0. Pniower, dafs er für die (kürzlich erschienene)

»Pantheon« -Ausgabe der Goethischen Gedichte schon
die chronologische Reihenfolge durchzuführen versucht

und dabei höchst lehrreiche Ergebnisse gewonnen habe.

Der Vorwurf der Pietätlosigkeit sei nicht gar so schhmm.
Äufserste Vorsicht sei dagegen sprachlichen Kriterien

gegenüber geboten. Als ein grofser Mangel stelle sich

dabei das Fehlen der Fremdwörter (z. B. »Äonen«) in

unsern Wörterbüchern dar, sowie das langsame Fort-

schreiten des grofsen Grimmschen Werkes. Weiterhin
beteiligten sich an der Diskussion die Herren Beller-
mann, Bötticher, Herrmann, Richard M. Meyer,
Morris, Wychgram. Die geplante chronologische

Ausgabe soll etwa drei Bände umfassen; für die Recht-

schreibung mufs Goethes Handschrift entscheidend sein.

— Der Vorsitzende teilte darauf Schreiben des Justiz-

ministers und des Kultusministers mit, die sich mit der

von der Gesellschaft gegebenen Anregung zur besseren

Entdeckung und Kennzeichnung literarischer Fälschungen
durchaus einverstanden erklären und die ihnen unter-

gebenen Behörden danach angewiesen haben. — Zum
Schlufs berichtete Herr Richard M. Meyer über die

Arbeiten der germanistischen Abteilung der 48. Philo-

logenversammlung.

15. November.

Prof. Ludwig Geiger hielt einen Vortrag: Wiener
Studien zur Geschichte des jungen Deutsch-
land. Er teilte eine Reihe bisher unbekannter Akten-

stücke aus den Wiener Archiven mit, zumeist Gutachten

und Berichte, die die Wiener Regierung und vor allem

Metternich selbst zu ihrer Information über die freige-

sinnten und revolutionärer Umtriebe verdächtigen Schrift-

steller der jungdeutschen Gruppe von Vertrauens-

männern verschiedener Qualität einforderte. Das wich-

tigste darunter war ein ausgedehntes und eingehendes

Gutachten Varnhagen von Enses, um das ihn Metternich

im Jahre 1835 ersuchte, eine ausgezeichnete, glänzend
stilisierte Charakteristik der Bewegung und ihrer An-
hänger. Man wufste von dem Vorhandensein dieses

Schriftstückes, hatte es aber bisher vergeblich gesucht.

Varnhagen unternimmt es in dem Gutachten, Metternich

gegenüber seine freie und unabhängige Meinung durch-

aus zu wahren, die Verdächtigungen, denen die heifs-

blütigen Jungdeutschen ausgesetzt waren, zurückzu-

weisen und die perfide Auffassung der reaktionären

Kreise zu entkräften, als bestände zwischen den ein-

zelnen Verfechtern der neuen literarischen Ideen eine

Art geheimes Bündnis mit umstürzlerischen Tendenzen.
Mit Nachdruck weist er auf die freimütige und unbe-

fangene Art hin, in der die jungen Schriftsteller auf die

Verfolgungen und Verbote des Bundesrats und der

Karlsbader Beschlüsse hin geantwortet hätten, indem
sich nicht einer von ihnen den Gesetzen entzogen, ja

nicht einmal den Versuch gemacht habe, sich mit seinen

Schriften in ein zensurfreies Gebiet zu flüchten, und
stellt der beschränkten Bevormundungssucht der Wiener
Behörden die Wirksamkeit des früheren, freiheitlich ge-

sinnten und auf Reformen von Staat und Gesellschaft

bedachten Schrifttums von Voltaire über den Sturm und
Drang bis zu den Romantikern vor Augen, indem er zu-

gleich die Relativität des Begriffs »revolutionär« in der

Literatur und die Unmöglichkeit betont, Neuerungs-

gedanken mit Gewaltmafsregeln zu unterdrücken. — In

der Diskussion, die sich an den Vortrag schlofs,

wurde darauf hingewiesen, dafs Varnhagen freilich doch

auch ein gewisses persönliches Interesse daran haben

mufste, die Voreingenommenheit der mafsgebenddn Kreise

gegen das junge Deutschland zu bekämpfen, da seine

Gattin Rahel ebenso wie die anderen Frauen dieser

literarischen Kreise von den Gegnern als die wichtigsten

Urheberinnen und Anregerinnen der Bewegung angesehen
wurden. In einem Nachtrag gab G. noch interessante

Proben aus den handschriftlich erhaltenen Berichten

wieder, die Adam Müller in seiner Eigenschaft als öster-

reichischer Generalkonsul in Leipzig nach Wien gelangen
liefs. — Dr. Georg Ellinger teilte nach der Nat.-Z.

mit, dafs er das Motto zu Heines boshaftem Gedicht
»Die Menge tut es«, nämlich die von dem Dichter um-
stilisierte Zeitungsannonce: »Die Pfannekuchen, die ich

gegeben bisher Für drei Silbergroschen , ich geb sie

nunmehr Für zwei Silbergroschen; die Menge tut es«,

von der Heine sagt: »Nie löscht, als war' sie gegossen
in Bronce Mir im Gedächtnis jene Annonce, Die einst ich

las im Intelligenzblatt Der intelligenten Borussenhaupt-
stadt«, in ihrem Originaltext in einem Briefe Karl Hartwigs
Gregor von Meusebachs gefunden habe. Es ist ein an
Jakob Grimm 1826 gerichteter Brief, und zwar einer

von den schnurrigen »Klebebriefen* Meusebachs, in

denen er seinen geschriebenen Text durch ausgeschnittene

und aufgeklebte gedruckte Ausschnitte aus Zeitungen usw.
unterbrach. Meusebach hatte Grimms »Deutsche Gram-
matik« in einem an den Freund gerichteten Briefe rezen-

siert. Grimm hatte diese Kritik drucken lassen und ein

Exemplar Meusebach zugesandt. Und dieser wieder

kritisierte seine eigene Kritik in einem neuen Briefe, der

158 eng geschriebene Seiten umfafste, und dessen Ab-
fassung sich über mehrere Monate hin erstreckte! In

diesem aber findet sich unter anderen eingeklebten

Scherzen auch die Annonce des Kuchenbäckers, die hier be-

ginnt: »Dieweil es die Menge bringen mufs, verkaufe

ich meine Pfannkuchen ....<£ — Zum Schlufs gab
Dr. H. Michel Bericht über eine Reihe neuer Erwerbungen
der von der Gesellschaft vor einigen Jahren begründeten

»Bibliothek deutscher Privat- und Manuskriptdrucke«.

Schnlprogramme.

S. Koltermann, Goethe und Napoleon. Eine kri-

tische Studie. Schneidemühl, Gymn. u. Realsch. 70 S.

A. Joost, Schillers Persönlichkeit in seinen Briefen.

Lyck, Gymn. 41 S. 8".

Zeitschriften.

Zeitschrift für deutsche Wortforschung. November.
F. Kluge, Wortgeschichtliches über Herkunft und Ge-

schichte der Teutonen; Faktitiva adjektivischer Herkunft;

Etymologien. — R. Trautmann, Germanische Etymolo-

gien. — O. Behaghel, Got. uslukns. — G. Ehris-
mann, Die Wörter für »Herr« im Althochdeutschen.
— A. Götze, Häfslich. — H. Wehrle, Die deutschen

Namen der Himmelsrichtungen und Winde. — W. Feld-

mann. Das »Sendschreiben« eines Landpriesters. —
H. Strigl, Errungenschaft. — A. Englert, Kleine Bei-

träge. — K. Naumann, Woher kommt die Bezeichnung

»Tituskopf«.
Antiquarische Kataloge.

Karl W. Hiersemann, Leipzig. Kat. 318: Sprache

und Literatur der germanischen Völker. 1515 Nrn.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Brani inediti dei Promessi sposi di Alessän-

dro Manzoni per cura di Giovanni Sforza.
2. verm. Aufl. [Opere di Alessandro Manzoni.

Ed. Hoepli. II, 1. 2]. Mailand, Ulrico Hoepll, 1905.

CXX, CXXIV u. 722 S. 8°. L. 8.

Selbst die Herausgabe der nachgelassenen

Schriften Leopardis in sieben Bänden hat in
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Italien nicht auch nur annähernd solch Aufsehen

erregt, wie Sforzas Veröffentlichung der Stellen aus

der ersten Niederschrift der Promessi sposi, welche

Manzoni in der zweiten Bearbeitung, die der ersten

Ausgabe zugrunde liegt, unterdrückt oder geändert

hat. In wenigen Wochen wurde eine Neuauflage

nötig, die der ersten gegenüber noch erweitert ist.

Und das ist natürlich. Das Buch ist ein Genufs

und eine Offenbarung nicht nur für die Gelehrten,

sondern auch für die Laienwelt. Konnte man
Manzoni bisher nur bei der philologischen Arbeit

beobachten, wenn man die erste Ausgabe seines

Romans mit der sprachlich revidierten von 1840
verglich, so erkennt man hier das innere Werden
des berühmten Buches und sieht, wie Manzoni,

darin Petrarca, Ariost und anderen Grofsen gleich,

seinen Stoff immer wieder von neuem bis in

kleinste Einzelheiten hinein liebevoll durchgear-

beitet hat, wie er seiner Darstellung immer gröfsere

Einheitlichkeit zu verleihen bemüht war. Einzelne

Figuren und Szenen sind allmählich ganz anders

geworden, so hat der Innominato in der ersten

Niederschrift einen wesentlich anderen Charakter,

und andere Ausführungen sind vollständig unter-

drückt worden, so bei der Episode der Gellrude,

die dadurch weniger eindrucksvoll wirkt. Auch

manche der von Manzoni so gerne angebrachten

philosophischen Ausführungen sind zum Nutzen

des Ganzen der Durchsicht zum Opfer gefallen.

Dem Texte hat Sforza auch die Bemerkungen

hinzugefügt, die Ermes Visconti beim Durchlesen

dieser ersten Niederschrift an den Rand ge-

schrieben hat, und oft auch Literaturangaben zu

einzelnen Stellen aus seiner kundigen Feder.

Von den Einleitungen zu den beiden Halbbänden

ist man in gewisser Weise etwas enttäuscht. Man

erwartet eine Verwertung des hier gehobenen

reichen Schatzes und findet statt dessen nur lose

aneinander gefügte Nachrichten über die Nach-

ahmungen Walter Scotts in Italien, den Nachweis,

dafs Manzonis Roman auch chronologisch die

erste Stelle gebührt, die Darstellung, woher

Manzoni die erste Anregung zu seinem Buche

kam, und welches der Erfolg der ersten Ausgabe

war, und ähnliches mehr, alles, wie bei Sforza

selbstverständlich, sehr sacbgemäfs und über-

reichlich durch Anführungen aus zeitgenössischen

Kritiken belegt. Sehr nützlich ist auch der Ab-

druck des aus der zweiten Bearbeitung noch ent-

fernten Stückes über den Innominato S. 688 ff.

und die Beschreibung der Handschrift der ersten

Kladde S. 7 12 ff. Die Ausstattung gereicht der

Verlagsanstalt zur Ehre. Trotz der Eile dieses

Neudruckes sind nur wenig Druckfehler stehen

geblieben.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Arthur Ritter von Vincenti IDr. phil.]. Die altengli-

schen Dialoge von Salomon und Saturn. Mit

historischer Einleitung, Kommentar und Glossar her-

ausgegeben. I. Tl. [Münchener Beiträge zur romani-

schen und englischen Philologie, hgb. von H. Brey-

mann und J.Schick. XXXI. j Leipzig, A. Deichert N«d)f.

(Georg Böhme), 1904. XXI u. 125 S. 8*. M. 3,60.

Eine kritische Würdigung von Vincentis .Arbeit ver-

sparen wir uns, bis die Ausgabe der Dialoge mit Kommen-
tar und Glossar selbst vorliegt. Der Verf. will die in

mystisch - dunklem Zwielicht stehenden Figuren von
Salomo und Saturn durch vergleichende Betrachtungen

in etwas helleres Licht rücken; Saturn ist kein Gott,

sondern ein Belehrung suchender ChahJäerfürst. Die

altenglische Überlieferung ist nach V. in drei ge-

sonderte, unabhängige Stücke zu zerspalten; das Prosa-

stück rühre von einem Westsachsen, die zwei poetischen

von anglischcn Dichtern her; das zweite Gedicht sei

eine Perle altenglischer Poesie und ein merkwürdiges
Denkmal altgermanischer Spekulation. Die Einleitung

der Schrift beschäftigt sich mit der allgemeinen Ge-

schichte der Sagen von Salomo nach Bibel und Talmud,
den semitischen und indogermanischen Fassungen und
erörtert das Verhältnis der altenglischen Sage zu ihnen.

Im Hauptteil behandelt V. die altenglische Sage nach

Überlieferung und Komposition und schliefst mit einer

Erörterung der Quellenfrage.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchroalk.

An der Univ. Heidelberg hat sich Dr. Richard Jordan
als Privatdoz. f. engl. Philol. habilitiert.

CniTersititisehriftea.

Dissertationen.

A. Fichtner, Studien über die Prise d'Orange und

Prüfung von Weeks >Origin of the Covenant vivien«.

Halle. 58 S.

P. Lucht, Lautlehre der älteren Layamonhandschrift.

Berlin. 44 S.

Alte und mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Fiedrich Hardegen [Dr. phil.], Imperialpolitik

König Heinrichs IL vonEngland. [Heidel-

berger .'\bhandlungen zur mittleren und

neueren Geschichte hgb. von Karl Hampe,
Erich Marcks und Dietrich Schäfer. 12. Heft]

Heidelberg, Carl Winter, 1905. 72 S. %* mit 1

Karte. M. 2.

Die deutschfeindliche Seite der Grofsraachts-

politik Heinrichs IL war bisher nur in weiterem

Rahmen betrachtet worden. Der Verf. führt sie

für sich allein aus den bekannten Quellen klar

und fesselnd vor. Er verficht ohne neue Gründe

die von anderen Forschern nur zweifelnd gc-

äufserte Meinung, der Anjou habe Italieo zu be-

herrschen und Kaiser zu werden ernsthaft ge-

plant. Mehrere politisierende Publizisten, die

aber von nüchternen Gcschichtsdarstellem hätten

getrennt werden müssen, behaupten das. Aber

deren Idee spann vielleicht nur willkürlich Hein-

richs Taten (und möglicherweise Worte) aus,

die wohl Friedrichs hochstrebender Politik einer

Universalmonarchie zuwiderliefen, ohne doch posi-

tiv auf die Verdrängung des Staufers abzuzielen.

Der Wunsch eines Gegengewichts gegen kaiser-

liche Übermacht liegt zutage und genügt, den

welfischen Bund zu erklären, ohne doch, wie der
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Verf. aus den Gesta Henrici falsch herausliest,

1180 zur wirklichen Absicht eines deutschen
Krieges zu führen. Die deutsche Niederlage bei

Legnano mufste dem Anjou zugunsten jenes an-

geblichen Planqs hoch willkommen sein; dafs sie

ihm Furcht vor der Schwierigkeit, Lombarden
zu beherrschen, einflöfste, ist eine jener Kombi-
nationen, die bei so trömmerhafter Überlieferung
freilich unwiderlegbar bleiben, aber gelegentlich

auch zwei Forscher einer Methode zu entgegen-
gesetztem Ergebnis führen: S. 29 ^ Auch der
Vertrag Englands mit Savoyen bringt doch dem
Anjou nicht allein den Vorteil, einstmals die

Alpen, zur Erwerbung der Lombardei und Roms,
übersteigen zu können. Abgesehen davon,
dafs diese Beherrschung der Pässe nicht etwa
sofort, oder wahrscheinlicherweise auch nur bald,

nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar sich er-

hoffen liefs, dafs sie auch nicht den ganzen Weg
nach Rom erschlofs, so liegt doch für Heinrichs

sicher bezeugte Bestrebungen die Annahme weit

näher, dafs er Territorium nahe der Auvergne
gewinnen, ferner im Königreich Burgund Fufs
fassen und so auch Frankreichs Südosten um-
klammern wollte, neben der hauptsächlichen

Aussicht, die deutsche Politik im nordwestlichen

Italien und in Burgund hemmen zu können.

Der verdienstliche Exkurs über den Kaiser-

titel des Mittelalters aufserhalb Deutschlands folgt

für die Angelsachsen noch Freeman. Über den
'Britannienherrscher' ('Breithinwaltender' ist zu

streichen) vgl. Stevenson Asser 147; Rhys Welsh
people 107. Überhaupt ist englische und sonstige

Literatur nicht so vollständig herangezogen, wie
man das früher Deutschlands Universitätsschriften

nachrühmen durfte. Zum Furor Teutonicus vgl.

Dümmler Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss.

1897. Eine Nebenbuhlerschaft gegen Deutsch-
land liegt im angelsächsischen Kaisertitel des

10. Jahrh.s nicht; und dafs eine solche Deutsche
veranlafst hätte, Englands Niederlage 1066 zu

begrüfsen, klingt wenig glaublich. Bei Gervas
von Tilbury übersetze ich, trotz Einspruch des
Verf.s, auch ferner intueri: 'persönlich mit-

ansehn' ; einen Beweis, es könne blofs 'miterleben'

heifsen, bleibt er schuldig.

Ein ehrliches Bemühen, Lü.cken der Über-
lieferung mit kühnem Denken zu überbrücken,

verdient immerhin Anerkennung.

Berlin. F. Lieb er mann.

Felix Stähelin [Gymnasiallehrer in Basel], Der Eintritt
der Germanen in die Geschichte. [Festschrift für

Theodor Plüfs.] Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1905.

S.46— 75. 8».

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die

Protogenes-Inschrift von Olbia. Über die in den In-

schriften erwähnten Galater. die die Stadt bedrohten,

gehen die Ansichten sehr auseinander. Man hat in

ihnen thraiiische Galater oder illyrische Kelten oder

Bastarner oder Britolagen gesehen. Stähelin selbst hatte

sie für kleinasiatische Galater gehalten. Er gibt jetzt

das Verfehlte dieser Annahme zu und will in dieser

Arbeit in Auseinandersetzung mit den übrigen Hypo-
thesen, besonders der von Adolf Schmidt, »dafs nur von
echten Kelten die Rede sein« könne, eine neue Fest-

stellung bieten. Er stellt zusammen, dafs vom 2. Jahrh.
vor bis 3. Jahrh. nach Chr. die Ansiedlung der Bastarner
in den Pontusländern nördlich von der Donaumündung
bezeugt ist, und dafs man sie im 2. Jahrh. vor Chr. für

Galater gehalten hat, dafs ferner die Skiren, die auf der
Inschrift als ihre Bundesgenossen genannt werden, an
der Weichsel safsen, also im Rücken der Bastarner,

und nur durch ihr Land, also doch wohl im Einver-
ständnisse mit den Bastarnern, nach dem Pontus ziehen
konnten. Weiter wendet sich St. der Frage nach der
Nationalität der Bastarner zu, die Plinius sicher den
Germanen zurechnet, während Strabo zweifelt, Tacitus
sagt, dafs sie nach Sprache, Kultur, Art der Siedelung
und des Hausbaues Germanen, ihr Typus und ihre

Lebensweise sarmatisch seien, und Polybios sie für

Kelten erklärt. St. kommt zum Schlufs, dafs die Ba-
starner nicht Kelten, sondern Germanen gewesen sind,

und dafs man in den Galatern der Protogenes-Inschrift

Bastarner zu sehen habe, dafs also die Inschrift uns
einen unmittelbaren Blick in die Anfangsstadien der
Völkerwanderung tun lasse und uns vom Eintritt der

Germanen in die Geschichte erzähle.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Prof. Ulrich Wilcken hat den Ruf an die Univ.
Leipzig abgelehnt.

Das Professoren -Kollegium des College de France
in Paris hat die aus der Stiftung Arconati-Visconti er-

richtete Professur für allg. Geschichte und Geschichts-

methode dem Mitglied des Instituts Gabriel Monod
übertragen.

Scha]programme.

A. Pfeiffer, Die Stellung der israelitischen Gesetz-

gebung zu den wichtigsten Problemen des sozialen

Lebens. Freiberg, Realgymn. 14 S.

H. Schreibmüller, Die Landvogtei im Speiergau.

Kaiserslautern, Gymn. 101 S. 8".

Neu erschienene Werke.

M. Hoernes, Urgeschichte der Menschheit. 3. Aufl.

[Sammlung Göschen. 42.] Leipzig, Göschen. Geb.

M. 0,80.

K. Sethe, Urkunden der 18. Dynastie. L Historisch-

biographische Urkunden aus den Zeiten der Hyksos-

vertreiber und ihrer ersten Nachfolger. [Urkunden des

ägyptischen Altertums hgb. von G. Steindorff. IV, 1.]

Leipzig, Hinrichs. M. 5.

K. Sethe, Beiträge zur ältesten Geschichte Ägyptens.

2. Hälfte. [Untersuchungen zur Geschichte und Alter-

tumskunde Ägyptens hgb. von K. Sethe. III, 2]. Ebda.

.M. 16, Subskr.-Pr. M. 13,50.

A. Bloch, Le praefectus fabrum. [S.-A. aus Musee
Beige. VII u. IX.] Löwen, Charles Peeters.

R. Much, Deutsche Stammeskunde. 2. Aufl. [Samm-
lung Göschen. 126.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 0,80.

Zeitschriften.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstei-

nische Geschichte. 35. Bd. G. Hille, Die Haf- und
Hafen-Gerechtigkeit der Stadt Flensburg. — D. Detlef-

sen. Das »Friesische Recht« zu Elmshorn. — R. Haupt,
Das königliche Schlofs zu Flensburg (Duburg); Anti-

quarische Kleinigkeiten. — Fr. Paulsen , Aus den Lebens-

erinnerungen des Grönlandfahrers und Schiffers Paul

Frercksen. — W. Frhr. von Weber-Rosenkrantz, Ver-

zeichnis der bei Hemmingstedt gefallenen Ritter und
Knappen nach zwei unveröffentlichten Gefallenenlisten.

— H.Reuter, Die ordentliche Bede der Grafschaft Hol-

stein (bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts). — Zur Ge-

schichte der Jahre 1839—47. — Detlefsen, Eine un-

edierte Urkunde des Klosters Ütersen aus dem Jahre
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13!9; Verbesserungen und Bemerkungen zu den holstei-

nischen Regesten und Urkunden. — R. Hansen, Weitere
Verbesserungen und Bemerkungen zu den Regesten und
Urkunden.

Archeografo Triestino. 39, 2. F. Pasini, Un'
amicizia giovenile di Niccolo Tommaseo. — G. Vassi-
lich, SuH'origine dei Cici (cont). — .\. Segarizzi, Un
maestro pirnnese del secolo XIV. — E. Scatassa,
Lettere inedite riguardanti l'assedio di Vienna fatto dai

Turchi nell' anno 1683.

I
Neuere Geschichte.

Referate,

ritz Amheim [Dr. phil], Gustav .Adolfs Ge-
mahlin Maria Eleonora von Branden-
burg. Eine biographische Skizze. II: Die Jahre
der Ehe. [S.-A. aus dem Hohenzollern-Jahrbnch 1904.]

Leipzig, Giesecke & Devrient, 1904. S. 175—213.
4° mit 19 Abbildungen und 2 Brief Faksimilien.

Die Fortsetzung der Arnheimschen Arbeit

zeigt uns Maria Eleonora von Schweden als

Königin strahlend im Glanz von Frauenschönheit

und Tugend, als liebreiche Gattin, die ihren

Herrn und Gebieter bis zu seinem letzten Atem-

zug vergöttert und sich während der langen

Monate und Jahre der Trennung in fast krank-

hafter Sehnsucht nach ihm verzehrt, als besorgte

Mutter ihres kleinen »Caristingens«, als treue

Freundin ihrer Schwägerin, der Pfalzgräfin

Katharina, der Gemahlin Johann Casimirs. Auch

ihre künstlerischen Neigungen und Verdienste

werden gebührend hervorgehoben, während an-

drerseits betont wird, dals ihr Folgerichtigkeit

des Denkens, Menschenkenntnis und haushälteri-

scher Sinn oft mangelten. Von Politik ist in

diesem Kapitel wenig die Rede, da Maria Eleo-

nora nach A.s Zeugnis »solange ihr Gemahl

lebte, eine politische Rolle weder hat spielen

dürfen noch auch — und das ist das eigentlich

Entscheidende — hat spielen wollen«.

Eine Fortführung der biographischen Skizze

bis zum Tode Maria Eleonores wird in Aussicht

gestellt. Die Vorzüge, die ich ihrem ersten Teil

nachrühmen konnte (vergl. DLZ. 1904, Sp, 1255),

sind auch dem zweiten eigen. Von Einzelheiten

verdient Beachtung, dafs die Vorwürfe, die Chri-

stine von Schweden in ihrem »Memoirenparaphletc

später ihrer Mutter wegen der lieblosen Behand-

lung in ihrem ersten Lebensjahre gemacht hat,

durch die vom Verf. angeführten echten Quellen

völlig entkräftet, ja in ihr Gegenteil verwandelt

werden.

Münster i. W. K. Spannagel.

Lanrezac [Colonel, Prof. ä l'Ecole superieure de Guerre],

La manoeuvre de Lützen 1813. Paris,

Berger. Levrault & Cie, 1904. 3 BL u. 279 S. 8».

Fr. 10.

In Frankreich hat sich eine bemerkenswerte

Art, Kriegsgeschichte zu schreiben, entwickelt.

Der Generalstab gibt in ihrer Art roustrrgflittge

Werke heraus, deren dokumentäre Reichhaltig-

keit das Herz jedes Hi<itüriker8 erfreut, während

der militärische Kritiker oicht auf seine Kosten

kommt. Letzterem Cbelstand scbeineo neuer-

dings Publikationen abhelfen zu sollen, welche

wie die vorstehende lediglich operative Kritik

üben. Auch ein in demselben Verlage er-

schienenes Werk des Obersten ' Focb »La
Manoeuvre pour la Bataillec , das sich mit den

August-Kämpfen des Jahres 1870 beschäftigt,

verfolgt ähnliche Zwecke. Allerdings von einem

sehr einseitigen Standpunkte aus, wie der bay-

rische Oberst Schoch in einer Serie hoch inter-

essanter Aufsätze (Oktoberheft und folgende der

»Jahrbücher für Armee und Marine c) nachwcisL

Was nun die Publikation des Obersten Lan-

rezac betrifft, so zeichnet sie sich zwar durch

gröfsere Objektivität aus, wie diejenige seines

Kameraden Foch, der die deutschen Operationen

1870 an dem operativen V^crfabren Napoleons

mifst, aber auch er zieht zu Ehren des grofsen

Kriegsmeisters Schlüsse, die nicht einwandfrei

sind. Vor allem entspricht es nicht dem Wesen
des Krieges, dafs die Elemente des Sieges haupt-

sächlich in der operativen Handhabung der Heere

liegen. Nach meiner .Ansicht — und sie läfst sich

durch die Kriegsgeschichte leicht stützen — ist

die taktische Leistungsfähigkeit der Truppe

ungleich wichtiger, als der strategische Kalkül.

Letzterer kann versagen — und er hat auch

wiederholt bei Napoleon versagt — , während die

taktische Leistungsfähigkeit einer guten Truppe

schon oft die operativen Irrtümer selbst grofser

Feldherrn wieder gut gemacht hat (Mollwitz,

Soor, Marengo, Feldzug von Regensburg, erster

Tag von Aspern, Schlacht von Vionville usw.).

Diese Tatsache scheint übrigens auch in Deutsch-

land nicht hinreichend Berücksichtigung zu finden,

wie verschiedene Aufsätze, die unter amtlicher

Zensur erscheinen, beweisen. Das ist nicht

unbedenklich, denn alle Strategie ist und bleibt

eine höchst unsichere Materie, welche durch

taktische Mifserfolge völlig in den Sand gestreckt

wird. Deshalb mufs im Frieden alles daran ge-

setzt werden, das Heer taktisch auf einen hohen

Stand zu bringen. Die Schlacht von Lützen ist

in gewissem Sinne ein Beweis dafür, obgleich

Oberst Lanrezac in seiner übrigens sehr gut

geschriebenen und lesenswerten .Abhandlung den

Sieg »auf die Macht des Manövers« zurückführt.

Dieses glänzende Manöver soll darin bestanden

haben, dafs Napoleon bei dem plötzlichen

Flankenangriff der Verbündeten so rasch und

geschickt zur Front abschwenkte, um dadurch

den Sieg der Verbündeten unmöglich zu machen.

Das Manöver selbst wurde von Napoleon ohne

Zweifel meisterhaft eingeleitet und durchgeführt.

Aber es hätte trotzdem nicht genügt, ihm den

Sieg zu sichern, wenn nicht grofsc taktische Fehler
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seitens der Verbündeten gemacht worden wären.

Erstens versagte Miloradowitsch und damit fielen

12 000 Mann aus. Zweitens gingen zwei kost-

bare Stunden verloren durch fehlerhafte Marsch-

disposition für die Korps von Blücher und York.

Drittens versäumte man die 12000 Mann russi-

scher Garden zur taktischen Entscheidung ein-

zusetzen. Ich glaube, dafs man deshalb auch

dem Urteil von Clausewitz wird zustimmen

müssen, »dafs der Plan der Verbündeten ein

ausgezeichneter, die Ausführung allerdings eine

sehr mangelhafte gewesen ist«. Wären die

Unterführer sowie die Truppen der Verbündeten
taktisch so gut geschult gewesen, wie dies auf

französischer Seite der Fall war, hätte bei ihnen

eine so energische Oberleitung sich geltend ge-

macht wie dort, so ist es sehr zweifelhaft, ob es

Napoleon gelungen wäre, durch das »Manöver
von Lützen« den Sieg an seine Fahnen zu fesseln.

Berlin. A. Keim.

Notizen und Mittellungen.

Personalchronik.

Der Prof. f. neuere Gesch. an der Univ. Paris Alfred

Rambaud ist am 10. Novbr., 63 J. alt, gestorben.

Neu erschienene Werke.

J. Loserth, Genealogische Studien zur Geschichte

des steirischen Uradels. Das Haus Stubenberg bis zur

Begründung der habsburgischen Herrschaft in Steier-

mark. [Forschungen z. Verfassungs- u. Verwaltgsgesch.

d. Steiermark. VI, 1.] Graz, Styria.

H. Uebersberger, Österreich und Rufsland seit dem
Ende des 15. Jahrh.s. I: Von 1488—1605. Wien, Wil-

helm Braumüller. M. 12,50.

A. Huyskens, Gibt es einen Vertrag von Friede-

wald aus dem J. 1551? [S.-A. aus der Ztschr. d. Ver-

eins f. hess. Gesch. u. Landeskde. N. F. 29.]

Kaiser Wilhelms desGrofsen Briefe, Reden und
Schriften ausgewählt u. erläut. von E. Berner. 2 Bde.

Berlin, £. S. Mittler & Sohn.

Zeitschriften.

The American Historical Review. October. J. F.

Baldwin, Early records of the king's Council. — P.

van Dyke, The literary activity of the Emperor Maxi-
milian I. — E. P. Cheyney, The manor of East Green-

wich in the county of Kent. — G. Smith, Burke on
party. — J. P. Warren, The Confederation and the

Shays Rebellion. — A. T. Mahan, The negotiations at

Ghent in 1814. — Letters of John Quincy Adams to

Alexander Hamilton Everett, 1811— 1837. L

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Clemens Brandenburger [Dr. phii. in Posen],

Russisch -asiatische Verkehrsprobleme.
Studien zur russischen Kolonisationsarbeit. [Ange-

wandte Geographie. Hefte zur Verbreitung geo-

graphischer Kenntnisse in ihrer Beziehung zum Kultur-

und Wirtschaftsleben, hgb. von C. Dove. 2. Serie.

7. Heft.] Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1905.

VII u. 32 S. 8" mit 1 Kartenskizze. M. 1.

Nach einem Überblick über die bestehenden

Verkehrswege in Russisch-Asien wird die Frage

der Legung eines zweiten Geleises der grofsen

sibirischen Bahn erörtert und mit Recht darauf

hingewiesen, dafs eine südsibirische Parallel-

bahn, welche das Generalgouvernement der

Steppe mit seinen reichen und bisher kaum aus-

gebeuteten Mineralschätzen, sowie das südliche

Ackerbaugebiet Westsibiriens durchschnitte, weit

nützlicher sein würde. Diese Parallelbahn ist

von Orenburg über Akmolinsk, Semipalatinsk,

Minussinsk nach Udinsk und Irkutsk geplant und

neuerdings von der Regierung ernstlich in Er-

wägung gezogen worden.

Des weiteren wird auch die Verbindung die-

ser neuen südsibirischen Parallelbahn über Wjunyj

mit der neu eröffneten Orenburg-Taschkent-Linie

erörtert.

In dem Abschnitt über Wasserbau -Fragen
vyerden mit unnötiger Ausführlichkeit phantasti-

sche und für die Gegenwart mit ihren durch

Turkestan bereits führenden Schienenwegen

völlig gegenstandslose Fragen besprochen.

Die beigegebene Karte ist unerlaubt schlecht.

Göttingen. Max Friederichsen.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften und Vereine.

Anthropologische Gesellschaft.

Berlin, Novembersitzung.

Geh. Rat Baefsler legte photographische Aufnahmen
von Sargdeckeln der Maori vor. Sie sind mit schönen

Schnitzereien versehen und haben gewöhnlich die Form
eines Tieres, z. B. einer Schildkröte. Geh. Rat G.

Fritsch brachte einen »versteinerten Fufs« aus Kalgari

im Innern von Kanada, 450 Meilen nördlich der Zentral-

PacificBahn. Das am Südufer des kleinen Sklavensees

gefundene Stück — ein massiver Stein und keine Ver-

steinerung — zeigt so deutlich die Form eines mensch-

lichen, mit einem Mokassin bekleideten Fufses, dafs

seine genaue Prüfung angezeigt scheint. Weiter zeigte Fr.

ein Stück eines verzierten Hirschgeweihes, das in einem

Burgwall beim Stahlwerk Ilse gefunden worden ist. Topf-

scherben von derselben Fundstelle zeigen den bekannten

Lausitzer Typus. — Der Forschungsreisende E. v.

Nordenskjöld hielt einen Vortrag: Ethnographi-
sche und archäologische Forschungen imGrenz-
gebiete zwischen Peru und Bolivia. Seine dritte

Forschungsreise richtete N. 1904 nach den genannten

Gebieten im Innern Südamerikas, nach den östlichen

Abhängen der Anden, einem Gebiete, in dem die kli-

matischen Gegensätze hart aneinander stofsen, kaum 50

bis 60 engHsche Meilen trennen dort stellenweise den

ewigen Schnee vom tropischen Urwalde. Unter den

Indianern hat man kultivierte und wilde zu unter-

scheiden. Die kultivierten bewohnen das Gebiet vom
Gebirge ostwärts bis zum Urwalde. Im Walde wohnen
dann die wilden. Die kultivierten zerfallen in zahlreiche

Stämme, von denen noch manche ihre ursprüngliche

Sprache beibehalten haben. Die meisten sprechen aber

schon die Quichuasprache. Sie treiben Ackerbau und
Viehzucht; ihr hauptsächlichstes Nutztier ist das Lama,

das aber nur auf der Hochfläche gedeiht, wo es Weide
findet. Weiter ostwärts in den zum Urwalde führenden

Tälern kommt es nicht mehr vor. Am Goldflusse wird

Gold gewaschen. Eine amerikanische Gesellschaft hat

die Ausbeute in die Hand genommen und benutzt die

Indianer als Arbeiter. Grofse Verheerungen richtet der

Branntwein unter den Eingeborenen an, die ihre Ernte-

erzeugnisse — namentlich auch das Gummi, das sie im
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Walde ernten — gegen Branntwein eintauschen und
sogar Branntwein vorschufsweise entnehmen, und so
immer tiefer in die Gewalt der Händler gelangen. Staat

und Gesellschaft sollten alles aufbieten, um dieser Seuche
entgegenzuarbeiten. Die katholischen Missionen hätten
noch nichts gegen sie ausgerichtet. In den reli-

giösen Bräuchen der Leute finde man mehrfache Über-
lebsel des Inkakults, so Sonne und Mond als mann-
Uche und weibliche Symbole. Bei Prozessionen —
auch bei Tänzen, die meist mit religiösen Bräuchen
zusammenhängen — würden Papierlaternen benutzt
in Form der Sonne, von Männern (auf Satngen)
getragen, und des Mondes, von Frauen getragen. So-
gar für das Kreuz bestehe eine männliche und eine

weibliche Form. Heidnisch sei auch der Brauch, acht
Tage nach dem Tode eines Menschen Lebensmittel und
allerhand Gebrauchsgegenstände zu verbrennen, von
denen man dann glaube, daß sie zu ihm in den Himmel
kämen, um ihm dort zu dienen. Baue der Indianer
eine Hütte, eine Mühle usw., so vergrabe er unter dem
Bau ein Lamafell mit allen möglichen auf das Bauwerk
bezüglichen Dingen in der Meinung, dafs das dem
Unternehmen Glück bringe. Wolle er jemandem Böses
antun, ihn krank machen, so suche er Haare oder an-

dere Gehenstände von ihm zu bekommen und lege sie

auf das Grab des Vaters oder eines Anverwandten.
N. hat eine Anzahl von Indianergräbern aufgedeckt; sie

waren aber meist schon ausgeplündert, die Skelette oft

kopflos. Hier und da fanden sich Bronzesachen, .Messer,

Meifsel, Nadeln mit Kopf in Scheibenform oder wie ein

Lamakopf gestaltet. Die Indianer glaubten, N. wolle

die ausgegrabenen Knochen (in den meisten Gräbern
fanden sich mehrere Skelette) wieder lebendig machen
und sie zwingen, ihm in seinem Lande zu dienen. Er
werde sie solange peitschen, bis sie ihm verrieten, wo
Gold zu finden sei. In manchen Gräbern fanden sich

auch ganz moderne Beigaben. Ein Grab enthielt eine

Schnecke, die nur im Stillen Ozean vorkommt. Es mufs
also zur Zeit schon eine Verbindung mit der Küste be-

standen haben. Auch Kunstfertigkeit hat in alter Zeit

bestanden; zahlreiche Reliefs an Felswänden, Tiere dar-

stellend (Jaguar, Schlange, Fisch, Hirsch), geben Zeugnis

davon; auch farbige Malereien trifft man an. Die heu-

tigen Indianer benutzen für ihre Ornamentik gern

Blumen als Muster. Sie lieben die Blumen überhaupt

und schmücken sich gern mit Pelargonien, Chrysan-

themen oder Tulpen. Etwa 60 Meilen östlich Cuzco
beginne die Urwaldzone und mit ihr das Bereich der

wilden Indianer. N., der nach der Voss. Z. seinen

Vortrag durch zahlreiche Lichtbilder erläuterte, zeigte

die Typen der Urwaldindianer, ihre aus Palmwedeln
lose zusammengefügten Hütten usw. Früher müsse im

Urwalde eine höhere Kultur geherrscht haben, wie die

Überbleibsel alter Wohnstätten dartäten. Man fand

grofse Mahlsteine, viel Tonware, Steinäxte von eigen-

artiger Form u. a. m. — Zum Schlüsse der Sitzung er-

läuterte Prof. Seier eine Bilderschrift der Zapo-
teken, die er aus einem Dorfe bei Tehuantepec in

Mexiko erhalten hat. Die dortige Gegend ist von ver-

schiedenen Indianerstämmen bewohnt, die auch ver-

schiedene Sprachen sprechen.

Nea erschienene Werke.

S. Günther, Physische Geographie. 3. .Aufl. [Samm-

lung Göschen. 26.] Leipzig, Göschen. Geb. .M. 0,80.

Rupprecht, Prinz von Bayern, Reiseerinnerungen

aus Ost-Asien. München, Beck. M. 12, geb. M. 15.

K. Knortz, Zur amerikanischen Volkskunde. Tübin-

gen, Laupp. M. 1.

Zeltschriften.

Globus. 88, 19. W. Groos, Die Murichowo, ein

Gebiet für deutsche Forschung und Unternehmung. —
W. Halbfafs, Die Projekte von Wasserkraftanlagen am
Walchensee und Kochelsee in Oberbayern. — A. Oppel,
Der Obere See in Nordamerika i,Schl.). — Gautiers Durch-

querung der Sahara vom Tuat bis zum Niger. — Über
die Periodizität der Flutschwankungen des unteren Nils
und deren mutmafsliche Ursachen.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
1905, 8. L. Siegert. Das Becken von Guadix und Baz«
(Schi.). — O. Kiewel, Ergebnisse der Höhenmessungen
von Prof. A. Philippson im westlichen Klein Asien im
Jahre 1902. — Dr. Tafels weitere Reisen in Nord-China.
— W. Obrutschews Reise in ZentralAsien im Sommer
1905.

Bolletlino della Socieiä geografica italiaua. Novembre.
M. Baratta, Leonardo da Vinci negli studi per l» navi-

gazione dell' Arno (fine). — C Porro, II X Congresso
internazionale di navigazione tenuto a Milano dal 24 set-

tembre al 1. ottobre. — P. Vinassa de Regny, Nella
Tripolitania settentrionale. — E. Teza, Inviando in

dono tre antichi libri geografici. — F. R , Barone Ferdi-

nande di Ricbthofen.

Staats- und Sozialwissenschaft

Referate.

August Werth, Albrecht Thaer als Natio-
nalökonom. Berner Inaug.-Dissert. Boma-Letpzig,

Druck von Robert Noske, 1905. 101 S. 8*.

Ein Werk, das Thaers Bedeutung und Tätig-

keit würdigt, besitzt die deutsche Literatur noch

heute nicht. Das Buch von Thaers Schwieger-

sohn Wilhelm Körte (1839 erschienen) ist

ausschliefslich biographisch. Auch in der wirt-

schaftswissenschaftlichen Literatur findet man
keine Darstellung der wirtschaftlichen Ansichten

Thaers. Umsonst sucht man im »Handwörterbuch
der Staats Wissenschaften! nach einem Artikel

über ihn. Was man sonst über Thaer lesen

kann, sind nur einige platte Allgemeinheiten, die

zum gröfsten Teil direkt falsch sind. Die wissen-

schaftliche Arbeitsteilung auf dem Gebiete der

Wirtschaftswissenschaft bringt es eben mit sich,

dafs der Nationalökonom nicht Zeit zum Studium

der Thaerschen Schriften findet, da diese land-

wirtschaftlichen Inhalts sind und zudem nur histo-

rischen Wert haben. Die Theoretiker, die sich

mit der Erforschung der Genesis der kapitaüsti-

schen Wirtschaftsordnung in Deutschland befassen,

haben daher von Thaers Bedeutung für die

Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland so

gut wie keine Ahnung, obwohl Tbaer ein grofser

Reformator der Landwirtschaft war, in einem

Zeitalter grofser Reformen lebte und sich selbst

an diesen beteiligte, Werths Arbeit, die den

Anfang macht, Thaers Bedeutung zu untersuchen

und zu würdigen, ist deshalb willkommen.

Sie besteht aus acht Kapiteln. Im ersten

(>Alb. Thaer und die Physiokraten in landwirt-

schaftlich-technischer Hinsicht«) sucht W. die

Ähnlichkeit der Ideen Thaers mit denen Quesnays

festzustellen, wobei er aber in einem Punkt gegen

Thaer ungerecht ist. Er behauptet nämlich, Thaer

hätte die Forderung nach landwirtschaftlichem

Grofsbetrieb im Anfange seiner wirtschaftlichen

Laufbahn, gestellt, später stände er auf einem
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relativen Standpunkt (S. 8). W. will eine

Analogie zwischen Quesnay, dem Begründer der

Physiokratie, und Thaer feststellen. »Quesnay
verlangt in seinem Artikel ,Grains' zum produk-

tiven Betriebe die Zusammenlegung der kleinen

Güter zu grofsen Pachtungen. Thaer ist hierin

derselben Ansicht, doch drückt er sich vorsich-

tiger aus. Er will nicht gerade direkte Einziehung

der kleineren Bauerngüter zu grölseren Wirt-

schaften, ein Eingriff ins Eigentum dürfe nicht

geschehen. Recht und Eigentum müsse geschützt

bleiben. »Ich glaube ebensowenig«, fährt er

(Thaer) fort, »dafs man dem Laufe der Dinge

wehren müsse, wenn die Zusammenziehung nach

Recht und Billigkeit erfolgen kann . . . Dann
wird von selbst diejenige Verteilung des Grundes

und Bodens erfolgen, welche nach Zeit- und

Ortsverhältnissen in Rücksicht auf Produktion,

Nationalreichtum und Bevölkerung die vorteil-

hafteste ist« (S. 11). Damit will der Verf. be-

weisen, dafs Thaer anfangs für grofse Güter

war. Allein dieser Passus spricht gegen seine

Behauptung, denn er besagt ausdrücklich, dafs

vorteilhafteste Verteilung des Grundei-
gentums von Zeit- und Ortsverhältnissen

bedingt, kurz, nicht absolut, sondern relativ;

sei, also auch im Anfang seiner Tätigkeit war

Thaer Relativist. Aufserdem ist W.s Behaup-

tung deswegen nicht stichhaltig, weil Thaer auch

in seinem älteren Werk »Einleitung zur Kenntnis

der engl. Landw.«, aus welchem W. Belege für

die »ältere« Meinung Thaers geholt hat, Rela-

tivist war, indem er die Vorteile und die Nach-

teile der grofsen und der kleinen Wirtschaf-

ten ausführlich dargestellt hat. Wie es scheint,

hat W. um jeden Preis eine Verwandtschaft

zwischen Quesnay und Thaer zeigen wollen, und

daher hat er sich zu diesem Irrtum verleiten

lassen! Nichts ist gefährlicher auf dem Gf: biete

der Dogmengeschichte als das Jagen nach Ana-

logien.

Das zweite Kapitel, das die Thaerschen na-

tionalökonomischen Grundsätze in seinem »Leit-

faden zur allgemeinen landwirtschaftlichen Ge-

werbslehre« behandelt, bringt das Resultat, dafs

Thaer nicht über das Niveau des Eklektikers

hinausgekommen sei. In dem dritten Kapitel

referiert W. über die Stellung Thaers zu Grofs-

und Kleingrundbesitz, wo er seine Meinung

wiederholt, mit der wir uns bereits auseinander-

gesetzt haben. Es folgen darauf die Abhand-

lungen über Thaers Stellung zur Getreidepolitik

und zur Grundrente.

Sehr wichtig und lehrreich sind die Abhand-

lungen über Thaer und Müller, Thaer und Thünen,

die vom Verf. bereits früher in Fachzeitschriften

veröffentlicht worden waren. Nach der Tradition

der Lehrbücher hat man immer die " Stellung

Thünens zu Thaer folgendermafsen charakteri-

siert: nach Thaer sei die FruchtWechselwirtschaft

vor den übrigen Ackerbausystemen absolut zu

bevorzugen, während Thünen in seinem »Isol.

St.« beweisen will, da{s der Vorzug der ver-

schiedenen Systeme nicht absolut, sondern ledig-

lich relativ sei. Thünen selbst hat seine Stel-

lung zu Thaer so betrachtet. Demgegenüber
stellt der Verf. fest, dafs l^haer niemals Anhänger

oder Befürworter des »Absolutismus« der Frucht-

wechselwirtschaft, sondern ausgesprochener Re-
lativist war. Zu den Ausführungen des Verf.s

über die »negative Rente« Thünens, die schon

Thaer hervorgehoben habe, mufs aber bemerkt

werden, dafs diese mit dem Begriff der Rente

aufs innigste verknüpft ist (wie ich zu beweisen

gesucht habe), und daher hat die Prioritätsfrage

fast keine Bedeutung.

Über Ad. Müller und Thaer erfährt man in

der vorliegenden Schrift neues und wichtiges,

nämlich über die Polemik Müllers gegen Thaer

mit Bezug auf die .Aufhebung der Erbuntertänig-

keit. Müller als »Romantiker« bekämpft die

»neue Ordnung«. Er steht auf dem Standpunkt

der kirchlich -katholischen Auffassung. Treffend

charakterisiert W.: »In seinem (Ad. Müllers)

Streite gegen Thaer platzen nicht zwei Geister
aufeinander, nicht zwei Menschen, sondern zwei

Weltanschauungen; Mittelalter und neuere

Zeit, Feudalismus und Kapitalismus, bezw. kapi-

talistisch betriebene Landwirtschaft, kirchliche

Autorität und freier Individualismus, Jenseits und

Diesseits, mythische Romantik und Realismus^

Feudaleigentum und freies Privateigentum, Natural-

wirtschaft und Geld Wirtschaft, das sind die Sig-

naturen, um die sich das Ganze dreht« (S. 76).

Das achte und letzte Kapitel behandelt Thaers

Stellung zu den Hauptsystemen der französischen

und englischen Nationalökonomie seiner Tage,

nämlich zu Quesnay, Smith und Malthus. Thaer

war kein Physiokrat. Er meint im Gegensatz

zu den Physiokraten, dafs die Natur auch bei

der Industrie, wie bei der Landwirtschaft mit-

arbeite, eine Meinung, die wir später bei Jacob,

Thünen, Marx, M'Culloch und J. S. Mill wieder-

finden. Thaer hat sich mit den Physiokraten

auseinandergesetzt, darunter auch mit Leopold

Krug, den er als zu den Physiokraten »hin-

neigenden« zählte. Es ist, wenigstens meines

Dafürhaltens, dadurch erklärlich, wie Krug in den

Rufeines Physiokraten (Karl Arnd und W. Röscher

zählen Krug zu den Physiokraten) kam. Da
Thaer, der Freund von Krug, den letzten als zu

den Physiokraten hinneigend bezeichnete und

Krug darauf nicht erwiderte, so lag es auf der

Hand, zu schlielsen, Krug wäre in Wirklichkeit

Physiokrat, was gemäfs dem heutigen Stande

der Forschung nicht zutrifft. (Vergl. DLZ. 1905,

Nr. 2.) Bei diesem Zusammenhange ist noch zu

bemerken, dafs Bergius (vergl. Krugs Nach-

gelassene Schriften, Bd. I, hgb. von Bergius

S. VIII, Breslau, 1861) meint, die erste land-
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wirtschaftliche Akademie in Möglio ginge vielleicht

aus einer Idee Krugs hervor. Bergius beruft

sich auf einen Brief von Tbaer an Krug.

Zum Schlufs sei noch folgendes hier mit

einigen Worten erwähnt. E. Leser (Heidelberg)

hat in seiner Besprechung dieser Schrift (Kritische

Blätter, • Juli— August, 1905) behauptet: »Be-

sonders irrt der Verfasser, wenn er meint, Thaer
habe über den blofs relativen Vorzug der spät

zur Ausbildung kommenden, intensiven landwirt-

schaftlichen Betriebssysteme schon vor Thünen
ähnlich wie dieser gedacht, und mehr als gewagt
ist gar die Behauptung, Thünen selbst habe in

dieser grofsen Prinzipienfrage die wahre Meinung

Thaers, dessen Schüler er doch war. und mit

dem er so vielfach in nahe persönliche Berührung

und Aussprache trat, nicht richtig verstanden.

Nachteilig war dem Verfasser bei dieser Unter-

suchung und sonst, dafs er nicht genügend die

Epochen unterscheidet, aus denen die einzelnen

Aussprüche des behandelten Autors herrühren.«

Lesers Einwand, der Verf. hätte unterscheiden

sollen, aus welchen Epochen die Aussprüche

Thaers herrühren, könnte nur dann von Bedeutung

sein, wenn die Aussprüche miteinander im Wider-

spruch ständen. Allein mit Bezug auf die Rela-

tivität der Ackerbausysteme stimmen bei Thaer

alle Aussprüche überein.

Alles in allem darf W.s Versuch zur Unter-

suchung und Würdigung Thaers als gelungen

betrachtet werden. Wir wünschen, dafs der

Verf. seine Dissertation zu einem umfassenden

Werk über Thaer ausgestalten möge.

Bern. F. Lifschitz.

Paul Moldenhauer [Dr. iur]. Das Versicherungs-
wesen. [Sammlung Göschen. 262.] Leipzig, G. J.

Göschen, 1905. 151 S. 8". Geb. M. 0,80.

Die Schrift, die sich auf die privatwirtschaftliche Ver-

sicherung beschränkt, weil ein anderer Band der Samm-
lung die soziale behandelt, erörtert im ersten Paragraphen

des allgemeinen Teiles Zweck und Wesen der Versiche-

rung, die als »Verteilung eines künftigen ungewissen

und zufällig eintretenden Bedarfes auf eine .Mehrheit von

Personenc definiert wird. Die fünf übrigen Paragraphen

dieses Teiles skizzieren die wirtschaftliche und soziale

Bedeutung und die Entwicklung des Versicherungs-

wesens, die Voraussetzungen eines rationellen Versiche-

rungsbetriebes, die Organisation des Versicherungs-

wesens und die Versicherungspolitik. Die sieben Para-

graphen des speziellen Teils behandeln die Transport-,

die Feuer-, die Hagel- und Vieh-, die kleineren Zweige

der Schadens-, die Lebens-, die Unfall- und Haftpflicht-

und die Rückversicherung. Das Sachregister am Schlufs

erleichtert die Benutzung des Werkchens.

Notizen und Mitteilungen.

UnlTersItitsschriftcB.

Dissertationen.

F. Günzel, Das deutsche .-^pothekergewerbe, ins-

besondere die Errichtung von Apotheken. Leipzig.

48 S.

J. Raducanu, Die rumänischen Staatsschulden.

Berlin. 46 S.

J. Schellwien, Die Erlebensfallversicherung. Halle.

87 S.

H«« •nrhUa*«« W«rM.

R. Heynen. Zur Entstehung d«s Kapitalismus in

Venedig. [Brentano- Lotz' .Münchener VolkswirtschafU.
Studien. 71.] Stuttgart. Cotta .Sachf. M. 3.

.M. Nitzsche, Die handelspolitische Reaktion in

Deutschland. [Dieselbe Sammlung. 72.: Ehda. .M. 5,60.

B. H. Hibbard, The History of Agriculture in Dane
Country. Wisconsin. Doctor- These. [Bulletin of the

Univ. of Wisconsin. No. 101. Economics and Pohtical

Science Series. I, 2.] Madison, Wisc.

G. Caro, Beiträge zur älteren deutschen Wirtschafls-

und Verfassungsgeschichte. Gesammelte Aufsatze. Leip-

zig, Veit & Comp. M. 3,50.

ZaltMhrifUa.

Soziale Kultur. 25, 11. A. Karst, Ferdinand r.

Richthofen. — A.Weber, Neuere Literatur zur Wohnungv
frage. — O. Schwarz, Neurasthenie.

Journal des Economistes. 15 Novembre. P. Bon-
naud, Un astronome fran(jais au XVI « siecle (Olivier

de Serres). — E. Macquart. Les realites algeriennes.

— E. Letourneur, Le chemin de fer metropoUtain de
Paris. — Rouxel, Revue des principalcs publications

economiques en langue fran9aise. — G. N. Tricoche,
Lettres des Etats -L'nis. — Les traites de commerce de
r.Allemagne.

Rechtswissenschaft.

Referate.

Eduard Hubrich [aord. Prof. f. Kirchenrecht an der

Univ. Königsberg], Deutsches Fürstentum
und deutsches Verfassungswesen. [.Aus

Natur und Geisteswelt. Sammlung wissenscbafU.-

gemeinverständl. Darstellungen. 80.] L.etpzig, B. G.

Teubner, 1905. 1 BL u. 156 S. 8*. M. l, geb. 1,25.

Die Verfassungsgeschichte der deutschen

Staatswesen von der Teilung des allen Franken-

reiches an, also von der Entstehung des selb-

ständigen regnum Teutonicum bis zur Reichs-

verfassung von 1871, gehört wohl zu den

interessantesten Teilen der Geschichte aller Zeiten

und Völker. Deshalb ist sie auch öfter und ein-

gehender dargestellt worden als die Vergangenheit

der meisten anderen Völker. Wie aber der

Deutsche von der geltenden Verfassung seines

Staates meist nur höchst mangelhafte Vorstel-

lungen hat, so kennt er in der Regel auch die

Verfassungsgeschichte seines Vaterlandes nur

oberflächlich oder gar nicht — leider, denn durch

nichts kann man besser politische Schulung er-

halten als durch gründliche Kenntnis der politi-

schen Vorgänge in der Geschichte seines Volkes.

Man kann gar manches für die Gegenwart lernen

aus den gewaltigen Taten unserer Ahnen, von

der Beseitigung der aus Osten drohenden Gefahr

durch Niederwerfung der Ungarn auf dem Lech-

felde an bis zu der mehr als 1000 Jahre später

erfolgten Befreiung Deutschlands von den Er-

oberungsgelüsten der westlichen Nachbarn im sieg-

reichen Krieg gegen Frankreich und der Grün-

dung des Deutschen Reiches. Und nicht weniger

kann man für die Gegenwart lernen aus den
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folgenschweren politischen Fehlern, die einzelne

der römisch-deutschen Kaiser machten, wie z. B.

die gänzliche Vernachlässigung der deutschen

Angelegenheiten, der Vorherrschaft in Italien zu-

liebe. Gar manches wäre heute in unserer

deutschen Heimat wohl anders, wenn die Gesetz-

geber in der Geschichte ihres Vaterlandes immer
wirklich zu Hause wären

!

Darum ist das Erscheinen von populären

Darstellungen unserer Geschichte jederzeit mit

Freude zu begrüfsen, so auch die ganz aus-

gezeichnete Schrift von Hubrich.

Von der altgermanischen Verfassung begin-

nend, stellt H. die Verfassungsgeschichte unserer

Staaten in übersichtlicher und knapper, aber

lückenloser Weise dar bis auf die neueste Zeit,

wobei auf die hohe Bedeutung des preufsisch-

brandenburgischen Staates für den modernen

Staatenbildungsprozefs mit Recht grofses Gewicht

gelegt wird.

Als besonderen Vorzug der Arbeit möchte

ich nur hervorheben, dafs sie in einer Form
geschrieben ist, die jedermann, auch jenem, der

unsere Geschichte gut kennt, die Lektüre genufs-

reich macht. So steht zu erwarten, dafs das

Büchlein zur Verbreitung der Kenntnis unserer

vaterländischen Geschichte viel beitragen wird.

Freiburg i. B. Hans v. Frisch.

Karl Lehmann [ord. Prof. f. deutsches Recht an der

Univ. Rostock], Lehrbuch des Handelsrechts.
1. Lief. Leipzig, Veit & Comp., 1905. S. 1— 96.

M. 1,80.

Das Werk wird etwa 10 Lieferungen umfassen. Es
soll eine systematische Darstellung des gesamten Stoffes

des Handelsrechts bieten , dessen gesetzliche Grund-

gedanken eingehend erörtern, ohne sich auf praktische

Einzelheiten, die den Kommentaren zu überlassen seien,

einzulassen. Dabei wird der Verf. die wissenschaft-

lichen Streitfragen behandeln und die Rechtsgeschichte

und die Rechtsvergleichung mafsvoll berücksichtigen.

Eine Kritik des Werkes gedenken wir zu veröffentlichen,

sobald eine gröfsere Anzahl Lieferungen vorliegt.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der Jurist. Fakult. d. Univ. Genf sollen zwei

neue aord. Professuren errichtet werden, eine f. die

Gesch. d. röm., und eine f. die Gesch. d. german. Rechts.

Unirersltätsschriften.

Dissertationen.

W. Bauder,^das beneficium competentiae, seine Ge-

schichte und heutige Geltung. Tübingen. 79 S.

0. H. R. Gierke, Der Verzicht des Fideikomniifs-

besitzers. Berlin. 92 S.

J. Gusin de, Beiträge zur Lehre vom Zwischenstreite.

Breslau. 40 S.

Schnlprogramni.

M. Rost, De vocibus quibusdam publici iuris Attici

(&KO)(Etpoiov[a, 8ca)(EtpoTovta, eTtt)(£ipoTov{a, xcitax^E'.potovta,

itpo)^EtpoTOvta). München. 29 S. 8".

Neu erschienene Werke.

Verfassung und Verwaltungsorganisation der Städte.

IV, 1 : Königreich Sachsen. Mit Beiträgen von G. Häpe,

R. Heinze, L. Ludwig -Wolf, J. Hübschmann. [Schriften

des Vereins für Sozialpolitik. 120,1.] Leipzig, Duncker
& Humblot. M. 4.

L. Weil, Die Aufreizung zum Klassenkampf. [Belings

Strafrechtl. Abhandlgn. 65.] Breslau, Schletter. M. 1,90.

Zeitscliriften.

Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts.

49, 6. E. Josef, Die Miete möblierter Zimmer mit Be-

köstigung, der Pensionsvertrag und die Einwirkung des

Zuschlags auf das Zubehör des Mietgrundstücks. — R.

Hirsch, Zur Frage der Entstehung der Eigentümer-

hypothek bei den Amortisationsdarlehen. — Zander,
Klauseln im Handelsverkehr. — E. Hubrich, Das
preufsische Sparkassenreglement vom 12. Dezember 1838

und der Königsberger Sparkassenkonflikt.

Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf-

rechtsreform. November. K. Bonhoeffer, Sittlich-

keitsdelikt und Körperverletzung. — Langer, Bedingte

Begnadigung und vorläufige Entlassung. — M. Martins,
Der Verbrecher. — P. Näcke, Der Traum als feinstes

Reagens für die Art des sexuellen Empfindens. — J.

Petersen, Zur Frage der Willensfreiheit. — A. Hell-
wig, Aberglaube beim Meineid. — Hirschberg, Wie
ist es zu erreichen , dafs der Geisteszustand des Ange-

klagten mehr als bisher berücksichtigt werde?

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Josef Ritter von Geitler [aord. Prof. f. Phys. an

der deutschen Univ. zu Prag], Elektromagne-
tische Schwingungen und Wellen. [Die

Wissenschaft. Sammlung naturwissenschaftlicher

und mathematischer Monographien. Heft 6.] Braun-

schweig, Friedrich Vieweg & Sohn, 1905. VIII u.

154 S. 8° mit 86 eingedr. Abbild. M. 4,50.

Die kürzlich begründete Monographiensamm-

lung »Die Wissenschaft«, der wir schon eine

Reihe vorzüglicher Einzeldarstellungen allgemein

interessanter Gebiete aus den Naturwissenschaften

verdanken, gibt in ihrem 6. Heft von berufener

Hand eine zusammenfassende Darstellung der

elektromagnetischen Schwingungen und Wellen,

jenes grofsen bedeutungsvollen Gebietes der

Physik, das uns durch den genialen Heinrich

Hertz erschlossen und von ihm auch in den

wenigein Jahren, die ihm bis zu seinem frühen

Tode vergönnt waren, bereits so weit ausgebaut

wurde, dafs das von ihm hier Geschaffene alles

später Hinzugefügte an Bedeutung weit überragt,

so wertvoll und wichtig vieles davon ist. Der

Verf. hat das Ziel völlig erreicht, das er

sich bei Abfassung des vorliegenden Werkchens

gemäfs dem Grundsatz der Sammlung »Wissen-

schaft« gesteckt hat, der in den folgenden Worten

ausgedrückt ist: »Die Behandlung des Stoffes

soll populär, aber nicht im gewöhnlichen Sinne

des Wortes sein, indem nicht nur die allgemein

interessanten Resultate mitgeteilt werden, sondern

auch die experimentellen und theoretischen Wege,

auf denen sie gefunden wurden.«

Gerade der hier zu behandelnde Stoff bot

besondere Schwierigkeiten. Galt es doch, Be-

griffe zu erklären und Forschungsergebnisse dar-

zustellen, die bei ihrem Bekanntwerden selbst
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bei den Fachmännern durch ihre unerhörte Neu-

heit, Wichtigkeit und Tragweite eine förmliche

Revolution in den Anschauungen hervorbrachten.

Ohne jemals den wissenschaftlichen Charakter

aufser acht zu lassen, ist die Darstellung in allen

Teilen auch dem Laien verständlich.

Nach einer kurzen historischen Obersicht

werden alle zum Verständnis des Hauptteiles

erforderlichen Grundbegriffe kurz aber treffend

und klar besprochen und erläutert, wobei die

Anschauung durch gute Abbildungen, die über-

haupt dem ganzen Buche einen besonderen Wert
verleihen, unterstützt wird. Mit Hilfe dieser

Grundbegriffe werden sodann die berühmten

Hertzschen Versuche genau besprochen; ent-

sprechend ihrer Wichtigkeit nimmt ihre Darstel-

lung den Hauptteil des Buches ein. Besonders

hervorzuheben ist, dafs stets alle wichtigen

neueren Versuche, die über das bereits von

Hertz Erreichte hinausgehen, eingehende Berück-

sichtigung gefunden haben, so dafs das Werkchen
einen guten Überblick über den neusten Stand

der Erkenntnis des vorliegenden Gebietes gibt.

Der letzte Teil ist der wichtigen praktischen

Verwendung der elektromagnetischen Wellen, der

drahtlosen Telegraphie, gewidmet. Wieder ent-

sprechend dem ganzen Charakter der Sammlung
»Wissenschaft« werden nur die wissenschaftlichen

Grundlagen, sowie die der Technik hier er-

wachsenen Probleme und Schwierigkeiten kurz

angeführt. Dem Fachmann werden die Zitate

der wichtigeren Abhandlungen von Wert sein,

die, wenn auch nicht vollständig, so doch in

grofser Zahl gegeben werden. Jedem, der sich

über Entdeckung und Wesen der elektromagne-

tischen Schwingungen und Wellen zu informieren

wünscht, ohne die mathematische Theorie ein-

gehend verfolgen zu können, sei das vorliegende

Buch aufs wärmste empfohlen.

Marburg a. L. F. A. Schulze.

W. Janisch, Geometrische Aufgaben zur Lehre
von der Proportionalität der Gröfsen. Pots-

dam, A. Stein, 1904. 96 S. 8°.

Die Aufgaben, die der Verf. in aufserordentlich

grofser Zahl zusammengestellt hat, betreffen die Strecken-

teilung, die vierte und die mittlere Proportionale, die

Ähnlichkeit der Figuren, die Strecken am Kreise und die

stetige Teilung.

Hans Molisch [ord. Prof. f. Pflanzenanat. u. -physiol.

an der deutschen Univ. in Prag], Die Lichtentwick-
lung in den Pflanzen. Leipzig, Johann Ambrosius

Barth, 1904. 32 S. 8". M. 1.

Die kleine Schrift gibt den Vortrag wieder, den der

Verf. auf der letzten Versammlung deutscher Natur-

forscher und Ärzte gehalten hat. Er enthält in nuce,

was Molisch vor kurzem in seinem Buche > Leuchtende

Pflanzen* auf Grund langjähriger Erfahrung über eines

der anziehendsten Probleme der Pflanzenphysiologie ver-

öffentlicht hat. Er betont, dafs für weitere Forschungen

erst J. F. Heller mit der Erkenntnis, dafs hier ein bio-

logisches Problem vorliege, die Grundlage geschaffen

habe. Er stellt dann fest, dafs alle Licht selbst produ-

zierenden Pflanzen zu den Pilzen und zwar zu den

Bakterien- und Fadenpilzen gehören. Weiter geht er

auf das Leuchten verwesender Blätter ein und weist auf
die Abhängigkeit des Leuchtens und der Entwicklung
der Leuchtbakterien von gewissen Salzen und organi-

schen Körpern hin. Vor allem ist zum Leuchten freier

Sauerstoff unumgänglich notwendig Darauf wendet sich

M. der Frage nach dem Wesen J ' zu

und sucht die Anschauung zu c ilb

der Zelle ein hypothetischer Stoff, >.:.is i-i:oiogcn, emsieht,

das bei Gegenwart von freiem Sauerstoff zu leuchten

vermag. Ferner macht er auf einen bemerkenswerten
Unterschied der Art des Leuchtens von' Tieren und
Pflanzen aufmerksam, schildert die Art des Leuchtens
der Pflanze und sucht zum Schlufs seinen Nutzen nach-

zuweisen.

Notizen und Mittellangen.

Kotisaa.

Mit Unterstützung der Kgl. Preufs. "v.ou. u. .. iss.

unternimmt der Freiburger Privatdozent Dr. Max Blan-
ken hörn eine auf mehrere Monate berechnete geo-
logische Forschungsreise nach Palästina und
-Ägypten. Sie soll hauptsächlich stratigraphischen Un-
tersuchungen dienen. Vor allem sollen die einzelnen

Phasen der jüngsten geologischen Vergangenheit Palä-

stinas und .-\gyptens mit ihren charakteristischen Ablage-

rungen im Jordan- und Niltal klargelegt und diese

Ablagerungen, soweit möglich, miteinander und mit

den fluviatilen Bildungen der Eiszeiten und Interglazial-

zeiten in Europa verglichen werden. Femer will BL
besonders die Artefaktenvorkommen ins .Auge fassen,

um etwa Anhaltpunkte für die Existenz des eolithischen

Menschen in Palästina wie in Ägypten zu gewinnen.

Das für 1906 aus dem Fonds der Louis Boisson-
n et- Stiftung für Architekten und Bauingenieure an der

Technischen Hochschule zu Berlin - Charlottenburg zu

vergebende Reisestipendium soll einem Bauingenieur

zufallen. Der Stipendiat soll die nordamerikanischen

Abwässerreinigungsanlagen mittels intermittierender Bo-

denfiltration , insbesondere die im Staate .Massachusetts

ausgeführten .Anlagen dieser .Art studieren, deren tech-

nische Ausführung durch Beschreibung und Skizzen dar-

legen, die Reinigungsergebnisse der verschiedenen Anlagen

unter sich vergleichen und schildern sowie auf Grund
des hierdurch gewonnenen .Materials die Bedeutung der

intermittierenden Boden tiltration für die .Abwasserreinigung

einer Beurteilung unterziehen. Er erhält ein Stipendium

von 3000 M. und aufserdem vom Verein für Wasser-

versorgung und Abwässerbeseitigung einen Reisekosten-

zuschufs von 2000 M. Die Bewerber müssen einen

wesentlichen Teil ihrer Ausbildung auf der ehemaligen

Bauakademie oder der Technischen Hochschule zu BerUn

erlangt haben. Die Gesuche sind an das Rektorat der

Technischen Hochschule zu Berlin in Charlottenburg

unter Beifügung des Lebenslaufs, der Nachweise ül)er

den Studiengang und die praktische und literarische

Tätigkeit sowie von Entwürfen des Bewerbers aus dem
Gebiete des Bauingenieurwesens bis zum 5. Januar 1906

einzureichen.

Die Professur f. allg. Chemie an der Techn. Hoch-

schule in Wien, die seit Prof. Bauers Rücktritt erledigt

war und von dem aord. Prof. Dr. M. Bamberg er ver-

treten wurde, ist in eine Professur f. organ. und eine

f. anorgan. Chemie geteilt worden; die erstere ist Bam-

berger übertragen worden.

Der Univ. Basel ist von der Mutter des verstorbenen

ord. Prof. f. Chemie Dr. G. W. Kahlbaum die Summe
von 100000 Francs überwiesen worden. Femer

erhält die Universität nach der Frkf. Z. die wertvolle

wissenschaftliche Bibliothek und die physikalischen In-

strumente des Verstorbenen.

Penoaalckroaik.

An der Techn. Hochschule in Karlsruhe hat sich Dr.

K. Hennings als Privatdoz, f. ZooL habilitiert
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Der Assistent am elektrotechn. Laborator. d. Techn.
Hochschule in Berlin - Charlottenburg Dr. ing. Richard
V. Koch hat sich als Privatdoz. f. Elektrotechn. habilitiert.

Der ord. Prof. f. Mathem. an der Univ. Innsbruck
Hofrat Dr. Otto Stolz ist am 23. Novbr., im 64. J.,

gestorben.
Nen erschienene Werke.

H. Wieleitner, Theorie der ebenen algebraischen
Kurven höherer Ordnung. [Sammlung Schubert. 43.]

Leipzig, Göschen. Geb. M. 10.

H. Daneel, Elektrochemie. I: Theoretische Elektro-
chemie und ihre physikalisch - chemischen Grundlagen.
[Sammlung Göschen. 252.] Ebda. Geb. M. 0,80.

E. Schröder, Vorlesungen über die Algebra der
Logik (exakte Logik). II, 2, hgb. von Eugen Müller,

Leipzig, Teubner.
E. B. Hutchins jr. , A contribution to the chemistry

of the tellurates. Doctor- These. [Bulletin of the Univ.
of Wisconsin, No. 119, Science Series. 111,3]. Madison,
Wisc. 25 Cents.

Zeitschriften.

Antials of Mathematics. October. M. ß. Porter,
Concerning Green's Theorem and the Cauchy-Riemann
Differential Equations. — P. Saurel, On the Singu-
larities of Tortuous Curves; On the Twist of a Tortuous
Curve. — E. V. Huntington, The Continuum as a

Type of Order: An Exposition of the Modern Theory.
V— VI. With an Appendix on the Transfinite Numbers.
— M. Böcher, A Problem in Analytic Geometry with
a Moral.

Bulletin international de VAcadimie des sciences de
Cracovie. Classe des sciences mathematiques et natu-
relles. 1905,5. H. Goldmann, J.Hetper et L. March-
lewski, Recherches sur la matiere colorante du sang.
— St. Niementowski, Sur la condensation de l'acide

anthranilique avec l'ether benzoylacetique. — H. Zapa-
lowicz, Revue critique de la flore de Galicie. IV:
— A. Beck, Action des rayons du radium sur les nerfs

peripheriques. — T. Godlewski, Sur certaines pro-

prietes radioactives de l'Uranium. — 6. A. W. Wit-
kowski, Sur la dilatation de l'hydrogene. — M.
Raciborski, Proprietes oxydantes et reductrices de
la cellule vivante. I : Sur la faculte oxydante de la

surface absorbante de la racine des plantes ä fleurs;

Sur le genre des Fougeres Allantodia Wall. — W.
Baczyiiski et S. Niementowski, Dioxyacridinecetone

et ses derives. — Th. Wisniowski, Sur l'üge des
couches ä Inocerames dans les Carpathes. — R. Nitsch,
Experiences sur la rage de laboratoir (virus fixe). III.

Meteorologische Zeitschrift. Oktober. Grofsmann,
Die Berechnung der möglichen Sonnenscheindauer und
ihre Normalvverte für Deutschland. — H. Osthoff, Die

Formen der Cirruswolken (Schi).

Journal für praktische Chemie. N. F. 72, 8— 10.

C. Hensgen, Zur Dissoziation der Elektrolyte. — C.

v. Rechenberg und W. Weifswange, Destillation

von Flüssigkeiten, die sich gegenseitig nicht lösen.

Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt in Wien.

55, 3. 4. W. Petrascheck, Die Zone des Actinocamax
plenus im östlichen Böhmen. — H. Vetters, Kleine

Beiträge zur Geologie der Bukowina. — 0. Ampherer,
Geologische Beschreibung des Seefelder, Mieminger und
südlichen Wettersteingebirges. — B. Förster, Die Basalt-

gesteine der Kosel bei Böhmisch-Leipa. — F. v. Ker-
ner, Neogenpflanzen vom Nordrande des Sinjsko polje

in Mitteldalmatien. — R. J. Schubert, Die Fischoto-

lithen des österreichisch-ungarischen Tertiärs. — G. Bu-
kowski, Nachträge zu den Erläuterungen des Blattes

Mährisch - Neustadt und Schönberg der geologischen

Spezialkarte.

Annales de Chimie et de Physique. Novembre.

H. Moissan, Sur quelques reactions fournies par les

hydrures alcalins et alcalino-terreux; Action d'une trace

d'eau sur la decomposition des hydrures alcalins par

l'anhydride carbonique et l'acetylene. — P. Nicolar-
dot, Recherches sur le sesquioxyde de fer. — J. F.

Virgili, Sur la determination quantitative de l'arsenic

ä l'etat de pyroarseniate magnesien. — P. Carre, Sur

la decomposition des alcools nitrobenzyliques par les

liqueurs alcalines. — P. Lebeau, Recherches sur la

dissociation des carbonates alcalins.

Journal de Chimie physique. 3, 8. L. Brunn er

et St. Tolloczko, Sur la vitesse de dissolutioh des

Corps solides. — W. Louguinine, Determination des

chaleurs latentes de Vaporisation du carvacrol et de

l'anethol. — W. Ramsay, Un nouvel element, le

radiothorium,- dont l'emanation est identique ä celle du
thorium.

The Botanical Gazette. October. W. B. McCal-
lum, Regeneration in Plants. IL — F. B. H. Brown,
A botanical survey of the Huron River Valley. — Flo-

rence Lyon, The spore coats of Selaginella. — A.

Schneider, Contributions to the biology of Rhizobia.

V. — Sophia Eckerson, The physiological constants

of plants commonly used in American botanical labora-

tories. I. — H. Kraemer, Further observations on the

structure of the Starch Grain.

Annais of Botany. October. D. M. Mottier, The
embryology of some anomalous dicotyledons. — W. C.

Stevens, Spore formation in Botrychium virginianum.
— A. G. Tansley und Miss R. B. J. Lulham, A
study of the vascular System of Matonia pectinata. —
F. M. Andrews, The effect of gases on nuclear divi-

sion. — J. L. Williams, Studies in the Dictyotaceae.

III. The periodicity of the sexual cells in Dictyota dicho-

toma. — Marie C. Stop es, On the double nature of

the cycadean integument.

Malpighia. 19, 6—8. L. Scotti, Contribuzioni

alla biologia fiorale delle »Centrospermae«. — J. Ca-
mus, Le fraisier des Indes dans l'Italie septentrionale.

— 0. Pen zig, Commemorazione di Federico Delpino.

— D. Miano, Anomali di sviluppo dei ricettacoli fem-

minili di »Lunularia vulgaris«. — C. Massalongo,
Teratologia e patologia delle foglie di alcune plante. —
A. Noelli, Contribuzione allo studio dei micromiceti

del Piemonte.

Zoologische Jahrbücher. Abt. für Systematik, Geo-

graphie und Biologie der Tiere. 22, 5. A. Thiene-
mann, Biologie der Trichopteren-Puppe.

Gegenbaurs Morphologisches Jahrbuch. 34, 2.

J. B. Johnston, The cranial nerve components of

Petromyzon. — W. Redikorzew, Über das Sehorgan

der Salpen. — Th. Mollison, Die Rückendrüse von

Dendrohyrax terricola. — Morphologische Studien über

Kloake und Phallus der Amnioten. XI: J. Böhm, Die

äufseren Genitalien des Schafes.

Medizin.

Referate.

Theodor Heryng [Dr.], Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden der Kehlkopf-
krankhelten. Berlin, Julius Springer, 1905. XII,

388 u. XXXVI S. 8" mit 164 in den Text gedr. Ab-

bild, u. 4 Taf. Geb. M. 12.

Ein vortrefflich angelegtes eigenartiges Werk,

worin durchaus gehalten vi^ird, was Vorwort und

Titel verheifsen.

Heryng hat sich in den Grenzen eines kleinen

Gebietes mit anerkennenswerter Gründlichkeit

und Ausführlichkeit und — was als ein beson-
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>- deres Verdienst bezeichnet werden mufs — in

einer bedeutend ansprechenderen und frischeren

Gangart bewegt, als das sonst in den Schriften

solcher Sondergebiete gewöhnlich zu finden ist.

Neben dem Worte sind reiche bildliche Dar-

stellungsmittel herangezogen, und ein hübsches

Phantom zu Untersuchungsübungen ist beigegeben.

Bei einem Verfasser, der selbst so lange in

seinem Fache wirkt, war es zu erwarten, dafs

die Besonderheit seines Schaffens und seiner

Anschauungen in den entsprechenden Kapiteln

räumlich und inhaltlich am lebhaftesten hervor-

treten würde — so bei der Behandlung der

Tuberkulose und bei den Inhalationsmethoden.

Das ist durchaus kein Nachteil und wird dem
ärztlichen Leser wie dem Laryngologen von

Fach Anregung und Belehrung bieten.

In der Untersuchungslehre sind aber auch

sonst die neueren Methoden ausreichend berück-

sichtigt — nur die feinere funktionelle Unter-

suchung der Stimme vermissen wir; sie mag
dem Herrn Verf. wohl ferner liegen. Unter den

Behandlungsmethoden finden wir mit grofser Liebe

und kritischer Sachkenntnis die chemischen Appli-

kationen gewürdigt. Die treffenden Ausführungen

H.s über die gesamte laryngologische Pharmako-

dynamik werden hoffentlich dazu beitragen, der

vielfach noch üblichen schablonenhaften und

funktionell nicht immer ungefährlichen Ätzerei

entgegenzuarbeiten. Jeder interessierte Leser

wird mit Nutzen und mit Vergnügen die Abschnitte

über die physikalischen Heilmethoden und über

die Diätetik studieren. Sorgsam und überall auf

reicher eigener Erfahrung basiert, hat H. weiter

die endolaryngeale Chirurgie methodisch geschil-

dert und schlielslich ein recht praktisches Kapitel

über die Instrumentenkunde angefügt.

H.s Buch wird dem strebenden Laryngologen

wie den Ärzten, die nach einer guten klinischen

Vorbildung in der Laryngologie weiter arbeiten

und forschen wollen, ein vorzüglicher Führer sein.

Berlin. Theodor S. Flatau.

Th. Braun [Stadtpfarrer in Leutkirch], Die religiöse

Wahnbildung. Eine Untersuchung. Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1906. IV u. 74 S.

8". M. 1.

Der Verf., dem wir auch einen Aufsatz >Die Dämo-
nischen des neuen Testaments« verdanken, führt uns

hier eine Reihe von Krankheitsfällen, bestehend in reli-

giös gefärbten Wahnbildungen, aus einer bestimmten

Irreranstalt vor, die er als Irrenseelsorger kennen ge-

lernt hat. Er hat nicht typische Fälle herausgegriffen,

sondern sämtliche zur Beobachtung gekommenen Aufse-

rungen religiöser Wahnideen dargestellt, soweit sie einen

fafsbaren Inhalt haben. Aus ihrer Darstellung und Be-

urteilung, meint er, könne auch ein Licht fallen auf die

leichteren Formen psychisch abnormer Zustände des

religiösen Lebens, die oft falsch behandelt und falsch

behandelt werden. Die erste Abteilung der Schrift zeigt

die Wahnbildung in konkreten Krankheitsbildern nach

Ursprung, Entstehungsbedingungen, Verhalten und Inhalt

und in den verschiedenen Formen (deliriöse, demente.

manisch-depressive und paranoische, die am hiuflgsten
sind). Die zweite Abteilung bnngt die Beurteilung der
religiösen Wahnbildunf? na:h ihrer Verbindung mit
sonstigen psychischen ! Symptomen, ihrem Ver-
hältnis zum übrigen ^'skreia, ihrem Inhalt,

ihrer Bedeutung und ihren Lntstehungsbedingungen.
Zum Schlufs spricht der Verf. über die »eelsorgeriache
Aufgabe, wobei er bemerkt, dafs die Pastoraltheologie
nicht dringend genug warnen könne vor den Versuchen,
krankhaften Seelenzuständen auf seelsorgerischem Wege
zu begegnen.

Notizen und Mittellungen.

6«MlU«karUa aad Taraia«.

Im Juni 1906 wird in .Mailand ein internationaler
Kongrefs für Gewerbekrankheiten abgehalten
werden. Er wird verhandeln über physiologische Kontra-
indikationen der Nachtarbeit; .Neurasthenie bei Eisen-
bahnern; nicht traumatische Gewerbekrankheiten des
Gehörs; Gewerbekrankheiten der chemischen Betriebe;

Tuberkulose und Arbeitergesetzgebung; Frauenarbeit und
Mutterschutz; Anchylostomiasis; Alkohol und .Muskel-

arbeit; Tabak und Muskelarbeit usw. Anmeldungen von
Originalmitteilungen sind bis zum 31. Dezember 1905 an
das Sekretariat (Prof. Luigi Devoto) in .Mailand, Via

Montforte 14, zu richten.

PerBoaalehroalk.

Der Privatdoz. f. Chirurgie an der Univ. Breslau Dr.

Sauerbruch ist an die Univ. Greifswald übergesiedelt

Der Assistent an der medizin. Klinik der Univ. Greifs-

wald Dr. Siegfried Weber hat sich als Privatdoz. f. innere

Med. habilitiert.

üalTersitit»chrlft«B.

Dissertationen.

R. Doehner, Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der

Beziehungen zwischen Epilepsie und Hirntumor. Leipzig.

63 S.

G. Golling, Über Verletzungen der Arteria meningea
media. Breslau. 43 S.

A. Heifsler, Untersuchungen über die Infektiosität

von Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft. Freiburg

i. B. 67 S.

E. Kersten, Ein Beitrag zur Lehre von der Syringo-

myelie nach Trauma. Kiel. 18 S.

A. Kindberg, Die Pneumokokken. Vergleichende

Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der

Agglutination. Halle. 4*3 S.

K. Langenbeck, Zur Kasuistik des malignen Chorion

-

epithelioms. Berlin. 30 S.

Nea ersekleaeae Werk«.

W. Plath, Briefe eines Arztes an eine junge .Mutter.

Neu hgb. von A. Rofsmann. 8. Aufl. Braunschweig,

Vieweg. Geb. M. 3,75.

S. Türkei, Psychiatrisch -kriminalistische Probleme.

[S.-A. aus den Jahrbb. f. Psychiatrie u. Neurologie. XXVL]
Wien, Franz Deuticke. .M. 3.

ZelUrkrlft«B.

Zeitschrift für Heilkunde. 2o, 11. F.Erben,
Über die chemische Zusammensetzung des Blutes bei

Tuberculosis pulmonum, Carcinoma ventriculi, Diabetes

mellitus, Saturnismus chronicus und Typhus abdominalis

nebst Beschreibung einer klinischen Methode zur Be-

stimmung des Erythrocyten-Plasma- Verhältnisses im Blute

und eines Kapillarpyknometers. — C. Hödimoser, Die

Serodiagnose beim Rückfalltyphus. — M. Kaller, Das

Maltafieber in Smyrna. — L. Merk, Masern ohne

Exanthem.
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Kunstwissenschaften.

Referate.

Theodor Alt, Die Entstehungsgeschichte
des Ottheinrichsbaues zu Heidelberg
erörtert im Zusammenhang mit der Entwicklungs-

geschichte der deutschen Renaissance. Heidelberg,

Carl Winter, 1905. IV u. 180 S. 8". M. 4,80.

Alfred Peltzer [Privatdoz. f. Kunstgesch. an der

Univ. Heidelberg], Anthoni der Meister vom
Ottheinrichsbau zu Heidelberg. Heidel-

berg, Carl Winter, 1905. 25 S. 8". M. 0,80.

Hans Rott, Ott Heinrich und die Kunst.
[Mitteilungen zurGeschichte desHeidelberger
Schlosses hgb. vom Heidelberger Schlofsverei n. V,

1/2.] Heidelberg, Karl Groos, 1905. 232 S. 8» mit

1 Heliograv., 22 Bildern im Text u. 4 Taf. M. 6.

Die Frage nach der Erhaltung des Heidelberger

Schlosses, die weit über die zunächst dabei

beteiügten Kreise hinaus das deutsche Volk

in lebhafte Erregung versetzt hat, spitzt sich

neuerdings immer mehr auf die Frage nach der

Erhaltung des Ottheinrichbaues zu. Neben den

technischen Untersuchungen, die hierbei ungebühr-

lich in den Vordergrund gedrängt worden sind,

spielt die Erforschung der Geschichte und des

ehemaligen Aussehens dieses weltberühmten Bau-

werkes die Hauptrolle.

Den Ausgangspunkt der ganzen Bewegung
bildet das plötzliche Auftauchen des Schäferschen

Wiederherstellungs - Entwurfes mit den beiden

grofsen Doppelgiebeln auf der Sachverständigen-

Konferenz von 1901. Wie Pilze schössen danach

Broschüren und Artikel empor, lustig verbreitete

sich das Unkraut neuer Hypothesen, die ge-

sicherten Ergebnisse der älteren Forschung über-

wuchernd und zu ersticken drohend.

In diesem Wirrsal will die Altsche Schrift

Klärung bringen. Unterstützt von einer Vertraut-

heit mit dem Stoff und einer Literaturkenntnis,

wie sie nur eine unausgesetzte fünfundzwanzig-

jährige Beschäftigung mit einem Lieblingsthema

verschaffen kann, bespricht Theodor Alt die

alten und neuen Streitfragen nach dem Ursprung

und dem ehemaligen Aussehen des Ottheinrichs-

baues, in erster Linie natürlich auch die Frage
nach dessen ursprünglicher Bedachung. Zur

Sichtung und Ordnung des gesamten Materials

stellt er 18 Leitsätze auf, kürzere und längere

Thesen, die seine ' Stellungnahme zu den ein-

zelnen Fragen enthalten und jedesmal in aus-

führlicher Weise begründet werden. Es würde

viel zu weit führen, in Einzelheiten dieser wert-

vollen und interessanten Arbeit einzugehn. A.

gehört bekanntlich zu den Gegnern eines Wieder-

aufbaues des Heidelberger Schlosses, und hat

von jeher, in Übereinstimmung mit dem Schreiber

dieser Zeilen, die Ansicht vertreten, dafs der

jetzige horizontale Abschlufs des Ottheinrichs-

baues nicht nur schöner wirkt, als der ehemalige

Giebelaufbau, sondern auch dem ursprünglichen

Plane besser entspricht. Natürlich, dafs die

A.sche Broschüre diese Auffassung nirgends ver-

leugnet, ihr Charakter ist aber keineswegs der

einer Tendenzschrift nach irgend einer Richtung,

vielmehr tritt überall das Bestreben hervor,

auch den gegnerischen Anschauungen nach Mög-
lichkeit gerecht zu werden. Einzelne allzu kühne

Hypothesen von Haupt und Kofsmann werden

dabei freilich unbarmherzig über den Haufen ge-

blasen. Insbesondere auch räumt A. gründlich

und hoffentlich endgültig mit den Versuchen der

Genannten auf, die Entstehung des Baues, der von

jeher den Namen Ottheinrichs trägt, in die Regie-

rungszeit von dessen Vorgänger zurückzudatieren.

Die oben angeführten beiden andern Schriften

kommen A. hierbei zu Hilfe. Alfred Peltzer

hat nämlich in den von Th. Hampe veröffent-

lichten »Nürnberger Ratsverlässen über Kunst

und Künstler im Zeitalter der Spätgotik und

Renaissance« den Namen eines welschen Künstlers

mit Namen Antonio Vasoni entdeckt, der dort

als geschickter und berühmter Baumeister ge-

priesen wird, 1538 für den Bau der grofsen

Bastei in der Nähe der Veste in städtischen

Dienst genommen worden ist und bis Mitte der

50 er Jahre in Nürnberg ansässig gewesen zu

sein scheint. Bekanntlich enthält der viel be-

sprochene Colins'sche Kontrakt v. J. 1558 einen

Hinweis darauf, dafs vorher ein Meister Namens

Antoni am Bau Ottheinrichs beschäftigt gewesen

ist. Der Ref. hat früher diesen Antoni mit einem

beim Bau des Piastenschlosses in Brieg nach-

weisbaren Meister Antonio identifizieren zu dürfen

geglaubt, und sich dabei wenigstens auf eine unver-

kennbare Übereinstimmung gewisser Kunstformen

an beiden Bauten berufen können. Ein solcher

Anhaltspunkt fehlt aber der P.sehen Beweisführung

vollständig, ich darf sagen leider, denn sonst

wäre die viel erörterte, wichtige Frage nach

dem Meister des Ottheinrichsbaues wohl endgültig

entschieden. Die arctfivalischen und sonstigen

geschichtlichen Anhaltpunkte stimmen vortrefflich,

der Nürnberger Festungsbau liefert aber keinerlei

künstlerische Vergleichsobjekte. Ebensowenig

führt aber auch der Umweg über Peter Flötner

zu brauchbaren Resultaten. Die beste Lösung

würde der Nachweis bieten, dafs dieser Antonio

Vasoni mit meinem Brieger Meister identisch ist,

hierfür liegt aber bis jetzt auch kaum mehr als

eine Vermutung P.s vor.

Nicht viel anders steht es mit der neuesten

Taufe, die Hans Rott in seiner vortrefflichen

Arbeit über Ottheinrich als Mäcen vorgenommen

hat. Der Heidelberger Forscher sieht in dem
kurpfälzischen Baumeister Hans Engelhart den-

jenigen, der als erster Baumeister des Kur-

fürsten Friedrichs II. die antikische Art auf dem
Schlosse zu Heidelberg eingeführt habe und
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I somit nicht nur als Urheber des gläsernen Saal-

baues, sondern auch als Meister des Ottheinrich-

baues den bahnbrechenden Meistern der deutschen

Renaissance zugezählt werden müsse. R, stützt

sich in seiner Beweisführung hauptsächlich auf

archivalische Notizen, die meiner Ansicht nach
aber doch keineswegs ausreichen, um dem ge-

nannten kurpfälzischen Architekten diese hohe
kunstgeschichtliche Stellung zu sichern. Allein

schon die Tatsache, dafs im Colins'schen Kon-
trakte der Name des Baumeisters Engelhart

fehlt, während die beiden kurpfälzischen Bau-

meister Fischer und Heyder ausdrücklich ge-

nannt sind, macht R.s Annahme in hohem
Mafse verdächtig. Sehen wir doch beispiels-

weise auch bei den Verhandlungen über den
Skulpturenschmuck des Friedrichsbaues, welche

raafsgebende Rolle der Architekt des Baues dem
Bildhauer gegenüber damals einzunehmen pflegte.

Die einzige künstlerische Unterlage aber, auf

die sich R. stützen zu können meint, erweist

sich als zu schwankend. Denn von dem nach-

weislich durch Engelhart i. J. 1561 unten am
Schlofsberg errichteten Kanzleigebäude gewähren
uns die alten Abbildungen von Merian und Kraus

wegen des kleinen Mafsstabes doch nur einen

so oberflächlichen Begriff, dafs mehr als ein ganz
'

allgemeiner Schlufs auf gewisse stilistische Ver-

wandschaft mit dem Ottheinrichsbau unzulässig

erscheint. Den sehnlichst gesuchten Meister dieses

herrlichen Bauwerkes hat somit auch R. noch nicht

gefunden, uns aber dafür eine solche Fülle neuen

urkundlichen Materials sowohl für die Beurteilung

Ottheinrichs als »Fürsten der deutschen Re-

naissance«, als auch für die weitere kunstge-

schichtliche Forschung am Schlosse geliefert,

dafs wir der versprochenen Fortsetzung seiner

archivalischen Studien mit Spannung entgegen-

sehen dürfen.

Karlsruhe. A, von Oechelhaeuser.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Witwe des vor einem Jahr verstorbenen Dozenten'

f. die Gesch. des Kunstgewerbes an der Techn. Hoch-

schule in Berlin-Charlottenburg Prof. Dr. Alfred Gotthold

Meyer hat dieser das gesamte Abbildungsmaterial
überwiesen, das M. bei seinen Vorlesungen zu verwenden

pflegte. Die Anzahl der Blätter beläuft sich auf über

1000 Stück.

Im letzten Heft des American Journal of .Archeology

gibt Andrew Fossum von dem Theater von Sikyon,
das er in seinen Hauptteilen freigelegt hat, eine ein-

gehende Beschreibung. Der Zuschauerraum war in 15

aufsteigende Keile eingeteilt, der Durchmesser des un-

tersten Halbkreises betrug etwa 20 m. Das Bühnen-

gebäude war sehr ausgedehnt, das Proszenium erhielt

durch gefällige ionische Säulen einen besonderen Schmuck,

auf der dem Zuschauer abgekehrten Seite der Bühne

befand sich eine prächtige Halle. In die Orchestra

führte zu beiden Seiten eine breite Rampe. Das Theater

ist um die Wende des 4. Jahrh.s errichtet worden;

spätere römische Einbauten haben nur wenig verändert.

•Mit dem von Epidauros hat ea sehr viel Ähnlichlteit.
nicht nur in der Anlage, sondern sogar in dem Bau
Stoffe, nur dafs dieses noch harmoni-tcher und i/enialcr

angelegt und weit besser erhalten :

'

PcnoBalebroalk.

Der Architekt Prof. Martin Du
als Prof. Karl Weifsbachs '

Renaissance -Klasse an die

Dresden berufen worden.

r in .München ist

als Leiter der

Hochschule in

Kunst und Geschichte. Hgb. von H. Lücken-
bach. III: Die deutsche Kunst des 19. JahrhJi. Mün-
chen, R. Oldenbourg. M. 0,90.

L. Borchardt, Zur Baugeschichte des Amonstempets
von Kamak. [Untersuchungen zur Gesch. u. Altertums-
kunde Ägyptens, hgb. von K. Sethe. V, 1.] Leipzig,
Hinrichs. M. 15, Subskr.-Pr. .M. 12.

A. Peltzer, Heidelbei^ in der Kunstgeschichte des
19. Jahrh.s. Heidelberg, Carl Winter. .M. 1.

G. Jenner, Johannes Brahms als Mensch, Lehrer
und Künstler. Studien und Erlebnisse. .Marburg, Elwert.

ZeiUekrifUm.

Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen
Instiluls. 20, 3. E. Pfuhl, Das Beiwerk auf den ost-

griechischen Grabreliefs. — J. Six, Pausias.

Inserate.

Uhersetzungen
wissenschaftliche, auch literarische. Gratisproben. Ein

italien. Fräulein mit engl., französ. und deutschem Uni-

versitätsdiplom wünscht allerart Übersetzungen zu über-

nehmen. Referenzen: Ein Universitätsprofessor (Philo-

loge). Der Direktor d. deutschen Gemeindeschule in Neapel.

Adresse: Henriette Kemot. Neapel, 36 Arco Mirelli.

3. ^. ßotta'fc^e Suifi^anDluns 'Hai^l, Stuttgart uiU iöeriin

Soeben erfc^ienen!

piiiites Cöttliiljf fioiiiötiic

Übcrfc|t öon

Otto ©ilbtmciflcr

33iertc Stufloge

®ct)cftct .^ 8.50. ^n Vcinenbanb .« 10.—

^n ^albfraitäbanb JC 11.—

©ilbemeifierS Xante« Überfe^ung bat gleit^ beim etUcn

(Srfdjeinen ben Sinbrurf beroorgerufen , bo§ wir nun ben

beutfdjen Spante befiüen, rcte man ibn immer raönftftt«.

©ilbemeifierä i1ieiflerid|aft im beutfd»en SluSbrucf, feine

intime Äenntni« bev italienifcben Spradje unb Literatur

baben ibn bie unenMicb fdjrcierige Slufgabe, bie bifr }u löfen

nat, glänjenb bewältigen laffen. !Jie neue Auflege wirb

bem Sdudti jic^er neue greunb« enoerben.

^n 6r}ieQrn bux^ bit mriffen 3Sni^|andrBn((fH
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Perlag von B. (5. Ceubner in Cetp5tg.

(orundbe^nffc der Kunftwiffcn-
fcbaft. 2im Übergang rom 2lltcrtum 5um
UTittelalter !rittfdj erörtert unb in fyftemati^

fdjem (^ufammen^ange bargeftellt üon Prof.
21. Sdjmarfou). 3n elegantem £einenban6

\omt
®er in äfl^ctifdbcn fragen al6 Slutorität befannte Scipjiger ®e.
lef)tte f)at I)icr bic abfd)Iie&enben (Sreignijjc jal)r}ef}nte(Qnger

Stubien ntebcrgdegt. 3n einer frf)arffinnigen pfi)fl)ologilrf)en

Untcrfuci)ung füf)rt er ben ?efer in baS SBefen ber cinselncn

Äünfte ein unb beleud)tct i[)r gcgcnfeitigeS 3jlcrl)ältni8. SBer fiare

erfcnntniS anf äft^eti|"cf)em Gebiete anftrcbt, ficf) übet bie surjeit

I)crrfcbenbcn 3Inficf)ten unterridbten unb fic^ ern eigenes Urteil

bilbcn roill, roirb fici) mit biefcm SßerE einge^enb befaffcn muffen.

Die I^atur in der Kunst, Don Prof.

Dr. ^. Höfen. ITiit über \00 2tbbiI6ungen.

Porneijm gebunöen ..... ^2 VTit

„gelir 9{ofen ^at eine äu^erfi intereffante ©arftcüung ber ge«

famten italienifcben Sirccento unb Quattrocento tüie ber alt-

nieberlänbifc^en Äuni't unter bem 63eficf)tSpunft ber Ülatur-

fcbilbcrung gegeben. SBie bie SDJädfcte beS 5eugenten SebcnS

ber 6rbe begriffen unb raiebergcgeben fmb, wie bie ©tfaffung

ber nQturIicI)en f^ormen ber Sanbfci)aft, iEBege, 5^elfen, SSIumen,

Säume immer befiimmter wirb, mie baS (»efü^l ber 6in^clt

alles Sebenbigen roäc^ft unb aurf) ber aJJenfcI) nicbt me^r eine

SluSnafjme, fonbern ein Xeil biefcS bemegten 9!aturleben8 roirb,

— baS finb SRofenS |)auptgertrI)tSpuntte. ©eine umfaffenbe

Silbung als ^iftorifer fe^t i^n in ben Stanb, ftatt einjelner

Beobachtungen eine (Sefamtbarfteüung ber (Jpoc{)en ju geben.

120 fein auSgerooblte Slbbilbungen, in benen gern 9IuSfcbnitte

aus Silbern ben ^f)otDgrapf)ien nac^ ber Slatur gegenübergefteüt

roerben, unterftügenSJofenS SBortc in oft ganj cerblüffenberSBeifc."

(3)tfcf)e. aj?onat8fcf)r, f. b. gcfamte Sebenb. ®egenroart. 3an. 1904.)

Cbarakterhöpfe aus der antiken

Citeratur» Don profeffor Dr. Sdiwav^
in ^öttingen. ^ünf Dorträge: \. ^cfto6

unb pinbar, 2. tEtjufybiöes unb (Euripibes,

3. Sofrates unb piato, ^. Polybios unb

Pofeibonio5, 5. (£icero. @eb. 2 ITit 60 Pfg.

„. . . ®ie S^arafterbilber »on ®rf)roarfe möcf)tc icb Icb()aft

empfef)Ien, roeil fie einen Segriff geben non Umfang, Slufgaben

unb 3'f'fn bft 2iteraturgcfc^id)te, roie fie fic^ auS ber aSertiefung

ber gorfc^ung ergeben .... ©ie frifcl) unb lebhaft gehaltenen

SSorträge finb ber reife Ertrag oielfeitiger <sorfcI)ung. ^n einer

güüe Don Problemen unb Streitfragen nimmt ber Serfaffer

ftiüfcbroeigenb Stedung. 9Kan fpürt, ba^ er überall auS bem
aSotlen fcböpft."

(a3^onatSfd)rift für ^ö^erc ©d^ulcn. IIL 3af)rgang. 8.)

Die Renaiffance in florenz und
Rom* Don (£. Branbi, profeffor an ber

Hnioerfität ©öttingen. ^toeite 2(uflagc.

(Sefdjma^poII geb. 6 ITtf.

„3in engften SRaum ftetlt ficij bie geroaltigfie 3eit bor, mit einer

Äraft unb (Sebrungen^eit, @c^önf)eit unb Äürje beS 'ÄuSbrucfS,

bie flaffifc^ ift. ®erabe roaS iaS größere ^ublifum erlangen

roill unb foQ, fann cS barauS geirinnen, o^ne bocb mit ober«

fläcl)licf)em ^^albfennen ubcrlaben ju luerben. ®en tiefer

35ringenben gibt baS fd)öne Söert ben ®enu^ einer nochmaligen,

furjcn, fnappen ßuf'^'nin^ifff^iö" "'^ ^'^'^^ '"<'" '""9^ i"

einer fernen, großartigen SBelt gelebt, ganj üon i^rem Sein

unb SBefen erfüllt, muffe nun Slbfdjieb nehmen unb fef)e fie

noc^ einmal mit einem Sd)lage Dor \\di, gro§, füftn, farben>

reich unb na^e unb ins ®cbä^tnis unti'anbelbar eingegraben,

inbes man ficti roiebet ber eigenen ßcit juroenbet unb roeiter-

rcanbcrt. (©ie Slation. 9?r. .34.)

Hrbeit und Rhythmus» Don Prof.

Dr. Karl Büdjer. Dritte, ftarf permet)rte

2tufl. ®efd)macft). geb 8 IH!.

„5)ic übrige ®emeinbe allgemein ®ebilbeter, . . . bie fid^ für

bie ©cfamt^eit beS felbftcinbigen unb roeitgrelfenben ÜberblicfS

über ben t)iel»erfcl)lungenen Bufimnien^ang oon SIrbeit unb
9if)r)tl}mu8 aufcicf)tig freuen barf, roirb meines (SracfttenS bem
beroä^rten gorfcber aurf) bafür befonberS bantbar fein, ba6 et

ii)x einen roertoollen Scitrag ju einer ?cbre geliefert f}at, roelcf)e

bie ebelften ®enüffe in unferm armen 9}]enfd^enleben »ermittelt,

nämlic^ äur Sefjre non ber benfenben Seobacf)tung, nicf)t blo^

roelterfcfjütternber ©reigniffe, fonbern auc^ atltöglirf^er, auf Schritt

unb 2;ritt unS begegnenber ®efcf)e^niffc.*

(®. e. Ü)?apr, Seil. 3. Siag. 3tg.)

<aiffenfchaft und I^ypothcfe» Don
^. Poincare. Deutfd^ üon 1^. unb ^.
Cinbemann, Dorneljm geb. ^ HTf 80 Pfg.
[2. 2iiifiag,e unter ber Prcffe.]

„5)ie8 Suri^ gehört ju ben SBerfen, in benen bie ^laturp^ilofopfeie

eine facljgemäpe 3)arfteUung finbct . . . ^aS Suc^ bcS be=

rübmten aJJat^ematiferS, bcffen beutfd)e SBiebergabe formell unb
facfilitf) nicbts ju roünfcf)en übrig lä^t, ift fo anregenb, flar

unb gebanfenreicf), baß eS jebem mobernen ®ebilbeten eine güUe
üon ®enui3 unb Sele^rung bieten roirb. ©6 be^anbelt in ben

.f)auptftüc!en: 3af)l unb ®rö&e, ben 9iaum, bie jfraft, bie 91atur,

bie Süat^ematif , ®eometrie, 23]ec^anif unb einige Kapitel ber

^^i)fif. 5)er Herausgeber f^at umfangreid)e Slotcn ^injugefügt,

bie ben SBert beS SBerfeS bcbcutenb er^ö^en."

(Sßrof. Dr. SB. Dftroalb in ber ,3eit".)

Dimmelsbild und ^eltanfchauung
im Handel der Zeiten. Don prof.

tEroel5 = £unb. 2lutorifierte Überfe^ung pon
£. Blod?. 2. Auflage. 3" Scinipanb

gefdjma<JDoII gebunben .... 5 VPit

„. . . (SS ift eine roa^rc Suft, biefcm tunbigen unb geiflreicf)en

g-ü^rer auf bem langen aber nie ermübenben 3Begc ju folgen,

ben er unS burc^ Slfien, Slfrita unb Europa, burci) Slltertum

unb ÜKittelalter bis ^erab in bie aieujeit fu^rt. ... ©6 ift

ein 9Berf auS einem ®u^. in großen 3ügen unb o^ne alle

Äleinlicbfeit gefcf)rieben. . . . bem roir einen rec^t grofen Scfer-

freiS nid)t nur unter ben jünftigen ©ele^rten, fonbern auc^

unter ben gebilbeten ?aien roünfrf)en. 5>enn eS ift nic^t nur
eine gefd)icl)tlid)e, b. f). ber ajergangenljeit ange^ötige %taQe,

bie barin erörtert roirb, fonbern aucf) eine folcfje, bic jebem

©enfenben auf bem ginger brennt. Unb nicj)t immer roirb übet

\ol&)t Singe fo funbig unb fo frei, fo leibenfcbaftSloS unb
bocl) mit folc^er SBärme gefproc^en unb gefd^rieben, roie eS !)icr

gefcftiebt. ..."

(SB. aicfttc i. b. 3a^tb. f. b. «off. Slltett., ®efc^. u. beutfcfie Siter.)

Gefundheit und Krankheit in der

Hnfchauun^ alter Zeiten. Don Prof.

CroeIs = £unb. IViit einem Bilbnis bes

Derfaffers. 2(utorifierte Hberfe^ung ron
£. Blodj. 3^^ (Driginalbanb geb. 5 XTit

,?IuS biefcm langen unb für bie ®cfc^icf)te ber .gieilfunfl fo

bebeutungSüollen 3''ftiun' rocrben bic roicf)tigften Spotten ficr-

auSgcgriflen unb mit folcber SBärmc unb »on fo erbabenen

®efid)tSpunften corgctragen, baß man bie aftuellften Segeben-

Reiten äu lefen meint, unb fclbft ber gacJ)mann ficl^ »errounbert

fragt, ob baS, roaS er ba lieft, tatfäcf)licl) biefclben ®efcbid)tS'

baten unb 3fiefIeyiDncn fmb, mit benen i^n cinft afabemifcbe

SSorlcfungen bcfannt gemad^t ^aben. 5)aS Sud) gibt uns
geroiffermapen 9J?DmentbiIber auS ber Dielhunbertjäl)rigen Snt'

roicflung, roelcf)e bic mcbijinifc^c SBiffenfcf)aft burcf)macf)en

mujjte, um auf bie tjeutige Stufe ju gelangen."

(®er £)bb=<5eUoro 1901, 9]r. 23 00m 1. Scjcmbcr 1901.)
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Dcrlag von B. (5. Ceubncr in Ceip3ig.

Oftaficnfabrt. Von Dr. f. Doflein.

(Sricbniffc unb Beobad^tun>$en eines ZTatur-

forfdjers in 3'JP'^"/ ^i?i"^ »"^ ^eyloji. IWxt

3al}lreidjcn Itbbilbuncjen. ©eb. ca. s lUt.

3n fdten Qnfcf)aulid)«t Sprache tntroirft tet SJetfaiTet in bieftm

fflerfc ein glänjtnbeS SilC t»on bem farbenfro{)en Ütbtn bes

fernen Cftenö, beren 9JJenfd)en, Siere unb ^flünS'" «t in bie oet-

fchiebenen Slu^erungcn ibrc« SetnS cerfolgt. (Ja ifl be3f}alb aurf)

fein JKeifetretf im geroöbiilic^en ginne, fonbern cas (Jrgcbniä

einge^enbct roilfcnfcbaTtlit^er got|d)ung. 6in befcnteter jReij

irirb bem Öudj baburd) üetliefjen, la$ Doflein getabe in ber

3eit bcä ruiTif(I)'japaniid)en Äriege3 in biefen Siinbern n?eiite unb bie

Spannung unc ©negung, bie burd) jene roeltgefchirtjtliffcen Greig-

nijfe allenthalben heroorgcrufen rourbe, burd)}ittert ba6 ganje ©uct).

ÖJeltretfcbildcr. Von jfuUus Mcurer.
ilÜI 3aljlrcid)en ^tbbilbun^en unö \ Karte.

(5cb ca. 7 ITlt

5>er als 9ieifefcf)riftfteÜer bePannte Serfaffer bringt feine Seife-

erlebniffe unb -cinbrücfe in ^^orm Don abgefci)lonenen Silbern,

beren ein jebes einen Seifcabfct)nitt für fid) betjanbeit. 3" biefen

abgegrenjten Silbern irar berSlutor bemüht, eine möglici)ft an-

fd)auliche 33errinnlic^ung bcffen ju entirerfen, n?aä innerhalb

biefeS JRa^menS — fei eS ein iJanb, 3- S. ^ntien, 3at?a, ß^ina,

3apan, *J}crbamerifa, ober eine längere See- ober Sanbreife, ober

aud) eine befonberS ^eroorragenbe !^ancfcf)aftäfjenerie, roie ber

|)imalaia — bem SBeltreifenben entgegentritt. 6efonbcre Sorg-

falt rcibmet ber i'ierfaffer ber Sclfcrtunbe, ober rid)tiger ber

befonbcren Eigenart ber oflafiatifc^en 33Dlfer, unb jroar ben ^nbern

unb i^ren Scligionetulten, ben 3aDanern unb älJalaten, ben 6l)i-

nefen unb ben 3iiPQ"«in. f"ner ben uncrreidjten Äunftbauten,

fctpie ben unüergleidjlidjen Äunfterjeugniffen in 3"*'""- G^tna

unb befonterS in 3^?^"-

Mittclmccrbildcr. Von <5cb. Reg.-

Rat Prof. Dr. t:bcobald fifcbcr.

©efammelte itbbanMun^^en 5ur Kunbc öer

IlTittelmeerlänber. ®eb. . . ca. 7 ITit

Sag SBcrf tommt ben in immer weiteren Greifen be5 beutfc{)en

S3olfe5 fitf) regenben unb namentlid) burcb Seifen unb jKunb-

fahrten betätigenben 3ntereffe an ben ÜJJittclmeetlänCern entgegen

unb roill ba« SerftänbniS für eine Slnja^l ber rcichtigflen £rt-

licf)feiten, Sanbfd)aften unb Sänber tiefe« gecgrapbifd), gefcfticbt-

lirf) unb fulturgefcf)id)tlit^ fo roidjtigcn unb anjie^enben ®cbietä

Dermittein unb pertiefen. ®er SerfafTer, ber bie »aUttelmeer-

länber faft in il^rer ganzen SluSbebnung sjom 33c5pcruä biS

Süb.aiJaroffo, com gup ber lllpen bis jur fleinen &tirte auf

einigen jroanjig balb fürjeren, balb längeren Seifen erfcrfdjt

^at, bietet ben iJefern eine güUe tjcn ?Inregung unb Sele^rung.

Das jVIittclmccrgcbict. Von Prof. Dr.

U. pljilippfon. Seine geo^rapljifcbe unb

fuItureUe (gi^enart. ®et?. 6 TXlt, ^eb. 7 mt
So bietet eS fic^ als eine (S>abe bar, bie auS bem reicften Scfta^

fptjieUfter Äenntniffe für einen größeren ÄreiS gebeten rcorbtn ifi.

3* glaube, bap fein 8efet — ber SJerfaffet btntt in

erfter ?inie an foldje, bie fi* burcf) if)re Stubien ober bur*

Seifen für baS »Kittelmeergebiet intereffieren — baS ©uc^ o^ne

tiefe Sefriebigung aus ber |)anb legen rcirb.

berliner ^^ilolog. äBoc^enft^rift. 135. 'Dir. 4. 28. 3an. 190d.

Das moderne Italien. <5efdjid)te 6er

lefeten \50 Jal^re üon pietro 0rfi, pricat^

6o5ent für neuere ©efd]id>te an ber llnir.

Pabua. Hberfe^tron^. 6oe^. (geb. 5 IHf.

60 pf^., gebunben . . . . 6 lUf. ^0 pf^-

... es ^anbelt fid) alfo um einen Slbrip ber neueflen ®efd)id)te

3talienS mit bem befonberen 3ieL bie ®inf)eitsbefirebungen unb

bie Schaffung eines felbftänbigen Staates 3talien flar }u legen.

Site fnappe flare DarfteUung oerbient «nerfennung. 3ci bejetcfene

baS 3Berf als oerbienftlid) unb ixtut mid), bap bun^ bte bcutfd)e

llberfegung ben ja^lreidjen beutidjen «efudjem unb ^?reunben

3talienS (Setegenbeit geboten roirb, fid) über bie bebeutungSroUfte

^eriobe ber italienifc^en ®cf*ic^te irenigilenS in ben großen 3ugen

ju unterrichten. 3eitfd)r. b. ®efeQf4). f. erbfunb<^9|r^6M903.

Das europätfcbe Rufsland. Von
prof. Dr. U. t^cttncr m l^eibelber^. (ßch.

^ lUf., »jebunben i^ ITlt. 6() pf^.
5^aS ccriiegenbe ©ud), )u b«n ber fJetfafT« buid> eine Seife

in Suplanb angeregt irorben if», beabri+iiat nid)? neae Jot-

fad)en über Suplonb unb bie ;K.
~

'
' !Ibiid)f

ift Dielmel)r, tas, roaS un« C*- .tional-

öfoiiomen, ^ublijiilen u. a. m.:^.;- 'Mnf.

punfte aus beleuditet b^btn, unter gec.

aufjufaffen, b. f). bie Eigenart be« n.

fdjen Staates, ber ruffifd)en Äultur in it;ra gj..-,ita4:fcüJj<n öt-

bingtf)eit ju erfennen unb baburd> )uglet(6 bie OkBoMog« jit

eine geredite IBürbigung ju finben, bie nidjt preift nnb nid)!

oetbammt fonbern ju oerttef^tn fud>t.

Huf 'Java und Sumatra. t>on Dr.

K. (ßiefenl^ayen. Streif511 vje u. ;^orfd]unc;s»

reifen im tanbc ber illalaien. ZTIit \f) färb.

PoUbilbern, 5ablreidien 2lbbilb. unb \ Karte.

(5cl?. 9 lUt, gebunben ^0 lUt
Sie perföniidjen örlebnifTe unb (Jrfa^run^en bilb<n boi (ik9<a*

flanb ber SarfleQung, bie jebcr gern jur ^3nb nt^nca mtt,
um ftd) burd) bie treffenben ©eobad)tungen über Saab vnt

?eute belehren unb iii) ocn ber freubigen ©egtifierung tti ikt"

fafferS für alles Sdjone ber trocifcften 9Jatur unb i^rer Grjeug*

niffe über bie Slütägltd)feiten beS Gebens t«nau8W>«n }u laffen.

einen befonberen fflert er^lt boS ©ud) no<b turd)

bie tünfHerifdjtn ©eilagen unb 3Uuftrationen, burtfc mtld;e tit

Sjenerie ber fremben Vanbfd)aften einbrucfSucQ iriebagegeben

iDirb. 3«"'ff)tift für lateinlofe Sd)ulen. ©b. XIII. ^. >*.

Vom beiUgen Berge und aus Mahe-
donien. Keifebilber aus bm 2itl}0f-flöflern

unb bem j^fu^reftions^ebiet von ©et?.= Kat

prof. D. Dr. £?. (Seljer. IMit 45 2lbbilb.

im Cert unb einem liärtdio" ^ch. 6 lUt,

aebunben -7 DXt.

,3" t«in rciiiegencen Serfe gibt ;

.-l.- »._...,

unb ^"rforfdjer beS CrientS befann;;

efTante öefcftreibung feiner Seife nac^ : .
-'

unb bem angrenjenben ©ebiete .... iaä öud» ift rorjüg:!*

auSgeftattet, mit redjt guten ?Ibbilbungen nerfebfn unb Pfr^ent

— jumal es ben üefer in nod) ireniger ' n

fü^rt unb bie bortigen i'er^ältnirfe in an;

tert — bie roärmfie (jmp'eljiung.* ,,..--- -- --.'

i

Hus Deutfcb-BrafUien. r>on 2Ufreb

^unfe. Bilber aus bem £eben ber Deut=

fdien im Staate Kio (Sranbe bo Sul. Hut

jabireicben itbbilbun^sen im üert unb einer

liarte ron Hio (Sranbe bo Sul. (ßeb. 7 IVif.

.Vtx i'en'affer ift ein fcfearfer ©ecbadjter unb ein Dcrtref^Iut^r

^ieuiUetcnift. Sc meip er. geftüft auf eine mebrjäbrige ©efann

fdiaft mtt'Sanb unb i^olf, ein lebenCtyC? ©tit vcn unseren

JianbSleuten am Sic ©ranbe ju geten. <SS ift ein lehrreiAe;

unb amüfanteS ©ud) über ein (Äebtet, boS in ben b<utfd)<n

.Qolonifationäbefitebungen eine gan, befcnbtrt unb jufunrtfrcUe

SoUe fpielt.' (berliner iageblJtt. J902. •?Jr. 4'.'-.M

eine Huftralien- und Südfeefabrt.

r>on Dr. 21. Daiber. ZHit sabir. 21bbilb.

®ebunbcn "^ -^'^^

.Saä bislang in bnitfd>et gpra*« über «uflralien gcfdjrieben

roorben ift,
:•':

---—'* ---••- '"^ ..,,-,-.'••,»• iv. -v -r-zn-

irdrtige S*;
*

unb Stelle r..
'

?anb unb iJeuie uä iKuen ö;: -

baS i^eben in ^Iin'tr.ilien unb : -

auSfübrlidi«:
' -

v.

anfange b;v

unb t'Clfer;.

mann eine : -b« tat|ud)iid>cn ..

baS aUe (5: lü^et 3a^re in -

(Cbt. %tSlcw lio.'o. •.•ii. •-..
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Handbücher und neue Erscheinungen auf dem Gebiete der klassischen

Altertumswissenschaft im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Mithrnc ^'° Mysterien des Mythra von Franz
miLlliad. Cumont. Deutsch von Gehrig. n.

JC 5.—, geb. n. M 5.60.

IVIlttelmeergebiet, seine geographische 'un^/kJ!'
turelle Eigenart. Mit 9 Figuren im Text, 13 An-
sichten und 10 Karten auf 15 Tafeln n. Jt. 6.—,
geb. M. 7.—

.

Mllf-foi* PrHo ^'" Versuch über Volksreligion von
mULlCI CrUC. Albrecht Dieterich. n. ^ 3.20.

Aus den griechischen Papyrusurkunden.

Aiiniio'l-iio und seine Zeit V. V. Gardthausen. I.Bd.
MUyUbLUb geh. .^30.-, geb. JC 32.— II. Bd. geh.

Ji 22.—, geb. Jt 24.—

RinnranhiO ^'^ griechisch-römische Biographie
DlUyidlJillt;. nach ihrer literarischen Form von
Friedrich Leo. n. Jt 7.

—

Rnrlonnonhi '^*^' agrargesch. Papyurusstudien v.
DUUClipdbllL, Dr. Stefan Waszynski. I. Bd.:

Die Privatpacht, n. M 6.— , geb. Jt 8.

—

D»*in-F '^^'' *" '^^'" römischen Literatur von H. Peter.
orieij n. Ji 6.—

Rriinn ^'^'"^ Schriften. I. Bd. Römische Denk-
DrUIIII, mäler — Altitalische u. etruskische Denk-

mäler, n. Ji 10.—. II. Bd. Zur griechischen Kunst-
geschichte. Mit 69 Abbildungen im Text und auf
einer Doppeltafel, n. M 20.—. III. Bd. [U. d. Pr.]

riomnc-fhonoc """^ ^^'"^ ^^'^ "^^^ ^- Schaefer.
UümOSineneS 2. Aun. 3 Bände, n. M 30

—

nin\/lnnnrähoi* ^^° Dipylongräber u. die Dipy-
Ui|jyiUliyi<tU6r. lonvasen. Mit drei Tafeln von
Frederik Poulsen. n. Ji t. —

ET-l-ifmnlnnil/o Geschichte der griech. Etymologika
CiymUlUyiKd. v. R. Reltzenstein. n. Ji 18

—

Pji|p„ Aus Galens Praxis:* Ein Kulturbild aus der
Udlcn. römischen Kaiserzeit von J. IIb erg. x\. Jt 1.20.

Gewerbe und Künste. ^Xtde^LIle
und Künste bei den Griechen und Römern von M.
Blümner. 4 Bände mit zahlr. Abbild, n. Jt 50.40.

ßrammo-l-il/ histor., d. lat. Sprache v. H.Blase,
UiallllllCtllK, A. Dittmar, J. GoUing, G. Her-

big, G.Landgraf, C. F.W. Müller, J.H.Schmalz,
Fr. Stolz, J. Thüssing, A. Weinhold. I. 1. Ein-

leitung u. Lautlehre. I. 2 Stammbildungslehre. Von
Fr. Stolz, je n. Jt 7.—. III. 1. Einleitung in die

Geschichte der lateinischen Syntax. Von J. Golling.
Literatur zur historischen Syntax der einzelnen Schrift-

steller. Von G. Landgraf u. J. Golling. Tempora
und Modi; Genera Verbi. Von H.Blase, n. JC %.—
[Fortsetzung unter der Presse.]

M^Hrian ^-^ben des Kaisers Hadrian. Quellen-
naUriall. analysen und historische Untersuchungen
von Otto Th. Schulz, gr. 8. n. M 4.—

Hellenistisches Zeitalter. ''„T.S?„'zet
alters von J. Kaerst. I. Bd. n. Ji 12.—, geb. Ji 14.—

Unmor Homerische Paläste. Eine Studie zu den
nUHIcr. Denkmälern und zum Epos. Von F. Noack.

Mit 2 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. n. Jt 2.80.

|# _ ;« _ „__:x Die geschichtl. Literatur der röm. Kaiser-
IVdlSCrZfJll. zeitv. H.Peter. 2 Bde. je n. oit \2.—

CUIDCOn ^^® Angriffe der drei Barkiden auf
SWcScH. Italien von K. Lehmann. Mit 5

Karten, 5 Plänen u. 6 Abbildungen, n. Jt 10, geb. JC 13.

—

l^lincfnrnca "^'^ antike, vom VI. Jahrh. v. Chr.
IVUIIOl|JI Uodj bis in die Zeit der Renaissance, von

E. Norden. 2 Bände, je n. M 14.

—

Literatur.
Ji 14.40, geb. M 18.—

— Gesch. der griech. Lit. der Alexandrinerzeit von
SusemihL 2 Bde. n. Ji. 30.—, geb. Ji. 34.—

— Studien und Charakteristiken z. griech. u. röm. Liter.-

Gesch. v. Teuffei. 2. Aufl. n. Jt 12.—
— Charakterköpfe aus der antiken Literatur. Fünf Vor-

träge: 1. Hesiod und Pindar, 2. Thukydides und
Euripides, 3. Sokrates und Plato, 4. Polybios und
Poseidonis, 5. Cicero, n. JC 2.— ,

geb.^ 2.60.

— S. a. Kunstprosa.

Von Ludwig Mitteis. n. JC 1.20.

Krieg

Geschichte der röm. Literatur von
Teuffel-Schwabe. 5. Aufl. n.

Papyrus.

PolybiUS und sein Werk von O. Cuntz. n. ,.^2.80.

Pnrfrä-l-i/nnfa ^"^ '^'"- Münzen von Imhoof-
rUI lldLKUpit; Blumer. 2. Aufl. n. Jt. 3.20.— Auf hellen, u. hellenistischen Münzen von Imhoof-
Blumer. geb. n. Jt 10.

—

Priester und Tempel LT„'Sr- 1f£:
geschichte des Hellenismus von Walter Otto. I.Bd.
n. Jt 14.—, geb. Jt 17.—

RoHnoi* ^^® attische Beredsamkeit v. Fr. Blass.
neUIICr. 3. Abt. 2. AuA. n. .ä 56.—, geb. JJ 64.—

(Die Bände sind auch einzeln käufhch.)

Rhvthmiie ^'^ Rhythmen der attischen Kunstprosa.
niiyLillllUb. Isokrates— Demosthenes— Platon. Von

Fr. Blass. n. JC 8.

—

Rnm ^^^ ^^^^ Rom, Entwickelung seines Grund-
nUlll. risses und Geschichte seiner Bauten. Auf

12 Karten u. 14 Tafeln dargest. u. mit einem Plane
d. heutigen Stadt, sowie einer stadtgeschichtlichen

Einleitung von A. Schneider, geb. n. Ji 16.—
— Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer

Altertümer in Rom von Wolfgang Hei big. 2 Bde.
2. Aufl. Geschmackvoll geb. n. Ji 15.— ; Ausg. m.
Schreibpapier durchschossen geb. n. Ji 17.— (Die

Bände sind nicht einzeln käuflich.)

Qoolonwnnol ^^^ Seelenvogel in der alten Litera-
OCt/ltillVUyCl. tur und Kunst. Eine mythologische

archäologische Untersuchung von G. Weicker. Mit
103 Abbildungen im Text. n. JC 28.—

Qnmmoi*-fon ^°" Albrecht Dietefich. Mit
OUmmüridy. drei Abbildungen im Text und auf

einer Tafel, n. Jt 1.

—

Qni*Of>ho Charakteristik der latein. Sprache von
OprdUne. o. weise. 3. Aufl. n. Ji. 2.80, geb.

JI 3.40.

Q-faafcalfpr-l-iimor Handbuch der griech. Staats-
OLddlbdlLeriUlllür. altertümer von G.Gilbert.

1. Bd. (Laked. u. Athen.) 2. Aufl. n. Ji 8.— IL Bd.

n. Ji 5.60.

Geschichte u. System der

röm. St. von E. Herzog.
2 Bde. n. .H, 33.—

Cm>MAM..MM:i« Handbuch d. lat. u. griech. Synonymik
Synonymik, v j. h h Schmidt n. i 12.-
— Syn. d. griech. Sprache v. J. H, H. Schmidt. 4 Bde.

n. Ji 54.—

Troioncoöiilo Trajans dakische Kriege. Nachdem
I rdjanSSdUie. Säulenreüef erzählt v.E. Petersen,

I. Der erste Krieg, kart. n. Ji 1.80. II. Der zweite

Krieg, kart. n. Jt 3.—

lihnt'on-f'vnn Zur Technik des Übersetzens lateini-

UUerSeiZen. scher Prosa. V. C.Bardt. n. JC—.tQ.

epische Technik. Von Richard Heinz e.

S n. J? 12.—. geb. JC 14.—

Staatsverfassung.

Vergil
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Wilhelm undCarolinevonHum-
boldt in ihren Briefen. Hgb.

von A. von Sydow. l.Bd. {Richard

AI. Meyer, aord. Univ.- Prof. Dr.,

Berlin.)

E. Reyer, Kritische Studien zum volks-

tümlichen Bibliothekswesen der Gegen-
wart.

Mtsungsheriehte der Kgl.

der Wissenschaften.

Preuß. Akademie

Theologie und Kirohenwesen.

Ad. Hausrath, Luthers Leben.

IL Bd. {Gustav Kaweratt, ord.

Univ. - Prof. , Konsistorialrat Dr.

theoL, Breslau.)

Entgegnung {Vincetis Zapletal, ord. Univ.-

Prof. Dr., Freiburg i. Schw.).

Antwort (Hubert Grimme, ord. Univ.- Prof.

Dr., Kreiburg L Schw.).

Philosophie.

A. Rolla, Storia delle idee estetiche

in Italia. {Karl Vossler. aord.

Univ.-Prof. Dr., Heidelberg.)

Unterriohtswesen.

Das Unterrichtswesen im Deut-
schen Reich. Unter Mitwirkung

zahlreicher Fachgenossen hgb. von
W. Lexis. {Julius Ziehen, Ober-

studiendirektor beim Kommando des

Kadettenkorps, Dr., Berhn.)

Reden und Verhandlungen des Zwei-
ten allgemeinen Tages für deutsche Er-

ziehung.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgesohlohte.

Th. Preufs, Phallische Fruchtbarkeits-

dämonen als Träger des altmexika-

niscben Dramas;

E. Romagnoli, Origine ed elementi

della commedia d'Aristofane;

Derselbe, Una farsa ellenistica;

Derselbe, Aristofane, LcTesmoforia-
zuse. Versione poetica con intro-

duzione e note;

A. von Salis, De Doriensium ludo-

rum in comoedia attica vestigiis;

E. H auler, Die in Ciceros Galliana

erwähnten convivia poetarum ac

philosophorum und ihr Verfasser.

{Hermann Reich, Privatdoz. Dr.,

Berlin.)

J. Bayer, Literarisches Skizzenbuch.

Grieohlsohe und latelnisohe Philologie

und Literaturgesohlohte.
j

M. A. Lucani De hello civili libri X.
|

{M. Manitius, Prof. Dr., Radebeul
j

b. Dresden.)

K. Seeliger, Ist der König Oedipus des

Sophokles eine Schicksalstragödie ?

Deutsche Philologie und LItaraturgesotalohte.

AL Pache, Naturgefühl und Natur-

symbolik bei Heinrich Heine. {Oskar

F. Walzel. ord. Univ.-Prof. Dr.,

Bern.)

R. W. Enzio, Dichter der Gegenwart im
deutschen Schulhause.

Romanische und englische Philologie

und üteraturgesoblobts.

P. Meyer, Notice d'un manuscrit de

Trinity College (Cambridge) conte-

nant les vies en vers franijais de

samt Jean r-'\umönier et de saint

Clement, Pape. {Edmund Stenj^el.

ord. Univ.-Prof. Dr., Greifswald.)

Poems and Estracts chosen by VV.

Wordsworth for an Album presented to

Lady Mary Lovrther, Cbristmas, 1819.

Sesobiehte.

Ph. Frankl, Der Friede von Szegedin

und die Geschichte seines Bruches.

{Ludwig Rdcz, Gymnasialdircktor

Dr., Särospatak.)

A. Overmann, Die .\btretung des

Elsafs an Frankreich im WeslTäl:-

schen Frieden. {Karl Jacob, aord.

Univ.-Prof., Tübingen.)

J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Be-
trachtungen, hgb. von J. Oeri.

Geographie, Linder- and VItkarfci

Fr. Geyer, Topographie und Ge-

schichte der Insel Euboia. I. {Eugen
Oberhummer, ord. Univ.-Prof. Dr.,

Wien.)

H. Deherain, L'expansioo des Boers au
19« siecle.

Staats- and ReebtswlsaaasebafL

J. R. Smith, The Organization of

Ocean Commerce. {Max v. Brandt.

Kais. Deutscher Gesandter a. D.,

Wirkl. Geh. Rat, Weimar.)

österreichisches Staatswörter-
buch, bgb. von E. Mischler und J.

Ulbrich. 2. Aufl. 8. Lief.

athaaatik aad latiinvissaasobaftM.

W. von Dyck, Über die Errichtung

eines .Museums von .Meisterwerken

der Naturwissenschaft und Technik

in München. (£. Gerland. Prof.

an der Bergakademie, Dr., Claua-

thal.)

N'. Rabenstein. Cber DaratelluaK von
F'unktionen durch pcriodiacbe Reiheo.
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DIE HELLENISCHE KULTUR
DARGESTELLT VON FRITZ BAÜMGÄRTEN, FRANZ POLÄND, RICHARD WAGNER

Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und gegen 400

Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln

[X u. 491 S.] gr. 8. 1905. Geheftet Jt 10.—, geschmackvoll gebunden Ji 12.—

Die von den Hellenen geschaffene und von den Römern über alle Teile

ihres Weltreichs verbreitete Kultur bildet eine Hauptgrundlage der Gegen-
wart. Wer daher diese in ihrem tieferen Wesen verstehen will, wird immer

wieder bei den Alten in die Schule gehen müssen.

Dem Bedürfnis nach einer zusammenfassenden Darstellung der griechischen

und römischen Kultur in weiterem Umfange, als sie bisher vorliegt, soll dies

Werk Rechnung tragen.

Die Verfasser, die sämtlich im praktischen Schuldienst stehen, haben es

als ihre Aufgabe angesehen, die gesicherten Ergebnisse der neueren
Forschung in einer für jeden Gebildeten faßlichen und lesbaren Form
darzubieten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse und der Er-

gebnisse des Unterrichts in den Oberklassen unserer höheren Schulen.

Die Wechselbeziehungen zwischen Altertum und Gegenwart werden überall

kräftig hervorgehoben, der innere Zusammenhang der Erscheinungen und die

großen Gesichtspunkte, die ihr Werden beherrschten, in den Vordergrund gerückt

und das Eingehen auf minder wesentliche Einzelheiten tunlichst vermieden.

Der erste Band: »Die hellenische Kultur«, der zunächst allein er-

scheint, aber völlig in sich abgeschlossen ist, gliedert sich nach einer Ein-

leitung über Land und Leute, Sprache und Religion in drei große Perioden, das

Altertum, das Mittelalter und die Blütezeit. Die vielseitige Entwicklung der

beiden letzten Perioden kommt in je drei gesonderten Abschnitten zur Dar-

stellung: A. Staat. Leben. Kultus, B. Bildende Kunst, C. Geistige Entwicklung

und Schrifttum. Dem geschriebenen Wort tritt ergänzend und weiterführend ein

reichhaltiger Bilderschmuck zur Seite, der um so weniger fehlen durfte, je

lebendiger und unmittelbarer gerade das Kulturleben des Altertums uns durch

seine Denkmäler veranschaulicht wird.

Ausführliche Prospekte unentgeltlich und portofrei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig
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Enzio. Dichter der Gegenwart im deut-
schen Schulhause. (3140.)

Frankl, Der Friede von Szegedin. (3143.)

Geyer. Topographie u. Geschichte der
Insel Euboia. (3151.)

Hau 1er, Die in Ciceros Galliana erwähnten
convivia poetarum ac philosophorum u.

ihr Verfasser. (3125).

Hausrath, Luthers Leben. (3107.)

T. Humboldt, Wilhelm u. Caroline, in
ihren Briefen. (3loi.)

Lucani De belle civili libri X. (3134.)

Meyer. Notice d'un roanuscrit de Trinity
College. (3141.)

Overmann, Die Abtretung des Elsafs an
Frankreich. (3145.)

Fache, Naturgefühl u. Natursymbolik bei
Heinrich Heine. (3137).

Poems and Extracts chosen by Word»-
worth. (3142.)

P r e u fs , Phänische Fruchtbarkeitsdämonen.
(3125).

Reden u. Verhandlungen d. 2. allg. Tages
für deutsche Erziehung. (3123).

R e y e r, Volkstüml. Bibliothekswesen. (3103.)

Rolla, StorU d«Ito iif Mttticlw in UmWa
(3114.)

Romagnoli, Origioe cd elcmen
commedia J'Ari.siof.inc. r>i25 i

—, Una far-

— , Aristo f.

i

Rübenstc..., . _ , ^ .

tionen durch penodische iteihen

T. Salis, De Doriensium ludorum in

dia attica vestigiis. (3125.)

S e e I i g e r , Ist der KOnig Ödipus des Sopho-
kles eine SchicksalstragOdie ? (3136.)

Smith, The Organization of Ocesn 0>ib-
merce. (3153.)

Staatswörterbucb, Österreich. (3154.)

Unterrichtswesen im Deutschen Reicfa.

(31IS).

Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

Wilhelm und Caroline von Humboldt in

ihren Briefen. Herausgegeben von Anna von
Sydow. 1. Bd.: Briefe aus (der Brautzeit
1787—1791. 3. Aufl. Berlin, Ernst Siegfried Mittler

& Sohn, 1906. XXIII u. 488 S. 8° mit den Nach-

bildungen zweier Briefe. M. 9.

Es ist kein Zweifel, dafs im P?*ntheon der

Deutschen der »Staatsmann von wahrhaft peri-

kleischer Hoheit« , das reifste Produkt zugleich

und der gröfste Förderer humaner Bildung, den

Platz noch nicht einnimmt, der ihm zukommt.

Wie viel ist unserer Kenntnis seines Wesens seit

Hayms bedeutendem Werk zugewachsen! Und
während Leitzmann und Gebhardt die monumen-

tale Ausgabe seiner Schriften förderten, hob

Finck die überragende Bedeutung des Sprach-

forschers mit neuer Energie hervor, wie von

den beiden Herausgebern der eine den Staats-

mann, der andere den Altertumsforscher mit

neuem Relief herausarbeitete.

Eines blieb dabei zurück: der Mensch. Wir

haben eigentlich nur zwei Quellen für den Menschen

Wilhelm Humboldt: das Buch Gabriele, und den

b
wunderschönen Brief nach Schillers Tod. Nun

kommt ein reiches Dokument hinzu : sein Brief-

wechsel mit der geliebten Li, in dem die

Schwärmerei des Bräutigams, der »so lieb ver-

liebt« war, mit der frühreifen Weisheit des Philo-

sophen sich wunderbar mischt. Das platonische

Ideal scheint in dem seltenen Paar verwirklicht.

1^ Alles, was ihm noch fehlte, sieht er auf einmal

^Ljerfüllt und wird nicht müde, es ihr in glühenden

242 usw., 416. 427 f. usw.) zu beteuern. Sie

erwidert ihrem Heiligen mit gleicher Begeiste-

rung (S. 62. 104. 121 usw., 267. 272. 283.

302 usw., 408 f.). Neben dem Glück der neuen

Verbindung scheint ihnen alles Frühere leer. Er
klagt über seine traurige Jugend, seine Schüchtern-

heit und Trockenheit (S. 52. 237. 279, bes.

S. 134) — wertvolle Zeugnisse wie die Worte
über seine Lieblingsstudien: die Sprache i^S. 27 5)

und — die Menschen (S. 232), die aber doch

im Licht dieser besonderen Umstände gewürdigt

werden wollen. Die früheren Freunde und

Freundinnen verschwinden : Therese Forster (S. 3 1

.

35 f.), Henriette Herz (S. 109. 177. 285),

Brendel -Dorothea Veit (S. 75. 174. 177. 217).

Die Verwandten werden von der Höhe dieses

harmonischen Glücks nicht ohne einige Ironie

betrachtet, nicht blofs der unruhige Geist des

Bruders Alexander v. Humboldt (S. 87. 196.

341 f.) oder der leere des > Sternbildes c Ernst

V. Dacheröden (S. 107. 142. 176 f. 191 usw.),

sondern auch die oberflächliche Natur von Hum-
boldts Mutter (S. 74. 87. 95. 98 usw.) wird

von den V^erbündeten mit kühler Überlegung

beurteilt.

Nur Schiller und seine Lotte (S. 69. 76. 85.

92 usw.) und daneben noch der gute Dalbcrg

(S. 318. 325) oder der arme Dominicus (S. 236),

zuletzt noch etwa der neu auftauchende Gentz

(S. 354) erregen bei dem jungen Paar wärmeres

Interesse. Sonst gehen sie ganz ineinander auf

und in dem Vorgefühl künftigen Glücks. Dies

fafst H. natürlich ganz im Sinne seiner humanen

Ideale: die staatliche Laufbahn ist ihm Zeit-

vergeudung; >nicht menschlich sein zu wollen ist

Entweihung unseres Wesenst (S. 227).

Porträts in humoristischer Haltung (Mme. Des-

sault S. 181 u. ö.), Charakteristiken von Buchet n
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(»Werther« S. 40 vgl. 155, »Clavigo« S. 391),

bezeichnende Aussprüche vor allem Humboldts

(S. 116. 428 ; bes. auch S. 40) strömen in reichlicher

Fülle uns entgegen. Einmischung von Fremd-
wörtern und Zitaten (»dolierender Ton« S. 370),

besonders in Carolinens Briefen, gibt Zeitkolorit.

So führt uns das Interesse über viele Wieder-
holungen fort, und es bleibt der Eindruck des

harmonischen Seelenduetts zweier auserlesener

Persönlichkeiten.

Berlin, Richard M. Meyer.

E. Reyer [aord. Prof. an der Univ. Wien], Kritische
Studien zum volkstümlichen Bibliotheks-
wesen der Gegenwart. [Ergänzungshefte zu den
Blättern für Volksbibliotheken und Lesehallen. I.]

Leipzig, Otto Harrassowitz , 1905. 32 S. 8» mit 13

Fig. M. 0,60.

>In Mitteleuropa hat die Volksbibliothek noch durch-

aus keine endemische Bedeutung«; bemerkt Reyer in der

Einleitung mit Recht. Erst seit wenigen Jahren beginne

die Bewegung, deren Ziel es ist, das Volk in die Lage

zu setzen, das von den Schulen übermittelte Wissen zu

festigen und zu erweitern, sich energischer Geltung zu

verschaffen. Die Studien wollen wesentliche Mängel im
Volksbibliothekswesen besprechen und die Methoden her-

vorheben, die es gestatten, mit geringen Mitteln einen

bedeutenden Nutzeffekt zu erzielen. R. kritisiert die Aus-

leihstatistik, geht auf die den Lesern gegenüber zu be-

obachtende Disziplin ein, spricht vom Lesebedürfnis und
den Altersstufen und dem Stand der Leser, von der Leih-

karte, von der Beeinflussung der Lektüre durch die Ver-

waltung der Bibliothek, von den Bibliotheksstunden und
den Schwankungen in der Ausleihzahl, von dem Wirkungs-
kreis der Bibliotheken. Darauf wendet er sich den Auf-

gaben der Volksbibliothek und der Ökonomie der Ver-

waltung zu. Die nächsten Seiten beschäftigen sich mit

dem Betriebe der Bibliothek und den Ausgabestellen,

mit der für eine Volksbibliothek nützlichen Gröfse, mit

dem Klassensystem und der Konkurrenz der Bibliotheken.

Zum Schlüsse kommt R. auf Spezialbibliotheken und die

ihnen entgegenstehenden Bedenken und Schwierigkeiten,

sowie auf die wechselseitige Beziehung und die gegen-

seitige Förderung der Bibliotheken zu sprechen.

Notizen und 2\ütteilungen.

Notizen.

Bei der Versteigerung der Autographen-Samm-
lung Alexander Meyer Cohns hat auch die Frank-
furter Stadtbibliothek nach Mitteüung ihres Direktors

Prof. Ebrard eine gröfsere Anzahl hervorragender Stücke

von besonderer allgemein - geschichtlicher Bedeutung er-

worben. In der Serie der Fürsten stehen an der Spitze

sämtliche preufsischen Könige bis herab auf Kaiser

Friedrich, denen sich aus dem preufsischen Hause die

Markgräfin Friederike Sophie Wilhelmine von Bayreuth,

mit einem kostbaren Brief an ihren Bruder, die Königin

Luise mit einem sehr schönen Brief an die Grofsfürstin

Anna von Rufsland, die Kaiserin Friedrich und endlich

Prinz Friedrich Karl mit einem politisch und müitärisch

interessanten Brief an seine Mutter aus Orleans vom
30. Dezember 1870 anreihen. Von Kaiser Wilhelm I.

wurden sieben durchweg höchst charakteristische Briefe

an seinen Bruder Karl aus den J. 1807 — 1814 er-

worben. U. a. teilt er ihm am 4. April 1814 seine ersten

Eindrücke von Paris mit, »dem grofsen Sündenpfuhl, wo
ich unter solchen Umständen nie hinzukommen glaubte«:,

und wo ihn »die himmlischen Ballets der grofsen Oper«

entzücken. Von sonstigen Fürstlichkeiten seien die Pfalz-

gräfin Elisabeth Charlotte genannt, die mit einem 9 Seiten

langen Brief von 1719 voll drastischer Stellen und amü-

santer Hofneuigkeiten vertreten ist, ferner Karl von

Dalberg, mit einer ganzen Reihe von Briefen aus den
J. 1781 — 1809, der Reichsverweser Erzherzog Johann
von Österreich, Königin Viktoria von England, König
Ludwig II. von Bayern mit einem innig gefühlvollen,

8 Seiten langen Brief an Kainz, vor allem aber von
Napoleon I. ein am 1. Frimaire 1796, drei Tage nach
der Schlacht von Arcole, an Josefine gerichteter und mit

Napoleons Degenknopf gesiegelter Brief, in dem er über
den blutigen Kampf berichtet und sie in schwärmerischen
Ausdrücken, die sich zum Teil kaum wiedergeben lassen,

seiner glühenden Liebe versichert. — Eine weitere Gruppe
von Briefen ist von Helden des siebenjährigen
Kriegesund der Befreiungskriege geschrieben, von
Seydlitz und Ziethen, von Blücher, Gneisenau, Scharnhorst,

Nettelbeck, Schill u. a. Von ihnen sei als historisch be-

sonders wertvoll hergorgehoben der Brief Scharnhorsts
vom 16. April 1806 über die politische und militärische

Lage Preufsens: »Preufsen kann sich mit einer der gegen-
seitigen Parteien verbinden, oder sich mit keiner Macht
gegen eine andere einlassen und seine Neutralität be-

haupten. Der letzte Fall ist der gefährlichste, er führt

wahrscheinlich einen Krieg herbei, welcher nicht vor-

bereitet ist. . . . Frankreich wird fernerhin Preufsen

mit dem Übermut behandeln, welcher dem Kaiser und
den französischen Ministern zur Natur geworden ist

— dies wird unsern König und die Nation erbittern. —
Schwiege der König zu den Demütigungen, so würde
er in der Armee und bei der ganzen Nation alle Achtung
und alles Zutrauen verlieren und den Geist der Armee
vielleicht auf ewig verderben . . . Preufsen mufs daher
sich mit einer der beiden Parteien verbinden.« Ferner

der Brief, in dem Gneisenau am 4. Oktober 1814, »aus

einem Krieg voll Wunder, vom Glück hoch begünstigt,

von Neid und Anfechtungen verfolgt, wiedergekehrt«,

die Armeeführung schärfsten s kritisiert; vor allem aber

Blüchers äufserst charakteristischer Brief vom 27. Februar

1815 über den Wiener Kongrefs. »Man hat, um das

gericht verdaulig zu machen eine Sauce darüber gegossen

die kein menschen schmecken will, denn wenn der Friede

guht ist sagen die leutte warum mufs er so heraus ge-

stochen werden, eine guhte Sache spricht vor sich

selbst. . . o ihr Politiger ihr seid schlechte menschen
kenner, der grofse Wiener Congrefs gleicht ein jahrmargt

in eine kleine Stadt wo ein jeder sein vih hin treibt . . .

wir haben einen tüchtigen boUen hin gebracht und uns

einen schindmagern ochsen eingetauscht, sagen die

Berliner . . . ich für mein Theil habe gleich mein entschlufs

genommen und mein abschid gefordert, erwahrte jeden

Tag die Antwohrt, und gehe dann for immer nach

Schlesien, will Berlin und den Hof nicht wieder sehen,

es ist unerhört wie man uns militairs behandelt, nach

Engelland hätte man mich nicht genommen, wenn der

Regent nicht Exprefs darum geschrieben, nach Wien nahm
der König den Policeyminister mit.« Den Beschlufs der

Sammlung bilden Briefe von Staatsmännern und Poli-

tikern. Hier sind vertreten aus älterer Zeit der Freiherr

von Stein und Jahn, aus der Sturm- und Drangzeit von

und nach 1848 General von Auerswald mit einem, wich-

tigen, nur wenige Wochen vor seiner Ermordung aus

Frankfurt a. M. datierten Brief, Robert Blum und eine

Reihe anderer hervorragender Parlamentarier, weiter

Ludwig Kossuth, endlich Fürst Bismarck mit einem be-

deutsamen Schreiben an Kaiser Wilhelm I. über dessen

November -Botschaft von 1881 und die wirtschafthche

Politik. Der Direktor der Stadtbibliothek beabsichtigt,

dem Publikum eine Auslese des Wertvollsten, sowohl

aus den seitherigen Beständen, wie aus dem neuesten
'

Zuwachs aus der Cohnschen Sammlung, in nächster Zeit

durch eine Sonderausstellung zugänglich zu machen.

Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

23. Nov. Sitz. d. philos.-hist. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Sachau hält einen Vortrag über Literatur-

Bruchstücke aus Chinesisch - Turkestan. Es
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Acrden drei syrische Texte vorgelegt, welche der litur-

ischen und hymnologischen Literatur der Nestorianer

angehören. Aufserdem wird ein in syrischer Schrift,

aber in fremder Sprache verfafstes Schriftstück besprochen

und der Sprachcharakter untersucht. Der Dialekt, in

dem das Blatt geschrieben ist, gibt sich als ein mittel-

eranischer zu erkennen.

2. Im Anschlufs an den Vortrag des Hm. Sachau
erstattete Hr. Pischel Bericht über die Ergebnisse der

Expedition, die die Königlich Preufsische Regierung

unter Leitung des Hrn. von Lecoq nach Chinesisch-

Turkestan entsendet hat. Die Expedition hat reiche

Funde an BrähmT-, uigurischen, köktürkischen, mani-

häischen, chinesischen, tibetischen, syrischen u. a.

Manuskripten und Blockdrucken gemacht. Sehr reich

sind auch die archäologischen Funde. Unter ihnen ragt

besonders hervor eine ganze Serie höchst interessanter

und mit wenigen Ausnahmen völlig unbeschädigter Bilder

aus den Gängen des Tempels z in Dakianus. Es wurden
Photographien eines Teiles dieser Bilder sowie von
.Manuskriptblättern vorgelegt. Die neue Expedition unter

Leitung von Hrn. Prof. Grünwedel war am 19. Oktober

in Andidschan angekommen, wird sich also jetzt mit der

des Hm. von Lecoq in Kaschgar vereinigt haben.

3. Hr. Dilthey legte eine erste Abhandlung
über Hegels Jugendjahre vor. (.'\bh.) Die Abhand-
lung beschäftigt sich mit den theologischen Arbeiten

Hegels, welche in der Zeit seiner Hauslehrerstellungen

in Bern und Frankfurt entstanden sind. Sie erörtert

den systematischen Zusammenhang der Bruchstücke,

die auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin liegen.

23. Nov. Sitz. d. phj'sik.-math. Kl. Vors. Sekr. : Hr. Waldeyer-

1. Hr. Koch las über die Unterscheidung der
Trypanosomen-Arten. Die Unterscheidung der als

Krankheitserreger bekannten Trypanosomen stöfst oft

auf unüberwindliche Schwierigkeiten, wenn sich die

Untersuchung auf diejenigen Formen beschränken mufs,

welche im Blute des Wirts vorkommen. Erst bei der

weiteren Entwicklung der Trypanosomen im Zwischen-

wirt {Glossina), treten Formen auf, welche constante

und zur Unterscheidung der .^rten ausreichende Kenn-

zeichen aufweisen, wie an den männlichen und weib-

lichen Typen von Tr. Brttcei und Tr. gambiense ge-

zeigt wird.

2. Hr. Hertwig legt eine .Mitteilung des Hrn. Prof.

Dr. Rudolf Krause, Berlin, »Über die Endigung des
Nervus acusticus im Gehörorgan des Flufs-

neunauges« vor. (Ersch. später.) Die marklosen

Nervenfasern treten in das Epithel der Maculae und

Cristae acusticae ein, wobei sie kolbenartige An-

schwellungen zeigen und die fibrilläre Struktur verlieren

;

an den Haarzellen enden sie, indem sie deren Basis

becherförmig umfassen. Femer gehen von der Basis

der Hörhaare sehr feine Fäden aus, die als Wurzelfasern

bezeichnet werden, am Kern zum Teil dicht vorbeiziehen

und an der Oberfläche der Zelle mit aufserordentlich

feinen Enden aufhören. Ein unmittelbarer Übergang

zwischen den Wurzelfasern und den Endausbreitungen

der Nervenfasern konnte nicht nachgewiesen werden.

Nea erschienene Werke.

R. Hirzel, Was die Wahrheit war für die Griechen ?

Rede gehalten zur Feier der akad. Preisverteilungen 24.

VL 1905. Jena, Universitätsbuchdruckerei G. Neuenhahn.

R. Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greci

ne' secoli XIV e XV. [Biblioteca storica del rinasci-

mento. 2.] Florenz, Sansoni. L. 5.

K. Zangemeister, Theodor Mommsen als Schrift-

steller. Ein Verzeichnis seiner Schriften. Im Auftr. d.

Kgl. Bibliothek bearb. u. fortges. von E. Jacobs. Berlin,

Weidmann. M. 6.

Zeitackrirten.

Göttingischegelehrte Anzeigen. Oktober. E.Tr o e 1 1 s c h

:

A. Dorner, Grundrifs der Religionsphilosophie. — 0.

F. Walzel: Fr. Hebbel hgb. von R. M. Werner. —
Luschin vonKbengreuth: Zur Literatur über deutsche

Universitäten. — H. Rtemann: R. Molttor, Die nach-

tridentinische Choralreform. — E. Preuschen: Epi-
phaniosv. Cypern , 'Exi^tst^ RpttttoxXr^suüv xaTf^ap/ixtäv

hgb. von Fr. N. Finck; Nilos Doxopatres TiSi^tiv

ratp'.ap)^. d^pövtuv hgb. von Fr. N. F i n c k. — P. Coraaen:
A. Loisy, Le quatricme Evangile. — M. J. deGoeje, Ihn

Ginnfs Kitab-al-Mugta.sab hgb. von E. Probater.

Beilage zur Münekener Allgemeinen Zeitung.

Nr. 267. J. Burckhardt, Die Kultur (Weltgeachicht-

liehe Betrachtungen hgb. von J. Oeri). — 267/272. Frhr.

V. Gemmingen, Die Schlacht bei Mukden (Forts.). —
268. A. Fogazzaro. »Der Heihge<. — 269. K. Th.

V. Heigel, Zur Erinnerung an die Erhebung Bayerns

zum Königreich. — S. Schott, Ein neuer Roman von
E. V. Wildenbruch (Das schwarze Holz). — 270. F.

Muncker, Wandlungen in den Anschauungen über

Poesie während der zwei letzten Jahrhunderte. — P. P.

Albert, Friedrich v. Weech. — 271.72, E. Wrobel.
Technische Briefe. XXIV. — L. Günther, Die Geographie

in der deutschen Gauner- und Kundenspracbe (SchL).

Deutsche Rundschau. Dezember. Grazia Deledda,
Eine empfindsame Geschichte. — König Friedrich Wil-

helms IV. Briefwechsel mit Ludolf Camphausen. Hgb.

u. erl. von E. Brandenburg. I. — Th. Birt, Antike

Gastmähler. — P. Meyerheim, Adolf Menzel. Erinne-

rungen. I. — .\. Graf Hübner, Die Pariser Kommune
(Mai 1871). Nach eigenen Erlebnissen. — W. Lob,
Die Einheit der Natur. — Graf Vay von Vaya und
zu Luskod, Mein erster Tag in Söul. — Vernon Lee,
Schwester Benvenuta und das Christkind. Eine Kloster-

geschichte aus dem 18. Jahrh. — Politische Rundschau.
— Erich Schmidt, Theodor Mommsen (Besprechung

der 'Reden und .Aufsätze').

The North American Review. November. F. de
Märten s, The Portsmouth Peace (Conference. — W.
D. Howells, English idiosyncrasies. I. — Fr. C Pen-
field, Japan's commercial aspirations. — A. S. Isaacs.

The Jew in .'\merica. — C. D. Wilson, Black masters:

A side light on slaverj'. — B. Matthews, The modern

novel and the modern play. — M. Olivia Sage, Oppor-

tunities and responsibilities of leisured women. — Ch-

F. Thwing, A pension fund for College professors. —
J. B. Osborne, Reciprocity treaties or a double tariff?

— I. Perdicaris, The general Situation in .Morocco. —
J. W. Lord, A review of federal railroad regulation.

— L. F. Austin, Sir Henry Irving.

Revue de Belgique. Novembre. Gobletd'Alviella,
Dans le Far West. — J. Lhoneux, Un projet d'alliance

hollando-belge. — R. Lanser, Contes du Gaumaisis. —
A. Du Bois, Du röle de la police ä Bruxelles sous le

regime autrichien. — S.-J. Visser, L'influence sociale

du culte. — R. Bornand, En Suisse romande.

Revue des Deux Mondes. 15 Novembre. M. Barr es,

Un voyage k Sparte. — H. Bordeaux, Lcs Roque-

villard. 1. — F. Brunetiere, Les transformations de

la langue fran9aise au XVIII e siecle. — Ch. Bcnoist,

Le travail dans la grande industrie. La laine et la soie.

— A. Fi Ion, M. Bernard Shaw et son theitre. — R-

Doumic, Le suicide au theitre. — T. de Wyzewa,
Quelques chapitres inedits des fiances de Manzoni.

La Espana moderna. 1. Noviembre. M. Twain,

Una apuesta de millonarios (concl.). — P. Dorado, Ei

discurso de apertura de los Tribunales y la Memoria

del Fiscal del Supremo. — M. Hume, Influencia cspanola

sobre la Literatura inglesa (concl.). — E. Gonzalez-

Blanco, Psicologia del scntimiento andrquico. — J. P.

de Guzmän, Las guerras secularcs de opiniön contra

Espafia y las desmembraciones de esta .Monarquia. —
R. A. de los Rios, Madrid en 1883. Los conventos

de religiosas.
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The Library. October. A. W. Pollard, Recent
Caxtoniana. — A. J. Philip, Raphael Triebet. —Mary
Child, Mr. Spectator and .Shakespeare. — H. R. Plo-
mer, Westminster Hall and its booksellers. — R. F.
Cholmeley, A book of snobs. — L. J. Burpee,
Bibliography in Canada. — Elizabeth Lee, Recent
foreign literature. — J. Ballinger, The Library Asso-
ciation at Cambridge.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Adolf Hausrath [ord. Prof. f. Kirchengesch. an der

Univ. Heidelberg], Luthers Leben. Zweiter Band.
Berlin, G. Grote, 1904. 2 Bl. u. 502 S. 8". M. 7.

In rascher Folge hat Hausrath seine schöne
und anziehende Lutherbiographie zum Abschlufs

gebracht. Was dem ersten Bande nachgerühmt
werden mufste, die glänzende, fesselnde Dar-

stellung, die geschickte Gruppierung des Stoffes,

die glückliche Auswahl des Charakteristischen

aus der Fülle des Stoffes, die scharfe Porträ-

tierung der Persönlichkeiten, die den Text be-

lebende Verwertung von Zitaten aus den Quellen,

das alles zeichnet auch diesen zweiten Band aus.

Unzweifelhaft ist diese Darstellung des Lebens
des Reformators vor allen anderen geeignet,

weit über die theologischen Kreise hinaus, allen

gebildeten Deutschen ihren Luther in einer bis

zum Ende hin fesselnden Zeichnung lebensvoll

vor Augen zu führen. Mit welcher Geschick-

lichkeit H. den Stoff zu ordnen versteht, beweist

in glänzender Weise gleich das erste Kap. dieses

Bandes, in dem er unter der Überschrift »Ritter

und Fürsten« einen Überblick über die Bewegung
in der deutschen Ritterschaft und über die Stellung

der verschiedenen Fürstengewalten zu Luthers

Sache zu geben und Luthers Schriften »Wider
den falschgenannten geistlichen Stand« und »Von
der weltlichen Obrigkeit« geschickt hineinzu-

zeichnen weifs. Weiter seien hervorgehoben das

Kapitel »Die Lutherbibel«, »Luther als Dichter«

und »Das evangelische Pfarrhaus«. Freilich darf

auch die Besprechung bei aller Anerkennung der

hohen Vorzüge nicht darüber schweigen, dafs

auch hier wieder in Einzelheiten der Mangel an

Akribie und Zuverlässigkeit dem Sachkundigen

Anstofs gibt, wie auch dafs an entscheidender

Stelle gelegentlich die Beleuchtung, die H. dem
Verhalten Luthers gibt, zum Widerspruch heraus-

fordert. Für den Mangel an Zuverlässigkeit im

einzelnen liefsen sich viele Proben beibringen.

Einzelne Beispiele mögen dafür genügen. So
wird S. 3 und 5 der Titel einer Lutherschen

Schrift das erste Mal falsch, das zweite Mal

richtig zitiert. Die Schrift »Von weltlicher

Obrigkeit« S. 10 ist nicht aus »Predigten« her-

vorgegangen, wie S. 10 und wieder auf S. 1

1

behauptet wird, sondern ist die Überarbeitung

einer einzelnen Predigt. Ein wunderlif'bes Mils-

verständnis ist es, wenn H. die Tatsache, dafs

von der Tafelausgabe des Kleinen Katechismus
zufällig bisher nur eine Tafel aus der Übersetzung
ins Niederdeutsche wieder aufgefunden worden
ist, dahin mifsdeutet, dafs Luther selbst diese

erste Ausgabe »wenigstens zum Teil in nieder-

deutscher Sprache verfafste, wohl zur Erinnerung

für ihn selbst, um nirgend aus der Vorstellungs-

welt des gemeinen Mannes herauszufallen« ! Sein

ziemlich ausführlicher Bericht über die Entstehung
von »Ein feste Burg« S. 153 ff. leidet einmal

daran, dafs er das Lied »nicht lange vor 1529«
entstanden und doch ein Ereignis aus dem August
1529 im Liede berücksichtigt sein läfst, und

andrerseits daran, dafs er von Knaakes scharf-

sinniger Kombination, wonach schon das verlorene

Wittenberger Gesangbuch, das im Februar 1528
erschienen ist, dieses Lied enthalten haben müsse,

keine Kenntnis zu haben scheint. Unverständlich

ist mir auch, warum er S. 156 bei einem Zitat

aus diesem Liede einen nur ihm selbst angehö-

rigen, höchst ungenauen Text bietet, und dafs

er auf derselben Seite behaupten kann, Luther

brauche im Kirchenliede nie das »ich« und »mir«,

sondern stets »wir« und »uns«. Kennt er denn

nicht Lieder wie »Aus tiefer Not schrei ich zu

dir« oder »Mit Fried und Freud fahr ich dahin«

oder von »Nun freut euch, liebe Christen gmein«

Vers 2 £f. oder in »Vom Himmel hoch« die

Worte: »und kommst ins Elend her zu mir«?

S. 127 läfst er »Verleih uns Frieden gnädiglich«

1531 erscheinen; es steht aber schon im Witten-

berger Gesangbuch von 1529. S. 166 bezieht

er das Sprüchlein »Ländeken, Ländeken, du bist

ein Sändeken« auf des »Heiligen Reiches Streu-

sandbüchse«, das wäre doch die Mark Branden-

burg; Luther selbst aber zitiert es von der Um-
gegend Wittenbergs. Wenn er S. 168 das

Sprichwort »Wenn sich das Ferkel beut usw.«

in Luthers Brief vom 10. Juni 1525 auf dessen

Verlobung bezieht, so ist diese Deutung im Zu-

sammenhange des Briefes durch nichts angedeutet;

vielmehr ist an eine Eheschliefsung zu denken,

über die der ecclesiastes Prussiae, nämlich

Poliander, mit ihm damals verhandeln sollte.

S. 169 redet H. von den neun nach Wittenberg

geflüchteten Nonnen, zählt aber dann doch nur ihrer

acht auf und vergifst die Ave Grosse. Unrichtig

ist der Bericht über Luthers Hochzeit S. 170:

»Schürf und Melanchthon erschienen nicht

unter den Geladenen, da sie Luthers Absicht

nicht billigten«;* vielmehr erfuhren sie erst von

der vollendeten Tatsache und waren gar nicht

eingeladen. Die Übersetzung, die er von einem

Stück des bekannten griechischen Briefs Melanch-

thons an Camerarius gibt S. 170 f., ist von einer

gewissen genialen Ungenauigkeit. Ein komisches

Mifsverständnis begegnet uns auf S. 178, wo H.

die Worte in Luthers Brief »pufst mir den

jungen Hansen von meinetwegen« wiedergibt:

»puste den Hans von mir«, während er doch
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auf der nächsten Seite ganz richtig weifs, dafs

spussen« gleich »küssen« ist. In Luthers Zitat

aus Plutarch — Tischreden IV 700 — dafs bei

Tische die einen die vocales sein sollten, die

das Wort haben, die andern die semivocales,

die zum Teil reden, die Jungen endlich die

mutae, die schweigen und zuhören, deutet er die

inutae S. 183 als »das stumme e« aus; es wird

doch aber wohl bei der gewöhnlichen Bedeutung
der mutae, nämlich =r= consonantes, stehen zu

bleiben sein; Luther trieb doch nicht schon

französische Grammatik ! Dies einige Proben von
der Ungenauigkeit im einzeben, bei denen freilich

zur Entlastung des Autors wohl damit teilweise

gerechnet werden darf, dafs er bei der Korrektur

des Drucks auf fremde Augen angewiesen ist.

Was das andere betrifft, meinen Widerspruch

gegen sein Verständnis des Verhaltens Luthers

an entscheidenden Stellen, so richtet sich der

Blick des Rezensenten mit besonderer Spannung
auf die Darstellung von Luthers Stellung zur

Doppelehe des Landgrafen Philipp. Er schreibt

hier: »Politik, Biblizismus, Unklarheit, Übereilung,

Furcht vor dem heranziehenden neuen Reichstag,

das alles spielte bei dem Sündenfall Luthers eine

Rolle. Aber auch ein Nachlassen der sittlichen

Energie ist unverkennbar. Die zersetzende Wir-
kung des politischen Treibens, die Ermüdung
durch täglich auftauchende Verdriefslichkeiten.

das Bedürfnis nach Ruhe hatten ihr Werk getan.

Luther sagte ,ja', wo er früher ein festes ,nein

und abermals nein' gesprochen hatte.« Und H.

redet ven dem »hippokratischen Zug, den der

einst so tapfere, aufrechte Kreis der protestan-

tischen Führer jetzt zeigte« (S. 400 und 404).

Ich zweifle nicht, dafs man ihm dafür auf katho-

lischer Seite das Lob der Unbefangenheit zuer-

kennen, jedenfalls ihn gern zitieren wird, etwa

mit den einleitenden Worten: »selbst Hausrath

gesteht ein, dafs . . .« Aber sein Urteil zur

Sache selbst scheint mir höchst anfechtbar zu

sein; denn je länger ich mich mit der Sache be-

schäftige, um so mehr gewinne ich den Eindruck,

dafs Luther subjektiv mit gutem Gewissen seinen

Beichtrat dem Landgrafen erteilen konnte und

auch dafs sein späterer Rat, die Sache abzu-

leugnen, nach seiner konstanten Lehre von /der

:>Hilfs- oder Nutzlüge« beurteilt werden mufs.

Ich bezweifle zwar nicht, dafs unbewufst auch die

politische Lage auf Luthers Urteil einen Einflufs

geübt hat, aber doch nur als eine jener Unter-

strömungen, die er, wenn er sich ihrer bewufst

geworden wäre, auch zurückgedrängt und ab-

gewehrt haben würde. Die nähere Begründung

dieses Urteils kann ich an dieser Stelle nicht

geben. Ich meine aber, dafs es H. nicht ge-

langen ist, die eigenartigen Gedankengänge

Luthers richtig zu verstehen und zu würdigen, die

bei ihm aus seinem Verständnis alttestamentlicher

Stellen von der Polygamie und von der Hilfslüge

erwuchsen, femer aus seinem skotistiscben Gottes-

begriff, der ihm gestattete, Gott vor dem Ge-
wissen des einzelnen Ausnahmen von seinem

öffentlich promulgierten Gesetze machen zu lassen,

und aus seiner Auffassung seiner eigenen Stellung

in dieser Sache als eines, der für das Gewissen
des Beichtkindes einen Beicbtrat erteilt. Ein
gerechtes Urteil über Luthers Verhalten wird

diese verschiedenen Momente abzuwägen haben,

und ich zweifle nicht, dafs dann das Gesamturteil

für Luthers Person erheblich günstiger lauten

wird, als es bei H. der Fall ist. Es wird wohl
aber noch mancher Verhandlung über diesen

Gegenstand bedürfen, bis es wenigstens unter

uns Evangelischen zu einer einheitlichen, abge-

klärten Beurteilung Luthers in diesem Handel
kommen wird.

Zu bedauern ist, dafs H. auch jetzt wieder

die meisten Zitate ohne Quellenangabe bringt.

Namentlich bei einzelnen, deren Quelle mir höchst

fragwürdig erscheint, regt sich der Wunsch nach

einer Anmerkung mit Quellennachweis lebhaft;

z. Z. vermag ich nur ein Fragezeichen an den

Rand dazu zu setzen.

Je gröfser die stilistische Begabung H.s ist,

um so mehr wundert es mich, bei ihm einem

Worte wie >beabreden«: S. 23 oder dem Orts-

namen »Tridenf* S. 24 zu begegnen, oder gar

auf S. 39 einen Satz zu finden, bei dem er voll-

ständig aus der Konstruktion gefallen ist, oder

dem Satze: »Karlstadt mit seinem Schwager seien

draufsen. I Wenn er auf S. 48 aus Ickelsamers

Schrift gegen Luther die Worte zitiert: >Bin

eine Weil Wittenberger Student gewest. (Wenn
es wahr ist!) Ich will aber nit . . .<, so werden

viele Leser im Zweifel darüber sein, wessen

Worte das »Wenn es wahr ist!< sein sollen;

und man wird kaum erkennen, dafs er selbst es

ist, der mit diesen Worten das Zitat unterbricht.

(Seine Zwischenbemerkung will übrigens offenbar

darauf hinweisen, dafs Ickelsamers Name im

Wittenberger Album fehle. Wer aber weifs,

wie viele Namen von Studenten gerade in

jenen Jahren, wo Ickelsamer dort gewesen sein

mufs, im Album vermifst werden, wird sich wohl

hüten, den Schreiber darum der Unwahrheit zu

zeihen.) Überraschend ist mir auf S. 200 die

Adjektivbildung: >das deiktikose 'dies ist'« ru

finden. Schon im Deutschen ist es verpönt, aus

Adverbien neue Adjektiva zu bilden, und nun gar

von deixTixwgl Es könnte doch wohl nur

»deiktisch« heifsen.

Der Verf. möge es nicht verübeln, wenn ihm

der Ref. auch solche geringen Dinge moniert.

Je höher der Schriftstellemame H.s steht, und

je mehr auch sein »Luther« .Anspruch darauf

erhebt, in mustergültiger Darstellung dem gebil-

deten Deutschen ein abgerundetes Lutherbild zu

bieten, um so mehr fordert man die Feile in

jedem Satz und .Ausdruck. Den Genufs der
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Lektüre vermögen diese kleinen Dinge freilich

nur vorübergehend zu stören,

Breslau. G. Kawerau.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Unter der Redaktion von Prof. Melanchthon W. Jaco-
bus, Dekan des amerikanischen Hartford -Seminars für

Theologie, wird ein neues Bibellexikon im Verlage

von Funk und Wagnalls Company herausgegeben werden.

Unter den Gelehrten, die ihre Mitarbeiterschaft zugesagt

haben, seien von deutschen Ernst v. Dobschütz, Hermann
Guthe, Eduard König, Wilhelm Nowack, Albert Thumb,
von englischen James Denney, Marcus Dodds, S. R. Driver,

George Milligan, W. Ramsay, Canon Sanday genannt.

Das Werk wird 1906 zu erscheinen anfangen, soll nach

ganz neuen Grundsätzen eingerichtet und mit zahlreichen

Plänen und Illustrationen versehen werden und wird

ungefähr neuntausend einzelne Artikel enthalten.

Personalchronik.

Die theo!. Fakult. der Univ. Heidelberg hat die De-

kane und Kirchenräte Fischer in Maulburg und Bauer
in Lahr zu Ehrendoktoren ernannt.

Die theol. Fakult. der Univ. Würzburg hat zu Ehren-

doktoren den Weihbischof von Regensburg S. Frhrn.

V. Ow-Felldorf, den neuernannten Bischof von Eich-

stätt, bisherigen Abt Leo Mergel und den Komponisten

Franziskanerpater Hartmann von an der Laun- Hoch-

brunn ernannt.

An der Univ. Graz hat sich Dr. Johann Ude als

Privatdoz. f. spekulat. Dogmatik habilitiert.

CnirersitStsscIiriften.

Dissertationen.

W. Hammann, Erklärung von Psalm 24. Eine

biblisch-theologische Untersuchung. Tübingen. 87 S.

J. Gartmeier, Die Beichtpflicht. München. 172 S.

Xen erschienene Werke.

R. Karsten, The origin of worship. A study in

primitive religion. Wasa, Druck von F. W. Unggren.

J. von Walter, Das Wesen der Religion nach Eras-

mus und Luther. Vortrag. Leipzig, A. Deichert Nachf.

(Georg Böhme). M. 0,60.

P. Jaeger, Zur Überwindung des Zweifels. [Lebens-

fragen hgb. von H. Weinel.] Tübingen, Mohr, M. 0,90.

P. A.Leder, Die Diakonen der Bischöfe und Pres-

byter und ihre urchristlichen Vorläufer, [Stutzs Kirchen-

rechtl. Abhandlgn. 23. 24.] Stuttgart, Ferdinand Enke.

M. 14,40.
Zeltschriften.

Protestantische Monatshefte. 9, 11. H. Lüde-
mann. Die Gottesbeweise. I. — G. Graue, Die

modernen Bemühungen, den naturalistischen Monismus
mit einer religiös -sittlichen Weltanschauung zu vereini-

gen. — 0. Herrigel, Der Untergang des Reiches Israel.

— G. Karo, Falsche Bescheidenheit.

Zeitschrift für Kirchengeschichte. 26, 3. W. Cas-

par i, Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum.

— J. Dietterle, Die Summae confessorum. II. — W.
Teich mann. Die kirchhche Haltung des Beatus Rhena-

nus. — Tb. Brieger, Zu Denifles letzter Arbeit. —
O. Giemen, Beiträge zur Lutherforschung. — G.

Loesche, Ein Brief von Mathesius an Camerarius. —
G. Besser, Ein noch nicht veröffentlichter Brief Calvins.

Proceedings of the Society of Bihlical Archaeology.

27, 6. A. H. Sayce, The Hittite inscriptions trans-

lated and annotated. — E. Mahler, The Hodes Ha'abib

(2''2Sn ^in) in which the Exodus took place: and its

Identification with the Epiphi of the Egyptian »Nature

year«, — P. Scott-Moncrieff, A Cabbalistic charm.

La Liherte chretienne. 15 Novembre. A. Thie-

baud, De l'utilite de l'histoire ecclesiastique pour les

pasteurs et pour l'Eghse. — Ch. Burnier, Le doyen

Curtat d'apres ses lettres d'enfance et de jeunesse (fin). ^

— J. Autier, Deux romans de Tan dernier: I. »Les

deux forces« de Virgile Rössel, — Ph. Bridel, En
Souvenir de Theodore de Beze.

Entgegnung.

Über mein Schriftchen >Die Metrik des Buches

Kohelet« hat sich Herr Grimme in dieser Zeitschrift

Sp. 1097 f. höchst abfällig geäufsert. In der Meinung,

dafs die Sache keine weiteren Folgen haben werde,

sandte ich keine Berichtigung ein ; der Ton Gr.s einem

Kollegen gegenüber, der an derselben Universität wirkt,

fiel ohnedies auf.

Am 28. V. M., von meiner zweimonatlichen Erholungs-

reise zurückgekehrt, wurde ich aber auf die Besprechung

meines Werkes »Das Buch Kohelet« in dieser Zeitschrift

Sp. 2241 ff. aufmerksam gemacht. Diese Kritik nötigt

mich zu der nachfolgenden Erklärung.

1. Sp. 2242 schreibt Gr., dafs ich »wohl über-

flüssigerweise gegen die Autorschaft Salomos polemi-

siere«. — Geschieht dies nicht auch in anderen, und

zwar auch in den neuesten Kommentaren? Und mufste

ich nicht auf katholische Leser Rücksicht nehmen?

2. Gr, schreibt: ^Zapletal hält den ganzen Epilog

für echt, ohne zu beachten, dafs die Anrede 'mein Sohn'

nicht in den Mund des nach Kap. 4, 8 kinderlosen

Kohelet pafst«. — Jeder Exeget weifs, dafs dieses 'mein

Sohn' in der Weisheitsliteratur nicht im eigentlichen

Sinne des Wortes zu nehmen ist. Vgl. z. B. Driver-

Rothstein (Einleitung S. 425): »Der Verfasser (Prov, 1—9)

redet wie ein Vater zu einem fingierten Sohn oder

Schüler«, und Strack (Sprüche Salomos S. 23): »Wie er

einst von seinem Vater Weisheitslehren angenommen

und in sich aufgenommen hat, so sollen die Jüngeren,

zu denen er redet und zu denen er durch Alter und

überlegene Einsicht in einer Art väterlichen Verhältnisses

steht, auf ihn hören«. Gr. scheint auch übersehen zu

haben, was ich zu Koh. 4, 8 notiert habe (S. 144):

»Man darf aus diesen' Worten nicht schliefsen, dafs

Kohelet ohne Freunde und Blutsverwandte, dafs er

kinderlos war. Er berichtet einfach einen möglichen Fall«.

3. Gr. schreibt, »die Textbehandlung« habe »bei

Zapletal einen starken Stich ins Subjektive«. — Ich habe

auf Grund der alten Übersetzungen nachgewiesen, dafs

der Text des Kohelet oft verdorben ist, dafs er insbe-

sondere durch
*

Glossen erweitert wurde , die auch des

Metrums wegen beseitigt werden müssen. Dadurch wird

meine metrische Einteilung solcher Stellen bestätigt.

Wenn ich daher an mehreren anderen Stellen aus den-

selben metrischen Gründen Änderungen vornehme, so

darf dieses Vorgehen nicht einfach mit obigen Worten

charakterisiert werden, noch weniger darf hinzugefügt

werden, dafs für die Berechtigung vieler meiner Kon-

jekturen nur »die metrische Willkür des Verfassers« bürge.

4. »Sohn Davids« in der Überschrift bedeutet nach

Gr. »kaum mehr als Davidide«, — Weil Kohelet als

Salomo auftritt, bezeichnet der Ausdruck den Sohn

Davids im strengen Sinne; vgl. über diese Fiktion

S, 63 f. meines Buches.

5. Gr. schreibt, »Kohelet bleibe vorläufig ebenso

dunkel, wie er früher gewesen ist«, und will das Dunkel

dann dadurch aufhellen, dafs er auf Babylonien hinweist

wegen der Ähnlichkeit von Koh. 9, 7—9 mit einem

Gilgamesfragment. — Doch der Gedanke ist, wie ich

in der Einleitung nachgewiesen habe, ganz hebräisch,

so dafs es nicht notwendig ist, den Panbabylonismus

auch noch in die Koheletforschung einzuschmuggeln.

6. Der eigentliche Zankapfel ist die Metrik, a) Gr,

wirft mir vor, dafs ich »Begriff und Zahl der hebräi-

schen Versreihen« nicht charakterisiere. — Da ich den

ganzen hebr. Text in Disticha und Tristicha eingeteüt

abgedruckt habe, dazu noch anfangs einer jeden Re-

flexion das Metrum derselben angebe, war der Forderung
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Gr.s tatsächlich Genüge geleistet. S. XI u. 39 habe ich

erwähnt, dafs die Strophik im Kohelet fehlt. — b) Gr.

schreibt: »Hätte nicht von der Stellung der modernen
Metrik zur Forderung des Parallelismus membrorum
gehandelt werden müssen, auf die hin Zapletal eine

Anzahl von Stichen für unecht erklärt ?t — Wo ich

einen Stichus streiche, gebe ich immer auch den Grund
davon an. — c) Gr. schreibt: >Kurze Partikeln und
Worte, die mit den folgenden innig zusammenhängen,
sollen ohne Akzent (also auch ohne Hebung) gesprochen

werden ; das hebt die 5. Regel wieder auf, die sie aus-

nahmsweise doch hebungsfähig sein läfst, was aber

nicht beim Skandieren eines Verses bezw. Taktes, son-

dern erst nach Analysierung des 'ganzen Stückes" er-

kennbar sein soll. Jedes« Wort hat nur eine Hebung,
aber ein 'zusammengesetztes' Wort soll bei Kohelet

'öfters' zwei Hebungen haben. Wer enträtselt da die

Begriffe 'zusammengesetzt' und 'öfters'?« — Gr. möge
sich nicht zu sehr ereifern, da er das, was ich von den

kurzen Partikeln und Worten, die mit dem folgenden

innig zusammenhängen, und von den zusammengesetzten
Worten sage, in seinem »Abrifs der biblisch -hebräi-

schen Metrik« S. 541f. selber annimmt. Sei dem wie

immer, durch seine »Morentheorie* wird das Rätsel

nicht gelöst. — d) Gr. sieht eine Schwierigkeit darin,

»mit so unsicheren Hebungsstellen metrisch zu emen-
dieren, wenn der Grundsatz, dafs jede Gedichteinheit

(Reflexion) nur eine einzige Versart gestatte, durch-

brochen wird und zwei, ja drei verschiedene Versmafse
nebeneinander zugelassen werden«. — Das verschiedene

Metrum kommt tatsächlich in 12 Reflexionen vor. In

5 Reflexionen (2, 12—17; 4, 1—3; 6, 1—6; 7, 1— 12;

9, 1— 10) kommt 3+2 neben 3-|-3 vor, womit bei

Emendationen zu rechnen ist; in 2 Reflexionen (4, 13

— 16; 5, 9— 19) ist es immer eine sprichwörtliche

Redensart, die Ausnahme macht, was ich in meinem
Kommentar auch erklärt habe; eine Reflexion (11, 9

—

12, 7) wurde von mir als ein glossiertes Lied nach-

gewiesen. Bei den übrigen 4 Reflexionen mag der

Durchbruch durch spätere Zusätze zu erklären sein;

weil aber der Inhalt und die Sprache der Zusätze mit

dem von Kohelet sonst Gesagten übereinstimmen, so

setzte ich sie nicht in Klammern. Ich weif» aber, dafs

man bei Emendationen immer vorsichtig sein und wo-
möglich nicht blofs die Metrik , sondern auch andere

Hilfsmittel, namentlich die alten Übersetzungen, zu Rate

ziehen soll, wie ich es bei meinen .'\rbeiten auch zu
tun pflege.

Freiburg (Schweiz). V. Zapletal.

Antwort.

Meine Besprechungen der Schriften P. Zapletals 'Metrik

des Buches Koheleth' und 'Das Buch Koheleth', das ein-

zige, was ich bisher über Zapletals literarische Tätig-

keit veröff"entlicht habe, sind geschrieben, um meine Priori-

tät auf etwas, das Zapletal in ihnen als seine Entdeckung
hinstellte, nach aufsen zu wahren.

Was nun den Wortlaut meiner beiden Besprechungen

anlangt, so kann ich darin nicht das geringste entdecken,

das als Ausflufs von .'\nimositat gegen Zapletal zu deuten

wäre, wofür ich auch darauf hinweisen kann, dafs die

zweite von ihnen aufs engste mit der von A. Gersons

'Chacham Kohelet' verkettet ist; weiter wird Zapletal

nicht imstande sein, mir darin vorkommende direkte

Irrtümer oder grobe Mifsverständnisse nachzuweisen.

Da nun die Spalten kritischer Zeitschriften zum Aus-

trage rein wissenschaftlicher Differenzen nicht geeignet

sind, so liegt für mich keine Veranlassung vor, hier

auf Zapletals 6 Klagepunkte irgendwie einzugehen.

Freiburg, Schw. Hubert Grimme.

Philosophie.

Referate.

Alfredo RoUa, Storia delle idee esteticbe
in Italia. Turin, Fratelli Bocca. 1905. IX u. 440 S.

8». L. 4.

Wer die Geschichte der Philosophie schreib:,

muls erst selbst philosophische Klarheit und Sicher-

heit haben. Ohne diese wird im besten Fall nur

Chronik und Anekdotik mit mehr oder weniger

wissenschaftlichem Anstrich, aber nie und nimmer
eine Entwicklungsgeschichte der Philosophie zu-

stande kommen. Trotzdem gibt es Leute, welche

philosophische Oberzeugungslosigkeit für die beste

Grundlage objektiver Geschichtsschreibung halten

— als müfste jede Oberzeugung ein Vorurteil sein.

Zu diesen Leuten scheint auch Rolla zu ge-

hören. Er ist Eklektiker, und an allen schwie-

rigen Punkten folgt er entweder einer Gewohnheit

resp. Autorität, oder der planlosen Führung des

gesunden Menschenverstandes. Ja, er erblickt in

dieser Haltung sogar den eigentümlichen Vorzug

des italienischen Geistes und zitiert einen Aus-

spruch aus Carles Vita del Diritto: »Die geistige

Stärke des Italieners liegt, weder in der Meta-

physik und abstrakten Spekulation, noch in der

genauen und geduldigen Beobachtung der Tat-

sachen, sondern vielmehr in einer natürlichen

Anlage, das Ideale mit dem Realen zu vergleichen,

und in einer Neigung, zwischen der idealen Spe-

kulation und der positiven Beobachtung die Rollen

in angemessener Weise zu verteilen, c Das heifst

in mein Deutsch übertragen: die Italiener sind

weder Philosophen noch Empiriker, sondern

Dilettanten. Nachdem der Verf. die wissenschaft-

lichen Fähigkeiten seines V^olkes so schlecht be-

urteilt hatte, konnte er auch dessen Leistungen

in der Ästhetik nicht mehr gerecht werden.

Die ersten drei Kapitel über die Ästhetik

des Mittelalters, der Renaissance und des Secen-

tismo sind ungenügend ; freilich wollte der Verf.

hier nur eine Skizze geben, aber auch als Skizze

befriedigen sie uns nicht. Nicht einmal die all-

gemeinen Umrisse der Entwicklung sind richtig

erfafst. Gegen Mitte und Schlufs macht sich die

Planlosigkeit des Werkes etwas weniger fühlbar.

Der Verf. ist in den Theorien des 18. und 19.

Jahrh.s entschieden besser zu Hause. Mao wird

in den Kapiteln über die Estetica sensista, Este-

tica di transizione und Estetica del Romanticismo

mancherlei Belehrung und Anregung finden.

Freilich vermifst man auch hier noch die kritische

Sicherheit und Tiefe, aber die bessere Sach-

kenntnis und ein gewisser bon sens bewahren

den Verf. vor Verkehrtheiten und Extravaganzen;

so dafs das Buch als Beitrag zur modernen

Ästhetik immerhin von Wert sein dürfte. Der

bibliographische Apparat ist ziemlich spärlich,

und die Korrektheit des Drucks läfst viel zu
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1wünschen übrig. Reiche bibliographische Er-

gänzungen zu der italienischen Ästhetik des 19.

Jahrh.s gibt Benedetto Croce in seiner trefflichen

Besprechung des Buches (Critica vol. III, fasc. III

S. 22 l£f. Neapel, 1905).

Heidelberg. Karl Vossler.

Notizen und Mitteilungen.

CniTersltätssehrlften.

Dissertationen.

S. Ayrer, Das Problem der Willensfreiheit mit be-

sonderer Berücksichtigung seiner psychologischen Seite.

Tübingen. 134 S.

P. P. Minges, Ist Duns Scotus Indeterminist? Mün-
chen. 48 S.

R. F. Pfaff, Die Unterschiede zwischen der Natur-

philosophie Descartes' und derjenigen Gassendis und der

Gegensatz beider Philosophen überhaupt. Leipzig. 65 S.

Xea erschienene Werke.

Ethel D. Puffer, The Psychology of Beauty. Boston
und New York, Houghton Mifflin & Comp. Geb. $ 1,25.

F. Jurandic, Prinzipiengeschichte der griechischen

Philosophie. Agram, Aktienbuchdruckerei. M. 2.

J. Wolf, Verhältnis der beiden ersten Auflagen der

Kritik der reinen Vernunft zueinander. Halle, C. A.

Kaemmerer & Co. M. 2,40.

Zeltschriften.

Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie

und Soziologie. 29, 4. H. Planck, Die Grundlagen

des natürlichen Monismus. — W. Schallmayer, Zur
sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen Bedeutung
der Naturwissenschaften, besonders der Biologie.

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. 40, 4. C. 0. Taylor, Über das Ver-

stehen von Worten und Sätzen. — G. H. Schneider,
Die Orientierung der Brieftauben.

Unterrichtswesen.

Referate.

Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich.
Aus Anlafs der Weltausstellung in St. Louis unter

Mitwirkung zahlreicher Fachmänner herausgegeben

von W. Lexis [ord. Prof. f. Nationalökonomie an

der Univ. Göttingen]. L Bd.: Die Universitäten

hgb. von W. Lexis. IL Bd.: C. Rethwisch, R.

Lehmann, G. Bäumer, Die höheren Lehran-
stalten und das Mädchenschulwesen. III. Bd.:

F. V. Gizycki, E. Clausnitzer, E. Walther, J.

Matthies, Das Volksschulwesen und das
Lehrerbildungswesen. Anhang: P. v. Gizycki,

Wohlfahrtseinrichtungen im Anschlufs an

die Volksschule. IV. Bd.: Das technische Un-
terrichtswesen hgb. von W. Lexis. 1. T.: Die

technischen Hochschulen. 2. T.: Die Hoch-
schulen für besondere Fachgebiete. 3. T.:

Der mittlere und niedere Fachunterricht.

Berlin, A. Asher & Co., 1904. XI u. 655; X u. 426;

V u. 441 u. II u. 128; VI u. 303; VIII u. 245; VI

u. 334 S. 8°. M. 40.

Es gibt keinen einzelnen, der, auch bei

reichster Erfahrung und angestrengtester Be-

mühung, imstande wäre, den gewaltigen und um-

fassenden Gesamtorganismus unseres Unterrichts-

wesens in allen seinen Teilen ausreichend zu

übersehen und dem Momentbild des tatsächlich

Vorhandenen auch noch den Rückblick auf dessen

Entstehung und den Ausblick auf die weitere

Entwicklung des Vorhandenen in der Zukunft

beizugesellen. Und so hat der Herausgeber

dieser monumentalen Gelegenheitsschrift denn den

einzig richtigen und brauchbaren Weg betreten,

indem er eine weitgehende Arbeitsteilung eintre-

ten und für die einzelnen Unterrichtsanstalten wie

auch z. T. für einzelne Unterrichtszweige an

ihnen die zuständigen Fachmänner mit freiester

Bewegung zum Worte kommen liefs. Manche
Ungleichheiten der Behandlung mufsten sich bei

diesem Verfahren naturgemäfs ergeben, aber sie

sind an sich nicht störend und können jedenfalls

nicht in Betracht kommen gegenüber dem über-

aus grofsen Vorteil, dafs die Darstellung überall

in den Händen von Sachverständigen ruht. Auf

lange Jahre hinaus wird das Lexis sehe Werk
ohne Zweifel die feste Grundlage bilden, auf der

jeder fufsen mufs, der den auf das Unterrichts-

wesen bezüglichen Teil unserer Kulturpolitik ver-

stehen und an seiner sachgemäfsen Durchführung

wie auch an seinem weiteren Ausbau mit klarem

Einblick in das Wesen der Probleme tätig sein

will. Und es hat für jeden Benutzer des Buches

gewifs etwas geradezu Erhebendes, den durch

die .Arbeit an der Einzelstelle leicht gehemmten
Blick einmal zu weiten, indem er das Gesamt-

bild aller der Arbeit an sich vorüberziehen läfst,

die zur Erhaltung und Förderung des geistigen

Lebens der Nation an zahllosen Bildungsstätten

— von dem stolzen Bau der deutschen Hoch-

schule herab bis zu der bescheidenen, aber un-

endlich wichtigen Dorfschulstube — bei uns

geleistet wird. Die Nationalökonomie der ideellen

Güter unseres Volkes mufs gerade in unseren

Tagen gegenüber der nur auf das unmittelbar

Greifbare gerichteten Plattheit ja oft genug um
die ihr gebührende Wertschätzung kämpfen ; da

ist es doppelt gut, dafs dies grofsangelegte Werk
jedem, der sich belehren lassen will, die gewal-

tige Fülle der Werte vorführt, die der deutsche

Lehrerstand — das Wort 'Lehrerstand' im wei-

testen Sinne genommen — zu verwalten hat

und die einen Nationalbesitz darstellen, kaum

nachstehend an Bedeutung der Volkssittlichkeit

und der Volksgesundheit, die mit ihm durch so

viele Kausalbeziehungen verbunden sind.

Die Stoffeinteilung des Werkes war den

Hauptzügen nach ohne weiteres gegeben: zu-

nächst Universitäten (Bd. I), höhere Schulen und

Mädchenschulwesen (Bd. II), Volksschul- und

Lehrerbildungswesen (Bd. III); sodann das ge-

samte technische Unterrichtswesen in 3 Teilen,

von denen der erste die technischen Hochschulen,

der» zweite die 'Hochschulen für besondere Fach-

gebiete' und der dritte endlich den 'mittleren und

niederen Fachunterricht' behandelt. Die Verhält-

nisse der verschiedenen deutschen Einzelstaaten

(
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sind dabei von Band zu Band in sehr lehrreicher

und hoffentlich auch fördernder Weise miteinander

in Vergleichung gebracht. Dafs das Unterrichts-

wesen nach der deutschen Reichsverfassung Sache

der Einzelstaaten ist, kommt bereits im Gesamt-

titel des Werkes klar zum Ausdruck: nicht 'Das

L'nterrichtswesen des Deutschen Reiches', son-

dern nur 'Das Unterrichtswesen i m Deutschen

Reich' kann den Gegenstand der Darstellung

bilden, und es ist auch ein Segen, dafs nicht

überall in Deutschland in bezug auf das Aufsere
nach derselben Schablone gearbeitet werden

mufs. Die Einheitlichkeit des Geistes, soweit

sie nötig oder erwünscht ist, ist ja durch den

Paragraphen der Reichsverfassung zum Glück

nicht ausgeschlossen, und die 3^/2 Jahrzehnte der

Zusammengehörigkeit haben den deutschen Staa-

ten schon manche gegenseitige Annäherung in

ihrem Bildungswesen gebracht; dafs freilich da

noch mancher weitere Schritt zu tun bleibt, kann

ein auch nur einigermafsen aufmerksamer Leser

in jedem Bande des Lexisschen Werkes unschwer

fast von Schritt zu Schritt zwischen den Zeilen

lesen.

Es würde natürlich hier zu weit führen, wenn

auch nur den Überschriften nach der reiche In-

halt der einzelnen Bände angegeben würde. Ich

greife, statt die Angaben des buchhändlerischen

Prospektes in die Form einer Pseudobesprechung

umzugiefsen, lieber einzelne Punkte heraus, aus

deren Erörterung sich vielleicht eine allgemeine

Charakteristik der verschiedenen Bände gewinnen

läfst. Band I bildet eine vortreflfliche Ergänzung

zu dem, was Lexis bei Gelegenheit der Chi-

cagoer Weltausstellung i. J. 1893 vorzugsweise

über die Universitäten als wissenschaftliche

Forschungsstätten gesagt hat, und zu Paulsens

vor 3 Jahren erschienenem Buch über Geist und

Körper der Universitäten Deutschlands; der Lehr-

betrieb der einzelnen Fächer und historisch-

statistische Materialien über die einzelnen Hoch-

schulen stehen diesmal im Vordergrund.

Erwünscht wäre vielleicht, wenn das Vor-

gehen des Darstellers der Universität W^ürzburg

allgemein befolgt und eine ganz kurze Übersicht

über die wichtigste einschlägige Fachliteratur

allen Einzelabschnitten einschliefslich der Ein-

leitung beigegeben worden wäre. Aus dieser

Einleitung sei Paulsens schöner und freudigster

Zustimmung aller Einsichtigen sicherer Satz her-

ausgeschrieben, dafs 'diese Welt (der Universität)

in ihrer Gesamtheit auch heute noch die treueste

und tiefste Darstellung dessen ist, was das

deutsche Volk im innersten bewegt' (S. 38).

Das 'auch heute noch' dieser gewifs nicht zu

gewagten Behauptung findet — nicht seine Bestäti-

gung (denn deren bedarf es nicht erst von dort

her), wohl aber eine besondere Beziehung, wenn

in dem letzten Kapitel des Bandes unter den

'privaten Anstalten und Stiftungen für höhere

Bilduog' auch die Volkshochschule erscheint. För

den Gedanken der F*ortbildung«hochschule, deren

Typus sich zurzeit mit z\r - hkcit

herausbildet, ist besonders i '^iÜ.

über die Berliner 'Vereinigung für Staatswissen-

schaftlicbe Fortbildung' berichtet wird. Wenn
der den Universitäten gewidmete Band, was
dringend zu wünschen ist, über kurz '

eine neue Auflage erlebt, so wird i.

das letzte Kapitel infolge des regen öberall auf

dem Gebiete herrschenden Lebens ein bereits

stark verändertes Bild zeigen. Dem Bilde, wie

es heute — namentlich in bezug auf den Lehr-

betrieb der Universitäten — vorliegt, darf man
wohl neben sehr vielen Einzelbelehrungen eine

allgemeine Lehre von zeitgemäfser Bedeutung

entnehmen; sie geht dahin, dafs man der Uni-

versität nicht ihren Charakter nehmen darf, in-

dem man sie allzu sehr mit Nebenaufgaben be-

lastet, die auf dem Gebiete der Universitäts-

ausdehnung liegen; für die .Arbeit dieser letzteren

geht es auf die Dauer schwerlich ohne eigens

für sie geschaffene neue Organe ab; denn zwei

Herren kann niemand dienen, und es sind Auf-

gaben in Hülle und Fülle, die den Hochschul-

lehrern aus der Durchführung dessen erwachsen,

was der Abschnitt über 'Lehrgebiet und Lehr-

betrieb der Fakultäten' in so anregender Weise

vorführt. Dafs ich in dem Lehrgebiet der philo-

sophischen Fakultät der Pädagogik gern eine

selbständigere und bedeutsamere Stellung zu-

gewiesen sähe, als die des Anhanges zu Philo-

sophie und Psychologie, deckt sich mit der .Auf-

fassung R. Lehmanns, der den Abschnitt über

dies Gebiet bearbeitet hat. und wenn ich mit

dem Ausblick in die Zukunft, den das Lesen des

Bandes anregt, den Gedanken an eine schärfer

abgegrenzte Disziplin der Volkserziehungswissen-

schaft verbinde, so hält man das wohl der —
vielleicht in diesem Falle ganz besonders ver-

kehrten — menschlichen Schwäche der Vorliebe

für eigene Ideen freundlichst zu gute.

Auch der zweite, dem höheren Schulwesen

gewidmete Band zeichnet das Bild eines reich

und fruchtbar entwickelten, gerade heutzutage

von zahlreichen neuen Gedanken bewegten Orga-

nismus. Man darf wohl sagen: die Gesamt-

signatur der Darstellung bildet ein freudig ver-

ständnisvolles Aufnehmen aller der Reform

-

gedanken, die frei von zerstörungsbereiler Selbst-

überhebung an das vorhandene Gute anknüpfen

wollen, und im besonderen findet die preufsische

Schulreform des Jahres 1900 eine erfreulich

ruhige und gerechte Würdigung; wie denn auch

der Frankfurter Lehrplan gewifs nicht einseitig

gelobt, aber ebenso wenig al% Werk des Kom-

promisses zwischen gutgesinnten Blinden und sehr

zielbewufst sehscharfen Übelgesinnten dargestellt

wird. Die Bedenken, die gegen die heutige

höhere Schule von berufener und mehr noch von
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unberufener Seite vorgebracht werden, hätten

nach meiner Ansicht etwas eingehender geschil-

dert werden dürfen. Die Darstellung des Lehr-

betriebes der einzelnen Fächer ist mit Recht

äufserst knapp gehalten; ich lasse offen, ob es

sich nicht empfohlen hätte, für Gebiete, wie das

des evangelischen Religionsunterrichtes, auf die

leitenden Gedanken der zurzeit auf ihnen herr-

schenden Reformbewegung mindestens durch

einige Literaturangaben hinzuweisen. Sehr

zweckmäfsig ist die Zusammenstellung über

'die Berechtigungen der Reifezeugnisse' auf

S. "157 ff. Im Falle einer Neuauflage des Ban-

des könnte Steinbarts seitdem erschienene gra-

phische Veranschaulichung des Berechligungs-

wesens für diesen Abschnitt noch nutzbar ge-

macht werden. Lehrreich ist jetzt schon und

wird durch entsprechende Fortführung noch mehr

werden die Statistik, die die Provenienz der Stu-

dierenden aus den verschiedenen Schularten um-

fafst; Lexis (S. 172 ff.) gibt sie für die Studie-

renden der preufsischen Universitäten und für

Sommer 1903 sowie Winter 1903/4. Die Ent-

wicklung der Reformanstalten nach Altonaer und

Frankfurter System ist auf S. 221 für den Zeit-

raum von 1878— 1903 sehr hübsch veranschau-

licht; mit der Gesamtzahl von 63 Anstalten im

Jahr 1903 abschliefsend , hätte diese Statistik

heute bereits über 90 Anstalten zu verzeichnen.

In dem an sich sehr gut geschriebenen Abschnitt

über 'die Lehrerschaft der höheren Schulen'

(S. 16 ff.) sähe man vielleicht gern die innere

Entwicklung dieses Standes, besonders die

Doppelstellung des Oberlehrers als Beamter und

als Mann der Wissenschaft, etwa im Anschlufs

an Paulsens wiederholte vortreffliche Darlegun-

gen, ausführlicher behandelt, als es S. 38 ff. ge-

schieht. Dafs das Mädchenschulwesen eine be-

sonders ausführliche Darstellung gefunden hat,

ist sehr erfreulich; sehr richtig legt die Ver-

fasserin des Abschnittes, Gertrud Bäum er, für

die geschichtliche Betrachtung des Mädchenschul-

wesens Gewicht darauf, auch 'die inneren Fak-

toren und die allgemeinen Erziehungstheorien zu

berühren, die der Mädchenschule als äufserer

Institution zugrunde liegen', und betont (S. 238),

dafs 'das, was die Mädchenschule in ihrem Wesen
von der Knabenschule abhebt, weniger in der

Auswahl der Stoffe und den Zielen zum Aus-

druck kommt'. Auch bei der Entwicklung des

höheren Mädchenschulwesens in unseren Tagen

hat man wohl Anlafs, vor einer zu weitgehenden

Übertragung des Knabenschultypus auf die Mäd-

chenschulen zu warnen; ich würde die Gefahr

einer solchen Übertragung noch mehr betonen,

als es in dem vorliegenden Buche geschehen ist;

jedenfalls ist für das Mädchenschulwesen fast

noch wichtiger als für das Knabenschulwesen die

planmälsige Ausgestaltung verschiedener. -nur zum

kleineren Teil den Knabenschulen angenäherter

Schulgattungen, die alle auf einem völlig mit Rück-
sicht auf die Eigenart des weiblichen Geschlechtes

eingerichteten gemeinsamen Unterbau ruhen.

Zu dem dritten Band des Werkes betont

der Herausgeber mit Recht, dals 'auf dem Ge-
biet des Volksschulwesens und der Lehrerbildung

^

die Zahl der schwebenden und umstrittenen j

Fragen gröfser ist, als in dem ganzen übrigen |

Bereiche des Unterrichtswesens', und er 'erinnert

besonders daran, dafs nur die persönlichen An-
sichten der Verfasser ausgesprochen sind und ,

aus diesen kein Schlufs auf den Standpunkt der j

Unterrichtsverwaltung zu ziehen ist'. Jedenfalls 1

sind in Paul von Gizycki und Eduard Clausnitz er ;

die richtigen Männer gewonnen worden, um von '

beiden Gebieten, sowohl von dem Volksschul-

wesen an sich wie von der Volksschullehrer-

bildung, kein einseitig subjektiv gefärbtes Bild

zu geben. Es will mir sogar scheinen, als ob
bei manchen Fragen, so z. B. bei der der Siraul-

tanschule, in der Darstellung des vorliegenden

Werkes fast zu grofse Zurückhaltung beobachtet

wäre; wenigstens den GrundzügeQ nach und rein

referierend hätte nach meiner Ansicht der so

überaus sachkundige und klar urteilende Verfasser

den Kampf der Meinungen darstellen sollen, der

heute über die Frage der Simultanschule herrscht.

Die Fragen der Volksschullehrerbildung sind mit

einem sehr gesunden Gefühl für die Not-

wendigkeit einer den mechanischen Lehrbetrieb

möglichst beschränkenden Weiterentwicklung der

Präparandenanstalten und Seminare wie auch mit

mafsvoller Zurückhaltung gegenüber übertriebe-

nen Anforderungen an die Volksschullehrerbildung

behandelt; die in dem Universitätsstudium der

Volksschullehrer für das Volksschulwesen selbst

liegende Gefahr ist auf S. 326 gut gekenn-

zeichnet, daneben aber in sehr dankenswerter

Weise das gröfster Achtung werte Streben des

deutschen Volksschullehrerstandes hervorgehoben

und dabei mit Recht die Tätigkeit der Lehrer-

vereine äufserst rühmend anerkannt. Was der

Volksschullehrerstand in den nunmehr 150 Jahren

seines Bestehens erreicht hat, stellt eins der

schönsten Blätter unserer Kulturentwicklung

dar, und Clausnitzer verdient gewifs die vollste

Zustimmung, wenn er (z. B. auf S. 327) sowohl

diese Tatsache wie auch den Anteil des

Staates an ihrem Zustandekommen stark betont.

Blickt man im Zusammenhang mit dieser Ge-

dankenreihe auf den Anhang des dritten Bandes,

in dem P. von Gizycki die 'Wohlfahrtseinrichtun-

gen im Anschlufs an die Volksschule' schildert,

so gewinnt man den vollen Eindruck der schier

unermefslichen Bedeutung, die der Volksschule

für unser nationales Leben zukommt, und ge-

niefst mit Freude den Ausblick auf das Gesamt-

gebiet der Volkserziehung, den naturgemäfs die

Volksschule am unmittelbarsten und am bedeut-

samsten eröffnet. Es ist dringend zu wünschen,
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lafs dieser Anhang auch als Sonderausgabe der

V )ffentlichkeit zugänglich gemacht und dafs er, so-

bald das Bedürfnis dazu vorliegt, eine zeitgemäfse

Erneuerung findet, die den raschen Fortschritt der

Dinge auf diesem so wichtigen Gebiete unserer

Kulturpolitik zum Ausdruck bringt. Wenn in

dem dritten Bande der Taubstummen- und Blinden-

unterricht eine sehr ausführliche Darstellung ge-

funden hat, so kann man dafür nur dankbar

sein; es war gewifs durchaus richtig, die Kennt-

nis dieser Unterrichtszweige unter Heranziehung

so vortrefflicher Sachverständiger wie E. Walther
und J. Matthies in weitere Kreise zu verbreiten.

Um zu dem dritten Bande noch eine Einzelheit

zu bemerken, so wäre eine kurze Erwähnung
der Unteroffiziersvorschulen und ihres Verhält-

nisses zur allgemeinen Volksschule wohl ange-

bracht gewesen; diese Anstalten stehen zu der

Volksschule etwa in demselben Verhältnis wie das

Kadettenkorps zur höheren Schule, und es ist

für unsere nationale Wohlfahrt, soweit sie von

der Armee abhängt, gewifs von grofser Wichtig-

keit, dafs die Unteroffiziersvorschulen sich ihres

Zusammenhanges mit der allgemeinen Volksschule

klar bewufst bleiben und stetig an den Fort-

schritten teilnehmen, deren diese letztere sich

erfreut.

Wir kommen zum technischen Unterrichtswesen

und finden in Band IV Teil l zunächst, auch der

äulseren Stoffeinteilung nach, ein Gegenstück

zu dem ersten, den Universitäten gewidmeten

Band, indem die technischen Hochschulen in be-

zug auf ihre geschichtliche Entwicklung und

heutige Organisation sowie in bezug auf den

Lehrbetrieb der verschiedenen Fächer und den

derzeitigen Bestand der einzelnen Anstalten ge-

schildert werden. Der Herausgeber betont in

einem Vorwort, wie die Ebenbürtigkeit der

technischen Wissenschaft mit den alten Universi-

tätswissenschaften heute anerkannt und wie ein

i friedliches Zusammenwirken der beiden Hoch-

schulen 'nach Wegräumung anfänglicher Mifs-

verständnisse' zu wünschen sei. Der Verlauf

dieses Zusammenwirkens wird gewifs in vielen

l Beziehungen an das Nebeneinanderhergehen von

Gymnasium und Oberrealschule erinnern, wie denn

auch der Kampf der beiden Hochschulen sich dem
'Schulkampf' der höheren Schulen in sehr mannig-

facher Hinsicht, nicht blofs im Hinblick auf die

Frage nach der Zweckmäfsigkeit eines Schulmono-

, pols vergleichen läfst. Die günstige Wirkung, die

't das Streben nach der Gleichberechtigung auf die

[' Entwicklung der technischen Hochschulen aus-

geübt hat, tritt klar in der historischen Obersicht

zutage, die W. von Dyck auf S. 3 ff. in kurzer

und sehr zweckmäfsiger Fassung gibt. Die Not-

wendigkeit des wissenschaftlichen Geistes im

Lehrbetrieb der technischen Hochschule wird in

dem vorliegenden Buche allenthalben in sehr er-

freulicher Weise betont. Über die Darstellung

des Lehrbetriebes der einzelnen Fächer steht mir

kein Urteil zu; es ist ganz besonders interessant,

diese Darstellung für die Gebiete, wo die Arbeit

von Universität und technischer Hochschule sich

am engsten berührt, mit den entsprechenden

Teilen des ersten Bandes zu vergleichen.

Die Hochschulen für besondere Kacbgebicie

sind in dem zweiten Teile des vierten Bandes

behandelt. Lexis hebt in seinem Vorwort zu

diesem Teile des Gesamtwerkes hervor, dafs 'die

wetteifernde Bearbeitung gleicher wissenschaft-

licher Gebiete in den allgemeinen und den be-

sonderen Hochschulen nur günstige Folgen haben

kann', und dafs sich 'auch hier die innere Einheit

der Wissenschaft zeigt, die unabhängig ist von

den äufseren Formen ihres Betriebes'. Die 7 Unter-

abteilungen des Bandes umfassen die Berg- und

die Forstakademien, die landwirtschaftlichen, die

tierärztlichen, die Handels- und die Kunsthoch-

schulen sowie endlich die Hochschulen der deut-

schen Militärverwaltungen. Zu dem letzten dieser

Abschnitte sei nachgetragen, dafs eine gewifs sehr

zweckmäfsige Neuordnung des letzten Sommers
die Kgl. preufsische Artillerie- und Ingenieurschule

der General-Inspektion des Militärerziehungs- und

Bildungswesens unterstellt hat. Auch für die eine

oder andere der verschiedenen übrigen Fach-

schulen mag der Leser dieses Bandes den Ein-

druck haben, als ob die Ressortfrage vielleicht

noch nicht als endgültig geregelt zu betrachten

sei; doch soll dieser Punkt hier unerörtert bleiben.

Sehr erfreulich ist die mafsvolle Behandlung, die

die Handelshochschulbewegung durch W. Kahler
auf S. 167 ff. gefunden hat; 'Heranbildung der

leitenden Kräfte des Grofsbetriebes' wird den

Handelshochschulen mit Recht als .Aufgabe zuge-

wiesen, die Ausbildung des Handelslehrerstandes

hätte daneben freilich nach meiner .Ansicht nicht

ganz in den Hintergrund treten sollen. Vor zu

zahlreichen Gründungen auf dem Gebiet dieses

Hochschulzweiges unterläfst Kahler mit gutem

Grunde nicht unter ruhig klarer Fassung der Be-

dürfnisfrage ganz offen zu warnen; sein Hin-

weis auf die von einem 'überbildeten Gehilfen-

proletariat' ausgehende Gefahr verdient sehr be-

herzigt zu werden.

Zum Schlüsse dieser .Anzeige noch einige

Worte über den letzten Teil des Leiisschen

Werkes, der den mittleren und niederen Fach-

unterricht behandelt und der Darstellung des ge-

werblichen und kaufmännischen Unterrichtswesens

die des landwirtschaftlichen folgen läfst. Es ent-

spricht dem heutigen Zustand der Dinge durch-

aus, dafs in dem ersten der beiden so entstehenden

Abschnitte auch die höhere Handelsschule ihre

Stelle findet; ich hätte allerdings für zweckmäfsig

gehalten, wenn die Grundfragen der Organisation

des höheren Schulwesens für den Kaufmanns-

stand bei der Besprechung der höheren Handels-

schule etwas eingehender geschildert worden
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wären; die tiefgehenden Gegensätze, die zwischen
dem sächsisch-österreichischen Handelsschultypus
einerseits und dem u. a. von mir i. J. 1900 zu

Hannover charakterisierten Schultypus der 'Han-
delsoberrealschule' auf der anderen Seite bestehen,

bedürfen meines Erachtens ganz klarer und be-

stimmter Hervorhebung, und wenn neuerdings,

z. B. durch Swet in Hamburg, die Frage der
Wahl zwischen diesen beiden Typen wieder auf

die Tagesordnung gebracht worden ist, so zeigt

das deutlich genug die Wichtigkeit dieser noch
wenig ausgetragenen Organisationsfrage, von der
auch die — nicht im äufseren Sinne des Wortes —
gesellschaftliche Stellung des höheren Kaufmanns-
standes sehr stark abhängig ist. Von dieser

einen Lücke abgesehen möchte ich dem ganzen
Bande, soweit mir ein Urteil zusteht, die überaus
zweckmäfsige und lichtvolle Darstellung des weit-

verzweigten Unterrichtsgebietes nachrühmen, das

man in so übersichtlicher Zusammenfassung in

dem Lexisschen Werke wohl zum ersten Male
vorgeführt bekommt. Es scheint mir besonders

anregend, hier im einzelnen zu beobachten, wie

das praktische Bedürfnis fachmäfsig organisierte

Nebenbildungen neben der Volks- und Mittel-

schule mit wachsender Klarheit der Ziele ins

Leben gerufen hat; sehr lehrreich ist u. a. die

Heranbildung des landwirtschaftlichen Schul-

wesens, deren Grundzüge Th. v. d. Goltz auf

S. 243 ff. schildert; auch das ist eine der Stellen,

wo man gar deutlich erkennen kann, was die

Schule mit ihrer auch heute noch so oft unter-

schätzten Tätigkeit für die allgemeine Wohlfahrt

der Nation bedeutet.

Mit gerechtfertigtem Stolz darf der Heraus-

geber des grofsen Werkes, von dem wir hier

einen, wenn auch nur flüchtigen, Eindruck zu

gewinnen suchten, auf die Leistung blicken, die

er ins Leben gerufen und organisiert hat. Und
wärmster Dank gebührt ihm, der Unterrichts-

verwaltung, die die Anregung zu dem Buche
gegeben hat, und allen Behörden und Einzelnen,

die zu dem Zustandekommen dieser grofs ange-

legten Gelegenheitsschrift beigetragen haben.

Berlin-Wilmersdorf. Julius Ziehen.

Reden und Verhandlungen des Zweiten allgemeinen
Tages für deutsche Erziehung. Weimar, 12. bis

14. Juni 1905. Friedrichshagen bei Berlin, Verlag

der Blätter für deutsche Erziehung, 1905. 144 S. 8°.

M. 1,20.

Über die Reden und Verhandlungen des Ersten all-

gemeinen Tages für deutsche Erziehung ist in Nr. 24
referiert worden ; das neue Heft erweckt ganz denselben

Eindruck, der dort hervorgehoben worden ist. Wir
können uns darum heute begnügen, die Themata zu
nennen , die auf dem zweiten Tage zur Verhandlung

gekommen sind. Arthur Schulz sprach über den Kampf
um die deutsche Erziehung, Berthold Otto, der Heraus-

geber des ,Hauslehrers', über den geistigen Verkehr mit

Kindern, Prof. L. Gurlitt über die Erziehung zur Wahr-
haftigkeit, Prof. Paul Förster über die Wirkungen des

Gymnasiums auf das öffentliche Leben. Am zweiten

VerhandJungstage behandelte der prakt. Arzt Dr. Georg

Liebe die Ausbildung des Leibes, Frl. Dr. von Lenge-
feld die Erziehung zur deutschen Frau und. Mutter,
der Bildhauer Dr. H. Christ falsche und richtige Wege
in der Kunsterziehung und Pastor Friedrich Steudel
unseren Religionsunterricht. Dem Gymnasium wurde
wieder einmal vorgehalten, dafs es »eine bewufste Höher-
entwicklung des Menschen gar nicht kennt«, dafs es

»nicht die Ausbildung zur Schönheit, nicht die der Sinne,
der künstlerischen Fähigkeiten, nicht die Erziehung zum
vernünftigen Gebrauch der Freiheit kennt«. Es ziehe im
grofsen und ganzen Knechtsnaturen heran, sein Ideal
sei Zwang und Drill.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Doktordiplome der philos. Fakult. der Univ.
Giefsen sollen, nach der Frkf. Z., künftig nicht mehr
in lateinischer, sondern in deutscher Sprache aus-

gestellt werden.
Personalchronik.

Der Prof. an der Staatsgewerbeschule in Krakau Dr.

Anton Karbowiak hat sich als Privatdoz. f. Gesch. der
Erziehung an der dortigen Univ. habilitiert.

Scbalprogramme.

Kulcke, Die Anfänge des höheren Schulwesens in

Zoppot. Zoppot, Realprogymn. 5 S.

O. Lutsch, Das Kreuznacher Gymnasium in den
J. 1833— 1864. Kreuznach, Gymn. 62 S. 8".

A. Schuh, Für Schule und Haus. Ein kleiner Bei-

trag zur Verbreitung und Förderung schulhygienischer

Bestrebungen. Marburg. 42 S. 8".

Neu erschienene Werke.

P. Wendland, Schlufsrede der 48. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner nebst einem Zu-
kunftsprogramm. Leipzig, Teubner. M. 0,80.

P. Cauer, Von deutscher Spracherziehung. Berlin,

Weidmann. Geb. M. 4,80.

Adele von Portugall, Friedrich Fröbel, sein Leben
und Wirken. [Aus Natur und Geisteswelt. 82.] Leip-

zig, Teubner. Geb. M. 1,25.

Zeitschriften.

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen. 17, 2. f

J. Ziehen. Schulpolitik und Pädagogik. Vortrag, gehalten 1

auf der 9. Hauptversammlung des Vereins zur Förderung
des lateinlosen höheren Schulwesens zu Frankfurt a. M.
— Th. Schneider, Die Einführung von Weizsäckers

Übersetzung des Neuen Testaments in den oberen Klassen ^

der Realgymnasien und Oberrealschulen. — Swet, Die

Handelsrealschule. Kritische Betrachtungen und prak-

tische Vorschläge. — A. Holzmann, Gleichberechtigung

der Reifezeugnisse der Gymnasien, Realgymnasien und
Oberrealschulen für die Grofsherz. badischen Staatsprü-

fungen. — Bericht der Kommission zur Neugestaltung

des mathematisch-naturwissenschafthchen Unterrichts.

Monatsschrift für höhere Schulen. November. P.

Krückmann, Der Unterricht an den höheren Schulen

und die römische Rechtsgeschichte. — K. F.- Fischer,
Die Rückständigkeit Deutschlands in der Methode des

naturwissenschaftlichen Unterrichts. — K. Jansen, Be-

merkungen zu vorstehendem Aufsatze. — W. Münch,
Pädagogisches aus England. — J. Sanneg, Das Lesen

der heiligen Schrift im Griechischen. — H. Guhrauer,
Eine vergessene Plato-Übersetzung. — B, Schmid, Kom-
mission zur Neugestaltung des mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Unterrichts. — Wollenteit, Der erste Turn-

tag der höheren Schulen Ostpreufsens.

Zeitschrift für französischen und englischen Unter-

richt. 4, 6. Helwig, Beiträge zur Methodik des neu-

sprachlichen Unterrichts. — Ch. Lescoeur, La Division

et rOrganisation du territoire fran9ais (suite). — Ch.

Eidam, Zu der Abhandlung von Clodius: Was wir

wollen und was wir nicht wollen.
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Körper und Geist 14, 13— 15. Verhandlungen des

VlI. deutschen Kongresses für Volks- und Jugendspicle

zu Frankfurt a. M. vom 15. — 18. Septbr., hgb. von H.

Ravdt. I.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

1. Theodor Preufs [Direkt. -Assist, am Museum f.

Völkerkunde zu Berlin, DJ, Phalli sehe Frucht-
barkeitsdämonen als Träger des alt-

mexikanischen Dramas. Ein Beitrag zur

Urgeschichte des mimischen Weltdramas. [S.-A. aus

dem Archiv für Anthropologie N. F. I. 1903.] 60 S. 4".

-. Ettore Romagnoli [Prof. f. lat. Lit. an der

Univ. Rom], Origine ed elementi della

commedia d 'Aristo fane. [Estratti dagli Studi

italiani di Filologia classica. Vol. XIII.] Florenz,

Bernardo Seebär, 1905. 188 S. 8°.

3. Derselbe, Una farsa ellenistica. [S.-A.

aus Rivista d'Italia. Settembre 1904. S. 496 ff.]

4. Derselbe, Aristofane, Le Tesmoforia-
zuse. Versione poetica con introduzione e note.

[Nuova collezione diversioni dei classici latini e greci

diretta dal prof. A. Balsamo. IV.] Piacenza, Tipo-

graphia A. del Maino, 1904. XXI u. 91 S. 8».

5. Arnold von Salis [Dr. phil. in Basel], De
Doriensium ludor um in comoedia attica

V e s t i g i i s. Inaug.- Dissertation. Basel, 1905.

56 S. 8°.

6. E. Hauler [ord. Prof. f. klass. Philol. an der

Univ. Wien], Die in Ciceros Galliana er-

wähnten convivia poetarum ac philoso-

phorum und ihr Verfasser. [S.-A. aus den

»Wiener Studien«. Bd. XXVIII. Heft 1.] Wien, 1905.

13 S. 8».

Dafs das klassische Drama der Griechen ein

Weltdrama ist, war seit langem bekannt, aber

auch der griechisch-römische Mimus hatte einstmals

Weltbedeutung; darum kann jetzt Preufs von

dem »mimischen Weltdrama« sprechen. Er gibt

eine kurze Übersicht über die Entwicklung des

griechischen Mimus aus den niedrigen, burlesken,

possenhaften Anfängen der dorischen Mimologie

und der jonischen Mimodie zu dem grofsen

realistisch-romantischen Mimodrama, dem herr-

schenden Drama des griechisch-römischen Welt-

reichs, und verfolgt dann die Einwirkung des

Mimus durch die Weltliteratur durch die Farcen

und Mysterien des abendländischen Mittelalters

und die Dramen des Orients bis zu Shakespeares

Mimodramen und darüber hinaus.

Aber das soll bei ihm nur der Einführung in

die Ergebnisse der Mimusforschung dienen; seine

eigene Forschung wendet sich auf dieser Grund-

lage, wie es bei einem Ethnologen und Religions-

wisscnschaftler natürlich ist, den Uranfängen des

Dramas zu und, da der Mimus auch das älteste aller

Dramen ist, dem Uranfange des Mimus. F
iQaytpSia, (xlfxoi, carvgot lautet die

erstandene altperipatctische Formel der drama-

tischen Poesie, das betfst: Das Satyrdrama ist

die Vorstufe der Tragödie, der Mimus der

Komödie, aber der Mimus ist am ältesten (Der

Mimus Kap. III: Des Aristoteles und der Peri-

patctiker mimische Studien und mimische Theorie).

Für uns Moderne bat das Drama aur eine

ästhetische Bedeutung, jeden eigentlich prak-

tischen Zweck weisen wir fort aus der Kunst,

und doch, wie sollte wohl der primitive Mensch,

den jeden Augenblick die Not und Furcht des

Daseins bedrängte, interesselos sich rein ästhe-

tischen Begehungen durch Jabrzebntausende und

noch dazu regelmäfsig hingeben? Denn nur in

der Regelmäfsigkeit liegt ja die Möglichkeit des

Fortschritts in den Künsten. Diese Grundüber-

legung führte zu der Erkenntnis: der uralte mimi-

sche Tanz und das sich aus ihm entwickelnde

Mimodrama hatte für den Primitiven einen sehr

wichtigen praktischen Zweck, allerdings einen zau-

berischen, einen eingebildeten; aber das Menschen-

geschlecht lebt ja von seinen Einbildungen (Der

Mimus S. 498 ff.).

Der Schauspieler des Mimodramas trägt den

Phallus, noch heute trägt ihn sein Nachkomme,

der türkische Mimus Karagöz, phallische Dämonen

der Fruchtbarkeit sind die ältesten Träger des

Mimus, sie tanzen den mimischen Zaubertanz.

Die Natur, die unerschöpflich fruchtbare, mit

allen ihren Pflanzen und Tieren, die Kommutter,

die »grofse Hure« der germanischen Feldkulte

(Mannhardt, Komdämonen S. 22) richtet sich

nach den phallischen Begebungen der mimischen

Tänzer, konzipiert dadurch und wird fruchtbar.

Darum wurde der phallisch-mimische Zaubertanz

als ein wichtiger Zauber, ein Fruchtbarkeits-

zauber, der dem wichtigsten Selbsterhaltungstriebe

des Primitiven, dem Verlangen nach Nahrung

diente, in den Jahrzehntausenden primitiver Mensch-

heitsentwicklung regelmäfsig im Frühling und

Herbst geübt.

Freilich der Logik des modernen Menseben

ist das so unfafsbar. Nur im Märchen glauben

wir noch an Zauberei und erstaunen, dafs es bei

den sogenannten Wilden noch immer Zauberer

gibt. Der Moderne bat eben wirkungskräftigere

Mittel, in den Kausalkonnex der Dinge einzugreifen

als Zauberwunsch und Zauberspruch (Der Mimus

S. 499, S. 511 Anm.).

Bei diesen mimischen Grundauffassungen setzt

Pr. ein und sucht nun die Idee von dem

dämonisch - zauberischen Zweck des ältesten

Mimus aus der Psychologie der Primitiven uns

noch näher zu bringen. Wenn die Sonne in

Mexiko am heifsesten brennt, schwirrt die Luft

von den Tänzen der grofsen mexikanischen

Falter, tritt Schatten ein, so ist sofort die ganze

Scbmetterlingspracbt zerstoben. Die alten Mexi-
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kaner aber verwechselten Ursache und Wirkung,
sie sagten nicht: die Sonne scheint, darum fliegen

die Schmetterlinge, sondern die Schmetterlinge

tanzen, damit die Sonne scheint, sie machen durch

ihre Zauberkraft die Sonne scheinen. Darum
trägt ein mexikanischer Feuergott den Itzpapalotl,

den »Obsidianschmetterling«, auf dem Haupte, und

werden die Sonnenstrahlen als Schmetterlinge

gezeichnet. Wenn die Heuschrecke des Morgens
zirpt, gibt es einen heifsen Tag, dann reift das

Maiskorn, Die Irokesen aber glauben, dafs die

Heuschrecke durch ihr Zirpen, d. h. durch die

ihr innewohnende Zauberkraft die Hitze und das

Reifen des Kornes verursacht, darum heifst sie

bei ihnen »the cornripener«. Also die Zauberkraft

der Heuschrecke bewirkt auch hier Fruchtbarkeit.

Darum erscheinen auch die europäischen Korn-

dämonen (vgl. Mannhardt, Korndämonen, Berlin

1868, S. 4) häufig in der Gestalt vieler im Korne
hausender Insekten. Nach der Auffassung des

Primitiven gedeiht und wird überhaupt nichts in

der Welt ohne Zauberei. Die Tiere aber be-

wirken durch ihre Zauberkraft das Wachstum.

Wie nun, wenn der Mensch sich der Zauberkraft

der Tiere bemächtigt? Das vermag er durch die

Mimesis, die Nachahmung und den nachahmen-

den mimischen Tiertanz ^) (Über mimische Tier-

tänze s. Der Mimus S. 47 9— 495). Sind die

Tiere zauberkräftig, so ist der Mensch es erst

recht oder kann es wenigstens werden, und

die zauberkräftigsten Menschen führen schliefslich

zum Dämonentum hinüber. Und besonders von

den phallischen Fruchtbarkeitsdämonen und ihren

mimischen phallischen Zaubertänzen hängt dann

alle Fruchtbarkeit ab. Von ihnen im besonderen

handelt nun Pr. in sechs Abschnitten: 1. Altmexi-

kanische Dämonen des Herbstes, 2. Altmexikanische

Frühjahrsdämonen, 3. Phallische Begehungen der

Dämonen, 4. Das mimische Drama in Mexiko,

5. Anfänge des Mimus bei Irokesen und

Pueblostämmen, 6. Der griechisch - italische

Mimus und die dramatische Weltliteratur. Da
erfahren wir, die altmexikanischen Götter, die

auf den Bilderhandschriften ihr oft sehr bluti-

ges Wesen treiben, deren seltsame, steinerne

') In der Mimesis steckt des primitiven Menschen
gröfste Kraft, Zauberkraft; die Mimesis schied ihn vom
Tiere, sie entwickelte weitere Seelenkräfte, ihre Gewalt

geht viel tiefer als der Moderne so ohne weiteres auch

nur von ferne ahnen kann. Diesen gewaltigen Begriff

schuf zuerst tiefsinnig das Dorertum und legte ihn aller

Kunst als Urkraft zugrunde, wie es dann auch weiter

bei Plato und Aristoteles und fernerhin geschieht, das

Dorertum, das auch den Ausdruck Mimus fand. Die Ge-

schichte des Wortes »Mimesis« steht in meinem »Mimus<

S. 259—261. Von der Nachahmung gibt es jetzt ein nach-

denkliches Buch von P. Beck »Die Nachahmung und ihre

Bedeutung für Psychologie und Völkerkunde« ; aber von

der griechischen Mimesis und seiner Geschichte und gar

vom Mimus weifs es nichts. Es ist der altgeheiligte

Brauch, der hoffentlich bald ein Ende nimmt, dafs die

Ethnologie nichts von den Resultaten der Philologie weifs

und umgekehrt.

Bilder in den Museen stehen, sind vielfach ur-

sprünglich Wachstums- und Fruchtbarkeitsdämo-

nen und üben den phallisch -mimischen Frucht-

barkeitstanz. Pr. gibt eine Abbildung (aus dem
Codex Bourbonicus 30) des mexikanischen Ernte-

festes (ochpaniztli). Da steht auf der Pyramide
ihres Tempels, umgeben von vier Maisgöttinnen,

die Göttermutter Teteoinnan als Kornmutter mit

zwei Maiskolben in den Händen, und auf sie

schreitet lebhaften Ganges eine Prozession von
Phallophoren zu, ganz ähnlich der griechischen

Phallophorenprozession, die Pr. (nach Heideraann,

III. Hallisches Winckelmannsprogramm, Taf. II,

3 a. b.) zum Vergleiche abbildet.

Aus diesen phallisch-zauberischen Beziehungen

nun erwuchs wie in Griechenland auch in Mexiko
ein mimisches Drama. Das erläutert Pr. an dem
Beispiel des mexikanischen Atamalqualitzlifestes,

von dem er gleichfalls eine Abbildung gibt. An .

ihm tritt die ganze mexikanische Geisterwelt für '

das Wachstum der Erde in .Aktion und zwar

gröfstenteils in phallische, und diese Aktion der

als Geister und Götter verkleideten Menschen
\

wird direkt zu einem grofsen Mimus. An die-

sem Feste tritt auch Xochiquetzal »die aufge-

richtete Blume«, d. h. nach antiken Begriffen
,

Flora auf. Also die alten Mexikaner haben ihre
j

Floralien so gut wie die Römer. Die römischen l

Floralien wurden vor allem mit Mimen gefeiert.

Der Grund war, dafs sie ein uraltes Fruchtbar-

keitsfest sind. Nun kommt die Analogie aus

Mexiko als erstaunliche Bestätigung. Als ein

fürchterlicher Greuel und Schandfleck des Mimus
galt es bisher, dafs an den Floralien seit alter

Zeit die Miminnen nackt auftreten mufsten. Aber

es liefs sich zeigen (Der Mimus S. 171— 173),

dafs das nur Huren waren, welche die Stelle der

Miminnen vertraten, und das Ganze erschien als

ein uralter religiöser Akt, der mit den phalli-

schen Fruchtbarkeitsideen in Zusammenhang

stand. Wieder gibt nun Mexiko eine seltsame

Analogie. Denn auch hier treten am Floralien-

fest die Huren in allerlei wilden mimisch-obszönen

Aktionen auf, und hier ist der religiöse, zaube-

rische Zweck direkt verbürgt.

So bestätigt sich hier wieder eine der mimischen

Grundauffassungen : Mimisch-phallischer Zaubertanz

und daraus sich entwickelnder Mimus ist eine

allgemeine Menschheitsidee. Primitive Mimen gibt

es bei allen Nationen. Aber erst die Griechen haben

in konsequenter Anstrengung von vielen Jahr-

hunderten aus dem primitiven Mimus das grofse

Mimodrama geschaffen, wie sie auch das klassi-

sche Drama der Weltliteratur erfanden. Und nur

weil der Mimus eine Menschheitsidee ist, konnte

später das klassische griechische Mimodrama den

Siegeszug über die Erde antreten, wobei es von

dem primitiven Mimus anderer, insbesondere

orientalischer Nationen manches uralte Gut ent-

lehnt haben mag (Der Mimus S. 501). In Konse-
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[uenz dieser Auffassungen betont auch Pr. : Dit

Mexikaner haben wohl ein primitives Mimodrama,
aber selbst dieses mimisch hoch veranlagte Volk
ist über die unteren Stufen der Entwicklung im

^limus nicht hinausgekommen. Es ist erstaunlich,

wie man immer wieder und wieder die Mimustheorie

hier mifsversteht, als ob je gesagt wäre, die Grie-

chen hätten allein den mimischen Tanz und den

Mimus erfunden, nein, sie sind die klassischen

Vollender dieser Menschheitsidee, wie sie so vieles

vollendet haben.

Wenn man dagegen immer wieder und wie-

der fragt, warum soll nicht jedes Volk sich selber

seinen Mimus geschaffen haben?, so zeigt das

eine Verkennung der Tiefe und des Kerns des

ganzen Problems. Heute, wo die wunderbarsten

Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen im türki-

schen, arabischen, indischen, griechischen, römi-

schen, französischen usw. Mimus festgestellt sind,

sollte man lieber nicht mehr so ins allgemeine

deklamieren. Die Wissenschaft ist jetzt weit genug,

die Frage von der Kontinuität der menschlichen

Geistesentwicklung auf dem Gebiet der Mimus-

forschung nicht mehr mit allgemeinen philosophi-

schen oder auch unphilosophischen Erwägungen,

sondern mit exakter eindringender Spezialfor-

schung zu behandeln.

Die Untersuchungen von Pr. haben für Ethno-

logen wie Philologen besonders darum viel Erfreu-

liches und Förderliches, weil hier zum ersten Male

von selten eines Ethnologen mit vollem Bewufst-

sein und voller Energie eine Verschmelzung des

ethnologischen Tatsachenmaterials mit den Metho-

den und Tatsachen der klassischen Philologie

angestrebt wird; es ist ein bisher unerhörtes

und sehr anziehendes Schauspiel, die Zeichnungen

altmexikanischer Bildercodices und altgriechischer

Vasen nebeneinander zu sehn ^).

Wir kommen zu Ettore Romagnolis Buch

vom Ursprung der Aristophanischen Komödie.

Zunächst scheidet R. die beiden Komponenten

der Komödie Phallusgesang, d. h. phallisch-iam-

bisches Chorlied, und »farsa popolare« oder, wie

In einer weiteren Serie von Aufsätzen im > Globus c

vom 24. November 1904 begonnen und betitelt >Der Ur-

sprung von Religion und Kunst. Vorälufige Mitteilung«

hat dann Preufs diese Grundidee der Mimusforschung

vom mimischen Zaubertanz als dem Quell des Urdramas,

des Mimus, ins Unermefsliche ausgedehnt. Der Mimus
ist auf seiner Urstufe, dem stummen mimischen Ge-

berdentanze, die älteste Poesie des Menschengeschlechts,

älter als selbst das primitive Epos, das der Worte nicht

entbehren kann; konnte doch der griechische Mimus

in seinen Anfängen als vor Homer liegend erwiesen

werden (Der Mimus S. 24, 25, 539 ff.). Wie nun der

Mimus, das Kind der zaubergewaltigen Mimesis, an-

fänglich und im letzten Grunde Zauberei zu bestimmten

Zwecken bedeutet, so überhaupt alle Poesie und Kunst

und die damit in den primitiven Zeiten untrennbar ver-

flochtene Religion; überall herrschen hier zauberische

Zwecke vor. Hier sind besonders wieder die Kapitel V

»Der Zauber der Tiertänzet und VI »Der Zauber des

Tanzes« von grofsem Interesse, in denen das (Der Mimus

die altperipatetiscbe Terminologie lautet, yz/UU-

xov und ^if.iog. Beide flössen zusammen wie

ähnlich in der »hypotbesis mimica« die beteroge-

nen Elemente der Mimologie und Mimodie. Ein

guter Vergleich, allerdings hiokt er wie alle

Vergleiche ein ganz klein wenig, weil die Mi-

modie nicht wie das Phaliikon Chorlied, soodero

immer Monodie ist (Der Mimus S. 535 ff.). Ganz
freilich versteht man diesen Zusammenflufs des

iambistischen Spottliedes und des Mimus nur auf

Grund ethnologischer Tatsacbeo, wie sie Prcuf«

a. a. O. giebt, und R. sie noch nicht kennt und

auch kaum kennen konnte.

Kurz und sehr instruktiv führt R. die szeni-

schen Typen vor, die er zum Teil an die

»tradizione mimicac anknüpft, wobei dann das

Mimodrama von Oxyrrbynchus und Tbeopbrasts

mit der mimischen Oberlieferung zusammenhän-

gende Charaktere herangezogen werden, des-

gleichen auch der Scbolasticus Pbilistions, der

Dottore sowie Clown, Vidu<;aka und Karagöz,

indischer und türkischer filfiog yeXoivav; selbst

von Falstaff ist gelegentlich die Rede. Man siebt

die gründliche Belesenheit des Verf.s in der Welt-

literatur. Sehr bedeutsam sind dann auch die

Ausführungen über die typischen Zwiegespräche

komischer Figuren bei Aristophanes, wie etwa

zwischen Diopysos und Xanthias, Dicaeopolis

und Lamachus usw. , die R. treffend mit den

Duetten des Vidüsaka und Qakira (Der Mimus

S. 721 ff), des Karagöz und Hagievad vergleicht.

Ich erinnere an den Abschnitt im Mimus Kap.

VII, § 9 »Karagöz und die alte attische Komö-
die«. In dem Kapitel über die komischen Motive

sind besonders bemerkenswert die Beobachtungen

über die »lazzi mimici« und >lazzi etologicic

ein neuer gut gebildeter Begriff und Terminus,

den R. geistreich nach dem Ehrentitel der Mimen

rdokoyog geformt hat. Vielleicht hätte R. hier

noch näher auf die Lazzi der Mimen (Der Mimus

S. 440, 442, 459, 468, 470, 676, 684, 729)

eingehen können, sie haben für die szenische

Darstellung doch eine ungeheure Bedeutung, wie

z. B. auch im Mimodrama von Oxyrrbynchus. Des

Verf.s feines poetisches Verständnis und dichterisch-

kongeniale Intuition zeigt sich dann besonders im

letzten Teile des Buches über die poesia comica

im allgemeinen (S. 239) und die poetische Aus-

drucksweise des Aristophanes im besonderen.

Dichterisches Talent hat R. ja schon, wie es

sich für einen guten Philologen ziemt, in seinen

Aristophanesübersetzungen erwiesen, von denen

ich nur nenne: »Le Tesmoforiazuse, versione

S. 476—495) gegebene ethnologische Material für die

mimischen Tänze und Tiertänze ganz beträchtlich ver-

mehrt wird. Aber im allgemeinen überschreiten diese

Untersuchungen doch schon beträchtlich den Kreis der

Mimusforschung, und der Zusammenhang wird ein so

lockerer, dafs hier, wo über die Fortschritte der Mimus-

forschung berichtet wird, von ihnen kaum die Rede

sein kann.
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poetica«, weil dort in der knapp gefafsten, aber

bedeutenden Einleitung zum ersten Male der Be-

griff des Mimus in die Geschichte der altattischen

Komödie eingeführt ist.

F'ür das Sujet des Mimodramas von Oxyr-

rhynchus verweist R. in der Rivista d'Italia treffend

auf die Iphigenie auf Tauris und überhaupt auf

die Tragödie, welche der Mimus von der Bühne

verdrängt, wobei er wohl manches tragische

Element zum Ersatz in sich aufnimmt. (Über

düstere tragische Stoffe im Mimodramas. Der
Mimus S. 584 ff.)

Vielleicht hätte R. diesen Mimus besser nicht

so allgemein una farsa hellenistica genannt,

sondern nach genauer mimischer Terminologie eine

»hypothesis mimica« oder falls dieser Ausdruck

zu technisch ist, ein Mimodrama. Es wäre gut,

wenn durch die strenge, neue mimische Termi-

nologie die bisherigen allgemeinen ' und ver-

waschenen Ausdrücke wie Farce, Posse, Burleske

und dergleichen allmählich beseitigt würden, mit

denen wissenschaftlich nicht viel anzufangen ist.

Ist doch diese Terminologie auf ethnologischem

Gebiet von Preufs mit gutem Glück sogar für

die verschiedenen Stufen und Formen des mexi-

kanischen Urdramas verwendet worden ^).

Beginnt also sich mehr und mehr die Er-

kenntnis von der phänomenalen Wichtigkeit des

griechisch-römischen Mimus für alle Grundfragen

der Poetik und Ästhetik wie der Urgeschichte

der Poesie, durchzusetzen, so ist es geradezu er-

staunlich, wie bisher in allen Ästhetiken und

Poetiken nicht einmal das Wort Mimus vor-

kommt, obwohl sie beständig von Mimesis

reden. Erst in der Dramaturgie von Dinger

vom Jahre 1904 taucht doch wenigstens das

Wort Mimus endlich einmal auf. Und doch

wäre unter anderem gerade die mimische

Terminologie der Peripatetiker mit ihrer ge-

schickten Einteilung in Mimodie und Mimologie,

mit ihren Begriffen Biologe und Ethologe, Bio-

logie und Ethologie und vielen anderen wohl

geeignet, den niederen Stufen der Dramatik und

nicht zum wenigsten dem, was wir heute Über-

brettl und Kunst des Cabaret nennen, wissen-

schaftlich beizukommen, was zur Zeit bei den

verworrenen, mannigfaltigen und an allen Orten

') Ich freue mich, hier auch auf das Beispiel von
Friedrich Blafs verweisen zu können. In seiner un-

mittelbar nach dem Erscheinen des III. Oxyrrhynchus-

bandes in den Oktoberheften des Literarischen Zentral-

blatts 1903 herausgekommenen Rezension spricht er

von diesem Mimodrama noch ganz mit den früheren

allgemeinen, so wenig bezeichnenden Termini. Aber ein

Jahr später hält er sich in seinem ausgezeichneten Be-

richt über »Literarische Texte mit Ausschlufs der christ-

lichen« in Ulrich Wilckens Archiv für Papyrusforschung

1904, Bd. III, S. 279 ff. durchaus an die neue mimische

Terminologie, spricht von mimischer Hypothesis, von

der er scharf und richtig den »rezitativen Mimos«
scheidet, und läfst so diesem wichtigen FunJe volles

wissenschaftliches Recht angedeihen.

verschiedenen Benennungen kaum möglich ist.

Wir folgen ja auch sonst in der Poesie überaUj

der griechischen Terminologie.

Zum Schlufs bleibt mir nun nur noch übrig,'

unseren ausgezeichneten italienischen Fachge-

nossen zu den höchst wertvollen Ergebnissen

seiner mannigfachen Studien, von denen hier leider

nur in andeutender Kürze die Rede sein kann,

zu beglückwünschen.

Die Dissertation von Arnold von Salis zer-

fällt in zwei .Abschnitte, Caput 1: Comoedia attica

quid veteribus debeat iocis scurrilibus, Caput II:

De comoedia attica Epicharmi aeraula.

Der Verf. geht zunächst den Spuren des

dorischen Mimus in der alten attischen Komödie
nach. Wir kennen die altperipatetische Theorie:

Mimus -j- Phallikon = altattische Komödie. Der
Verf. behandelt freilich nur den Mimus, aber

auch bei Romagnoli tritt das Phallikon als der

weniger wichtige Urbestandteil stark zurück. Ein

Mimus ist ja auch das Drama des Dorers

Epicharm, wenn es auch Epicharm selber nie so

genannt hat, aber ganz gewifs auch niemals

xcofioiSca. Denn ihm fehlt ja der xöjfiog- Gesang

des Chors, wie der dorischen Komödie überhaupt.

Sie ist also ein Mimus und keine Komödie, wie

sie sehr zu Unrecht von den Modernen, niemals

aber von den Alten genannt wurde. Dem Verf.

ist der Nachweis gelungen, dafs Epicharm auf

die attischen Komöden seit Kratinus eingewirkt

hat. Also wieder der dorische Mimus in der

altattischen Komödie. Nur eins, der Verf. handelt

im ersten Kapitel De Doriensium ludorum in

comoedia attica vestigiis, spricht dann aber un-

ablässig von den Akteurs dieser ludi als mimologi
phallophorici oder den mimologi Doriensium,

nennt die ludi dann weiter ludi mimici und

findet in den Aristophanesszenen nach der Parabase,

die sich bis auf den türkischen Mimus Karagöz ver-

folgen lassen, artem mimologorum. Nun also,

wenn denn auchhier schon so energisch und einsichts-

voll die mimische Terminologie in die Erforschung

der alten attischen Komödie eingeführt wird, und

nun glückhch die »Dorische Komödie« beseitigt

ist, warum im Titel noch ludi, warum nicht ein-

fach und präzis mimi Doriensium? Jedenfalls

aber ist diese Dissertation das Werk eines wohl-

unterrichteten jungen Gelehrten von gutem und

nicht unselbständigem Urteil.

Und nun zu Edmund H aulers Abhandlung.

Zwischen dem Mimus und den Philosophen wie

der Philosophie bestehen eigentümliche Beziehun-

gen. Sokrates erschien späteren Geschlechtern

fast wie ein burlesker Mime, Piatos Dialoge

haben viel von der mimischen Art, Aristoteles

und die Peripatetiker führten den Mimus in die

Geschichte der Poesie ein. Die Cyniker gingen

als die reinsten Nachfahren Sokrates des Humo-

risten für ihre humoristische Literatur beim Mimus

in die Schule, von dem die Menippische wie die
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römische Satire angeregt ist (Cynismus und

Mimologie). Andrerseits nahm der Mimus aus

den Kreisen der Philosophen manche seiner ge-

lungensten Typen.

So erklärt nun H. die »convivia poetarum

ac pbilosophorum« in einem Bruchstück aus

Ciceros Galliana für einen Mimus des Publilius

Syrus, in welchem Philosophen wie Sokrates und

Epikur bei einem Gelage ein mimisch-burleskes

Wesen getrieben hätten. Dafs es sich hier

jedenfalls um den Mimus und wohl auch um Syrus

handelt, ist sehr glücklich ausgespürt, auch fallen

sonst mancherlei Beobachtungen zur Geschichte

des Mimus ab oder werden mit gutem Erfolge

weitergeführt, wie über die nahen Beziehungen

im 5. Buche der Fabeln des Phaedrus zum Mimus

S. 8 Anm. 2 (Der Mimus S. 438—444, 451,

454), über die Prologe S. 9 Anm. 1, über L.

Julius Caesar Strabo, den Vorfahren des Mimen-

freundes Julius Caesar S. 4 Anm. 3 (Der Mi-

mus S. 68) und anderes. Es ist eine höchst

dankenswerte und erfreuliche Erscheinung, diese

mit gut philologischer Mikrologie durchgeführte

Untersuchung, deren Wert in keinem Verhältnis

zu ihrer Kürze steht, um so wertvoller, als

ihr Verf. sich als trefflicher Kenner des Mimus

auch darin erweist, dals er nunmehr auch von

dem so lange und so schmählich verkannten

Philistion als dem »Klassiker des Mimus« zu

sprechen beginnt. Wo könnte auch schliefs-

lich eindringende Spezialforschung höher bewertet

werden als in der Mimusforschung, deren Grund-

lagen in zusammenfassendem Werke erst nach

dem vorausgehenden schweigsamen Sammeleifer

und peinlicher Mikrologie eines Dezenniums gelegt

werden konnten.

Berlin. Hermann Reich.

Josef Bayer, Literarisches Skizzenbuch. Ge-

sammelte .Aufsätze. [Bibliothek deutscher Schriftsteller

aus Böhmen, hgb. im Auftrage der Gesellschaft zur

Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur

in Böhmen. XVI.] Prag, J. G. Calve (Josef Koch),

1905. 2 Bl. u. 358 S. 8" mit einem Bildnis des Verf.s.

M. 3.

Aus dem Ertrage seines literarischen Wirkens wäh-

rend mehr als dreier Jahrzehnte bietet der Verf. hier eine

Auswahl von in Zeitungen und Zeitschriften veröffent-

lichten Essais, die er in vier Gruppen geschieden hat,

deren jeder eine gewisse Einheitlichkeit zuzuerkennen ist.

In den > Höhepunkten auswärtiger (richtiger ausländischer)

Literatur« nehmen die kleinen Shakespeare -Studien den

gröfsten Raum ein; sie beschäftigen sich mit Shake-

speares Xaturgefühl, mit seinen Märchenstücken und mit

Fr. Th. Vischer als Shakespeare - Erklärer. In dieser

Gruppe finden wir noch Aufsätze zu Gedenktagen Cal-

derons, Voltaires und Rousseaus. Die italienische Lite-

ratur ist durch einen Aufsatz > Petrarca und Cola di

Rienzoi, die englische durch eine Würdigung von Thomas

Morus' Utopia, die portugiesische durch eine Abhandlung

über Camöes' Lusiaden vertreten. — Der Abschnitt ^laus

unserer klassischen Epoche< bringt Aufsätze literarisch-

dramaturgischer Art, vor allem gibt Goethes Faust und

seine Aufführung dem Verf. Stoff zu einer Reihe Aus-

führungen, so über die Aufgabe der Inszenierung, über

Faust und Mephistopheles als Rollen, über Faust und

Helena, über das Malerische in der Szenerie des Faust
usw. — Die dritte Gruppe »Charaktenikizzen zur deut-

schen Literaturc enthalt nur die beiden Aufsätze: tHerder
in Weimar und seme italienische Reise« und > Die deutsche
Literatur und das Bürgertum«. An den Anfang des
Buches hat Bayer »Allgemeines über Sprache und Dich-

tung« gestellt. >Unter den grofsen lieiligtümem der

Menschheit steht die Sprache obenan« beginnt er und
sucht darzulegen, »wie wir sprechen und schreiben«.

Darauf läfst er einen Aufsatz >Zur Technik der Dicht-

kunst« folgen.

Notizen ond Mitteilungen.

Penosmlckrealk.

Der Privatdoz. an der Univ. Lemberg u. Scriptor an
der Ossolinskischen Bibliothek Prof. Dr. Wilhelm Bruch-
nalski ist zum aord. Prof. f. poln. Sprache <! ' <'

ernannt worden.

DalraniUUichrirUa.

DisserlatioMen.

B. Schmidt, Die Bildersprache in den Gedichten des

Syrers Ephraem. I. Bilder aus dem Bereiche der Natur.

Breslau. 52 S.

H.W.Williams, Grammatische Skizze der Ilocano-

Sprache mit Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu den
anderen Sprachen der malayo - polynesischen Familie.

München. 82 S.

Xe« ertcklcaeae Werk«.

F. N. Finck. Die Aufgabe und Gliederung der

Sprachwissenschaft. Halle, Haupt. M. 2.

ZciUcbrifUa.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf
dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. N. F.

20, 1. Fr. Wolff, Die Infinitive des Indischen und Ira-

nischen. — H. Jacobsohn, Zur italischen Verbalflexioo.

— W. Schulze, Zusatz. — C. C. Uhlenbeck, Zu

den Personalendungen. — F. N. Finck, Ablative mit

scheinbarer Lokativbedeutung. — E. Hermann, Zur

griechischen Betonung.

Orienlalistische Literatur-Zeitung. 15. November.

E. Mahl er. Das Siriusjahr und die Sothisperiode der

Ägypter. — M. Steinschneider, Arabische .Mathema-

tiker (Forts.). — M. Streck, Assyriologische .Miszelleo

(Forts.). — G. Hüsing, Beiträge zur Kyrossage. XI. —
E. Glaser, Aus meinem Inschriftenwerk. II. III. — M.

Hartmann: P. Kahle, Die arabischen Bibelübersetzun-

gen. Texte mit Glossar und Literaturübersicht. — S.

Poznanski: L. Landau, Epilre historique du R. Sche-

rira Gaon. — C. Niebuh r, Voreilige Zuweisung. —
W. M. -Müller, Mausolus. — V. Scheil, .Mise IX. —
A. Hoffmann-Kutschke, Jutija (Bagistan III, 26).

— M. N. Nathan, Zum »anonymen Wörterbuch fur

Miina und Jad hahazaka«.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate

M. Annaei Lucani De b ci w ^ . . . .
.

. . ^ ; X.

G. Stein harti aliorumque copiis usus iterum edidit

Carolus Hosius [aord. Prof. f. kUss. Philol. an

der Univ. Münster]. [Bibliotheca scriptorum graeco-

rum et romanorum Teubneriana.] Leipzig, B. G.

Teubner, 1905. LX u. 374 S. 8».

Seitdem Hosius seine grundlegende Rezen-

sion des Lucan veröffentlichte, ist durch Francken,

Lejay und Beck sehr bedeutendes handschrift-

liches Material für den so lange vernachlässigten
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Dichter mitgeteilt worden, und es war demnach
für H. geboten, sich in seiner zweiten Auflage

der Lucanrezension mit diesem neu veröffent-

lichten Material auseinanderzusetzen. Der Hgb.
hat dies in gründlicher und sorgfältiger Weise
getan, sodafs jetzt infolge seiner umsichtigen

Benutzung der wirklich wertvollen und alten

Handschriften die sich für die Textüberlieferung

ergebenden Hauptfragen als gelöst zu betrachten

sind. Wie zu erwarten war, ist die Grundlage

der Rezension, das Zurückgehen auf M intakt

geblieben, aber die Stellung und das Verhältnis

mancher Handschriften zu M hat sich infolge der

neu verglichenen Handschriften verändert. Den
von Francken hochgeschätzten Paris, nouv. acq.

1626 s. IX (A) führt H. auf seinen richtigen

Wert zurück, hingegen ergibt Paris. 10 314
s. IX (Z) — er ist quaternionenweise von ver-

schiedenen Schreibern geschrieben wie Vatic.

Reg. 762 des Livius — , dafs Z und nicht B

der nächste Verwandte von M ist. Vielmehr

sind ABE aus Z geflossen, aber nicht direkt,

sondern durch ein Mittelglied, und zwar als Z
seine Korrekturen (z) schon besafs. Mit M
ebenfalls verwandt ist das Fragment im Paris.

10403 (Q), während sich Paris. 7502 (P) in

den zwei letzten Büchern gegen die übrigen

Handschriften nahe an M anschliefst. Darnach

ergibt sich als Stemma der Handschriften: Von
der Paulusrezension hat es zwei (schon in mero-

wingischer Zeit?) mit Lesarten aus der V-Über-

lieferung verschlechterte Handschriften gegeben;

aus der einen ging P und U, aus der anderen

M und Z und Q hervor. Diese fünf Paulus-

handschriften, die sämtlich auf karolingische Ge-

lehrte zurückgehen, bilden die unverrückbare

Grundlage der Rezension, zu welcher auch bis-

weilen V zu verwenden ist.

Es scheint übrigens, dafs von den in alten

Katalogen saec. IX angeführten Handschriften

keine mehr vorliegt; mindestens ist das ganz

sicher bei einer französischen Handschrift (Hermes

III, 221 = Becker 20, 1), da die Lesart I, 1

eamithios sich nirgends findet; auch fällt es auf,

dafs sich recht viel französische Handschriften

aus saec. IX erhalten haben, während in den alten

Katalogen nur drei oder vier genannt werden.

Was den Text anlangt, so hat der Hgb. seine

konservativen Grundsätze von neuem betätigt.

Das zeigt sich sowohl darin, dafs er im Auf-

nehmen eigener Änderungen noch zurückhalten-

der geworden ist (so liest er jetzt I, 101 mare,

295 pronusque, 322 auso, 326 scelerum usw.),

als auch durch die Tatsache, dafs er die viel-

fachen kritischen Beiträge und Verbesserungen,

die seit der ersten Auflage erschienen sind, nur

mit grofser Vorsicht benutzt. So zeigt die neue

Ausgabe die Vorzüge der früheren in erhöhtem

Mafse.

Radebeul b. Dresden. M. Manitius.

Konrad Seeliger [Rektor, Prof. Dr.], Ist der König
Ödipus des Sophokles eine Schicksalstra-
gödie? [Zur Gedächtnisfeier mehrerer durch Begrün-
dung milder Stiftungen um das hiesige (Zittauer) Gym-
nasium hochverdienter Männer usw.] Zittau, Druck
von Richard Menzel Nachf., 1904. S. 1—7. 8".

Der Verf. führt aus, dafs der fatalistische Charakter

der Ödipussage Sophokles gereizt habe, an ihm seine

Kunst zu proben und ihn durch sie zu überwinden.
Man habe längst die analytische Behandlung des Stoffes

als Vorzug seiner dramatischen Technik bewundert; auf

ihr beruhe der klassische Aufbau der Handlung. Aber
diese Behandlung hat zugleich, wie Seeliger zeigen willJ

die Schicksalstragödie in eine Willenstragödie ver-l

wandelt.

Notizen und Mitteilungen.

Unirersitätsschrifteii.

Dissertationen.

0. Gebhardt, Adnotationes criticae ad recentiores

Leocrateae Lycurgi editiones. München. 48 S.

F. Helmreich, Der Chor bei Sophokles und Euri-

pides nach seinem -rj&o«; betrachtet. Erlangen. 92 S.

H. Poeschel, Typen aus der Anthologia Palatina

und den Epigrammen Martials. München. 46 S.

Schnlpro^ramme.

F. Pongratz, De arsibus solutis in dialogorum

senariis Aristophanis. II. De tribrachis et dactylis post

thesis syllabam incisis. Freising, Gymn. 25 S. 8°.

H. Blase, Studien und Kritiken zur lateinischen'

Syntax. II. Mainz, Gymn. 57 S. 8".

P. R. Haenni, Die literarische Kritik in Ciceros

»Brutus«. Sarnen, Kanton. Lehranstalt. 46 S.

A. Röhlecke, Zur Erklärung der 14. und 15. Rede

des Lysias. Magdeburg, König Wilhelms-Gymn. 13 S.

W. Waehmer, Erzählungen aus Nonnos' Dionysiaka.

Göttingen, Gymn. 10 S.

F. Rodel, Zur Sprache des Laonikos Chalkondyles

und des Kritobulos aus Imbros. Ingolstadt, Gymn.
36 S. 8«.

Nen erschienene Werke.

Th. Gomperz, Beiträge zur Kritik und Erklärung

griechischer Schriftsteller. VIII. [Sitzungsber. d. Kais.

Akad. d. Wiss. zu Wien. Phil.-hist. Kl. 152, 1.]. Wien,

in Komm, bei Carl Gerold's Sohn.

, Platonische Aufsätze. IV. [Dieselbe Sammig.

152, 4.] Ebda.

Fr. W. Dignan, The idle actor in Aeschylus. Chi-

cagoer Inaug.-Dissert. Chicago, The Univ. of Chicago

Press.

P. Wendland, Anaximenes von Lampsakos. Studien

zur ältesten Geschichte der Rhetorik. Berlin, Weidmann.

M. 2,80.

Scholia in Lucianum ed. H. Rabe. Leipzig,

Teubner.
K. Staedler, Horaz' sämtliche Gedichte im Sinne

J. G. Herders erklärt. Berlin, Weidmann. M. 3.

Zeitschriften.

Jahresbericht über die Fortschritte der Rassischen

Altertumswissenschaft. 33, 6. 7. A. B rieger, Bericht

über die Lucrezliteratur aus den Jahren 1901— 1903. —
J. Häufsner, Bericht über die Literatur zu Horatius

für die Jahre 1900-1904. — H. Magnus, Bericht über

die Literatur zu Catullus für die Jahre 1897— 1904. I.

— Bibliotheca philologica classica. Trimestre II.

Berliner philologische Wochenschrift. 25, 46. Fr.

Vogel, Hör. sat. I 6, 15. — 46/47. R. Klufsmann,
Philologische Programmabhandlungen. 1905. — 48. J.

N. Svoronos, Zum Wagenlenker von Delphi. — J.

H. Schmalz, Der Superlativus indignantis.
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Referate.

Alexander Fache [Dr. phil.], Naturgefühl und
Natursymbolik bei Heinrich Heine. Ein
Beitrag zur Würdigung seiner Kunst und Persön-

lichkeit Hamburg, Leopold Voss, 1904. 168 S. 8*.

M. 3,20.

Innerhalb der ebenso umfangreichen wie an

fördernden Arbeiten armen neuesten deutschen

Heineliteratur kann Faches Erstlingsarbeit zu den
wertvolleren und beachtenswerteren Beiträgen ge-

stellt werden. Ein geistreicher, geschmackvoller

und weitblickender Forscher, bringt P. wirklich

neues über Heines Naturgefühl und Natursymbolik

vor und überholt nicht nur seine Vorgänger auf

diesem Gebiete, vielmehr dringt er auch tiefer

als die vielen, die in letzter Zeit dasselbe Pro-

blem bei anderen Dichtern, etwa bei Lenau, zu

lösen sich bemühten. Leider steht die Dar-

stellungsweise P.s nicht auf der Höhe seiner

Beobachtungsgabe. Er zerlegt seine Studie in

vier Teile. Der erste charakterisiert in allge-

meineren Zügen »Heine als Naturdichter«. Glück-

lich verwertet P. Heines eigene These, dafs das

Romantische mit dem Plastischen sich verbinden

müsse, zur Ergründung von Heines eigener Kunst

(S. 16 f.), fein umschreibt er Heines i nervöse

Art, sehend zu empfinden: »Heine sieht nur den

Moment, nicht das Dauernde, Ewige; nur das

Nächstliegende, Einzelne, nicht das Entfernte,

Ganze. Heine besitzt einen merkwürdig eng

umgrenzten Horizont, aber innerhalb dieses engen

Gesichtskreises erblickt er alles mit aufserge-

wöhnlicher Schärfe und photographischer Natur-

treue« (S. 26). Der zweite Teil zählt die :>natur-

symbolischen Elemente in Heines Werken« auf.

V'on Zyklus zu Zyklus weiterschreitend, notiert

und bewertet P. die Stellen von Heines Dich-

tungen, die sein Verhältnis zur Natur bezeichnen.

So viel Geistreiches da gelegentlich gesagt wird,

so bleibt die Anordnung doch recht unerfreulich.

Wohl sucht P. auf diesem Wege eine innere

Entwicklung von Heines Natursymbolik aufzuzei-

gen; allein etwas mehr Systematik hätte der Dar-

stellung und dem Leser besser gedient. Hält

doch P. nicht einmal den chronologischen Faden

fest. Zwar schreitet er zunächst vom »Buch der

Lieder« zu den »Neuen Gedichten« und zum

»Romanzero« weiter; dann aber nimmt er selt-

samer Weise die »Lyrische Nachlese« nach

Elsters Anordnung vor, als ob da eine von

Heine selbst besorgte letzte Sammlung seiner Lyrik .

vorläge. Jetzt geht es zurück zu den Tragödien,

es folgen die Versepen und endlich, etwas kurz

abgetan, die Prosaschriften. Selbstverständlich

fehlt dieser Disposition jeder Anschein einer

inneren Berechtigung, und — was noch schlimmer

wirkt — P.s eingestreute Aper9us erscheinen

eben wegen der unglücklichen Anordnung ganz

subjektiv. Ich. hätte denn auch eine Menge
Fragezeichen zur Hand, begnüge mich aber gegen
P. ebenso wie ich es früher schon gegen Legras
getan habe, für eine bessere Bewertung des
>Neuen Frühlings« einzutreten. Wer die Auf-

gabe des Literarhistorikers in dem BemOben
sieht, das innerste Wesen eines Dichters zu er-

kennen und aus solcher Erkenntnis das kü

rische Gesetz abzuleiten, unter dessen i'

das einzelne Kunstwerk ersteht, del- darf hier

nicht mit dem subjektiven Urteil sich begnügen:
»Man riecht sich bald satt an den vielen, vielen

Rosen und Nelken, die Augen schmerzen von
den ewigen Sonnen, Monden und Sternen, und
die Ohren von dem steten Nacbtigallensang«

(S. 47). In Heines Wesen ist solche Künstlicb-

keit und Oberkünstelung aufs tiefste begründet,

ihm war es von vornherein nicht gegeben, den
»deutschen Frühling« in all seiner bunten Pracht

schlicht und keusch darzustellen , er mufste ihn

»zu einem orientalisch- wollüstigen Zaubergarten,

einem farbenbrennenden Treibbauslenz« machen,

>in dem jede Blüte raffiniert berechnet, jeder

Duft fein abgewogen und mit den Nachbarge-

rüchen harmonisch verschmolzen scheint«. P.,

der in seiner Betrachtung von Heines Natursym-

bolik sich ganz und gar auf sein Gefühl verläfst,

klatscht überall da Beifall, wo er im Sinne seines

eigenen ästhetischen Credos Neues und Treffen-

des zu finden glaubt; dafs Heines Kunst andere

Ziele gehabt haben kann, fällt ihm nicht bei.

Und so übersieht er, dafs im »Neuen Frühling«

nur der Höhepunkt einer Bahn erreicht ist, die

Heine von Anfang an eingeschlagen hatte, dafs

er aber auch später nicht ganz von dieser

Bahn abweicht. Wohl gewinnt Heines Natur-

symbolik nachher gewaltig an anschaulicher Kraft

und wird zugleich frischer und eigenartiger. .Aber

ganz verloren geht das Künstliche, ja Über-

künstelte nicht. Es bleibt ein himmelweiter

Unterschied zwischen Goethes und Lenaus der

Natur unmittelbar abgelauschter Symbolik einer-

seits und Heines Art andrerseits, die einen ro-

mantischen Zaubergarten, nicht die unverfälscht

reine Natur zum Fundplatz symbolischer Bilder

wählt. Wer einmal zu solcher Erkenntnis sich

durchgerungen hat, der wird in dem Liebes-

ständchen Almansors nicht schlechtweg »die tän-

delnd-süfslicbe Atmosphäre« des »Neuen Früh-

lings« wiederfinden, vielmehr nur eine erste

Vorstufe zu der später geübten Meisterschaft

(S. 79); und er wird es nicht merkwürdig«,

sondern nur selbstverständlich finden, wenn er

im Buch »Le Grand«, in dieser eigenwilligsten

Gabe des Prosaisten Heine, abermals Zügen des

»Neuen F^rühlings« begegnet (S. 88). Meine

Auffassung des »Neuen Frühlings« aber wird

wohl jeder teilen, der aus tieferer Erkenntnis

romantischer Stilprinzipien heraus ihn betrachtet.

Dafs P. zu solcher Erkenntnis nicht gelangt ist.
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beweist am besten eine spätere Beobachtung

(S. 150f). Da spricht P. von der »sensitiven

Reizbarkeit Heines, die ihn nach den seltsamsten

Vergleichen greifen läfst«, und meint, Heine sehe

schärfer als der gewöhnliche Mensch. Gedacht

ist dabei an Wendungen wie »rotjauchzende Trom-
petentöne« und an Ähnliches, zumeist das Gebiet

der audition coloree Streifendes. Hier aber

liegt lediglich eine Weiterbildung und Fortsetzung

romantischer Stileigentümlichkeiten vor, ein An-

knüpfen insbesondere an Tieck.

Merkwürdigerweise hat indes P. gerade über

das Verhältnis Heines zu Tieck weit reichere

und ergiebigere Mitteilungen gemacht als irgend

einer seiner Vorgänger. Er ergründet es in

dem dritten Teil seiner Arbeit, der die literar-

historische Stellung von Heines Natursymbolik

erörtert. Etwas kurz wird hier von Heines

Verhältnis zu Goethe, ergebnisreicher von seiner

Beziehung zum Volkslied gesprochen; freilich

lälst auch P. die G'stanzeln aufser acht, die

gerade in ihrer Natursymbolik mit Heines Versen

sich nahe berühren. Um so vollständiger und

ersprielslicher ist, was er über die Verwandt-

schaft Heines mit Wilhelm Müller, Brentano und

Tieck sagt. Ohne irgendwie ausgefahrene Ge-

leise zu berühren und oft Gesagtes zu wieder-

holen, weist P. eine überraschende Fülle auf-

fallender Übereinstimmungen nach. Nicht immer

freilich hat er so glänzende Treffer zur Hand

wie bei dem Vergleiche von Tiecks »Lied der

Sehnsucht« (»Warum die Blume das Köpfchen

senkt, Warum die Rosen so blafs? . . .«) mit

Heines »Warum sind denn die Rosen so blafs?«

(S. 125). Müllers Beziehungen zu Heine bringt

P. in die Formel: »Alles Deutsche und Boden-

ständige in diesem halben Orientalen, diesem hei-

matlos wandernden Apostaten trägt dieselben

vertraulich-gemütvollen Züge wie Müllers liebens-

würdig-schlichte Persönlichkeit« (S. 106). Sehr

scharf und richtig wird Brentanos »unplastische und

ungeschickt- allegorische« Art zu Heines Wesen
in Gegensatz gestellt (S. 114), freilich dabei

wieder typisch Romantisches nicht ganz erfafst.

Was aber über Tiecks Lyrik, über ihre enge

Verwandtschaft mit Heines Dichtung und doch

wieder auch über die grofsen Differenzen beider

mitgeteilt wird, das stellt nicht nur Heines Be-

ziehungen zur Romantik in ganz neues Licht,

vielmehr dient es — auch nach Mielsners Arbeit

— einer tieferen Ergründung von Tiecks Lyrik

selbst. Nach all diesen Nachweisen mufs dem

Verf. hoch angerechnet werden, dafs er den

Blick für das Originale in Heines Dichtung nicht

verloren hat. Der letzte Abschnitt, überschrieben

»Formen und Eigenheiten Heinescher Natursym-

bolik. Ästhetisch-kritische Bemerkungen«, sucht

die positiven Züge scharf herauszuheben. Ob-

wohl auch hier Einwände zu machen wären,

etwa gegen den Versuch, in der Verwertung

von Parallele und Kontrast eine Besonderheit

Heinescher Natursymbolik (S. 142) zu erweisen,

so bleibt vor allem in feinen Bemerkungen über

Heines Verhältnis zur Antike, zum Orient, zur

modernen Kultur genug des Gewinnbringen-

den übrig.

Im ganzen also eine tüchtige und aufschlufs-

reiche Leistung! Sie hätte aus tieferer Er-

kenntnis romantischer Eigenheiten noch manche
Erweiterung erfahren können. Heines Natur-

symbolik aus der romantischen Naturbeseelung,

soweit sie in Fr. Schlegels, Hardenbergs und

Schellings Naturphilosophie begründet ist, abzu-

leiten, dieses hochwichtige Problem hat P. aller-

dings auch nicht aus der Ferne ins Auge ge-

fafst. Trotzdem mufs seine Studie mit bestem

Danke hingenommen werden.

Leider hat P. seine Arbeit durch Druckfehler

oder vielmehr durch Flüchtigkeiten schlimm ver-

unstaltet. Er schreibt und druckt »Alfeanus« für

»Al^anus« (S. 13); »Mathison« für »Mathis5on«

(S. 14), »HeZenengott« (S. 43), »an/ropomorpho-

siert« (S. 46) . . .

Bern. Oskar F. Walzel.

R.W. Enzio [Lehrer in Köln], Dichter der Gegen-
wart im deutschen Schulhause. Charakteristiken

nebst Proben. Langensalza, F. G. L. Gressler, 1905.

VIII u. 166 S. 8». M. 1,60.

Der Titel des Büchleins ist nicht recht klar; es sollen

uns in ihm Lehrer -Dichter kurz charakterisiert und in

Proben ihrer dichterischen Werke vorgeführt werden.

Der Verf. will vor allem die Unrichtigkeit der Ansicht

erweisen, dafs die Volksschullehrer, denn um deren

dichterische Arbeiten handelt es sich , in der Literatur

nichts geschaffen haben, das zum bleibenden Besitz des

deutschen Volkes geworden ist oder noch werden wird.

Wir finden in dem Buche nicht weniger als 83 Namen;

nur wenige von ihnen dürften schon in weitere Kreise

gedrungen sein, wie Schurey, Stehr, Fedor Sommer,

Holzamer und — Otto Ernst.

Notizen und Mitteilungen.

Personaichronik.

Der Privatdoz. f. deutsche Philol. an der Univ. Basel

Dr. W. Brückner ist zum aord. Prof. ernannt worden.

üniTersitatsschriften.

Dissertationen.

E. Dickhoff, Das zweigliedrige Wort - Asyndeton

in der älteren deutschen Sprache. L ßerhn. 60 S.

E. Gnerich, Andreas Gryphius und seine Herodes-

Epen. Breslau. 45 S.

W. Metzger, Logaus Sprache. Versuch einer syste-

matischen Darstellung des Laut- und Formenstandes in

Logaus Sinngedichten. München. 72 S.

Nen erschienene Werke.

J. E. Kloss, Max Kretzer. Eine Studie zur neueren

Literatur. 2. Aufl. Leipzig, B. Elischer Nachf. M. 2.

Zeitschriften.

Moderne Language Notes. November. D. Klein,

A contribution to a bibliography of the medieval drama.

— H. M. Beiden, Heine's Sonnenuntergang and an

American moon-myth.
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Literaturgeschichte.

Referate.

Paul Meyer [Prof. f. südeuropäische Sprachen u. Lite-

raturen an der Univ. Paris], Notice d'un manu-
scrit de Trinity College (Cambridge)
contenant les vies en vers francjais de

Saint Jean raumönier et de saint Cle-

ment, pape. [S.-Ausg. aus den Notices et Extraits

des manuscrits de la Bibliotheque nationale et autres

bibliotheques. T. 38.] Paris. C. Klincksieck, 1903.

51 S. 4". Fr. 2,50.

P. Meyer, der seit langen Jahren mit so viel

Eifer und Erfolg die Handschriftenschätze engli-

scher Bibliotheken durchmustert, dabei so manche

unbekannte Handschrift, so manch interessanten

Text der älteren französischen und speziell der

anglo-normannischen Literatur gefunden und be-

kannt gemacht hat, berichtet hier über eine

weitere bereits vor 20 Jahren von ihm ent-

deckte Handschrift des Trinity College in Cam-

bridge, die zwei lange anglo-normannische Dichtun-

gen des 13. Jahrh.s enthält, welche sonst nirgends

überliefert oder auch nur erwähnt worden sind.

Aufser dem Faksimile einer Seite der Handschrift

bietet er uns nicht nur umfangreiche Auszüge

beider Gedichte, sondern gibt auch in gedrängten

einleitenden Bemerkungen .Auskunft über ihre

Quellen, ihre Sprache, ihren Versbau und ihre

Verfasser, sowie in zahlreichen Fufsnoten zu den

Texten Besserungsvorschläge verderbter Stellen

und Parallelzitate aus den benutzten Vorlagen.

Das erste Gedicht, die Vie de s. Jehan l'ati-

mottier hält er für eine breitspurige Paraphrase

von Anastasius' lateinischer Übersetzung einer

von Bischof Leontius aus Cypern verfafsten grie-

chischen Biographie. Die Spachformen des

Dichters sind, wäe Reim und Versbau erkennen

lassen, ausgesprochen anglo-normannisch, dagegen

ist der Versbau, bis auf wenige dem Kopisten

zur Last fallende Ungenauigkeiten, korrekt, nur

verraten die mitgeteilten Stellen, worauf M.

nicht hingewiesen hat, die auch aus anderen

anglo-normannischen und aus den ältesten fran-

zösischen Gedichten bekannte Neigung, auch auf

die vierte Silbe des Achtsilbners einen Iktus

zu legen. Die dieser Neigung widerstreitenden

Verse sind in unserem Texte noch verhäitnismäfsig

selten. Im Einklang zu diesem archaischen Zuge

steht auch die syntaktische Behandlung der Reim-

paare, Je poeie evite de commencer une phrase

avec le second vers d'une paire. Der Umfang

des Gedichtes beträgt 7 732 Achtsilbner.

Der zweite Text der Cambridger Handschrift,

die Vie de s. Clement, pape zeigt ungefähr die

doppelte Verszahl und ist dabei vom Kopisten

nicht vollständig überliefert. Er geht auf die

Papst Clemens selbst zugeschriebenen und von

Rufin von Aquileia ins Lateioiscbe übertra|;encn

Recognitiones (hgb. von Gersdorf. Leipzif^ 1838,

8") zurück, stellt aber n rie Paraphrase

mit Umstellungen und z:ii . Auslassungen

davon dar. Überdies ist noch ein ziemlich um-

fangreicher Bericht von dem Streit der Apostel

Petrus und Paulus mit dem Magier Simon vor

Kaiser Nero hineingearbeitet. Dieser »t

aus der Passio sanctorum aposiolorum Petri et

angeblich von einem Schüler des Petrus

cellus. Ob die in unserem Gf-f''« f'f'- vorli»-,

Umgestaltung der Rtcognitior. \-x'.a-^>-t

selbst vorgenommen oder ob f.r sir t>crcits in

seiner unmittelbaren Vorlage vorfand, läfst W.

dahingestellt; macht aber noch auf eine auf-

fällige Verschiedenheit des Versbaus innerhalb

der anglo-normannischen Dichtung aufmerksam:

Im Beginn zeigen sich starke Unregelmäfsigkcilen,

während später die Verse korrekt gebaut sind.

Da indessen die Unregelmälsigkeiten kurz nach

der Mitte immer mehr abnehmen, ä ce potnt que,

dans le troisieme des morceaux ci- apres imprim^

V. 9565 et suiv.), elles sont relativemenl rares

und weiterhin fast ganz verschwinden, glaubt

M. nicht nur, dafs das ganze Gedicht von einem

einzigen Verfasser herrührt, sondern auch dem-

selben Dichter zugeschrieben werden darf, dem

das voraufgehende zu verdanken ist. Allerdings

könne dieses dann erst nach dem anderen ver-

fafst worden sein, und endgültig würden sich

die Fragen auch erst beantworten lassen, wenn

beide Texte vollständig gedruckt vorlägen.

Zum Schlufs möchte ich nur noch bemerken,

dafs mir dem mitgeteilten Faksimile nach die

Handschrift nicht der Mitte, sondern weit eher

dem Schlufs des 13. Jahrh.s anzugehören scheint.

Greifswald. E- Stengel.

Poems andExtracts chosen by William Wordsworth
for an Album presented to Lady .Mary Lowlher, Christ-

mas 1819. Printed literally from the original .Album

with facsimiles. London, Henry Frowde, l90iS. XVll

u. 106 S. 8* mit einem Faksimile und pineT> R ;.:•;-;

Geb. Sh. 2. 6 d.

In einem Vorwort beschreibt der jeir:ge nesnzcr,

J. Rogers Rees, das von Wordsworth der Lady Lowther.

deren Beziehungen zu ihm bekannt sind, als Weihnachts-

geschenk dargebrachte Album sowie das ihm vorgeheftete

Bildnis Wordsworths. Prof. H. Littledale führt in seiner

Einleitung die Leser in den Charakter der Sammlung

ein und macht sie mit den .MiUrbeitern bekannt Der

Abdruck entspricht genau dem Original.

Notizen und Mitteilungen.

CalTcnitiUtckrirUB.

Dissertationen.

J. Schiefsl, Laut- und Flexionsverhallnisse uer truh-

mittelenglischen Rezeptensammlang Pen Didaxeon. .Mün-

chen. 141 S. ^ .w c . t.

R. G. Watkin, Robert Brownmg, snd the fcngUsh

Pre-Raphaelites. Breslau. 62 S.

E. Streb low, Le mystere de Scmur (Pans, BibL

nat. f. fr. 904). Ergänzende Bemerkungen zu der Aus-

gabe von Roy; Vergleichung der Passion von Semur mit

der von Arras. Greifswaid. 46 S.
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Neu erschienene Werke.

K. Best, Die persönlichen Konkreta des Altenglischen

nach ihren Suffixen geordnet. Strafsburger Inaug.-Dissert.

Strafsburg, Druck von Du Mont- Schauberg.

Wordsworth's Literary Criticism edited with an
introduction by N. C. Smith. London, Henry Frowde.
Geb. Sh. 2. 6 d.

The Farce of Master Pierre Patelin, composed by
an unknown Author about 1469 a. d., Englished by
Richard Holbrook. Illustr. with facsimiles of the wood-
cuts in the edition of Pierre Levet, Paris, ca. 1489.

Boston and New York, Houghton Mifflin & Comp.
Geb. $ 2.

E. Martinenche, Moliere et le theätre espagnol.

Paris, Hachette. Fr. 3,50.

A. Nadal de Mariezcurrena, Deutsch -spanische
Handelskorrespondenz. [Göschens Kaufmann. Bibho-

thek 8.] Leipzig, Göschen. Geb. M. 3.

Zeitschriften.

Modern Language Notes. November. Mary W.
Smyth, The numbers in the manuscript of the Old
English Judith. — E. E. St oll, On the dates of some
of Ghapman's plays. — K. Campbell, A neglected

manuscript of the Prick of Conscience. — Grace F.

Swearingen, English orthography. — W. H. Browne,
Jonson's Captain Tucca. — A. S. Cook, Shakespeare,

Hamlet 3. 4. 56. — R. Holbrook, The printed text

of four fabfiaux in the Recueil general et complet des

fabliaux compared with the readings in the Harlein Ms.
— E. P. Morton, An eighteenth Century translation of

Ariosto. — J. D. Bruner, Parallel situations in Hernani
and Filippo. — J. R. Effinger, Lemercier's Meleagre.
— C. L. Nicolay, Francisco Pacheo and the Italians.

— M Rhys, The Basque verb.

Geschichte.

Referate.

Philipp Frankl LDf- phil.], Der Friede von
Szegedin und die Geschichte seines
Bruches. Leipzig, Gustav Fock, 1904. 96 S. 8°.

M. 1,50.

Eine deutsche geschichtliche Studie über eine

ungarische geschichtliche Frage auf Grund unga-

rischer Geschichtsquellen ausgearbeitet, ist eine

seltene Erscheinung! Und sagen wir es sogleich:

der Verf. hat sich redlich bemüht, der Wahrheit

nahezukommen, die aufgeworfene Frage richtig

zu lösen, das deutsche Publikum über die Vor-

geschichte der traurigen Schlacht bei Varna, die

die ganze Christenheit tief erschüttert hatte, zu

orientieren, manche strittige Frage dieser Vor-

geschichte klarzulegen. Er hat die besten Quellen

herangezogen, um sich über die Frage Klarheit

zu verschaffen, nicht nur die gröfseren Geschichts-

werke (z. B. die von J.
Teleky, L. Szalay, M.

Horvath, W. Fraknoi), sondern auch Monogra-

phien und Zeitschriftenaufsätze. Eine neue Lösung

der Frage gibt er nicht, neue Gesichtspunkte

wirft er nicht auf, aber die vorhandenen Angaben

stellt er zur Klarlegung der Sache geschickt zu-

sammen, und man sieht an seinem Verfahren,

dafs er kein Anfänger in der Geschichtsforschung

ist, denn er folgt nicht blindlings den Autori-

täten, sondern untersucht ihre Angaben, wägt

sie gegeneinander ab, und selbst solchen Autori-

täten gegenüber wie Vaszary und Fraknoi —
letzterer ist der gründlichste Kenner dieser Pe-

riode unter den ungarischen Geschichtsschreibern

— nimmt er offen Stellung, zeigt mehr als ein-

mal die schwankende Grundlage ihrer Folgerungen,

die Widersprüche ihrer Aufstellungen auf.

Die Schrift besteht aufser der Einleitung aus

4 Kapiteln: I. Der Reichstag von Buda; II. Der
Frieden von Szegedin; III. Der Friedensbruch;

IV. Der Ausgang des Feldzuges. Das Ergebnis

ihrer Auseinandersetzungen ist: a) der Nachweis,

dafs der Reichstag zu Buda (April 1444) nur

auf ausdrückliches Bitten und Drängen der christ-

lichen Mächte und auf ihr Versprechen von Sub-

sidien und Hilfstruppen den Feldzug gegen die

Türken beschlofs; als dann diese Hilfstruppen

zur festgesetzten Zeit nicht eintrafen, konnten

sich der König und die ungarischen Stände der

Verpflichtung dieser Kriegführung entbunden

fühlen; b) infolgedessen war der Friede von

Szegedin kein Vertragsbruch gegenüber dem Be-

schlüsse des Reichstages zu Buda; der König
und die Stände schlössen ihn zu Recht; c) an

dem Friedens- und Eidbruche trägt Kardinal

Caesarini die Hauptschuld; die Unentschlossenheit

und Schwachheit des Königs Wladislaw entschied

dann die Sache.

Frankl stellt es so hin, als ob einzig und

allein das Zureden des päpstlichen Legaten den

Eidbruch verursacht hätte, dafs er mithin allein

die Verantwortlichkeit dafür zu tragen habe —

,

aber sein Urteil ist allzu streng; man mufs auch

die Lage des jungen Königs und der ungarischen

Stände sich vergegenwärtigen: sie haben kurz

nacheinander zwei entgegengesetzte Beschlüsse

gefafst, der eine verpflichtete sie den christlichen

Mächten, der andere den Türken gegenüber.

Als sie nun, nach der neueren Gestaltung der

Umstände wieder zu wählen hatten, war es fast

selbstverständlich, dafs der König und seine Räte

den ersten Beschlufs für gültig ansahen, denn

nach der Absegelung der Flotte von Venedig

schien der Sieg über den Halbmond ganz ge-

sichert. Ohne diese günstige Aussicht wäre alle

Beredsamkeit des Kardinals umsonst gewesen;

der König hätte den mit den Türken geschlosse-

nen Frieden ebenso wenig gebrochen, wie er den

Kardinal anhörte, als er zu Szeged den Frieden

schlofs. Der Verf. stellt Hunyadys Gestalt,

Denken und Verfahren in richtige Beleuchtung,

und führt die Beschuldigungen des polnischen

Geschichtsschreibers Dlugosch auf blinden Hals

zurück.

Ad vocem Dlugosch! A. Brückner, Prof.

an der Univ. Berlin, schreibt in seiner jüngst

erschienenen »Geschichte der polnischen Lite-

ratur« (Leipzig, 1901): »Das grofse Geschichts-

werk des Jan Dlugosch festigte Fabeln die

noch heute von den kritischsten Forschern

wiederholt werden, z. B. dafs der Heldenkönig
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vor Varna 1444 einen den Türken eidlich ge-

lobten Vertrag gebrochen hätte, wovon jedoch

die Türken selbst nichts wufsten« (S. 26) und:

Kr (Wladislaw) opferte für die Christenheit in

r verhängnisvollsten Schlacht des 15. Jahrb.

s

seinen kühnen Kopf, schmählich verlassen von
den feige fliehenden Ungarn« (S. 22). Als der

Unterzeichnete Herrn Brückner aufmerksam
machte, dafs er sich bei diesen Äufserungen ge-

irrt habe, denn alle Angaben widersprechen

seinen Aufstellungen, lautete seine Antwort —
indem er sich lediglich auf Prochaskas :> Kritische

Bemerkungen über Värna« (Krak. Akad. d. Wiss.

bist. KI. 1900. Bd. 39, S. 1— 60) berief —

:

\iemals hat Wladislaw einen Eid gebrochen

— , alle entgegenstehenden Angaben sind frech

erlogen oder beruhen auf den Lügen des Caili-

mach und Sylvius; in der Schlacht, einem Schand-

fleck für Ungarn und Hunyady, ist er feige

preisgegeben worden.« Auf diese Behauptungen,

die all unser bisheriges Wissen über diesen

Gegenstand umstofsen wollen, haben in der unga-

rischen historischen Zeitschrift »Szäzadok« (1902,

Sept.-Heft) die berufensten ungarischen Geschichts-

schreiber: Fraknoi, Bleyer und Thury ausführlich

geantwortet (ein kurzer Auszug findet sich in

den »Mitteil, des Instituts für Österreich. Ge-

schichtsschr.«, XXV. Bd.). Thury führte z. B.

mehr als 10 türkische Geschichtschreiber an,

die alle vom Friedensbruche wissen und alle das

unvorsichtige Vordringen des Königs in der

Schlacht als Ursache seines Todes angeben;

Bleyer führte u. a. einen deutschen Augenzeugen

der Schlacht, Mih. Beheim bezw. Mägest an, der

gar nicht ungarisch gesinnt war, und der nur

die Tollkühnheit des Königs als Ursache seines

traurigen Schicksals angibt.

Frankls Schrift bestätigt nur die geschicht-

liche Wahrheit, wie sie die angeführten Ge-

schichtsforscher vertreten haben; nichtsdesto-

weniger ist es zu bedauern, dafs ihm die ganze

Affäre entging, und er auf ihre Beweisführungen

keinen Bezug nahm, sonst hätte er ohne Zweifel

die beiden Angriffspunkte noch schärfer hervor-

gehoben und beleuchtet.

Sarospatak. Ludwig Racz.

Alfred Overmann [Stadtarchivar in Erfurt, Dr.],

Die Abtretung des Elsafs an Frank-

reich im Westfälischen Frieden.
[S.A. aus d. Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins].

Karlsruhe, G. Braun, 1905. VI u. 121 S. 8".

Es ist mit grofser Freude zu begrüfsen, dafs

Overmann die schon seit längerer Zeit sehnlich

erwarteten, zunächst in der Zeitschrift für die Ge-

schichte des Oberrheins erschienenen Aufsätze zu

einem Sonderabdruck zusammengefalst und all-

gemein zugänglich gemacht hat, hoflfentlich auch für

die französische Forschung. Denn es erscheint

hier in der Tat in knapper Zusammenfassung und

klarer umsichtiger Mev • wissen-

schaftlichc ErCtncruag ige fll)er

die Bedeutung der an Frankreich zugestandenen

Abtretungen im Elsafs und die Absichten der

verhandelnden Parteien nach ihrer grundsätzlichen

Seite zum Abschlufs gebracht. Vor allen Dingen
auch dadurch, dafs O. in der Lage war, die

zum Teil ungedruckte Korrespondenz der franzö-

sischen Bevollmächtigten mit ihrer .Regierung

im Pariser Archive zu benutzen, deren wahrer
Inhalt und zwingendes Ergebnis diejenigen franzö-

sischen Forscher, die sie bereits in Händen
gehabt und verwertet haben, verkannt oder gar

(Auerbach) in dur« h;uis unzulässiger Weise be-

nutzt haben.

Die grofse heattutung von O.s Studien macht
sich nach zwei Richtungen hin geltend. Sie be-

trifft erstlich die Feststellung von Sinn und Inhalt

der so umstrittenen Paragraphen des Friedens-

instruments aus ihrer Entstehung und der Absiebt

der Paziszenten. Diese für die Erledigung der

ganzen Kontroverse notwendige Aufgabe zu er-

füllen, war die Absicht meines Buches über »die

Erwerbung des Elsafs im Westfälischen Frieden

<

(1897) (S. 21), dessen Ausführungen für O. An-

lafs geworden sind, sie »einer nochmaligen Revi-

sion zu unterziehen«. Dafs sich dabei nicht nur

Ergänzungen, sondern auch Berichtigungen meiner

Auffassungen über Gang und Tendenzen der Ver-

handlungen ergeben haben, liegt mir fem zu be-

streiten, obschon ich nicht allen Abweichungen

in den Einzelfragen zustimmen kann. O. hatte

mir zum Vorwurf gemacht (S. 3), dafs ich die

in Paris ruhenden .Akten der französischen

Kongrefskorrespondenz nicht für meine Beweis-

führung herangezogen hatte, und obschon ich

diesen Verzicht mit den Ergebnissen der in Wien

vorhandenen Akten begründet hatte (Jacob, Vor-

wort S. IV, vgl. auch Ludwig, Ztschr. f. Gesch. d.

Oberrheins, N. F. XIII, 1898 S. 180), so gebe

ich gern zu, dafs dadurch bei der Schwierigkeit

und Wichtigkeit der Kontroverse und im Hmblick

auf die Stellungnahme der früheren, namentlich

französischen Forschung (s. darüber Jacob S. 286

— 303) Bedenken gegen die Ergebnisse meiner Be-

weisführung sich erheben liefsen. Um so mehr aber

darf ich nun darauf hinweisen — und ich glaube,

es hätte O. das mehr hervorheben dürfen — dafs

diese Pariser .Akten in dem entscheidenden Punkte

die volle Bestätigung meines, schon von Kuehner

und Marcks vorher eingenommenen Sundpunktes

ergeben haben:

1, »Mit Rücksicht auf ihre Entstehung be-

trachtet enthalten die das Elsafs betreffenden

Friedensartikel keine Unklarheiten und Zweideutig-

keiten« ((). S. 105, vgL Jacob S. 3 10 f.: »Die

Bestimmungen des Elsafs sind, ihrer Entstehung

gemäfs betrachtet, rechtlich vollkommen klar, ein-

deutig, unanfechtbar.«)

2. Das Entscheidende bleibt, dafs beim
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Friedensschlufs im Jahre 1648 die Franzosen

selbst klar und deutlich ausgesprochen haben,

dafs sie im Westfälischen Frieden an Elsafs

nichts mehr erhalten haben, als den Gesamtbesitz

des Hauses Österreich« (O. S. 109, vgl. Jacob
S. 202 und passim).

3. Vielleicht die wichtigste Frage, namentlich

auch für die Beurteilung der französischen Politik,

im Elsafs nach dem Frieden, ist: inwiefern das

Ergebnis der Verhandlungen, so weit das Elsafs

in Betracht kommt, den Zielen der französischen

Politik entsprochen habe. In ausdrücklichem

Gegensatze zu meiner diese Frage bejahenden

Auffassung (s. Jacob S. 304 ff.) war dieselbe von

Ludwig (Die deutschen Reichsstände im Elsafs u.

d. Ausbruch der Revolutionskriege 1898, S. 8)

verneint worden, und, wenn ich mich nicht täusche,

hat auch O. früher dieser Auffassung zugeneigt.

Daher darf ich um so mehr darauf hinweisen,

dafs O. in direktem Gegensatz zu Ludwig jetzt

erklärt (S. 112): »Die Entstehungsgeschichte der

das Elsafs betreffenden Abschnitte des Friedens

.... in allen ihren Phasen .... hat auf das

klarste gezeigt, dafs die Franzosen vom Beginn

der Verhandlungen an nur den österreichischen

Besitz im Elsafs gefordert haben, und dafs sie

auch beim Friedensschlufs der Meinung waren,

dafs nur er und nichts weiter im Elsafs an

Frankreich abgetreten worden sei.«

4. Auch darin erblicke ich eine Bestätigung

meiner Ausführungen (Jacob S. 246 und 310), dals

die Bemühungen der Stände um Abänderung der

Präliminarbestimmungen den Franzosen die Mög-
lichkeit einer weitergehenden Interpretation ge-

radezu an die Hand gaben (O. S. 90), und dafs die

französische Legende von der Rechtfertigung der

Reunionen durch die Bestimmungen des West-

fälischen Friedens . . . falsch und unhaltbar ist

(O. S. 112, vgl. Jacob S. 311: »Die französische

Politik im Elsafs in der zweiten Hälfte des

17. Jahrh.s . . . darf sich nicht auf die Friedens-

bestimmungen von 1648 als auf ihre Rechts-

grundlage berufen«).

5. Dafs die vielberufene und von französi-

scher Seite in Politik und Wissenschaft so viel

mifsbrauchte Klausel Ita tarnen im § 87 I. P. M.

nur zur Sicherung der österreichischen Rechte

von den Franzosen eingeschoben ist (O. S. 112),

ist bereits von mir (Jacob S. 309), dann mit

noch gröfserer Schärfe von Ludwig (S. 8) betont

worden.

Dafs die Fassung der Abtretungsbestimmun-

gen schon im Präliminarfrieden eine so unglück-

liche und mifsverständliche Form bekommen hat,

dafür sind auch schon vor O. die Kaiserlichen

— Regierung und Bevollmächtigte — verant-

wortlich gemacht worden. O. hat diese An-

klagen noch schärfer im einzelnen begründet und

mit Recht darauf hingewiesen (S. 82), dafs ihre

ablehnende Haltung gegenüber allen Abände-

rungsbemühungen der Stände ihren Grund habe

in der Besorgnis, dafs andernfalls das Haus
Habsburg weitere Opfer zur Entschädigung würde
bringen müssen.

Denn nach O, — und damit kommen wir zu

der zweiten nicht weniger wichtigen Seite seiner

Untersuchungen und Ergebnisse — haben sich

die Franzosen mindestens bis zum Sommer 1647,
zum Teil jedenfalls auch noch weiterhin, über
den Umfang der an sie übergehenden öster-

reichischen Rechte in einer grofsen Täuschung
befunden: sie haben — nach O. — diese Rechte
weitaus überschätzt.

O. hat zunächst — und als erster — die

staatsrechtlichen Verhältnisse des Elsafs bis zur

ersten Hälfte des 17. Jahrh.s an der Hand auch

ungedruckter Quellen einer kurzen, aber aufser-

ordentlich klaren und lehrreichen Erörterung

unterzogen und dadurch für die von kaiserlicher

Seite an F'rankreich im Frieden gemachten Kon-
zessionen eine erhebliche Vertiefung und Ver-

stärkung unserer Beurteilung ermöglicht. Zwar
liefsen sich zu seinen Ausführungen über die

geschichtliche Einheit des Elsafs und die elsässi-

schen Landtage doch einige Fragezeichen und

Anmerkungen anbringen. Das eine aber ist von

O., nachdem schon Ludwig — wohl nicht ohne

persönliche Fühlung mit O. — darauf hingedeutet

hatte, mit Sicherheit nachgewiesen, dafs wenig-

stens im Oberelsafs die österreichischen, meistens

doch aus der Landgrafschaft hervorgegangenen

Rechte in den Gebieten der übrigen reichs-

unmittelbaren Stände ^) weit umfangreicher und

einschneidender gewesen sind, als man das auch

auf französischer Seite noch neuerdings (Bardot,

Pfister) angenommen hat. Es kann keine Rede
davon sein, dafs, wie ich — übrigens im An-

schlufs an die kurz vorher erschienene amtliche

Publikation über »die alten Territorien des Elsafs

nach dem Stande vom 1. Januar 1648«, die mir

damals eine eigene archivalisch begründete Unter-

suchung entbehrlich zu machen schien und im

wesentlichen in Übereinstimmung mit der damals,

auch in Frankreich vertretenen Anschauung —
(S. 77) angenommen hatte, »der Landgraf im

Oberelsafs nur den Besitzer des grölsten reichs-

unmittelbaren Territoriums bezeichnete«. Nein,

O. hat Recht (S. 22): »Der Begriff der Land-

grafschaft hat einen neuen, viel reicheren Inhalt

erhalten.« Ob freilich die österreichischen Rechte

im Oberelsafs in allen Punkten für das 17. Jahrh.

so weit gehen, wie O. sie gezogen hat, möchte

ich ohne eine umfassende, ins einzelne gehende

Untersuchung nicht für ganz ausgemacht halten.

Aber immerhin, es bleibt sicher so viel übrig,

*) Auch einen, ebenfalls schon von Ludwig berührten,

Punkt: die österreichische Landsässigkeit der Herren

von Rappoltstein halte ich selbstverständlich für durch-

aus erwiesen, ebenso wie die Abhängigkeit und Nicht-

reichsunmittelbarkeit der oberelsässischen Ritterschaft.
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dafs die Unnatur und Unmöglichkeit einer Ab-

tretung dieser Rechte an eine fremde Macht,

ohne .da(s diese in den Reichsverband eintrat,

noch stärker hervortritt als bei der Zession der

landvogteilichen Befugnisse über die Zehnstädtc.

Dafs Seurin zum Schlufs (August, September

1648, O. S. 95) im Ernst bereit gewesen sei,

dem Wunsche der Stände gemäfs, die elsässi-

schen Erwerbungen als Lehen für Frankreich

zu nehmen, halte ich schon durch O.s Hinweis

darauf, dafs von vornherein niemand auf die

dafür notwendige Zustimmung der Kaiserlichen

rechnen konnte, für ausgeschlossen.

Dafs andrerseits im Unterelsafs von land-

gräflichen Befugnissen Österreichs keine Rede

sein kann^), hat auch O. ausdrücklich betont,

aber er ist der Meinung, dafs die Franzosen

irrtümlicherweise diese Vorstellung hatten, und

dafs die Zustimmung des Kaisers, auf Grund

eines Geheimratsgutachtens, zu der von den

Franzosen geforderten Einfügung der »Landgraf-

schaft Unterelsafs« sie darin bestärkt habe. Ich

halte das nicht nur für unbewiesen, sondern auch

für unwahrscheinlich, ja geradezu ausgeschlossen.

Wir wissen (Jacob S. 33), dafs schon im Sommer

1645 die französische Regierung den Breisacher

Intendanten Vautorte auf Wunsch ihrer Bevoll-

mächtigten mit einer genauen Erforschung der

Territorial- und Rechtsverhältnisse des Elsals

betraute. Und am 28. Januar 1646 schreibt der

Strafsburger Rat seinem Gesandten Marcus Otto

(Strafsburg, Stadtarchiv AA 1122): »Mr. de Vau-

torte, intendant general, ist in der vierten Woche

hier und lasset das ganze Unter- und Oberelsafs

en diligence beschreiben und distinctis coloribus

in Specklins Landkarte, was einem jedem Stand

zugehörig unterscheiden.« (NB! Es wäre sehr

interessant, wenn sich diese Karte in Paris fände!)

Noch mehr Belege gibt die in Bern in Erlachs

Papieren befindliche Korrespondenz zwischen Brei-

sach und Münster. Vgl. z. B. einen Brief des

Sekretärs Stenglin aus Münster vom 29. März

1646: »L'on nous fait croire que ... M. de

Beaussan a recu ordre de la cour de s'informer

particulierement et de prendre connaissance de

toutes les choses, anciennes droits et coutumes

de l'Alsace et du detail des terres appartenant

ou ä la maison d'Antriebe ou ä d'autres seig-

neurs et Etats« und Erlachs Briefe vom Mai

1646 (Jacob S. 326 f.) u. a. m.

Aber mag hierin wie in anderen Einzel-

fragen weniger der tatsächliche Vorgang als

die Auffassung streitig bleiben: in der Ge-

samtfrage: was haben die Franzosen gewollt?,

was haben sie erreicht? und wie haben sie die

Erwerbungen verstanden? ... in allen diesen

Punkten ist nach O.s, mit einem reicheren

') O.s Bemerkung S. 32 gegen meine vermeintliche

Auffassung der Landgrafschaft Unterelsafs beruht auf

einer mifsverständlichen Auslegung meiner Worte.

Material als je vorher gcttfitztcn Au»röhrun-

gen kein Streit mehr möglich. Seine Unter-

suchungen haben bestätigt, was bisher, so lange

noch einzelne Stützen fehlten, uns auch von deut-

scher Forscherseite immer wieder anfjezweifelt

wurde: nur die Rechte und B«-^'

Hauses Osterreich sind 1648 im K^
reich abgetreten worden.

Es ist zu wünschen und zu hoffen« dafs auLb

die französische Wissenschaft, die, in Minnem
wie Pfister und Bardot vor allem, sich von

Legrelles Tcndenzschrift weit entfernt und einer

unvoreingenommenen Erörterung zugänglich ge-

zeigt hatte, nunmehr, nachdem ihr das Material,

das sie selbst in so auffälliger Weise beiseite

geschoben hatte, in exaktester Verwendung vor-

liegt, durch ihre Zustimmung eine so viel und

eifrig umstrittene Streitfrage endgültig beseitigen

helfe.

Tübingen. K. Jacob.

Jakob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrach-

tungen. Herausgegeben von Jakob Oeri [Prof. Dr.

Berlin und Stuttgart, W. Spemann, 1905. VIII u.

294 S. 8».

Das Buch enthält den Entwurf für Burckbardts Vor-

lesung >Über Studium der Geschichte«, die er im Wmter

1868 zum ersten .Mal gehalten hat, und m der er sich

die Aufgabe stellte, >eine Anzahl von geschichtlichen

Beobachtungen und Erforschungen an einen halb ru-

fäiligen Gedankengang anzuknüpfen«. Der Entwurf ist

zweimal umgearbeitet worden; die dritte Gestalt hat Den

der Ausgabe zugrunde gelegt und mit Recht den ur-

sprünglichen Charakter dieser Niederschrift möglichst

beibehalten. Indem wir uns eine kritische Würdigung

dieser Veröffentlichung vorbehalten, führen wir hier nur

die in der Vorlesung behandelten Themata kurz an. In

der Einleitung berührt B., nachdem er die Aufgabe, die

er sich hier stellt, auseinandergesetzt hat, die Befähigung

des 19. Jahrh.s für das historische Studium. Der zweite

Abschnitt behandelt die drei Potenzen Slaat, Religion und

Kultur in ihrem gegenseitigen Verhältnis. Der dritte

Abschnitt betrachtet die sechs Bedingtheiten, nämlich der

Kultur durch den Staat und durch die Religion, des

Staates durch die Religion und durch die Kultur, der

Religion durch den Staat und durch die Kultur. Die gc

schichUichen Krisen bilden den G^enstand des vierten

Abschnittes; im fünften erörtert B. das Individuum und

das Allgemeine (die historische Gröfse) in der Geschichte.

Der letzte Abschnitt betrachtet Glück und Unglück in

der Weltgeschichte.

Notizen und Mittellungen.

X0til«B.

Im Ursprungstale der Raroa, eines rechten .Neben

flusses der Narenta in Bosnien, hat nach der .M. A. Z.

Prof. C. Patsch bei der Untersuchung der Reste einer

frühmittelalterlichen Kirche gefunden, dafs die Schwellen

und Stürze der Türen aus Grabsteinen bestanden, die

einem antiken Friedhofe entnommen worden waren.

Genannt werden auf ihnen Decurionen und Doomvin

des Municipium Bistue vetus, das bisher nur aus

Itineraren bekannt war.

PcnoaalchroBik.

Der ord. Prof. f. neuere Gesch. an der Univ. Strafs-

burg Dr. Friedrich Meinecke ist als Prof. Doves Nach-

folger an die Univ. Freiburg i. B. berufen »'orden.

An der Univ. Basel sind die Privatdozz. Dr. Rudolf

Luginbühl f. neuere Schweizergesch. und Dr. Jakob
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Schneider f. neuere Gesch. zu aordd. Proff. ernannt

worden.
An der böhm. Univ. zu Prag sind die Privatdozenten

Prof. an der Staatsgewerbeschule in Prag, Dr. Jaroslav

Bidlo und Dr. Josef Susta zu aordd. Proff. f. allg.

Gesch. ernannt worden, ersterer mit besond. Berück-

sichtigg. d. Gesch. Österreichs u. d. Balkanländer, letz-

terer mit besond. Berücksichtigg. d. Gesch. d. .Neuzeit.

Der Kriegshistoriker Major a. D. Hermann Kunz
ist am 29. Oktober, 58 Jahre alt, in Berlin gestorben.

Unlrersitätsschriften.

Disseriatiotten.

P. Markert, Kirche und Staat im Zeitalter der Ottonen.

Breslau. 38 S.

A. M. Koeniger, Burchard I. von Worms und die

deutsche Kirche seiner Zeit (1000- 1025). München. 48 S.

F. Andreae, Preufsische und russische Politik in

Polen von der taurischen Reise Katharinas IL (Januar

1787) bis zur Abwendung Friedrich Wilhelms II. von

den Hertzbergischen Plänen (August 1789.) I. Kap.

Berlin. 39 S.

G. Thimm, Die Menschen- und Bürgerrechte in

ihrem Übergange von den französischen Verfassungen

zu den deutschen bis 1831. Greifswald. 48 S.

Schalprogramme.

W. Soltau, Die Quellen Plutarchs in der Biographie

des Valerius Poplicola. Zabern, Gymn. 2'2 S.

R. Lembert, Der Wunderglaube bei Römern und
Griechen. I. Das Wunder bei den römischen Historikern.

Augsburg. 63 S. 8».

Nen erschienene Werke.

Mitteilungen der Altertums-Kommission für West-

falen. IV: Ausgrabungen bei Haltern und im »Römer-

lagert bei Kneblinghausen. Münster i, W., Aschendorff.

M. 10.
Zeltschriften.

Deutsche Geschichtsblätter. November. L. Hertel,

Der Rennsteig des Thüringer Waldes. — P. Zink, Zur

Geschichte unserer Vornamen.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landes-

geschickte. N. F. 14, 4. C. Börse hinger. Der Bund
vom 20. November 1331. — Klaus, Beziehungen Gmünds
zu Württemberg. — Giefel, Nachtrag zur Gründungs-

geschichte der K. Landesbibliothek. — Dierlamm, Das
Kirchheimer Amt in der Zeit des dreifsigjährigen Krieges.

— Moser, Unterboihingen im dreifsigjährigen Kriege.

— Th. Schön, Württembergische Geschichtsliteratur

von 1904.

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Fritz Geyer [Dr. phll.], Topographie und Ge-
schichte der Insel Euboia. I. Bis zum
peloponnesichen Kriege. [Quellen und Forschun-

gen zur alten Geschichte und Geographie,

hgb. von W. Sieglin. VI.] Berlin, Weidmann, 1903.

2 Bl. u. 124 S. 8». M. 4.

Der Verf. behandelt im allgemeinen Teile

die Hauptmomente der physischen Geographie

der Insel, ihre Bevölkerung und Geschichte bis

zum J. 425 V. Chr., sodann die Topographie

und Lokalgeschichte der euböischen Städte, von

denen besonders Chalkis und Eretria Stoff zu

kleinen Monographien geboten haben. Die Arbeit,

hervorgegangen aus dem Seminar für historische

Geographie der Universität Berlin, trägt durch-

weg den Stempel sorgfältigen Quellenstudiums

und fleifsiger Literaturbenutzung, wendet sich aber

naturgemäfs mehr an den Altertumsforscher als

an den Geographen. So sind die Einzelheiten

der physischen Geographie wesentlich nur unter

dem Gesichtspunkt der philologischen Exegese

besprochen und manche wertvollen Beiträge von

naturwissenschaftHcher Seite unberücksichtigt ge-

blieben. Die epigraphische und archäologische

Literatur ist dagegen, wie es scheint, in er-

schöpfender Weise herangezogen. Ein übersicht-

liches Verzeichnis derselben, als welches die kurze

Liste abgekürzter Titel kaum gelten kann, wäre

erwünscht und könnte vom Verf. auch in einem

späteren Teile noch beigegeben werden. Einst-

weilen erleichtert ein gutes Register die Be-

nutzung des Buches, dem wir eine baldige Fort-

setzung für das spätere Altertum wünschen.

Wien. E. Oberhummer.

Henri Deherain, L'expansion des Boers au XIX^
siecle. Paris, Hachette & Cie., 1905. 433 S. 8"

mit 8 Kartenskizzen. Fr. 3,50.

Das Buch gibt, unter Benutzung von Quellen und

zuverlässiger Literatur, die auch in der Bibliographie am
Schluß angeführt wird, einen Überblick über die Ge-

schichte der holländischen Einwanderer in Südafrika von

der ersten Besetzung des Kaplandes durch die Engländer

im J. 1795 bis zur Anerkennung der beiden Buren-

republiken in den J. 1852 und 1854, und erörtert ein-

gehend ihr Verhältnis zu England.

Notizen und Mitteilungen.

Schniprogramme.

E. Fugger, Über das Seemessen. Marburg, Ober-

realschule. 14 S. 8".

J. Jelinek, Eine Studienreise in Frankreich. Breslau,

Gymn. zu St. Maria Magdalena. 19 S.

Nen erschienene Werke.

H. Hirt, Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre

Urheimat und ihre Kultur. I. Bd. Strafsburg, Trübner.

M. 9.

Ph. Champault, Pheniciens et Grecs en Italic

d'apres l'Odysee. Etüde geographique, historique et so-

ciale par une methode nouvelle. Paris, Leroux. Fr. 6.

A. Cheradame, La colonisation et les colonies

allemandes. Paris, Plon-Nourrit et Cie.

Zeltschriften.

Globus. 88, 20. W. von Knebel, Studien in Is-

land im Sommer 1905. I. — Max Schmidts >Indianer-

studien in Zentralbrasilien«. — R. W., Ethnische Eigen-

tümlichkeiten des Japanerfußes. — J. v. Negelein, Die

Pflanze im Volksglauben.

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft inWien.

48, 10. J. V. Doblhoff, Europäisches Verkehrsleben

(vom Altertume bis zum Westfälischen Frieden). I. — A.

Wissert, Das Wangernitzenkar in der Schobertgruppe.

Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde. N. F. I, 2.

B. Elsafs, Der Haushalt eines Rabbiners im 18. Jahr-

hundert. — R. Lissau, Prager Redensarten und ge-

flügelte Worte. — J. H.Wagner, Der jüdische Sommer.
— M. Antscherl, Hochzeitslied. — Margel, Regen-

bogenlied. — J. Heckscher, Aus fremden Kreisen; Aus

Hamburgischen Sammlungen. — A. Loewenthal, Die

Holzsynagoge in Czieschowa. — Bailin-Kirschner,

Jüdische Volksweisen. — M. Grunwald, Kleine Beiträge

zur jüdischen Kulturgeschichte.
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Annales de Geographie. 15 Novembre. E. de
M arger ie, La Carte bathymetrique des Oceans et

1 oeuvre de la Commission internationale de Wiesbaden.
— A. V acher, Le haut Cher, sa vallee et son regime.

J. Erdeljanovic, Les etudes de geographie humaine
1 pays Serbe. — F. Maurette, Etat de nos connaisances

aar le Nord-E^t africain. II.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

J. Russell Smith [Instructor in Commerce an der

Univ. von Pennsylvania], The Organization of

Ocean Commerce. [Publications of the Uni-

versity of Pennsylvania. Series in Political Economy

and Public Law. No. 17.] Boston, Ginn & Co.,

1905. VIII u. 155 S. 8» mit 1 Karte.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt,

den Charakter und die Bedeutung des See-

handels zu schildern. Der erste Abschnitt der

Arbeit dient als Einleitung, der zweite (Kap.

2— 4) behandelt die Bedingungen des Ver-

kehrs, der dritte (Kap. 5— 11) Schiffahrtswege

und Schiffe und der vierte (Kap. 12— 14) Häfen

und die in ihnen vorhandenen Einrichtungen für

Laden und Ausladen der Schiffe usw. In einem

kurzen Schlufskapitel wird die Richtung be-

sprochen, in der sich der Seeverkehr zu ent-

wickeln scheint. Der Unterschied zwischen den

Aufgaben der Linien und Trampreedereien, d. h.

der Reedereien von Schiffen in freier Fahrt,

wird scharf und richtig charakterisiert, die grofsen

Seehandelswege und die Art der Beschaffung

der für die Dampfschiffahrt notwendigen Kohlen

werden eingehend besprochen, und die Rolle

erwähnt, welche die Regierungen, durch ihre

auf Bau und Beladung von Schiffen bezüg-

lichen Verordnungen, Wetteranzeigen und see-

polizeilichen Mafsregeln im Seeverkehr spielen.

Dem Panamakanal und seinem wahrscheinlichen

Einflufs auf Seehandelswege und Kohlenstationen

wird ein besonderes Kapitel, das achte, ge-

widmet. Die von dem Verf. ausgesprochene An-

sicht, dafs der Panamakanal hauptsächlich für

den Frachtverkehr in Frage kommen dürfte, und

der letztere durch zu hohe Gebühren leicht auf

andere Wege abgelenkt werden könnte, scheint

den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen

und wird dazu beitragen, die Gebühren für die

Benutzung des Kanals so niedrig zu halten, dafs

eine solche Gefahr nicht eintritt. Die Kapitel

über Hafen und Hafeneinrichtungen betonen den

Unterschied zwischen Häfen und Reeden und die

Nachteile der letzteren im Vergleich mit den

ersteren, die verschiedenen Arten der Verwal-

tung, staatliche, munizipale und private, der

Häfen und der für den Schiffsverkehr und Handel

in ihnen gnetroffenen Einrichtungen, wie die ver-

schiedenen Arten der letzteren, für das Aus- und

Einnehmen der Ladung und ihr Unterbringen

am Lande. Die Tendenz des Seehandels geht,

nach dem Verf., auf gründlichere uo<! i-

digcre Organisation, die sieb naturg< ->

dem wissenschaftlichen und mrchaniacbrn h<irt-

scbritt der Gcgcowart ergibt. Der Scebandel

wird verlifslicber und VerUfslichkeit ist not-

wendig für Organisation und mufs die ErweKc-
rung derselben begleiten. Sicherbcit der Sduflf-

fahrt, vermehrte Kenntnis der maritimen und

kaufmännischen Katastrophen, vermehrte Schnellig-

keit und verkürzte Wege, gröfseres Volumen

und Stetigkeit des Handels, gröfscre Verllfslicb-

keit des Seebandeis, weil sein Halt an der

Industrie immer fundamentaler wird, Verbindung

von Dampferlinien mit Eisenbahnen und mit gute

Erträge gebenden industriellen Unternehmungen

und endlich das Eingreifen der Regierungen im

Interesse der Schiffahrt sind nach der Ansiebt

des Verf.s das, was die sich in der Organi-

sation der Seeschiffahrt vollziehenden Wandlungen

charakterisiert, und man mufs ihm auch in diesem

Punkte recht geben. Das Buch enthält in

knapper präziser F'orm, was jeder, der sieb mit

Schiffahrtsfragen theoretisch beschäftigt, wissen

mufs.

Weimar. M. von Brandt.

österreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des

gesamten österreichischen öffentlichen Rechtes hgb'

unter Mitwirkung zahlreicher Fachmanner von Ernst

.Mi seh 1er [ord. Prof. f. Nationalökon. an der Univ.

Graz] und Josef Ulbrich [ord. Prof. f. österr. uffentl.

Recht an der deutschen Univ. in Prag). 2. wesenU.

umgearb. .^ufl. 8. Lief. Wien, Alfred Holder. 1905.

S. 193—352. 8°.

Die Lieferung umfafst nur elf, dafür aber z. T. höchst

wichtige Artikel. Wir nennen an erster Stelle den über

Geld (S. 248—312). Er ist in vier Abteilungen zerlegt.

Im ersten behandelt Hofrat Karl v. Ernst die Geschichte

des Münzwesens bis 1857 in drei Abschnitten. Die

zweite, das Geld- und Münzwesen seit 1857, stammt aus

der Feder Karl Mengers. In der dritten legt der Vize-

präsident der Finanzlandesdirektion in Graz Frhr. v.

.Mensi- Klarbach die Geschichte des Papiergeldes bis

zum Beginn der Valutaregulierung dar. Die Valutareform

und die Währungsgesetzgebung behandelt in der 4. Ab-

teilung der Vizepräsident der Finanzlandesdirektion in

Wien Dr. Spitz müller. — Der .Artikel über die Ge-

meinden (S. 312— 350) behandelt deren staatsrechtliche

Stellung und Organisation, die Gemeindeverwaltung, die

Gemeindewahlen, das Gemeindegut — Femer wird in

der Lieferung der Artikel Gebühren zu Ende geführt

und ausführhch über GefallsStrafrecht und -Strafverfahren

gehandelt. Von allgemeinerem Interesse ist auch der Ar-

tikel Geheimraittel von Ulbrich, der durch den Artikel

Heilmittelverkehr noch eine Ergänzung erfahren wird.

Notizen und Mitteilungen.

Pertoaalrhrolk.

An der Univ. Krakau hat sich Dr. Franz Bujak als

Privatdoz. f. allgem. und polnische Wirtschaflsgesch.

habUitiert.

l'aiTtnltiUsckrtrtM.

Dissertationen.

A. .\rnold, Das indische Geldwesen unter besonderer

Berücksichtigung seiner Reformen seit 1893. Halle.

39 S.
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M. Bothe, Die indische Währungsreform von 1893
— 1898. München. 116 S.

Xen erschienene Werke.

M. Hartmann, Geschichte der Handwerkerverbände
der Stadt Hildesheim im Mittelalter. [Beiträge für die

Geschichte Niedersachsens und Westfalens. 1,1.] Hildes-

heim, August Lax. M. 1,80.

Zeltschriften.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

November. H. Dietzel, Die »enorme« Unterbilanz der

Vereinigten Staaten. — A. Hesse, Die wirtschaftliche

Gesetzgebung der deutschen Bundesstaaten im Jahre

1 904 (Forts.) ; Japans auswärtiger Handel. — A.Dannen-
berg, Kohle und Kohlenversorgung »im fernen Osten*.
— R. Liefmann, Zur heutigen Lage der deutschen Grofs-

eisenindustrie.— R. Schachner, Kritik der deutschen Spar-

kassenstatistiken. — F. Döcho w, Wirtschaftliche Archive.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

W^alter von Dyck [Prof. f._Mathematik an derTechn.

Hochschule zu München], Über die Errichtung
eines Museums von Meisterwerken der
Naturwissenschaft und Technik in Mün-
chen. Festrede zur Übernahme des ersten Wahl-

rektorates bei der Jahresfeier der Technischen Hoch-

schule zu München, gehalten am 12. Dezember 1903.

Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1905. 1 Bl. u.

40 S. 4".

Der Zweck der vorliegenden Schrift ist, die

Aufgaben, die das am 28, Juni 1903 gegrün-

dete, am 3. Oktober 1905 mit dem Namen des

deutschen belegte Museum von Meisterwerken

der Naturwissenschaft und Technik erfüllen soll,

genauer zu bezeichnen. Dazu geht der Verf.

zunächst auf die ähnliche Zwecke verfolgenden

französischen und englischen Anstalten ein, das

im 17. Jahrh. bereits angeregte, aber erst 1775

zustande gekommene Conservatoire des Arts et

Metiers und das im Anschlufs an die erste Welt-

ausstellung in London 1851 gegründete South-

Kensington Museum, schildert dann die traurigen

Verhältnisse Deutschlands im 17, und 18. Jahrb.,

die die Gründung ähnlicher umfassender An-

stalten unmöglich mächten, um endlich zu zeigen,

wie sich diese Verhältnisse immer günstiger ge-

stalteten, bis sie in der 2. Hälfte des 19. Jahrh,s

infolge der Neubelebung des Handels und Unter-

nehmungsgeistes, getragen und gehoben von der

gewonnenen Einigung Deutschlands, unser Vater-

land an die Spitze des Fortschrittes in Wissen-

schaft und Technik setzten. Die sich nunmehr

nach seiner Gründung ergebende Aufgabe des

Museums fafst der erste Paragraph seiner Satzun-

gen dahin zusammen, dafs es die historische Ent-

wicklung der naturwissenschaftlichen Forschung,

der Technik und der Industrie in ihrer Wechsel-

wirkung darzustellen und ihre wichtigen Stufen

durch hervorragende und typische Meisterwerke

zu veranschaulichen habe. Die Untersuchung,

wie diese Aufgabe am besten zu lösen sei,

bildet den Schluls der Rede. Ein Anhang bringt

schätzenswerte Literaturnachweise, die aber auf

Vollständigkeit nicht Anspruch machen, und

einige wörtliche Zitate, Die Gründung des

deutschen Museums, zu der Oscar von Miller die

Anregung gab, ist eine Tat von so hervor-

ragend nationaler, wissenschaftlicher und techni-

scher Bedeutung, dafs man hoffen darf, es werde
zu seiner Förderung geschehen, was nur möglich

ist; namentlich dürfte es Ehrensache sein, dafs

die Apparate, die es zu erhalten wünscht, wo
auch immer sie sich befinden, ihm übergeben

werden. In dieser Hinsicht wird die vorliegende

sehr schön ausgestattete Schrift aufklärend und

fördernd zu wirken berufen sein, und es ist ihr

somit die weiteste Verbreitung zu wünschen.

Verbesserungsbedürftig sind die Schreibweisen

Huyghens (S, 2, 31 und 36) in Huygens, Tycho
de Brahe (S, 8) in Tycho Brahe, Byrgy (S. 8)

in Bürgi, Muschenbrock (S. 34) in Musschen-

broek, endlich die Mitteilung, dafs geringe Reste

von Papins Maschinen als kostbare Reliquien im

Kasseler Museum aufbewahrt würden, dahin, dafs

von Papins Maschinen nichts mehr erhalten ist

und jene Maschinenreste irrtümlicherweise mit

ihm in Verbindung gebracht werden,

Clausthal. E. Gerland,

N. Rübenstein, Über Darstellung von Funktionen
durch periodische Reihen. [Progr. d. Landes-

Oberrealsch. in Mährisch-Ostrau 1903.] 40 S. 8».

Dieser Beitrag zur Geschichte der Mathematik legt

die Versuche dar, die d'Alembert vor mehr als 150 Jahren

begonnen und nach ihm hervorragende Geometer fort-

gesetzt haben, um eine analytische Funktion durch kon-

vergente eindeutig periodische Entwicklungen mit unend-

lich vielen Gliedern darzustellen.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronlk.

Dem Privatdoz. f. Astronomie an der Univ. Lemberg
Dr. Martin Ernst ist der Titel eines aord. Prof. ver-

liehen worden.
An der Univ. Marburg hat sich Dr. Ph. Lorenz als

Privatdoz. f. Geologie habilitiert.

ünlTersitätsschriften.

Habilitationsschrift.

R. O. Herzog, Chemisches Geschehen im Organis-

mus. Karlsruhe. 62 S.

Dissertationen.

B. Hepke, Über kürzeste Transversalen zwischen

Erzeugenden einer hyperboloidischen Regelschaar. Breslau.

76 S.

A. Koppisch, Zur Invariantentheorie der gewöhn-

lichen Differentialgleichung 2. Ordnung. Greifswald. 34 S. e

Schnlprogramme.

0. Kammer, Inversionen bei Permatationen mit

Wiederholung. Alsfeld, Realschule. 21 S.

Strenger, Über halbregelmäfsige Vielflache. Schwab.

Hall, Realanstalt. 44 S.

Eberhardt, Zur Geologie von Esslingen und Um-
gebung. Esslingen, Realanstalt. 29 S. 8",

Nen erschienene Werke.

H. Weber, Encyklopädie der elementaren Algebra

und Analysis. 2. Aufl. [Weber- Wellsteins Encykl. d.

Eiementar-Mathematik. I. Bd.] Leipzig, Teubner.
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VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen Lex.- 8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig in sich ahgrscblossene

und einzeln käufliche Abteilungen.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und

Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit

vorangehender Einleitung zu d. Gesamtwerk).

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen

Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Ge-

sellschaft, Recht und Wissenschaft.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen

Kulturgebiete. Mathematik, Anorganische

und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Bautechnik, Maschinentechnik, Industrielle

Technik, Landwirtschaftliche Technik, Han-

dels- und Verkehrstechnik.

Fertig liegen vor:

Teil I, Abt. i : Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(ca. 30 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 10.—

, geb. ca. Mk. 12.—) Bearbeitet von W. Lexis. Fr. Paulsen

G. Schöppa. G. Kerschensteiner. A. Matthias. H. Gaudig. Fr. Paulsen. W. v. Dyck. L. Pallat.

J. Lessing. N. Witt. P. Schlenther. G. Göhler. K. Bücher. F. Milkau. H. Diels. Lief. I Mk. 3..'

Teil I, Abt. 4: Christliche Religion mit Einschluß d. israel.-jüd. Religion.
(ca. 35 Bogen. Preis geh. ca. Mk. 12.-, peh. ca. Mk. 14.—) Bearbeitet von : J. Wellhausen. A. Jülicber.

A. Haraack. N. Bonwetsch. K. Müller. F. X. v. Funk. E. Troeltsch. J. Pohle. J. Mausbach.

C. Krieg. W. Herrmann. R. Seeberg. W. Faber. H. J. Holtzmann. Lieferung I Mk. 4.80.

Teil I, Abt 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von : U. V. Wilamowitz-Moellendorff. K. Krumbacher. J. Wackemagel. Fr. Leo. E.Norden.

F. Skutsch. (VII "u. 464 S.) Preis geh. Mk. 10.—. In Orig.-Band .Mk. 12.—

Die »Kultur der Gegenwart« soll in allgemeinverständlicher Sprache, für den weiten Umkreis aller Gebildeten

bestimmt, aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine sj-stematisch aufgebaute, geschichtlich be-

gründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der

einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiter-

entwicklung in grofsen Zügen zur Darstellung bringt.

Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie

kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters ver-

eint zu finden sein wird. Dadurch aber wieder wurde es möglich, jeweils den Berufensten für die Be-

arbeitung seines eigensten Fachgebietes zu gewinnen, um dieses in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume zur Darstellung zu bringen.

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt das Werk einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben

der Gegenwart zu dienen und einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung sich selbst zu sichern

Die Widmung des Werkes hat Se. Majestät der Kaiser anzunehmen geruht.

PPAQnpVthpft (mit Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des

riUapPMUOll
Gesamtwerkes, dem .Tutoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem

Werke) wird auf Wunsch umsonst und postfrei vom Verlag versandt.
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Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Einfache und höhere Arbeit.
Eine sozialpolitische Untersuchung zum Arbeitsvertrag des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Von

Dr. phil. Walter Hess,
Referendar.

^=^= 1905. Preis: 2 Mark. =:=:

Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe.
Von

H. Oswalt.
==^= Preis: 2 Mark 50 Pf. =^^=

Junger Neuphilologe

mit abgeschlossener aksidemischer Vor-

bildung gesucht, der an einem gröfseren,

von angesehener Verlagsbuchhandlung geplanten

Wörterbuch - Unternehmen redaktionell mitzu-

arbeiten gewillt ist. Angebote unter »Lexiko-

graphische Hilfskraft« an die Expedition dieses

Blattes erbeten.

Soeben erschien (gegen Einsendung des Betrages

portofreie Zusendung):
Gerland, Dr. Ernst, Geschichte des lateinischen

Kaiserreiches von Konstantinopel. I.Teil. VIII, 264 S.

8". 6,50 M. Mit Unterstütz, d. preufs. Unterrichtsmin.

im Selbstverlag. Homburg v. d. H., Dorotheenstr. 4.

l^erlas von fi. (ß. Seubner in £etp}ig.

)9fartBt Lic. |Biri|. Xoifte gJSf?."k';

fottcs Port «nö futliers fc[)r'.

(Eine neue, kurj0ßfa|fß jufammEn^ängBubB

uttb prakfifc^E JlusiBgung be« Blßinen

Haißi^tgntug D. Martin %\xil)ns,

[II u. 192 @.] gr. 8. 1900.

ge^. JC 2.—, gefc^mactöoll geb. J( 2.60.

35ieje§ |)ilfdbud^ für ben fiatec^tgmu§unterri(^t, ba§ au? ber ^rajiS

ertoac^fen ift unb auf langjäfirigen einbringenben Stubien beruht, fu(j^t

ben inneren 3ui<inimen6ang beS gonjen Satec^iSmulftoffei unb ouc^

ber einjelnen Seile jebeS ^ouptftütteS möglid^ft furj unb flar jura

Stuäbrud ju bringen. ©§ roirb aKen eoangelifc^'Iut^erifd^en ®eiftlic^en

unb fieörern wiUlommen fein.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

jlHathematischer pcherschatz.
Systematisches Verzeichnis der wichtigsten deutschen und ausländischen Lehrbücher

und Monographien des 19. Jahrhunderts

auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften.

Von Dr. Ernst Wölfflng,
Professor an der Königl. Technischen Hochschule zu Stuttgart.

In zwei Teilen. I. Teil. Reine Mathematik.
Mit einer Einleitung: Kritische Übersicht über die bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik.

[XXXVI u. 416 S.] gr. 8, 1903. geh. n. J^ 14.—, geb. n. JC 15.—

Der mathematische Bücherschatz ist ein systematisches Verzeichnis der nichtperiodischen mathematischen
Literatur der ganzen Welt für die Zeit von 1801— 1900. Von den Titeln der elementar mathematischen Werke
ist nur eine Auswahl gegeben worden , während auf dem Gebiet der höheren Mathematik keine Schrift absichtlich

unerwähnt geblieben ist und daher auch nichts Wichtiges vermisst werden wird. Die Titel sind unter Stichwörtern

angeordnet, von welchen der vorliegende erste Teil, die reine Mathematik umfassend, 313 enthält. Innerhalb der

Stichwörter sind die Titel nach Verfassernamen geordnet. Von jeder Schrift ist womöglich angegeben: Verfasser,

Anfangsbuchstaben seiner Vornamen, Titel, Druckort, Druckjahr, Verleger .und Ladenpreis. Es ist immer nur die

neueste zu ermittelnde Auflage des 19. Jahrhunderts angeführt. Zahlreiche Verweise erleichtern die Auffindung
der zu mehreren Stichwörtern gehörigen Werke. Ausser dem Inhaltsverzeichnis enthält der Mathematische Bücher-

schatz ein alphabetisches Sachregister und ein Autorenregister, endlich eine Einleitung, welche eine kritische Über-

sicht über die bisher vorhandenen bibliographischen Hilfsmittel der Mathematik gibt. Der zweite Teil des Mathe-

matischen Bücherschatzes wird die angewandte Mathematik (Wahrscheinlichkeitsrechnung, numerisches Rechnen,

graphischer und geometrischer Kalkül, Zeichnen und darstellende Geometrie, Kristallographie, sowie die Anwen-
dungen der Mathematik auf Mechanik, Physik, Geodäsie, Astronomie, Geophysik, Chemie, Biologie und Technik)

umfassen und in einigen Jahren nachfolgen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Dr. Richard Böhme, Berlin; für die Inserate: Richard Qaelle in

Leipzig. Verlag: B. G. Teubner, Berlin und Leipzie. Druck von E. Buchbinder in Neu-Ruppin.
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sn Anfang des redaktionellen Teils.

Allgemeinwissensohaftliohes ; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

0. Baumgarten, Herders Lebens-

werk und die religiöse Frage

der Gegenwart. (Richard Bürkner,
Superintendent, Auma.)

Herders Konversationslexikon. 3. Aufl.

5. Bd.

^ii\tngiheriehte der Kgl. Preuß. Akademie
!er Wittensehaßen.

Theologie und KIrohenwesen.

K. Girgensohn, Die moderne hi-

storische Denkweise und die

christliche Theologie. (Georg
Wohbermin , Privatdoz. Prof. Dr.,

Berlin.)

H. A. Krose S. J. , Konfessionsstati-

stik. (Franz Walter^ ord. Univ.-

Prof. Dr., München.)

G. Archambault, Le lemoignage del'an-
cienne lirterature chretienne sur l'authen-

tidte dun Ilepl iit'xz-'i.zswq, attribue ä

Justin l'apologiste.

Philosophie und Unterriohtswesen.

Stoicorum veterum fragmenta
collegit Joannes ab Arnim. (Adolf
Dyroff, ord. Univ. - Prof. Dr.,

Bonn.)

W. Hauff, Die Überwindung des

Schopenhauerschen Pessimismus
durch Friedrich Nietzsche. (Henri
Lichtenberger, Univ.- Prof. Dr.,

Paris.)

J. Dewey, Schule und öffentliches Leben.
Aus dem Engl, übers, von E. Gurlitt.

Mit einleit Worten von L. Gurlitt.

Allgeneine und orientallsohe Philologie

und Llteraturgesohiohte.

G. Graf, Die christlich arabische Lite-

ratur bis zur fränkischen Zeit (Ende
des 11. Jahrhunderts);

Derselbe, Der Sprachgebrauch der

ältesten christlich -arabischen Lite-

ratur. (Ignaz Goldziher, ord. Univ.-

Prof. Dr., Budapest.)

I E. von Zach, Lexikographische Beiträge-

j
IIL Folge.

Grieohlsohe und lateinische Philologla

' und Llteraturgesohiohte.

T. Frank, Attraction of mood in

j

early Latin. (Emil Thomas, Privat-

I

doz. Dr., Berlin.)

'

J. Fritsch, Der Sprachgebrauch des grie-

! chiscben Romanschnftstellers Heliodor
! und sein Verhältnis zum .Attizismus.
I

< Deutsche Philologie und LIteraturgesohlokta.

Fr. Schulze, Die Gräfin Dolores.

Ein Beitrag zur Geschichte des

deutschen Geisteslebens im Zeit-

'

alter der Romantik. (Franz Schultz.

Privatdoz. Dr., Bonn.)

Romanische und englische Philologie

und Literaturgeschichte.

Madame de Stael, Di.x annees

d'exil. Edition nouvelle d'apres

les manuscrits, avec une introduc-

tion, des notes et un appendice

par Paul Gautier. (Max Cornice-

litts, Dr. phil., Bonn.)

J. Zupitza, Alt- und mittelenglisches

Übungsbuch. 7., verb. Aufl., bearb. von
J. Schipper.

Allgeneine und alte Geschlohte.

H. Winckler, Auszug aus der vorder-

asiatischen Geschichte. (Alfred

Wiedemann, aord. Univ.-Prof. Dr.,

Bonn.)

R. Schubert. Untersuchungen Ober die

Ouellen zur Geschichte Philipps U. von
Macedonien.

IttelalteHlohe eesoblohta.

E. Zeck, De recuperatione Terra

Sancte. Ein Traktat des Pierre

Dubois. I. (E. Gerland, Gymn.-

Oberlehrer Dr. , Homburg v. d. H.)

Beiträge für die Geschichte S':ed*rsach-

1 sens und Westfalens, hgb
I, 1 : M. Hartmann, Gesc-

Werkerverbände der Su..

im Mittelalter.

t E. Berger, L« Vicomte d« Mirm-

beau (Mirabeau -Tonoe«u) 1754

—

1792. (AdalbertWakl.%ord.Vimr^
Prof. Dr., Freiburg i. B )

E. Müsebeck. Ernst Moritx Arndt

and das kirlichreligiöse Leben seiner

Zeit (Heinrich Meisntr. Ober-

bibliotbekar an der KgL BibL, Dr.,

Berlin.)

Beridtt der KomtmMticm für mann GmrkiHUr
(ktenreielu.

QsographI«, llattr- « WWurfü«.

t H. Usener, Über verelcichend«

Sitten- und Rechts.

seph Kohler, ord. i

Justizrat Dr., Beriin.;

Russen über Rufsland. Hgb. to«
J. Melnik.

Staats- iH RaakteartaaaMakaa

Fr. G lese. Die Grundrechte- {A^lolf

Arndt, ord. Univ.-Prof-, Geb. Berg-

rat Dr., Königsberg.)

StatistischesJahrbuch <lerHaap(-md
ResidenzsUdt Budapest. <^. Jahrf. UOX
Redigiert von G. Tnimng.

aUMMtÜi wmt aUgwtiSMUfcaW—

W. Trab er t, .Meteorologie und V.

tologie. (Julius Hanm, ord. L

Prof.. Hofrat Dr , Wien.)

Fr. Neesen. Die Phjsik io (etaeuifafs-

licher Darst^huag fOr bOlMrt Lahr-

snstalien. HocfaacBBlen «ad swn Sattat-

oserns uton'mn^

G. Frenssen, Hilligenlei. (Hermann
Reich, Privatdox. Dr.. Beriin.)

K uastwUaaaaaiunaa.

im ermann, Sixilier

W. Kolfs. .Neapel. L [Han
Singer, Direktorialassistent ar

Kupferstiebkabinett, Prof. Dr , Lfres-

den)
Ktaulgutläekaicitt OrwtH$«k4tp rm Btrtm.
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^erCag x>on ^. ^. 'geuBner in JIctpgtg nnb ^erCtn.

Künftkrifd^cr IDanbfd^mucf
* »»^ „SSon ben SBilberunterne^mungen ber testen 3o()rc, bic bcr neuen „Qftf)etifcf)en Bewegung" entfprungen fmb,

begrüben wir etn§ mit ganä ungetrübter g-reube: ben „fünftlerifd)cn Sßanbfc^inucf für Schule unb ^an§" .... Sit
^oben f)ier Jüir!(id^ einmal ein au§ roarmer ?iebe jur guten <Baäjt mit rechtem S3erftänbni§ in ef)rlic^em 33emü()en gc»

fd^affene^g Unternef)men öor unä — förbern tüir e§, i()m unb un§ ju Diug, nad) Gräften!" —• (ftunftroart, i9oi, gjr. 5.)

Bisher errd)ienen u. a. folgende grofae Blätter:

®ic mit * oerfef)enen Silber finb 100x70, bie mit f 75x55, bic anberen 60x50 cm groß.

preis pro Blatt jvik. 5—6.
*|. gergmann, gterofen.

*|. §uft, güncngrab.
*|. itefc, |m §ta|)ln)etk bei gru^V-
*g. gu gois'gttjmonb, ötttfdjc ganb=

fdjaft (glhropoüs).

t|. Surthljorbt, J^ift^er am glittclmf trc.

*§l. ^onj, §d)i»'ot}iuolbtonnc.

*g. 5dtmann, gulhan = IDfrk(lättctt bei

§tjtttn.

t§. fidjrobt, groben Jlti)tt bic f opelle.

t|. Iti^robt, göcmann.

*f . Cngets, (Bubrun am ßtfcre.

t|. |tlientfd)fr, Palocn.

t®. |thtntfd)cr, fröf)cn im §d)ttEt.

t^. |ikcntrd)er, jrud)s im gtcb.

t@. fikentfdjcr, ^id)|)örnd)en.

*f. Iriefe, gpringcnbcr gömc.

»p.lgeorgt, frntE.

*p. ©eorgi, j^flügenber gaucr.

*$. gaucifen, gcr fiöljUr.

*|. gcin, gm Jöcbßuljl.

tf. §od), Porgen im godigcbirge.

--• Rahmen: 3" ben größeren blättern Ji 3.80 biä ./« 17.—

*f. gotf), fird)frbootf.

*J, §oii), ^letfdjer.

*|, god), liefern.

*J. fiaUmorgen, gübamerika = gampfcr
im gomburger gafen.

*S\ faümorgen, goitomotiöenmerkflätte.

*ffi. |am;)monn, glonbaufgong.

t®. larnjimann, gcrglanb im §t!)ttec.

t^. fiampmann, gbenbrot.

*|. lanolbt, (gid)en.

tl.guttljan, §tiUe|lai^t, fjeiUgepdjt.

tf. gcibcr, §onntags|liUe.

*§. |ej), Jfingerljut im gPalbc.

*|. giebermann, göem ©ott will red)te

§un|t crmeifen.

t^.^finer, gbenbfricben.

t@. Pattjjact, JlorbfeeibijU.

t|. ©rlik, pbejal)l.

t|. ©rlik, gänfel unb ©retel.

C. ©fto, Cljriflus unb ulkobemus.
*p. gomän, gömiftJje Campagua.
*p. lomon, yoeßum.

füJ. §d)od)t, finfame fljcibe.

'Sofi^a Srijuefber, ölelüauf.

*R. 5d)ramm=3ittou, ^ä)\mnt.
*ai. §trid)=e:i)oVelI, gieb geimatlaub abf

.

*m. §trid) = C|)apeU, §erbfl im ganb.

tgj. frübnef, gllt = §eibelberg.

*|. BÖ. goigt, fiird)gaug.

*§. M. golkmann, Bic §onu' criüad)t.

*i. ü. golkmanu, |Pogcnbcs gorufelb.

t§. gJcitc, lungc fanucn.
t§. |. piielänb, §ternenttad)t (Pnttcr=

Ijorn).

fC. HJürtenbcrgcr, Jföl)nicin ber fteben

0Üfred)ten.

Porträts: 50x60 cm J( 3.

gauer, §oetf)c — §d)illcr — gut()cr.

f ttmpf, ^aifer gdilljclm II.

gouer, fileincs §d)iUcrbiIb. ®rö§e

19X29 cm. ^ret§.« 1, ingurnier«

rahmen M 2, in maffto. SRabmen ^(('6.

Kleine Qlandbilder
für das deutfcbe Raus

preis JVlb. 2.50, gerahmt ]Mh. 5. , in Salonrabmcn JMh. 5.50,
in €icbenrabmen ^Ih. 6.50.

fun^, gltes §täbtd)en.

gicfe, g|)ri(lmarkt.

gaucifen, ^uljc.

goflf, gad)aucrin.

0. golkmnnn, |rül)ltttg auf
bcr fiöeibe.

u.golkmautt, gbeubmolkcn.

gicbcr, geiberot.

gicfc, Cinfnmer gof.

gab, güljucr.

JikentCdjer, ölaimorgcn.

Ju gois=gei)monb, gm fem=

Vcl Bon flrgiutt.

geiu. Uns fal.

©rtlicb, gefbßluft.

yci?ct. gm Stnbttor.

§trid)4f)apeU, glüljcnbefiQ--

llanicn.

0. golkmann, gerbp in ber

lifet.

gedtert, §öd)|". gorfßra^e.

genbrat, gus alter 3eit.

filcinljemvel, iöcnbirdje

gauernllube.

3cirtug, grcsben.

gaur, gefd)ueitc göljcu.

gaur. gapelle.

gilbeubranb, glas ber ponb
erjöljlt.

fiampmaun, gerbdliürme.

gampmanu. /eierabenb.

5triri)=Cl)npfU. geuernte.

Ceinwandmappe mit 10 Blättern nach OClabl für l^lh. 28.

Kartonmappc mit 5 Blättern nach CDabl für . fi\t. 12.-

Bunte Blätter
preis ^lh. 1. , in furnicr-Rabmen ^lk. i.$o,

in mafrivem Rabmen ^lh. 3.—

iBlattgrößc 2.'5 x ü3 cm. iöilbgrööe ücridncbcn.

10 Blätter in Ceinwandmappe nach Ulahl ^Ih. 12.

—

5 Blätter in Kartonmappe nach Slabl . f^h. 5.—

Stctncnnad)t (ülattctt)oin'i. gon f}. ß. Pitlanb.

= Verkleinerte Wiedergabe in Schwarz. =

Katalog
mit farbiger dicdergabe von ca. loo Bildern

umfonst vom Verlag.

gicfe, gcrrd)ncit.

garnjimann, Sturm,
©lüdi, porgenfonne i. |od)»

gebirge.

fampmann, gaumblütc.

fiampmann, gergborf.

gilbeubranb, JtiUes @ö^=
d)eu.

&ampmann, §irdje im ÜSlonb-
'

lid)t.

©lüdi, 5m gofeuljog.

peib, gcr gattenfänger.

Sdjroebter, ger finappc.

flauer. ßd)iUcr. (3" 5urniev=
" 9io^men 9Jif. 2.—)
gaur, gm Peer,

fnapp. llnterm gpfelbaum.

Patt^öi," |n ben" parfdjcu.

|d)röbtcr. "gerg = Sd)lö^d)cn.

|ikcntfd)cr,gm potbesraub.
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(SJM.)
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Allgemeinwissenschaftliches; Gelehrten-,

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.

Referate.

O. Baumgarten [ord. Prof. f. prakt. TheoL an der

Univ. Kiel], Herders Lebenswerk und die

religiöse Frage derGegenwart. Tübingen,

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1905. VI u. 105 S.

8°. M. 1,80.

In fünf Abschnitten behandelt der Verf.

seinen Gegenstand: 1. das persönliche Lebens-

problem; 2. Herders Stellung in der Ideen-

geschichte; 3. Herders Originalität; 4. Herder

und Goethe, ein notwendiger Gegensatz; 5. Herder

und die religiöse Frage der Gegenwart. Wenn

man bei den übrigen Schriften des Herderjahres

fast regelmäfsig den Eindruck gewann, dafs sie

— wenn auch im guten Sinne — Gelegenheits-

schriften waren und letzlich allein der Wieder-

kehr des 100. Todestages ihre Entstehung ver-

dankten, so weifs man bei Baumgarten und fühlt

es seinem ganzen inhaltreichen Büchlein an, dafs

ihm die Persönlichkeit und Gedankenwelt Herders

schon seit langer Zeit lieb und, was noch mehr

sagen will, innig vertraut ist, und dafs er des-

halb aus dem Vollen schöpft, wenn er über

Herder redet. In ihm ist der theologische

Klassiker wirklich lebendig geworden; er hat

vor anderen deshalb Recht und Pflicht, den vor

hundert Jahren Heimgegangenen ali Führer der

Gegenwart darzustellen. Dabei ist B.s Urteil

im Laufe der Jahre über Herders Person und

Religion erheblich ruhiger und milder geworden,

als es früher ausfiel. Während man früher nicht

recht über den Eindruck hinwegkam, dals er

Herder mit unnötiger theologischer Schärfe auf

das Streckbett des dogmatischen Systems zwängte,

so freut man sich jetzt dar«.., .-.^ ..^. .er-

ständnisvoller und gerechter B. seinen Heiligen

nun hat schätzen lernen.

Auma. Rieh. Bürkncr.

Herders Konversations -Lexikon. 3. Aufl. 5. Bd.

Kombination— Mira. Freibarg i. B.. Herder, 1906.

VlII S. u. 1792 Sp. Lex.- 8' mit AOO Büdern im Text,

23 Taf. u. 19 Texlbeilagen. Geb. .M. 12,50.

Die Bemerkungen über Tendenz. Ton, Sorgfalt und

Genauigkeit der .Artikel, über Reichtum und Wert der

Bilder, die wir beim Erscheinen des 4. Bandes geiufsert

haben, gelten auch für den neuen. .Auf theologischem

Gebiet seien die .Artikel Kurie, Luther, Lutheraner. Los-

von Rom- Bewegung, Maria, .Marianische Kongregationen.

liturgische Kleidang und Kreuz genannt. Dct letzte

führt zu den Kunstartikeln hinüber. Hier finden wir

u. a. reich mit Illustrationen ausgestattete .Artikel über

Kunstgeschichte, Kunstgewerbe, Kupferstich«

Sammlungen, Kunstbandel, Malerei. Wir erw

die Übersicht der Literaturgeschichte. Zahlr,

aktuellen Artikel zur Geographie und Gesch

Bande, z.B. über den Kongostaat, Korea. t\^t.-

Mandschurei, Marokko, über Krieg. .Viarine und

Von den Artikeln zur Technik werden die u-

Kriegsschiff, das Leuchtgas, die Lokomotive_ ;-

Luftschiffahrt, von den medizinischen die zur we-

der .Medizin. Leichenverbrennung, Lunj:-

Krankenhaus, auf sozialem Gebiet c

vereine. Kranken- und Lebensversicheru:

wesen, auf rechtswissenschafilichem ..

nalität und Kriminalstatistik besonders >oter«U)«rcn.

Notizen und Mitteilungen.

XoUaaa.

Die Kaiser Wilhelm-Bibliothek in Posen hat

kürzlich ihren S.Jahresbericht über das Ftatrehr vrm

1. April 1904 bis 31. März

hält zuerst .Angaben über

und die Bibliotheksbcamicn. dan.-. über Jen Geschaits-

umfang, die Geschenke, die Bearbeitung der Lanie»-

bibliothek. den Patentsaal. den Vortragssa
'

'st

ihnen übersichtliche TabeUcn über die sa. •>•

gaben, die ä und vor allem u^cr ^c =.ch

noch irr.rrer Benutzung folgen. In einer An-

la«'e wird der .. un- .i. Jahresbericht (1903-1905) über
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das staatlich organisierte Volksbibliothekswesen in der

Provinz Posen und die Provinzial -Wanderbibliothek ge-

geben.
Gesellschaften und Vereine.

Sitzungsberichte d. Kgl. Preufs. Akad. d. Wissenschaften.

30. Novbr. Gesamtsitzung. Vors. Sekr. : Hr. Vahlen.

1. Hr. Auwers las: Eine Statistik der unveröffent-

lichten Bradleyschen Beobachtungen an den Meridian-
instrumenten der Greenwicher Sternwarte. Die auf der

Greenwicher Sternwarte vorhandenen Tagebücher Brad-

leys aus den Jahren 1743— 1753 enthalten sehr umfang-
reiche Beobachtungsreihen an den alten Meridianinstru-

raenten (über 71 CHX) Koordinaten-Bestimmungen für Fix-

sterne und nahe 8000 solche für Körper des Sonnen-
systems), von denen nur die von Sept. 1750 bis Ende
1753 beobachteten Zenithdistanzen durch eine spätere

Veröffentlichung bekannt geworden sind. Eine von
H. Breen 1864 begonnene Bearbeitung der Sternbeob-

achtungen von 1743— 1750 wurde unvollendet abge-

brochen und hat sich, wie sich jetzt herausstellt, über-

haupt nur auf einen geringen Teil des ganzen Materials

bezogen. Von einer gegenwärtig unternommenen Be-

arbeitung darf ein Katalog von 4400— 4500 Sternen für

Ep. 1745 erwartet werden.
2. Hr. Koser gab einen Beitrag »Zur Geschichte

der Berufung der Brüder Grimm nach Berlin«, Mit-

teilung eines Briefes Friedrich Wilhelms IV. vom 2. De-

zember 1840 mit einer Anlage und Erläuterungen.

3. Die HH. Erman und Meyer legten eine Ab-

handlung von Herrn Dr. Ludwig Borchardt über die alt-

ägyptischen Nilmesser und Nilstandmarken zur Aufnahme
in die Abhandlungen vor. Der Verfasser hat die er-

haltenen ägyptischen Nilmesser der griechisch-römischen

Zeit mit den zugehörigen Inschriften neu aufgenommen
und nivelliert, und die Resultate durch die Angaben der

älteren Denkmäler und der griechischen Schriftsteller über

Nilhöhen und Nilmesser ergänzt. Es ergibt sich, dafs

die Nullpunkte der Nilmesser auf einer geraden Linie

liegen, die dem Gefall des Nils nicht entspricht, sondern

etwas flacher verläuft.

4. Hr. Struve legte eine Mitteilung des Herrn Dr.

A. Wilkens in Wien vor: »Zur Erweiterung eines Pro-

blems der Säkularstörungen t. (Ersch. später) Der Ver-

fasser zeigt, dafs die Integration der linearen Differential-

gleichungen, welche die Säkularstörungen der Elemente

«sin M, e cos (o, O sin 6, <I> cos h im Dreikörper-

problem bestimmen, auch bei Berücksichtigung solcher

periodischer Glieder der Störungsfunktion, die zu Störun-

gen langer Periode Anlafs geben können, auf die in der

Theorie der Säkularstörungen bekannte Form zurück-

geführt werden kann.

5. Vorgelegt wurden: Theodor Mommsen als Schrift-

steller. Ein Verzeichnis seiner Schriften. Von K. Zange-

meister. Fortgesetzt von E. Jacobs. Berlin 1905, und
Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. Bd. 5.

West-östlicher Divan. Mit Einleitungen und Anmerkun-
gen von K. Burdach. Stuttgart und Berlin 1905.

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied

der physikalisch-mathematischen Klasse Sir John Burdon
Sanderson in Oxford am 24. November durch den

Tod verloren.
Personalchronlk.

An der Univ.- Bibliothek zu Jena ist der zweite Biblio-

thekar Lic. Bernhard Willkomm als R. Eschkes Nach-

folger zum ersten Bibliothekar ernannt worden. Die

zweite Bibliothekarstelle ist dem Hilfsarbeiter Heinrich

Boese übertragen worden.

Zeltschriften.

Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr.

273. O. B., »Hilligenlei* von Gustav Frenssen. — Vom
Weihnachtstisch. II. — 274, W. Langewiesghe, Die

Bergpredigt (verdeutscht u. vergegenwärtigt von Johannes

Müller). — V. Vleuten, Die monarchische Gesinnung

in Norwegen in alter Zeit. — K. Oertel, Ist die Figur

der Sonne periodisch veränderlich?— 275. A. Beets chen.
Die Operntext- Not. — 275/76. A. Eibner, Über das

punische Wachs. — 276/77. K. Frey, Zu Michelagniolo

Buonarroti. — 277. K. Grofsmann, Die Bedeutung von
Spiel und Bewegung für das Volkswohl. — Fr., Die

Nebensache-Hypothek des bayerischen Rechts. — P. L.

,

Mark Twain und der amerikanische Humor. — 278.

H. Hirt, Zur Vorgeschichte Europas und der Indo-

germanen. — G. E. , Aus Chamissos Frühzeit (Ungedruckte

Briefe nebst Studien hgb. von L. Geiger). — W. H. , Der

Times Bookclub und die Londoner Buchhandlungen.

Österreichische Rundschau. 30. November. V.

Graetz, Zur Überproduktion an Juristen. — W. Cloetta,
Jean Bodels Nikolausspiel. — Helene Bettelheim-
Gabi Hon, Erinnerungen von Louise Gräfin Schönfeld-

Neumann (Forts.). — St. Zweig, Das fremde Lächeln.
— F. Zweibrück, Hilligenlei. — J. Sylvester, Die

Regnikolardeputationen. — K. Hofer, Militärv/esen.

The Atlantic Monthly. November. H. Holt, The
commercialization of literature. — S. Ford, Seed.to the

sower. — R. De Courcy Ward, Immigration and the

South. — S. McChord Crothers, How to know the

fallacies. — Lucy M. Salmon, Recent progress in the

study of domestic Service. — R. Burton, Shakespeare

to his mirror. — Grace E. Channing, Miss Ellen. —
Fr. W. Coburn, Telephone development in the United

States. — H. C. Merwin, The country in November.
— W. H. Allen, How statistics are manufactured. —
Alice M. Ewell, Hearts in the Lowlands. — Agnes
Repplier, Reverend Mother's feast. — E. T. Brewster,
Significant books of science. — A. Colton, Jessica. —
K. Asakawa, Korea and Manchuria under the new
treaty.

The Nineteenth Century and after. December.

Prince Kropotkin, The revolution in Russia. — 0.

Eltzbacher, Unemployment and the »Moloch« of Free

trade. — W. Carlile, Continental light on the »Unem-
ployed Problem«. — Fr. Pollock, Imperial Organisation

and Canadian opinion. — E. Ledger, The sun and
the recent total eclipse. — Octavia Hill. Natural beauty

as a national asset. — Countess of Jersey, Chil-

dren's Happy Evenings. — Mrs. Frederic Harrison,
The Victorian Woman. — A. V. Tempest, Some aspects

of the stage. — Ch. Dawbarn, The depopulation

question in France. — M. W. Colchester-Wemyss,
Another Board of Guardians: A reply. — A. Trevor-
Battye, From dawn to dark on the High Zambesi. —
J. C. Tarver, The fire of Rome and the Christians. —
W. Crouch, The deans and the .Mhanasian creed. —
W. H. Mollock, A guide to the »Statistical abstract«.

De Gids. November. J. Querido, Kunstenaars-

leven. I. — Helene Lapidoth - Swarth, Voor een

doode. — H. L. F. Pisuisse, Petrarca's liefde-geschie-

denis. — A. Bruining, Wetenschappelijke metaphysica

(Heymans, Einführung in die Metaphysik auf Grundlage

der Erfahrung).

La Revue de Paris. 1. Decembre. J. Strannik,
Les Mages sans etoile. I. — E. Dejean, Beugnot, prefet

du Consulat. — Hatamen, Oracles japonais. — G.

Flaubert, Lettres ä ma niece (fin). — Mme Fernand

Gregh, Jeunesse. — F. Challaye, Au Congo fran9ais.

Nuova Antologia. 1. Dicembre. L. Luzzati, Fatti

nuovi e dottrine rettificate nelle relazioni costituzionali

degli Stati colle Chiese. — A. Graf, II santo (di A.

Fogazzaro). — G. Antona-Traversi, Viaggio di nozze.

— M. Pratesi, La dama del minuetto. — M. Ferra-
ris, Lo stato e le case per gl'impiegati in Germania. —
P. Carmine, Retorica ferroviaria. — A. Fradeletto,

Per Giuseppe Sacconi. — * * *, Le vere condizioni della

nostra artiglieria da campo. — P, Orlando, Per lo svi-

luppo economic© di Roma. — XXX, L'Italia nella

dimostrazione navale.
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Blätter für Volksbibliotkeken und Lesehallen. <^, 1

1

u. 12. F. Schwarz, Die neue Volksbibliothck und Lese
halle zu Danzig. — G. Kohfeldt, Fieinrich Seidel als

Volksschriftsteller. — P. Jürges, Mannsehaftsbüchereien
an Bord. — A. Noack, Lokalhistorische Darstellungen
als Volkslektüre.

Tijdschrifi voor Boek- en Bibliolheekwezen. 3, 4.

A. Tiberghien, De Koninglijke Bibliotheek te Brüssel.
— A. J. van Huf fei, Eenige mededeelingen over de
.Amerikaansche en Engelsche »Public and Free Libraries«

en de Duitsche »Freie öffentliche Bibliotheken und Lese-
hallen c. — G. J. Boekenoogen, Een boekverkoopers-
prospectus van Geraert Leeu te Antwerpen (Anno 1491).
— C. P. Burger Jr., Een katholieke drukker en uit-

gever te Haarlem in de 17 e eeuw. — V. .A. Dela Mon-
tagne, Naschrift. — J. W. Enschede, Determinatie
van drukwcrk.

Theologie und Kirchenwesen.

Referate.

Karl Girgensohn [Privatdoz. f. systemat. Theologie

an der Univ. Dorpat], Die moderne historische
Denkweise und die christliche Theologie.
Leipzig, A. Deichert Xachf. (Georg Böhme), 1904.

2 Bl. u. 61 S. 8". M. 1.

Die innere Umwälzung, die das Aufkommen
der »historischen« Denkweise für die methodisch-

wissenschaftliche Arbeit der Theologie zur Folge
haben mufste, hat sich in den spezifisch ge-

schichtlichen Disziplinen derselben verhältnismäfsig

leicht und schnell vollzogen. Hier drängte sich

jedem, der überhaupt historisch zu denken ge-

lernt hatte, die »historische« Betrachtung und

Beurteilung als die selbstverständliche und der

Sache allein gerecht werdende auf; es kam
aulserdem hinzu, dafs für alle Hauptgebiete die-

ser historischen Theologie Forscher ersten Ranges
die Grundlinien der historischen Auffassung mit

scharfem Blick festlegten und der nachfolgenden

kritischen Detailarbeit bestimmte Bahnen wiesen.

Natürlich waren damit nicht alle Probleme auf

einmal »gelöst«, natürlich blieben und bleiben

auch heute noch innerhalb der geschichtlichen

Beurteilung recht bedeutsame Differenzen und

Nuancen; — aber mit prinzipiellem Widerspruch

braucht heute auf diesen Gebieten die geschicht-

liche Betrachtung nicht mehr zu rechnen. Der
Kampf erfolgt schon jetzt ganz wesentlich auf

prinzipiell gleichem Boden und mit prinzipiell

gleichen Mitteln und Methoden, und er wird

immer bestimmter in dieser und nur in dieser

Weise geführt werden können. Wenn man sich

also durch vereinzelte, letztlich bedeutungslose

Erscheinungen nicht beirren läfst, wird man der

These zustimmen müssen, die ich gelegentlich

dahin formulierte, dafs die Theologie von seilen

der historischen Forschung (denn so, nicht

anders habe ich es ausgedrückt und also die

Probleme der Geschichts - Philosophie als

nicht durch blofse historische Forschung zu er-

ledigen vorbehalten) ernsten, für sie selbst ge-

fährlichen Kämpfen nicht mehr ausgesetzt sei.

Ganz anders aber liegt t» lii bezug auf 6xt.

systematische Theologie, die sog«nanate Dog-
matik. Einerseits stöfst erüt hier das bistoriscbe

Denken mit der Grün' der cbristUcben

Theologie und daher au / nigcn der christ-

lichen Religion zusaromcD; und andrerseits hat
sich gerade hier die alte ungescbicbtiicbe Be-
trachtung besonders fest eingenistet. So ist es
denn zu dem trostlosen Zustande gek-ommen, dafs

in der Dogmatik noch immer sehr vielfach Denk-
weisen und Arbeitsmetboden als selbstverstiod-

lich gültig angesehen und gebandbabt werden,
die nicht nur in allen anderen Wissenschaften,

sondern auch in allen anderen Disziplinen der
Theologae selbst ebenso selbstverständlich als

ungültig verworfen werden. Es war daher die

zunächst dringendste Aufgabe, dafs auch die

systematische Theologie auf die Basis wirklich

geschichtlichen Denkens gestellt wurde. Das
ist die Grundtendenz der dogmatischen Arbeit

Albrecht Ritschis und der von ihm beeinflufsten

Dogmatiker, unter ihnen insonderheit Julius

Kaftans. Am energischsten und nachdrücklich-

sten hat aber in der letzten Zeit Troeltsch jene

Forderung geltend gemacht; er hat das grofse

Verdienst, ihre Notwendigkeit und Berechtigung

weiten Kreisen zum ersten Male zum Bewufst-

sein gebracht zu haben. Troeltsch hat sich

dann allerdings vorübergehend dazu binreifsen

lassen, die Geltung der historischen Denkweise
auch für die systematische Theologie so stark

zu betonen, dafs es scheinen konnte, er wolle

auch für die letztere mit der historischen Be-

trachtung allein auskommen (vgl. meine Anzeige

in Nr. 24 dieser Zeitschr.). Damit wäre dann

aber der Relativismus der Historie auch in die

Grundbetrachtung und Endbeurteilung der christ-

lichen Religion selbst eingetragen worden, —
und das müfste unleugbar zu einer Verkürzung

und Verkümmerung der christlichen Glaubens-

überzeugung führen. Denn der christliche Gbube
ist überzeugt, dafs sein Wahrheitsgehalt abso-

luter, nicht relativer Art ist, dafs er also auch

hinausUegt über alles blofs Historische. Das ist

denn auch von anderen Theologen, und so auch

vom Unterzeichneten, sofort gegen Troeltsch gel-

tend gemacht worden. Die > Absolutheit c der

christlichen Religion bleibt nach wie vor das

Grundproblem der sj'stematischen Theologie —
sie bleibt es, oder vielmehr: sie wird es jetzt

erst recht. Denn diese Absolutheit ist nun frei-

lich nichts Selbstverständliches mehr, sondern sie

wird zum alleremstesten und schwerwiegendsten

Problem, ja sie wird zur unendlichen Aufgabe.

Abschliefsend zu erweisen vermag die wissen-

schaftliche Reflexion die Absoluiheit der christ-

lichen Religion überhaupt nicht; sie vermag nur

die Glaubensüberzeugung nach Möglichkeit wissen-

schaftlich zu vertreten. Und diese Aufgabe kaim

wieder mit einiger Aussicht auf Erfolg nur auf
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der allerbreitesten Basis unternommen werden.

Es ist der Wert des Christentums für die ge-

samte Kulturentwicklung und für das gesamte

Menschheitsleben zu untersuchen und aufzu-

zeigen; und dabei wird dann der ethische Gehalt

des Christentums in erster Linie mit in Frage
kommen.

Anweisung zu einer sehr viel einfacheren

Lösung des Problems, das er im Anschlufs an

Troeltsch skizziert, gibt der Verf. des vorliegen-

den Schriftchens. Da er »die Tragweite der

historischen Denkweise« besser als andere, als

z. B. der Unterzeichnete, erkannt hat, fühlt er

sich dazu besonders berufen, um so das Reform-

programm von Troeltsch endgültig »umzustofsen«.

Sein Rezept lautet folgendermafsen : der Dogma-
tiker hat den Glauben an die Gottheit Christi

und zwar im Sinne der physischen Gottessohn-

schaft und der entsprechend gedeuteten Logos-
Spekulation vorauszusetzen; dann entgeht er den

relativierenden Konsequenzen des historischen

Denkens und kann doch dies letztere für seinen

eigenen Geltungsbereich als berechtigt aner-

kennen. Man traut seinen Augen nicht, eine

solche komplette contradictio in adjecto mit

gröfster Seelenruhe vorgetragen zu finden, durch

die zugleich die prinzipielle Methodelosigkeit als

theologische Methode empfohlen wird. Denn das

heifst ja in der Tat, alles auf den Kopf stellen,

und es heifst weiter, die seit Kant und Schleier-

macher für die theologische und religionsphilo-

sophische Arbeit grundlegende Unterscheidung

zwischen Glauben und Wissen, zwischen Glaubens-

überzeugung und wissenschaftlicher Reflexion wie-

der aufheben. In dem Satz von der Gottheit

Christi verschafft sich der christliche Glaube

seinen höchsten, alle einzelnen Glaubensüber-

zeugungen zusammenfassenden Ausdruck; eine

bestimmte, mit bestimmten historisch-bedingten

Denkformen arbeitende Deutung und Auslegung

dieser »Gottheit« gehört dagegen gar nicht ohne

weiteres zum christlichen Glauben als »Glauben«

;

sie ist stets nur Produkt und daher auch stets

nur Objekt der theologischen Reflexion. Die

letztere darf also nicht von einer solchen histo-

risch bedingten Fassung der Gottheit Christi aus-

gehen, wenn sie nicht in den gröbsten circulus

vitiosus verfallen will; sie darf — als Wissen-

schaft — überhaupt nicht von dem Glauben an

die Gottheit Christi ausgehen, denn das be-

deutet immer eine petitio principii; sondern aus-

gehen mufs sie von der christlichen Religion als

solcher, von dem Gesamttatbestand des christlich-

religiösen Lebens und Glaubens.

Dafs sich der Verf. mit den Aufstellungen

anderer Theologen mehrfach in sehr oberfläch-

licher Weise auseinandersetzt, dafs er speziell

mir selbst eine Gesamtauffassung zuschreibt, die

durch meine ganze theologische Arbeit ausge-

schlossen wird, und dafs er mir im Zusammen-

hang damit vorwirft, ich hätte kein Verständnis

dafür, dafs auch »die sittlichen Ideale in der

Geschichte wechseln und wachsen«, obgleich er

eben diese These in meinen Publikationen mehr-

fach ausführlich belegt finden konnte — darauf

will ich hier nicht weiter eingehen. Wohl aber

mufs ich anmerken, dafs er sich gemüfsigt fühlt,

den groben Unfug, der neuerdings mit der Unter-

scheidung »positiver« und »nicht-positiver« Theo-
logie getrieben wird, durch die Unterscheidung

»gläubiger« und »nicht-gläubiger« Theologie

noch zu überbieten. Denn diese Unterscheidung

wünscht er allgemein einzuführen und entscheidet

dabei im voraus, »dafs die ungläubige Theologie

jedes Verständnis für die religiöse Wurzel des

kirchlichen Dogmas verloren hat und in unüber-

brückbarem Gegensatz zu den Forderungen der

Kirche steht« (S. 37). Das Kriterium der »Gläu-

bigkeit« ist dabei die Deutung der Gottheit

Christi als physischer Gottessohnschaft. Gegen-

über solchen Ausführungen fragt man unwillkürlich:
]

Ist das die Art, wie man sich heute den sog.

»positiven« Kreisen genehm macht? Eines

Mannes der Wissenschaft ist sie jedenfalls un-

würdig, am allermeisten eines solchen, der sich

eines besonderen Verständnisses für historische

Entwicklungen und für die historischen Bedin-

gungen der jeweiligen Denkweisen rühmt. Und
das ganze Verfahren Girgensohns ist um so be-

befremdlicher, als er sich selbst Betrachtungen

und Gedankenreihen »ungläubiger« Theologen in

weitem Umfange anzueignen vermag, z. B. die

Herrmanns über Jesus Christus, — um sie frei-

lich zuguterletzt (völlig unmethodisch, weil von

dem betreffenden Ansatz aus rein willkürlich) in

seinem Sinne umzubiegen. Ja, er kann sogar

seine ganze Abhandlung mit dem aufs allerstärkste

an die Auffassung »kritischer« Theologen ge-

mahnenden Satz schliefsen: »Das Christentum ist

nur zu haben unter der Bedingung, dafs man sich

entschliefst, im Vertrauen auf die Person Jesu

Christi an eine transzendente Welt voll ewigen

Lichts, Lebens und Wahrheit zu glauben, ob-

gleich uns rings die Welt der Finsternis, der

Vergänglichkeit und des Irrtums umgibt.« Wer
also diesen Satz — und zwar im striktesten

Sinne des Worts — unterschreibt, dabei aber

die Ausdeutung der Gottheit Christi als physi-

scher Gottessohnschaft ablehnt, weil er diese

Ausdeutung für historisch bedingt, daher für nicht

allein-berechtigt ansieht, sondern andere Ausdeu-

tungen neben ihr für besser oder doch gleich be-

rechtigt hält (vgl. 'z. B. meine Ausführungen in

»Theologie und Metaphysik«, S. 34 ff., wo ich

gezeigt habe, dafs auch solche, die der letzteren

Ansicht zuneigen, an einem streng metaphysischen

Begriff der Gottheit Christi festhalten können

und m. E. festhalten müssen), — der gehört

gleichwohl zur »ungläubigen« Theologie?

Es scheint ja freilich seit einiger Zeit, als
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olle es in der Theologie überhaupt Sitte wer-

ben, dafs sich anmafslicbes Aburteilen im umge-

kehrten Verhältnis zur Reife der theologischen

lunsicht und Durchbildung betätigt. Wenn Herr

Girgensohn und seine Gesinnungsgenossen fort-

fahren wollen, in dieser Tonart zu schreiben, so

dürfte die theologische Diskussion in der nächsten

Zeit wenig erbaulich werden, am allerwenigsten

erbaulich« für die Kirche, der doch schliefs-

lich alle theologische Arbeit dienen soll. Und so

mögen sie in letzter Stunde nochmals freundlich

aber dringend gewarnt sein.

Steglitz b. Berlin. G. Wobbermin.

H. A. Krose S. J., Konfessionsstatistik
Deutschlands. Mit einem Rückblick auf die

numerische Entwicklung der Konfessionen im 19. Jahr-

hundert. Freiburg i. B., Herder, 1904. XI u. 198 S.

8"" mit 1 Karte. M. 3,60.

Der Verf. begrenzt seinen Gegenstand, indem

er die kirchliche Statistik im engeren Sinn, d. h.

eine Statistik der Kirchen und kirchlichen An-

stalten, der Kirchendiener und kirchlichen Hand-

lungen, von vornherein von seinem .Arbeitsgebiet

ausscheidet. Eine solche Arbeit kann zurzeit

für die katholische Bevölkerung Deutschlands

noch nicht geleistet werden, da die entsprechen-

den Vorarbeiten fehlen. Krose beschränkt sich

^
darauf, lediglich eine Konfessionsstatistik zu

t schreiben, indem er in drei Kapiteln den gegen-

wärtigen Stand der Konfessionen, ihre numerische

Entwicklung im Laufe des 19. Jahrh.s und endlich

die Ursachen der konfessionellen Verschiebungen

unter kritisch sorgfältiger Benutzung- des statisti-

schen Materials beschreibt. Vor allem weist er

auf den Einflufs hin, den die Mischehen auf die

l
konfessionelle Mischung der Bevölkerung ausüben.

Eine grofse Anzahl von Tabellen veranschaulicht

die Ausführungen Kr.s. Vor allem ist dem Verf.

der wertvollen Studien das Zeugnis auszustellen,

dafs er sich ohne Rücksicht auf seine Zugehörig-

keit zu einer bestimmten Konfession lediglich auf

den objektiven Standpunkt des Statistikers gestellt

und damit jede Verletzung des religiösen Empfind-

ens Andersgläubiger sorgfältig vermieden hat.

München. Franz Walter.

G. Archambault, Le temoignage de l'ancienne

litterature chretienne sur l'authenticite d'un

Ilepi ävaatäasiu;, attribue ä Justin l'apologiste.

[S.-A. aus der Revue de philologie. t. XXIX.] Paris,

1905. S. 73—93. 8».

Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, dais nur eine

Behandlung der Schrift selbst zu einer Entscheidung

führen könne, die alten Schriftsteller uns keinen .Auf-

schlufs über die Authentizität der Schrift geben könnten,

und dafs wir uns mit einem non liquet begnügen müfsten.

Notizen und Mitteilungen.

Kotizen.

Die theol. Fakultät der Univ. Erlangen hat für

1905/6 folgende Preisaufgabe der Hofmann-Thoma-

sius-Stiftung gestellt : >Die Entwicklung des Gottesdienst^

und des kirchlichen Gemeindelebens in Wittenberg seit

Luthers Auftreten bi> 1530 ist darzustellen nach seinen

Schriften und den in der Weimsrer Lutherausgab« zum
ersten Mal herausgegebenen Predigten.«

Pvnoaalehroalk.

In der kathol-lheolog. Fakult. der Univ. Brtslau ist

der Privatdoz. f. Kirchenrecht Dr. Triebs sum aord.

Prof. ernannt worden.
Der ord. Prof. f. Dogmatik an der Univ. Halle Dr. tbeoL

.Max Reischle ist am 12. Dezbr. , 48 J. alt. gestorben.

.Auch die DLZ. betrauert in ihm einen ihrer Mitarbeiter.

Stm tnckUa«*« Wtrk«.

Realencyklopädie für protestantische Theologi«

und Kirche, begr. von J. J. Herzog. 3. Aufl. hgb. von
A. Hauck. H. 165 66. Leipzig, Hinrichs. Subskr.Pr. M. 2.

A. Harnack, Reden und Aufsatze. 2 Bde. 2. Aufl.

Giefsen, .Alfred Töpelmann (vorm. J. Ricker). M. 10.

F. .M. Rendtorff. Die Taufe im Urchristentum im

Lichte der neuen Forschungen. Leipzig, Hinrichs. M. 1,J0.

J. Richter, Die messianische Weissagung und ihre

Erfüllung. Mit besonderer Beziehung auf ihre Behand-

lung in der Schule. Giefsen, Alfred Töpelmann (vorm.

J. Ricker).

A. Baur, Die Chronik des Hippol3rtos im .Matritensis

graecus 121 nebst einer Abhandlung über den Sladias-

mus maris magni von O. Cuntz [v. Gebhardt-Hamacks

Texte und Untersuchungen z. Gesch. d. altchristL Lit.

N. F. XIV, 1]. Leipzig, Hinrichs. M. 8,50.

F. Rohde, Aus Zeit und Ewigkeit. Predigten. Tü-

bingen, Mohr. M. 3.

Zeitschriftea.

Deutsch-evangelische Biälter. Dezember. Bärwin-
kel. Einige Fragezeichen zur neuesten kritischen Be-

handlung des Lebens Jesu. — W. E. Schmidt, Natio-

nalismus und Protestantismus. — Roll, Konfessionelle

oder simultane Volksschule? — Kühner, .Albrecht Dü-

rers »heimliche Apokalypse« vom Jahre 1498.

Monatsschrift für die kirchliche Praxis. November.

M. Friz, Über Individualismus. — H. Kaiser, Länd-

liche Leseabende. — E. Burggaller, Ein kirchlicher

Katechumenat nach der Konfirmation. — Kühnhold,
Gedanken über christliches Glauben und modernes Wissen.

Theologisch Tijdschriß. 1. November. B. D. Eerd-

mans, De beteekenis van het Paradijsverhaal. — H.

U. Meyboom, Jesus de Nazoraeer. met en Naschrifl

van H. Oort.

Eludes franciscaines. Novembrc. H. .Matrod, Le

mouvement intellectuel dans un couvent italien au XIII«

siecle. — P. Rene, Quelques pages d'histoire francis-

caine (suite). — A. Barret, Le Sülon. Les origines,

ses progres. — M. Bihl, Publications franciscaines en

allemand et en danois (Taube, Joergensen, Weifs, Holz-

apfel, Tilemann). — Robert, A travers le Rajpoutana.

Philosophie und Unterrichtswesen.

Referate.

Stoicorum veterum fragmenta coUegit Jo-

annes ab Arnim [ord. Prof. f. klass. PhüoL an

der Univ. Wien). VoL l: Zeno et Zenonis disci

puli. Leipzig, B. G. Teubner, 1905. L u. 142 S.

Lex.- 8». M. 8.

Mit diesem ersten Band einer Brucbstück-

sammlung zu den alten Stoikern hat von Arnim

einem 1903 (mit den Logica und Physica des

Chrysippos) begonnenen Baue den krönenden

Schlufsstein eingesetzt; die zu erhoffenden In-

dices werden nur ein wenn auch willkommenes

Beiwerk sein können. Hatte der dritte Band
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neben Chrysippos auch seine Nachfolger Zenon
von Tarsos, Diogenes von Babylon, Antipatros

von Tarsos, ApoIIodoros von Seleukia, Archi-

demos, Boethos und einige ganz Kleine (Sosi-

genes, Herakleides, Basilides, Eudromos, Crinis)

berücksichtigt, so läfst der vorliegende nach

Zenon, dem Gründer der Schule, auch Ariston

von Chios, Apollophanes, Herillos, Dionysios,

Persaios, Kleanthes und Spbairos zu Wort kom-
men. Man kann es dem Herausgeber nicht ge-

nug danken, dafs er gleich gründliche Arbeit

machte, um uns von dem Ballaste der verschie-

denen Bruchstücksammlungen, Abhandlungen und

Programme zu befreien, die zu ihrer Zeit ganz

nützlich, aber weithin zerstreut und zum Teil

schwer zu beschaffen waren. Die Schuld, die wir

bei seinen Vorgängern, vor allem bei E. Wellmann,

Wachsmuth und Pearson stehen haben, hat v. A.

zu Anfang der Praefatio ehrlich gebucht. Baguet

konnte für den zweiten und dritten Band trotz

seiner reichen Stellensammlung, über die übrigens

S. IX doch um eine Nummer zu ungünstig ge-

urteilt wird, bei weitem nicht gleiche Vorteile

bieten. Wird man demnach in Zukunft nicht

mehr nach Pearson zitieren, so werden doch

seine und der andern Verdienste unvergessen

bleiben.

Dem Verfahren des Herausgebers, die Reste

nach sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen,

wird man gerne beistimmen, ebenso der vor-

sichtigen Textbehandlung, in der sein Scharfsinn

und seine Sachkenntnis sich woltätig wirksam

zeigten. Ob er die neuere Literatur überall

umsichtig und sorgsam benutzt hat, erscheint mir

zweifelhaft. So heifst es S. 132 zu Fr. 590,

32 iv {t(Ö)c tieqI (!T(rjXrj)g: Librum Cleanthis

puto adhiberi rov neql {^nc)Ciiqfxriq\ Dümmler,

Antisthenika (1882) S. 67 Anm. 2 gibt die Kon-

jektur Useners. Zu S. 139, 23 Uest man: ^negi

inserui«; so stand aber schon bei Cobet.

Praef. p. XLVIII fällt mir auf, dafs r^dixov

TtTtov statt rji^ixov Xoyov (vol. 11 8, 28) ge-

schrieben ist, was ich (Über die Anlage der

stoischen Bücherkataloge S. 40, 2) vorschlug;

durch letztere Stelle konnte v. A. auch bedenk-

lich werden vol. II S. 5, 4; 8, 28 und 4, 37

(auch praef. XLVIII) nach ronov das (über-

lieferte) Tov im Widerspruch zu der Mehrzahl

der übrigen Abteilungsüberschriften zu geben.

(Übrigens scheint mir nach d'ioetg Xoyixat eine

Zahl — wahrscheinlich a — ausgefallen wie

auch sonst nach genitivischen Buchtiteln z. B.

S. 97, 1.) Schwer begreiflich ist mir S. 139,

28 f. die Lesung n^ql
^

HquxXeuov nivis ' dca-

TQißüüV statt nsQC 'HgaxXEtTOV Starqtßiav tievts,

wofür S. 76, 16 nsQC aocpCag dcaiQißwv ^' und

S. 106, 35 Tcuv 'HqaxXEtxov i^rjYroEtg ziaaaQa

zu vergleichen ist.

Die Auswahl der Fragmente ist nicht immer

nur durch den Fleifs, die Umsicht und die Ge-

nauigkeit der Lektüre, sondern zuweilen auch

durch kritische Begabung und sachliches Urteil

bedingt. Diese Tugenden sind am Heraus-

geber zu rühmen, besonders auch, dafs er bei

Ariston dem Chier herzhafter zugegriffen hat,

als man es hier und da wohl noch für ratsam

hält. Seine Arbeit würde aber sicher noch
gröfseren Wert haben, wenn er in einem »Appen-

dix« zu Ariston die Sätze (in Kleindruck) auf-

geführt hätte, die zwischen dem Koer und dem
Peripatetiker strittig sind (übrigens fehlt die

wichtige Stelle Cic, Fragm. Hortensius 38 Müller;

kannte v. A. das Programm von N. Saal nicht?).

Als Einleitung der ganzen Sammlung hätte ich i

lieber die Lehren gesehen, welche als sog. »ge-

meine Ansicht« der Stoiker den Zenon, Chry-

sippos oder Poseidonios nicht im besonderen,
;

sondern mindestens zwei von ihnen (praef. XLIVf.) i

oder vielleicht gar alle drei gemeinsam angehen.

Der Herausgeber hat es vorgezogen, das meiste

bei Chrysippos zu bringen, womit ja in der Haupt- 1

Sache das Richtige getroffen sein mag (s. z. B.

XLV). Bei der hier vorgeschlagenen Anordnung
aber war ein Mifsgriff überhaupt nicht mögHch.

Vollständig konnte natürlich die Sammlung nicht

sein. Kaum waren die Chrysippfragmente da,

so erschien (1904) Kalbfleischs Ausgabe der

lateinischen Übersetzung einer Galenschrift, die

Mitteilungen über die stoische Lehre von den

causae continentes enthält. Ähnliche Ergänzun-

gen wird (und hat eigentlich schon) auch dieser

Band erfahren. Sollte es zu Indices der Aus-

gabe kommen, so wird es sich empfehlen,

alles, was in den ersten drei Bänden nicht

stehen konnte oder übersehen wurde (s. Brink-

mann, Alex. Lycop. praef. I), ängstHch zu sammeln

und als Nachträge zu geben.

Sehr interessant ist die Praefatio unseres

Werkes durch eine längere Abhandlung über

den Wert der Quellen für unsere Kenntnis der

chrysippischen Philosophie. Das Ergebnis ist:

Plutarchos, Galenos, der nach S. XVI »ganz

sicher« nicht nur De anima, sondern auch De
affectibus selbst gelesen hat, Alexander von

Aphrodisias haben fast nur den Chrysippos im

Auge. Die Spätstoiker Musonios, Epiktetos,

Marc Aurel dagegen haben für unsern Zweck
»fast gar keinen« Wert. In der Mitte stehen

Seneka und Philon von Alexandria, die !wie

Kleomedes und Achilles dem Poseidonios stark

verpflichtet sind, indes hat letzterer (wie Hekaton)

doch auch wieder sehr viele Lebren der alten

Stoa teils durch Wiederholung der alten Syllogis-

men, teils durch Erfindung neuer verteidigt.

Schwierig sind als Gewährsmänner Cicero, Dio-

genes Laertios und Areios Didymos. Letztere

haben gutes Material aus einer Ekloge, deren

Grundstock schliefslich auf Chrysippos selbst zu-

rückgeht (vgl. meine »Ethik der alten Stoa«

S. 117, 6); dagegen verwendet der verlässigere
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Didymos die Früchte eigener Lektüre, während

bei Diogenes posidonische Gedanken, die Rein-

heit der Überlieferung trübend, mit den andern

zusammentliefsen. Auch Aetios oder vielmehr

seine Quelle, der von Diels sogenannte Ver-

fasser der Vetusta Placita, bat Eklogen heran-

gezogen. Simplikios entnimmt älteren Kommen-
taren zu den aristotelischen Kategorien viel Stoff;

Proklos, Syrianos und Olympiodoros kennen nur

enige Tonoc der altstoischen Moral. Aus So-

ranus ging auf Tertullian (De anima), aus Varro

und Cicero auf Lactantius mancherlei chrysippi-

sches Gut über. Clemens von .Alexandria hat

bei seinen wörtlichen Entlehnungen stoischer

Sätze (in den Stromateis) den alten Philosophen

nicht selbst zur Hand gehabt; wohl aber Ori-

genes. Kann man auch in diesen wichtigen Aus-

führungen des Herausgebers nicht ohne weiteres

jeden Satz unterschreiben, so haben sie doch

meist das Richtige getrofifen.

Alles in allem : Das Ideal, das uns Usener in

seinen Epicurea aufgerichtet hat, ist kaum erreicht.

Eine sehr tüchtige Leistung aber ist die entsagungs-

volle und im Grunde schwierigere Arbeit doch.

Bonn. Adolf Dyroff.

Walther Hauff [Dr. phil.], Die Überwindung
des Schopenhauerschen Pessimismus
durch Friedrich Nietzsche. Halle a. S., C.

A. Kaemmerer & Co., 1904. VI u. SOS 8». M. 1,20.

Dans cette dissertation ecrite avec beaucoup

de methode et de conscience, Hauff analyse

l'attitude de Nietzsche vis ä vis de Schopenhauer

et du pessimisme. II montre tre? clairement

comment, apres avoir ete disciple enthousiaste de

Schopenhauer pendant la premiere partie de sa

carriere philosophique, Nietzsche prend conscience,

ä l'epoque oü il compose »Menschliches, Allzu-

menschliches« et > Morgenröte« des divergences

qui le separent de son »educateur«, et finit, dans

la derniere partie de sa vie par le combattre

avec vehemence. II fait bien ressortir l'origi-

nalite de la refutation du pessimisme presentee

par Nietzsche: il faut, enseigne-t-il, dire oui ä

la vie non pas malgre Texistence de la souf-

france, mais ä cause de l'existence de la souf-

france: la douleur n'est pas un argument contre

la vie; eile est au contraire un stimulant, eile

rend la vie plus digne d'etre vecue. Ainsi

Nietzsche a bien refute le pessimisme en partant

de ses propres premisses; il l'a surmonte, selon

Texpression de Vaihinger »von innen heraus,

von seinen eigenen Voraussetzungen aus«. —
Je me demande si l'auteur met suffisamment en

lumiere les raisons profondes qui ont determine

chez Nietzsche le revirement de ses opinions ä

l'egard de Schopenhauer. Je crois bien que la

cause essentielle du revirement anti - pessimiste

chez Nietzsche doit etre cherchce dans une ex-

perience vecue. II a pu observer chez lui les

cffets de la souffrance; il a constatc que,

malgr«' les conditions de vie effroyables que lui

faisait la maladie, la douleur ne parvenait pas a

ötouflfcr chez lui la volont«'- de vivrc, la joie de
vivre; il eut aiosi le sentimeot d*avoir refute le

pessimisme non pas seutemeot en pcnsre mats

aussi en acte, par l'exemple mrmc de sa vie.

A lire Testimable et judicieuse «'tude de Hauff,

la rt'futation du pessimisme par Nietzsche appa-

rait surtout comme une victoire iotellectucllc.

J'aurais aim«' qu'il nous fit mieux sentir qu'elle

est en mrme temps et peut-etre surtout un acte

de volont«'-, une n'action de son «*ire lout entier

contre rexpt'rience de la douleur.

Paris. Henri Licbtenberger.

John Dcwey, Schule und öffentliches Leben.
Aus dem Englischen übersetzt von Else Gu'i'f»

Vit einleitenden Worten von Ludwig Gurlitt
am Gj'mn. zu Steglitz]. Berlin, Hermann U
1905. IV u. 72 S. 8». M. 1,50.

Ludwig Gurlitt, der eine Reform nicht nur ües n^ne-

ren, sondern auch des Volksschulunterrichts in Deutsch

land für nötig ansieht, weil die Volksschule die Gewalt

über ihre Zöglinge und die .Achtung der niederen Stände

eingebüfst habe, findet in Deweys Kritik der amerika-

nischen Schulen .Anklagen, die auch auf die deutschen

passen, und seine Vorschläge zu .Änderungen auch für
^

Deutschland beachtenswert Die kleine Schrift, die das

Verhältnis der Schule zum öffentlichen Leben behandelt,

besteht aus vier Vorträgen. Im I., Die Schule und der

soziale Fortschritt, betont der Verf, dafs es darauf an-

komme, die Entwicklung der Erziehung der unserer

staatlichen Verhältnisse anzupassen. Der II. Vortrag

betrachtet die Schule und das Leben der Kinder. Der

III. sucht die in der üblichen Erziehung vorhandene Ver-

geudung darzulegen; der IV. ist betitelt: Drei Jahre der

Universitäts-Elementarschule.

Notizen und Mitteilungen.

CaiTenitiUtchrirtCB.

Dissertatione».

M. Geiger, Bemerkungen zur Psychologie der Ge-

fühlselemente und Gefühlsverbindungen. München. 61 S.

R. Otto, Naturalistische und religiöse Weltansicht.

Tübingen. 65 S.

SchmlprofraBiMf.

K, Hähnel, Entwürfe zu deutschen .Aufsätzen für

die oberen Gymnasialklassen. N. F. Landskron, Gymn.

18 S. 8».

F. Sommer, Über den Unterricht in der bildenden

Kunst am Gymnasium. III. .MalereL Freisudt, Gymn.

31 S. 8".

K«a •nrhieaeae Ifark*.

Rudolf Eucken, Beiträge zur Einführung in die

Geschichte der Philosophie. 2. Aufl. Leipzig, Dürrsche

Buchh. M. 5.60.

N, Ach, Über die Willenstätigkeit und das Denken.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 10.

\. Lippmann, Weltanschauung und Glaube .!er

modernen Wissenschaft. Monismus oder Dua

Zugleich eine Widerlegung der Schnft von Rob. H.

Endlich ein streng mathematischer: der kcimesgc-

lichstammesgeschichtliche Beweis für das Dasem

Leipzig, in Komm, bei Rudolf Gerstäcker.

H. Dreyer, Personalismus und Realismus. Beriin.

Reuther & Reichard. .M. 2.

W. .Münch, Das akademische Privatstudiam des Neu-

philologen. Halle, Waisenhaus. M. 0,30.
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G. Cesca, Le antinomie psicologiche e social! della

Educazione. Messina, Ant. Trimarchi. L. 2,50.

P. Goldscheider^ Lesestücke und Schriftwerke im

deutschen Unterricht. [Handbuch des deutschen Unter-

richts an höheren Schulen hgb. von Ad. Matthias. I, 3.]

München, Beck. M. 8.

F. Fauth, Der fremdsprachliche Unterricht auf unseren

höheren Schulen. [Ziegler-Ziehens-Sammlg. von Abhdlg.

aus d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol. VIII, 3.]

BerHn, Reuther & Reichard. M. 0,80.

Natur und Schule hgb. von B. Landsberg, O.

Schmeil, B. Schmid. 4. Bd. Leipzig, Teubner.

Verhandlungen des VII. deutschen Kongresses für

Volks- und Jugendspiele hgb. von H. Raydt. Ebda.

Zeltschriften.

Archiv für systematische Philosophie. N. F. 11, 4.

H. Leser, Über die Möglichkeit der Betrachtung von
unten und von oben in der Kulturphilosophie. — A.

Müller, Quellen und Ziele sittlicher Entwickelung. —
E. Schwarz, Über Phantasiegefühle. — Anna Tumar-
k i n , Bericht über die ästhetische Literatur aus den Jahren

1900-1905.

Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. De-

zember. P. Range, Kausalität und Erkenntnisgrund bei

Schopenhauer (Forts.).

Zeitschrift für das Gymnasiahvesen. November.

L. Spreer, Noli me tangere. — G. Budde, Münchs
Stellung zur neusprachlichen Reformbewegung. — R.

Wessely, Ein alter Zopf der Schul-Justiz.

Pädagogische Blätterfür Lehrerbildung und Lehrer-

bildungsanstalten. 34, 12. Fürsten au, Das Seminar

und die zweite Lehrerprüfung.

Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. 18, IL O.

Ranke, Anthropometrische Untersuchungen an gesunden

und kranken Kindern mit besonderer Berücksichtigung

des schulpflichtigen Alters. — E. Pfeiffer, Über Ver-

suche mit indirekter Gasbeleuchtung in einigen Ham-
burger Volksschulen. — J. Moses, Zur Hygiene der

Schulbank in den Hilfsschulen für Schwachbefähigte. —
F. A. Schmidt, Die Bedeutung öffentlicher Spiel- und
Sportplätze für die Volksgesundheit. — R. Zweifel,
Die Aufgaben der Schule im Kampfe gegen den Alko-

holismus.

Revue international de l'Enseignement. 15 No-

vembre. G. Bonnet-Maury, De l'avenir des Facultas

de theologie pr9testante en France. — Glasson, Le

centenaire des Ecoles de droit. III. — M. Pellisson,

Les bibliotheques municipales en Angleterre.

Allgemeine und orientalische Philologie

und Literaturgeschichte.

Referate.

I. Georg Graf [Präfekt am bischöfl. Knabenseminar

in Dillingen a.D., Dr.], Die christlich-arabi-

sche Literatur bis zur fränkischen Zeit

(Ende des 11. Jahrhunderts). Eine literar-

historische Skizze. [Strafsburger theologische

Studien, hgb. von Albert Ehrhard und Eugen
Müller. VII. Bd., 1. Heft] Freiburg i. B., Herder,

1905. XI u. 74 S. 8". M. 2.

II. Derselbe, Der Sprachgebrauch der

ältesten christlich-arabischen Literatur.

Ein Beitrag zur Geschichte des Vulgärarabisch. Leipzig,

Otto Harrassowitz, 1905. VIII u. 124 S. 8°. M. 7.

I. Die allgemeine arabische Literaturgeschichte

hat bisher das Schrifttum, das die christliche Theo-

logie in arabischer Sprache hervorgebracht hat,

abseits liegen lassen. Dadurch ist uns ein ge-

nauer Überblick, über einen beträchtlichen Teil

der in arabischer Sprache geleisteten geistigen

Arbeit unmöglich gemacht worden. Man hat auf

diese Lücke der arabischen Literaturgeschichte

Otters mit Bedauern hingewiesen; bei Gelegen-

heit des in Paris (1900) tagenden ersten Kon-

gresses für Religionsgeschichte hat sie sogar eine

durch Herrn Carra de Vaux eingeleitete ein-

gehende Diskussion veranlafst (Actes I, S. 20).

Immer mehr ist überdies seit etwa zwei Jahr-

zehnten die Aufmerksamkeit der Orientalisten

auch auf diesen Zweig der arabischen Literatur

gelenkt worden durch Veröffentlichungen der

ihm angehörenden alten Erzeugnisse. In vor-

derster Reihe sind zu nennen die Publikationen

der im Orient aufgefundenen alten arabischen

Übersetzungen aus dem A. und N. T. (in den

Studia Sinaitica der Damen Lewis und Gibson,

seit 1894, und in anderen Sammlungen); dann

die in der Beiruter Zeitschrift al-Maschrik er-

scheinenden Textbeiträge und literaturgeschicht-

lichen Hinweise auf christlich -arabische Schrift-

steller und ihre Werke; ferner das vor einigen

Jahren ins Leben gerufene Corpus Scrip-
torum Christianorum Orientalium, dessen

3. Sektion den arabischen Schriftdenkmälern

gewidmet ist. Diesen Publikationen schUefsen

sich auch Veröffentlichungen christlich-arabischer

Texte in den Fachzeitschriften an. Soeben ist

auf Grund eines sinaitischen Kodex ein umfang-

reiches arabisches Martyrologium im Text, russi-

scher Übersetzung mit sprachHchem und sach-

lichem Kommentar nebst umfassendem Glossar

von Marr in den Zapiski der russischen
Archäologischen Gesellschaft (XVI, S. 63

— 211) erschienen.

Der Verf. vorHegender Schrift hat es unter-

nommen, dem Mangel einer literarhistorischen

Darstellung dieses Schrifttums abzuhelfen. Eine

sehr wertvolle Vorarbeit bot ihm der durch

den koptischen Presbyter Abu-1-Barakät ibn

Kibr (st. 1363) angelegte und in älteren Wer-
ken reichlich benutzte »Katalog der christ-

lichen Schriften in arabischer Sprache«
in der sorgfältigen Ausgabe und gelehrten Be-

arbeitung des Greifswalder Professors W. Riedel

(Nachrichten von der Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göt-

tingen 1902). Dieser Katalog gibt jedoch viel-

facher Ergänzung und Vervollkommnung Raum;

er erregt erst recht den Wunsch nach einer ge-

schichtHch angeordneten, auch auf die anonyme

Literatur sich erstreckenden und unseren literatur-

historischen Gesichtspunkten entsprechenden Be-

schreibung jenes Schrifttums. Der Versuch Grafs

tritt nun in diese Lücke ein.

Die seine Arbeit leitende Absicht ist nicht die,

von den literarischen Erzeugnissen Rechenschaft

zu geben, mit denen christliche Schriftsteller zur
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arabischen Literatur beigetragen haben; seine

Darstellung beschränkt sich auf die mit ihrer

Religion und Theologie zusammenhängende

Literatur der arabisch redenden Christen. Für

die kritische Methode des Verf.s zeugt die Tat-

sache, dafs er frei ist vom Optimismus der Bei-

ruter Schule, die selbst einen grofsen Teil der

vorislamischen arabischen Poesie für das Christen-

tum in Anspruch nimmt. Auch die Anfänge der

arabischen Bibelübersetzungen rückt er nicht in

so frühe Zeit hinauf, wie dies nach vagen,

durch den Verf. entkräfteten Zeugnissen früher

zuweilen geschehen ist. Im Einklang mit son-

stigen kulturgeschichtlichen Tatsachen kann er

den Anfang der christlich -arabischen Literatur

nicht früher als um das 8. Jahrh. n. Chr. an-

setzen. Auf diesem Grunde klassifiziert er nun

die weithin zerstreuten, nur zum kleinsten Teile

im Druck veröffentlichten Produkte dieser Lite-

ratur, indem er zunächst die uns anonym über-

kommenen Bibelübersetzungen, hagiologischen

Schriften u. a. m. in örtlichen, zeitlichen und sprach-

lichen Gesichtspunkten (palästinensische, syrische,

maghrebinische Gruppe) vorführt (S. 8— 30), um
dann die selbständigen christlich-arabischen Schrift-

steller und ihre Werke in chronologischer Reihen-

folge bekannt zu machen (S. 30— 74). Nach der

Anlage des Werkes finden in diese Darstellung

keine Aufnahme jene bedeutenden christlichen

f Schriftsteller, die im 9. und 10. Jahrh, sich als

Obersetzer griechischer Werke betätigt

haben,, sondern nur jene Autoren, »welche in

ihren in arabischer Sprache abgefafsten Schriften

speziell christliche Stoffe aus dem Gebiete der

verschiedenen theologischen Disziplinen behan-

deln« (S. 31). Einige Namen könnten noch aus

Mas'üdi, Tanblh ed. de Goeje S. 154 nachgetragen

werden. Mit der Arbeit des Verf.s ist nun ein

guter Anfang zu einer Literaturgeschichte dieses

Schrifttums gemacht worden, indem zunächst eine

übersichtliche bibliographische Grundlage für sie

geschaffen ist. Der Verf. ist bescheiden genug,

für die Frucht seines ernsten FleiCses einen ande-

ren als solchen Anspruch abzulehnen. Die

chronologische Grenze, die er sich hier gesetzt

hat, ist die Zeit der Kreuzzüge. Hoffentlich er-

hält dieser Teil aus der berufenen Hand des

Verf.s bald eine auf die weiteren Perioden der

christlichen arabischen Literatur sich erstreckende

Fortsetzung.

II. Es ist nicht auffallend, dafs sich in einem

so geschlossenen Kreise des Schrifttums auch

gemeiusame sprachliche Eigentümlichkeiten fest-

setzen. Überdies halten wohl die Verfasser der

theologischen Werke, namentlich aber die Bibel-

übersetzer keine feste Fühlung mit der klassischen

Literatur, und in den für populäre Wirkung be-

stimmten Schriften kam es ihnen auch mehr auf

Gemeinverständlichkeit als auf klassischen Aus-

druck an. So entspricht denn der sprachliche Cha-

rakter der vom Verf. in II behandelten Litcratur-

gruppen vielfach der arabischen xoivi' mit ihrem

im Vergleich zur klassischen Literatursprache

freieren Gefüge. In den gelehrten W^crkcn, die

hier nicht in Betracht gezogeo werden, i»t io

sprachlichen Beziehungen gröfsere Gcnauigkrit

zur Geltung gekommen; hingegen bat in ihnen

der Betrieb der Dogmatik, Apologie, Kirchen-

geschichte usw. in arabischer Spraqhc eine io

den Sprachwerken nur sehr mangelhaft berück-

sichtigte Nomenklatur von technischen Aus-

drücken hervorgebracht. Der Verf. legt mit

Recht Gewicht auf die Erscheinung, dafs diese

christlichen Produkte die ältesten zusammen-
hängenden schriftlichen Dokumente der vul-

gären Formen des arabischen Sprachausdrucks

sind. Er untersucht nun recht fleifsig an den

zugrunde gelegten Texten (sie bilden nur eioea

Bruchteil der in I. gesammelten Literatur), in

welcher Weise die Spracherscheinungeo der ara-

bischen xoiv^ in Formenlehre und Syntax in

diesen Texten zur Erscheinung kommen. Frei-

lich hat der Verf. hin und wieder als vulgäre

Formen in Anspruch genommen, was sich ganz

gut aus dem klassischen Sprachgebrauch recht-

fertigen kann. Sehr triftig hat er auf den Ein-

flufs hingewiesen, den das Syrische auf die Ge-

staltung des christlichen Sprachgebrauchs in

dieser Übersetzungsliteratur übte (S. 22, 7 ff.;

26, 10; 34, 8; 42, 13ff. u. ö.); jedoch indem
Beispiel S. 43, 20 jurtaga lahu kann das läm

nicht zu dem syrischen Objektivexponenten / ge-

stellt werden; auch S. 52 ult. ^lli liUohi ist

nicht Syriasmus, vgl. nur Koran, Sure 108 V. 2.

Den wichtigsten Teil seiner Aufgabe hatte der

Verf. in dem lexikalischen Teil (S. 81— 1 20) zu

leisten. Es ist von vornherein zu bedauern,

dafs das Material, auf das sich dies Glossar er-

streckt, nur die Texte umfafst, die dem gram-

matischen Teil zugrunde liegen. Während es zur

Feststellung der grammatischen Eigentümlichkeiten

ausreicht, kann es für die lexikalische Aufgabe

nicht genügen. Aus den Bibelübersetzungen

allein kann man den spezifisch christlichen

Sprachschatz nicht annähernd hervortreten lassen.

Was uns auf diesem Gebiete in erster Reihe

nötig wäre, ist die Zusammenstellung der kirch-

lichen Terminologie in Liturgie, Kirchenregierung.

Dogmatik usw. (vgl. DLZ. 1905, Sp. 596 unten^.

Der in diese Spezialität nicht besonders ein-

geweihte Arabist steht ja zuweilen ratlos vor

dem Titelblatte eines einfachen Breviariums.

Diesem Mangel abzuhelfen, wäre nun vornehmlich

die Aufgabe des einem Werke über »den Sprach-

gebrauch der ältesten christlichen arabischen Lite-

raturc einverleibten Glossars. .Aber auch inner-

halb der Grenze, die sich der Verf. gezogen,

ist manches zu bemängeln. Die Stichwörter sind

manchmal durch Mifsverständnis an unrechter

Stelle angebracht. Dies gilt von /fl^'i (S- 108, 14),
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das fachch zu lauten hat; die Reihenfolge zeigt,

dafs dabei kein Druckfehler vorliegt. Der Stamm
khj, zu dem der Verf. ein Derivat »khja, Gestalt,

Figur« (S. 113, 3 v. u.) stellt, ist hier durchaus

unbrauchbar, das Wort ist kahafa »wie die Be-

schaffenheit«, das k also nicht radikal; -nighr

(S. 115, 12) ist nicht der Stamm des unter dem
Wort angeführten Namens, das mughira (aus

ghära IV) zu lauten hat; ebda Z. 5 v. u. ist der

ganze Artikel naaga verfehlt, er ist richtig in

näha zu verändern. Druckfehler haben viel-

leicht auf derselben Seite die Artikel nisd für

msk, sowie fr, farä (S. 108, 24) für frgh,

farägh ihre Entstehung zu verdanken, — Das

Fragezeichen S. 116, 23 wäre sicher fortgeblie-

ben, wenn der Verf. bemerkt hätte, dafs unH-

rtika für unsiduka verlesen ist. Ganz unbegreif-

lich ist es, dafs maMümin (verlästert, aus

^tm) unter sa^am VIII gekommen ist (S. 99, 4)

und mit »Geschwülste« übersetzt wird. Statt

wsb (S. 119, 17, auch in der Vorlage des Verf.s

fehlt der Punkt) mufs wdb gesetzt werden, in

rumvädibm ist das d ^^ z, was in vulgärer

Schreibweise häufig ist (nach S. 6, 7), wie

naddaf {S. 116, 6 v. u.) z= nazzaf; umgekehrt

ist zafäir (S. 105, 9) für d. Darauf hätte der

Verf. bei den betreffenden Artikeln hinweisen

sollen. — Nicht immer sind die Wortbedeutungen

scharf genug bestimmt; S. 84, 1 harräni nicht

irdisch, sondern wie es der Gegensatz (unser Inneres)

in 2. Kor. 4, 16 erfordert: äufserer. Bei habr

(S. 86, 9 V. u.) sollte neben dem Schriftgelehr-

tentum auch die Bedeutung Priester angegeben

sein, wofür hier im Glossar selbst S. 111, 4 ein

Beispiel zu finden ist (vgl. auch Ztschr. d. dtsch.

morgenl. Ges. 32, 347). In der katholisch-ara-

bischen Terminologie ist auch der Papst zu-

weilen al-habr al-azam\ in der arabischen Über-

setzung der Bulle Pauls III., in der Loyolas

Exercitia spiritualia empfohlen werden, heifst es

im Datum: »im 14. Jahr min habrijjatinä (unseres

Papsttums)«. — S. 86, 5 v. u. mahgüg u. v. a.

überführt (der Schuld). — S. 90, S" v. u. chlj II

nicht abschneiden, sondern ablassen (von

etwas); S. 95, 7 v. u. zjn II (nicht wie der Verf.

meint: statt der V.) bedeutet vorspiegeln,

nicht sich schmücken. — Die richtige Lautung

des Pflanzennamens S. 100, 1 ist iibitt (vgl.

Low, Aram. Pflanzennamen S. 27 3). Ganz rätsel-

haft ist das auch vom Verf. mit Fragezeichen

versehene Wort fzz (Opfer) mit dem unmöglichen

Derivat fzzun. Soll das nicht ein Schreibfehler

für krbün (= kurbän) sein? Man vergegen

wärtige sich den graphischen Bestand. — Sehr

störend sind übrigens die unverhältnismäfsig zahl-

reichen Druckfehler in den arabischen Stücken

sowohl der Grammatik als auch des Glossars;

es würde zu weit führen, auch darauf einzu-

gehen.

Budapest. I. Goldziher.

E. von Zach, Lexikographische Beiträge. III.

Folge. Peking, 1905.

Der Titel der Schrift gilt nur für einen Teil von ihr.

Im 1; Abschnitt setzt der Verf. nämlich seine F>gän-

zungen zu Giles' Wörterbuch fort, im 2., Manchurica,

bietet er Ausführungen zur Mandschu- Sprache. Der 3.

Abschnitt dagegen gehört in das Gebiet der Geographie,

er enthält eine tibetische Oro- und Hydrographie.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

Die Deutsche Orient-Gesellschaft hat kürzlich

das 29. Heft ihrer »Mitteilungen« veröffenthcht. Es ist

besonders reich illustriert und enthält hauptsächlich die

Darlegungen der Herren Kohl, Watzinger und Hiller über

die Ergebnisse ihrer im .^.uftrage der Gesellschaft in

diesem Frühjahr unternommenen Expedition zur Erfor-

schung der Synagogenruinen Galiläas. Diese

kultur- und baugeschichtlich wichtigen Denkmäler Palä-

stinas gehen leider einem schnellen Verfall unaufhaltsam

entgegen. Wie hohe Zeit es war, die Erforschung in

Angriff zu nehmen, zeigt der Umstand, dafs manche von
anderen Reisenden noch vor wenigen Jahren an Ort

und Stelle gesehenen Bauteile heute verschwunden sind.

Es gelang den Forschern auf ihrer viermonatigen Reise

die Ruinen von 1 1 Synagogen genau zu untersuchen,

ihre Grundrisse aufzunehmen und eine grofse Zahl von

sehr interessanten Resten der diesen Monumenten eigen-

tümlichen Ornamentik im Bilde festzuhalten, von der

mehrere den Berichten beigefügte Abbildungen Proben

geben. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Forschungs-

reise aber war die Feststellung der typischen Grundrifs-

form dieser unter römischer Herrschaft und römischem

Einflufs entstandenen jüdischen Bauwerke; entgegen den

früheren englischen Forschungen, die bei einigen Ruinen

drei bis vier Säulenreihen im Innern konstatieren zu

können glaubten, ist bei sämtlichen untersuchten Syna-

gogen ein breites Mittelschiff mit einem Säulenumgang
auf drei Seiten, der eine Empore trug, jetzt mit Sicher-

heit nachgewiesen worden. — In den Berichten über die

Grabungen in Babylon meldet Dr. Koldewey einen

neuen für die Topographie der Stadt und Burg Nebukad-

nezars überaus wichtigen Fund, die Auffindung des öfter

in Inschriften genannten Kanals Arachtu. — Auch von

den Grabungen in Assur melden die Briefe des Expe-

ditionsleiters Andrae wieder erfreuliche Fortschritte. Die

Arbeit konzentrierte sich auf die völlige Freilegung des

Anu- und Adad -Tempels, die nun zu Ende geführt ist

und reiche Ergebnisse an inschriftlichen und archäolo-

gischen Funden gebracht hat. So wurde u. a. der Kopf

eines jener überlebensgrofsen Stiere mit Menschenhaupt

gefunden, wie sie an den Eingängen assyrischer Paläste

zu stehen pflegen, ferner eine archaische lebensgrofse

Statue aus basaltartigem Stein, leider ohne Kopf, die

vielleicht aus der Zeit um 2000 v. Chr. stammt.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Sanskrit an der Univ. Berlin , Geh.

Reg. -Rat Dr. R. Pischel, ist von der Academie des

Inscriptions et Belles-lettres in Paris zum korresp. Mitgl.

gewählt worden.
Neo erschienene Werke.

C. Steuernagel, Hebräische Grammatik mit Para-

digmen, Literatur, Übungsstücken und Wortverzeichnis.

2. Aufl. [Porta linguarum orientalium. I.] Berlin, Reu-

ther & Reichard. M. 3,60.

, Methodische Anleitung zum hebräischen Sprach-

unterricht. Ebda. M. 1.

W. Muss-Arnolt, Assyrisch - englisch - deutsches

Wörterbuch. 12. (Schi.-) Lief. Ebda.

J. D. Prince, Materials for a Sumerian Lexion with

a grammatical iniroduction. P. I. [Assyriologische.

Bibliothek hgb. von Fr. Delitzsch und P. Haupt. XIX, '

1.] Leipzig, Hinrichs. M. 24.
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H. Zimmern, Babylonische Hymnen und Gebete in

Auswahl. [Der alte Orient. 7, 3.] Leipzig, Hinrichs.

M. 0,60.

M. Löhr, Der vulgärarabische Dialekt von Jerusalem

nebst Texten und Wörterverzeichnis. Giefsen, Alfred

Topelmann (vorm. J. Ricker). M. 4,80.

Die Mu'allaka des Zuhair mit dem Kommentar

des .\bu Ga'far Ahmad Ibn Muhammed .An-Nahhas.

Nebst einer Einleitung und Anmerkungen hgb. von J.

Hausheer. Berlin, Reuther & Reichard.

J. Schoembs, Material zur Sprache von Coma-
lapa in Guatemala. Dortmund, Fr. Wilhelm Ruhfus.

M. 8.

J. Ch. CoUins, Studies in Poetry and Criticism.

[The Poetry and Poets of America. The collected Works
of Lord Byron. The collected Poems of .Mr. William

Watson. The Poetry of Mr. Gerald Massey. Miltonic

Myths and their Authors. Longinus and Greek Criticism.

The true Function of Poetry.] London, George Bell

& Sons. Geb. Sh. 6.

Zeitschriften.

Nordisk Tidskrift for Filologi. 14, 1. Cortsen,
Talordene i Etruskisk. — J. Bing, Dantes Matelda.

Revue de V Orient chrelien. 1905, 3. C. Daux,
L'Orient latin censitaire du Saint-Siege. — A. Mal Ion,

Documents de source copte sur la sainte Vierge (fin).

— F. Nau, Traduction des lettres XII et XIII de Jacques

d'Eklesse (fin); Rabban Daniel de Marclin, auteur syro-

arabe du XIV^ siecle. — D. M. Girard, Sivas, huit

siecles d'historie (suite). — S. Petrides, Traites litur-

giques de saint Maxime et de saint Germain, traduits

par Anastase le bibliothecaire. — N. Longueville,
Les biens de l'Eglise armenienne, le divorce et le repos

dominical en Russie, les massacres du Caucase.

Griechische und lateinische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Tenney Frank, Attraction of mood in early

Latin. Chicagoer Inaug. - Dissert. Chicago, The

University of Chicago Press, 1904. 59 S. 8".

Der Verf. dieser Doktordissertation bietet

eine umsichtige und scharfsinnige Behandlung des

schwierigen syntaktischen Kapitels von der sog.

Modusattraktion, zunächst für das ältere Latein.

Als Fortsetzung gedenkt er die Entwicklung seit

Lucrez und die Attraktion beim Infinitiv zu be-

handeln. Im Anschlufs an Gardner Haie sucht

er den Ausgangspunkt der Modusattraktion in

Fällen, wo der abhängige konjunktivische Satz

eine gleiche oder verwandte modale Kraft wie

der regierende, selbst unabhängige oder auch

abhängige, konjunktivische Satz hat. Aus dem

Konjunktiv mit gleichem Empfindungsgehalt (like

feeling) habe sich dann allmählich durch die

Macht der Analogie unbewufst und unbeabsichtigt

ein Konjunktiv blolser formaler Gleichheit (formal

likeness) entwickelt. Die These scheint mir er-

wiesen, wiewohl der Verf. im alten Latein man-

ches mit Unrecht noch der früheren Entwick-

lungsstufe zurechnen dürfte. Sorgfältig untersucht

er alsdann die Grenzen des Bereiches dieser

Konstruktion und die ihrer Ausbreitung sich ent-

gegenstellenden Hemmnisse. Die Neigung zu

modaler Attraktion eines untergeur
'

Satzes

wird namentlich befördert durch ' •. '\rr

Zeitsphäre mit dem nächstQbcrgeurdnctcn

junktivischcn Satze, zu dem er eine wcscnii.-..

Ergänzung zu enthalten pflegt, zumal wenn er

in jenen eingeschoben wird, und wenn er eine

gewisse Unbestimmtheit und Allgemeinheit des

Sinnes bat. Doch kann der Indikativ sich

oder weniger leicht behaupten, und mit )

betont der Verf., dafs eine Attraktion nie un-

bedingt notwendig sei. Mit Recht auch erklärt

er sich scharf gegen die Behandlung des attra-

hierten Konjunktivs als einer besonderen Art des

Konjunktivs der indirekten Rede, wenn es im

Einzelfalle auch schwer, ja unmöglich sein

möge zu entscheiden, ob für einen Konjunktiv

Modusattraktion oder Obliquität oder beides

bestimmend gewesen sei. Hierin ist er noch

konsequenter als Fr. Antoine (L'attraction mo-

dale en Latin, in den Melanges Boissicr,

1903, vergl. S. 29 und 32), dessen im ein-

zelnen vielfach zu denselben Ergebnissen ge-

langende hübsche Skizze er nicht mehr hat be-

nutzen können.

Berlin. Emil Thomas.

Joseph Frltsch, Der Sprachgebrauch des griechi-

schen Roman Schriftstellers Heli od or und.sein
Verhältnis zum Attizismus. IProgramm des K.

K. Staats-Obergymnasiums in Kaaden. 1. II. 190l'i-'.J

M u. 34 S.

Die Schrift, die untersuchen will, ob Rohdes .An-

setzung der Lebenszeit Heliodors in die Zeit Aurelians,

sowie Nabers Urteil über seine Sprache zutreffend sei,

erörtert die Nomina und Verba. Numerus und Kongru-

enz, Artikel, Kasuslehre, .\djectiva und .^dverbia, Prono-

mina, Genera verbi und Tempora, .Modi, Infinitiv, Partizip,

Verbaladjectiva, Partikeln, Satzgefüge und Periodenbau

bei Heliodor im Vergleich zu dem Sprachgebrauch bei

Herodes .\tticus, Dio Chrysostomus, Lukian, .Aristides,

Aelian und der Philostrati: Er kommt zu dem Ergebnis,

dafs man in Heliodors ».Aethiopica« nicht ein Eneognis

der niederen oder höheren Koine sehen dürfe. s<;i

vielmehr der .Attizistik, da sich die meisten vol-

-

liehen Formen und Wendungen des Romans auch Dci

den verschiedenen Attizisten fanden.

Notizen und Mitteilungen.

PertOBftlrkroBlk.

Der Prof. f. griech. LiL u. Sprache an der Lniv.

Cambridge Sir Richard Jebb ist am 9. Dezbr., im 06. J.,

gestorben.

Der Herausgeber der russischen > Philologischen Rund-

schaui Andreas Adolf, fr. Direktor des 5. Moskauer

Gymnasiums, ist vor kurzem in Moskau gestorben

l'BlTer«ttita»fkr{ft«B.

Disserlationen.

P. Melcber, De sermone Epicteteo quibus rebus ab

Attica r^ula discedat P. I. Halle. 31 S.

J. Preufs, Kritisch-exegetische Beiträge zum VI. Bu<*

des Thukydides. München. 46 S.
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J. J. Werner, Über zwei Handschriften der Stadt-

bibliothek in Zürich. Beiträge zur Kunde der lateinischen

Literatur des Mittelalters. Zürich. 183 S.

Nen erschienene Werke.

Tibulli aliorumque carminum libri tres rec. I. P.

Postgate. Oxford, Clarendon Press (London, Henry
Frowde). Sh. 1. 6d.

Zeitschriften.

Archiv für lateinische Lexikographie und Gram-
matik. 14, 3. J. Zeller, Vicus, platea, platiodanni— E. Wölfflin, Haec inter. — E. ßednara. De ser

mone dactylicorum Latinorum quaestiones. l. — J

Haufsleiter, Contropatio. — E. Löfstedt, Aperio
— H. Stadler, Neue Bruchstücke der Quaestiones me
dicinales des Pseudo-Soranus. — B. A. Müller, Lapis
als femininum. — C. Thulin, Fulgur, fulmen und Wort-
familie. — O. Keller, Der Name Paestum; Hadralapis.
— W. Heraeus, Beiträge zur Bestimmung der Quan-
tität in positionslangen Silben. I.

— A.Zimmermann,
Versuch einer Erklärung lateinischer Gentilsuffixe. — A.

Klotz, Flumen, fluvius, amnis beim älteren Plinius. —
J. Denk, Agniculam facere. Anabolarium. Antelena =
antelaena. — M. Niedermann, Portica = porticus.

Deutsche Philologie u. Literaturgeschichte.

Referate.

Friedrich Schulze [Dr. phil.], Die Gräfin Do-
lores. Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Geisteslebens im Zeitalter

der Romantik, [Probefahrten. Erstlingsarbei-

ten aus dem Deutschen Seminar in Leipzig, hgb. von
Albert Koste r. 2. Bd.] Leipzig, R. Voigtländer,

1904. VII u. 101 S. 8". M. 3,80.

»Nach ungewöhnlich langer Vernachlässigung

wendet sich die Forschung heute Arnim zu. Steigs

Publikationen erschliefsen uns reiche Schätze.

Immer deutlicher wird uns die Persönlichkeit des

Dichters, immer mehr lösen und erklären sich ab-

sonderliche Züge seiner Schöpfungen, welche die

Mitwelt befremdeten. Da scheint es mir denn

an der Zeit zu sein, einmal ein einzelnes Werk
Arnims nach möglichst vielen Seiten zu beleuch-

ten; soweit es das vorliegende Material erlaubt,

sich seine Schaffensweise, sein Wollen und sein

Können zu vergegenwärtigen, erlebte Züge auf-

zusuchen, Traditionelles festzustellen, kurz: ntit

literarhistorischer Untersuchung eines Werkes
zu dem Bilde des Künstlers beizutragen.« So
der Verfasser selbst (S. 8) über Berechtigung,

Wege und Ziele seiner Untersuchung, die den

1810 erschienenen Roman »Armuth, Reichthum,

Schuld und Bufse der Gräfin Dolores. Eine

wahre Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung

armer Fräulein aufgeschrieben von Ludwig Achim

von Arnim« zum Gegenstande hat. Eine viel-

versprechende Aufgabe aus dem Gebiete der

deutschen Romantik ist hier nicht ungeschickt in

Angriff genommen. Mit Umsicht, Sammelfleifs,

Belesenheit in älterer und neuester Literatur ver-

bindet sich eine richtige Witterung geistiger

Zusammenhänge, die Beobachtungsgabe eines

feinfühligen Menschen, ein offener Sinn für das

Dichterische und bisweilen ein gutes Gehör für

stilistische Noten. Nimmt man hinzu, dafs den

Verf. der bezeichnende Ausdruck selten im Stich

läfst, dafs ihn eine gewisse Fähigkeit knapper
anschaulicher Darlegung über den Anfängerdurch-

schnitt erhebt, so hätte, wie man sieht, die

Wissenschaft Grund genug, sich dieses Heftes

der Kösterschen »Probefahrten« besonders zu

freuen. Gleichwohl habe ich gegen Schulzes

Ausführungen einiges auf dem Herzen.

Das 1. Kap. mit der volltönenden Überschrift

»Deutsches Geistesleben von 1806— 1815« ruft

an der Hand weniger bekannter Beispiele die

Physiognomie der grofsen Epoche Deutschlands

ins Gedächtnis zurück, in der Kunst, Wissen-

schaft und Leben den Gedanken des Zusammen-
hanges mit dem Ganzen ihres Volkes und seiner

Vergangenheit ergriffen und zu öffentlich -politi-

scher Wirksamkeit erwachten. Das Bild Achims

von Arnim wird in die Skizze jener von Selbst-

erkenntnis und dem Triebe nach innerer Erneue-

rung durchdrungenen Generation hineingezeich-

net, seine Jugend und die Entwicklung seiner

Persönlichkeit allzu flüchtig abgetan, der »Zeit-

charakter« der »Gräfin Dolores« als wesentliches

Merkmal des Romans in Anspruch genommen:
»Ich glaube, wenn ich diesen Gesichtspunkt stark

betone, an den Dichter .... keinen falschen

Mafsstab anzulegen.« Hier hat die Kritik ein-

zusetzen.

Arnims liebevollem Rezensenten Wilhelm

Grimm gebührt das Verdienst, den temporären

Gehalt in der Dichtung des Freundes, zumal in

der »Gräfin Dolores«, als erster gewürdigt zu

haben. Mafsgebende neuere Forschung hat dann

Arnims Schaffen zu ausschliefslich unter den zeit-

geschichtlichen und patriotischen Gesichtspunkt

gestellt: man denke an Scherers bewunderungs-

würdigen Vortrag vom Jahre 1867 (Kl. Sehr. 2,

102) und an die Arbeiten Steigs (vergl. Walzel,

Jahresber. f. neuere deutsche Literaturgesch.

1893, IV, 10:9; Anzeiger f. deutsches Alter-

tum 29, 105 f.). Auch Seh. hat diese Auf-

fassung Arnims so sehr vorwiegen lassen, dafs

es mir scheinen will, als hätte die Ergründung

von Arnims Dichterindividualität und mensch-

licher Art, die Erkenntnis seines Werdens, die

Erleuchtung seiner Werke und ihres Stils von

innen, statt von aufsen, hie und da Schaden ge-

nommen . . . Ich suche zunächst eine Frage zu

beantworten, die Seh., statt immer nur allgemein

von dem »Zeitbild« zu reden, das Arnim geliefert

habe, einmal ganz nüchtern sich hätte vorlegen

sollen: Welche Zeit bildet denn eigentlich den vom
Dichter gewollten Hintergrund der Geschehnisse

des Romans? Seh. hebt (S. 24) hervor, dafs

Arnims Buch keine direkte Anspielung auf die

politische Lage in der Phase, da es geschrieben

ward, enthält. Das befremdet ihn: »Kein Wort

von den Tirolern, den spanischen und öster-
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reichischen Kämpfen!« ruft er ein wenig ver-

wundert aus. Doch Arnims Roman hat einen

historisch -politischen Unterbau, wie sehr dieser

auch trümmerhaft, unter wucherndem Phantasie-

geflecht und schwellendem Grün lebendigen Ge-
fühls für das rein Menschliche und Zuständliche,

sich dem Auge entzieht. Nur ist diese zeit-

geschichtliche Grundlage nicht allein in den

fahren der preufsischen Erniedrigung zu suchen.

Vmims Blick reichte weiter: in den Wirkungen
erkannte er die Ursachen, in der Not des Volkes

und des einzelnen seit 1806 die notwendige

Folge fünfzehnjähriger politischer und kultureller

Entwicklung. Die Erzählung beginnt in den

ersten Jahren nach dem Ausbruch der französi-

schen Revolution, etwa 1792. Wir sind in einer

kleinen Residenzstadt des südlichen Deutsch-

lands«; Hof und Adel werden vertrieben; die

jungen Gräfinnen Dolores und Klelia — 16 und

18 Jahre alt — geraten weniger durch den

Leichtsinn und die Flucht ihres Vaters als durch

den zerstörend auf der Gegend lagernden (Re-

volutions-)Krieg in bittere Armut; die Emigranten

werden erwähnt, die »damals allgemein sich

regende Ausgleichung aller Stände«, »die Art

neuer frecher Geselligkeit, die mit kriegerischer

Sittenlosigkeit gepaart das Leben ärmerer Mäd-

chen des Städtchens erheiterte und verderbte«

(Dolores Bd. 1, S. 3, 11, 18 f., 36, zitiert nach

der Ausgabe von 1840). Freilich schiebt sich

später mit der Geschichte des Predigers Frank,

der in Paris als Anhänger der Revolution die

Schreckensherrschaft durchmacht (Dol. Bd. 2,

S. 176 ff.), die Chronologie etwas ineinander.

Weiterhin fügt sie sich leidlich: Dol. Bd. 2, S. 196

(»Der Krieg hatte die Wege nach Deutschland

gesperrt«) wäre man versucht, an die Zeit um
1800, Bd. 2, S. 248 (»Eintreten gröfserer Staats-

bewegungen über Europa«) an 1805 zu denken.

Angaben der innerhalb der Romanhandlung ver-

strichenen Fristen finden sich Bd. 2, S. 226, 244,

274, 449. Dolores stirbt genau vierzehn Jahre

nach ihrem Treubruch: wir sind am Schlüsse

etwa im Jahre 1808.

Wohl bin ich mir bewufst, dafs man den Ver-

such, ein zerflatterndes Dichtwerk wie die »Gräfin

Dolores« auf Jahr und Tag festzunageln, gewalt-

sam heifsen könnte. Es bleibt aber als Resultat des

Exempels eine Einsicht, die noch durch andere

Momente zu stützen und zu erläutern wäre, die aber

von Seh. trotz ein paar vagen und flüchtigen An-

deutungen (S. 9 f., 27, 67) nicht klar und scharf

herausgearbeitet ist: dafs Arnim in diesem Buche
— »das ich«, wie er an Jakob Grimm schreibt,

seit Jahren als einen Liebling in mir gehegt, und
,

in Wehmut und Scherz mit aller ernsten Erfahrung

der Zeit ausgestattet, zwar flüchtig aufgeschrieben,

aber nicht flüchtig gedacht, ans Licht treten liefs«

— das Fazit seiner Erlebnisse und Beobachtungen

von den Knabenjahren bis zum Mannesalter zieht.

Diese seine KcV' zutaimnr'

Erschütterung all- ^ ., toztaleo,

moralischen, kflnstleriscben Verbältnisse durch die

grofse Revolution und wurde darch sie bestimmt.

Was Seh. (S. 26 f.) über Arnim« Stellung zur Re-

volution vorbringt, befriedigt mich wenig (vjjl.

aufser den S. 27 zitierten Stellen besooder» Dul.

Bd. 1, S. 36, Bd. 2, S. 176); die Beziehungen

der romantischen Generationca zu den gesell-

schaftlichen Veränderungen der neunziger Jahre

des 18. Jabrh.s müssen einmal an den Wurzein
gefafst werden. Und ferner: behalten wir den

mehr geahnten als ausgeführten historischen

Grundrifs der i^Dolores« im Auge, so gcwinoeo

wir auch aus diesem Buche Richtpunkte für Arnims

Verfahren gegenüber der Geschichte. Nicht auf

ihre Tatsachen, sondern auf ihren Sinn, auf ihre

Lehren, auf ihre Deutung in seiner Art, auf ihre

dichterische Wahrheit kam es ihm an — in der

»Dolores« wie in den »KronenWächtern«, im

Revolutions- wie im Reformationszeitalter (vgl.

Steig, Arnim u. die Brüder Grimm, 1904, S.

75 f; K. Wenger, Historische Romane
scher Romantiker, Bern 1905, S. 61fif.). 1^

wird niemand verkennen, wie Arnim in der

»Gräfin Dolores« die Farben seiner Palette ge-

mischt hat, wie oft — öfter noch ab aus Sch.s

Darstellung hervorgeht — Wünsche, HofSoungen,

Befürchtungen seiner unmittelbaren Gegenwart

uns entgegentönen, wie Gedanken, Motive, Ge-

stalten des Tages mit der verblassenden Er-

innerung an eine nahe Vergangenheit verschmol-

zen sind.

Wenig gelungen erscheint mir das 2. Kap.

»Die Entstehung des Romans« (S. 9— 14). Seh.

glaubt, dafs »eine frühere, kürzere Fassung exi-

stiert« habe. Diese .Annahme stützt sich auf die

Autorität Clemens Brentanos, der seinem Freunde

Görres im Februar 1810 brieflich zu berichten

weifs, die im Druck befindliche Dolores« sei

ursprünglich als eine Erzählung für Büschings

und Kannegiefsers Zeitschrift »Pantheon« be-

stimmt gewesen; »kaum aber hatte er sie als

solche vollendet, als ihm noch allerlei dazu ein-

fiel, und es wurde nun ein mit schönen Novellen

und Liedern durchwebter Romans (Görresbriefe

2, 7 8 f.). Und etwa neun Monate später, nach

dem Erscheinen des Buches, wiederholt er den

Brüdern Grimm: »Die Dolores wäre eine vor-

treffliche Erzählung, was sie war, für das Pan-

theon geschrieben; nun ist sie ein reiches, mit

fremden Geschichten erdrücktes Buch« (Steig,

Nat.-Ztg. 1903, Nr. 574). Ist auch ausgezeich-

net, was in dem letztangezogenen Briefe Bren-

tano — den ich mit Wilhelm Grimm »für einen

der gröfsten Kritikern halte — über die »Dolores«,

und insgesamt über Arnims Schaffen schreibt, un-

befangen und liebevoll in seine Art sich versen-

kende langjährige Beobachtung hat mich ge-

lehrt, dafs auch bestimmt klingende tatsächliche
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Behauptungen aus dem Munde von »Clemens

Demens« nicht immer für bare Münze zu nehmen
sind; schlagende Beispiele mufs ich hier unter-

drücken. Man lese jenen ersten Brief, in dem
die eigentlich in Betracht kommende Aufserung

versprengt sich vorfindet, mit seinen burlesken

Übertreibungen, mit seiner amüsanten aber wenig

zuverlässigen Anekdotenkrämerei: das ist als

Ganzes eine mit gröfster Vorsicht aufzunehmende

Sammlung fragwürdiger Zeugnisse. Und alles

andere spricht, wie Seh. wohl gefühlt hat, gegen
diese Urdolores: die »befremdende Kürze« des

Zeitraums, innerhalb dessen die ältere Novelle

verfafst und die Umarbeitung vorgenommen sein

müfste, Arnims eigenes Stillschweigen über die

erste Fassung und sein Ausdruck »zwar flüchtig

aufgeschrieben, aber nicht flüchtig gedacht«, end-

lich seine sonstige Arbeitsweise (vgl. Seh.

S. 10). So schwebt denn das, was Seh., in allerlei

Widersprüche, Unmöglichkeiten und Ungereimt-

heiten sich verwickelnd, über das Aussehen des

vermeintlichen früheren Entwurfs, über die Punkte,

an denen sich neues ansetzen konnte, über

Arnims Verfahren bei dem Umgusse, über ältere

Bestandteile und jüngere Einlagen und Erfindungen

vorbringt, völlig in der Luft; es hat ihn in

einem späteren Abschnitte (S. 67 ff.) zu einer

m. E. unglücklichen Unterscheidung zwischen

einer »Haupthandlung« — »die der früheren

Novelle etwa entsprechen wird« — und einer

»Nebenhandlung« verleitet. Was sich über die

Entstehung des Romans bei behutsamer Ab-

wägung der Briefzeugnisse in knapper Formu-

lierung sagen läfst, steht ohne nähere Begründung

schon bei Steig, Kleists Berliner Kämpfe, S. 7:

»Für das Pantheon war ursprünglich die Ge-
schichte der Gräfin Dolores bestimmt gewesen,

die sich unter der Arbeit zu dem zweibändigen

Roman auswuchs.«

Aus den übrigen Kapiteln (»Das Ehepro-

blem«, »Gedankenwelt«, »Gestalten«, »Motive«,

»Technik. Einlagen«, »Urteile«) will ich nur

wenige Einzelheiten herausgreifen. Der Eindruck

der »Wahlverwandtschaften« konnte sichtbarer

gemacht werden. Er ist nicht nur zu erwägen

für die Problemstellung, die »Ehestörung in einer

Gruppe von vier Personen« (Schulze S. 19),

sondern offenbart sich auch in allerlei Techni-

schem, z. B. in der Verwendung und Behandlung

des ländlichen Hintergrundes. Ein leichtempfmd-

licher Tastsinn würde da manche Überein-

stimmungen herausfühlen. Kleliens Tagebuch

(Dol. 2, 165 ff.) ist an das Ottiliens anzuknüpfen

und in die Reihe jener fingierten Tagebücher

einzustellen, die seit den »Wahlverwandtschaften«

»eine fast unentbehrliche Beigabe jedes gröfseren

deutschen Romans wurden« (R. M. Meyer, »Zur

Entwicklungsgeschichte des Tagebuchs«, Ge-

stalten und Probleme, 1905, S. 290). Und mufs

nicht ein so offensichtlich auf die »Wahlverwandt-

schaften« hinzielender Satz angemerkt werden

wie dieser (Dol. 1, 191): »Die Gräfin liefs sich

in lustige Betrachtungen über die wunderlichen

Verwandtschaften ein, die aus solchen geistigen

Blicken entständen ; sie erklärte Leidenschaften

und Freundschaften, die oft eben so plötzlich,

als überraschend sind, aus solcher geistigen Ver-

wandtschaft« ? Daneben hätte ich gern die

Stellen erwähnt gesehen, an denen die Anschau-

ungen des Schlegelschen Kreises, der Frühro-

mantik, über Liebe, Ehe, Frauenemanzipation

trotz Arnims ihnen im Grunde so entgegenge-

setzter puritanischer Tendenz auf den Roman
abgefärbt haben (Dol. 2, 7, 26 ff. u. a.)

Dem Erlebten war bei den Hauptpersonen

und Motiven tiefer nachzugraben; das hat Seh. an

einem auffälligen Beispiel noch nachträglich ein-

sehen müssen (Vgl. S. 53, 93). Woher schöpft

der achtundzwanzigjährige Arnim, wenn er Bilder

und Stimmungen des ehelichen Daseins mit so-

viel Innigkeit und tiefer Wahrheit wiedergibt?

Ist Erfahrung oder »Antezipation« nach dem
Goethischen Begriffe die Quelle? Aufrichtig be-

dauere ich, dafs die Charakteristik der Dolores

selber bei Seh. so matt und unvollständig ausge-

fallen ist. Eine herrliche, freilich keinem An-

fänger gemäfse Aufgabe hat er sich damit

entgehen lassen. Ihre sorgsame und anschau-

liche Ausführung würde den geistreichelnden

Vergleich der Arnimschen Gestalten mit den

Figuren Ludwig Ricbterscher Holzschnitte (S. 58)

sehr einschränken und die allgemeine Behauptung,

es fehle den Menschen in der »Dolores« an

apartem seelischen Ausdruck, an intimen Zügen,

man brauche sie nicht zu studieren, als einen

Machtspruch dartun.

Wenn Seh. für die »Poesie der Zerstörnis« in

den Anfangskapiteln hübsch an die Auflösung

des Reiehardtsehen Kreises in Giebichenstein er-

innert (S. 62), wenn er die leicht greifbaren

Lebensgrundlagen für das satirische und humo-

ristische Beiwerk an Beispielen aufzeigt und

(S. 45) eine Reihe von Nebenpersonen als »Zeit-

typen« auffafst, so hätten ähnlieh die Hauptfigur

des Markese und seine virtuosen okkultistischen

Verführungskünste mit dem wirklichen Treiben

damaliger Wundermänner und Charlatans in Ver-

bindung gebracht werden müssen (vgl. Sierke,

Schwärmer und Schwindler zu Ende des 18.

Jahrh.s, Leipzig 1874); Cagliostro und der

»Grofskophta« waren heranzuziehen. Sonst sind

gerade die fortlaufenden literarischen Zusammen-

hänge in Motiven, Technik und Gestalten mit

Hilfe von Vorgängern wie Donner, Minor, Walzel,

Kerr, H. A. Krüger, Riemann u. a. genügend

ausgebeutet. Aber S. 47 durfte für die auto-

matischen Kuriositäten der Beireisepisode durch-

aus E. T. A. Hoffmanns Erzählung »Die Auto-

mate« im 2. Teile der »Serapionsbrüder« nicht

vergessen werden : das Problem des seelenlosen
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automatischen Menschen hat die Romantik über-

haupt seltsam gelockt und abgestofsen. Die

\ixen- und Undinenromantik, in der Staufenberger-

ige erscheinend, hätte (S. 66) an der Hand
linors (Gott. gel. Anz. 1903, Nr. 9, S. 740 ff.)

in ihrer Entstehung und Verbreitung rasch skizziert

werden müssen.

Dem Wunsche widerstehend, die Erörterungen

über .Arnims Technik zu ergänzen und zu er-

weitern — etwa die Art älterer deutscher Er-

zähler, des Schelmen- und Abenteurerromans, der

N'olksbücher, schon in der auffallenden äufseren

Einteilung des Romans in kurze, oft abgehackte,

mit Inhaltsangaben überschriebene Kapitel aufzu-

zeigen — habe ich noch ein Wort zu sagen

über die lyrischen Einlagen (vgl. S. 7 9 ff.). Seh.

will auch hier nur »durch Hervorhebung des

Charakteristischen von Arnims Zeit und Persön-

lichkeit ein Bild geben«. Der Referent darf aber

vor einer solchen Brustwehr nicht haltmachen.

An den lyrischen Gedichten des Romans läfst

sich durch vorsichtiges Einführen der kritischen

und künstlerischen Sonde, durch vollständiges

Sammeln der Belege für die Verknüpfungen mit den

jeweiligen Vorgängen und Situationen älteres, hier

verwertetes Gut und mehr oder minder gelungene

Improvisation reinlich scheiden und Arnims Dichter-

arbeit in einem reizvollen Kapitel induktiver

Poetik veranschaulichen, das ich hier nicht zu

schreiben vermag. S. 80 f. spricht Seh. von

Tieck, Brentano, Goethe als den Vorbildern

einiger Arnimscher Lieder. Auf ihren Goethi-

schen Stammbaum soll an dieser Stelle ebenfalls

nicht eingegangen werden. .'Iber das eine Beispiel

offenkundiger Goethenachahmung S. 8 1 genügt

denn doch nicht. Zum mindesten hätte ich noch

auf das Gedicht Dol. 2, 259 verwiesen:

»Lieber in Blitzen möcht ich erblinden,

Als in den thauenden Wolken verschwinden» usw.

Vor allem aber ist schade, dals dem Verf.

zweierlei entging: Das Lied Dol. 2, 110:

»So bist du nicht verloren,

So warst du dennoch mein!* usw.

ist rhythmisch, melodisch, stilistisch eine Kontra-

faktur des bekannten Liedes der Eis in Brentanos

Chronika eines fahrenden Schülers«: »Es sang

vor langen Jahren, Wohl auch die Nachtigall«

usw. Und das Gedicht »Des ersten Bergmanns

ewige Jugend« (Dol. 2, 367) — inhaltlich stellen-

weis mit Novalis' Bergmannslied sich berührend

(vgl. Schulze S. 67) — lehnt sich in der Form
oft wörtlich an das Weinlied des »Ofterdingen«

an: »Auf grünen Bergen wird geboren«. Ob
in diesen Fällen bewufste oder unbewufste

Nachbildung vorliegt, würde sich kaum entscheiden

lassen, auch wenn die neuere Philologie mehr

als bisher die Psychologie des Rhythmus und des

durch ihn bedingten sfM-acblichen .Ausdrucks in

ihren Bereich gezogen hätte.

Bonn. Franz Schultz.

Notizen und MittellunKen

Die im Sommer 1903 an der KrI Pnuhitchan Aka-
dcmie der Wi^^ ........ — i. .^ r.— ...
mission hat

gestellten Gent,... ......

Tätigkeit und weitere i'

Folgende entnc!imen:

mission finde-

Samen Ziel: .;

Lebens in I) sett dem Abwelken der •

alterlichcn Ku ir zu machen und zu begrr <-•

Zwei Grundmachte haben die neuere Bildung [>ealacli-

lands seit dem 14. Jahrh. bestimmt; die Renaistaooe dM
klassischen Altertums und die R?' der cbrWt-
liehen Kirche, diese gipfelnd in !. ,• in Goethe.
Und es ist kein Zufall, >•

: _-. .-

tigen auch die wahrhaft .•: r; :

vollsten Meister der deuts.dcn sohrittspr i

'

sind. Schriftsprache. Humanismus, Rc;<.":

sich neben-, mit- und auseinander entwickelt, n
verzweigte Bewegung, in der sie zusammen ihre

'

entfalten, klarzustellen, das ist der leitende Ge»«.^!«.«-

punkt aller von der Deutschen Kommission begonoeaen
und vorbereiteten Arbeiten. c — Es sind in erster R*<h'

1. Die Inventarisierung der literarischen H .

Schriften Deutschlands bis ins 16 Jahrh. unter „.•.

tung der Proff. Bardach und Roethe. Die Hcodachnften-
beschreibungen sollen zunächst in ein Archiv gesammelt
werden, wobei für die Zukunft auch Publikationen -

ncter Stücke gruppenweise je nach Bedürfnis in

sieht genommen sind. Das Ziel ist eine Handsc^
künde des deutschen .Mittelalters und der frühne^

deutschen Zeit, die für die bibliotheksgeschichtliche For-

schung, vor allem aber für die Literaturgeschichte von
grofsem Werte sein wird. — 2. Veröffentlichung
ungedruckter deutscher Werke des ausgehenden
Mittelalters und der frühneuhochdeutschen Zeit unter Lei-

tung des Prof. Roethe. Bis etwa um 1230 überschaut

man die deutsche Literatur auf Grund mehr oder minder
durchgearbeiteter Ausgaben oder Te.xtabdrucke. über den

literarischen Leistungen der späteren Zeit dagegen hegt

immer noch ein Halbdunkel, aus dem nur durch Zufall

und nach Laune vereinzelt dieses oder jenes literarische

Denkmal auftaucht. Die wichtigsten, einflufsreicbsten

Dichterwerke, z. B. die grofsen Epen Rudolfs von
Ems, verbergen sich immer noch in undurchforschten.

wo nicht gar ungekannten Handschnften. N'irht besser

steht es mit dem reichen Vorrat de-

Prosa erbaulichen, erzählenden, !ei

liehen, technischen Charakters. Die i'er;oJe Je»

sehen Geisteslebens, in der für Humanismus. Ret.

tion und die moderne Schriftsprache der Grund gel^t

worden ist, verlangt aber gebieterisch, dafs ihre litera-

rische Produktion im Zusammenbang, als Ganzes von

der Forschung wirklich gekannt, dafs über die Fülle der

literarischen Durchschnittsleistungen, von denen -*?

breiten Massen sich nährten, wenigstens eine dd:

Übersicht gewonnen werde. Von dr- ^"'"^"jng »^^^:

scher Texte des .Mittelalters« sind ; die ersten

Bände erschienen. — 3. Krit. - .. \.isi'ahen

moderner deutscher Schriftsteller un:

von Prof. E. Schmidt. Zunächst wird unter \

von Prof. B. Seuffert in Grat eine längst dr

wünschte Gesamtausgabc von Wielands Wer

Setzungen und Briefen vorbereitet. Wieland*

weite literarische Wirkung wird erst, wenn

gäbe vorliegt, voll zu ermessen sein: als gluckh.-'icr

V^orkämpfer des weimarischen Klassizismus, als Schrr.ei-

diger des gebildeten Ausdrucks in Vers und Prosa ist

er in hervorragendem Sinne einer der Grundieger der

g^enwärtigen Literatursprache, und in seiner persön-

lichen künstlerischen Entwicklung spielt sich ein gutes

Stück der allgemeinen Geistes und Sprachgeschichte
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Deutschlands ab. Ins Auge gefafst sind ähnliche Aus-

gaben der Werke Winckelmanns, Justus Mosers, Hamanns,
Klopstocks, alle vier Wegweiser und Führer der neueren

deutschen Bildung, Befreier und Erneuerer, zugleich

Meister und Muster der deutschen Sprache. — Die zweite
Reihe von Unternehmungen der Kommission sind die

selbständigen Arbeiten des Inhabers der neugegründeten

akademischen Fachstelle für deutsche Sprachgeschichte,

Prof. Burdach, »Forschungen zur Geschichte der neu-

hochdeutschen Schriftsprache«. Sie betreffen zunächst

Ursprung und Emporkommen der neuhochdeutschen

Schriftsprache des 14. und 15. Jahrh.s. Die Verarbeitung

des auf längeren Reisen gesammelten reichen handschrift-

lichen Materials soll in einem auf 4 Bände angelegten

Werk )>Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen

zur Geschichte der deutschen Bildung . . . .« erfolgen.

(1. Bd.: Die Kultur des deutschen Ostens im Zeitalter

Karls IV., 2. Bd. : Quellen und Forschungen zur Vor-

geschichte des deutschen Humanismus, 3. Bd.: Die

deutsche Prosaliteratur des Zeitalters. 4. Bd. : Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der ostmitteldeutschen

Schriftsprache von 1300—1450.) Später sollen sich an-

schliefsen: Forschungen über die Einigung der neu-

hochdeutschen Schriftsprache im 16., 17. und 18. Jahrh.

und im Zusammenhag damit eine Darstellung der Sprache

Goethes mit Rücksicht auf die Entstehung der modernen
Literatursprache. — Zum Schiulfe des Berichts wird die

Überzeugung ausgesprochen, dafs der wissenschaftlichen

und nationalen Bedeutung, der Weite und Dauer der

Arbeiten, zu denen die einheitliche grofs angelegte Er-

forschung deutscher Sprache und Literatur hindrängt,

befriedigend erst die Begründung eines der Akademie
anzugliedernden »Instituts für deutsche Sprache«, mit

bleibender Organisation, mit planmäfsig und dauernd

angestellten Hilfskräften entspräche.

Bitte.

Mit der Materialsammlung zu einer Geschichte
des deutschen Theaterromanes beschäftigt, bitte

ich alle Autoren einschlägiger Werke, die nicht schon

im Titel oder Untertitel ihren Charakter verraten, um
freundlichen Hinweis, sowie bei seltenen, älteren und
vergriffenen Werken um leihweise Übersendung.

Berlin W. 50, Augsburgerstr. 16.

Dr. Heinrich Stümcke,
Chefredakteur von »Bühne und Welt«,

Schriftführer der Gesellschaft für Theatergeschichte.

Nen erschienene Werlie.

Geschichtliche Lieder und Sprüche Württem-
bergs, hgb. von K. Steiff. 5. Lief. Stuttgart, W. Kohl-

hammer.
Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums - Ausgabe.

5. Bd.: West -östlicher Diwan. Mit Einleitung und An-

merkungen von K. Burdach. — 7. Bd.: Jugenddramen.

Farcen und Satiren. Mit Einleitung und Anmerkungen
von A. Köster. Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche

Buchh. Nachf. Je M. 1,20.

J. Volkelt, Was Schiller uns heute bedeutet. Ein

Nachwort zur Schillerfeier. [Renuntiationsprogramm für

1904/05.] Leipzig, Edelmann.

J. P. Hebels sämtliche poetische Werke hgb. u.

erl. von E. Keller. 1. II. Leipzig, Max Hesse.

Romanische und englische Philologie und

Literaturgeschichte.

Referate.

Madame de Staöl, Dix annees d'exil.

Edition nouvelle d'apres les manuscrits, avec une

introduction, des notes et un appendice par Paul

Gautier [Prof. am Lycee Louis -le- Grand, Charge

de Conferences an der Ecole Normale Superieure]. Paris,

Plon-Nourrit et Cie, 1904. XXXVl u. 427 S. 8° mit

1 Lichtdruck. Fr. 7,50.

Als Sainte-Beuve 1862 die beiden unter

dem Titel: Coppet et Weimar von Mme Ch.

Lenormant zusammengestellten Korrespondenzen

Frau von Staels besprach (Nouveaux Lundis

2, 290 ff.), äufserte er vor allem, in sehr wahren

und allgemein gültigen Worten, sein Bedauern

über den Mangel an frischer, originaler Mitteilung

aus der reichlichen brieflichen Hinterlassenschaft

der frühe von ihm bewunderten Frau. Das

Bild ihrer literarischen Persönlichkeit begann dar-

über zu verblassen neben eifriger Besorgten wie

Chateaubriand und Joseph de Maistre. Zaghaft,

unfrei erschien das neue Buch, das mit Zu-

stimmung der Familie damals herauskam. Es

war, als ob deren Haltung F'rau von Stael

gegenüber durch den Geist der Tochter, der

Herzogin von Broglie dauernd bestimmt werden

sollte; dafs Sainte-Beuve einige Jahre darauf

(1868) ihm überlassene Briefe Frau von Staels

an Camille Jordan ohne Rücksicht herausgab,

wurde ihm hier übel vermerkt.

Heute würde er mit der in Frankreich Frau

von Stael zugewandten Arbeit eher zufrieden

sein. In demselben Jahre (1903) erschien Paul

Gautiers Buch: Madame de Stael et Napoleon

und die sorgfältige Edition der Briefe Frau von

Staels an Henri Meister von P. Usteri und E.

Ritter (vgl. DLZ. 1904, Sp. ISlOff.), und bald

darauf folgte die hier vorliegende neue, wertvolle

Ausgabe der Dix annees d'exil. Bei den Urenkeln

heute ist nun doch die rein historische .Auf-

fassung alles Frau von Stael Betreffenden durch-

gedrungen. Sie haben ihre Familienarchive in

Coppet und Broglie geöffnet und in Paul Gautier

einen Bearbeiter, wie sie sich ihn in diesem

Sinne nur wünschen konnten, für die immer

noch reichen unausgenutzten Materialien gefunden.

Unter den Stael-Forschern nach Lady Blenner-

hassett steht er in erster Reihe. Sein Buch

über Frau von Stael und Napoleon ist durch

ganz unbefangenes psychologisches und histori-

sches Urteil ebenso ausgezeichnet wie durch

gründliche Sachkenntnis; er hat den'weit geführ-

ten Entwiirf einer sehr charakteristischen Schrift

F'rau von Staels aus dem letzten Jahr des Direk-

toriums auf der Pariser Nationalbibliothek ans

Licht gezogen und ihre Grundgedanken in einem

vorzüglichen Aufsatz der Revue des deux Mondes

(1. Nov. 1899) klargelegt^), ein ander Mal dort

(1. Okt. 1903), auf Grund der im Archiv des

Schlosses Broglie erhaltenen und von ihm heraus-

gegebenen Briefe Chateaubriands, dessen Bezie-

hungen zu Frau von Stael ausführlich behandelt.

') Vgl. dazu seinen Nachfolger E. Herriot, Un
ouvrage inedit de Mme de Stael. Paris, Plon-Nourrit,

1904.
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Der genauere Abdruck des für die QCuvres
completes seiner Zeit (1821) verwendeten Ma-
nuskriptes der Dix annees d'exil fügt sich ganz

natürlich zur Arbeit G.s an seinem Buche. Wir
erhalten so dessen wesentliches Dokument in

der Gestalt, wie es die Leidenschaft des Augen-
blicks, Not und Sorge, Hals und Empörung der

verfolgten, gehetzten Frau in die Feeder diktierte.

Die Ausgabe von 1821 war noch durch so

viele Rücksichten notwendiger Diskretion einge-

engt, dafs sie eigentlich damals besser ganz

unterblieben wäre. Aber auch abgesehen hier-

von ist der Herausgeber, Frau von Staels Sohn
August, mit Korrekturen des Manuskriptes oder

mit Auslassungen recht freigebig gewesen; selbst

rtt'm stilisiische Änderungen hat er viel zu häufig

für nötig erachtet. Denn gerade solche stilisti-

schen ünfertigkeiten, als charakteristische Merk-
male einer rasch hingeworfenen ersten Nieder-

schrift, hätten manchem allzu raschen, unfertigen

Urteil zur Erklärung und Entschuldigung dienen

können. Indem er bemüht war, dergleichen so-

viel wie möglich zu verwischen, hat der Heraus-

geber die Notwendigkeit jener anderen Korrek-

turen nur verstärkt. Eine solche Stelle, wo das

Manuskript so recht den Ausdruck des Momentes
gibt, findet sich z. B. S. 327. Frau von Stael

trifft nach langer Zeit in Petersburg die ersten

Vertreter ihres geliebten Englands: Lord Tyr-

connel und Admiral Bentinck. Nach einer Er-

wägung des inneren Zwiespaltes, in den sie,

durch ihre Haltung gegen Napoleon, unter Fran-

zosen, und überhaupt auf dem aufserrussischen

Kontinent nicht selten geraten war (»dans l'atmo-

sphere de Napoleon« sagt sie in ihrem Sinne

doch wohl passender als die Korrektur des

Sohnes: dans l'a. bonapartiste), ruft sie aus:

Beni soit le pays oü je puis entendre de

nouveau la voix de cette Angleterre etc. Diesen

Ausbruch des Entzückens dämpft der Sohn zu

der kühlen, die Verbindung der Gedanken korrekt

markierenden Phrase : Ce fut donc avec une vive

emotion que j'entendis . . . Eher zustimmen

mag man — das Prinzip selber einmal ange-

nommen — , wenn allzu kühn improvisierte Ver-

gleiche und Bilder entfernt sind, wie etwa der

Vergleich der verschiedenen Senatskoramissionen

für Prefsfreiheit, Freiheit der Person usw. mit

vestalischen Jungfrauen chargees de brüler des

lampes funeraires aupres des tombeaux.

Auch sachliche Kritik, wie gesagt, hat oft

Streichungen des Sohnes veranlafst. Frau von

Stael war eine Meisterin im Sarkasmus und war,

wenn irgendwo, in dieser Schrift berechtigt, dieser

Begabung Raum zu geben. Doch mochte be-

greiflich der Herausgeber 1821 nicht eine Be-

merkung wie z. B. die folgende drucken lassen

(S. 63): Une seule paix, celle avec la Regence

d'Alger commencait ainsi: »Le Premier Consul

et la Regence d'Alger reconnaissant que la

guerrc n'cst pas naturelle entrc Ics deux i,t;its.

sont convenus, clc.< Kn effet, cc» dcux gou-
vernemenis sc devaient la fratcmit«'. Kl>rn»o

tilgte er die ungegrundete Behauptung (S. 134),

dafs Pichcgru im Gefängnis von eiaein der
>Mamelucken< des Kaisers erdrosseit worden
sei. Eine Stelle über die l)crufene aogebltcbe

Vergiftung der Pestkranken in Jaffa hat auch G.
nicht abgedruckt, und so fehlt auch noch bei

ihm fast ganz ein im Manuskript durcbttricbener

Passus fun long passage) über Sav.r '"
Ir

in der Tragödie Enghien und über -i

äufsere Haltung damals. Nur eine u

lieh zynische Aufserung an dem vcrhän^. ...cn

Abend selber wird in einer Anmerkung mitge-

teilt; »c'est un petit cbaffouin, plus pctit qur

habe Napoleon zu einer mit ihm beim S>

spiel sitzenden Dame des Hofes gesagt. .August

von Stael hat auch hier überall mehr unter-

drückt, als selbst auf seinem Standpunkt geboten
war; der neue Herausgeber handelt davon in

seinem Avertissement. Darum sei nur weniges

noch hervorgehoben, so die Betrachtung S. 50:

Tout ce qui distingue un homme d'un aulre est

particulierement agreable aux Francais; il n'est

point de nation ä qui l'e'galit«^ convienne moins;

ils Tont proclame pour prendre la place des

anciens superieurs; ils voulaient changer d'inc-

galite, mais non se resigner au seul code poli-

tique digne d'etre admirt-, celui qui rend tous

les hommes egaux devant la loi. Auch G.

findet, das sei eine sehr feine Analyse des

französischen Charakters; man mag dazu, um in

der zeitgenössischen Umgebung Frau von Staels

zu bleiben, Roederer in seiner Schrift: l'Esprit de

la Revolution de 1789 vergleichen, wo dasselbe

mit anderen Worten ausgeführt ist. Berechtigt

dagegen zur Korrektur wie kein anderer war

der Sohn an der Stelle, wo sein Besuch bei

Savary geschildert wird, 1810, als Frau von

Staels schon im Druck weit vorgeschrittenes

Buch De r.Allemagne von diesem kaiserlichen

Polizeiminister brutal unterdrückt wurde. Die

echte Korporalssprache des Herzogs von Rovigo

war hier von Frau von Stael, sicherlich ganz

wider Willen, gemildert worden.

Ebenso beachtenswert sind die jetzt zum

ersten Mal bei G. heraustretenden Stellen,

die 1821 aus Rücksicht auf noch lebende Per-

sonen verdeckt bleiben mufsten, Talleyrands

Charakteristik vor allem (S. 15 ff.); dann die

Schilderung der in der von ihrem Gemahl ihr

vorgeschriebenen Kaiserpracht einberziehenden

Marie Luise (S. 242); der Erzherzog von Wörz-

burg, Exgrolsherzog von Toskana, wie er Napo-

leons Schwestern Pauüne Borghese, Elise Baccio-

chi und Caroline Murat auf der Geige zum

Tanz aufspielt (S. 254). Dem 1821 nur mit Un

ministre bezeichneten Lucchesini (S. 41) kommen

noch die Sätze zu: le caractere est singuliere-
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raent souple; c'est dommage que des facultas si

distinguees appartiennent ä une äme si courbee.

In einem Anhang gibt G. (wie hier und da

schon in den Anmerkungen des Textes S. 2

A. l, S. 45 A. 2) zunächst noch zwei Ergänzungen
aus einer dem Druckmanuskript von 1821 vor-

ausgehenden weniger vollständigen Niederschrift

Frau von Staels: Betrachtungen über ihren

Eindruck bei dem ersten Zusammentreffen mit

Bonaparte am.. 6. Dez. 17 97 und über ihre zwie-

spältige, im Grunde aber dem Staatsstreich ge-

neigte Stimmung am 19. Brumaire 1799; in den

Considerations erscheint, nicht so glaubhaft, ihre

Haltung in jenen Jahren mehr ihrer späteren

Opposition angepafst. Das literarisch Wertvollste

im Anhang aber sind drei ausführliche Briefe an

Mme Necker de Saussure mit Schilderungen der

Weimarer und der Berliner Gesellschaft Januar und

April 1804, nicht zum Vorteil Berlins, trotz

Louis Ferdinand und seiner Schwester Luise

Radziwill. Der letzte Brief schliefst für die

Schreiberin recht charakteristisch mit den Worten:
Chere amie, sans fatuite, ma lettre a ete inter-

rompue par le prince Louis, qui a soupe tete

ä tete avec moi; j'ai fait feu des quatre pieds,

je suis lasse et je vais me coucher. Ah! que

j'ai envie de revenir!

Bei der Angabe der Abweichungen des ersten

Druckes vom Manuskript ist G. nicht gerade

philologisch genau verfahren, seine Anmerkun-

gen sind hier nicht immer bestimmt genug (z. B.

nicht S. 41, A. 3; S. 62, A. 1). S. 65 unten

ist das zweite Baviere wohl ein Schreibfehler

Frau von Staels für l'empire germanique.

Mitgegeben ist dem Buch eine das Gemälde
von Mme Vigee- Lebrun nachbildende Heliogra-

vüre: Frau von Stael als Corinne aufgefafst.

Dafs sie eigentlich so nicht vor dieses Kampf-

buch der Dix annees d'exil gehört, braucht man
dem Herausgeber natürlich nicht erst zu sagen.

Er hat die bequeme Gelegenheit, überhaupt die

erste befriedigende Nachbildung liefern zu können,

wie sie sich bot, genutzt, und so kann auch an

dieser Stelle der Leser damit zufrieden sein.

Mit Dank gegen den Herausgeber wie gegen die,

welche ihm das Material so frei zur Verfügung

gegeben haben, legt man das Buch aus der Hand.

Berlin. Max Cornicelius.

Julius Zupitza [weiland ord. Prof. f. engl. Philo!, an
der Univ. Berlin], Alt- und mittelenglisches
Übungsbuch zum Gebrauch bei Vorlesungen und
Seminarübungen mit einem Wörterbuch. 7., verb.

Aufl., bearb. von J. Schipper [ord. Prof. f. engl.

Philol. an der Univ. Wien]. Wien, Wilhelm Brau-

müller, 1904. 338 S. 8". M. 6,80.

Schon nach drei Jahren war die letzte Ausgabe des

bekannten Übungsbuches vergriffen. Für die neue hat

Schipper die Texte wie das Wörterbuch einer genauen

Revision unterzogen und mancherlei gebessert. Im In-

halt unterscheidet sich die 7. .Auflage von der 6. nur

dadurch, dafs das Schlufsgedicht zur Cura Pastoralis

hinzugekommen ist.

Notizen und Mitteilungen.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. roman. Philol. an der Univ. Marburg
Dr. Alfons Kifsner tritt mit Ablauf des W. -S. von
seinem Lehramt zurück.

IJnlrersitätsschriften.

Dissertationen.

A. Schmitt, Die Sprache der altenglischen Bearbei-

tung des Evangeliums Nicodemi. München. 129 S.

K. Weisker, Über Hugo von Toul und seine Alt-

französische Chronik. Halle. 48 S.

K. Wolken hauer, Das Mystere de Saint .Andre.

Greifswald. 60 S.

Neu erschienen» Werke.

Shakespeare's Poems and Pericles, being a

reproduction in facsimile of the first edition. With in-

troduction and bibliography by Sidney Lee. Oxford,

Clarendon Press (London, Henry Frovvde). Geb. £ 4.

H. Varnhagen, Über Byrons dramatisches Bruch-

stück »Der umgestaltete Mifsgestaltete«. Erlanger Pro-

rektoratsrede. Erlangen , Druck von Junge & Sohn.

M. 0,80.

The Essays of Michel de Montaigne transl. by Ch.

Cotton, revised and corrected by W. C. Hazlitt. 2 vols.

[The York Library.] London, George Bell & Sons.

Geb. je Sh. 2.

Carlo Gozzi, Venezianisehe Liebesabenteuer.

Deutsch von W. Kafsner. Leipzig, Julius Zeitler.

Zeitschriften.

Romanische Forschungen. 21, 2. K. Lewent, Das
altprovenzalische Kreuzlied. — H. Heifs, Studien über

die burleske Modedichtung Frankreichs im 17. Jahrh.

Allgemeine und alte Geschichte.

Referate.

Hugo Winckler [aord. Prof. f. Assyriologie an der

Univ. Berlin], Auszug aus der vorder-
asiatischen Geschichte. [Hilfsbücher

zur Kunde des alten Orients. 2. Bd.]. Leipzig,

J. C. Hinrichs, 1905. 1 Bl. u. 86 S. 8°. M. 3.

Das von Winckler begründete Unternehmen,

dessen zweiter Band hier vorliegt, soll über ge-

schichtliche, kulturgeschichtliche und sprachliche

Gebiete des alten Orients Übersichten geben,

die beim Unterrichte und Selbststudium zu-

grunde gelegt werden können. Von diesem Ge-

sichtspunkte aus behandelt der »Auszug« die

Geschichte des asiatischen Orients mit Ausschlufs

der Israeliten vom Beginne unserer Kenntnisse

an bis auf Cyrus, also den gleichen Zeitraum,

dem Krall seinen Grundrifs der altorientalischen

Geschichte, Wien, 1899, gewidmet hatte. Da-

bei wird aber Ägypten, auf das Krall als Ägyp-
tologe das Hauptgewicht legte, nicht mit erörtert,

dagegen werden die Ergebnisse der Keilschrift-

forschung weit stärker berücksichtigt. Von einer

einheitlichen Darstellung des ganzen Zeitraumes

wurde vom Verf. abgesehen. Jedes Volk ist für

sich behandelt und dabei durch Verweise auf die

Parallelereignisse in der Schilderung der anderen

Völker aufmerksam gemacht.

Nach einer kurzen Einleitung, die der Sumerer
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und der Semiten im allgemeinen gedenkt, folgen

in der Darstellung Babylonien, Assyrien, Klam,

Syrien und die Hethiter, Phönizien, Arabien und

';is Mittelmeer in ihren Beziehungen zu Baby-

nien und Assyrien, Medien. Der Besprechung

eines jeden Volkes ist eine kurze geographi-

sche Skizze vorangeschickt; die Aufführung

der gut ausgewählten und zuverlässig wieder-

gegebenen politischen Ereignisse ist streng chro-

nologisch geordnet, kulturgeschichtliche Fragen

werden nur gestreift. Zu bemerken wäre im

einzelnen nur, dafs S. 7 5 unten der Name Ahmes,

wie aus S. 57 hervorgeht, Schreibfehler für Seti

ist, und dafs der S. 76 erwähnte Bericht über

eine ägyptische Handelsreise um 1000 v. Chr.

nach Phönizien, wie jetzt auch Maspero (Contes

populaires, 3. Aufl. S. 187) anerkennt, zu Unter-

haltungszwecken erfunden ward. Bei verschieden

aufgefafsten Fragen, wie besonders bei der

Deutung des Landes Musri, werden naturge-

mäls die Ansichten des Verf.s zugrunde gelegt,

von einer Polemik wird jedoch abgesehen.

Wünschenswert wäre in solchen Fällen freilich

ein kurzer Hinweis darauf, dafs die betreffende

Auffassung noch umstritten ist, und eine Anführung

einschlägiger Literatur. Aber auch sonst wird

sich der Wunsch nach einer Übersicht über die

modernen Quellenwerke vielfach gerade dem An-

fänger, für den der Band in erster Reihe be-

stimmt ist, aufdrängen. Ihre Beifügung würde

einer neuen Auflage der nutzbringenden Schrift

gewifs zum Vorteile gereichen.

Bonn. A. Wiederaann.

Rudolf Schubert [aord. Prof. f. alte Gesch. an der Univ.

Königsberg], Untersuchungen über die Quellen

zur Geschichte Philipps II. von Macedonien.
Königsberg, Gräfe & Unzer, 1904. 68 S. 8". M. 2,50.

In sechzehn, kürzeren und längeren Abschnitten

sucht der Verf. teils in Übereinstimmung mit der herrschen-

den Meinung, teils im Gegensatz zu ihr, die Gewährs-

männer zu erkunden, deren Angaben der uns über-

kommenen Darstellung von Philipps Geschichte zugrunde

liegen; vor allem wird der Einflufs des Theopomp,

des Ephorus, des Diyllos, des Demophilos erörtert.

Im einzelnen behandelt Schubert die Nachricht von

Philipps Gefangenschaft als Geisel vor seiner Thron-

besteigung, die Berichte über seine ersten Regierungs-

jahre, seine Einreihung unter die zwölf Götter, seinen

Feldzug gegen Onomarchos und seine Ermordung.

Weiter geht er auf Theopomps Fragm. 239, 262 und

32 ein und beschäftigt sich mit dem Einflufs, den Iso-

krates" Philippos auf Theopomps Geschichtschreibung

geübt hat. Die Ausführungen über Diodor XVI 57

wollen gegen V'olquardsen dartun, dafs Diodor im 16.

Buch Theopomp benutzt hat. Ferner bemüht sich

Seh. Spuren des Atheners Diyllos als gemeinsamen Ge-

währsmanns für Diodor, Pausanias und Justin aufzu-

weisen, sowie die Verwertung der attischen Redner bei

Diyllos, dessen einst vielgelesenes Geschichtswerk die

Zeit vom heiligen Krieg bis zum Tod des Kassander

umfafst haben dürfte. Schliefslich weist er auf die Spuren

des Ephorus und des Demophilos hin, behandelt die

Berichte über Philomelos und Diodors Bericht über

Phayllos.

Notizen und Mittelluncen.

r*r»o«kUkr««lk.

Prof. Ulrich W ticken hat die Berufung an die Univ.

Leipzig als Prof. Wachsmuths Nachfolger angenommen.

Die philo«. Fakult. der Univ. Straftburg hat Dr. A.

W. Naue in München, den Verfasser der »Denkmäler
der vorromischen Metallzeit im Klsafs« zum Ehrendoktor
ernannt.

ÜMi •rMbUa*a« W*rk«.

A. Fick, Vorgriechische Ortsnamen al/i i^-viv.. r

die Vorgeschichte Griechenlands. Gottingen, Van ic

hoeck & Ruprecht. .M. f».

W. G. Holmes, The Age of Justinian and The»
Vol. I. London, George Bell & Sons. Geb. Sh. '/

Z«IUckrirUa.

Rivisla di Storia antica. N. S. lU, 1. N. Feliciani,

Contributi alla geograha antica della Spagna. — V.

Crcscini, HomerusSellius Batrachomacbiae scriptor? —
C. Barbagallo, II prezzo del frumento duranle l'et.i

imperiale romana in Grecia e in Italia. — L. Piccolo,

L'ascesa politica di PalmjTa dalla conquista romana all'

epoca di Zenobia. — P. Ducati, Nota sul tempio di

Atena al Capo Sunio. — G. Voghera. Postille criticbe

ad alcuni frammenti dei Silloi di Timone. — P. Par-

ducci, Cenni sul matrimonio e il divorzio in Atene. —
G. Castaldi, I titoU imperiali di .M. .\urelio Severe

Alessandro.

Boletin de la Real Academia de la Historie. :w-

viembre. A. R. Villa, Correspondencia de la infanta

.\rchiduquesa Dona Isabel Clara Eugenia de .Austria con

ei Duque de Lerma (cont). — F. Fita. Epigrafia bebrea

y visigotica. — N. Feliciani, La battaglta di ibera. —
Fr. T. Lopez, Inscripci<in romana de PeAaranda de

Duero. — P. Urra, Inscripciön romana de la Carolina.

Mittelalterliche Geschichte.

Referate.

Ernst Zeck [Oberlehrer] De recuperationc
Terre Sancte. Ein Traktat des Pierre Dubots

(Petrus de Bosco). L: Einleitung und Analyse

der drei ersten Hauptteile des Traktat».

[Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des

Leibniz- Gymnasiums zu Berlin.] Berlin, Weidmann,

1905. 23 S. 4«. .M. 1.

Das vorliegende Programm ist der erste Ab-

schnitt einer gediegenen .Abhandlung über den

Traktat des Pierre Dubois. Allerdings hat der Verf.

einige Vorarbeiten übersehen. Ich oenne aufser

R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des

Schönen und Bonifaz' VIH. S. 37 5—443, worauf

in der Histor. Zeitschrift Bd. 95. S. 534 aufmerk-

sam gemacht worden ist, den Artikel von Powicke

über Pierre Dubois (Historical Essays by Mcm-

bers of the Owens College, Manchester, ed. by

Tout and Tait, London 1902. Vgl. DLZ. 1903.

Nr. 41 Sp. 2487). Allein hiervon abgesehen

scheint die vorhandene Literatur meines Wissens

vollständig zu Rate gezogen ru sein, und jeden-

falls ist der Traktat in seinen ersten Teilen einer

gründlichen und genau orientierenden Analyse

unterzogen worden.

Der V^erf. verspricht uns nun nicht nur eine

Fortsetzung der voriiegenden Untersuchung, son-

dern auch eine zusammenfassende Arbeit ober
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»Die Kreuzzugsidee und die Kreuzzugsprojekte

nach dem Verlust der christlichen Besitzungen

im heiligen Lande«. Der Gedanke ist sehr zeit-

gemäfs. Denn man mufs gestehen, dafs es uns

trotz der ausgedehnten Forschungen von A. v.

Hirsch-Gereuth, Delaville le Roulx und Jorga

durchaus an einer zusammenfassenden Schrift

über diese Dinge gebricht. Allerdings bietet

eine solche Schrift grofse Schwierigkeiten. Der
Verf. betont mit Recht (S. 6), dafs es sich bei

diesen Kreuzzugsprojekten um Publizistik handelt.

Nun müfste eine Arbeit über diese Dinge, wenn
ich so sagen darf, publizistische Vorzüge auf-

weisen, d. h. sie müfste uns in grofsen Zügen
über die wichtigsten Gedankengänge dieser

Publizisten, über das Bleibende und Bedeutende

ihrer Ideen, auch über die Persönlichkeiten und

die Zusammenhänge zwischen Erlebtem und Ge-

dachtem berichten. Mir schwebt als Beispiel

einer solchen Behandlung — wenn auch nicht

als Muster in jeder Hinsicht — ein älterer franzö-

sischer Artikel vor (Saint-Marc Girardin, Les
origines de la question d'Orient, Revue des deux

mondes, t. 51 (1864) S. 40 ff.; t. 53 (1864)

S. 709 ff.; t. 60 (1865) S. 671 ff.). Zu diesem

Artikel steht die vorliegende Abhandlung freilich

im stärksten Gegensatz. Ich glaube, dafs sie

für den angedeuteten Zweck zu umständlich ist.

Gewifs ist sie eine treffliche Vorarbeit. Sollte

der Verf. aber seine Absicht einer zusammen-

fassenden Darstellung zur Ausführung bringen,

so wird es weniger darauf ankommen, von jedem

Traktat eine so genaue Analyse zu geben, als

das Gemeinsame und Charakteristische in den

Gedankengängen dieser eigenartigen Publizistik

des 14. und 15. Jahrh.s herauszuheben.

Homburg v. d. Höhe. E. Gerland.

Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und West-
falens, hgb. von Georg Erler [ord. Prof. f. Gesch.

an der Univ. Münster]. 1. Jahrg. , I.Heft: Moritz
Hartmann [Dr.], Geschichte der Handwerkerverbände
der Stadt Hildesheim im Mittelalter. Hildesheim,

August Lax, 1905. 89 S. 8". M. 1,80.

Das neue Unternehmen will die Vergangenheit aller

Landschaften, die von den Zugehörigen des sächsischen

Stammes bewohnt werden, in Forschung und Darstellung

behandeln und vor allem solche Arbeiten verbreiten,

die wegen ihres Umfangs nur ausnahmsweise in Zeit-

schriften aufgenommen, einzeln veröffentlicht aber leicht

übersehen werden. Die Aufnahme von Besprechungen,

von kleineren Aufsätzen, von Urkunden und Akten-

stücken ist ausgeschlossen. Das obengenannte 1. Heft,

dessen kritische Würdigung, vielleicht mit andern zu-

sammen, wir uns vorbehalten, gibt auf Grund gedruckter

wie ungedruckter Quellen ein Bild der gewerblichen Ver-

bände Hildesheims im Mittelalter, die bisher wissen-

schaftlich noch nicht genügend behandelt worden sind.

Der erste Teil stellt in drei Kapiteln die äufsere Ge-

schichte, und zwar die Entstehung und gewerblich-wirt-

schaftliche Entwicklung der Stadt, sowie Zahl, Alter,

Ursprung und staatsrechtliche Stellung der Handwerker-

verbände dar; der zweite beleuchtet deren inneres Leben,

d. h. Verfassung, wirtschaftliche Bedeutung und kirchlich-

religiöse Seite.

Notizen und Mitteilungen.

Nen erschienene Werke.

H, Dannenberg, Die deutschen Münzen der sächsi-

schen und fränkischen Kaiserzeit. 4. Bd. Berlin, Weid-
mann. Geb. M. 14.

Necrologia Germania e. III: Dioeceses Brixiensis,

Frisingensis, Ratisbonensis. Ed. F. L. Baumann [Monu-
menta Germaniae Historica]. Ebda. M. 18.

J. Douglas - Drummond, Studien zur Kriegsge-

schichte Englands im 12. Jahrh. Berliner Inaug.-Dissert.

Berlin, Georg Nauck (Fritz Rühe). M. 1,80.

T. F. Tout, The History of England from the acces-

sion of Henry III. to the death of Edward IIL (1216

—

1377). [The Politital History of England ed. by W. Hunt
and R. L. Poole. III.) London, Longmans, Green and
Co. Geb. Sh. 7. 6 d.

E. Stoefsel, Die Schlacht bei Sempach. Berliner

Inaug.-Dissert. Berlin, Georg Nauck (Fritz Rühe). M. 1,50.

Forum Turolii regnante in Aragonia Adefonso

rege anno dmce nativitatis MCLXXVI. Transcripcion y
estudio preliminar de Francisco Azuar y Navarro [Colec-

cion de documentos para el estudio de la historia de

Aragon. II]. Zaragoza, Cecilio Gasca. Fr. 10.

Zeitschriften.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche

Geschichtskunde. 31, 1. B. Schmeidler, Über die

Quellen und die Entstehungszeit der Cronica S. Mariae de

Ferraria. — E. Seckel, Studien zu Benedictus Levita.

VI. — H. Br esslau, Überlieferung und Entstehungsver-

hältnis der Relatio de Henrici Vü. itinere Italico des

Nicolaus von Butrinto. — M. Tangl, Gregor VII. jüdi-

scher Herkunft? — O. Holder-Egger, Fragment eines

Manifestes aus der Zeit Heinrichs IV, — H. Wibel,
Nachtrag zu den »Urkundenfälschungen G. F. Schotts«.

— E. Schaus, Zwei Bleidenstädter Urkunden. — A.

Hessel, Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen. —
C. Koehne, Zur sogenannten Reformation Kaiser

Sigmunds.

Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols

und Vorarlbergs. 2, 4. H. Wopfner, Das Tiroler

Freistiftrecht. Ein Beitrag zur Geschichte des bäuerlichen

Besitzrechtes. — W. Beemelmans, Zur Geschichte der

vorderösterreichischen Münzstätte Ensisheim im Oberelsafs.

4

Neuere Geschichte.

Referate,

t Eugene Berger, Le Vicomte de Mirabeau
(Mirabeau-Tonneau) 1754— 1792. Annees

de jeunesse. L'Assemblee Constituante. L'emigration.

Paris. Hachette et Cie, 1904. 394 S. 8». Fr. 3,50.

Man kann sich kaum eine unterhaltendere

Lektüre denken, als die dieses posthumen Werkes

aus der Feder Eugene Bergers. Es ist aufser-

ordentlich geistreich geschrieben und schöpft

überall aus dem Vollen; es beruht überdies auf

grofser Kenntnis auch des archivalischen Materials

und auf liebevoller Versenkung in die umfang-

reiche Persönlichkeit des Helden. Freilich lag

in dem bekannten und bedeutenden Werke der

Lomenie eine unschätzbare Vorarbeit, vor allem

für die Geschichte der Verwandten des Helden,

vor.

Der jüngste Sohn des Ami des Hommes,

Boniface Riquetti, Vicomte^) de Mirabeau, v/ar

') Statt Vicomte nannte er sich Chevalier de Mi-

rabeau, solange er Ritter des Maltheserordens war.
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seines Zeichens Offizier. Als solcher hat er sich

in Amerika bedeutend hervorgetan und stach er

auch während der Emigration unter seiner un-

fähigen Umgebung durch Eifer, Organisations-

talent und grofse Unternehmungslust hervor, bis

ihn ein früher, wahrscheinlich nicht natürlicher

Tod hinwegraffte. Zwischen diese Zeiten mili-

tärischer Betätigung fällt eine etwas über ein

Jahr dauernde politische, die Mirabeau als Ab-

geordneter des Adels von Haut-Limousin in den

Generalständen ausübte. Hier ergriff er in leiden-

schaftlicher und intransigenter Weise für die dem
Untergang geweihte Sache Partei und zwar z.

T. wohl aus Überzeugung, z. T. aber, um nicht

auf derselben Seite zu kämpfen, wie sein gröfserer

Bruder, den er überall mit so unversöhnlichem

Hals verfolgte, wie ihn seine im Grunde ganz

für den Genufs geschaffene Natur empfinden

konnte.

Diesen Abschnitten des Lebens seines Helden

entsprechend, zerfällt B.s Buch ganz natürHch

in drei Teile: der erste behandelt die Jugend

und die militärische Laufbahn im alten Frank-

reich; der zweite, umfangreichste, die Tätigkeit

des Deputierten; der dritte den General Condes.

Allzuviel Gutes läfst sich über den Vicomte

von Mirabeau, wie B. richtig bemerkt, nicht

sagen. Er frönte so ziemlich allen Lastern und

es war eine allzu günstige Beurteilung seiner

selbst, wenn er zu seinem Bruder, dem Grafen,

der ihm Vorstellungen über seine wüste Trunk-

sucht gemacht hatte, einmal sagte: »Was willst

Du? Von allen Lastern der Familie hast Du mir

nur dieses übrig gelassen!« Richtiger urteilte

er ein anderes Mal, wenn er sich mit seinem

treffenden Witz folgendermafsen äufserte: »In

jeder anderen Familie wäre ich ein geistreicher

Mann, aber ein mauvais sujet; in der meinigen

hält man mich für einen Dummkopf, aber für

einen ordentlichen Kerl.« Besonders traurig waren

seine Finanzverhältnisse; sehr bedauerlich (ab-

gesehen von den letzten Zeiten seines Lebens)

sein Eheleben. Nach der brutalen Art, wie

er seine geschlechtlichen Bedürfnisse zu befriedi-

gen pflegte, wie nach anderen Eigenschaften

gehörte er, so bemerkt B. sehr richtig, nicht in

sein Jahrhundert und vor allem nicht in den

Kreis seiner Standesgenossen. Das Laster, das

ihm am meisten geschadet, war aber doch die

schon erwähnte Trunksucht, welche ihm auch,

im Verein mit seiner ungeheuerlichen Gestalt,

seinen Beinamen »Tonneau« verschaffte. Seine

mannigfachen Laster wird man freilich verstehen,

wenn man erwägt, aus welchem moralischen

Sumpf er stammte, und wenn man an das Bei-

spiel seines Bruders denkt, der ihn, wie an Be-

deutung, so doch auch an eigentlich ehrloser

Unsittlichkeit weit übertraf. — Der Sache des

Royalismus hat Mirabeau-Tonneau ohne Zweifel

durch seine zahllosen Herausforderungen der

Gegner und anderes geschadet statt ihr zu oOtzen,

vielleicht z. T. auch dadurch, daf» er den Gegen-
satz zwischen dem Landadel, den er vertrat, uod

dem Hofadel gelegentlich scharf betonte — ein

Gegensatz, dem man für die Kevolutiunszeit noch

wird nachgehen müssen.

Zweierlei gute Gaben zeicbneteo auf der

anderen Seite den royalistischen Ultra aus: einer-

seits Witz und gesundes Urteil. \Vic treffend

verhöhnt er Necker mit den Worten: »er gurgelt

mit allen 'laugenden, schluckt aber keine hin-

unter .<. Wie erfreulich war es, wenn er der

absurden Erklärung der Jacquerie — die freilich

noch immer in den Köpfen vieler Historiker hcr-

umspukt — , wonach der Adef aus Reaktions-

gelüsten sie selber verursacht haben soll, mehrfach

entgegentrat. »Ein seltsamer Gedanke, dafs

Eigentümer eine Verfassungsänderung damit ein-

leiten wollen, dafs sie ihre Güter verwüsten

lassen.« Seine schriftstellerischen Leistungen

sind freilich sehr ungleich, ebenso wie die Reden

es waren, die er mit seiner Donnerstimme, oft

minutenlang das Gebrüll der Gegner überbietend,

vortrug. — Eine zweite Eigenschaft, die uns

veranlassen könnte, ihm viel zu verzeihen, war

sein schrankenloser persönlicher Mut. Wie oft

hat er, sowohl in der Schlacht, wie während der

Revolution in Paris sein Leben aufs Spiel ge-

setzt! Er war naturgemäfs einer der vom Pöbel

am besten gehafsten Abgeordneten. Aller-

hand Schandtaten wurden ihm von den Volks-

aufklärern der Zeit angedichtet, zuletzt sogar

Menschenfresserei! Und diesen Worten ent-

sprachen natürlich die Taten. — Auch in Zwei-

kämpfen und Raufereien erprobte er häufig seinen

:> Rittermut« — er liebte es, sich als »franzö-

sischen Ritter« zu bezeichnen — und bei einer

solchen oder wenigstens nach einem Wortwechsel

scheint er sein Leben eingebüfst zu haben. Sein

einfaches Grab befindet sich in dem schönen

alten Friedhof Freiburgs.

Ein sympathischer Zug wird uns S. 270 ff.

von dem gröfseren Mirabeau berichtet. Als der

jüngere Bruder einmal verhaftet und in ernster

Gefahr war, trat der Graf, trotzdem jener ihn

bei jeder Gelegenheit beschimpfte und schädigte,

mannhaft für ihn ein. Man möchte darin fast

eine Bestätigung der italienischen Abstammung

der Riquetti sehen.

Der Verf. steht seinem Helden an Geist und

beifsendem Witz nicht nach, wie jeder Leser des

Buches gern anerkennen wird, und es gelingt

ihm manche treffliche Wendung; so, wenn er die

Nationalgarde »La Fayettes unvergleichliches

Milieu« nennt, >das ihn unaufhörlich hoch leben

liefs und ihm auch manchmal gehorchte« (S. 200);

oder wenn er Camille Desmoulins als einen

»Gassenbuben^ bezeichnet, »der gute klassische

Studien gemacht hat und seinen Livius kennt«

(S. 227); freilich ist Taines bekannte Charakte-
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ristik desselben Journalisten (enfant terrible de

la Revolution) noch feiner. — Zur Kritik ist

aufser Kleinigkeiten wenig beizubringen. Doch
mischen die Bemerkungen über die Armee des

alten Frankreich (S. 23 1 ff.), wahres mit falschem,

und es ist sehr bedauerlich, dafs der Verf. die

anziehende kleine Schrift Sarrazins, Mirabeau-

Tonneau (Leipzig 1893, S.-A. aus der Zeitschr.

des Breisgauvereins Schauinsland Bd. 17) nicht

gekannt hat; er hätte in ihr mancherlei für seinen

dritten Teil gefunden.

Freiburg i. B. Adalbert Wahl.

Ernst Müsebeck [Archivassistent], Ernst Moritz
Arndt und das kirchlich-religiöse Leben
seiner Zeit. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Sie-

beck), 1905. VIII u. 100 S. 8". M. 1,50.

Die Studie Müsebecks bietet von Arndt ein

ganz anderes Bild als das des Franzosenfressers,

der jetzt recht unmodern geworden . ist. Arndt

gehört zu den Männern, die mit ihrem Fühlen

und Denken ganz in ihrer Zeit stehn, und da

er rede- und schreibgewandt genug war und sich

ungern in die Studierstube zurückzog, so sind

seine Schriften Glaubensbekenntnisse der Zeit,

in der er gelebt hat. M. ist von diesem allein

richtigen Standpunkte ausgegangen, als er unter-

nahm, Arndts Stellung zu dem kirchlich-religiösen

Leben seiner Zeit zu schildern. Der junge Arndt

ist im allgemeinen kürzer behandelt; seine Stellung

zum pommerschen Landpredigertum (Kosegarten),

zu der Greifswalder theologischen F'akultät

(Quistorp), dann die philosophische Vertiefung

in den Rationalismus mit seinen Freunden

(Grümbke und Weigel), endlich noch der Ein-

flufs der schwedischen Frauen (Elisa Munck) auf

sein religiöses Denken hätte weiter ausgeführt

werden können.

Im zweiten Teile, »Vater Arndt«, ist der

Inhalt der in Betracht kommenden Schriften sehr

ausführlich angegeben und liefse sich systemati-

scher gruppieren, während die Beziehungen zur

Krüdener und später zu den Naturwissenschaft-

lern der Bonner Universität nur kurz berührt

sind. Eingehend ist Arndts Stellung im Prote-

stantismus gegen die ultramontanen HeJfssporne

und seine Sehnsucht nach der Bildung einer

volkstümlichen Laienkirche behandelt. Dabei

wirft M. wiederholt Streiflichter auf die Gegen-

wart; vielleicht ist davon in der Einleitung und

im Texte zu viel getan, so dafs die historische

Darstellung darunter leidet, aber es ist zuzu-

geben, dafs solche Hinweise sich von selbst auf-

drängen.

Da M. dies alles mit Lust und Liebe und in

sehr gut lesbarer Form geschildert hat, wird

seine Studie neben ihrem unbestreitbar histori-

schem Wert ein besonderes Interesse bei den

Vorkämpfern des konfessionellen Friedens bean-

spruchen dürfen, die manches aus dem prakti-

schen Christentume Arndts herübernehmen können.

— Im einzelnen ist nur das Versehen betr. die

Numerierung der Anmerkungen auf S. 60 zu be-

merken.

Charlottenburg. H. Meisner.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Vereine.

Vollversammlung der Kommission für neuere Geschichte

Österreichs für das Jahr 1904105.

Wien, 31. Oktober 1905.

Im Berichtsjahre wurde der 1. Band des im Auf-

trage des Prinzen Liechtenstein von Hans Uebers-

berger bearbeiteten Werkes »Österreich und Rufs-
land seit dem Ende des 15. Jahrh.s«, der die poli-

tischen Beziehungen beider Staaten von 1488— 1605

schildert, ausgegeben (Wien, Braumüller, 1906). — Bald

wird auch das I.Heft der Materialien zur neueren
Geschichte Österreichs, in denen die Berichte über

die wichtigsten österreichischen Privatarchive publiziert

werden sollen, gedruckt werden können; es wird vor-

nehmlich Material zur Geschichte des 17. Jahrh.s aus

böhmischen und mährischen Archiven bringen. — In der

Abt. Staatsverträge wurde mit dem Drucke des 1.

Bandes der österreichisch - englischen Verträge,
die Prof. A. F. Pribram bearbeitet, im Oktober begonnen

;

er wird 40—50 Bogen stark werden und die Verträge bis

zum Jahre 1748 enthalten; für die Ausgabe der österr.-

französischen Staatsverträge hat Staatsarchivar

Schlitter die Arbeiten fortgesetzt und einen Teil der Ein-

leitungen vollendet; der Mitarbeiter Heinrich R. v. Srbik

hat die Holland ica des Staatsarchivs bis 1701 durch-

gearbeitet und die Haupteinleitung für die österr.

-

niederländischen Verträge zum gröfsten Teile fertig-

gestellt; der Mitarbeiter Dr. Koderich Goofs hat anstatt

der Verträge mit den kleineren deutschen Staaten,
deren Bearbeitung ihm die letzte Vollversammlung zuge-

wiesen hatte, die mitSiebenbürgen geschlossenen Kon-

ventionen übernommen und hoiTt, binnen Jahresfrist die

Arbeit dem Abschlüsse nahe zu bringen. Für den 2. Teil

des Chronolog. Verzeichn. der österr. Staatsver-
träge (1763 bis zur Gegenwart) hat Dr. Ludwig Bittner

die Durchsicht der Druckwerke fortgesetzt und gedenkt,

im folgenden Berichtsjahre die gesamte Literatur erledi-

gen und mit der Durchforschung des archivalischen Ma-

terials beginnen zu können. — Für die Herausgabe der

Korrespondenz Kaiser Ferdinands l. hat der Mit-

arbeiter Dr. Wilhelm Bauer die Archive von Neapel,

Brüssel und Lille durchforscht und hofft, im Laufe des

nächsten Jahres die noch nötigen Materialergänzungen

vornehmen, die Texte druckfertig herstellen und an die

Ausarbeitung der Einleitung und der Erläuterungen

schreiten zu können; in der Kopierung und Bearbeitung

der Akten des Haus-, Hof- und Staatsarchives wurde er

auch jetzt von Dr. Karl Goli unterstützt. Es wurde be-

schlossen, die Abteilung der Korrespondenzen durch Aus-

gabe der Korrespondenz K. Maximilians II. zu

erweitern; mit der Vornahme der Vorarbeiten wurde Dr.

Viktor Bibl betraut. — Mit der Drucklegung der Ge-

schichte der Organisation der österr. Zentral-

verwaltung, deren Ausarbeitung weiland Regie-

rungsrat Dr. Thomas Fellner schon weit gefördert

und deren Vollendung und Herausgabe Dr. Heinrich

Kretschmayr übernommen hat, konnte infolge verschie-

dener Abhaltungen des letzteren noch nicht begonnen

werden; doch ist die Arbeit soweit vorgeschritten, dafs

Kr. hofft, den Druck sowohl der beiden Aktenbände als

jenen des darstellenden Teiles im J. 1906 beginnen zu

können.
Personalchronlk.

Der emer. ord. Honorar-Prof. f. Gesch. an der Univ.

Leipzig Dr. Woldemar Bernhard Wenck ist kürzlich,

87 J. alt, gestorben.
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X»i •nchieneae Wtrk«.

Bartels, Die älteren ostfriesischen Chronisten und
Geschichtsschreiber und ihre Zeit. [Abhandlungen und
Vorträge z. Gesch. Ostfrieslands. IV.] Aurich, D. Frie-

mann.
Deutsche Hofordnungen des 16. und 17. Jahrh.s

hgb. von A. Kern. 1. Bd. [Denkmäler der deutschen

Kulturgeschichte. II. Abt., I. Bd.] Berlin, Weidmann.
M. 10.

K. Ritter von Landmann, Die Begründung der

Grofsmachtstellung Österreich - Ungarns. Prinz Eugen
von Savoyen. [Weltgeschichte in Karakterbildern.] Mün-
chen, Kirchheim. Geb. M. 4.

M. Ritter von Hoen, Österreichischer Erbfolgekrieg

1740—1748. Vin. Bd. Wien, L. W. Seidel u. Sohn.

M. 30.

Br. Engler, Die Verwaltung der Stadt Münster von
den letzten Zeiten der fürstbischöflichen bis zum Aus-

gang der französischen Herrschaft 1802— 1813. [Beiträge

f. d. Gesch. Niedersachsens und Westfalens. I, 2.]

Hildesheim, August Lax. M. 2.

J. Breuer, Die politische Gesinnung und Wirksam-
keit des Kriminalisten Anselm von Feuerbach. Strals-

burger Inaug.-Dissert. Halle, Druck von Paalzow & Co.

J. Steenstrup, Kr. Erslev, A. Heise, V. Molle-
rup, L A. Fridericia, E. Holm, A. D. Jorgensen,
Danmarks Riges Historie. H. 166—171. Kopenhagen,
Ernst Bojesen.

P. Ardasch eff, Les intendants de province sous

Louis XVI. T. III: Appendice. P. I: Pieces justificatives.

Dorpat, Druck von Ch. Mattiesen.

A. Chuquet, Un Prince jacobin. Charles de Hesse

ou le general Marat. [Collection » Minerva t.] Paris,

A. Fontemoing.
Zeitsehriften.

La Revolution frangaise. 14 Novembre. A. Onou,
La valeur des cahiers de 1789 au point de vue econo-

mique et social. — Lei ie vre, Abandon des Droits fe-

odaux avant la nuit du 4 aoüt. — .\. Aulard, Les

origines de la Separation des Eglises et de l'Etat: la

Convention nationale.

Revue d'Hisioire diplomatique. 19,4. L. Mirot,
Isabelle de France, reine d'Angleterre (fin). — G. Gal-
lavresi, Un ambassadeur italien sous l'ancien regime.

Le comte Joseph- Constantin Ludolf. — Mme. C.-B.

Favre, La diplomatie de Leibniz. — P. Coquelle,
Latour- Maubourg, Charge d'affaires ä Constantinople

(1809—1812).

Geographie, Länder- und Völkerkunde.

Referate.

Hermann Usener [ord. Prof. f. klass. Philol. an

der Univ. Bonn], Über vergleichende Sitten-

und Rechtsgeschichte. [S.-A. aus den »Hessi-

schen Blättern für Volkskundec. I, 3] Leipzig,

B. G. Teubner, 1902. 41 S. 8".

Das Bewufsteein, dafs die klassische Philo-

logie heutzutage nur dann ihre wahre Fruchtbar-

keit entfalten kann, wenn sie die Einrichtungen und

Gebräuche der Antike nicht als etwas Analogie-

loses, Inkommensurables ansieht, sondern sie mit

denen anderer Völker, namentlich der Germanen,

vergleicht, das Bewufstsein, dafs erst hierdurch in

eine Menge rätselhafter Erscheinungen das Licht

des Verständnisses hineingetragen wird, mehrt

sich mit jedem Tage, und die Ausführungen

des grolsen Bonner Philologen, dem leider vor

kurzem, nachdem er eben das Psalmistenalter

erreicht hatte, der Tod di lu« drr Hand
gerissen hat, sind aufs« : h erfreulich.

Es ist ja sieber, dafs insbesondere der deutsche

Brauch einen viel ursprQngUcberen .Stand der
Entwicklung aufweist als der r<imiscbe, und dafs

namentlich die urwüchsigen deutseben Kecbts-

einrichtungen das Verständnis so mancher römi>

scher Sitten eröffnen, die dem klassischen Philo-

logen bisher unverständlich waren, weil man sie

nur in ihrer Vereinzelung und in ihrer absterbenden
und vielfach entstellten Bildung kannte. Damit
ist für die Forschung ein grofses neues Gebiet
eröffnet, und auch das klassische Altertum wird

mit dazu beitragen, die Geheimnisse der alten

Geschichte zu enträtseln. Man mufs sich eben
nur von dem Irrtum fem halten, als ob man in

dem klassischen Altertum deswegen frühere Bil-

dungen zu erkennen habe, weil sie den deutschen

Gebräuchen zeitlich vorhergingen : ein deutscher
Brauch, der sich noch im l<>. Jahrhundert
in unsern Tälern findet, kann unter Um-
ständen ursprünglicher sein als ein Ge-
brauch in Rom zur Zeit des Roraulus.

Auch von dem Nützlichkeitsstandpunkt mufs man
sich völlig fem halten, als ob wir die Rechts-

erscheinungen nur nach dem Vorteil für die Wirt-

schaft beurteilen dürften; ebenso wichtig und

vielfach noch wichtiger ist die Anlehnung des

Rechts an die ursprünglichen Heiligtümer der

Völker; denn dafs das Recht ein Heiligrtum ist,

ist für seine Entwicklung bedeutungsvoller ge-

wesen, als dafs unter seinem Einflufs ein paar tau-

send mehr oder weniger verdient werden konnten.

Usener bespricht insbesondere die Jünglings-

verbände in Griechenland und Rom, namentlich

die Ephebie in Athen mit ihren Sophronisten

und ihrem Kosmeten, sodann die zahlreichen

Jünglingskollegien des römischen Reichs, und er

tut dar, dafs, auch sofern derartige Vereinigun-

gen späterhin staatlichen Charakter angenommen

haben, sie ursprünglich auf dem naiven Volks-

leben beruhten, dafs sie mit religiösen Vorstellun-

gen streng zusammenhingen und auch späterhin

noch gottesdienstliche Zwecke verfolgten. Das

Maikönigtum, die Darstellung der Vermählung

von Zeus und Hera sind ebenso ursprünglich

wie in Deutschland die Tänze und die Hinrich-

tung des Strohmanns.

Die richtige Anknüpfung dieser JüngUngs-

verbände aber ergibt erst die vergleichende

Rechtswissenschaft, und das ist, was ich beifügen

möchte. Die Jünglingsgenossenschaften sind ur-

sprünglich Weihegenossenschaften, hen-orgegan-

gen aus der Jünglings weihe, bei welcher die

Jünglinge monatelang aus der Gesellschaft ausge-

sondert wurden, Qualen zu erdulden hatten und

in einem einsamen Waldaufenthalt infolge von

halluzinatorischen Erscheinungen einen tiefen reli-

giösen Eindruck empfingen. Die Gesamdieit

dieser Jünglinge bildete einen Verband, und diese
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Verbände blieben zusammen und waren ein wirk-

sames Entwicklungselement; denn sie vor allem

haben die mutterrechtliche Totemgenossenschaft

durchbrochen, und aus ihnen ist das Häuptlings-

tum hervorgegangen. So verknüpft sich das

Alte mit dem Neuen: die Jünglingsverbände der

deutschen Bauern und der athenischen Sophisten-

zeit berühren sich mit den Jünglingsgenossen-

schaften der Papuas und der Rothäute; denn

ein Zug der Kulturbestrebung durchdringt die

ganze Menschheit.

Berlin. Josef Kohler.

Russen über Rufsland. Hgb. von Josef Melnik.
Frankfurt a. M., Ruetten & Loening, 1905. 671 S.

8». M. 12.

Das Buch ist gewissermafsen ein Seitenstück zu dem
Sammelwerk »Japan und die Japaner«. Aus der Feder

einer Anzanl russischer Schriftsteller erhalten wir in ihm
Aufschlufs über die russische Revolution wie über die

Semstwo, über die Universitätsfrage wie über die Volks-

bildung, über die Arbeiter- wie über die Bauernfrage, über

die russische Kirche, über die Juden, über die moderne

Kunst, über die Stellung der Frau u. a. m.

Notizen und Mitteilungen.

Zeitschriften.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik.

28, 3. H. Seidel, Das Atoll Oleai und seine Bewohner.
— A. Clinda, London in der Gegenwart (Forts.). —
J. Wiese, Die orientalischen Kirchen im türkischen

Reiche. — G. Götzinge r, Der neu aufgedeckte Doppel-

gletschertopf bei Bad Gastein.

Abhandlungen der Geographischen Gesellschaft in

Wien. 6, 3. Fr. v. Kern er, Thermoisodromen. Ver-

such einer geographischen Darstellung des jährlichen

Ganges der Lufttemperatur.

La Geographie. 15 Novembre. E. Nordenskiöld,
Exploration scientifique au Perou et en Bolivie. — E.

Haug, La structure geologique du Sahara central d'apres

les documents geologiques et paleontologiques de M. F.

Foureau. — Audoin, Notice hydrographique sur le lac

Tchad. — Ch. Rabot, Projet d'exploration systematique

des regions polaires.

Staats- und Rechtswissenschaft.

Referate.

Friedrich Giese [Dr. jur.], Die Grundrechte.
[Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs-
und Völkerrecht, hgb. von Philipp Zorn und

Fritz Stier-Somlo. I, 2.] Tübingen, J. C. B. Mohr

(Paul Siebeck), 1905. X u. 133 S. 8*. M. 3,60.

Nachdem man längere Zeit staatsrechtlich wie

wohl auch im politischen Leben den »Grund-

rechten« fast keine oder gar keine Bedeutung

mehr beilegte, hat sich in der letzten Zeit wieder

das wissenschaftliche Interesse ihnen zugewandt.

Dafs die Grundrechte zwar aus Frankreich (»droits

de l'homme et du citoyen«) zu uns gekommen
sind, dafs sie aber erst auf dem Wege von England

(bill of rights) über die Nordamerikanische Union

nach Frankreich gedrungen sind, konnte man,

eigentlich schon aus der Zeitfolge, wissen, Jelli-

nek hat dies übrigens noch näher nachgewiesen.

Ob aber die »Grundrechte« blofs objektive, in

die Form subjektiver Berechtigungen eingekleidete

Rechtsnormen sind, welche der Staatsgewalt

gewisse Schranken ziehen und dadurch die freie

Betätigung der Persönlichkeit gewährleisten sollen,

oder ob durch solche Beschränkungen der Staats-

gewalt den einzelnen Staatsangehörigen wirklich

gewisse Ansprüche gegen den Staat erwachsen,

ob mit anderen Worten die Grundrechte blols

Reflexe objektiver Rechtsnormen (Laband, Seydel)

oder subjektive öffentliche Rechte der Bürger

sind (Gierke, G, Meyer), darüber ist noch keine

Einigung erzielt worden. Der Verf. will diese

Frage, wie als richtig anzuerkennen, auf ge-

schichtlicher Grundlage lösen.

Das Dankbarste an der Untersuchung ist

neben der geschichtlichen Darstellung die mög-

lichst systematische Übersicht über die einzelnen

Grundrechte. Dabei gelangt die Arbeit zu be-

achtenswerten Aufschlüssen, nämlich zu dem, dafs

die Grundrechte in der historischen und politi-

schen Entwicklung eine aufserordentlich grofse

Bedeutung besessen hatten. Wenn z. B. heute

der Satz feststeht, dals unmittelbare Eingriffe in

die Freiheit der Person oder des Eigentums,

dafs insbesondere Beschränkungen der Freizügig-

keit, Gewerbefreiheit usw. nur auf Grund Ge-
setzes zulässig sind, so folgt dies nicht aus einem

formalen oder mystischen Gesetzesbegriff (herr-

schende Theorie), sondern aus den Grundrechten

der Freiheit der Person und des Eigentums.

Königsberg. A. Arndt.

Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenz-
stadt Budapest. 6. Jahrgang: 1903. Redigiert

von Gustav Thirring [Privatdoz. f. Statistik an der

Univ. Budapest, Prof., Vizedirektor des kommunalstatist.

Bureaus]. Budapest, Komunalstatistisches Bureau
(Berlin, in Komm, bei Puttkammer & Mühlbrecht),

1905. XX u. 301 S. gr. 8». Geb. Kr. 6.

Dem rührigen Fleifse des Herausgebers ist es gelun-

gen, in wenig mehr als einem Jahre drei Bände des

Jahrbuches zu veröffentlichen, so dafs wir wohl erwarten

dürfen, dafs der Band über das Berichtsjahr künftig am
oder bald nach dessen Ende erscheinen werde. Die er-

weiterte Gestalt und die Einteilung in 19 Abschnitte, die

schon der 5. Band gebracht hatte, und über die wir

in Nr. 6 dieses Jahrganges berichtet haben, zeigt auch

der neue Band ; er weist aber ein wesentlich vermehrtes

Material, z. B. über Sterblichkeit, Volksschulwesen, Be-

rufsverhältnisse usw. auf. Mit dieser Fassung des Jahr-

buches hält der Hgb. die Neugestaltung, abgesehen von
den fortdauernd nötigen Erweiterungen und der Einbe-

ziehung neuer Gesichtspunkte, vorläufig für abgeschlossen.

Notizen und Mitteilungen.

Notizen.

In der Handelshochschule in Köln beträgt die

Anzahl der Besucher für das Wintersemester über 1700;

immatrikuliert sind davon 301, Hospitanten 41. Die

mit der Hochschule verbundenen neusprachlichen Semi-

nare zählen 107 Mitglieder.

Personalchronik.

Der ord. Prof. f. Nationalökonomie an der Univ.

Bonn Dr. Heinrich Dietzel ist an die Landwirtschaftl.

Hochschule zu Berlin berufen worden.

Der ord. Prof. f. röm. Recht an der Univ. Zürich
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Dr. Ferdinand Hermann Hitzig ist als l'rof. Jors' Nach-
folger an die Univ. Breslau berufen worden.

Der aord. Prof. f. österr. Zivilrecht an der Univ.

Krakau Dr. Ladislaus Leopold Jaworski ist zum ord.

Prof. ernannt worden.

An der böhm. Univ. zu Prag hat sich Dr. Franz
.ivrinek als Privatdoz. f. alig. u. österr. Staatsrecht

iiabilitiert.

üniTeraltitsschrirUn.

Dissertationen.

R. E. V. Borcke, Die Rückübernahme früherer Staats-

angehöriger im System der völkerrechtlichen Verträge

des deutschen Reiches. Greifswald. 37 S.

W. Hoffmann, Die Gesellschaft des Bürgerlichen

Gesetzbuchs als gegenseitiger Vertrag. Leipzig. 70 S.

G. Hopmann, Der Eigentumserwerb an der ge-

fundenen Sache nach deutschen Rechtsquellen. Heidel-

berg. 102 S.

Nea erschienene Werke.

A. Smith, Untersuchung über das Wesen und die

Ursachen des Volkswohlstandes. Übertr. von Fr. Stöpel.

-'. Aufl., durchges. u. verb. von R. Prager. 2. Bd.

[Bibliothek der V^olkswirtschaftslehre und Gesellschafts-

wiss. IV.] Berlin, R. L. Prager. Vollst. M. 7.

M. Kowalewsky, Die ökonomische Entwicklung

Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschafts-

form. III. [Dieselbe Sammlung. XIII.] Ebda. M. 7,50.

F. Eulenburg, Gesellschaft und Natur. Akadem.
Antrittsrede. [S.-A. aus dem Archiv f. Sozialwiss. u.

Sozialpolitik.] Tübingen, Mohr. M. 0,80.

E. Stein itz er. Die jüngsten Reformen der veran-

lagten Steuern in Österreich. Leipzig, Duncker & Humblot.

M. 4,60.

F. Hochstetter, Die wirtschaftlichen und politischen

Motive für die Abschaffung des britischen Sklavenhandels

im J. 1806/7. Berlin. 40 S.

A. Günther, Die Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeit-

geber in Deutschland. München. 195 S.

Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sir-

mondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes

edidd. Th. Mommsen et P. M. Meyer. Vol. II. Berlin,

Weidmann. M. 12.

Th. Mommsen, Gesammelte Schriften. IL Bd.:

Juristische Schriften. IL Ebda. M. 12.

Festgabe für Felix Dahn zu seinem fünfzigjährigen

Doktorjubiläum gewidmet von gegenwärtigen und frühe-

ren Angehörigen der Breslauer juristischen Fakultät.

3 Teile. Breslau, M. u. H. Marcus. M. 10; 3; 9.

D. Lioy, Die Philosophie des Rechts. Nach der

2. Aufl. des Originals übers, von M. di Martino. Neue
wohlfeile .'\usg. Berlin, R. L. Prager. M. 4.

H. Schindler, Präparationen zu den Institutiones

Justiniani. Buch I. Leipzig, C. L. Hirschfeld. M. 1 ,50.

C. Crome, System des deutschen bürgerlichen Rechts.

III: Rechte an Sachen und an Rechten. Tübingen,

Mohr. M. 18.

M. Saxl, Materialien und Gesetz. Eine staatsrecht-

liche Abhandlung. Berlin, R. L. Prager. M. 1,50.

Ad, Menzel, Die Systeme des Wahlrechts. Vortrag.

Wien, Franz Deuticke. M. 1.

Paul Meyer, Das Erbrecht des bürgerlichen Gesetz-

buches für das deutsche Reich. 5. Lief. Marburg, Elwert.

J. Friedrich, Die Entstehung der Reformatio eccle-

siarum Hassiae von 1526. Eine kirchenrechtliche Studie.

Giefsen, Alfred Töpelmann (vorm. J. Ricker).

Zeltschriften.

Zeitschrift für die gesamte Versicherungs-Wissen-

schaft. 5, 4. G. Hock n er. Die Bedeutung des Deckungs-

kapitals für den Lebensversicherungsbetrieb. — G. Joa-
chimsthal, Die Bedeutung des RöntgenVerfahrens für

die Unfallheilkunde. — E. Herzfelder, Zur Kritik des

Kreditversicherungs-Problems. — P. Roth, Die Versiche-

rung des Wechselkredits. — H. Könige, Der öster-

reichische Gesetzentwurf über die Versicherungs • Staats-

aufsicht. — H Fa c h i n i . Dtr ötteirtK

"

über den \'cnicherungsvertr«f . — C
Das fran/ ^^ '".e«ctz über die r.caunticnugunj an
Lebensvc: .instalten. -- E. Railipf, OrguÜMlioo
und Betnc, ^^. ..cilttAlten der dctif— '-— 'nvalkteorar.
Sicherung.

Deutsche Juristen- Zeitung. i ". .» Sach«»e.
Die landstandische Verfassung .Mecklenburgs. — Ucrt
mann, .Mitunterzeichnung des .Mietxvertrage* durch die

Ehefrau des Mieters. — Oetker. Die Schiildrri«eri n

Kapitalfällen. — Köhne, jugen'"-' "'^ .\,.,r-u «jcq Richter.— E. Josef, Tod, Konkurs •-. nstind« im
echten Streitverfahren der ffj „... .;.^Msb*rk««t

Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und
Notariat. 6, 10. Matthiessen. Wie hat das NschUf«.
gericht zu verfahren, wenn zwar das Vorhandensein
gesetzlicher Erben feststeht, das Fehlen oder der Wegfall
der näheren Erben aber nicht nachgewkMO Twdso
kann? — W. Reichau, Zu § 13 des G««. über die

Fürsorgeerziehung Minderjähriger, vom 2. Juli 190 y

Blätter für Gefängniskunde. 39, 3. 4. A. Daac.
Identifizierung von Personen spezieil durch Finger-

abdrücke. — Thun, Das Zentralgefängnis in Bochum.
— Freudenberg, Landstrcichcrtum und Prostitution

in Mannheim. — Von Rohden, Zurechnungsfähigkeit

mit besonderer Bezugnahme auf die Frage der Homo-
sexualität. — Glauning, Zur Reform der Geldstrafe.

— Limberg, Lehrkurse für Gefangniswesen in Preafsen.

Mathematik und Naturwissenschaft.

Referate.

Wilhelm Trabert [ord. Prof. f. kosmische Phy«k.

an der Univ. Innsbruck], Meteorologie und
Klimatologie. [Die Erdkunde. Eine Dar-

Stellung ihrer Wissensgebiete, ihrer Hilfswissenschallen

und der .Methode ihres Unterrichtes hgb. von Maxi-
milian Klar. XUl.] Wien, Franz Deuticke. 19a'..

2 BL u. 132 S. 8» mit 37 Fig. im Text M. 5.

(Subskr.-Pr. M. 4.)

Meteorologie und Klimatologie sind innig ver-

wandte Wissensgebiete, die geradezu aufeinander

angewiesen sind, sodafs ihre Behandlung in einem

Buche sehr natürlich erscheint. Trotzdem ist

unseres Wissens das vorliegende Buch von

Trabert das erste seiner Art, wenigstens in bczug

auf die schon im Titel ausgesprochene .-Vbsicht,

die genannten Disziplinen gemeinsam zu beban-

deln. Sicherlich werden dadurch viele Wieder-

holungen vermieden, die sich sonst notwendig

einstellen müssen. Andrerseits gehört ein be-

sonderes Geschick dazu, diese Aufgabe in c;:. •;

mäfsigen Band von nur 133 Seiten zu bcvk.i!:i

gen. Man wird zugestehen müssen, dafs sieb

Trabert seiner Aufgabe gewachsen cnilescn hat.

Das Buch hat in dem einleitenden meteorologi-

schen Teile manches Originelle, das auch den

Fachmann anziehen wird. Es bebandelt die

wichtigsten Probleme der Meteorologie und

Klimatologie in klarer Weise, erläutert durch

Figuren und gutgewählte Zahlenbcispicie. Das

Kapitel Das Wetter und seine Darstellung scheint

uns bei der gebotenen Raumbcscbränkung be-

sonders gelungen. In bezug auf die Definkton

des Begriffes Temperatur ist der Verfasser wohl
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etwas zu rigoros vorgegangen mit Rücksicht auf

die 132 Seiten seines Buches, das so vieles

bieten soll, und deshalb einem Lehrbuch der

Physik nicht Konkurrenz machen kann. Ich

möchte das Buch von Tr. zur Einführung in die

Meteorologie und Klimatologie lebhaft empfehlen.

Wien. J. Hann.

Friedrich Neesen [aord. Prof. f. Physik an der Univ.

Berlin], Die Physik in gemeinfafslicher Darstellung

für höhere Lehranstalten, Hochschulen nnd zum Selbst-

studium. 2. verm. Aufl. Braunschweig, Friedrich

Vieweg & Sohn, 1905. IX u. 384 S. 8" mit 294 in den
Text eingedr. Abbild, und einer Spektraltafel. M. 4.

Der Verf. hat sich in diesem Grundrisse die Aufgabe
gestellt, »die Summe unserer physikalischen Erfahrungen

in zusammenhängender Darstellung wiederzugeben, so-

dafs die leitenden Fäden , welche von der einen Er-

fahrung zu der anderen überführen, klar hervortreten f.

Die Klarheit der Darstellung, die durch die vielen treff-

lichen Abbildungen noch aufs beste unterstützt wird,

hat dem Buche viele Freunde verschafft, sodafs nach
fünf Jahren schon die zweite vermehrte Auflage erschei-

nen kann. Sie hat vor allem die in den letzten Jahren

gemachten aufserordentlich zahlreichen und wichtigen Er-

fahrungen über die Strahlungen aktiver Körper und über

die Telegraphie ohne Draht berücksichtigen müssen.
Dementsprechend hat der Verf. die beiden letzten Ab-
schnitte des Buches, die Lehre von der Elektrizität und
die Lehre von der Ätherstrahlung, vollständig umgear-

beitet; sie nehmen von den 374 Seiten des Textes 188

in Anspruch. — Eine weitere dankenswerte Ergänzung
des Werkes sind die Zahlenbeispiele für Anwendung
der Beziehungen zwischen verschiedenen physikalischen

Gröfsen. Der Verf. hat sie hinzugefügt, weil nach seinen

Erfahrungen bei der praktischen Benutzung des Buches
nur durch sie ein volles Verständnis der dargestellten

Beziehungen erreicht werden kann.

Notizen und Mittellungen.

Notizen.

Am 6. Dezember ist von dem Astronomen Giakobini

auf der Sternwarte zu Nizza im Sternbilde des Bootes

ein neuer Komet, der dritte in diesem Jahre, entdeckt

worden. Er ist achter Gröfse und bewegt sich langsam
nach Südost.

Die naturwissenschaftlichen Preise der Nobel-
stiftung sind in diesem Jahre dem ord. Prof. f. Chemie
an der Univ. München Dr. Adolf v. Baeyer und dem
ord. Prof. f. Physik an der Univ. Kiel Dr. Philipp Le-
nard zuerkannt worden.

Von der Academie des sciences in Paris ist die La-
voisier-Medaille dem ord. Prof. f. allg. u. pharma-

zeut. Chemie an der Univ. Wien Hofrat Dr. Adolf Lieben
verliehen worden.

Gesellschaft«]! nnd Yereine.

Berliner Mathematische Gesellschaft.

29. November.

Herr Kötter sprach über die Aufgabe, ein Seilpolygon

durch drei Punkte zu legen; Herr Koppe über die ite-

rierte Sinusfunktion. — Darauf wurde über die Errich-

tung eines Grabdenkmals für Weierstrafs beraten.

13. Dezember.

Herr Lampe sprach über angenäherte Winkelteilun-

gen mit Zirkel und Lineal; Herr Koebe über 1. Her-

leitung der partiellen Differentialgleichung der Potential-

funktion aus deren Integraleigenschaft, 2. über eine

Einteilung der birationalen Transformationen, durch

welche das algebraische Gebilde vom Range Eins in

sich selbst übergeht; Herr Güntsche über Heronische

Dreiecke mit einer rationalen Mittellinie.

Personalcbronlk.

An der Bergakad. zu Berlin hat sich der Bezirks-

geologe Dr. W. Weifsermel als Privatdoz. f. Geol. u.

Paläontol. habüitiert.

Dem ord. Prof. f. Maschinenlehre und Maschinenbau
an der deutschen Techn. Hochschule in Brunn Georg
Wellner und den ord. Proff. an der Hochschule f.

Bodenkultur in Wien Dr. Leopold Adametz f. Tier-

zucht und Morphol. d. Haustiere und Adolf Friedrich
f. landwirtschaftl. Meliorationswesen ist der Titel Hofrat

verheben worden.
Dem ord. Prof. f. Zool. an der Univ. Leipzig Dr.

Karl Chun ist der Titel Geh. Hofrat verliehen worden.

Neo erscliienene Werke.

H. Bruns, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kollek-

tivmafslehre. [Teubners Sammig von Lehrbüchern auf

d. Geb. d. mathem. Wissenschaften. XVII.] Leipzig,

Teubner.

N. Nielsen, Handbuch der Theorie der Gamma-
funktion. Ebda.

E. Fromm, Einführung in die Chemie der Kohlen-

stoifverbindungen (Organische Chemie). Tübingen, Laupp.

M. 4,50.

H. A. Lorentz, Beginselen der Naturkunde. 4. Druk
bew. door H. A. Lorentz en L. H. Siertsema. II, 1.

Leiden, Boekhandel en Drukkerij, voorheen E. J. Brill.

J. Reiner, Hermann von Helmholtz. [Klassiker der

Naturwissenschaften hgb. von L. Brieger - Wasservogel.

VI.] Leipzig, Theodor Thomas. M. 3,50.

Zeitschriften.

Mathematische Annalen. 61, 3. G. Faber, Über
die zusammengehörigen Konvergenzradien von Potenz-

reihen mehrerer Veränderlicher. — A. Hurvvitz, Zur

Theorie der automorphen Funktionen von behebig vielen

Variabein. — F. Klein, Beweis für die Nichtauflösbar-

keit der Ikosaedergleichung durch Wurzelzeichen. — W.
Lietzmann, Zur Theorie der «t^" Potenzreste in al-

gebraischen Zahlkörpern. II. Über «^^ Normenreste. —
0. Staude, Das Hauptachsenproblem der Flächen 2. Ord-

nung. — S. Kepinski, Über die Differentialgleichung

d'z .
m-\-\ dz n dz _ i^ r.- ttu

-Tc^ -\
;^ TT- = 0. — Fr. Riesz, Über

d)r X ox X dtX ox X
mehrfache Ordnungstypen. I. — L. Fejer, Das Ostwald-

sche Prinzip in der Mechanik. — G. Zemplen, Kri-

terien für die physikalische Bedeutung der unstetigen

Lösungen der hydrodynamischen Bewegunsgleichungen.
— M. Mason, Beweis eines Lemmas der Variations-

rechnung.

Kunstwissenschaften.

Referate.

Max Gg. Zimmermann [aord. Prof. f. Kunstgesch.

an der Techn. Hochsch. zu Berlin - Charlottenburg],

Sizilien. II: Palermo. [Berühmte Kunst-

stätten. Nr. 25.] Leipzig, E. A. Seemann, 1905.

164 S. 8° mit 117 Abbild. M. 3.

Wilhelm Rolfs, Neapel. In drei Teilen. I: Die

alte Kunst. [Dieselbe Sammlung. Nr. 29.] Ebda..

1905. 1 Bl. u. 177 S. 8» mit 140 Abbild. M. 3.

Das bekannte Ziel dieser Führer, den

gegenwärtigen Bestand an Kunstschätzen zu be-

schreiben und zugleich mit Streiflichtern auf

die geschichtliche Entwicklung zu beleuchten,

wird besonders trefflich von Rolfs in seinem

ersten Heft über Neapel erreicht. Man ge-

winnt gleich am Anfang den wohltuenden

Eindruck, dats er nicht nur ad hoc gemachte
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Studien niederschreibt, und dafs seine Kenntnisse

"•cht in dem Augenblick aufhörten, als er die

der niederlegte. Die flüssige Schreibweise ist

gerade für ein Heft aus dieser Reihe wohl an-

gebracht; man merkt nicht im geringsten, dals

es sich eigentlich um eine Art Katalog handelt,

sondern alle Trockenheit ist vermieden und jeder

Leser wird das Buch anregend und fesselnd

finden. Schade, dafs der Verf. sich die Wir-

kung etwas durch einige sonderbare Schrullen

beeinträchtigt hat. Eine solche ist es, wenn
man statt der logischen und endgültig eingeführten

Redeweise »viertes oder fünftes Jahrhundert«,

>die dreihundert« oder »die vierhundert« sagt.

In einem Satz, worin das Wort nicht so sehr

eine Bezeichnung als eine Auffassung bietet, läfst

man sich einmal »Auflebung« gefallen. Aber der

stetige Gebrauch der schauderhaften Zusammen-
setzungen »Frühauflebung« (Frührenaissance) und

»Hochauflebung ^< ist geschmacklos. Zunächst

greift man sich an den Kopf und sucht nach

jemandem, der einem diese Ausdrücke ins Deutsche

übersetzt. Am allermerkwürdigsten dabei ist

der Umstand, dafs der Verf. gar nicht einmal zu

jener krausen Schar gehört, die gern ein deut-

sches W^ort für 'Natur' finden möchte, sondern

vielmehr selbst einen ganzen Haufen von unnöti-

gen Fremdwörtern (inspiriert, dogmatisch, Passi-

vität, Lettern, Demos usw.) gebraucht. Über
die Richtigkeit der Angaben im Buch steht mir

als Nichtfachmann, ein Urteil nicht zu.

Die tatsächlichen Angaben in dem Buch über

Palermo sind wahrscheinlich gewissenhaft gemacht,

aber es fehlt die reizvolle, anregende Darstellungs-

weise. Vornehmlich sobald der Verf. vom streng

Sachlichen abzweigt und allgemein kulturgeschicht-

liche Seitenblicke eröffnet, fällt ein etwas er-

zwungener Ton auf.

Dresden. Hans W. Singer.

Notizen und Mittellungen.

Gesellschaften nnd Tereine.

Kunstgeschichtliche Gesellschaft.

Berlin, den 13. Oktober.

Herr Kern hielt einen Vortrag Die Kritik der
perspektivischen Zeichnung und ihre Bedeu-
tung für die Kunstgeschichte. Der ausschlag-

gebende Faktor für die Raumwirkung sei die perspek-

tivische Komposition eines Bildes, nicht die in ihm zur
Anwendung gebrachte Projektion. Die Fähigkeit räumlich
zu denken und zu komponieren setze die Beherrschung
der perspektivischen Darstellungsmittel bis zu einem ge-

wissen Grade voraus, doch bleibe die Beherrschung
dieser Mittel meistens hinter der Erkenntnis perspek-

tivischer Gesetze zurück. In der Geschichte der Pro-

jektion verfolge man die Umwandlung der parallel-

perspektivischen in die zentralperspektivische Zeichnung
bis zur Auffindung der Gesetze vom Augenpunkt,
Fluchtpunkt, Horizont und von der Distanz. Wo
>Tiefenebenen« in Bildern vorkommen, biete sich Ge-
legenheit zum Stadium der Linienrichtungen — und
Verhältnisse. Ob die bildliche Darstellung die Wieder-
gabe von Erscheinungen oder die blofse Versinnbild-

lichung von Zuständen und EreigniMcn entrebt. id für
diese Art der Betrachtung gletchgOltig. Die Kuast-
forschung htbe die Aufmerksimkeit. die sie der Per-
spektive zuwendet, im wr.rnf!i->,,-n .,,f ,»,» Konct der
F^enaissance beschränkt ,n io d«r
mittc'.aiterlichen Kunst, i; __. ^atikeo Pro-
jektion, ihre Weiterentwicklung sei man vorliuflf auf
Vermutungen angewiesen. Eine neue Ar« der Kon-
struktion beginn« in Italien mit Brunellesco. Er habe
als erster das Wesen und die Bedeutung der DisUos
erkannt und sich ihrer zur Darsteilang "des ginien
Bildraumes bedient. Den Ausgangspunkt aller nit der
Konstruktion Brunellescos zusammenhäogendea Kon-
struktionen bilde das frontale Quadrat Ea aci im
Quattrocento für die florentinische Malerei die Se^ dar
perspektivischen Zeichnung. Aus dem QiMdrat Wlao
Alberti, Botticelli und Piero della Francesca die Dar-
stellung gleichseitiger Polygone mit beschrankter Seiten-

zahl, des Achteckes. Sechzehneckes usw., und de* Po-
lygons mit unendlicher Seitenzahl, d. h. des Kreiaea, ab.

.^us dem Polygon und dem Kreis entwickelte sich der
Polyeder. Der >Mazzocchioc, ein kranzartiger, stereo-

metrisch regelmäfsiger Körper, den Uccello in actocr

Sintflut aus S. .Maria Novella, in Zeichnongen der
Offizien und des Louvre hinterlassen hat, zeieten die

Höhe des perspektivischen Könnens florentinis

In Mittelitalien sei die perspektivische K
Wissenschaft besonders in Florenz, in Obentaben, m
Mailand und Padua betrieben worden. Squardooe,
Mantegna und Lionardo träten als ihre Hauptforderer

hervor. In Nordeuropa falle Jan van Eyck die Rolle

des Experimentators und Forschers auf diesem Gebiete

zu. .Ausgehend von der Beobachtung der Natur und
der geometrischen Optik des Euklid sei er zu t :~.

eigenartigen, auf die Annahme mehrerer Fluchtp .

gegründeten System gelegt. Der einheitlich zentralen

Projektion nähere sich seine Zeichnung im Bilde des

Kanzlers Rolin (Paris, Louvre). Im Prinzip seien nach

einem Fluchtpunkte angelangt die Berliner Verkündigung

des Petrus Cristus (J. 1452) und seine Frankfurter

Madonna mit den beiden Heiligen (J. 1457). Da sein

Palabild den Augenpunkt in seiner Bedeutung für den

Raum nicht kenne, sei anzunehmen, dafs die Entdeckung

bezw. Einführung des Gesetzes in die flandrische .Malerei

in der Zeit zwischen 1436 und 1452 erfolgte. Für die

Chronologie mehrerer unsicherer Werke erhielten wir

hiermit einen Anhaltspunkt, sofern die Verwendung eines

einheitlichen Fluchtpunktes für den Raum die Datierung

vor das Jahr 1436 ausschliefse. Die Madonna mit dem
Karthäuser in Berlin und das Tripiychon aus dem Besitz

des Herrn Helleputte in Ypem seien also nach 1436

entstanden. (Forts, folgt)

Moderne Dichtung.

Referate.

Gustav Frenssen, Hilligenlei. Roman. Berlin.

G. Grote, 1905. 615 S. 8». .M. 5.

Es ist lange Zeit verflossen, =cit der Jörn

Uhl erschien, vier Jahre hat der Dichter im

stillen gerungen und geschafft, ur-*
—— *

'

neue Werk da: Hilügenlri.

So nennt Gustav I eine verschLi[c::c,

kleine Hafenstadt am cbra Wattenmeer.

Ganz deutlich taucht sie im hellen Spiegel seiner

Dichtung vor uns auf, mit der Mole am Hafen,

mit den freundlichen, roten, spiugiebügcn Häu-

sern und der Kastanieaalle am Burggrabca and

der Domschule und darüber der dicke Stadttnm.

Zugleich sehen wir auch die Umgegend, das
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ganze Land mit Heide, Feld und Wald und

Wiese, mit Wegen und Hecken, mit Morgenrot
und Abendglanz, in Sonnen- und Mondenschein
und Gewittersturm. Und dann richtet sich der

Blick vom Lande aufs Meer und wird weit und

weiter: Aus dieser Landschaft, dieser Erde
wachsen die Menschen heraus wie Autochthonen,

alle diese Leute von HiUigenlei.

Wir sehen die Kinder, wie sie barfufs oder auf

Holzpantinen und in schweren Schmierstiefeln, in

englischen Büxen und Hemdsärmeln zu Mars Wie-
bers, dem Lehrer der Hafenschule, gehen, der

schüttelt sein mächtiges Haupt mit dem brandrotem
Haar und erhebt drohend sein Szepter. Wir hören

von den Arbeitern und den trägen Kleinbürgern,

wie ein Elefant erscheint der faule Schmied Jan
Friech Buhmann und sein unheimlicher Geselle

Scheinhabel, der Quartalssäufer. Und dann ist

Jahrmarkt, auf dem Platze fiedelt der krüpplige

kleine Tim Söth und die grofsen Bauern tanzen bei

Ringerang und die Bürger amüsieren sich in den

verschiedenen Wirtschaften, besonders bei dem
schlimmen Kneipwirt Butt, der zusammen mit dem
trägen, urteilslosen Phrasenhelden Heine Wulk, dem
Herausgeber des Wochenblättchens, die öffentliche

Meinung von HiUigenlei macht. Ihm bezahlen

die Bauern die Inserate mit Naturalien und die

Kaufleute mit alten Ladenhütern, die sich in den

Ecken der Druckerei anhäufen. Mit ihm im

würdigen Bunde steht Daniel Peters, der Bürger-

meister, der unschlüssige, grofse, dicke Wichtig-

tuer, der würdevolle, schnurrbartstreichende Geck,

der tatenlos den Hafen versanden läfst und alle

Hoffnung von HiUigenlei auf ein versunkenes

dänisches Geldschiff richtet, das einst aus dem
Dünensande an den Tag kommen und HiUigenlei

glücklich machen wird. Da ist der dicke bier-

dumme Ratsherr Sulmsen und alle die anderen

Honoratioren, die sich im Domklub treffen, um
sich beim Bier Zoten zu erzählen, nicht zum
wenigsten der versoffene erste Amtsrichter, der

sein herrliches Amt verloddert, gelegentlich ist

auch ein Pfarrer mit dabei. Dazwischen wird

dann auch politisiert. »Sie haben so den Stand-

punkt von Anno fünfundsiebzig und fassen alles

zusammen unter die Worte: die drei grofsen

Dummheiten Bismarcks . . . Und dann haben sie

so ein Wort, so einen Witz, den sie immer
anbringen. Sie sagen: ,Unsere Zukunft liegt auf

dem Wasser? Pafst man auf! Sie liegt bald im

Wasser!'« »Bier- und Kartenkönige« schilt der

Dichter. Der Reichtum an höchst realen, leben-

digen, halb mit Humor, halb mit zorniger Satire

gezeichneten Typen ist überschwenglich; er er-

innert an Dickens, Keller und selbst an Apuleius,

Petronius und Cervantes.

Doch gibt es auch einige Gescheite und

Tüchtige in HiUigenlei. Vor allem die Bojekinder,

wie verwunschene Königskinder geschildert, und

Pe Ontjes Lan, des Hafenmeisters Sohn. Piet

Boje arbeitet sich helläugig und fast herz- und

skrupellos in die Höhe. Aber als er im Glück

nach Hause zurückkehrt, findet er die Mutter an

der schweren vStrickmaschine, an der sie all die

Jahre Tag und Nacht für die Ihren gearbeitet

hatte. »Da fafste er im Zorne die ganze schwere

Maschine und hob sie auf und trug sie aus der

Stube, und die Treppe hinauf und schrie dabei

laut: 'Du hast ausgedient, ausgedient hast du!'«

Das ist Herzenskündigung. Pe Ontjes Lan er-

scheint wie eine Metamorphose von Jörn Uhl,

hoch gewachsen, blond, ernst und wortkarg, aber

zuverlässig, nüchtern, arbeitsam, ein richtiger

Niedersachse, und schliefslich erringt er wie Jörn

Uhl einen festen, gedeihlichen Platz in der Welt
und gewinnt nach mancherlei Irrungen die Ge-

liebte seiner Kinderjahre, die schöne, scheue,

trotzige Antje Boje; Anna und Heinke Boje,

schönere Frauengestalten hat der Dichter noch

nicht geschaffen, wie junge Königinnen tragen

sie den schlanken, stolzen Leib und die schwer-

wuchtende blonde Haarkrone, scheu und leiden-

schaftlich und stolz, bis die Liebe sie bezwingt.

Da ist die Meer- und Liebesfahrt Antjes und Pe

Ontjes, da sind die zarten Liebesszenen zwischen

Heinke und ihrem Peterlein, dem jungen Ober-

lehrer, der ihr seine Bilder und zugleich seine

Liebe so schön zu erklären weifs. Es liegt

eine heifse, schwere Lyrik, eine wundersame

Erotik in diesen Szenen, rein und geistig und

sinnlich zugleich, hier blühen die weilsen Lilien

und dort der rote Mohn der Liebe. Aber überall

ist Frenssen ein rechter Frauenlob, auch wo er

das Irren der Liebe malt. Über all seiner Schilde-

rung steht es wie ein Motto aus Walther von

der Vogelweide:

rechte als engel sint diu wip getan,

und doch ist in Frenssens Frauenverehrung nichts

Feminines, nichts Dekadentes. Besonders genial

und ursprünglich aber erscheint die Schöpfung

der Figur Tjark Dusendschöns, dieses Schwindlers

mit den blanken, treuen Augen und den ehrbaren,

dekorativen und repräsentativen Manieren und

Worten, die er schon als barfüfsiger, kleiner

Junge hat, er, der Nachkomme von Suse Dusend-

schön, die ein königlicher Prinz verführte, und

von einer weiteren Reibe von Damen Dusend-

schön, die wohl immer Kinder, aber keine Väter

für sie haben. Es ist ein genial grotesker Humor

und zugleich schneidende Ironie, wie HiUigenlei

diesen Haderlumpen und Tausendsassa im Dom-

klub als einen Zukunftsbringer feiert, gerade wie

er als glücklicher Gründer die Stadt um 200000

Mark betrügt und zu dem Rufe eines neuen Schiida

erhebt. Der tüchtige Pe Ontjes Lan entlarvt

den ganzen Schwindel, und es gibt einen grofsen,

glänzend geschilderten Kladderadatsch.

Endete damit der Roman, so wäre es ein

neuer »Jörn Uhl«, nur statt auf dem Lande in

der Kleinstadt spielend; und alles hohe Lob des
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»Jörn Uhls hätte auch dieser neue Roman und

den gleichen Rang. Man müfste die innige

Heimatskunst, die hohe Lyrik, die wunderbare

Sprache rühmen, die leise an das Märchen wie

an die Bibel anklingt, die Naturschilderungen,

die Bilder, die auch in Hilligenlei oft von einer

-^n tiefsinnigen poetischen Intuition, einer so

erraschenden, ursprünglichen Schönheit sind,

(lafs sie wunderbar in der Seele nachklingen und

man im Weiterlesen nochmals zurückschlägt, sie

w ieder und wieder zu lesen. Man könnte nun auch

wieder wie beim Jörn Uhl den Streit anheben,

ob der objektivere, kühlere Meister Gottfried

Keller in seinen Leuten von Seldwyla der grölsere

Menschenbildner ist oder der subjektivere, innigere,

der Lyrik mehr geneigte Meister Gustav Frenssen.

Also schwächer ist Frenssens Dichtung wahrlich

nicht geworden, der Rückschlag, der nach dem
ersten überwältigenden Erfolge sich zu melden

pflegt, ist nicht eingetreten. Aber das war ja

auch kaum die Frage, die grofse Frage war:

ist Frenssen gestiegen, noch höher gestiegen?

Denn er hat ja in seinem poetischen Schaffen

einen Aufstieg sondergleichen hinter sich, von
der »Sandgräfin«, die noch fast ein Kolportage-

roman war, zu den »Drei Getreuen« mit ihrer

vollentwickelten Heimatskunst, von den Drei

Getreuen zum Jörn Uhl, dem grofsen, trotz einer

gewissen Lässigkeit und Unbesorgtheit der Kom-
position in sich vollendeten Kunstwerk. War
da noch ein weiterer Aufstieg überhaupt möglich ?

Wir können jetzt mit herzlicher Freude ja sagen,

Hilligenlei beweist es.

Denn dieser Realroman im Stile des Jörn
Uhl bildet eben nur die eine Hälfte des ganzen

Werkes, die andere Hälfte ist wieder etwas

Neues, Ideales, ist das eigentliche »Hilligenlei«,

das heilige Land, denn das bedeutet dieser Titel,

voll Charakter, Kraft und Geheimnis. In den

drei Getreuen wie im Jörn Uhl geht der Kampf
um das Land und seinen Besitz, aber hier geht

es nicht blofs um Land, sondern um »heiliges

Land«, und der Held, der darnach ringt als ein

Gottsucher, ist Kai Jans, eines Tagelöhners Sohn:

Nun meine Seele, mühselige, mutige, erzähle

von einem, der wunschvoll, hoffnungsvoll das

Heilige suchte,« so hebt der Roman an.

Von früh auf ist der kleine Kai, der Träumer,
anders wie alle anderen Kinder; von ihren fröhlichen

Jugendspielen trennt ihn seine tiefe Innerlichkeit,

er hat von Kindheit an in den Augen ein sonder-

bares Wundern über den Lauf der Welt, ein Nicht-

begreifenkönnen. Denn die Welt, die er in der

Seele birgt, ist heilig und rein, aber er kann sie

draufsen nicht wieder finden. Mit Heilandsaugen

schaut er in das wirre Leben, und ihn falst früh

der Gram um der Menschheit ganzen Jammer.
So fährt er mit seinem Freunde Piet Boje,

wie so viele Hilligenleier Jungen, als Matrose

um die Welt, aber sein Zweck ist, ein hei-

liges Land da draufsen zu finden. Doch das
ist umsonst, und mit einer vcrkröppelten Haod
kehrt er gebrochen heim. Da wird der Voll-

matrose Kai Jans Domschüler und dann Student
und sucht das heilige Land in der Wi»»cn»chaft,

der Theologie and verwandten Studien, aber
auch hier findet er kein Heiligtand, auch nicht

später im praktischen Leben als Hilfsprediger in

einem Dörfchen seiner Heimat. »Ich kann aus

dem Leben und aus der Welt kein Lied heraus

hören und wenn ich noch so sehr die Obren
spitze.« So wagt er es denn, gibt sein Amt
auf und gebt in das Leben hinein, wo es atn

heftigsten brandet, nach Berlin, und baust dort

wieder als Student im dumpfen Arbeiterviertel,

er der einst ein Weltumseglcr war. .Aber zum
Sozialismus, so viel er von ihm erhofft, kann
sich Kai Jans nicht bekehren. Er siebt scbliefs-

lich so viel des Schrecklichen, Widematörlicben,

Zermalmenden, dafs er von neuem zusammen-
bricht. So kommt er trostlos wieder heim und

mufs seine Vaterstadt Hilligenlei durch Tjark

Dusendschön zu einer Narrenstadt erniedrigt

sehen, selbst in der Familie seines Freundes,

des tüchtigen Pe Ontjes und .Antje Bojes findet

er Zwiespalt, selbst hier fehlt Steuerruder und

Kompafs. »Kein Mensch weifs etwas! Kein

heilig Land! Kein Gott! Alles wirr! wirr!!!«

Seine Verzweiflung geht nun fast bis zum

Wahnsinn.

Da kommt Heinke Boje, die Freundin seiner

Jugend, wie eine lichte himmlische Erscheinung

zu ihm und weifs ihn aufzurichten, da endlich

glaubt er einen lichten Weg in die Zukunft der

Menschheit zu erkennen, er findet ihn in dem
rein aufgefafsten Leben Jesu, der ihm erscheint

als das schönste der Menschenkinder; am tiefsten

Grunde, am Glauben, soll die Wiedergeburt be-

ginnen. So will er in den Evangelien Hilligenlei

suchen. Aber ehe er sein Werk beginnt, mufs

er noch sein^ letzte Freude dahingeben, Heinke

Boje: »Dachtest Du, Du könntest das Leben des

Heilands lachend erzählen?«

Nach einigen Wochen findet Heinke Boje

auf ihrem Bette »Die Handschrift 'Das Leben

des Heilands, nach deutschen Forschungen dar-

gestellt: die Grundlage deutscher Wiedergeburt'.«

Vor länger als 1000 Jahren schrieb auch ein

Niedersachse ein Gedicht vom Leben Jesu, das

ist der Heliand, dort erscheint Christus wie ein

g'ermanischer Heerkönig und die Junger sind

seine schnellen Degen und ihm in aligcrraa-

nischer Vasallentreue zugetan, so ist nun auch

Frenssens Leben Jesu voll holsteinischer Farben

und Bilder und voll stark moderner Ausdrucks-

weise, doch zugleich voll tiefer schwerer Tragik

in dem dramatischen Wechsel von Sieg uod

Niederlage und dem schweren Ende; hier ist

Christus kein Heerkönig, sondern ein Tage-

löhnerssohn der Heide wie Kai Jans. Alles rein
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menschlich, tiefsinnig und wunderbar schön und
zur Nachfolge erweckend. Eine hinreifsende

Bekenntnisschrift, in welcher der Theologe, der

Ehrendoktor von Heidelberg, und der Dichter

einen wundervollen Bund eingegangen sind. Wie
müht sich heute die Gelehrsamkeit im Schweifse

ihres Angesichts, ihre Resultate im Volke zu

verbreiten und nicht ganz ohne Erfolg, aber

wenn ein grofser Poet ihr seine Stimme leiht,

dann ist es doch etwas anderes, dann schallt es

weithin wie mit den Posaunen des jüngsten

Gerichts.

Aber Kai Jans mufs bald nach der Vollendung

sterben an der heifsen, fruchtlosen Liebe zu

Heinke und zu den Menschen. Armer lieber

Kai Jans, du mufstest das Schicksal der grofsen

Einsamen dulden, die ihr Leben setzen an ihr

Werk und sich dabei verbluten. Wir haben

hier in Berlin vor einem halben Jahr auch einen

hinausgetragen aus diesem grofsen Geschlechte,

der aber sterben raufste gerade, als er aufstand

zu seines Lebens grofsem Werke. Armer lieber

Paul von Winterfeld, glücklicher Kai Jans, der

du zu Ende kamst.

Doch hör ich einen strengen Weisen sprechen:

warum ging Kai Jans zu seinem Werke in die

»kleine blau gekalkte Stube«, warum nicht ins

Hochgebirge, auf dessen Gipfeln rosenrot der

Glanz der Morgenröte liegt, von wannen die Helden

kommen, die vom neuen Tage wissen, von der

Menschheit neuem Tag, wie Moses kam vom Berge
Sinai? Grofs ist unseres Volkes Zukunft, aber

darum leben wir auch gefährlich vor den anderen,

und grofs und hart und siegfriedhaft sei unser

Heldentum, Nicht im Brausen des Orkans, nicht

in Feuersgluten und Lavaströmen, nicht in diony-

sischen Ekstasen fährt diese Dichtung einher von
der Tragik des einsamen Helden und Denkers,

wie sie es könnte, sondern im linden Säuseln

milder weifser Frühlingswinde. Aber dennoch
ist auch diese Tragödie tief und schwer, dieses

einsame vorbildliche Ringen eines priesterlichen

Mannes mit seinem Gott.

Also der Dichter von Hilligenlei ist macht-

voller als der des Jörn Uhl, darum mufs auch

die Dichtung machtvoller und gröfser sein. Und
doch auf den ersten Blick kann sie als Kunstwerk
Befremden erregen, wenn man so einfach mit den

gewohnten Mafsstäben ästhetischer Betrachtung

Herantritt. In den Realroman von den derben

Leuten von Hilligenlei mit seinem Humor und

seiner Satire schiebt sich der ernste, fast feier-

liche Roman mit der zarten Idealgestalt des

heilandmäfsigen Gottsuchers, es erscheint dem
ersten Blick wie etwas Zwiespältiges, jedenfalls

höchst Ungewohntes.

Ich glaube, hier kann und mufs der rein ästhe-

tischen Betrachtung die historische nachhelfen, die

sich bemüht, dieser eigenartigen Leisi-ung ihren

Platz in der Weltliteratur ausfindig zu machen.

Ich würde es so ohne weiteres nicht wagen,
dieses schwierige Problem auch nur von ferne

zu streifen ; aber um des zweiten Bandes meines

Mimus willen studiere ich seit einem Dezennium
die Entwickelungsgeschichte der Realromane und

Novellen, die alle ursprünglich auf der realisti-

schen Lebensschilderung des Mimus basieren und

von ihr ausgehen, und damit dann die Geschichte

der Romane und Novellen überhaupt und habe

über dieses Thema wiederholt Vorlesungen ge-

halten.

Zwei grofse Ströme laufen von vornherein

schon in der Entwickelung der antiken Romane
nebeneinander: Ideal- und Realroman. Der Ideal-

roman ein wenig blafs und farblos, vom realen

Leben abgewendet, dabei erhaben und idealistisch

und gerne religiös gefärbt; der Realroman bunt,

farbig, kräftig, sinnlich, der Mimus und das Leben
selber. Heliodor beherrscht den Idealroman, von

ihm hat dann auch die moderne Welt seit der Re-

naissance wieder die Technik des Romanschreibens

gelernt. Beide Ströme vereinigt würden erst das

wahre Kunstwerk im Roman ergeben, die Antike

hat sich darum vergeblich bemüht. Auch in der

modernen Zeit blieb Ideal- und Realroman meist

geschieden und das höchste Ziel in der Kunst

des Romans im grofsen und ganzen unerreicht.

Eine Abart des Idealromans ist nun der geist-

liche Roman, dahin gehört Hilligenlei und im

Grunde auch Heliodor. Auch bei Heliodor sucht

ein Liebespaar in dunkelem Drange ein fernes

Heimatland, und die Gottheit selbst führt sie

nach Hilligenlei, das ist dort das heilige Sonnen-

land des Helios Apollo, das Land der weisen

und gerechten Äthiopen. Aus dem geistlichen

Romane der Antike entwickelte sich der christ-

liche Heiligenroman und aus Heliodor dann in

der modernen Zeit von neuem der moderne geist-

liche Roman, für einzelne Daten ist hier kein Raum.

Aber gerade dieser blieb immer ein blasser,

ziemlich farbloser Idealroman, und das ist nun

die grofse Stellung von Hilligenlei, dafs es nach

Verschmelzung von Real- und Idealroman ener-

gisch strebt^), und damit in der Kunst des Romans

') .allerdings einmal wenigstens hat ein antiker

Schriftsteller es versucht, Real- und geistlichen Idealroman

zusammenzufügen, Apuleius in seinem Weltbuche, dem
Goldenen Esel. Dieser Roman führt in seinem Haupt-

teile das lebendige Leben der Zeit in bunten, packenden,

fast visionären und doch höchst realistischen Bildern an

uns vorüber, derb und frech und gar obscön, und

schliefst dann mit dem mystisch - feierlichen Orgelton

einer erbaulichen Entzauberung und Bekehrung seines

Eselhelden zur erhabenen Göttin Isis, der hochheiligen

Mutter des Alls. Aber das kommt alles ganz unver-

mittelt, Real- und Idealroman fällt hier vollkommen aus-

einander. Nur die wunderbar lebendigen realistischen

Typen und Figuren verliehen diesem Roman seine welt-

historische Stellung. Aber sie sind einfach aus den

Lebensschilderungnn des Mimus und nicht aus dem

Leben selber mit dichterischer Urkraft entnommen, wie

das bei Frenssen der Fall ist; ein Gustav Frenssen hat

ursprünglichere dichterische Gestaltungskraft, und der
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auf dem steilen Wege voranschreitet, auf dem
nur wenige ganz Grofse sich tastend vorwärts

j^ten, und der in eine grofse Zukunft führt.

Wir aber wollen uns herzlich freuen, da(s die

Nation wieder einen rechten Dichter hat, einen

guten Hirten und getreuen Eckart: das bedeutet

einstige Pastor von Hemme kam so zu einem einheit-

licheren Kunstwerk als der antike platonische Philosoph,

Theosoph und sacerdos provinciae, wenn auch beide

das Gleiche gewollt haben.

llilligenlei. Und nun, da wir das Buch au» der
Hand legen, fällt der Blick auf das Bild voroe:
da fährt ein Schiff mit weifsen ausgebreiteten Segeln
über blaue Meere wie ein weilser Scbwao, der
seine Schwingen regt, das ist das Schiff des
gottsuchenden Kai Jans,

deine Segel, lieber Kai.
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BRUNO EGGERT:
PHONETISCHE UND METHODISCHE

STUDIEN IN PARIS

ZUR PRAXIS DES NEUSPRACHLICHEN UNTERRICHTS.

[VIII u. 110 S.] gr. 8. 1900. geh. M. 2.40.

Der Verfasser bietet Beobachtungen und Studien, die er in

Paris gemacht hat. Er berücksichtigt dabei in erster Linie die

Bedürfnisse des französischen Unterrichu in DeutschUod und

giebt allen Neuphilologen wertvolle Anregungen, wi« di* prakp

tischen Fähigkeiten des Sprechens und Versteheos sjttnutiscb

ausgebildet werden können.

f^crlag Don 9?. ^. Icubner in eriliiig.

Prof. Dr. €J|C0baltJ Bis^hv:

3lllrtemeine ^l^abagogif-

[VIII u. 136 e.] 8. 1901.

qt\t. 3Rf. 1—, flffc^ocfDoa 8«*. »I. «,-

„•Die 2)arfitllun8 3.« ijl in 1>ct lot im b«;„- ^.--

gefunö'Ber^änbig. go ItituoS wie mafffBtß. wab tiiae ieke

SSoreingeiiommc; : ^cr *«f- f««» 9ttpi$aai, im

bffien ginne u:.; -^-l» Börenb fftr heu 9mm. Ua»

Quc^ ben gac^mann toitb W« Urteil t>e» maäGdeabn mö

öielerfabrenen ^älxigogen intrrcf^ma."

CDeutfi^ gitciiüitmitm 1908. «:
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Pcriag von B. (5. Ceubncr in Ceip5tg

©rundbcgriffc der Kunftwiffcii-

fcbaft» 2tm llbevq,anQ rom 2tltertum 5um
inittelaltcr fritifdj erörtert unö in fYftematt=

fdjem ^u\ammml}anq,c öargeftellt pon Prof.

21. SdjmarfotD. 3" elegantem £einenban6

\omt
Scr in af^^ctifc^en S't'JS'n <3lS Slutotität bcfannte Seipjiger Qöt-

lef)tte t)at f)tcr bie abfcfcliefeenben (ärcifiniffe iQf)rjc^ntcIangcr

Stubien nicbergelegt. 3n einer fcf)arffinnigcn pft}rf)ologifrben

Untcrfurf)ung fu()rt et ben 5cfct in taS SBefen bcr einjclnen

Äünfte ein unb beleuchtet i()r gcgcn[citigeS ^vctbältnis. 3Ber flare

6rfenntni§ anf äft(}eti)'ci)em (Gebiete anftrebt, firf) über bie äuvjeit

{)etri'cf)enben ?lnfi(^ten unterrid)ten unb ficf) ein eigenes Urteil

bilben roill, roirb fici^ mit biefem S5;ert einge^cnb befoffen muffen.

Die r^atur in der Kunst. Von Prof,

Dr. ^. Höfen. IXixt über \00 ^Ibbilbungen.

Dornet^m gebunben \2 VTit

„gelii 9Jofen f)at eine äußerft intereffante ©ariicüung ber ge-

famten italienifctjcn Jrccento unb Quattrocento mie ber alt-

nieberlanbif^en Äunft unter bem ®cl"icf)ti5punft bcr 9!atut=

fcbilbcrung gegeben. SSic bie 2)?äcf,fe bcs jeugenbcn SebenS

ber ©rbe begriffen unb iciebcrgegeben fmb, mie bie eifaffung

bcr natürlid)en gormcn bcr Sanbfcfiaft, Sffiege, ?sel[en, 5?lumen,

Säume immer beftimmter mirb, mie baS ©cfübl ber ßin^eit

alle« Sebenbigcn it)äcf){l unb aucf) ber 9J!enfcf) nicf)t mef)r eine

StuSna^me, fonbern ein 3;cil biefeS beivegten 9?aturleben§ roirb,

— baS finb SJofenS .fjauptgcficfjtSpuntte. ©eine umfajyenbe

©Übung als fiiftorifer fcfet i^n in ben @tanb, ftatt cinjclncr

Seofaacf)tungcn eine ®cfamtbar|tcüung ber (Jpocften ju geben.

120 fein auSgeroäl^lte SIbbilbungen, in bcnen gern ?Iußfd)nitte

aus Silbern ben ^f)otograpf)ien nar^ ber 9htur gegcnübcrgeftedt

roerben, untcrftügen9?oien8 SBorte in oft ganj cerblüffenbcrSBcife."

(<Dtfc{)e. ?WonatS)cf)r. f. b. gefamte Scbenb. öbcgenroart. 3an. 1904.)

Die Renaiffance in florenz und
Rom» Von C Branbi, Profeffor an bcr

UntDerfität ©öttinc3en. ^tDeite 2tuflage.

(Sefd^macfDoII geb 6 VTit

„3m engften 9Jaum fietlt fi(6 bie gcmaltiglie 3eit bar, mit einer

Äraft unb ®cbrungcn^eit, Scl)önbeit unb ^ürje beS ^iluSbrucfS,

bie flafftfcf) ift. ©erabe loaS baS gröfcre ^^ublifum erlangen

miU unb foU, fann eS barauS geroinnen, o^ne bocb mit ober-

fläcf)Iid)cm i)albfennen iiberlaben ju roerben. 2)en tiefer

©ringenden gibt baS frböne aScrt ben ®enu^ einer nocf)maIigen.

furjcn, fnappen 3"f<J'""t^"f*'lT""fl: "'ä. ^'^^^ n^"" •''"Ö^ '"

einer fernen, großartigen 3Belt gelebt, ganj Don ibrem Sein

unb 9Befen erfüllt, muffe nun Sibfrbicb nehmen unb fetje fie

nod) einmal mit einem Srf)lage oor ficf), groß, tübn, färben-

rcicb unö na^e unb inS 6>ebäd)tniS unroanoelbar eingegraben,

inbcö man ficb roicber ber eigenen ^nt jurocnbct unb roeiter<

roanbert. (Sic SfJation. 9]r. 34.)

Cbarakterhöpfe aus der antiken

Citeratur« Pon profeffor Dr. Sd^mar^
in ®öttin$en. ;^ünf Dorträge: \. f^efiob

unb pinbar, 2. CE^ufybibes unb €uripibes,

5. Sofrates unb piato, ^. polybios unb

pofeibonios, 5. Cicero. (5eb. 2 IVif. 60 Pfg.

„. . . 5)ie ßfjarattcrbilbcr oon ®c{)roar6 mödbte icf) lebl)aft

empfebtcn, roeil fie einen Segriff geben oon Umfang, ^lufgabcn

unb 3icicn ber ?iteraturge|cf)icf)tc, roie |le ficf) auS ber a^erticfung

ber gorfd)ung ergeben .... !D:e frifcf) unb lcbf}aft gef)altencn

äJorträge fmb ber reife ß-rtrag Dielfeitiger ^rtDr|cf)ung. 3n einer

/Süüe öon Problemen unb Streitfragen nimmt ber Scrfaffer

ftil]fd)roeigenb Stellung. SKan fpürt, ba^ er überall auS bem

Soüen fcftöpft."

(SKonatSfcftrift für ^öf)ere Scftulen. III. ^abrgang. S.)

Hrbeit und Rhythmus.
Dr. Karl Büdjer. Dritte

Ztufl. ©efdjmacfp. $eb.

Pon Prof.

^ ftarf pcrmetjrte

. . smt
„Sic übrige (Semeinbe allgemein (äebilbeter, . . . bie. ficf) für

bie ®efamt^eit beS felbftänDigen unb rocitgreifenben llbcrblicfs

über ben öielcerfcf)lungcnen 3"l''^"i"i'"^'i"9 """ Slrbeit unb

9?br)t5muS aufrichtig freuen barf, roirb meines 6racf)tenS oem
beroäbrten j5'orfcf)er aucf) bafür befonberS banfbar fein, ba^ er

ibr einen roertoollen Seitrag ju einer $?ef)re geliefert f)at, roelcf)c

bie ebelften 6>enüffe in unferm armen 90?enfct)enleben pcrmittelt,

nämli^ jur 8ef)rc oon ber bcnfenben Seofaacf)tung, ni^t blo^

roelterfcbütternber ©reigniffe, fonbern auc^ alliQglicf)et, auf Schritt

unb Sritt unS bcgegnenber ®efrf)c^niffe."

(®. ». ffllapr, Seil. 3. SlQg. 3tg.)

<Clirfenfchaft und Dypothefe» Pon
^. Poincare. Deutfdj Don I7. unb ^.

£inbemann. Porneljm geb. ^ IHf 80 pfg.
[2. 2luflasje unter bcr Preffc]

„SieS Suc^ gebort 5U ben SBcrfen. in benen bie 9]aturp^ilofopf)ie

eine facbgemä^e ©arfteliung finbct . . . 55a6 Sucft beS be=

rübmten ?Dtat^ematifer8, beffcn bcutfcf)c SBiebergabe formell unb

facblicf) nicbts ju roünfcf)en übrig lä^t, ift fo anregcnb, tlar

unb gcbanfcnreicb, ba& cS jebcm mobernen ®ebilbcten eine gütle

con ®enu6 unb Selebrung bieten irirb. (SS be^anbelt in ben

§auptflücfen: ^ai)l unb ©röfee, ben 9Jaum, bie Äraft, bie 9}atur,

bie Ü)Jat^ematif, ®cometrie, 5Dlerbanif unb einige Äapitel ber

^^pfif. Ser Herausgeber ^at umfangreiche flöten ^injugefügt,

bie ben 3Bert beS SQBerfeS bebeutenb erböten."

(Sßrof. Dr. SB. Dftroalb in bcr ,3eit'.)

Dimmelsbild und ^eltanfchauung
im ölandel der Zeiten» Pon Prof.

CroeIs = £unb. 2lutorifierte Überfe^ung uon

£. Blodj. 2. ^lufla^e. 3" Seinmanb

gefdjmacfDoII gebunben .... 5 ITT!.

„. . . 6s ift eine roaf)re Sufl, biefem funbigen unb geiftrcicf)en

g-ü^rer auf bem langen aber nie ermübenben SBege ju folgen,

ben er uns burcf) Slfien, Ifrita unb Europa, burcf) Slltertum

unb SDhttelalter bis ^erab in bie Dleujeit fü^rt. . . . (SS ift

ein iffierf aus einem ®u§. in großen 3ü9fn unb of)ne aOe

£leinlicl)teit gefcf)rieben. . . . bem roir einen rccf)t großen Sefcr=

treis nicf)t nur unter ben jünftigen ®ele^rten, fonbern aucf)

unter ben gebilbeten ?aien roünfrben. !Denn eS ift nicj)t nur

eine gefcf)ic^tlicf)e, b. b. ber Sergangenl)eit angebörige ^rage,

bie barin erörtert roirb, fonbern aucf) eine foldje, bie jebem

Senfencen auf bem (^-inger brennt. Unb nicf)t immer roirb über

folcbc Singe fo funbig unD fo frei, fo leibenfrf)aftSlDS 'unb

boci) mit folcf)er SBärme gefprocfjcn unb gtfc^riebcn, roie eS i)kt

gefcbiebt. ..."

(2B. 9?eftlc i. b. 3a^rb. f. b. tlaff. Slltert., (S>t\ä). u. beutfcf)e 8iter.)

(oefundheit und Krankheit in der

Hnfchauung alter ZcxUw* Pon prof.

Croel5 = £unb. ZTtit einem Bilbnis bes

Perfaffers. Ilutorifterte Überfe^ung pon

£. Blodj. 3n (Driginalbanb geb. 5 IH!.

,9luS biefem langen unb für bie ®efc^icbte ber ^eilfunft fo

bebcutungSDoUen 3«'t"um roerben bie roicbtigften &pocf)en f)er-

auSgegri^cn unb mit folcber SBärme unb oon fo erbabenen

©eficbtSpunften oorgetragen, bap man bie aftuellften Scgeben=

beiten ju Icfen meint, unb felbft ber ^•acf)mann firb oerrounbert

fragt, ob baS, roaS er ba lieft, tatfäcblid) biefelbcn ®efcbicbt6=

buten unb 3{eflcfioncn finb, mit benen il)n einft afabemifrfje

Sorlefungen bcfonnt gcmacf)t fjaben. SaS Sud) gibt uns

gciriiTermapen SDJomentbifber aus ber r)ielt)unbertjäbrigen ß-nt»

roictlung, roelrbe bie mebijinifcf)C SBiffenfrbaft burcbmatfcen

mu^te, um auf bie beutige Stufe ju gelangen."

(-J)er Dbb.geOoro !5)01, 91r. 23 oom 1. Scjembcr 1901.)
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Derlag von 3. (5. Ccubncr in Ccip^ig.

Oftafienfabrt. Von Dr. f. DofUin.
(£rlcbniffe ini6 Beobaditungcn eines ZTatur»

forfdu'r? in J^^P«^"/ Cl^ina un6 v^cylon. IMxt

5al)lrcid}en 2tbbiI5uncjcn. (Seb. ca. « l\\t

;^n fflttn anfcbaulicfttr Sprache entwirft ber SSerfaffer in biefem

©erfe ein glänjenbciS ©ilb Don bem farbenfrohen ?eben bed

fernen rilen^t. teren Wcnfdien, 2iere unb ^fanjcn er in bte oer^

frf-.ietcncn ^(uperungen ihre? gcin5 üerfclgt. (Js ift beSfjalb aucft

fein 9{ciieii'ert im fleiröbnliciicn Sinne, fcnbern bas Ergebnis

einge^enber iriifenfdjaftlicfter ^crfdjung. ©in befcnberer Sei}

mirb bem Surf) baburch oerliefjen, ba§ 5)ofIein gcrabe in ter

3eit beS ruffilrfi-iapanifdien ÄriegeS in biefen i^änbcrn ireilte unb tic

Soannung unb (Erregung, bie burrf) jene ireltgefffeicfitlicften (STeig^

niifo a'iknthalbfn Icrccrgerufen n^urte, burcfijittert bj^" ganje 5h*.

deltrcifcbildcr. Von Julius Meurcr.
IKü 1 \ u 2lbbilö. im Ccrt unö auf Cafcin

fomic \ IVchtaxie. ®eb. ... 9 mt
J'er als SJcifefitrifti^eUcr bcfanntc i^erfaffcr bringt feine Sieife-

crlebniffe unb 'einbrücfe in ^crm »cn abgefrf)lonenen Silbern,

bcren ein jcbes einen SfJeifeabfcftnitt für ficfe be^anbelt. 3" biefen

abgegrenjtcn ©ilbern irar ber Slutct bemüht, eine möglic^fl an-

fcfiaulirtie SJerfinnlicfjung beffcn ju entiverfen, maS innerhalb

bicfeS j){af)men5 — fei eS ein Sanb, 3. ©. Jitii«". 3at>a, ß^ina,

3apan, »Jlcrbamcrifa, cber eine längierc See- ober Sanbreife, ober

au(f) eine befcnbcrS bfroorragenbe Sanbfdiaft-Jfjenerie, iric ber

»^iinalata — bem ©eltrcifcnben entgegentritt. Sefcnbere Sorg,

falt roibmet ber 3}erfoffer bet SSclfertunbe, ober richtiger ber

befonberen Eigenart ber oflafiatifcfien 33ölfcr, unb jroar ben Sntern

unb ihren SJcligionätulten, ben ^aoanern unb ÜJIalaien, ben 6bi-

nefcn unb ben Japanern, ferner ben unerreichten 5?unftbauten,

'cirie ben unoergleichlichen Äuniierjeugniffen in 3"^'«". 6^'"^

unb bcfonberä in 2iapan.

jVlittelniccrbilder. Von Geh* Reg.-
Rat Prof. Dr. Cbeobald fifcber.

©efammelte ^tbbanölun^cn jur Kunbc öer

IHittcImecrlänbcr. ©el?. 6 IUI, o^zh. 7 IMt
J)aS 5Bcrf tommt ben in immer ireiteren .<?reifen be§ beutfchen

SSolfeä lieh regenben unb namentlich burch 3Jeifen unb 9funb-

fahrten betätigcnben ^ntercffe an ben »DJittelmeerläncern entgegen

unb ipill t>a6 33errtänbni5 für eine ^Injahl ber irichtigflen Crt-

lichfeiten, Sanbfcfcaften unb Sänber biefeS geographifch, gcfchicht-

(ich unb fulturgcfchichtlich fo irichtigen unb anjiehenben 6)ebietä

Dermtttein unb nertiefen. Ser SSerfaffer, ber bie 93?ittelmeer-

länber faft in ihrer ganjen SluSbehnung Dcm Sci'pcruä biS

Süb.iiiarctfc, com ^up ber 3Ilpen bis äut fleinen Syrte auf

einigen äipaujig balb fürjeren, balb längeren 9{eifen erfcrfcht

hat, bietet ben Sefem eine güOc pon ?Inregung unb Belehrung.

Das Mittelmcergebiet. Von Prof. Dr.

21. pijilippfon. Seine geo^rapl^ifdie unb

fultuuelle (£i.3enart. (ßeb. 6 lUf., c^ch.'l IMt
So bietet tS fich als eine &aiie bar, bie au3 bem reidien Schog

fpejietlfter Äenntnijie für einen grcBeren Äreiä gebeten mcrten iil.

3tb glaube, ia^ fein Sefer — ber Ä»erfaffer benft in

erfter ?inie an folche, bie fich burch ihre Stubien ober burch

Seifen für baS »DJitteImcergebiet intercfficren — ta-j ©uch ch"*

tiefe ©efriebigung auä ber .f)anb le-jen imrb.

berliner i^hilolog. ®cchenfchrirt. 135. 9ir. 4, 28. 3an. lOOö.

Das moderne Italien, ©efdiidite 6er

letjton \50 Jabre von pietro (Dv\i, prirat^

bojcnt für neuere (Sefdjicbte an 6er Unir>.

pa6ua. Überlebt von ^. ©oe^. ®eb. 5 iU!.

60 Pf.3., yebun'6en .... 6 IVit ^0 Pf^.
... es hanbelt fich alfo um einen SlbriB ber neueflen (»efchichte

Italiens mit bem befonberen '^iü. bie ©inheitsbeflrebungen unb

bie Schaffung eincS felbfiänbigen Staates 3'a''"' ^'^'^ 5" Kvcn.

5;ie fnappe flare 5)arfteüung oerbient ?Inerfennung. 3^^ beicirf-ni

baS SBerf als perbienftlich unb freue mich, bap burch tu- Jeiü'de

Ubetfegung ben jahlretchen beutfchen ©efuchern unb Arc-^n^tr,

3talien6 Cöelegenheit geboten irirb, l1ch über bie beteu:un,5"!^c;.';c

^eriobe ber italienifchen (Scfchichte icenigflenS in ben gropen 3''9"'

^u unterrichten. Seitfihr. b. ®efeUfch. f. ©rbfunbe. 91t. 6. 1Ö03.

Das europäifcbe Ri'T' >

Prof. Dr. 2i. f7ettner in

4; IWt, ^cbun6cn

öfoncn:

punfte :

oufiufaiien, fc. b. :

fchen Staate«, ber :

Huf Java und Sumatra. Ton [jr.

Ix. (Öiefenljayen. Streifsü^^e u.^orfd>un.;f-

reifen im Can6e 6er illalaieft. ZTtit 16 färb.

PollbiI6em, 3ablreidien 2lbbiI6. un6 I Karte.

(Scb. 9 :n!., gebunden \0 Ulf.
Sie perfönlichen (Srlebniffe unb Qtfahningen büben ben Qk^eO'

ftanb ber SarfteOung, bie jeber .vrn ;:r >Sjn- •'^vrf-< .p!-p

um fich burch bie treffenben '

Seute belehren unb fich ocn ber

fafferS für alles Schöne ber tti.

ni|Te über bie SUtäglichteiten t::

(Sinen befonberen S-.

bie fünfllerifchen ©eüogen unb :

Szenerie ber frcmben S^anbfcha- -

mirb. 3^'f''*ri" f"!^ iJteinlcfi i.i.u.c.;. i-c. XIII. ^;.. -•.

Vom beiligen Berge und aus Make-
donien. HeifebiI6er aus 6en iltljosflöflem

un6 6em J^fui^rehionsaebiet pon ®eb.= Kat

prof. D. Dr. £}. (Selse'r. lllit 45 2Ibbü6.

im Cert un6 einem liärtcbcn. (ßetj. 6 lUt,

o,ebun6en 7 illf.

,3n bem oorliegenben ®erfe gibt ber als arünblitbet Äenner

unb ©rforfcher beS CrientS befannte i%er'"a""- '-t (-•+ t-t.

effante ©efchreibung feiner jReife nach bem v

unb bem angrenjenben ökbiete .... I"a;

auSgeffattet, mit recht guten «Ibbilbungen r

— äumal eS ben ?efer in noch weniger

führt unb bie bortigen i^erhältnifie in anjun...!.. « ^

beri — bie märmfle Empfehlung.' (,^orb. unb Sir 'i

Hus Deutrd)-BrariUen. Pon :ilfre6

^un!e. BiI6er au? 6em Ccben 6er Peul

fdien im Staate Kio (5ran6e 6o Sul. Iliit

jabireidien 2lbbiI6unaen im Cert un6 einer

iiarte von Hio (SranSe 6o Sul. (ßeb. 7 lUt.

,i?er iH-rfj'Tcr i''t

Acuille:en-''t. So
ütJft UKt i'au: 1...: — :

^anbSleuten am iKio Ärance ju (scoen.

unb amüfanteS ©uch über ein C'^ib'tr

Äclcnifationäbtfhebungen eine

Solle fpielt.' («erliner

Gine Huftralien- und ö
r>on Dr. :(. V^^ihcv. lUit

-

®ebun6cii .

!rci:;:i '-•':

irJrii^e 3.. -

unb Stelle i

ijanb unb \

iZi ü.::^.ti'.-''

rrrrrffTiicfctr

:.,;: t*ffai!nt-

Vit ttt (
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Oef§iuelit wird sofort

für die Redaktion eines Kcmversations- Lexikons ein mit den einschlägigen Arbeiten durchaus vertrauter

wissenschaftlicher Redakteur
von umfassender Bildung, selbständigem Urteil und grofser Arbeitskraft. Nur »--" ""^^

^-^^

Referenzen aus gleicher Stellung werden gebeten, Offerten unter L. P. 7364 an Rudolf Mosse,

Leipzig, zu senden. ,

n

!
Le Centenaire de la fameuse bataille d'Austerlitz, qui vient d'etre celebre le 2 D6cembre,

ä donne lieu en bibliophilie ä une publication de tres-haut luxe:

AUSTERLITZ 1805-1905

LTÖN Bor/SON „'a^" Urfqu^fa'ooT.p.aires, „"un.erC.s, su, papier v^Hn et e^ en ven.e,

au prU uniforme de Frcs 300, che. ledi.eur P;>rtsien Wen connu des amateurs. L. CO>({lET,

l. CAETERET & Cle, Sliccrs. 5 Rue DROUOT, PARIS.

El

Verlag von B. G. Tenbner in Leipzig.

MATHEMATISCHE UNTEB-

HALTÜNÖEN UND SPIELE.
VON DR. W. AHRENS

BÜRCK.

m MAGDEBUEG.

[XII und 428 S.] gr. 8. 1901.

In Originalband mit Zeichnung von P.
^

n. M. 10.—

Geheftet in 2 Teilen.

I. [XII u. 208 S.] n. M. 5.- IL [220 S ]
n M. 5.-

Die äußerst schwierige Aufgabe, diese Dinge so

zu behandeln, daß nicht bloß der Laie mit Ver-

ständnis folgen kann, «andern daß auch das Inter

esse des Mathematikers von Fach gefesselt wird hat

der Verfasser in einer Weise gelöst, die der höchsten

Anerkennung wert ist Nehmen wir hinzu, daß

der Verfasser überall, soweit es möglich ist, dem

Ursprung und der historischen Entwicklung der be-

handelten Aufgaben nachgeht und darin eine gerade-

zu erstaunliche Belesenheit zeigt; daß er trotz der

Allgemeinverstäudlichkeit seiner Darstellung doch

nur solche Dinge behandelt hat, denen auch

ein wissenschaftliches Interesse abge-

wonnln werden kann; daß er die behandelten

Aufgaben auch durch eigene Untersuchungen wesent-

lich gefördert hat, so müssen wir unser Urteil dahin

zusammenfassen, 'daß sein Buch n cht bloß dem

Laien und zugleich dem Mathematiker von Fach

e^ie angenehme Unterhaltung bietet sondern auch

fir den letzteren eine Q'^elle der Belehrung und

eine Veranlassung zum Nachdenken, /^l^s in

allem liegt hier ein Buch vor, an dem man

nur Freude haben kann.

E— 1., Univ.-Prof. Literar. Centralbl.

SCHERZ UND ERNST
IN DER MATHEMATIK
GEFLÜGELTE UND UNGEFLÜGELTE WORTE

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN VON

Dß. W. AHRENS
IN MAGDEBURG.

[X u. 522 S.] gr. 8. 1904. Geb. J6 8.-.

Das Werk hat eine außerordentlich gute

Aufnahme gefunden, wie die nachstehende nur

auszugsweise wiedergegebene Besprechung von

Prof. Dr. Holzmüller zeigt:

Der Verfasser der „Mathematischen Unterhaltun-

een" hat uns mit einem neuen, überaus fesselnden

und originellen Werke überrascht, welches man als

einen mathemathischen „Büchmann" bezeichnen

könnte wenn es nicht neben aphoristischen Be-

merkungen auch längere Briefe und Auseinander^

Setzungen brächte. Beginnt man zu lesen, so mochte

man das Buch nicht aus der Hand legen
,
bis man

zum Ende gelangt ist, und dann werden viele wieder

von vorn beginnen. Jedem wird es neues brm-

aen möge er noch so belesen sein . . . . .
•

Gerade das vorliegende Buch gibt einen tiefen Ein-

blick in das Ringen der Geister und manchem wird

durch manche kurze, treffende Bemerkung em
Licht über ganze Gebiete der Wissenschaft

aufgehen. Man lernt abwägen zwischen verschie-

denen Richtungen und Schulen und manches un-

gerechte Urteil wird durch das Buch korrigiert.

Ein alphabetisches Sach- und Namenregister er-

leichtert die Orientierung.^
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